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Vorwort 7 

Vorwort 
N e b e n P u b l i k a t i o n e n , die ein T h e m a z u m Inhalt haben, w i e etwa « U r n e n g r ä b e r der Spät-
b r o n z e z e i t in R e i n a c h BL», «Ländliche S i e d l u n g e n z w i s c h e n Spätantike und Mittelalter» 
s o w i e «Die r ö m i s c h e Wasserleitung v o n Liestal nach Äugst» — so die T i t e l der drei letzten 
H e f t e —, g ibt die K a n t o n s a r c h ä o l o g i e Baselland k ü n f t i g auch w i e d e r H e f t e mit m e h r e r e n 
B e i t r ä g e n zu T h e m e n der M i t t e l a l t e r a r c h ä o l o g i e heraus. D a m i t soll n o c h z ü g i g e r der 
V e r p f l i c h t u n g n a c h g e k o m m e n w e r d e n , über neue Ergebnisse der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e und 
anderer Arbe i ten zur Mittelalterarchäologie, insbesondere im Kanton Basel land,zu informieren. 

Im v o r l i e g e n d e n B a n d sind z w e i in vielerlei Hinsicht unterschiedl iche Bei träge vereint. 
Andreas Bader und Werner Wild, beide inzwischen Archäologen bei der Kantonsarchäologie 
Z ü r i c h , legen eine Arbeit vor, die sie 1992 als Seminararbeit bei Prof. Dr. Werner M e y e r am 
Historischen Seminar der Universität Basel angefertigt haben. Sie bearbeiten einen Zufallstund 
und zeigen damit eindrücklich, w i e ein solcher Fund neue Erkenntnisse über ein archäologisches 
O b j e k t — in diesem Fall die B u r g Neuenste in bei Wahlen, Kanton Basel-Landschaft, im Laufental 
— erbringen kann. D a n e b e n stellt die Vorlage der erfassten Keramik aus der Übergangszeit v o m 
h o h e n zum späten Mittelalter und zur frühen N e u z e i t ( 1 4 . / 1 5 . Jh.) einen wicht igen Uberbl ick 
über das damalige auf einer B u r g vorhandene Spektrum der Gefäss- und Ofenkeramik dar, während 
bekannte zeitgleiche Fundspektren eher aus städtischen Z u s a m m e n h ä n g e n stammen. 

M i c h a e l S c h m a e d e c k e legt den Z w i s c h e n s t a n d einer m e h r j ä h r i g e n B e s c h ä f t i g u n g mit 
d e m T h e m a »Glasherstel lung i m Mittelalter« vor. A u s g a n g s p u n k t für die U n t e r s u c h u n g waren 
mehrere in der f r ü h - u n d h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e n S i e d l u n g L a u s e n - B e t t e n a c h B L erfasste 
Glasobjekte , deren e h e m a l i g e F u n k t i o n e n in der F o r s c h u n g n o c h nicht b e f r i e d i g e n d geklärt 
ist. In diesem als Diskuss ionsbei trag v e r s t a n d e n e m Aufsatz w e r d e n eine M ö g l i c h k e i t für deren 
V e r w e n d u n g diskutiert und daraus Schlüsse a u f die frühe Glasherste l lung in M i t t e l - und 
N o r d e u r o p a g e z o g e n . 

Für die G e s t a l t u n g des Bandes danken w i r Hanspeter Gautschin . Sein grosses E n -
g a g e m e n t bei der H e r s t e l l u n g des Bandes hat wesent l ich zu dessen G e l i n g e n be igetragen. 

Jürg Tauber 
K a n t o n s a r c h ä o l o g e 

M i c h a e l S c h m a e d e c k e 
B e a r b e i t e r 
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Streufunde von der Burgstelle Neuenstein 

Christian Bader, Werner Wild 

A. Einleitung; 
Das in dieser A r b e i t v o r g e l e g t e Fundmater ia l 

s tammt aus der nörd l i chen Schutthalde der B u r g r u i n e 
N e u e n s t e i n bei W a h l e n B L . Im Laufe der letzen Jahr-
zehnte w u r d e es von den Wurze ln einer B u c h e umfasst 
und mit diesen in einer s türmischen N a c h t an die 
O b e r f l ä c h e gerissen. H i e r w u r d e n die F u n d e 1990 
durch Z u f a l l v o n den S c h r e i b e n d e n e n t d e c k t , g e b o r -

reren got ischen T u r m ö f e n , ausgestattet, und dies zu 
e i n e m Z e i t p u n k t , als der A d e l e igent l ich in e iner K r i -
se steckte und viele B u r g e n aus K o s t e n g r ü n d e n auf-
g e g e b e n w u r d e n . Entsprechend selten kann auf B u r -
g e n spätmittelalterl iches F u n d g u t g e b o r g e n w e r d e n , 
was die B e d e u t u n g der Fundstel le unterstreicht. B e -
vor w i r nun aber mit unseren A u s f ü h r u n g e n über B u r g 

A b b . 1 Burgstel le Neuenste in und Umgebung . Ausschni t t aus der Landeskarte der 
Schweiz 1 : 25 '000 , Blat t 1087, Passwang (Reproduzier t mi t Bewi l l igung des 
Bundesamtes für Landes topograph ie v o m 23.1.1998). 

g e n und endl ich bearbeitet . Erstaunlich scheint uns 
die R e i c h h a l t i g k e i t und die Masse des F u n d g u t e s , 
zumal über 300 E i n z e l o b j e k t e verschiedenster F u n d -
k a t e g o r i e n v o r l i e g e n . B e m e r k e n s w e r t ist auch der 
U m s t a n d , dass ein grosser Teil des Materials in die 
Z e i t nach der E r o b e r u n g u n d Z e r s t ö r u n g der B u r g 
durch die Basler 1412 datiert. O f f e n b a r w u r d e die 
B u r g z u m i n d e s t tei lweise w i e d e r h e r g e r i c h t e t u n d mit 
ze i tgemässem Inventar, nament l i ch e i n e m o d e r m e h -

u n d Fundmater ia l b e g i n n e n , m ö c h t e n w i r es nicht 
unterlassen, all j e n e n zu danken, die uns bei der A r b e i t 
i m Felde behi l f l i ch waren. A l l e n v o r a n T h o m a s Bitterli 
u n d R u e d i G l u t z , die uns als Sachverständige b e t r e u -
ten, aber auch unseren K o l l e g i n n e n u n d K o l l e g e n 
E m m a Z ü g e r , R o l f Hirs und Peter Schaad, die uns bei 
der B e r g u n g des Fundgutes halfen. Schliesslich sei auch 
Jacquel ine W i l d für die V e r p f l e g u n g mit K a f f e e und 
K u c h e n herz l ich gedankt . 
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1. Geograph ische Lage 

D i e Ü b e r r e s t e der B u r g r u i n e N e u e n s t e i n l ie-
g e n a u f e i n e m ausgeprägten Felskopf , 530 m ii. M . , in 
einer v o m E g g - u n d Bännl i fe lsen g e b i l d e t e n T a l e n -
ge ' . D u r c h d i e s e T a l e n g e fuhrt die Strassenverbindung 

g e l e g e n e Weide land, das in seinen U r s p r ü n g e n auf die 
mittelal ter l iche R o d u n g s t ä t i g k e i t z u r ü c k g e h e n dürf-
te. W i e ein erratischer B l o c k ragt der B u r g f e l s e n mit 
einer Länge v o n ca. 60 m und einer Brei te von ca. 
30 m aus d e m Gelände. Nordwest l i ch und östlich davon 
l iegen weitere kleinere Felsrücken und - k l o t z e . Ein 

Wahlen BL 
BURGRUINE NEUENSTEIN 

Aufnahme und Zeichnung: 
C. Bader/W. Wild 1992/97 

Äquidistanz 2m 

248 800 248 800 

A b b . 2 Topographische Au fnahme der Burgstel le mi t Umgebung . 

von L a u f e n über W a h l e n nach G r i n d e l (Abb. ^ . W e i -
ter über den Fringelipass war die R o u t e schon in 
römischer Z e i t ein viel b e g a n g e n e r W e g ins Delsberger 
B e c k e n . M i t der Ö f f n u n g der Strasse d u r c h die Birs-
klusen, die ab d e m 7. Jahrhundert auf Initiative des 
Klosters M o u t i e r - G r a n v a l ausgebaut w u r d e , verlor die 
V e r b i n d u n g über W a h l e n und G r i n d e l an B e d e u t u n g " . 
D i e mittelal ter l iche B u r g lag somit abseits der w i c h -
tigen Verkehrswege . 

2. Topograph ie und Beschreibung 
der Burgstel le ' 

D i e nähere U m g e b u n g des Burgfe lsens w i r d 
einerseits geprägt durch die bereits g e n a n n t e n lang-
gestreckten schroffen Felsrippen E g g - und B ä n n l i -
felsen, andererseits durch das im N o r d e n und Süden 

Felsklotz unmittelbar östlich unterhalb des Burgfelsens 
bi ldet eine nahezu f lache, etwa 5 a grosse Terrasse. 
H i e r e r h o b e n sich w o h l zur B u r g g e h ö r e n d e , mit e i -
ner M a u e r umfasste Ö k o n o m i e b a u t e n (Abb. 2 u. 3) . 

D e r Burgfe lsen selbst ist durch seine T o p o g r a -
phie w e i t g e h e n d sturmfrei .An dieVorbauten anschlies-
send erhebt er sich im O s t e n senkrecht bis zu 30 111 
h o c h . D i e nördl iche Längsseite besitzt e ine d u r c h -
schnitt l iche H ö h e von 25 m und w i r d durch e inze lne 
Felsbänder charakterisiert, die in steile, tei lweise ü b e r -
h ä n g e n d e W ä n d e ü b e r g e h e n . A u f ihrer ganzen Länge 
schliesst sie an eine steile Schutthalde an. Im Westen 
treffen N o r d - und S ü d w a n d z u s a m m e n und bi lden 
e inen felsigen Grat. D i e südl iche Felswand erscheint 
heute mit einer H ö h e v o n 6 bis 20 111 w e i t w e n i g e r 
markant als die Nordse i te , da sich an ihrem Fuss w o h l 
die Schuttmassen der B u r g a n l a g e t ü r m e n . Z u Z e i t e n 

] Landeskarte i :2S'ooo. Blatt 1087 (Passwang), Koo. 605.18648.82. 
2 S. Martin-Kiicher, Die Funde aus dem römischen Gutshof von Laufen-Müschhag, Bern 19S0, 124. 
3 Vgl. hierzu auch den Vermessungsrapport v o m 5. O k t o b e r 1992, unpubl. Archiv Kantonsarchäologie BL. 
4 Meyer 1981. 161. Anlässlich der topographischen Aufnahme des Geländes, konnten die von W. Meyer festgehaltenen Mauerspuren nicht mehr 

beobachtet werden. 
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der B u r g b e n ü t z u n g wird auch sie b e d e u t e n d e i n d r ü k -
k l i cher g e w e s e n sein, dürfte d o c h die W a n d b e i m A u s -
h u b des mutmass l ichen Halsgrabens hier beträcht l ich 
an H ö h e g e w o n n e n haben. 

D e r Z u g a n g zur B u r g a n l a g e führt von Westen 
her über ein Felsband zu e i n e m künst l ich aus d e m 

Fels g e h a u e n e n Torgraben. Im B e r e i c h des mutmass-
l i chenTores und entlang der südl ichen H a n g k a n t e sind 
ke ine Spuren der v e r m u t e t e n e h e m a l i g e n R i n g m a u e r 
m e h r über B o d e n erhalten. G e r i n g e R e s t e dieser auch 
hier der unregelmässigen Felskante f o l g e n d e n U m f a s -
s u n g s m a u e r finden sich n o c h a u f der N o r d s e i t e . 

A b b . 3 Terrasse der Vorbu rg von SW. 

A b b . 4 Ansicht Treppe und Fi l terz is terne von NE. 
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A b b . 5 Ans ichten der Treppe von SE. A b b . 6 Aufs icht auf die Treppe mi t Befundskizze. 

A . Q u i q u e r e z 5 und W. M e y e r 6 k o n n t e n wei tere S p u -
ren der R i n g m a u e r auf der O s t - und Westseite b e o b -
achten (Abb. 7. u. 8).Von der west l i chen M a u e r z e u -
gen h e u t e nur n o c h g e r i n g e Mörte lreste , die östl iche 
ist gänzl ich v e r s c h w u n d e n . A u c h v o n der I n n e n ü b e r -
b a u u n g ist so gut w i e nichts m e h r erhalten. E i n z i g i m 
südöst l ichen Teil der A n l a g e finden sich an z w e i Stel-
len w e n i g e Mauerreste . A m nördl ichen Plateaurand 
w u r d e eine natürl iche Felsstufe durch künst l iches A b -
arbeiten zu e i n e m Kel ler erweitert . Erschlossen w u r -
de dieser über eine ebenfalls in den Fels g e h a u e n e 
Treppe mit sechs Stufen. A u f der untersten Stufe sind 
n o c h das D r e h p f a n n e n l o c h und der A n s c h l a g einer 
Kel ler türe zu e r k e n n e n (Abb. 5 u. 6). 

A n diesen R a u m schli essen im Westen die R e s t e 
einer Filterzisterne an. D i e F i l t r i e r k a m m e r w u r d e zu 
e i n e m w e s e n t l i c h e n Teil in den Felsen geschrotet . 
Erhalten haben sich Teile der F u t t e r m a u e r (Abb.4) . 

3. Forschungsgeschichte 

W i e so m a n c h e andere Juraburg verdankt auch 
die Burgstel le N e u e n s t e i n ihre erste B e h a n d l u n g d e m 
A l t e r t u m s f o r s c h e r A . Q u i q u e r e z . U m die M i t t e des 

letzten Jahrhunderts besuchte er den Burgfelsen, z e i c h -
nete e inen Grundrissplan und beschr ieb die baul i -
c h e n Überres te (Abb. 7) ' . 

E i n e n ersten längeren historischen Aufsatz ver-
fasste A . D a u c o u r t 1898 in e i n e m H e f t der S o c i é t é j u -
rasienne d ' é m o l u t i o n . Seine B u r g b e s c h r e i b u n g scheint 
etwas fantastisch, z u m a l er B a u l i c h k e i t e n e r w ä h n t , die 
s c h o n Q u i q u e r e z nicht m e h r v o r g e f u n d e n hatte. 

W M e r z verfasste 1909—14 ein g r u n d l e g e n d e s 
W e r k über die B u r g e n des Sisgaus. D a der N e u e n s t e i n 
ausserhalb des v o n i h m bearbei teten R a u m e s l iegt, 
w i r d die Feste hier n icht behandel t . G l ü c k l i c h e r w e i s e 
findet sich i m A r t i k e l über A n g e n s t e i n ein S t a m m -

o 

b ä u m der H e r r e n v o n N e u e n s t e i n 1 (Abb. 9). 
1915 beschr ieb und z e i c h n e t e K . Stehlin K l e i n -

funde, die der A l t -Postha l ter S c h m i d l i n aus W a h l e n 
unterhalb des Burgfe lsens aufgesammelt hatte (Abb. 
10)' . A u g e n f ä l l i g ist die U b e r e i n s t i m m u n g b e z ü g l i c h 
Z u s a m m e n s e t z u n g und Z e i t s t e l l u n g dieses Materials 
m i t unseren F u n d e n . 

Weitere K l e i n f u n d e e r w ä h n t C . A . M ü l l e r in 
s e i n e m 1946 erschienenen S c h w e i z e r B u r g e n f ü h r e r 
D a n a c h soll ein Basler B u r g e n f r e u n d i m Westtei l der 
B u r g a n l a g e O f e n k a c h e l r e s t e g e f u n d e n haben. U b e r 

5 A. Quiquerez. Monuments de l'ancien évêché de Bàie. Porrentruy 1864. Universitätsbibliothek Basel, Handschriftenabteilung. 
6 W. Meyer, wie Anm. 4. 
7 A. Quiquerez, wie Anm. 5. 
8 In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts amtete Valentin von Neuenstein als thiersteinischerVogt auf Angenstein. Merz 1909, n f . 
9 Stehlins Aufzeichnungen befinden sich im Staatsarchiv Basel, PA 88 Hy. 6a, 51-54. 
10 C . A. Müller, Schweizer Burgenfuhrer, Bd. 1 Nordwestschweiz. Zürich 1946, 196. 
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A b b . 7 Grundr issplan nach A. Qu iquerez 1864. 

A b b . 8 Grundr issplan nach W. Meyer 1981. 
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A b b . 9 S tammbaum der Herren von Neuenste in nach W. Merz 1909. 
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n*iiflrin($tàtìti.%rt*.#i.l 1). 12<»2. 

Slbfci. 7 . SUoppat bet Reffen 
ooH tftaunfrein nad> SBuvftijVu. 
•iödjitb: in rei fin rtrigfufct ^rUnr 
ÏSiïp; £fri&eb: ber Scree n>oj>(<tib 
mit tôttr a«ì£«» gtbrttt. 

»GH SlÜtWnficm 
1309 VUI 13 — 13« V 15 
Ritter, 131« VJII—1317 V 29 
bifdjBfE. TOfifi iti SBifl, toi 

J366 V i l t 

j j dn jmmt 
1355 X 13 -
137S VI 23 
©»fffiw^t. 

Johannes Sfocata »^fttfefsn 
(äoiumuan} 1372 IV 30. rfiennan. 

1359 VI(I 2? t&mhmt I) ^oh. «Sîiinjmnflw Vil 4—13 &0 IV 26. 
jr $?iWfier im ©reti: 
fcual, J3B0 X 22 
Äircb^ctr in 9tarnci4« 

grillt. 

gen. €bi:Jrn«fet, ioc 1392. 
> roll gxid, Goh.tniirt), 

iÎïitKT, 'E«Sîujf($iitttn£ imbevine; 
{351 in21-1383, ftw ^RutelfS imb 
lor ipSfr V 23. v tn ®Jû«enfivi«,. 

1376X11 ?.. <01 I100IX9. 

I 

Jxunrnb v»on WùiDCitftcm 
e. 1315 liti 3utl(T «lit brt ® l tr f l 
9ìeiKnfrcÌM triedri«, r« 1317 |V 2, 
v3.:iSetenn 131JIV 2, tot 134? l l5. 

! 

jftuiHtb 
1521 XII 19— 
I 332 X29ÎRïltct. 

J^imiematt 
1338 111 Ó—13<M Vili * 

tfDrtfiifrfu. 
I3iS5 f H S mrl VÎrnmftf iti 

bflrhiil. 

t . bf59iift«l3>i^tt(roon 

• 333 i l l 6- -1Ï4I I 27, 
M 1 375 f i l 22. 

I3i7 IV lé~ l 357V12. 
nrnru I350XI 1û îbtr 

îPîurtfT îSfnrfriôiî. 
"HSmifjet Ii. «fort 

§ricfr8ïi««, 1316V 23 
— 13I7V2, 

nt 1317 IV lo. 

Söitrcfettr&tirS 
t r "iùrot-nflirin 

artmqcT 
1350 VIII t . 

Âintrt 
C. I392. 

âitibuïf 
l̂ CO JX 1156 V 13 Tiviu«cufi, W 
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den Verbleib dieser F u n d e ist heute nichts m e h r in 
E r f a h r u n g zu b r i n g e n . 

Schl iess l ich befasste sich 1981 W. M e y e r in 
s e i n e m B u r g e n l e x i k o n der R e g i o mit der Burgste l le 
N e u e n s t e i n . Er beschr ieb die A n l a g e , fasste die histo-
r ischen Ereignisse z u s a m m e n und legte eine T o p o g r a -
phie des B u r g h ü g e l s mit den b a u l i c h e n R e s t e n vor 
(Abb. 10)12. 

4. Der Burgname «Neuenste in» 

Das G r u n d w o r t «Stein» des B u r g n a m e n s w u r -
de meistens für e inen e inze lnen Felsblock, aber auch 
für den g e w a c h s e n e n Felsen o d e r ganze Felsmassive 

b e n u t z t ' 1 . H. B o x l e r weist in seiner g r u n d l e g e n d e n 
Studie über die B u r g n a m e n der N o r d w e s t s c h w e i z da-
raufhin, dass B u r g n a m e n mit der E n d u n g -stein tei l-
weise bloss a u f g r u n d e iner M o d e s t r ö m u n g g e w ä h l t 
w u r d e n . In diesen Fällen sind gar keine Felsen im 
U m f e l d der B u r g zu f inden 4. Meistens, insbesondere 
i m Jura, w o zahlre iche w i l d zerk lüf tete Felsen seit der 
M i t t e des 12.Jh. mit w a c h s e n d e r V o r l i e b e als B a u p l ä t -
ze für B u r g e n ausgewählt w u r d e n , ist das G r u n d w o r t 
-s te in aber w i r k l i c h auf die T o p o g r a f i e z u r ü c k z u f ü h -
ren \ A u c h i m Falle v o n N e u e n s t e i n b e z i e h t sich das 
G r u n d w o r t a u f die t o p o g r a p h i s c h e n G e g e b e n h e i t e n . 

Z u r E r k l ä r u n g des B e i w o r t e s « N e u e n - » (mhd. 
niuwen- «neu, frisch») stehen drei verschiedene M ö g -

11 G e m ä s s m ü n d l i c h e r A u s k u n f t b e f i n d e n s ich im H i s t o r i s c h e n M u s e u m L a u f e n k e i n e F u n d e v o m N e u e n s t e i n . 
12 W. M e y e r , w i e A n m . 4. 

13 B o x l e r 1976, 9 1 . 
14 B o x l e r s.o. 
15 I m a l p h a b e t i s c h e n B u r g e n v e r z e i c h n i s bei M e y e r 1981 finden sich insgesamt 15 m i t -s te in z u s a m m e n g e s e t z t e B u r g n a m e n v o n Festen, die i m 

n o r d w e s t s c h w e i z e r i s c h e n Jura lokal is iert sind. B e i s p i e l e : B l a u e n s t e i n S O , Hi i lz is te in S O , N e u T h i e r s t e i n S O , R a m s t e i n B L , R e i f e n s t e i n B L . Z u r 
W a h l der B a u p l ä t z e vgl . M e y e r 1979, 30. 
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A b b . 10 Fundze ichnungen von Karl Stehl in 1915 . Or ig ina lg rösse de r B lä t ter 22 ,4 x 33,5 cm (Staatsarchiv 
Basel-Stadt , PA 88 H7, 6a.) [Korrektur: PA 88a H 7.6 a]



16 Burgstelle Neuenstein 

l i chke i ten zur V e r f ü g u n g , die e n g mit der Frage nach 
d e m B u r g g r ü n d e r verknüpf t sind. Im Falle einer G r ü n -
d u n g der B u r g durch die H e r r e n v o m K o r n m a r k t steht 
«neu» als S y n o n y m für n e u e B e h a u s u n g , n e u e B u r g . 
T h e o r e t i s c h k o m m t auch in Frage, dass die B u r g 
N e u e n s t e i n eine der b e i d e n oder be ide B u r g e n auf 
d e m östl ich g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Bännl i fe l sen ersetzt 
h a b e n und sich das B e i w o r t a u f diese N e u g r ü n d u n g 
b e z i e h e n k ö n n t e . D i e H e r r e n v o m K o r n m a r k t h a b e n 
dann diesen B u r g n a m e n ü b e r n o m m e n . Schliessl ich 
k ö n n t e n die H e r r e n v o m K o r n m a r k t die B u r g e r w o r -
ben und ihren alten N a m e n sofort oder später ersetzt 
h a b e n " ' . D a w i r eine G r ü n d u n g der B u r g N e u e n s t e i n 
durch die H e r r e n v o m K o r n m a r k t am W a h r s c h e i n -
l ichsten halten, scheint eher die erste E r k l ä r u n g s -
m ö g l i c h k e i t z u z u t r e f f e n ' . 

5. Neuenste in im Lichte der 
schr i f t l ichen Über l ie fe rung 

In den fo lgenden A u s f ü h r u n g e n stützen w i r uns 
n e b e n den g e d r u c k t e n Q u e l l e n v o r w i e g e n d a u f das in 
den Beständen des Staatsarchives Basel z u g ä n g l i c h e 
Q u e l l e n m a t e r i a l ' ' \ N a c h f o r s c h u n g e n in wei teren A r -
chiven, nament l i ch in S o l o t h u r n und Pruntrut , k ö n n -
ten v ie l le icht die u n g e k l ä r t e Frage nach A n f a n g und 
E n d e der B e s i e d l u n g a u f N e u e n s t e i n klären, hätten 
aber den R a h m e n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t gesprengt. 

3.1. Die Bauherren der Burg Neuenstein 
D i e erhaltenen schr i f t l i chen Q u e l l e n über die 

B u r g N e u e n s t e i n u n d ihre B e w o h n e r g e h e n in das 
frühe 14.Jahrhundert zurück 1 9 . Es wäre nun aber falsch, 
das G r ü n d u n g s d a t u m der B u r g mit den ersten u r -
k u n d l i c h e n N e n n u n g e n g le ichzusetzen. A r c h ä o l o g i -
sche U n t e r s u c h u n g e n auf B u r g e n i m nordwestschwei -
z e r i s c h e n Jura h a b e n w i e d e r h o l t g e z e i g t , dass die 
A n l a g e n oft s c h o n längere Z e i t bestanden, b e v o r sie 
z u m ersten M a l in schri f t l ichen Q u e l l e n auftauchen 2 0 . 
A u c h in u n s e r e m Fall lässt sich dies b e o b a c h t e n . D i e 
älteren aus d e m Wurze l te l ler g e b o r g e n e n F u n d e rei-
c h e n bis in das 13 .Jahrhundert z u r ü c k 2 1 . D i e s e lassen 

aber n o c h keine Aussagen über das B a u d a t u m der B u r g 
zu, da systematische archäolog ische U n t e r s u c h u n g e n 
an anderen Stellen der B u r g und des U m g e l ä n d e s n o c h 
älteres Fundmater ia l l iefern k ö n n t e . M i t S icherhe i t 
war der Fels von N e u e n s t e i n u m die M i t t e des 13. 
Jahrhunderts besiedelt . 

B e i der S u c h e nach m ö g l i c h e n G r ü n d e r n der 
B u r g m ö c h t e n w i r in e i n e m ersten Schri t t die A n f ä n -
ge der Famil ie v o n N e u e n s t e i n u n t e r s u c h e n und in 
e i n e m nächsten Schri t t der Frage n a c h g e h e n , w e l c h e 
G e s c h l e c h t e r als m ö g l i c h e B a u h e r r e n in B e t r a c h t 
g e z o g e n w e r d e n k ö n n e n . 

U r k u n d l i c h erscheint mit dem Geist l ichen D i e -
therus 1154 erstmals ein Vertreter der späteren Famil ie 
von N e u e n s t e i n , die sich i m 11. und 13 .Jahrhundert 
n o c h de Foro frumenti (vom K o r n m a r k t ) n e n n t Im 
G e f o l g e des Basler Bischofs gel ingt es d e m G e s c h l e c h t 
eine relativ b e d e u t e n d e Ste l lung in der Stadt zu er-
langen. D u r c h das P r i v i l e g K ö n i g H e i n r i c h s v o n 1227 
w e r d e n die «vom K o r n m a r k t » z u s a m m e n m i t den 
anderen A n g e h ö r i g e n der städtischen O b e r s c h i c h t 
lehensfähig"*3.1241 tragen mit C u n r a d u s und R u d o l f u s 
erstmals Vertreter der Famil ie den Ri t ter t i te l 2 4 . R u -
dolfus b e k l e i d e t 1260 sogar das A m t des B ü r g e r m e i -
sters in Basel"\ Sein g l e i c h n a m i g e r S o h n ist der letzte, 
der sich n o c h bis zu s e i n e m T o d e 1306 «vom K o r n -
markt» nennt" '. In der Fo lge n i m m t das G e s c h l e c h t 
den N a m e n der B u r g N e u e n s t e i n an, d e n n spätestens 
ab 1307 sind die «Edelknechte von N e u e n s t e i n » v o m 
Basler B i s c h o f mit der H e r r s c h a f t be lehnt 2 7 . Als er-
ster n e n n t sich Johans 1309 nach der Feste. Sein B r u -
der K u n r a d erhält 13x5 das L e h e n N e u e n s t e i n bestä-
tigt"' . D i e s e Q u e l l e n stellen die ersten N e n n u n g e n 
der Famil ie im Z u s a m m e n h a n g m i t der B u r g dar. 

N u n g ibt es drei denkbare M o d e l l e , w i e die 
Familie v o m K o r n m a r k t 111 Besitz des L e h e n s N e u e n -
stein gelangt: 

Gründung durch die Konimarkt: D i e v o m K o r n -
markt e r r i c h t e n die B u r g als M i t t e l p u n k t einer R o -
dungsherrschaf t auf a l lodialem E i g e n g u t , ü b e r g e b e n 
diese d e m Basler B i s c h o f und erhalten sie z u s a m m e n 

9 0 

mit wei teren G ü t e r n als L e h e n z u r ü c k " . A u f g r u n d 
der ältesten F u n d s t ü c k e k ä m e n als m ö g l i c h e G r ü n d e r 
die b e i d e n R u d o l f i , V a t e r und Grossvater v o n K u n r a d 

16 Beispiele für den Wechsel des Burgnamens infolge von Handänderungen oder Umbauten im Jura: Birseck/Reichenstein BL, Falkenstein/ 
Blauenstein SO. Herznach/Urgiz AG, Kienberg/Heidegg SO, unbekannt/Neu Thierstein SO. Meyer 1986, 70. Anni. 13. 

17 Vgl. das Kapitel: Die Bauherren der Burg Neuenstein. 
18 An dieser Stelle sei dem Personal des Staatsarchives für die freundliche Hilfe gedankt. 
ly Die erste Nennung der Burg Neuenstein datiert von 1307 (Staatsarchiv Solothurn, Akten Kammer Beinwil I. Nr. 15, zit. nach P.L. Schenker, Das 

Benediktinerkloster Beinwil im 12. und 13.Jahrhundert, Beiträge zur Gründung und frühen Geschichte. JsG 46, 1973, 56, Anm. 2). Die Feststel-
lung von A. Daucourt, die Burg Neuensteiii hätte um 1141 bestanden, beruht auf einer falschen Interpretation des Vergleiches zwischen dem 
Basler Bischof und dem Kloster St. Blasien vom 13.4. 1141, (Trouillat 1, 2S2, Nr. 186).Vgl. A. Daucourt, Notice sur le château de Neuenstein. 
Actes de la Société jurasienne d'émolution, Porrentruy 1H9S, 7if. Die erste erhaltene urkundliche Erwähnung des Familiennamens Neuenstein 
stammt aus dem Jahre 1309 und bezieht sich auf Johans ( Merz 1909. 1, Stammtafel 2). 

20 W. Meyer, Frühe Adelsburgen zwischen Alpen und Rhein. N S B V 57, 1984, Anm. 39. 
21 A159-Ä16]; B i - B S . 
22 Merz 1909, 1, Stammtafel 2. 
23 W. Meyer, Psitticher und Steriler. Ein Beitrag zur Geschichte des unstaatlichen Kriegertums. B Z 67, 19Ö7,7: Basler Urkundenbuch 1, 79t". Nr Ii i 

(1227 Nov. 12.). 
24 Merz 1909, i , Stammtafel 2. 
25 Basler Urkundenbuch 3, 361, Nr. 55. 
26 Merz 1909. i , Stammtafel 2. 
27 Eggenschwiler 1930, 57. 
28 Trouillat 3, 208, Nr. 121. 
29 So etwa mit der Hälfte des Dorfes Grindel und dem Dinghof zu Breitenbach.Vgl.Trouillat 3, 208, Nr. 121. 
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und Johans, in Frage, die sich allerdings zeit lebens nie 

nach der B u r g n e n n e n . D i e s e Tatsache muss n icht 
w e i t e r erstaunen. Beispie le z e i g e n , dass sich z u w e i l e n 
erst die S ö h n e des n e u e n Burgbes i tzers nach d e m 
Familiensitz nannten' . Einige G e s c h l e c h t e r n a h m e n 

31 

nie den N a m e n ihrer B u r g an" 
Übernahme durch die Kornmarkt: D i e Familie v o m 

K o r n m a r k t e r w i r b t die H e r r s c h a f t v o n e i n e m u n b e -
kannten G e s c h l e c h t , ü b e r g i b t sie d e m B i s c h o f und 
erhält sie w i e d e r u m als L e h e n z u r ü c k . O d e r die Fa-
mil ie erwirbt direkt das b i s c h ö f l i c h e L e h e n . 

Gründung oder Übernahme durch den Bischof: D e r 
Basler B i s c h o f g r ü n d e t die Herrschaf t oder erwirbt 
sie von e i n e m u n b e k a n n t e n G e s c h l e c h t und ü b e r g i b t 
sie einer in se inem D i e n s t e s tehenden Familie, den 
H e r r e n v o m K o r n m a r k t . 

B u r g e n g r ü n d u n g e n durch den B i s c h o f von B a -
sel sind zwar b e k a n n t , d o c h r ichten sich seine d iesbe-
z ü g l i c h e n A k t i v i t ä t e n i m 13. Jahrhundert v o r n e h m -
lich in die G r e n z r e g i o n e n des Bistums, nament l i ch in 
die A j o i e und die B i e l e r s e e - G e g e n d 3 " , n icht aber ins 
Laufental . A u s diesem G r u n d fällt w o h l der B i s c h o f 
als G r ü n d e r der H e r r s c h a f t N e u e n s t e i n w e g . 

D a g e g e n scheint eine G r ü n d u n g durch die v o m 
K o r n m a r k t m ö g l i c h , ist aber ke ineswegs gesichert3 ' 1 . 
D e s h a l b ist zu u n t e r s u c h e n , w e l c h e w e i t e r e n G e -
schlechter allenfalls als B a u h e r r e n in Frage k o m m e n 
k ö n n t e n . 

Als wicht igstes G e s c h l e c h t i m mitt leren und 
unteren Birstal treten uns i m 11. und 12. Jahrhundert 
die G r a f e n von S a u g e r n e n t g e g e n 3 4 , die u m 1180 aus-
sterben. Ein Teil der Erbmasse im fragl ichen G e b i e t 
gelangt an die G r a f e n v o n T h i e r s t e i n , ein anderer an 
die G r a f e n v o n Pfirt . In w e l c h e m U m f a n g G ü t e r der 
späteren H e r r s c h a f t N e u e n s t e i n an diese b e i d e n E r -
ben gefal len sind, wissen w i r nicht . D i e G r a f e n v o n 
Pf irt scheinen durch die saugernsche Erbschaft unter 
a n d e r e m in den Bes i tz des ha lben D o r f e s G r i n d e l 
gelangt zu sein3 5 . N a c h der B e e r b u n g r ichten sie o f -
fenbar die B u r g Soyhières a lsVerwal tunsgmit te lpunkt 
für die neu e r w o r b e n e n G ü t e r ein3 6 . D i e Tatsache, 
dass die Häl f te v o n G r i n d e l 1271 Bestandteil dieser 
neuen Herrschaf t und nicht der späteren Herrschaf t 
N e u e n s t e i n ist, lässt darauf schliessen, dass diese b e i -

den H e r r s c h a f t e n n icht in derselben H a n d vereint 
waren. 

A u c h die G r a f e n v o n Thiers te in k o m m e n w e -
der als G r ü n d e r n o c h als Besi tzer der B u r g in Frage. 
D a sie uns i m 13.Jahrhundert als mächt iges und w i r t -
schaft l ich gut gestelltes G e s c h l e c h t e n t g e g e n t r e t e n , 
dürfen w i r a n n e h m e n , dass sie die Herrschaf t nicht 
veräussert hätten. M i t dem A u s s c h e i d e n ihrer Erben 
fallen auch die Grafen von Saugern als m ö g l i c h e G r ü n -
der der B u r g w e g . 

Eine wei tere Familie, der es gel ingt , im ^ . J a h r -
h u n d e r t eine gewisse Ste l lung am öst l ichen R a n d e 
des Laufenta les zu er langen, sind die H e r r e n v o n 
B r i s l a c h - R a m s t e i n . D e r e inz ige sichere B e l e g für ihr 
A u f t r e t e n in unmitte lbarer N ä h e der B u r g N e u e n -
stein stellt e ine z w i s c h e n 1166 und 1179 ausgestellte 
U r k u n d e dar, w o n a c h T h ü r i n g und B u r k h a r t von 
R a m s t e i n dem Kloster St. A l b a n zu Basel unter ande-
rem G ü t e r m W a h l e n entrissen3 7 . U m f a n g und A r t 
dieser G ü t e r sind unbekannt . M ö g l i c h e r w e i s e versuch-
ten die b e i d e n R a m s t e i n e r alten Famil ienbesitz z u -
r ü c k z u h o l e n , den ein Vorfahre dem Kloster St. A l b a n 
übertragen hatte3 8 . 

U n w e i t des Neuenste ins b e f i n d e n sich die spär-
l ichen R e s t e der b e i d e n B ä n n l i f e l s - B u r g e n , die in die 
Z e i t der f rühen R a m s t e i n e r passen 1 9 .Trotz f e h l e n d e r 
u r k u n d l i c h e r N a c h w e i s e w i r d eine G r ü n d u n g durch 
die R a m s t e i n e r , w e n n auch nicht als w a h r s c h e i n l i c h , 
so d o c h als m ö g l i c h erachtet4 0 . In einer älteren P u b l i -
kat ion w u r d e über legt , ob die B u r g N e u e n s t e i n als 
N e u g r ü n d u n g eine oder be ide B ä n n l i f e l s - B u r g e n er-
setzt haben k ö n n t e 4 , was aber nicht z w i n g e n d der 
Fall g e w e s e n sein muss. D e r A u f b a u e iner n e u e n R o -
dungsherrschaft in unmitte lbarer N ä h e der eventuel l 
n o c h b e s t e h e n d e n Herrschaf t Bännl i fe ls ist ebenso 
denkbar4". 

I m Falle e iner G r ü n d u n g der B u r g N e u e n s t e i n 
durch die H e r r e n v o n R a m s t e i n scheint eine Ver-
äusserung der Herrschaf t oder des b i s c h ö f l i c h e n L e -
hens erst nach 1303 m ö g l i c h , als die Famile info lge 
e iner Fehde mit Basel in finanzielle S c h w i e r i g k e i t e n 
geraten war 4 3 . 

Falls die H i n w e i s e auf eine frühe H e r r s c h a f t im 
R ä u m e W a h l e n nicht mit den H e r r e n von B r i s l a c h -

30 Beispielsweise die Münch von Münchsberg; Münch von Landskron.Vgl. Meyer 1968, 3<Sff. 
31 So dieViztum auf Rinegg F, die Herren von Hotstetten auf Sternenberg SO. Vgl. die entsprechenden Artikel in Meyer 19S1. 
32 W. Meyer, Der mittelalterliche Adel lind seine Burgen im ehemaligen Fürstbistum Basel. 140. Neujahrsblatt, Basel 1962, tfi. 
33 Weitere Hinweise in dieser Frage könnten allenfalls gütergeschichtliche Nachforschungen liefern. Diese hätten jedoch den Rahmen unserer 

Arbeit gesprengt. 
34 Meyer 19S6, 70. 
35 Beim Verkauf der Grafschaft Pfirt an den Bischof von Basel 1271 wird Grindel nicht erwähnt (Trouillat 2. 205. Nr. 156). Der Hinweis, Grindel sei 

als Teil der Herrschaft Soyhières an den Bischof gelangt, findet sich bei Eggenschwiler 1930, 57. 
36 Meyer 19S1, iS4f. 
37 Basler Urkundeilbuch 1. 31. Nr. 42. 
38 Meyer 1992, 50. 
39 Lesefund einer R S mit leicht verdicktem Lippenrand aus der Nordschutthalde der östlichen Anlage im Besitz von W.Wild. Nach B. Zimmer-

mann besitzt diese Randform eine Laufzeit vom 11. bis in die Mitte des 13.Jahrhunderts, mit einem Schwerpunkt im 11. und 12.Jahrhundert.Vgl. 
Zimmermann 1992. 49. Auch das Mauerwerk dieser Anlage könnte von seiner Machart her ins 11. oder !2. Jahrhundert datieren.Vgl. Meyer 
1991,51-

40 Meyer 1991. 51. 
41 So bei A.Jaeggli, Burgen und Ruinen zwischen Aare und Rhein, 19. Neuenstein, 20. Bännlifels,Jurablätter 1946, 73, 92. 
42 Als Beispiele hierfür seien angeführt: Schalberg BL, Engenstein BL und Münchsberg BL neben der Herrschaft Pfeffingen BL: Rinegg F. 

Landskron F. Alt-Landskron SC) neben Waldeck F. Vgl. auch W. Meyer. Rodung. Burg und Herrschaft, Ein burgenkundlicher Beitrag zur 
mittelalterlichen Siedlungsgeschichte, Burgen aus Holz und Stein. S B K A M s. Olten/Freiburg i.Br. 1979, 43-S0. 

43 Meyer 1991. 52. 
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R a m s t e i n in V e r b i n d u n g gebracht w e r d e n k ö n n e n , 
z e u g e n sie von e iner in den Q u e l l e n nie g e n a n n t e n , 
w o h l loka len Adels fami l ie 4 4 . A l le in der N a c h w e i s e i-
nes l o k a l e n Adels l iefert aber b e i m derze i t igen F o r -
schungsstand n o c h keine H i n w e i s e a u f e inen Z u s a m -
m e n h a n g z w i s c h e n d iesem u n d der G r ü n d u n g der 
H e r r s c h a f t N e u e n s t e i n , z u m a l die B u r g für e inen w e -
nig b e d e u t e n d e n Landadel eine N u m m e r zu gross zu 
sein scheint. 

Z u s a m m e n f a s s e n d lässt sich festhalten, dass aus-
ser den H e r r e n v o n B r i s l a c h - R a m s t e i n und den H e r -
ren v o m K o r n m a r k t zu Basel w o h l n iemand als B a u -
herr der B u r g N e u e n s t e i n in Frage k o m m t . O b w o h l 
die Indiz ien eher für eine G r ü n d u n g durch die v o m 
K o r n m a r k t sprechen, die w o h l w i e andere Stadtadels-
geschlechter im 13. Jahrhundert nach d e m Besitz e i -
ner B u r e strebten, müssen die A n f ä n e e des N e u e n -o • o 

steins vor läuf ig i m D u n k e l n b le iben. 

5.2. Der Neuenstein im 14./15. Jahrhundert 
und das Ende der Burg 

W i e bereits e r w ä h n t , haben, muss die v o n ih-
r e m G r ü n d e r a u f E i g e n g u t err ichtete B u r g N e u e n -
stein spätestens zu B e g i n n des 14.Jahrhunderts in die 
L e h e n s a b h ä n g i g k e i t des Bischofs v o n Basel geraten 
sein. D i e erste L e h e n s u r k u n d e geht in die Z e i t u m 
1315 z u r ü c k , als der R i t t e r K u n r a d v o n N e u e n s t e i n 
mit der B u r g b e l e h n t w i r d \ 

I11 den C h r o n i k e n v o n S t u m p f u n d Wurst isen 
sind die B u r g e n aufgelistet , w e l c h e i m E r d b e b e n v o n 
Basel 1 3 5 6 S c h a d e n g e n o m m e n haben 4 6 . In diesen 
Verzeichnissen w i r d auch die B u r g N e u e n s t e i n g e -
nannt. D i e blosse N e n n u n g lässt aber, w i e U n t e r s u -
c h u n g e n an b e n a c h b a r t e n , ebenfalls g e n a n n t e n B u r -
gen N e u Thiers te in S O und L ö w e n b u r g z e i g e n , ke ine 
Schlüsse ü b e r das Ausmass der Z e r s t ö r u n g zu. W ä h -
rend der W o h n t u r m v o n N e u T h i e r s t e i n S O k a u m 
beschädigt w u r d e ,musste der R u n d t u r m auf der L ö -
w e n b u r g J U w e g e n seiner starken B e s c h ä d i g u n g ab-
getragen werden 4 *. D i e s e b e i d e n Beispie le ze igen, dass 
sich a u f g r u n d der N e n n u n g keine A u s s a g e n über den 
Z e r s t ö r u n g s g r a d v o n N e u e n s t e i n m a c h e n lassen. 

W e n d e n w i r uns nun R u d o l f v o n N e u e n s t e i n 
zu, der uns im Jahre 1400 z u m ersten M a l u r k u n d l i c h 

als Inhaber des Lehens b e g e g n e t . Seine Fehden r ü c k -
ten die B u r g m e h r m a l s in den M i t t e l p u n k t der l o k a -
len G e s c h i c h t e . So 1 4 1 1 / 1 2 in der als N e u e n s t e i n e r -
o d e r B l a u e n s t e i n e r f e h d e b e z e i c h n e t e n A u s e i n a n d e r -
setzung mit der H e r z o g i n Katharina von B u r g u n d und 
der Stadt BaseL . U r s a c h e des Händeis w a r e n Ersatz-
f o r d e r u n g e n für die i m K r i e g z w i s c h e n den Baslern 
und der H e r z o g i n unrechtmässig erl i t tenen S c h ä d e n , 
die R u d o l f v o n N e u e n s t e i n und H e i n r i c h zu R h e i n 
an Kathar ina stel l ten 5 ' . Diese g i n g auf die F o r d e r u n -
gen nicht ein, w o r a u f b e i d e am W e i h n a c h t s a b e n d als 
Verge l tungsmassnahme die B u r g Fürstenstei ir " b e -
setzten und i m S u n d g a u B a u e r n der H e r z o g i n ü b e r -
fielen^'. W e n i g e Tage z u v o r hatte sich Katharina aber 
m i t Basel versöhnt und v e r b ü n d e t 5 . Sie m a h n t e nun 
die R h e i n s t a d t gemäss des B u n d e s mit ihr vor B l a u e n -
stein zu z iehen, w o sich R u d o l f be fand. O h n e A u f f o r -
d e r u n g seitens der H e r z o g i n beschloss Basel auch die 
B u r g e n Fürstenstein und N e u e n s t e i n zu belagern, teilte 
sein K o n t i n g e n t in drei H a u f e n und z o g am 30.12. v o r 
die drei F e s t e n " . N o c h am selbigen A b e n d w u r d e 
N e u e n s t e i n ü b e r g e b e n . A m d a r a u f f o l g e n d e n Tag, bei 
E i n b r u c h der D u n k e l h e i t ge lang es R u d o l f und sei-
nen K n e c h t e n , u n b e m e r k t v o n Blauenste in zu f l ie-
hen. D i e w i e d e r v e r e i n i g t e n Basier H a u f e n und der 
ö s t e r r e i c h i s c h e Z u z u g l e g t e n sich g e m e i n s a m v o r 
Fürstenstein. N a c h e i n e m v e r g e b l i c h e n Fluchtversuch 
ergab sich die B e s a t z u n g am 5 . 1 . 1 4 1 2 u n d w u r d e n o c h 
an O r t und Stelle enthauptet . D i e B u r g e n w u r d e n 
verbrennet und darnach geslissen . 

U m über das Ausmass der Z e r s t ö r u n g a u f N e u -
enstein V e r m u t u n g e n anstellen zu k ö n n e n , müssen w i r 
a u c h das Schicksal der b e i d e n anderen B u r g e n in 
unsere B e t r a c h t u n g e n mit e i n b e z i e h e n . A u f g r u n d des 
Q u e l l e n m a t e r i a l s dürfen w i r a n n e h m e n , dass alle drei 
B u r g e n nach ihrer E i n n a h m e zunächst e inmal ver-
brannt w u r d e n . Im Falle des Fürstensteins b e z e u g t ein 
V e r d i n g die nachträgl iche S c h l e i f u n g der A n l a g e bis 
auf die Fundamente . O b w o h l Blauenstein und N e u e n -
stein hier nicht n a m e n t l i c h genannt w e r d e n , lassen 
andere Quel lenste l len den Schluss zu, dass auch auf 
diesen b e i d e n B u r g e n A b b r u c h a r b e i t e n d u r c h g e f ü h r t 
w u r d e n 5 . 

E in ige Jahre nach der Fehde ge lang es R u d o l f , 
sich mit seinen G e g n e r n auszusöhnen. 1434 ge lobte 

44 Der in einer Quelle von 1246 erwähnte Peter von Wahlen. Bürger zu Basel und Müllhausen darf unseres Erachtens nicht vorbehaltlos mit einer 
solchen Familie in Verbindung gebracht werden, da Unklarheiten über seinen Stand bestehen. Vgl.Trouillat 1, 369, Nr. 390. 

45 Trouillat 3, 208, Nr. 121. 
46 Ch.A. Müller, Die Burgen in der Umgebung von Basel und das Erdbeben von 1356. B Z 55, 1956, 58. 
47 Am ganzen Wohnturm konnten keine Hinweise auf eine Beschädigung gefunden werden.Vgl. Meyer 1986. 
48 Meyer 1968, 29. 
49 Trouillat 4, 867, (9 Sept. 1400). 
50 Quellen zu diesen Ereignissen: Rathsbücher R b 343-350 ediert in Basler Chroniken 4, 24f ; Röteler Chronik ed. in Basler Chroniken 5, 1461".; 

Brief der Stadt Basel an Bern und Solothurn über den Verlauf der Fehde ed. in Merz 1930, noff.;Verding über den Abbruch des Fürstensteins ed. 
in Meyer 1992,62; Kosten der Fehde ed. 111 P. Ochs, Geschichte der Stadt und Landschaft Basel. Bd. III, Basel 1819, 94. Zu Fragen des Schadener-
satzes tür Blauenstein vgl. Basler Urkundenbuch 6, 55, Nr. 57 und 59, Nr. 61. 

51 Basler Chroniken 5, 14Ó. 
52 Fürstenstein war im Besitz des Hans Ludmann von Rotberg, der in Altkirch als Vogt Katharinas amtete. 
53 Merz 1910. 112. 
54 Basler Urkundenbuch 6, 50, Nr. 54 (17. Dez. 1411). 
55 Basler Chroniken 4, 25 und Merz 1910, iioff. Über die Stärke und die Ausrüstung der einzelnen Haufen erfahren wir aus den Quellen nichts.Wir 

wissen lediglich, dass seitens der Basler über 450, seitens der Herzogin von Burgund etwa 150 Mann an diesem Z u g teilnahmen. Insgesamt waren 
7 Büchsenmeister an der Arbeit. 

56 Basler Chroniken 4, 25. 
57 Basler Urkundenbuch 6, 59, Nr. 61 (21. Mai 1412); Basler Chroniken 4, 25. Das Loch in der Zisternenmauer von Blauenstein ist möglicherweise 

auch im Zusammenhang mit diesen Abbrucharbeiten zu sehen.Vgl.Tauber 1980, 403. 
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er, n a c h d e m B ü r g e r m e i s t e r und Rat . v o n Basel i h m 
den W i e d e r a u f b a u seiner Feste N e u e n s t e i n erlaubt 
hatten, diese der Stadt a u f e w i g e Z e i t e n o f f e n zu hal-
ten ' 8 . A u s e iner späteren Q u e l l e geht hervor , dass die 
B u r g zumindest tei lweise wiederhergeste l l t w u r d e 5 0 . 
Diese Q u e l l e n s t e l l e wird nun zusätzl ich durch zahl-
reiche Funde gestützt , die ins 15. Jahrhundert dat ie-
ren. D e m n a c h muss a u f d e m Burgfe lsen mindestens 
ein repräsentatives G e b ä u d e w i e d e r h e r g e r i c h t e t oder 
neu gebaut w o r d e n sein. 

Bereits 1438 sahen sich die Basler abermals 
g e z w u n g e n , v o r die B u r g zu z i e h e n . K n e c h t e R u d o l f s 
hatten in s e i n e m A u f t r a g Geist l iche, die sich auf d e m 
W e g z u m K o n z i l v o n Basel b e f a n d e n , g e f a n g e n 
g e n o m m e n und a u f N e u e n s t e i n ge führt . D i e Stadt, 
S c h i r m h e r r i n des Konzi l s , hatte für die S icherhei t der 
T e i l n e h m e r zu sorgen und befreite die G e f a n g e n e n 6 0 . 
Eine B e s c h ä d i g u n g der B u r g ist in den Q u e l l e n nicht 
überl iefert . 

«Kosten, S c h a d e n , Verlust und W ü s t u n g » ent-
standen h i n g e g e n , als so lothurnische K n e c h t e w o h l 
n o c h i m g l e i c h e n Jahr (1438) die B u r g besetzen. D e r 
Schiedsspruch des Bischofs von Basel verpf l ichtete die 
S o l o t h u r n e r , die B u r g w i e d e r zu r ä u m e n und für den 
entstandenen S c h a d e n a u f z u k o m m e n 6 ' . 

1453 verkauf ten R u d o l f und seine S ö h n e Va-
lentin und Johans N e u e n s t e i n auf W i d e r r u f b i n n e n 
zehn Jahren an die H e r r e n v o n Bärenfels O f f e n b a r 
w u r d e die H e r r s c h a f t tatsächlich w i e d e r ausgelöst, 
denn 1475 erscheint sie in Valentins Besitz'"1. D i e s e r 
w i r d 1483 ins B u r g r e c h t v o n S o l o t h u r n a u f g e n o m -
m e n und v e r p f l i c h t e t sich, sein „ S c h l o s s " der Stadt 
o f f e n z u h a l t e n 6 4 . A u f I n t e r v e n t i o n des Basler Bischofs 
w i r d S o l o t h u r n v o n der e idgenössischen Tagsatzung 
aufgefordert , auf das B u r g r e c h t mit dem N e u e n s t e i n e r 
zu verz ichten. Erst 1522 ge l ingt es der Aarestadt mit 
der B u r g N e u - T h i e r s t e i n e inen festen S t ü t z p u n k t i m 
Laufental endgül t ig in ihre H ä n d e zu b e k o m m e n . D r e i 

Jahre später versucht S o l o t h u r n erfolglos, die H e r r -
schaft Thiers te in a b z u r u n d e n und unter a n d e r e m das 
D o r f W a h l e n an sich zu b r i n g e n . H i e r wird N e u e n -
stein z u m ersten Mal als «Burgstall» b e z e i c h n e t 6 5 . Ein 
weiteres M a l findet sich diese B e z e i c h n u n g 1528, als 
H e n m a n n , letzter des G e s c h l e c h t e s v o n N e u e n s t e i n , 
v o m Basler B i s c h o f das L e h e n bestätigt erhält6 6 . 

5S 
59 
60 

61 
62 
«3 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 

72 
73 

74 
75 

D e r in diesen Q u e l l e n benütz te B e g r i f f «Burg-
stall» k ö n n t e den ru inösen Z u s t a n d der B u r g b e z e i c h -
nen 6 7 . In diesem Fall müsste sie vor 1525/28 a b g e g a n -
g e n sein. B e i D a v i d Herr l iberger , 1 7 5 8 , findet sich der 
Hinweis , dass Neuenste in im S c h w a b e n k r i e g 1499 zer-
stört w o r d e n sei ' . A u f g r u n d der historischen E r e i g -
nisse lässt sich diese M ö g l i c h k e i t n icht ausschliessen, 
sind d o c h Z ü g e solothurnischer und kaiserlicher H a u -
fen ins G e b i e t u m Brislach, Brei tenbach und Biisserach 
belegt" J . G e g e n e ine Z e r s t ö r u n g im S c h w a b e n k r i e g 
spricht aber die U r k u n d e v o n 1504, in der H e i n r i c h 
O s w a l d s e i n e m B r u d e r den V e r k a u f des «Schlosses» 
N e u e n s t e i n er laubt7 0 . M i t all erVorsicht g e g e n ü b e r der 
Interpretation der B e g r i f f e «Schloss» und «Burgstall» 
lassen die Q u e l l e n eine Auf lassung z w i s c h e n 1504 und 
1525/28 als m ö g l i c h erscheinen. D i e archäologischen 
Funde k ö n n e n zur B e a n t w o r t u n g dieser Frage n icht 
h e r a n g e z o g e n w e r d e n , da G r u n d l a g e n für ihre g e n a u e 
D a t i e r u n g n o c h nicht v o r h a n d e n sind '. 

In der Q u e l l e v o n 1528, in der das Burgstall 
z u m letzten M a l e r w ä h n t wird , taucht z u m ersten M a l 
ein « H o f Neuenste in» als M i t t e l p u n k t des L e h e n s auf. 
E ine wei tere U r k u n d e u m 1600 nennt als Z u b e h ö r 
z u m H o f G ü t e r und ein Haus in Wahlen Dies lässt 
v e r m u t e n , der H o f sei nicht im D o r f selbst, sondern 
in der näheren U m g e b u n g der B u r g zu suchen. D e r 
g e n a u e Standort kann allerdings nicht ermitte l t w e r -
den . 1528 erscheint das Lehen im Besitz des H e n m a n 
von N e u e n s t e i n . N a c h seinem Tod 1560 fällt die H e r r -
schaft als erledigtes L e h e n an den B i s c h o f z u r ü c k 7 4 , 
der es 1610 an die G e m e i n d e W a h l e n vergibt \ 

6. Die Fe ldarbe i ten 

6.1. Anlass und Verlauf der Arbeiten 
Anlässl ich einer Proseminararbeit bei Prof . Dr. 

W. M e y e r , die die Ereignisse i m Z u s a m m e n h a n g mit 
der N e u e n s t e i n e r - F e h d e z u m T h e m a haben sollte, 
b e s u c h t e n die S c h r e i b e n d e n am 24. M ä r z 1990 die 
Burganlage , u m sich m i t d e m O r t des G e s c h e h e n s 
bekannt zu m a c h e n . B e i dieser G e l e g e n h e i t e n t d e c k -
ten sie 111 der nördl ichen Schutthalde e inen v o m Sturm 
e n t w u r z e l t e n B a u m , dessen Wurze l te l ler zahlre iche 
K l e i n f u n d e enthielt . 

Basier Urkundenbuch 6, 366, Nr. 349 (29. Mai 1434). 
Basler Urkundenbuch 7, 3S0. Nr. 215 (12. August [449): «...Nüwenstein, das er zu einem teil wider ze büw gebrächt...» 
Ch.Wurstisen, Basler Chronik etc., Basel 1580, Ausgabe Basel 1883, i4if. Die Quelle Basler Urkundenbuch 7, 380, Nr. 215 überliefert diesen Z u g 
der Basler ebenfalls, allerdings mit falschem Datum. 
Trouillat 5, 181 f. (29.Januar 1439). 
Merz [909, 12 und Stammtafel 2. Membrez Pruntrut, Abteilung B 237/38 (Lehen, adlige) A154. Originalquelle im Staatsarchiv Bern. 
Basler Urkundenbuch 8, 396, Nr. 507 (26. September 1475). 
Amiet 1928/29,71 und r 5 S f. Staatsarchiv Solothurn, Urkunden.(28. Oktober; S. Dezember). 
Amiet 1928/29, i7of. 
Merz 1909, Stammtafel 2. Membrez Pruntrut, Abteilung B 237/38 (Lehen, adlige: Neuenstein) A154. Originalquelle im Staatsarchiv Bern. 
Andererseits könnte die Bezeichnung «Burgstall» auch auf eine partielle Benützung der Burg hinweisen. Vgl. Meyer 1992, 13t"., Anni. 35 und 
Ewald/Tauber 1975,121. 
David Herrliberger,Topographie der Eidgenossenschaft. Bd. 2, Basel 1758, Ausgabe Frankfurt a. M. und Basel T92S, 436. 
Eggenschwiler 1930, 107t!. 
Merz 1909, Stammtafel 2. Membrez Pruntrut. Abteilung B 237/3S (Lehen, adlige: Neuenstein) A i s4. Originalquelle in Pruntrut. 
Die Hauptmasse unserer Funde scheint allerdings eher in die erste Hallte und die Mitte des 15. Jahrhunderts zu gehören. Jünger sind allenfalls die 
Stücke A22 B62. 
Membrez Pruntrut, Abteilung B 239 (Lehen, gemeine: Laufen-Zwingen, Mappe 6). 
O b er im Bereich der östlich unterhalb der Hauptburg liegenden Terrasse zu suchen ist. müsste mittels einer archäologischen Grabung abgeklärt 
werden. 
Merz 1909, Stammtafel 2. Membrez Pruntrut, Abteilung B 237/38 (Lehen, adlige: Neuenstein) A154. Originalquelle in Pruntrut. 
Membrez Pruntrut, Abteilung B 239 (Lehen, gemeine: Laufen-Zwingen, Mappe 6) 
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A b b . 11 Blick auf den Burgfe lsen und die nörd l iche Schut tha lde mi t d e m umges tü rz ten 
Baum (links unten) von N W (29.3.1990). 

U n t e r A n l e i t u n g v o n T h . Bitterl i fand an v ier 
Tagen die F u n d b e r g u n g statt. N a c h A b s ä g e n des Stam-
mes durch Forstarbeiter rollte der W u r z e l t e l l e r ins 
B a c h b e t t hinunter, w o er sich h e u t e n o c h b e f i n d e t ' 
Im w e i t e r e n suchten w i r die die Anrisstel len u n d W u r -
zeltel ler dreier wei terer umgestürz ter B ä u m e in der-
selben Schutthalde erfolglos nach F u n d e n ab. S o m i t 
steht fest, dass die F u n d s c h i c h t sehr e n g auf die Fläche 
des Wurzel te l lers b e g r e n z t war. In der Fo lge schlug 
Prof. D r . W . M e y e r den A u t o r e n vor, das Fundmater ia l 
in einer Seminararbeit aufzuarbei ten. D i e D o k u m e n -

tation und das Fundmater ia l b e f i n d e n sich nach dem 
K a n t o n s w e c h s e l des Laufentales n u n m e h r im A r c h i v 
und D e p o t der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e B L in Liestal ' 7 . 

U m die Lage der Fundstel le genau lokalisieren 
und sie allenfalls in B e z i e h u n g zu Bauresten auf d e m 
Burgfe l sen b r i n g e n zu k ö n n e n , n a h m e n die A u t o r e n 
eine archäologisch-topographische Kart ierung des G e -
ländes vor. DieVermessungsarbeiten w u r d e n im Herbst 
1991 und Frühjahr 1992 d u r c h g e f ü h r t und standen 
unter der A u f s i c h t v o n D i p l . Ing. R . G l u t z , Institut für 
D e n k m a l p f l e g e 7 ' . 

Abb . 12 Der te i lweise du rchkämmte Wurze l te l le r A b b . 13 Lage des Wurze l te l le rs im Bachbet t 
nach zwei A rbe i t s tagen (31.3.1990). (22.4.1990). 

76 
77 
7S 

1992. 
Inv. Nr. 91.6. 
ETH Zürich. 
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534.1 
v 

50 m 

A b b . 14 Profi l der Nordse ide des Burgfeisens. 

6.2. Der Befund 
Im W u r z e l t e l l e r und im Anriss Hessen sich ins-

gesamt z w e i S c h i c h t e n b e o b a c h t e n . U n t e r d e m etwa 
50-60 c m starken, f u n d f ü h r e n d e n d u n k l e n W a l d b o -

den, zeigte sich der beige , sterile K a l k - M e r g e l u n t e r -
g r u n d . Dieser darf w o h l als natürl ich gewachsener , 
verwi t ter ter Fels betrachtet w e r d e n (Abb. 14 u. 15). 

A b b . 15 Profi l A - B (zur Lage vgl . A b b . 14). 1 schwarzer, humöser Wa ldboden , 
fundre ich, 2 be ige Schicht mi t Steinen, ster i l (Verwi t te rungshor izont ) . 
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B. Die Funde 
A u f g r u n d des Umstandes , dass F u n d e und B e -

f u n d ke ine absoluten D a t e n l i e f e r n , b le ibt für die 
D a t i e r u n g und die tvpolog ische E i n o r d n u n g des N e u -
ensteiner Materials e i n z i g der W e s über A n a l o g i e -o o o 

schlüsse m i t gut datierten Vergle ichsfundste l len. E c k -
pfei ler unseres Gerüstes bi lden als älteste K o m p l e x e 
die Inventare der F r o h b u r g S O 7 9 u n d der «Erdbeben-
burgen» - insbesondere M a d e l n BL'S0 - mit e i n e m 
terminus ante q u e m v o n 1320/40 respektive 1356 und 
ais j ü n g s t e r K o m p l e x die L a t r i n e n e i n f ü l l u n g des R e i -
schacher H o f e s in Basel m i t e i n e m spätesten terminus 
ante v o n 1662' . D a z w i s c h e n l ie fern die K o m p l e x e 
der 1415 abgebrannten A l t - W a r t b u r g A G S 2 und die 
Funde aus Base l -Ri t tergasse 5 s 3 ein F o r m e n s p e k t r u m 
des späten 1 4 . / f r ü h e n 15. Jahrhunderts. Ein gut v e r -
gleichbares F o r m e n s p e k t r u m des 15. u n d f rühen 16. 
Jahrhunderts bietet die L ö w e n b u r g J U , deren Zerfa l l 
nach 1526 einsetzte*4 . A r b e i t e n , w e l c h e nach 1992 
erschienen sind, k o n n t e n nicht m e h r in den vor l ie -
g e n d e n A u f s a t z e ingearbei tet w e r d e n . 

1. Gebrauchskeramik 

1.1. Unglasierte Geschirrkeramik 
Randprofile von Töpfen (A1—A22) 

D i e unglasierte G e s c h i r r k e r a m i k ist bei fe iner 
bis mi t te l fe iner M a g e r u n g v o r w i e g e n d hart und re-
d u z i e r e n d g e b r a n n t ' 5 . E in ige S t ü c k e w e i s e n e inen 
röt l i chen K e r n auf, was a u f S a u e r s t o f f z u f u h r w ä h r e n d 
des B r e n n v o r g a n g e s h i n d e u t e n k ö n n t e Sämtl iche 
R a n d s c h e r b e n z e i g e n f e i n e D r e h r i l l e n u n d lassen 
darauf schliessen, dass die Gefässe auf der schnel ldre-
h e n d e n Fusstöpferscheibe gefert igt w u r d e n . 

D i e t y p o l o g i s c h ältesten F o r m e n des Materials 
g e h ö r e n n o c h in die G r u p p e der Leistenränder. B e i 
der S c h e r b e A i handelt es sich u m ein Stück , das auf-
g r u n d der praktisch unprofi l ierten, kantig unterschnit-

tenen Leiste stark an die P r o f i l g r u p p e P l e i g n e I b der 
L ö w e n b u r g J U er innert* ' . D e r e legante g e s c h w u n -
gen ausladende R a n d d a g e g e n erscheint uns als g e -
w i c h t i g e r e s M e r k m a l und weist unser Stück eher ins 
U m f e l d der n ä c h s t f o l g e n d e n P r o f i l g r u p p e Ple igne II, 
die ins späte 13. und in die erste Häl f te des 14 .Jahr-
hunderts datiert w i r d " . 

E b e n s o g e h ö r e n die S c h e r b e n A 2 u n d A3 mit 
ihren k u r z e n , relativ breiten R ä n d e r n n o c h 111 die 
G r u p p e der Leistenränder, auch w e n n sie mit ihrer 
K e h l u n g an der Randaussensei te schon den K a r n i e s -
rändern nahestehen' . Parallelen zu unseren S t ü c k e n 
(wenn auch mit etwas v e r d i c k t e r e m Leistenrand) fin-
det sich am ehesten im Mater ia l von M a d e l n B L 9 " 
und der F r e u d e n a u A G 9 ' . H i e r sind t y p e n ä h n l i c h e 
Stücke etwa in die M i t t e des 14. Jahrhunderts b e z i e -
hungsweise ins spätere 14. und frühe 15. Jahrhundert 
datiert. 

M i t den S c h e r b e n A 4 - A 5 erscheinen die er-
sten vol l ausgebi ldeten Karniesränder. C h a r a k t e r i s t i -
ka unserer b e i d e n Exemplare sind die le icht kant ig 
nach aussen a b g e s t r i c h e n e n R a n d l i p p e n u n d ihre 
s c h w a c h ausgeprägten Hängele is ten . A u f g r u n d dieser 
M e r k m a l e sind w i r g e n e i g t unsere Stücke mit S c h e r -
b e n der P r o f i l g r u p p e P l e i g n e III der L ö w e n b u r g J U 
zu v e r g l e i c h e n und sie in die z w e i t e Häl f te des 14. 
Jahrhunderts zu setzen9". Ein ähnliches E x e m p l a r aus 
Basel-Rittergasse 5 passt in den g le ichen Zeitrahmen9"' . 

D i e Karniesränder A6—A8 z e i c h n e n sich durch 
eine m e h r oder w e n i g e r starke K e h l u n g der R a n d -
innenseite und hor izontal abstehende R a n d l i p p e n aus. 
Sie besitzen etwas ausgeprägtere Hängele is ten als die 
Stücke A 4 - A 5 . B e f r i e d i g e n d e Vergle ichsbeispie le zu 
unseren Exemplaren k o n n t e n keine g e f u n d e n w e r -
den, am ehesten passen sie j e d o c h zu e iner S c h e r b e 
aus der Strassenpflästerung Base l -Ri t tergasse 5, die 
ins späte 14. oder b e g i n n e n d e 15.Jahrhundert datiert . 

In unserem Mater ia l zahlenmässig am stärksten 
vertreten sind mit den N u m m e r n A 9 — A 1 4 R ä n d e r 
mit einer stark gekehl ten Aussenseite und kant ig ab-
gesetzter Leiste. Für diese S t ü c k e f i n d e n sich n e b e n 

79 Meyer 1989, 59IT. 
So Marti/Windler 1988, 6iff. 
81 Helmig 1979, 317-333. 
82 Meyer 1974, 44fr. 
83 Furrer 1973, 278fr. Die Scherben fanden sich in der Planierschicht der Strassenpflästerung oder waren in diese eingetreten. Die liier erwähnten 

Strassenbefestigungsarbeiten waren 1417, wohl auch im Hinblick auf das bevorstehende Konzil von 1431 — 1449, vom Stadtrat angeordnet worden. 
Es darf wohl angenommen werden, dass die Arbeiten in der Rittergasse - im Zentrum der Stadt, nahe dem Münster und mitten in der 
bischöflichen Residenz - zuerst aufgenommen wurden. 

84 Scheiblechner 1992, 25fr An dieser Stelle sei M. Scheiblechner für ihr Entgegenkommen, ihre noch unpublizierte Lizentiatsarbeit einsehen und 
benutzen zu dürfen, gedankt. Die Arbeit ist im Historischen Seminar der Universität Basel bei Prof. Dr. W. Meyer einsehbar. 

85 Bei der Härtebestimmung einer Scherbe übernehmen wir den Vorschlag von B. Zimmermann, wonach «weich» mit dem Fingernagel ritzbar, 
«hart» mit dem Messer ritzbar, «sehr hart» mit dem Messer schwer oder kaum noch ritzbar und «klingend hart» mit dem Messer nicht mehr 
ritzbar bedeutet.Vgl Zimmermann 1992,40. 

H6 Keramik erhält eine rote Färbung, wenn Eisenverbindungen im Ton bei genügend Sauerstoff zu rotem Hämatit oxidieren.Vgl. G. Schneider, 
Naturwissenschaftliche Kriterien und Verfahren zur Beschreibung von Keramik. Acta Praehistorica et Archaeologica 21, 1989, I7f. 

87 Scheiblechner 1992,Taf. 2, 13. 
88 Scheiblechner 1992,Taf 2, 20. 
89 Bei der Nomenklatur der Randformen sei im folgenden die Definition von U. Gross übernommen, wonach sich die den Leistenrändern 

nachfolgenden Karniesränder von den ersteren durch eine deutlich grössere Länge als Breite und eine stärkere Kehlung der Aussen-, oft aber 
auch der Innenseite unterscheiden.Vgl. Gross 1991, 24f. 

90 Marti/Windler 1988.Taf. 2, 36. 
91 M. Baumann u. HP. Frey, Frexudenau im unteren Aaretal, Burganlage und Flussübergang im Mittelalter. Brugg 1983, 42, A91. 
92 Scheiblechner [992,Taf. 3, 29 u. 31. 
93 Furrer 1973,Taf. 9, l i . 
94 Furrer 1973,Taf. 9,7 . 
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e i n e m E x e m p l a r aus Base l -Ri t tergasse auch gute 
Parallelen i m Mater ia l der L ö w e n b u r g JU y f t . E b e n s o 
im F u n d g u t der L ö w e n b u r g J U vertreten sind R ä n -
der, die sich m i t unseren S t ü c k e n A15— A 1 6 verg le i -
chen lassen9 7 . D i e s e untersche iden sich v o n den R ä n -
dern A9—A14 led ig l i ch durch die k a n t i g unterschni t -
tenen Leisten. Das Fragment A 1 7 mit s c h w a c h a k z e n -
tuiertem Leistenabschluss lässt sich w i e d e r u m mit e i-
n e m S t ü c k aus der P r o f i l g r u p p e P l e i g n e IIIc der 
L ö w e n b u r g J U v e r g l e i c h e n 9 ' . D a g e g e n kennt unsere 
Scherbe A 1 8 mit sich v e r j ü n g e n d e r Lippe keine Par-
allelen in publ iz ier ten F u n d k o m p l e x e n unserer R e -
g i o n . E b e n s o k o n n t e n für die R a n d s c h e r b e A t 9 mit 
nach aussen u m g e l e g t e r Lippe, die S c h e r b e A 2 0 und 
der aus zehnTei len bestehende f ragment ier teTopf A 2 r, 
be ide mit hor izonta l nach aussen u m g e l e g t e m und 
a b g e s t r i c h e n e m R a n d , ke ine Vergleichsbeispiele g e -
f u n d e n w e r d e n . D a g e g e n besitzt das g e s c h w u n g e n e 
und w e i t ausladende R a n d f r a g m e n t A 2 2 ein gutes Pen-
dant i m K e r a m i k s p e k t r u m v o n B a s e l - P e t e r s b e r g ' 9 . 

D i e hier b e s c h r i e b e n e n T ö p f e mit K a r n i e s -
rändern t a u c h e n ab d e m späteren 14. und anfangs des 
15.Jahrhunderts auf. F o r m a l - t y p o l o g i s c h e U n t e r s c h e i -
d u n g e n b e z ü g l i c h der R a n d f o r m e n sind sehr s c h w i e -
rig, da w ä h r e n d des 15. und auch n o c h im 16. Jahr-
h u n d e r t o f f e n b a r das gesamte F o r m e n s p e k t r u m an-
zutref fen ist. D e n n o c h scheinen sich m i t der E n t w i c k -
l u n g der Gefäss form v o m eher b a u c h i g e n z u m h o h e n , 
schlanken T o p f seit d e m for tgeschr i t teneren 15. Jahr-
h u n d e r t auch die R ä n d e r zu verändern, i n d e m sie 
nun tendenzie l l w e i t e r ausladen als z u v o r ' 0 0 . Als ein 
solches, etwas späteres Stück k ö n n t e allenfalls das Frag-
m e n t A 2 2 angesehen w e r d e n . O h n e die G e s a m t f o r m 
des Gefässes zu k e n n e n ist eine sichere Z u o r d n u n g 
aber nicht m ö g l i c h . 

Seit d e m 15. J a h r h u n d e r t m a c h t sich in der 
G e b r a u c h s k e r a m i k a l l m ä h l i c h e ine i m m e r r e i c h e r 
w e r d e n d e Typenvie l fa l t b e m e r k b a r . Als K o c h - u n d 
Vorratsgefässe w e r d e n die e i n f a c h e n , u n g l a s i e r t e n 
T ö p f e langsam v o n m o d e r n e r e n , speziell auf ihre v e r -
schiedenen F u n k t i o n e n zugeschnit tenen,zuerst ungla-
sierten, dann glasierten Gefässen abgelöst , bis sie nach 
Ausweis der F u n d e aus einer L a t r i n e n g r u b e in Basel-

R e i s c h a c h e r h o f spätestens u m die M i t t e des 17. Jahr-
hunderts ganz v e r s c h w i n d e n " J l . 

Dekortypen von Töpfen (A23—A37) 
W a n d s c h e r b e n m i t regelmässigen, schwach e in-

get ie f ten H o r i z o n t a l r i l l e n von r e c h t e c k i g e m Q u e r -
schnitt (A23) stellen die t y p o l o g i s c h ältesten Stücke 
des N e u e n s t e i n e r Materials dar. In derBarfüsserk irche 
in Basel b e g e g n e n uns typenähnl iche Stücke in S c h i c h -
ten des 11. bis 13.Jahrhunderts sche inen vor allem 
aber z u m «Standarddekor» des 12.Jahrhunderts zu g e -
h ö r e n ' " ' . Wei tere ähnlich verzierte S c h e r b e n f inden 
w i r in den K o m p l e x e n der B u r g e n G r e n c h e n S O " ' 4 

u n d S c h e i d e g g B L 1 0 ' und a u f A l t - W a r t b u r g A G '°6. D i e 
Stücke der b e i d e n letzten B u r g e n w e r d e n u m 1200 
bzw. ins 13. Jahrhundert datiert. 

R e i n e R i e f e n v e r z i e r u n g , d. h. R i e f e n o h n e w e i -
tere D e k o r e l e m e n t e , sind durch die S c h e r b e n A24— 
A 2 7 vertreten. Das W a n d f r a g m e n t A 2 4 besitzt u n t e r -
schiedl ich breite, nur schwach ausgeprägte R i e f e n , die 
im S c h e r b e n p r o f i l k a u m in E r s c h e i n u n g treten. E in 
ähnliches E x e m p l a r f indet sich in der Basler Barfüsser-
k i r c h e ' 0 ' . 

W ä h r e n d A 2 5 - A 2 6 spitze, regelmässige u n d 
nahe b e i e i n a n d e r l i e g e n d e H o r i z o n t a l r i e f e n a u f w e i -
sen, z e i c h n e t sich die S c h e r b e A 2 7 durch ebenso re-
gelmässige, etwas breitere und gerundetere R i e f e n aus. 
A l l e drei Exemplare s tammen von T ö p f e n , die nach 
d e m A n b r i n g e n des D e k o r s w o h l n o c h eine Ü b e r a r -
b e i t u n g e r f u h r e n , w o d u r c h die R i e f e n m e h r o d e r 
w e n i g e r stark verstr ichen und 111 ihren K o n t u r e n ab-
g e s c h w ä c h t w u r d e n . Parallelen zu unseren S t ü c k e n 
f inden sich sowohl in der Basler Barfüsserkirche ' 0 ' in 
S c h i c h t e n der ersten Hälf te bis z u m 3.Vierte l des 13. 
Jahrhunderts und auf M a d e l n BL11""1 als auch a u f A l t -
W a r t b u r g A G H i e r w e r d e n die Stücke ins 13. und 
b e g i n n e n d e 14. Jahrhundert datiert. 

In unserem Mater ia l zahlenmässig stark vertre-
ten sind m i t den S c h e r b e n A28—A33 Stücke , die auf 
der Schul ter H o r i z o n t a l r i e f e n in V e r b i n d u n g mit e i -
ner plastisch aus der W a n d gearbei te ten Leiste a u f w e i -
sen. Diese kann direkt an die R i e f e n anschliessen (A29) 

95 Furrer 1973, Taf. y, 8. 
96 Scheiblechner 1992,Taf. 4, 39;Taf. ri, 49 u. 54. 
97 Scheiblechner 1992,Taf. 4, 40. 
98 Scheiblechner 1992,Taf. 6, 48. 
99 Berger 1963,Taf. 23, 68. 
100 Unseres Wissens gibt es noch keine publizierten stratifizierten Fundkomplexe des 15./16. Jahrhunderts, die eine schlüssige Feintypologie der 

Randformen dieser Zeitspanne liefern würden. Christine Keller, die derzeit im Rahmen einer Dissertation spätmittelalterliche Keramik aus Basel 
bearbeitet, neigt sogar zur Ansicht, dass sich ausgebildete Karniesränder des 15 .hb. Jahrhunderts möglicherweise nur noch bedingt in eine 
chronologisch relevante, formaltypologische Reihe setzen lassen. Allerdings beobachtet sie eine Entwicklung der Gefässform vom bauchigen zum 
schlanken Topf und damit einhergehend ein tendenziell stärkeres Ausladen der Ränder. An dieser Stelle sei Christine Keller herzlich für ihre Tips 
und anregenden Gespräche gedankt. 

toi Besagte Latrinengrube wurde zwischen dem späten 16. Jahrhundert und der Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut, benützt und wieder aufgegeben. 
Graue, unglasierte Töpfe mit Karniesrand, wie sie in unserem Material vorkommen, sind hier nicht mehr vertreten. Vgl. Helmig 1979.417-333. 

102 Rippmann 1987,Taf. _s. 6-7; 22, 17; 29, 20-26; 48, 9-10. 
103 Rippmann 1987,264. 
104 W. Meyer, Die Burg Grenchen.JsG 36, 1963, 1S4 (Dekorgruppe 3). 
105 Ewald/Tauber 1975, 90 A102—A103. 
106 Meyer 1974, 53, B 12S. 
107 Rippmann 1987,Taf. 7, 17. 
108 Rippmann 1987,Taf. 7, 7-8. 
109 Marti/Windler 1988.Taf. 3, 47-48. 
110 Meyer 1974, 53, B[26 - B127. 
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oder von den R i e f e n unterschiedlich stark abgesetzt 
sein (A28, A 3 0 - A 3 1 ) . Meist befindet sich die Leiste 
unterhalb der R i e f e n , be im U b e r g a n g der Schulter 
zur W a n d u n g des Gefasses" '. A u f der Innenseite w e i -
sen die Stücke A 2 8 , A 3 0 und A31 im Bereich der Le i -
ste verschieden stark ausgeprägte Wandknicke auf. Im 
Keramikspektrum der be im Erdbeben 1356 zerstör-
ten B u r g Bischofstein BL lassen sich Leisten in Ver-
bindung mit R i e f e n noch nicht beobachten. Erste ver-
gleichbare Stücke finden sich auf den ebenfalls im 
Erdbeben zerstörten Burgen Al t -Schauenburg B L und O O 

Madeln BL Häuf iger tauchen Scherben mit Lei-
s ten-Rie fendekor erst auf A l t -Wartburg A G auf und 
werden dort ins 14. und beginnende 15. Jahrhundert 
gesetzt" '. Eine weitere Parallele des frühen 15.Jahrhun-
derts stammt aus dem Strassenpflaster von B a s e l - R i t -
tergasse 5 1 1 4 , ein ganz erhaltener T o p f mit Leisten-
und R i e f e n d e k o r fand sich am Basler Brunngässlein \ 

In zwei Exemplaren (A32-A33) l iegen Scher-
ben vor, welche als Verzierung lediglich eine Leiste 
erkennen lassen.Töpfe mit einer Leiste als e inz igem 
Dekore lement k o m m e n auf Scheidegg B L und M a -
deln B L " ' , j e d o c h in gänzlich anderer A u s f ü h r u n g 
vor. Es ist w o h l eher anzunehmen, dass A32-33 zu 
Gefässen mit zwei oder mehr Leisten gehörten, w i e 
sie im Ensemble Basel-Rittergasse 5 für das frühe 15. 
Jahrhundert belegt s ind" '\ Allerdings k ö n n t e n die 
Stücke zusätzlich neben der Leiste auch ein abgesetz-
tes R i e f e n b a n d als D e k o r besessen haben. 

Vier unsorgfältig gearbeitete Horizontal leisten 
weist der weiter oben schon erwähnte fragmentierte 
T o p f A 2 i auf. Z w i s c h e n den oberen drei Leisten l ie-
gen zwei Wellenbänder, die erstaunlicherweise völ l ig 
unregelmässig ausgeführt sind. Wellenbänder sind eine 
ausgesprochen zeitlose Verzierungsart und tauchen ab 
d e m 10. Jahrhundert regelmässig auf" 9 . 

D i e Scherben A34—A36 zeigen w i e d e r u m ver-
schiedene Ausprägungen des bei A25— A 2 7 beschrie-
benen Rie fendekors . Leider lässt sich nicht bestim-
men, ob es sich bei diesen Verz ierungen u m reine 
R i e f e n d e k o r s oder u m R i e f e n in Verbindung mit ei-
ner plastisch aus der Wand gearbeiteten Leiste gehan-
delt hat. 

D i e Scherbe A37, für die eine Parallele mit typ-
ähnlichem Dekor auf dem Landenberg O W vorliegt ' - 0 , 

weist zwei etwas auseinanderliegende, schwach aus-
geprägte, riefenartige Drehspuren auf. 

Bodenscherben von Töpfen, Kannen oder Krügen 
(A38-A49) 
Leider ist es nicht mögl ich, die erfassten B o d e n -

fragmente bestimmten Gefässformen zuzuordnen. Die 
durchwegs relativ steilen Wandungen und Wandungs-
ansätze lassen darauf schliessen, dass die unglasierten 
Scherben nicht zu Schüsseln oder bre i tbauchigen 
T ö p f e n sondern eher zu hohen, schlanken T ö p f e n , 
Kannen oder K r ü g e n gehörten. Eine differenziertere 
Z u o r d n u n g zu einem dieser Gefässtypen lässt sich aber 
nicht v o r n e h m e n . 

N u r mit einer Scherbe (A38) sind die Linsen-
böden vertreten. Das Exemplar besitzt Glättspuren an 
der Aussenseite von B o d e n und Wand. A l lgemein ist 
der Linsenboden am O b e r r h e i n v o m 11. bis z u m 14. 
Jahrhundert gebräuchlich ~ . Vergleichsbeispiele von 
T ö p f e n mit Linsenböden kennen w i r in unserer R e -
g ion von den Burgen Madeln B L " und Scheidegg 
BL 1 "", aber auch aus den Kel lern Basel-August iner-
gasse 2, w o ebenfalls zwei Flaschen und e inVerenen-
krug mit Linsenböden gefunden wurden'" 4 . 

Die übrigen Boden-Wandfragmente (A39—A49) 
gehören alle zum Typus des Standbodens. D e r B o d e n 
von A39 ist leicht nach innen gewölbt . A40—A49 zei-
gen dagegen flache B ö d e n . Z u w e i l e n f inden sich auf 
der Bodenunterseite Abschneidespuren, w i e sie ent-
stehen, w e n n die Gefässe mit einer Drahtschlinge von 
der sich drehenden Töpferscheibe abgelöst werden. 
D i e Drahtspuren sind j e d o c h nur sehr schwach aus-
geprägt und w i r m ö c h t e n annehmen, dass die B ö d e n 
nach dem Abschneiden noch einmal verstrichen w u r -
den. Ein Fragment weist auf der Bodeninnenseite ei-
nen Spiralwulst auf, der entstehen kann, w e n n das 
Gefäss aus e i n e m T o n k l u m p e n auf der schnell drehen-
den Fusstöpferscheibe frei h o c h g e z o g e n w u r d e ' " \ A m 
O b e r r h e i n ist der Standboden seit der M e r o w i n g e r -
zeit durch alle Jahrhunderte hindurch gebräuchlich'"6 . 

Gefässdeckel (A50—A67) 
Sämtliche Fragmente gehören z u m Typus des 

Hohldeckels und besitzen eine konische Wandung. 
Diese kann entweder konvexe, flache oder konkave 

m Die Leiste kann sich aber auch oberhalb der Riefen, beim Übergang der Schulter zum Hals befinden, wie einige unserer glasierten Stücke und 
ein grauer Topf aus Esslingen zeigen. Vgl. Gross 1991,Taf. 128,9. 

112 Tauber 1980, Abb. 46, 81; Marti/Windler 1988,Taf. 3, 52. 
113 Meyer 1974, 53, B128 - B130. 
114 Furrer 1973,Taf. 9, 1. 
115 Berger 1963.Taf. 25, 3. 
116 Ewald/Tauber 1975, 88, A44. 
117 Marti/Windler 1988,Taf. 3, 52. 
118 Furrer 1973,Taf. 11, 31. 
119 Rippmann 1987, 259ft". 
120 J. Obrecht, Die Ausgrabungen auf dem Landenberg ob Sarnen. Die bösen Türnli, S B K A M 1 r, Olten/Freiburg i.Br. 1984, 170, C 70. 
121 Lobbedev 1968, 38f. 
122 Marti/Windler 1988,Taf. 3, 53-57. 
123 Hier werden sie Ende 13. Anfang 14. Jahrhundert datiert.Vgl. Ewald/Tauber 1975, 90, A73-A79. 
124 Diese werden in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts gesetzt.Vgl. R . Moosbrugger-Leu, Grabung auf dem Areal des ehemaligen Augustiner-

klosters, B Z 69, 1969,Taf. 9-11 und Taf. 13. Die Grabung und die Funde wurden mittlerweile von Pia Kamber neu bearbeitet und ausführlich 
publiziert. P. Kamber, Die Latrinen auf dem Areal des Augustinerklosters Basel Augustinergasse 2, Grabung 1968. Materialhefte zur Archäologie in 
Basel Heft 10, 1995. 

125 Marti/Windler 1988, 64. 
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F o r m h a b e n . D i e erhaltenen H a n d h a b e n ( A 5 4 - A 5 5 , 
A 5 7 , A 6 6 — A 6 7 ) g e h ö r e n z u m Typ des zentr isch, d.h. 
in der D e c k e l m i t t e ange legten K n o p f g r i f f e s , der in-
nen e n t w e d e r massiv oder hohl ausgeführt ist und 
e inen entsprechend m e h r oder w e n i g e r stark ausge-
prägten Hals besitzt. D i e G r i f f o b e r f l ä c h e ist bei allen 
E x e m p l a r e n flach und weist Drahtspuren auf. D e k -
k e l k n ö p f e dieser A r t f i n d e n sich in den K e r a m i k -
spektren der B u r g e n A l t - R e g e n s b e r g Z H " 7 , A l t - W a r t -
b u r g A G und der L ö w e n b u r g j u l 2 y und w e r d e n 
dort ins 14./15. Jahrhundert gesetzt. Ebenfal ls in die 
Z e i t des f rühen 15. Jahrhunderts g e h ö r e n z w e i v e r -
gleichbare G r i f f k n ö p f e aus Base l -Ri t tergasse 5'"'°. 

W i e die A b s c h n e i d e s p u r e n der G r i f f k n ö p f e ze i -
gen, sind die M e h r z a h l der D e c k e l a u f d e m K n o p f 
s tehend a u f der s c h n e l l a u f e n d e n Fusstöpferscheibe 
h o c h g e z o g e n w o r d e n . Für dieseTechnik sprechen auch 
die zahlreich a n g e t r o f f e n e n D r e h s p u r e n an den D e k -
kel innensei ten. E i n z i g ein R a n d f r a g m e n t (A50) zeigt 
Spuren k o n z e n t r i s c h e r T o n w ü l s t e und scheint auf der 
H a n d t ö p f e r s c h e i b e in Spira lwulst technik aufgebaut 
und n a c h g e d r e h t w o r d e n zu sein. W ä h r e n d unsere 
R a n d - , W a n d - , und B o d e n s c h e r b e n v o n T ö p f e n und 
Schüsseln in der M e h r z a h l reduzierend gebrannt sind, 
ü b e r w i e g e n bei den D e c k e l n mit 9 grauen und m i n -
destens 14 o r a n g e n Gefäss indiv iduen die ox id ierend 
gebrannten Stücke. S ä m t l i c h e erfasste F r a g m e n t e sind 
unverziert . 

D i e Deckelränder lassen sich grob in z w e i G r u p -
pen teilen: einerseits die der e in fachen u n v e r d i c k t e n 
R ä n d e r , mit g e r u n d e t e r o d e r le icht kant ig abgestr i-
c h e n e r Lippe, andererseits die der v e r d i c k t e n R ä n d e r 
mit g e b o g e n e r Lippe. 

T y p o l o g i s c h w i r d der K a t a l o g m i t d e m o b e n 
bereits e r w ä h n t e n , in Spira lwulst technik gearbei te-
ten und n a c h g e d r e h t e n D e c k e l f r a g m e n t A 5 0 a n g e -
führt , das eine le icht verdickte und nach o b e n g e b o -
gene R a n d l i p p e besitzt. E ine typähnl iche R a n d a u s -
f o r m u n g lässt sich an einer S c h e r b e i m K o m p l e x der 
Alt-Wartbure; A G b e o b achten. Dieses Exemplar ist 
s c h e i b e n g e d r e h t und w i r d ins 14.Jahrhundert datiert. 
Das S t ü c k A 5 0 dürf te am ehesten i m späteren 13. und 
frühen 14.Jahrhundert anzusiedeln sein,in j e n e m Z e i t -
raum, in w e l c h e m sich in unserer G e g e n d die auf der 
Fusstöpferscheibe frei a u f g e z o g e n e G e s c h i r r k e r a m i k 
durchzusetzen b e g a n n ' 3 " . 

M i t den Kat . N r n . A 5 1 - A 5 4 l iegen D e c k e l f r a g -
m e n t e v o n zumeist f lacher und in e i n e m Fall (A54) 
k o n k a v e r F o r m vor, deren R a n d unverdickt o d e r w i e 

bei A 5 2 le icht verdickt ist. D i e L ippen sind g e r u n d e t 
( A 5 1 - A 5 2 ) , schräg nach u n t e n a b g e s t r i c h e n (A53) 
oder r e c h t e c k i g ausgebildet (A54). Parallelen für g e -
rundete R ä n d e r f inden sich a u f A l t - R e g e n s b e r g Z H ' '1 

und M i i l e n e n S Z ' 3 4 , D e c k e l r ä n d e r mit kant ig schräg 
nach unten abgestr ichenen Lippen sind von A l t - W a r t -
b u r g A G b e k a n n t ' 3 5 . E i n e r e c h t e c k i g a u s g e b i l d e t e 
R a n d l i p p e f indet sich w i e d e r u m auf M i i l e n e n S Z ' 3 6 . 
D i e D e c k e l f r a g m e n t e dieserVergleichsfundstellen w e r -
den ins 14./15. Jahrhundert datiert. 

D i e D e c k e l f r a g m e n t e A55— A 5 9 z e i c h n e n sich 
durch ihre k o n v e x e F o r m und die verdickten, nach 
unten g e b o g e n e n , m e h r o d e r w e n i g e r stark g e k a n t e -
ten R a n d l i p p e n aus. E i n e Variante zu dieser G r u p p e 
bi lden die S c h e r b e n A 6 0 — A 6 3 , d i e ebenfalls verdickte , 
nach unten g e b o g e n e und g e k a n t e t e R a n d l i p p e n b e -
sitzen, sich von den v o r h e r g e h e n d e n E x e m p l a r e n aber 
durch ihre k o n k a v e F o r m unterscheiden. Parallelen 
zu diesem R a n d t y p finden sich in Z i i r i c h - L i n d e n -
hof" j 7 und auf der L ö w e n b u r g J U ' 3 * , w o dieVergleichs-
stücke d e m 15 .Jahrhundert z u g e w i e s e n w e r d e n . 

A 6 4 zeigt eine S c h e r b e mit le icht verdickter , 
h o r i z o n t a l abgestr ichener und daher kant ig über den 
inneren Wandungsansatz hervorquel lender R a n d l i p p e . 
Ein Exemplar mit ähnlicher R a n d a u s f o r m u n g aus d e m 
T ö p f e r e i a b f a l l in R e m s h a l d e n - B u o c h , B a d e n - W ü r t -
t e m b e r g , w i r d ans E n d e der d o r t i g e n T ö p f e r t ä t i g k e i t , 
ins 15. Jahrhundert , gesetzt ' 3 9 . 

Für das S t ü c k A65 mit le icht verdickter , kant ig 
abgestr ichener und profi l ierter R a n d l e i s t e war in der 
Literatur kein Verg le ichsbeispie le a u s z u m a c h e n . Es 
dürfte aber 111 die g l e i c h e Z e i t s p a n n e w i e die o b e n 
b e s c h r i e b e n e n D e c k e l f r a g m e n t e g e h ö r e n . 

Schüsseln (A68-A71) 
M i t insgesamt v ier Exemplaren sind zwei F o r m -

typen v o n unglasierten Schüsseln vertreten. D i e ty -
p o l o g i s c h älteren S c h e r b e n A68— A 6 9 weisen e i n e n 
nach aussen g e b o g e n e n Leistenrand auf. Das S t ü c k 
A 6 8 besitzt bei e iner etwas le ichteren A u s s e n k e h l u n g 
eine abgerundete, verdickte Leiste.Ein ähnliches Stück, 
allerdings etwas w e n i g e r stark profi l iert , ist i m E n -
semble von Ar isdor f -Schöf f le tenboden B L vertreten'4 0 . 
Ein weiteres vergle ichbares E x e m p l a r findet sich im 
M a t e r i a l Basel-Rit tergasse 5 ' 4 ' . Etwas wei ter in R i c h -
t u n g Karniesrand e n t w i c k e l t ist die S c h e r b e A 6 9 . Sie 
weist bei e iner starken A u s s e n k e h l u n g eine l ä n g e r g e -
zogene , unterschnittene Hängeleiste auf. Parallelstücke 

127 Schneider 1979, 109, B238- B239. 
128 Meyer 1974, 52, B107. 
129 Scheiblechner 1992,Taf. XV, 133. 
130 Furrer 1973,Taf. 12, 37—38. 
131 Meyer 1974, 52, B109. 
132 Rippmann 1987,261. 
133 Schneider 1979, 109, B238 - B239. 
134 Meyer 1970, 216, 164. 
135 Meyer 1974, S2,BIO8 u. B110. 
136 Meyer 1970, 216, 1(15 • 
137 Vogt 1948, Abb. 53, 7 u. 57,14. 
138 Scheiblechner 1992,Taf. XV, 133. 
139 Gross, l99l,Taf. 149, 10. 
140 Furger 1977, 359, Bild 9, 10. 
141 Furrer 1973,Taf. 13, 46. 
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sind in Base l -Petersberg ' 4 2 , auf A l t - W a r t b u r g A G ' 4 3 

und a u f der M ö r s b u r g Z H ' 4 4 be legt . A u f g r u n d dieser 
Vergle ichsbeispie le datieren A 6 8 und A 6 9 ins 14.Jahr-
h u n d e r t , w o b e i A 6 9 w o h l eher in die z w e i t e Hälf te zu 
setzen ist. 

M i t den S c h e r b e n A 7 0 - A 7 1 b e g e g n e n uns ty-
p o l o g i s c h etwas j ü n g e r e Schüsse l f ragmente mit le icht 
k n o l l i g v e r d i c k t e m R a n d . H i e r b e i k ö n n t e es sich u m 
B r u c h s t ü c k e eines e inz igen Gefässes handeln. Da v o n 
A 7 0 nur die R a n d p a r t i e , v o n A 7 1 j e d o c h das ganze 
Profi l , leider aber mit k o r r o d i e r t e n ! R a n d , erhalten 
ist, sind b e i d e Stücke in Z e i c h n u n g abgebi ldet . A u f 
der L ö w e n b u r g J U ' 4 ' w u r d e n Schüsseln dieses Typs 
ins frühe 15. Jahrhundert datiert, ein vergle ichbares 
R a n d f r a g m e n t v o n A l t - R e g e n s b e r g Z H ' 4 " g e h ö r t in r i 

die Z e i t u m 1400. 

Varici (A 72-A 74) 
B ü g e l k a n n e n sind n u r m i t e i n e m F r a g m e n t 

(A72) vertreten, e i n e m Exemplar mit d e m Ansatz eines 
randständigen H e n k e l s . D i e ersten Basler Vertreter 
dieser in S ü d d e u t s c h l a n d s c h o n ein Jahrhundert f r ü -
her e r s c h e i n e n d e n Gelasse g e h ö r e n in die erste Hälfte 
des 13. Jahrhunderts 4 / . W i e die T ö p f e besitzen diese 
f rühen B ü g e l k a n n e n Leistenränder, was bei k le infrag-
m e n t i e r t e n S c h e r b e n ein Z u o r d n e n zur e i n e n o d e r 
anderen G e f ä s s g r u p p e erhebl ich erschweren oder gar 
v e r u n m ö g l i c h e n kann. Diese S c h w i e r i g k e i t entfällt ab 
d e m 14.Jahrhundert . G o t i s c h e B ü g e l k a n n e n mit K a r -
niesrändern sind nicht bekannt . Charakter ist isch ist 
der halslose, direkt aus der Schulter aufsteigende R a n d 
mit meist r u n d l i c h e r Lippe. N i c h t selten besitzt er 
eine K e h l u n g an der Innenseite. Parallelen zu unserer 
B ü g e l k a n n e o h n e H a l s z o n e finden sich auf M i i l e n e n 
S Z Ì 4 \ A l t - W a r t b u r g A G ' 4 9 , B ischofs te in B L ' 5 0 und in 
B a s e l - A u g u s t i n e r g a s s e ' 5 ' . Sie dat ieren d o r t in den 
Z e i t r a u m v o m E n d e des 13. bis in die M i t t e des 14. 
Jahrhunderts . In B e z u g a u f die A u s f o r m u n g des R a n -
des lässt sich unser S t ü c k aber nur schlecht mit diesen 
Exemplaren v e r g l e i c h e n . E i n e n t y p ä h n l i c h e n R a n d 
f inden w i r am ehesten in Z ü r i c h - L i n d e n h o f aus der 
ersten Hälf te des 15. Jahrhunderts ' 5 " . 

Das unglasierte S t a n d b e i n f r a g m e n t A 7 3 weist 
a u f d e m G e f ä s s b o d e n drei s a n d k o r n g r o s s e b r a u n e 
Glasurspritzer auf. Es ist unklar o b unser S t ü c k zu 
e i n e m unglasierten Gefäss g e h ö r t , w e l c h e s die Glasur-
spritzer v o n e i n e m anderen Gefäss a b b e k o m m e n hat, 

o d e r o b v i e l l e i c h t ähnl ich w i e b e i m H e n k e l t o p f / 
G r a p e n A 7 8 nur die R a n d p a r t i e glasiert w u r d e und 
dabei die Spr i tzer entstanden. A u f g r u n d seiner G e -
samtersche inung lässt sich das hier b e s p r o c h e n e Frag-
m e n t gut bei d e n wei ter unten b e s p r o c h e n e n Stand-
b e i n e n A 130—A145 e inre ihen. 

G l e i c h e s gilt für das B a n d h e n k e l f r a g m e n t A 7 4 . 
Es besitzt e ine unglasierte Innenseite u n d erscheint 
deshalb an dieser Stelle. Ansonsten lässt es sich gut mit 
den glasierten Vertretern A 1 0 1 - A 1 0 3 v e r g l e i c h e n . 

1.2. Glasierte Geschi r rkeramik 

Einführende Bemerkungen 
N a c h d e m sich die Glasur auf O f e n k e r a m i k im 

Basler R a u m bereits ab d e m letzten V i e r t e l des 13. 
Jahrhunderts durchzusetzen b e g a n n und bei der G e -
schirrkeramik v o r w i e g e n d als Aussenglasur auf b e s o n -
deren Stücken A n w e n d u n g fand, w i r d ab der ersten 
Häl f te des 14. Jahrhunderts auch innen glasiertes A l l -
tagsgeschirr ( T ö p f e , Schüsseln, Dreibeingefässe) i m -
mer häuf iger hergestel l t ' v \ D i e frühe glasierte K e r a -
mik besitzt n o c h keine E n g o b e . Diese ist erst a u f den 
«Erdbebenburgen» M a d e l n BL und Bischofs te in BL 
n a c h g e w i e s e n und dürfte u m die M i t t e des 14. Jahr-
hunderts in G e b r a u c h g e k o m m e n sein. 

Das A u f k o m m e n glasierten Geschirrs geht e i n -
her mit e i n e m schon bei der unglasierten Ware a n g e -
sprochenen Di f ferenz ierungsprozess im keramischen 
F o r m e n s c h a t z des b e g i n n e n d e n Spätmittelalters. So 
e r m ö g l i c h t bespielsweise der bis anhin direkt ins F e u -
er gestellte K o c h t o p f durch das H i n z u f ü g e n dreier 
Standbeine eine idealere H i t z e a u s n u t z u n g . A u f diese 
Weise e n t w i c k e l t sich seit dem späten 12.Jahrhundert 
im nordwestdeutschen K u g e l t o p f g e b i e t mit d e m G r a -
pen ein spezif isches K o c h g e f ä s s das u m die M i t t e 
des 13. Jahrhunderts auch in unsere R e g i o n g e l a n g -
te und al lmählich ältere K o c h t ö p f e abzulösen b e -
gann. E m e n weiteren Schritt der D i f f e r e n z i e r u n g stel-
len die seit d e m letzten V i e r t e l des 13. Jahrhunderts 
i m m e r öf ter a u f t a u c h e n d e n D r e i b e i n p f a n n e n (Tiipfi) 
dar1:1 die i m 15. Jahrhundert den b a u c h i g e n G r a p e n 
verdrängen ' . D i e ältesten F o r m e n von D r e i b e i n g e -
fässen z e i c h n e n sich d u r c h e infache S t a n d b e i n e o h n e 
u m g e l e g t e Fusslasche aus. S icher ab der ersten Hälf te 
des 14. Jahrhunderts k o m m e n dann Standbeine mit 
u m g e l e g t e r Fusslasche a u f ' 5 \ 

142 Berger 1963,Taf. 23, 67. 
143 Meyer 1974. s4ft. B164. Die Schüsseln der Alt-Wartburg sind allerdings oxidierend gebrannt und innen mit brauner oder grüner Glasur versehen. 
144 Obrecht 1981,163, B31. 
14s Scheiblechner 1992.Taf. n , Profilgruppe Plaigne Ve. 
146 Schneider 1979.Taf. 8. B132. 
147 Basel-Barfusserkirche. Vgl. D. Rippmann. Figürliche Giessgefässe aus Basel. B Z 79, 1979, Abb.21. 2. 
148 Meyer 1970, 206, A l S . 
149 Meyer 1974, 50, BS5-B87. 
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151 Dort aus Keller 6.Vgl.Tauber 19S0. Abb. 96. 58. 
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153 Tauber 1980, 3x5fr 
154 Lobbedey, 1968, 50. 
155 Wenige erste Vertreter von Grapen kamen unter der Barfusserkirche I (vor 1250/56) zum Vorschein. Vgl, Rippmann 1987, 267. 
156 Marti/Windler 1988,67. 
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Als Vorràtsgefäss, vor al lem aber auch z u m W ä r -
m e n v e r s c h i e d e n e r Speisen und Flüssigkeiten d ienten 
schlanke, e i n h e n k e l i g e T ö p f e . Grossf lächige R u s s a b -
l a g e r u n g e n auf der dem H e n k e l g e g e n ü b e r l i e g e n d e n 
Seite lassen e r k e n n e n , dass sie u m das Feuer h e r u m -
standen und die seit l iche W ä r m e a b s t r a h l u n g a u f n a h -

Henkeltöpfe und Dreibeintöpfe (Grapen) 
(A75-A108) 
B e i der D u r c h s i c h t der nicht sehr reichhalt i -

gen Literatur über spätmittelalterl iche K e r a m i k , g e -
langt man zur A u f f a s s u n g , dass o f fenbar von der Mit te 
des 14. Jahrhunderts an ke ine henkel losen, i n w e n d i g 
glasierten T ö p f e m e h r v o r k o m m e n . A u f g r u n d dieser 
B e o b a c h t u n g w e r d e n w i r i m Sinne der V e r e i n f a c h u n g 
im f o l g e n d e n für ein Gefäss mit S t a n d b o d e n den B e -
g r i f f «I Ienkeltopf» v e r w e n d e n . 

Z u r B e a n t w o r t u n g der Frage, nach w e l c h e n 
K r i t e r i e n sich G r a p e n von H e n k e l t ö p f e n unterschei -
den lassen, k ö n n e n w i r nur ganze oder zumindest gross 
f ragmentierte Gefässe h e r a n z i e h e n . D i e s ist nicht e in-
fach, da in der R e g i o Basiliensis die B e a r b e i t u n g der 
glasierten spätmittelalterl ichen und f r ü h n e u z e i t l i c h e n 
K e r a m i k e b e n erst e ingesetzt hat und publ iz ier te , 
vol lständig erhaltene Gefässe bisher eine grosse Se l -
tenheit darstellen. Deshalb sehen w i r uns g e z w u n g e n , 
die engere R e g i o n zu verlassen und eine Publ ikat ion 
aus d e m unteren Elsass zu R a t e zu z i e h e n . A u f f a l l e n -
derweise f i n d e n sich i m allerdings hauptsächl ich aus 
dem 16.Jahrhundert s tammenden Material v o n Strass-
burg-Istra F bei den G r a p e n dieselben R a n d f o r m e n 
w i e bei den H e n k e l t ö p f e n ' 6 0 . R a n d s c h e r b e n lassen 
sich somit ke iner G e f ä s s g r u p p e z u o r d n e n . Sobald ein 
R a n d f r a g m e n t mit Ansatz der W ä n d u n g vorl iegt , k ö n -
nen w i r anhand der Gefäss form aber V e r m u t u n g e n 
anstellen, da G r a p e n d o c h b a u c h i g e r zu sein schei-
nen . B e m e r k e n s w e r t e r w e i s e besitzen einige unserer 
R a n d f r a g m e n t e am U b e r g a n g v o m Hals z u m B a u c h 
keine Innenglasur und sind auch nicht engobier t 1 6 2 . 
K ü n f t i g e U n t e r s u c h u n g e n müssen abklären, ob dies 
ein f u n k t i o n e l l bedingtes C h a r a k t e r i s t i k u m der G r a -
pen ist. I m m e r h i n lassen sich die B o d e n s c h e r b e n mit 
S icherhei t z u w e i s e n . D i e H e n k e l t ö p f e besitzen i m -
mer e inen f lachen S t a n d b o d e n . D i e G r a p e n d a g e g e n 
stehen auf drei S t a n d b e i n e n , w o b e i die B o d e n f l ä c h e 
i m m e r le icht bis stark g e r u n d e t ist. D i e R u n d u n g der 
B o d e n f l ä c h e erlaubt auch die U n t e r s c h e i d u n g v o n 
G r a p e n und D r e i b e i n p f a n n e n , sind d o c h die B ö d e n 
der letzteren i m m e r f lach. 

V o n den 33 a u f g e f u n d e n e n Gefäss fragmenten 
lassen sich d e m n a c h ledig l ich f ü n f S c h e r b e n sicher 
einer der b e i d e n G e f ä s s g r u p p e n z u w e i s e n : A 9 4 , A i 0 7 

und AI08 s tammen von G r a p e n , A 104 bis 106 v o n 
H e n k e l t ö p f e n . 

D i e R a n d f r a g m e n t e k ö n n e n in z w e i H a u p t -
g r u p p e n unter te i l t w e r d e n . D i e erste, w e l c h e die 
S c h e r b e n A 7 5 - A 8 3 umfasst, w i r d durch e inen einfach 
nach aussen g e b o g e n e n R a n d charakterisiert , der in-
w e n d i g gekehl t ist. D i e R ä n d e r A84—A89 der z w e i t e n 
G r u p p e dagegen weisen alle eine Leiste auf. D i e zur 
ersten H a u p t g r u p p e zählenden R a n d s c h e r b e n lassen 
sich n o c h wei ter d i f ferenzieren. D e r R a n d A 7 5 ist 
exakt h o r i z o n t a l abgestr ichen. D i e O b e r f l ä c h e n der 
R ä n d e r A 7 6 - 7 9 sind d a g e g e n le icht nach innen a b g e -
str ichen. D i e R a n d f o r m der F r a g m e n t e mit H e n k e l -
ansatz A 8 0 - 8 2 lässt sich nicht m e h r b e u r t e i l e n . M ö g -
l icherweise g e h ö r e n die H e n k e l aber zu Gefässen, die 
eine den R ä n d e r A76—79 ähnl iche A u s f o r m u n g ze i -
gen. A83 schliesslich weist e inen schräg nach aussen 
a b g e s t r i c h e n e n R a n d auf und ist im G e g e n s a t z zu den 
anderen F r a g m e n t e n e n g o b i e r t . 

Ledig l ich für das Fragment A 7 7 l iegen Verg le i -
che vor. A u f A l t - W a r t b u r g A G fand sich eine entspre-
c h e n d e glasierte R a n d s c h e r b e . Sie w i r d f o r s c h u n g s -
geschichtlich bedingt sehr früh, nämlich in die 2. Hälfte 
des 1 3 . u n d d e n A n f a n g d e s 14.Jahrhunderts,datiert '6"' . 
Z w e i R a n d f r a g m e n t e v o n Mariastein S O lassen sich 
ebenfalls mit A 7 7 verg le ichen. Sie datieren in die Z e i t 
u m 1400'6 4 . E ine weitere , in die M i t t e des ^ . J a h r -
hunderts dat ierende Parallele stammt v o n Z i i r i c h -
Lindenhof . V o r l ä u f i g ist e ine g e n a u e r e D a t i e r u n g 
von A 7 7 i m Z e i t r a u m z w i s c h e n der z w e i t e n Hälf te 
des 14. und der ersten des 15. Jahrhunderts n icht 
m ö g l i c h . Diese D a t i e r u n g gilt w o h l auch für die ü b -
r i g e n R a n d f r a g m e n t e der ersten H a u p t g r u p p e , da sie 
sich k a u m v o n A 7 7 untersche iden. 

Ein weiteres M e r k m a l unserer R ä n d e r ist bis-
her n icht a n g e s p r o c h e n w o r d e n : D e r U b e r g a n g v o m 
Hals z u m R a n d ist bei allen F r a g m e n t e n recht g e -
s c h w u n g e n . In der Literatur f inden sich aber i m m e r 
w i e d e r ähnl iche R a n d f r a g m e n t e , die i m G e g e n s a t z 
zu den unsr igen e inen stark t r i c h t e r f ö r m i g e n R a n d 
und e igent l i che Halsknicke aufweisen. N i c h t selten 
b e f i n d e t sich 1111 H a l s k n i c k eine R u n d l e i s t e . D i e s e 
Gefässe w e r d e n in die z w e i t e Hälf te des 14. und ins 
b e g i n n e n d e 15. Jahrhundert datiert ' 6 6 . W e n n einmal 
eine A n z a h l gut datierter E x e m p l a r e b e i d e r T y p e n 
vor l iegt , w i r d m a n sehen, o b die u n t e r s c h i e d l i c h e 
A u s f u h r u n g der Halspartie ein c h r o n o l o g i s c h rele-
vantes M e r k m a l darstellt. 

D i e R a n d f r a g m e n t e der z w e i t e n H a u p t g r u p p e 
w e i s e n u n t e r e i n a n d e r ebenfal ls U n t e r s c h i e d e auf. 
A 8 4 ist i n w e n d i g gekehl t und besitzt aussen eine k a n -
tige Hängeleiste . Als Vergle ich bietet sich eine R a n d -
scherbe v o n M ü l e n e n S Z an, die allerdings e ine weisse 
E n g o b e aufweist . Sie datiert ins E n d e des i j . J a h r h u n -

159 D. Lutz (Red.),Vor dem grossen Brand, Archäologie zu Füssen des Heidelberger Schlosses. Ausstellungskatalog, Stuttgart 1992, 104f. 
160 Waton 1992. 1831!. 
161 Allenfalls wären A75 und A83 als Grapen anzusprechen. 
162 A76, A78, AS0-AS2, A84, A86, A87, AS9. 
163 Meyer 1974, 54t",B140. 
164 Hochstrasser 1985, 67, 3.3., 3.4. 
165 Vogt 1948, 212, Abb.59, 17. 
1 6 6 Meyer 1970, 1 i 2 f , A I O S - A i07;Tauber 1980, 28öf., 27 (Glanzenberg). 
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derts ' 6 ' . A85 besitzt e ine unterschni t tene Leiste. Par-
allelen k o n n t e n keine g e f u n d e n w e r d e n . A86—89 w e i -
sen e inen Leistenrand auf. N e b e n den g e r i n g e n f o r -
malen U n t e r s c h i e d e n in der A u s f ü h r u n g der Leiste 
fällt auf, dass A89 i m G e g e n s a t z zu A86 einen sehr 
regelmässig g e r u n d e t e n Hals zeigt , der g e s c h w u n g e n 
in den R a n d ü b e r g e h t . Bei A 8 9 ist n o c h der rand-
ständige, gekehl te B a n d h e n k e l erhalten, der spitz a u f 
der Schul ter aufsitzt. L e d i g l i c h für A 8 7 sind Parallelen 
a u s z u m a c h e n . Eine w u r d e a u f d e m L i n d e n h o f in Z ü -
r ich ausgegraben und in die M i t t e des 15. J a h r h u n -
derts dat iert ' 6 8 . Weitere Vergle ichsbeispie le s t a m m e n 
v o n der L ö w e n b u r g J U ' 6 y . D i e f o r m a l e W e i t e r e n t -
w i c k l u n g der R a n d f o r m e n der z w e i t e n H a u p t g r u p p e 
besteht darin, dass der R a n d aussen geril lt wird . D e r -
artige F o r m e n sind dann bei den in das mitt lere 17. 
Jahrhundert dat ierenden R ä n d e r n der G r u p p e A von 
B a s e l - R e i s c h a c h e r h o f ' ° vertreten. W a n n die ger i l l -
ten R ä n d e r erstmals a u f t a u c h e n , ist b e i m derze i t igen 
Forschungsstand u n b e k a n n t . Jedenfalls l iegen sie im 
N e u e n s t e i n e r M a t e r i a l n o c h nicht vor. 

A u f den verz ier ten W a n d s c h e r b e n sind v ier A r -
ten v o n A u s s e n d e k o r vertreten: 

e infacher , h o r i z o n t a l e r R i e f e n d e k o r 
R u n d l e i s t e im Halsbereich 
R u n d l e i s t e über d e m R i e f e n d e k o r 
R u n d l e i s t e unter d e m R i e f e n d e k o r 

D i e def init ive Z u w e i s u n g zu e iner der G r u p -
pen ist nicht in allen Fällen m ö g l i c h , da unsere W a n d -
scherben zu sehr f ragmentiert sind. So kann beispiels-
weise bei den S c h e r b e n mit R i e f e n d e k o r nicht i m -
m e r entschieden w e r d e n , o b über u n d / o d e r unter dem 
D e k o r eine R u n d l e i s t e angebracht w a r ' 7 ' . B e l e g e , b e i 
d e n e n die R i e f e n von z w e i R u n d l e i s t e n eingefasst 
w e r d e n , f inden sich in Base l -Ri t tergasse 5 und A r i s -
d o r f - S c h ö f f l e t e n b o d e n B L . Es handel t sich dabei al-
lerdings u m unglasierte, graue K e r a m i k . Das Gefäss 
v o n A r i s d o r f - S c h ö f f l e t e n b o d e n B L ist nach A . Furger 
ein U n i k u m u n d datiert w o h l in die erste Hälf te des 
14. Jahrhunderts ' D a s j e n i g e v o n Basel-Rit tergasse 
5 ge langte v o r 1417 in den B o d e n ' \ 

D i e Stücke A 8 4 und A 9 0 w i e s e n m ö g l i c h e r -
weise nur e i n e n e i n f a c h e n , h o r i z o n t a l e n R i e f e n d e k o r 
auf. A l l e n F r a g m e n t e n m i t o d e r o h n e Leisten ist g e -
meinsam, dass die R i e f e n n o c h m a l s überarbeitet und 

verstr ichen w o r d e n sind. D i e B e l e g e für e in fachen 
R i e f e n d e k o r f inden sich vorerst nur bei der u n g l a -
sierten K e r a m i k u n d sind o b e n bereits vorgeste l l t 
w o r d e n . W i r halten an dieser Stelle ledig l ich n o c h -
mals fest, dass sie i m Z e i t r a u m z w i s c h e n d e m 13. und 
d e m 15. Jahrhundert auftreten. 

E i n e R u n d l e i s t e über d e m R i e f e n d e k o r w e i -
sen A 7 5 , A89 u n d A 9 2 auf. B e i A 9 2 steht fest, dass 
unter den R i e f e n keine R u n d l e i s t e m e h r fo lgte , da 
ein W a n d k n i c k die Schul ter v o m B a u c h trennt. B e i 
A89 findet sich über der Leiste im Halsbere ich eine 
wei tere Leiste. Im Falle von A 9 2 sind die R i e f e n z i e m -
lich kantig. D i e obere Leiste k o m m t z u s a m m e n mit 
R ä n d e r n b e i d e r H a u p t g r u p p e n vor. A u c h hier gibt es 
nur bei der grauen, unglasierten K e r a m i k Verg le ichs-
beispiele. E in früher, in die erste Häl f te des 14. Jh. 
datierten B e l e g für eine Leiste i n V e r b i n d u n g mit R i e -
fen findet sich in A r i s d o r f - S c h ö f f l e t e n b o d e n B L I / + . 
A u f den i m Basler E r d b e b e n 1 3 5 6 zerstörten B u r g e n 
fehlen auf den Gefässen Leisten in V e r b i n d u n g mit 
R i e f e n vollständig, was den Schluss nahelegt , dass sich 
dieser D e k o r erst v o n der z w e i t e n Hälf te des 14. Jahr-
hunderts e iner grösseren B e l i e b t h e i t er freute ' 7 5 . D er 
D e k o r ist aber a u f A l t W a r t b u r g A G und in Z i i r i c h -
L i n d e n h o f be legt und datiert ins 14., b e g i n n e n d e 15. 
resp. in die M i t t e des 15. Jahrhunderts 1 7 '. 

B e i den b e i d e n F r a g m e n t e n m i t unterer Leiste 
A93 und A 9 4 muss o f f e n b l e i b e n , ob e ine obere Leiste 
v o r h a n d e n war. D i e unglasierten Parallelen datieren 
ins 14 .und 15 .Jahrhundert ' 7 7 .Be i e inigen dieser Stücke 
ist ebenfalls nicht belegbar, o b eine obere Leiste v o r -
handen war. Das glasierte Verg le ichstück stammt v o n 
e i n e m G r a p e n v o n G l a n z e n b e r g Z H , dessen Profi l 
vol lständig erhalten ist. Er weist zusätzl ich eine Leiste 
im Halsbere ich a u f u n d datiert frühestens in die z w e i -
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te Hälf te des 14. Jahrhunderts 
B e i den z w e i R a n d f r a g m e n t e n A 7 5 und A 7 7 

findet sich eine R u n d l e i s t e im Halsbereich. B e i d e 
g e h ö r e n a u f g r u n d der R a n d f o r m zur ersten H a u p t -
g r u p p e . A 7 5 ze igt z u d e m einen e i n f a c h e n R i e f e n -
d e k o r mit darüber l iegender Leiste. H i e r f inden sich 
n u r V e r g l e i c h e bei glasierter K e r a m i k , so e t w a in 
Mariastein S O , M i i l e n e n S Z und in Z ü r i c h - L i n d e n -
hof . D i e V e r g l e i c h e w e r d e n ins 14. und ^ . J a h r h u n -
dert d a t i e r t ' D e r bereits bei der B e s p r e c h u n g des 
R i e f e n d e k o r s mit unterer Leiste vorgestel l te G r a p e n 
v o n G l a n z e n b e r g Z H besitzt ebenfalls eine Leiste i m 
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Halsbereich ' . Sämtl iche Parallelen weisen R ä n d e r 
auf, die Varianten der i m v o r g e l e g t e n Mater ia l her-
ausgearbeiteten ersten H a u p t g r u p p e darstellen. 

D i e D r u c k m u l d e unter d e m H e n k e l von A 1 0 2 
k ö n n t e auch e inen e i n f a c h e n dekorat iven C h a r a k t e r 
haben, o b s c h o n sie w o h l herste l lungstechnisch b e -
dingt ist. 

H e n k e l t ö p f e bes i tzen i m m e r e inen H e n k e l , 
Grapen meistens e inen oder z w e i ' M . D i e H e n k e l f r a g -
m e n t e v o m N e u e n s t e i n sind i m m e r randständig, m e h r 
oder w e n i g e r ausgeprägt gekehl t und setzen in e i n e m 
spitzen W i n k e l auf der Gefässchulter oder d e m - b a u c h 
auf. D i e R a n d f r a g m e n t e m i t Henkelansatz A 8 0 - A 8 2 
und A 8 9 b e l e g e n , dass die randständigen, g e k e h l t e n 
B a n d h e n k e l nicht a u f eine der b e i d e n H a u p t g r u p p e n 
beschränkt sind. Für eine D a t i e r u n g k ö n n e n sie nicht 
h e r a n g e z o g e n w e r d e n . 

D i e H e n k e l t ö p f e w e i s e n alle e i n e n f l a c h e n 
S t a n d b o d e n auf. Das B o d e n - W a n d f r a g m e n t A 1 0 6 b e -
sitzt eine weisse E n g o b e . D i e l i n d e n g r ü n e Glasur ist 
stel lenweise sehr dick aufgetragen w o r d e n und l ie f 
auch über die Aussenseite des Gefässes hinunter. D e r 
Topf , zu w e l c h e m w o h l auch das Henkel f ragment A103 
g e h ö r t , besass eine sehr schlanke F o r m . 

D i e g e r u n d e t e F o r m der G r a p e n b ö d e n ist w o h l 
zeitlos. Für das innen ger ie f te B o d e n - W a n d f r a g m e n t 
A108 fanden w i r ein gutes, allerdings grünglasiertes 
Vergleichsstück in Mariaste in S O , das vor 1466 in den 
B o d e n g e k o m m e n ist Im Falle der Standbeine ist 
es u n m ö g l i c h zu entscheiden, ob sie zu e i n e m G r a p e n 
oder einer D r e i b e i n p f a n n e (Tiipfi) g e h ö r e n . A u s d ie-
sem G r u n d w e r d e n alle g e b o r g e n e n Standbeine z u -
sammen im f o l g e n d e n Kapite l b e s p r o c h e n . 

Z u l e t z t n u n n o c h ein paar B e m e r k u n g e n zu 
den Innenglasuren und den S c h m a u c h s p u r e n . B e i den 
G r a p e n und H e n k e l t ö p f e n d o m i n i e r e n b r a u n - und 
gri inol ive Innenglasuren o h n e E n g o b e n . N u r A 8 3 , A g 8 
und A105 w e i s e n eine grüne , A103 u n d A 1 0 6 (wohl 
g le iches Gefäss) eine l i n d e n g r ü n e Innenglasur auf 
weisser E n g o b e auf. K ü n f t i g e U n t e r s u c h u n g e n m ü s -
sen klären, ob es sich dabei u m einen Z u f a l l handelt 
oder ob für G r a p e n und H e n k e l t ö p f e meistens eine 
braun- oder gri inolive Innenglasur o h n e E n g o b i e r u n g 
b e v o r z u g t w o r d e n ist. D i e zahlre ichen F r a g m e n t e mit 
z u m Teil be idsei t igen S c h m a u c h s p u r e n b e l e g e n , dass 
mit den G r a p e n und auch m i t den H e n k e l t ö p f e n in 
erster Linie g e k o c h t w u r d e 

Dreibeinpfannen (Tiipfi) und Standbeine 
(A 10g—A15) von Dreibeingefässen 
G a n z grob lassen sich die R a n d f r a g m e n t e der 

D r e i b e i n p f a n n e n in z w e i G r u p p e n eintei len: A n g e -
führt w i r d der K a t a l o g v o n einer S c h e r b e mit e infa-
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c h e m , nicht nach aussen g e n e i g t e m R a n d (A109). Sie 
besitzt e ine leicht verdickte, gerundete R a n d l i p p e und 
eine s c h w a c h e K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e . Ein 
schmales R i e f e n b a n d ziert die S c h e r b e an der A u s -
senseite der W a n d u n g . Als typähnl ich k ö n n t e al len-
falls ein E x e m p l a r aus d e m 14./15. Jahrhundert von 
der L ö w e n b u r g J U b e z e i c h n e t werden"" 4 . 

A l l e ü b r i g e n Vertreter der D r e i b e i n p f a n n e n 
besitzen m e h r o d e r w e n i g e r stark nach aussen g e -
neigte R ä n d e r . Bei A 1 1 0 - A 1 1 1 ist die N e i g u n g e b e n -
so w i e die K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e relativ 
s c h w a c h . A n o besitzt mit e iner D r e i b e i n p f a n n e aus 
M a d e l n B L ein typähnl iches , al lerdings etwas aus-
ladenderes Pendant aus der M i t t e des 14. J a h r h u n -
d e r t " ' \ ein ähnl iches Stück zu A m stammt von der 
L ö w e n b u r g J U u n d w i r d ins frühe 15. Jahrhundert 
gesetzt 

V o n den F r a g m e n t e n A 1 1 2 — A 1 1 3 an haben w i r 
w e i t e r ausladende o d e r nach aussen steigende R ä n -
der, w i e d e r u m mit u n t e r s c h i e d l i c h starker I n n e n -
k e h l u n g . A i i 3 besitzt eine Parallele a u f A l t - W a r t b u r g 
A G 1 8 7 . 

D i e Fragmente A 1 1 4 — A n 6 z e i c h n e n sich durch 
kurze , nach aussen steigende R ä n d e r und verdickte , 
schräg abgestr ichene Lippen m i t g e r u n d e t e n K a n t e n 
aus. Sie besitzen verschieden stark ausgeprägte K e h -
l u n g e n an den R a n d i n n e n s e i t e n , die j e w e i l s mittels 
unterschied l ich kräft iger Leisten v o n der W a n d u n g 
abgesetzt sind. Vergle ichsbeispie le k e n n e n w i r w i e -
d e r u m v o n A l t - W a r t b u r g A G und v o n der L ö w e n -
U TT T I 8 8 

b u r g J U 
Ebenfal ls kurze , nach aussen steigende R ä n d e r , 

aber stärker verdickte , g e r u n d e t e L ippen und ausge-
prägte K e h l u n g e n an den R a n d i n n e n s e i t e n besitzen 
unsere Fragmente A 1 1 7 — A 1 1 8 . B e i d e S t ü c k e weisen 
auf der Aussenseite der W a n d u n g ein schmales R i e f e n -
band als D e k o r auf. Ax 17 besteht aus v ier Passcherben 
und g ibt ein vol lständiges W a n d p r o f i l samt Standbein 
mit u m g e l e g t e r Fusslasche und e i n f a c h e m D a u m e n -
s t r i c h - D e k o r w i e d e r . 

Ein weiteres W a n d p r o f i l mit Standbein erhal-
ten w i r von A 1 1 9 . W i e A120—A121 besitzt das Frag-
m e n t e inen w e i t ausladenden v e r d i c k t e n R a n d und 
eine schräg abgestr ichene Lippe mit g e r u n d e t e n K a n -
ten. Ausserdem weisen die Stücke ausgeprägte K e h -
l u n g e n an den R a n d i n n e n s e i t e n auf. 

Besondere A u f m e r k s a m k e i t verdient das Frag-
m e n t A 1 2 1 . H i e r b e i handelt es sich u m eine R a n d -
scherbe aus d e m B e r e i c h des T ü l l e n g r i f f e s . Interes-
sant ist der ebenfalls erhaltene, an das R a n d f r a g m e n t 
anpassende G r i f f , der i m Ansatz das N e g a t i v des R a n -
des und der W a n d u n g w i e d e r g i b t . Dieser B e f u n d zeigt 
schön, w i e in einer ersten Phase das Gefäss a u f der 

Tauber 1980,286^,27. 
Waton 1992. i S3 ff. Bei Lichberg 1932 finden sich wenige Belege tur Grapen mitTiillengriff: PI 267, A u. B (grünglasiert); PI. 295, E u. F 
(braunglasiert). 
Lehner 1985,62, Fig. 3. 
Fragmente mit Schmauchspuren an der Aussenseite: A7S.A76. A78.A84. A86,A88,Ai07. 
Scheiblechner 1992. 176. 
Marti/Windler 1988,Taf. .s, 89. 
Scheiblechner 1992, 181. 
Meyer 1974, 56, B17Ö. 
Meyer 1974, 56, B174 u. B175; Scheiblechner 1992, 181. 
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T ö p f e r s c h e i b e h o c h g e z o g e n w o r d e n war u n d in e i-
ner z w e i t e n Phase der ebenfalls a u f der S c h e i b e g e -
fert igte G r i f f an das n o c h u n g e b r a n n t e Gefäss m o d e -
liert w u r d e . 

V e r s c h i e d e n e R a n d a u s f o r m u n g e n ze igen der 
T ü l l e n g r i f f A i 2 2 und die G r i f f f r a g m e n t e A 1 2 3 - A 1 2 5 . 
A 1 2 5 besitzt e inen u n g e w e i t e t e n , le icht verdickten 
R a n d mit schräg abgestr ichener L ippe u n d g e r u n d e -
ten K a n t e n . S c h o n le icht g e w e i t e t ist die g e r u n d e t e 
R a n d l i p p e von A 1 2 4 . Ebenfal ls e inen leicht g e w e i t e -
ten R a n d mit gekehlter Lippe besitzt A 1 2 1 . A 1 2 2 dage-
gen weist ini hinteren Teil e ine deut l i ch t r i chter för-
m i g e A u s w e i t u n g und e i n e n R a n d mit schräg a b g e -
str ichener L ippe auf. 

D i e Kat . N r n . A 1 2 6 - A 1 2 9 z e i g e n v e r s c h i e d e n e 
B o d e n f r a g m e n t e von D r e i b e i n p f a n n e n . Da die S t ü k -
ke relativ grossfragmentiert oder aus m e h r e r e n Pas-
scherben z u s a m m e n g e s e t z t sind, lässt sich bei A 1 2 8 
ein grosserTei l , bei A 1 2 7 und A 1 2 9 gar das ganze Pro-
fil dieser f lachen B ö d e n erkennen. 

W ä h r e n d die älteren Dreibeingefässe n o c h e in-
fache Fiisse o h n e Lasche a u f w e i s e n , tauchen die er-
sten Fiisse m i t u m g e l e g t e r Fusslasche, w i e wei ter o b e n 
dargelegt , s icher ab der ersten Häl f te des ^ . J a h r h u n -
derts auf. S ä m t l i c h e S t a n d b e i n e unserer D r e i b e i n -
gefässe g e h ö r e n zu dieser G r u p p e mit u m g e s c h l a g e -
ner Fusslasche. B e z ü g l i c h d e r V e r z i e r u n g lassen sie sich 
in z w e i w e i t e r e U n t e r g r u p p e n tei len: A 1 3 0 - A 1 4 5 
besitzen einen e infachen D a u m e n s t r i c h als D e k o r , 
A 1 4 Ó - A 1 5 0 sind mit d o p p e l t e m Fingerstr ich verziert . 
D i e s e D a u m e n - und Fingerstr iche sche inen alle ab-
wärts, v o n der Gefässwand z u m Fuss zu laufen u n d 
sind in j e d e m Fall vor d e m U m l e g e n der Fusslasche 
angebracht w o r d e n , denn sie laufen unter die Laschen. 
Anschl iessend w u r d e n in e in igen Fällen die u m g e -
legten Laschen ebenfalls übers tr ichen. Besonders er-
w ä h n e n s w e r t scheint uns das Fragment A 1 5 0 . H i e r b e i 
handelt es sich u m den Ansatz eines Standbeines, der 
a u f seiner O b e r s e i t e das N e g a t i v des Gefässbodens 
w i e d e r g i b t . Das B e i n selbst ist n icht erhalten, denn es 
w u r d e k u r z unterhalb des Ansatzes abgesägt. 

Be isp ie le für Fiisse m i t e i n f a c h e m D a u m e n -
s t r i c h - D e k o r f i n d e n w i r 111 der Basler Barfüsserkirche 
( i 4 - / i 5 . J h . ) , a u f d e m Z ü r c h e r R i n d e r m a r k t (um 1300), 
a u f der F r o h b u r g S O (16. Jh.), in der Basler R i t t e r -
gasse 5 (frühes 17. Jh.) und a u f d e m Breisacher M ü n -
sterberg (Mitte 17 Jh.) ' F ü s s e mit doppel ter F i n g e r -
s t r i c h - V e r z i e r u n g k e n n e n w i r aus M a d e l n B L (Mitte 
14. Jh.) und im R e i s c h a c h e r h o f in Basel (erste Hälf te 
17. Jh.) "J". A n g e s i c h t s dieser w e i t e n ze i t l ichen Streu-
u n g b e i d e r S t a n d b e i n - V e r z i e r u n g s a r t e n besitzt die 

Frage nach e i n f a c h e m o d e r d o p p e l t e m Fingerstr ich 
keine c h r o n o l o g i s c h e R e l e v a n z . 

Ein datierendes M o m e n t sind d a g e g e n die G l a -
suren. D u n k e l - o d e r l i n d e n g r ü n e Innenglasuren a u f 
weisser E n g o b e , w i e sie seit der M i t t e des 14. Jahr-
hunderts b e k a n n t sind, stellen die R e g e l dar, e inige 
braun, b r a u n - o l i v o d e r b r a u n - g e l b glasierte Gefässe 
o h n e o d e r allenfalls mit brauner Engobe""" sind in 
deut l icher M i n d e r z a h l . G e l b glasierte Gefässe, w i e sie 
vereinzel t schon i m 15 .Jahrhundert a u f t a u c h e n k ö n -
nen, aber erst ab d e m 16. Jahrhundert häuf iger w e r -
den, sind i m N e u e n s t e i n e r Mater ia l nicht vertreten. 

Für eine engere ze i t l iche E i n g r e n z u n g unserer 
D r e i b e i n p f a n n e n dürfen e i n z i g die R a n d p r o f i l e zu 
Hi l fe g e z o g e n w e r d e n , w e l c h e sich a u f g r u n d der o b e n 
z i t ierten V e r g l e i c h s f u n d e ins spätere 14. und ins 15. 
Jahrhundert setzen lassen. E i n e feinere D a t i e r u n g ist 
b e i m derze i t igen Forschungsstand nicht m ö g l i c h . 

Schüsseln (A151-A154) 
Insgesamt l iegen v ier v e r s c h i e d e n e R a n d f r a g -

m e n t e v o n glasierten Schüsseln vor. 
A 1 5 1 weist e inen verdickten, nach aussen g e b o -

g e n e n R a n d auf. E ine Parallele f indet sich im F u n d -
gut der L ö w e n b u r g J U D e r R a n d v o n A 1 5 2 ist 
nach aussen g e s c h w u n g e n und besitzt eine dünne, u n -
terschni t tene Leiste. Für dieses F r a g m e n t k o n n t e n 
keine w i r k l i c h entsprechenden V e r g l e i c h s f u n d e aus-
f i n d i g g e m a c h t w e r d e n . Varianten unserer F o r m , bei 
d e n e n die Leiste dicker ausgebi ldet und stärker u n -
terschnitten ist, sind aber a u f A l t W a r t b u r g A G gut 
be legt 1 9 3 . D i e R a n d f o r m A153 m i t ihrer g e r u n d e t e n , 
w e i t abstehenden Leiste ist a u c h auf der L ö w e n b u r g 
J U v e r t r e t e n l y 4 . A 1 5 4 schliesslich hat ebenfalls e ine 
le icht u n t e r s c h n i t t e n e , a l lerdings k a n t i g g e f o r m t e 
Leiste. Z u dieser R a n d f o r m fanden sich keine Paral-
lelen. 

Sämtl iche Schüssel fragmente weisen e inen D e -
kor auf der A u s s e n w a n d u n g auf. A 1 5 1 , A 1 5 2 u n d A i 5 3 
besi tzen e i n e n R i e f e n d e k o r . A 1 5 4 z w e i breite, ü b e r -
e i n a n d e r l i e g e n d e Z i e r r i l l e n . A 151, A 1 5 3 und A 1 5 4 
h a b e n Innenglasuren in verschiedenen G r ü n t ö n e n aut 
weissen E n g o b e n , A 1 5 2 dagegen zeigt eine braune 
Innenglasur auf e iner braunen E n g o b e . 

D i e p u b l i z i e r t e n V e r g l e i c h s f u n d e r e i c h e n in 
k e i n e m Fall aus, e ine g e n a u e r e D a t i e r u n g unserer 
Schüsselfragmente festzulegen. Das Vorhandensein von 
E n g o b e n u n t e r l a g e n veranlasst uns, die Schüssel frag-
m e n t e nach 1350 zu datieren. M ö g l i c h e r w e i s e g e h ö -
ren sie ü b e r h a u p t erst ins 15. Jahrhundert , da F u n d -

i Sy Rippmann 1987.Taf. so, 20; Alltag zur Sempacherzeit, Innerschweizer Lebensform und Sachkultur im Spätmittelalter. Ausstellungskatalog, Luzern 
1986, 239, 331 ; Meyer 1989, 145, A302; Furrer 1973,Taf. is. So; M. Schmaedecke, Der Breisacher Miinsterberg.Topographie und Entwicklung. 
Forsch. Ber. Arch. M A Bad.-Württ. 11, 1992,Taf. 49. i -S. 

190 Marti/Windler 1988,Taf. 5, 89; Helmig 1979.Abb.27, 2. 
191 Braune Engobe lässt sich an Bruchkanten sehr schlecht nachweisen. Aufgrund derTatsache, dass wir die braune Engobe auf dem Rand der 

Schüssel A152 nur deshalb erkannten, weil sie von der braunen Glasur nicht ganz überdeckt wurde, nehmen wir an, dass weitere Exemplare mit 
gleicher Glasurfarbe ebenfalls eine Engobe besitzen könnten, ohne dass wir diese nachzuweisen imstande wären. 

192 Scheiblechner 1992, 226. 
193 Meyer 1974, B155-B158. 
194 Scheiblechner 1992, 225. 



31 Burgstelle Neuenstein 

stellen mit K e r a m i k der z w e i t e n Hälfte des 14. und 
des b e g i n n e n d e n 15. Jahrhunderts n o c h keine ent-
sprechenden F o r m e n aufweisen 

Varia (A155-A 158) 
Im f o l g e n d e n sollen v ier K e r a m i k f r a g m e n t e 

v o r g e l e g t w e r d e n , w e l c h e a u f g r u n d f e h l e n d e r Paral-
lelen k e i n e m b e s t i m m t e n Gefäss o d e r Gefässtyp si-
cher zuweisbar sind. 

So finden w i r für den H e n k e l A 1 5 5 mit w e l l e n -
f ö r m i g e m R ü c k e n und seit l ichen F i n g e r t u p f e n d e k o r 
keineVergleichsbeispie le in der Literatur. Seiner F o r m 
nach k ö n n t e dieser H e n k e l e n t w e d e r zu e i n e m A q u a -
mani le o d e r zu einer B ü g e l k a n n e mit grossem M ü n -
dungsdurchmesser g e h ö r t haben. 

Zahlre iche Parallelen lassen sich für Bandhenkel 
mit doppelter Fingertupfenreihe anfuhren. Unglasierte 
Vertreter mit d iesem D e k o r t a u c h e n auf M ü l e n e n S Z , 
A l t W a r t b u r g A G und in Base l -Bar füsserk irche i m 
14. J a h r h u n d e r t auf I y 6 . E m glasiertes E x e m p l a r aus 
M ü l e n e n S Z w i r d ins 15. bis iy .Jahrhundert datiert ' 9 7 . 
Das F r a g m e n t A15Ó aber unterscheidet sich v o n den 
o b e n g e n a n n t e n S t ü c k e n durch seine sehr g e r i n g e 
Grösse, weshalb es am ehesten als H e n k e l eines Spie l -
gefässes, w o h l einer B ü g e l k a n n e anzusprechen i s t . K i n -
d e r s p i e l - G e s c h i r r l iegt aus Hal lwi l A G vor 1 9 8 . 

G a r keine Verg le iche k o n n t e n w i r zu den K e r a -
m i k f r a g m e n t e n A 1 5 7 und A 1 5 8 finden, weshalb uns 
ihre F u n k t i o n u n b e k a n n t bleibt. 

Zusammenfassende Bemerkungen zur Datierung 
der glasierten Geschirrkeramik 
A u t g r u n d des derzei t ig n o c h u n g e n ü g e n d e n 

Forschungsstandes k o n n t e n w i r unsere Stücke v i e l -
fach nur g r o b ins spätere 14. und 15. Jahrhundert da-
tieren. Im R a h m e n ihrer Dissertation über spätmittel-
alterl iche K e r a m i k aus Basel ist C h r i s t i n e Kel ler da-
bei, unter anderem c h r o n o l o g i s c h e K r i t e r i e n für die 
K e r a m i k des späten Mittelalters u n d der f rühen N e u -
zeit herauszuarbeiten'"^' . Ihren U n t e r s u c h u n g e n z u -
fo lge scheint beispielsweise die ge lbe Glasur im spä-
teren 15 .Jahrhundert a u f z u k o m m e n u n d im 16. Jahr-
h u n d e r t h ä u f i g e r V e r w e n d u n g zu f inden. G l e i c h z e i t i g 
erscheinen erste glasierte Gefasse aus sandigem, b e i g e m 
T o n . B e i m D e k o r lässt sich ein a l lmähl ichesVerschwin-
den der R u n d l e i s t e ab der z w e i t e n Hälf te des i.s.Jahr-
hunderts b e o b a c h t e n . A u f g r u n d des Fehlens der ge l -
ben Glasur und des b e i g e n Tones und des V o r h a n d e n -

seins der R u n d l e i s t e sind w i r vor läuf ig g e n e i g t , unse-
re Funde innerhalb des 15. Jahrhunderts eher in der 
ersten Hälfte anzusiedeln. 

1.3. Lampen (Ai^g-Aiyz) 
14 Fragmente s tammen von Lampenschalen, 

w o v o n sieben eine Innenglasur aufweisen. A 1 6 0 und 
A 1 7 0 ze igen n o c h den als e infach e i n g e d r ü c k t e D e l l e 
gestalteten Schnabels . 

Bei den unglasierten L a m p e n d o m i n i e r e n mit 
insgesamt f ü n f Fragmenten die reduzierend g e b r a n n -
ten. D i e glasierten L a m p e n sind d a g e g e n i m m e r o x i -
dierend gebrannt w o r d e n . O f f e n b a r legte man bei der 
serienmässigen Herste l lung der L a m p e n w e n i g Wert 
a u f eine saubere Arbe i t . S o sind die B o d e n f l ä c h e n oft 
sehr u n e b e n . Bei A 1 6 2 setzte d e r T ö p f e r b e i m A b n e h -
m e n der L a m p e v o n der S c h e i b e den D r a h t zu h o c h 
an und schnitt in die W a n d u n g . D i e so entstandene 
R i l l e w u r d e anschliessend nur tei lweise verstr ichen. 

L a m p e n s c h a l e n tauchen in der U m g e b u n g B a -
sels erstmals in den Siedlungsschichten des 12. Jahr-
hunderts unter der Barfusserkirche auf 1 9 9 . Bei der 
serienmässigen P r o d u k t i o n verloren Details der R a n d -
a u s f ü h r u n g an B e d e u t u n g , was D a t i e r u n g s v e r s u c h e 
behindert" 0 0 . T r o t z d e m lässt sich eine f o r m a l e E n t -
w i c k l u n g v o m u n v e r d i c k t e n z u m v e r d i c k t e n , deut l i -
cher prof i l ierten R a n d herausarbeiten 2 0 1 . 

D i e älteste R a n d s c h e r b e A 1 5 9 weist e inen u n -
verdickten, horizontal abgestrichenen R a n d mit H o h l -
kehle auf der O b e r s e i t e auf. A n h a n d von Vergle ichen 
m i t L a m p e n r ä n d e r n v o n Bischofste in B L und S c h e i -
d e g g B L lässt sie sich in die erste Hälfte des ^ . J a h r -
hunderts datieren2 0 2 . D e r R a n d von A 1 6 0 ist bereits 
verdickt und schräg nach aussen abgestr ichen. A b -
gesehen von der auffal lend d ü n n e n W a n d u n g lässt sich 
A 1 6 0 gut mit L a m p e n der 2. Häl f te des 13. Jahrhun-
derts v e r g l e i c h e n , die auf A l t - W a r t b u r g A G z u m V o r -
schein g e k o m m e n sind 2 0 j . E ine w e i t e r e L a m p e A 1 6 1 
besitzt ebenfalls e inen v e r d i c k t e n und schräg nach 
aussen abgestr ichenen R a n d . Parallelen, die in die 2. 
Häl f te des 13. und ins 14. Jahrhundert datiert w e r d e n , 
finden sich a u f A l t - W a r t b u r g A G u n d M a d e l n BL 2 0 4 . 
Im G e g e n s a t z zu A 1 6 1 w i r d A i 6 2 durch eine deut l i -
che K e h l u n g auf der Innenseite unter d e m R a n d g e -
k e n n z e i c h n e t . Dieser U n t e r s c h i e d ist auch a u f A l t -
W a r t b u r g A G b e o b a c h t e t w o r d e n , w o die L a m p e n mit 
I n n e n k e h l u n g zeit l ich ins e n d e n d e 13. u n d b e g i n n e n -
de 14. Jahrhundert g e h ö r e n - 0 ' . 

195 Vgl. die Fundensembles bei Furrer 1973 und Meyer 1974. 
196 Meyer 11)70, 20(1-207, A i S , A 2 3 - A 3 [ ; Meyer 1974, 50, B85; Rippmann 1987,Taf. 50, 19. 
197 Meyer 1970, 215, A162. 
198 Lithberg 1932, PI. 40-42. 
198a Hie mittlerweile abgeschlossene Arbeit wird von der Archäologischen Bodenforschung BS publiziert. Christine Keller sei an dieser Stelle fur ihre 

Hinweise gedankt. 

199 Rippmann 1987, 265. 
200 Müller 1980, 24. 
201 Ewald/Tauber 1975, 77. 
202 Müller I9SO ,43,AIO2 U .A103; Ewald/Tauber 1975, 57, A131. 
203 Meyer 1974. 59, B230, B235 u. B236. 
204 Meyer 1974, B240 u. B243; Marti/Windler 1988,Taf. 4, 7S u.79. 
203 Meyer 1974, B251. 
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D i e drei B o d e n s c h e r b e n A163 bis A165 stam-
m e n auch v o n unglasierten L a m p e n . A 1 6 5 fallt w e -
g e n der D i c k e des B o d e n s auf. E ine L a m p e mit ä h n -
lich d i c k e m B o d e n ist in der Basler Rit tergasse 5 g e -
f u n d e n w o r d e n " 0 6 . M i t A u s n a h m e der ox id ierend g e -
brannten B o d e n s c h e r b e A 1 6 5 u n d des L a m p e n f r a -
g m e n t e s A 1 6 2 w e i s e n alle B o d e n s c h e r b e n D r a h t -
schl ingenspuren auf. S o l c h e tauchen bereits auf L a m -
p e n der Basler Barfüsserkirche auf, die aus S c h i c h t e n 
der ersten Häl f te des 13. Jahrhunderts s tammen" 
M a n g e l s besserer D a t i e r u n g s k r i t e r i e n k ö n n e n w i r 
unsere B o d e n s c h e r b e n nicht g e n a u e r als ins 13. und 
14. Jahrhundert datieren. 

D i e älteste bisher g e f u n d e n e glasierte L a m p e n -
schale stammt v o n der z w i s c h e n 1320 und 1340 aut-
gelassenen F r o h b u r g SO"° '\ Erstaunl icherweise ist auf 
ke iner der nach d e m E r d b e b e n von Basel v o n 1356 
verlassenen B u r g e n A l t - S c h a u e n b u r g B L , Bischofste in 
BL und M a d e l n B L eine glasierte L a m p e z u m V o r -
schein g e k o m m e n " 0 9 . D i e glasierten L a m p e n sind zwar 
s c h o n seit der ersten Häl f te des 14. Jahrhunderts zu 
fassen, d o c h scheinen sie sich erst in der zwei ten Hälf te 
r i c h t i g d u r c h g e s e t z t zu h a b e n . D i e v i e r L a m p e n -
f r a g m e n t e A 1 6 6 bis A 1 6 9 lassen sich gut m i t d e m 
unglas ierten F r a g m e n t A 1 6 2 und e i n e m glasierten 
E x e m p l a r von A l t - W a r t b u r g A G verg le ichen" . A u s 
g e n a n n t e n G r ü n d e n s t a m m e n sie w o h l aus der M i t t e 
und v o r al lem der z w e i t e n Hälf te des . ^ . J a h r h u n -
derts. D i e s ist unserer A n s i c h t nach ein H i n w e i s , dass 
die g l e i c h e n , unglasierten F o r m e n nicht nur ins e n -
d e n d e 13. und b e g i n n e n d e 14. J a h r h u n d e r t datiert 
w e r d e n d ü r f e n , s o n d e r n i m ^ . J a h r h u n d e r t eine länge-
re Laufze i t h a b e n " " . Ausser dieser grossen G r u p p e 
sind nur n o c h drei we i tere R ä n d e r v o n glasierten 
L a m p e n v o r h a n d e n . A 1 7 0 weist e i n e n schräg nach 
aussen abgestr ichenen, v o r s t e h e n d e n R a n d mit in-
w e n d i g e r K e h l u n g auf. V e r g l e i c h e f i n d e n sich in 
Hal lwi l A G und in L e i b e r s h e i m im Elsass. B e i d e L a m -
pen k ö n n e n ins 14. und 15. Jahrhundert datiert w e r -
den, w o b e i in L e i b e r s h e i m durch den D o r f b r a n d v o n 
1467 ein terminus ante q u e m besteht" ". A 1 7 1 besitzt 
e inen e infach v e r d i c k t e n , h o c h g e z o g e n e n R a n d . E i n e 
Parallele findet sich in Hal lwi l A G , w o b e i der R a n d 
dort länger und stärker u m g e b o g e n ist2 '3 . Schliessl ich 
weist A 1 7 2 e ine Innenglasur mit weisser E n g o b e auf. 
D e r nach o b e n h o c h g e z o g e n e , aussen schräg a b g e -
str ichene R a n d mit i n w e n d i g e r K e h l u n g lässt sich gut 

m i t drei L a m p e n v o n Hal lwi l A G v e r g l e i c h e n , w o b e i 
allerdings eine unglasiert ist und die b e i d e n anderen 
e i n e n G r i f f aufweisen" +. Glasuren mit E n g o b e n u n -
terlage k o m m e n nicht vor der M i t t e des 14. J a h r h u n -
derts a u f " ' \ A 1 7 2 datiert somit in die 2. Hälf te des 14. 
o d e r 111s 15. Jahrhundert . 

2. Ofenkeramik 

D i e g e b o r g e n e O f e n k e r a m i k umfasst insgesamt 

f ü n f G r u p p e n : 

unglasierte B e c h e r k a c h e l n 
unglasierte N a p f k a c h e l n 
glasierte N a p f k a c h e l n 
Tel lerkacheln 

glasierte Blatt- , S ims- und N i s c h e n k a c h e l n mit 

R e l i e f d a r s t e l l u n g e n 

M i t A u s n a h m e v o n B i sind alle B e c h e r - und 
N a p f k a c h e l n a u f der schnel laufenden T ö p f e r s c h e i b e 
hergestel lt w o r d e n . Sämtl iche B ö d e n weisen a u f der 
U n t e r s e i t e D r a h t s c h l i n g e n s p u r e n auf, die v o m A b -
n e h m e n der K a c h e l n von der S c h e i b e herrühren. D i e 
R e l i e f p l a t t e n der Blatt- , S ims- u n d N i s c h e n k a c h e l n 
sind in e i n e m M o d e l gepresst w o r d e n . Anschl iessend 

setzte m a n den Tubus a n . W e n i e e K a c h e l n z e i e e n auf 
1 1 6 

derAussenseite n o c h R e s t e des O f e n l e h m s " . A b etwa 
1280 muss m i t glasierten O f e n k a c h e l n g e r e c h n e t w e r -
den, die i m Verlauf des 14. Jahrhunderts die unglasierten 
verdrängen" ' 7 . U n s e r e K a c h e l n weisen alle Glasuren 
in v e r s c h i e d e n e n G r ü n t ö n e n auf. D a b e i handelt es 
sich d u r c h w e g s u m Ble ig lasuren, w o b e i die g r ü n e 
Farbe a u f k u p f e r h a l t i g e Zusätze z u r ü c k z u f ü h r e n ist" ' . 
D u r c h die V e r w e n d u n g einer d ü n n e n , weissen E n -
g o b e n u n t e r l a g e , die u m die M i t t e des 14. J a h r h u n -
derts a u f k o m m t , k o n n t e die F a r b w i r k u n g verstärkt 
w e r d e n " ' 9 . 

2.1. Unglasierte Becherkacheln (B1-B3) 
Im 1990 g e b o r g e n e n Fundmater ia l finden sich 

drei R a n d s c h e r b e n von unglasierten B e c h e r k a c h e l n 
(Bi—B3). B i ist auffäl l ig d ü n n w a n d i g und besitzt e i -
nen le icht v e r d i c k t e n R a n d mit ausgeprägter, aussen 
h o c h g e z o g e n e r L i p p e und K e h l u n g a u f der O b e r s e i -

206 Furrer 1973,Taf. 12, 42. 
207 Rippmann 1987, 268. 
208 Meyer 1989, A282, zur Datierung der Auflassung vgl. 98. 
209 Karl Heid, Die Burg Alt-Schauenburg. B H B 7, 1956, 19-30., 26ff.; Müller 1980, 24!".; Marti/Windler 1988, 68. 
210 Meyer 1974, B256. 
211 Die frühe Datierung der glasierten Lampen auf Alt-Wartburg A G ist forschungsgeschichtlich bedingt, war doch das Fundmaterial der Erdbebenburgen 

Bischofstein BL und Madeln BL 1974 noch nicht vollumfänglich ediert und die Ausgrabung der Frohburg S O eben erst angelaufen. 
2x2 Lithberg 1932, PI. 102, C;J. Schweitzer. Leibersheim. In: Bulletin du musée historique de Mulhouse, tome LXXXIII 1975-76, Mulhouse 1975, 145, 

Pl. 10,4. 
213 Lithberg 1932, Pl. 102, I. 
214 Lithberg 1932, Pl. 102, N, Pl. 102, K u. M. 
215 Vgl. oben Einführende Bemerkungen zur Geschirrkeramik. 
216 So zum Beispiel B33 und B38. 
217 Tauber 1980, 315. 
21S Meyer 1970, 133; Ziegler 1968, 39 ff. 
219 Meyer 1970, i33;Tauber 1980,320. 
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te. A u f der Innenseite der W a n d u n g k ö n n e n n o c h 
Spuren der e inze lnen T o n w ü l s t e b e o b a c h t e t w e r d e n , 
die aufe inandergeschichtet w o r d e n sind. D r e h r i l l e n 
auf der Aussenseite z e u g e n aber e i n d e u t i g v o m G e -
brauch d e r T ö p f e r s c h e i b e . D e m n a c h ist diese B e c h e r -
kachel auf der D r e h s c h e i b e aufgewüls te t und überar-
beitet worden""" . B i kann man gut mit Beispie len aus 
der Z e i t u m 1200 v e r g l e i c h e n 2 2 1 . Charakter is t isch für 
diese K a c h e l n ist n e b e n der R a n d f o r m auch der g e -
r inge R a n d d u r c h m e s s e r " . D i e D a t i e r u n g b e r u h t auf 
d e m B e f u n d v o n Haus 3 der G r a b u n g B a s e l - B a r -
füsserkirche. U b e r e i n e m L e h m e s t r i c h i m a n g r e n z e n -
den H o f v o n H a u s 3 k a m eine A b f o l g e von S c h u t t -
schichten z u m V o r s c h e i n , in die auch O f e n s c h u t t e i n -
gelagert war 2 2 3 . D i e s e S c h u t t s c h i c h t e n hängen o f f e n -
bar mit d e m A b b r u c h v o n Haus 3 u m 1250 z u s a m -
men"" 4 . D i e K a c h e l n , mit d e n e n w i r unsere R a n d -
scherbe v e r g l e i c h e n , s t a m m e n zur H a u p t s a c h e aus 
diesem Ofenschutt~~\ Z e i t l i c h w e r d e n sie in die Z e i t 
u m 1200 datiert, da der H a u p t b a u a v o n Haus 3 zu 
dieser Z e i t m i t e i n e m n e u e n K a c h e l o f e n ausgestattet 
w o r d e n ist. 

B 2 und B3 sind nahe verwandt , weisen g e g e n -
über der formal ähnl ich aussehenden B e c h e r k a c h e l 
B i aber e inen wesent l i ch grösseren M ü n d u n g s d u r c h -
messer auf. B e i B 2 ist der R a n d exakt h o r i z o n t a l ab-
gestr ichen. D e r R a n d v o n B3 d a g e g e n ist nach innen 
abgestr ichen und etwas breiter. B e i d e weisen g e g e n 
innen eine s c h w a c h ausgeprägte Leiste auf. J i i r g T a u -
ber fasst ähnliche R ä n d e r in einer typologischen G r u p -
pe z u s a m m e n . Beispie le f inden sich a u f e i n i g e n B u r -
gen in der U m g e b u n g Basels2 2". D i e G r u p p e k a m i m 
mitt leren 13. Jahrhundert a u f und war v o r allem i m 3. 
V ier te l des 13 .Jahrhunderts w e i t verbreitet . 

2.2. Unglasierte Napfkacheln (B4-B13) 
Eine erste R a n d f o r m ist mit insgesamt f ü n f 

R a n d s c h e r b e n ( B 4 - B 8 ) vertreten. A l l e R ä n d e r sind 
verdickt und nach innen abgestr ichen. M i t A u s n a h m e 
von B 4 weisen alle am M ü n d u n g s a n s a t z eine v o n der 
W a n d u n g abgesetzte, s c h w a c h ausgeprägte Leiste auf. 
A u f g r u n d der f o r m a l e n K r i t e r i e n k ö n n e n sie m ü h e -
los einer G r u p p e v o n N a p f k a c h e l n z u g e o r d n e t w e r -
den, die Jürg Tauber ins späte 13 .Jahrhundert datiert2 2 7 . 

Für B4 f indet sich e ine gute Parallele auf A l t -
S c h a u e n b u r g B L 2 2 \ B 5 bis B8 lassen sich mit Funden 
von A l t - S c h a u e n b u r g B L und M a d e l n B L verg le i -
chen" 2 9 . 

B9 weist eine le icht s - f ö r m i g g e s c h w u n g e n e 
W a n d u n g auf, die i m M ü n d u n g s b e r e i c h t r i chter för-
m i g ausladend g e f o r m t ist. D e r R a n d ist verdickt, leicht 
nach i n n e n abgestr ichen und besitzt e ine K e h l u n g a u f 
der Innenseite. Als e inz ige Verg le iche k ö n n e n u n g l a -
sierte N a p f k a c h e l n in Betracht g e z o g e n w e r d e n , die 
auf der L ö w e n b u r g J U zumVorsche in g e k o m m e n sind. 
A l l e r d m g s ist der R a n d bei diesen wesent l ich stärker 
verdickt . J ü r g Tauber datiert sie in die M i t t e oder die 
z w e i t e Häl f te des 14. Jahrhunderts 2 3 0 . 

M i t den g l e i c h e n N a p f k a c h e l n der L ö w e n b u r g 
k ö n n e n B i o u n d B11 verg l i chen w e r d e n . D e r R a n d 
ist g e g e n ü b e r B y wesent l ich stärker verdickt , die K e h -
l u n g a u f der Innenseite aber n o c h nicht so breit w i e 
bei den glasierten N a p f k a c h e l n B 1 8 bis B32. Verg l i -
chen mit den glasierten N a p f k a c h e l n mit abgetrepptem 
R a n d v o n M a d e l n B L 2 3 ' ist der R a n d von B i o aus-
ladender g e f o r m t und kant ig nach aussen abgestr i-
c h e n . E i n e sehr g u t e Paral lele findet sich a u f der 
W i l d e n b u r g Z G , die ins späte 14. Jahrhundert datiert 
wird" ' " . B i o kann a u f g r u n d dieser Verg le iche in die 
M i t t e o d e r die z w e i t e Häl f te des 14. Jahrhunderts 
datiert w e r d e n . 

Für die b e i d e n R a n d s c h e r b e n B 1 2 und B 1 3 
k ö n n e n keine Parallelen be igebracht w e r d e n . U m g e -
legte, nach aussen ansteigende R ä n d e r b e g e g n e n uns 
bei N a p f k a c h e l n , die ins späte 13.Jahrhundert datiert 
w e r d e n " " . Im G e g e n s a t z zu unseren R a n d s c h e r b e n 
sind die R ä n d e r aber stärker nach aussen u m g e b o g e n , 
meist le icht verdickt und weisen of t e ine s c h w a c h 
ausgeprägte Leiste am M ü n d u n g s a n s a t z auf. E in etwas 
besseres Vergle ichsstück stammt v o m M i t t l e r e n W a r -
t e n b e r g B L " j 4 . D i e R ä n d e r sind dort allerdings stark 
verdickt . Jürg Tauber k o n n t e zu diesen R a n d f o r m e n 
v o m mitt leren W a r t e n b e r g keine Vergle ichsbeispie le 
b e i b r i n g e n . Er datiert sie in die z w e i t e Hälf te des 14. 
Jahrhunderts , lässt aber auch die M ö g l i c h k e i t o f f e n , 
dass sie j ü n g e r sein k ö n n t e n . Falls die V e r d i c k u n g des 
R a n d e s tatsächlich ein chronologisch relevantes M e r k -
mal darstellt, müsste die D a t i e r u n g unserer b e i d e n 
R a n d s c h e r b e n z w i s c h e n d e m späten 13. und der z w e i -

220 Z u dieser Technik vgl. Gross 1991, 21; Zimmermann 1992, 39 f 
221 Tauber 1980, 13S ft"., Abb. 98. 17-26. 
222 Tauber 1980, 306 f. 
223 Rippmann 1987, 92 f., Abb. 72 (Profil 11). 
224 Rippmann 1987, 93. 
225 Rippmann 1987, 212 f.,Taf. 36. Weitere typengleiche Kacheln stammen aus der Abbruchschicht im Innern des Hauptbaues von Haus 3. 

Rippmann 1987, 208 f.,Taf. 34. 9-11 . 
226 Beispiele für B2: Gutenfels BL (Tauber 1980,61 f., Abb. 36. 19, 21, 26); Mittlerer Wartenberg BL (den. 94 t.. Abb. 63.2) und Scheidegg BL (ders. 

77 f., Abb. 49.13)-Beispiele für B3: Frohberg BL (Tauber 1980, « f., Abb. 32.1): Frohburg S O (ders. 240 f., Abb. 179.8s); Gutenfels BL (ders. 61 f., 
Abb. 36.28); Scheidegg BL (ders. 77 f., Abb. 49.15). 

227 Tauber 1980,311 IT. 
228 Tauber 1980, 70 f.. Abb. 43.17. 
229 Tauber 1980, 70 f., Abb. 43.17 und 18, 104 ff., Abb. 72.9. 
230 Tauber 1980,184 ff.,Abb. 134, i i i - i i s . 
231 Tauber 19S0, 105 f., Abb. 72. 11-20. 
232 B. Keller, Wildenburg, Die Geschichte der Wildenburg und ihrer Bewohner, Rettungsaktionen 1938 und 1985. Die archäologische Untersuchung 

1984. Z u g O.J., 60 f., Abb. 64. 
233 Beispielsweise in Basel-Augustinergasse BS und auf der Löwenburg JU. Tauber 19S0, 131 f., Abb. 94.5 und 183 f.. 
234 Tauber 1980,94 f., Abb. 63. 17—18. 
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ten Häl f te des 14. Jahrhunderts l iegen. D a aber, w i e 
gesagt, k a u m v e r n ü n f t i g e Parallelen zu diesem Typ 
v o r l i e g e n , m ö c h t e n w i r für die D a t i e r u n g unserer 
S c h e r b e n e inen grösseren Z e i t r a u m vorschlagen, der 
a u c h die z w e i t e Hälf te des 14. Jahrhunderts umfasst. 

2.3. Glasierte Napfkacheln (B14-B37) 
Bei den glasierten N a p f k a c h e l n k ö n n e n w i r drei 

T y p e n unterscheiden. B e v o r w i r che drei F o r m e n a u f 
t y p o l o g i s c h e m W e g zu datieren versuchen, sei auf z w e i 
K r i t e r i e n h i n g e w i e s e n , die bereits eine g r o b e D a t i e -
r u n g e r m ö g l i c h e n . M i t A u s n a h m e der B o d e n s c h e r b e 
B 3 7 weisen alle N a p f k a c h e l n unter der Glasur eine 
weissgelbe resp. weisse E n g o b e auf. D i e T e c h n i k des 
E n g o b i e r e n s k o m m t in unserer R e g i o n erst u m die 
M i t t e des 14. Jahrhunderts auf, weshalb unsere N a p f -
kacheln sicher j ü n g e r datieren""0 . D i e starke K e h l u n g 
der R a n d i n n e n s e i t e weist auch in die z w e i t e Hälf te 
des 14. Jahrhunderts. D i e s e K e h l u n g lässt sich bereits 
u m 1300 in A n d e u t u n g e n fassen, ist aber seit 1350 aus-
geprägter. D i e s e E n t w i c k l u n g steht 111 B e z i e h u n g m i t 
der E n t s t e h u n g der „ g e t r e p p t e n R a h m e n " der B lat t -
kacheln" 1 .Vergl ichen m i t den R a n d f o r m e n der M i t -
te des 14. Jahrhunderts m a c h e n die meisten R ä n d e r 
e i n e n e n t w i c k e l t e r e n E i n d r u c k , w e s h a l b sie w o h l 
grösstenteils j ü n g e r sind. 

D e r erste Typ w i r d durch die R a n d s c h e r b e B 1 4 
vertreten, die über e iner t r i c h t e r f ö r m i g e n W a n d u n g 
einen verdickten R a n d mit K e h l u n g auf der I n n e n -
seite aufweis t . A m besten lässt sie sich mit R a n d -
scherben von Base l -F ischmarkt 3/4 u n d M a d e l n B L 
verg le ichen, die u m 1350 datieren"'1 . W e g e n der F u n d -
u m s t ä n d e der R a n d s c h e r b e v o n B a s e l - F i s c h m a r k t 
3/4 und der qualitätsvollen A u s f ü h r u n g der E n g o b e 
dürfte B 1 4 eher n o c h etwas später d a t i e r e n - 1 ' . 

B i 5 bis B 1 7 g e h ö r e n z u m z w e i t e n Typ. A b g e -
sehen von der Glasur- und E n g o b e n f a r b e besitzen die 
drei S c h e r b e n untere inander sehr grosse Ä h n l i c h k e i -
ten. So fällt beispielsweise auf, dass der R a n d d u r c h -
messer be inahe identisch ist (ca. 17 cm) und dass bei 
allen drei K a c h e l n w o h l w ä h r e n d des B r e n n e n s k le ine 
Haarrisse entstanden, in die die n o c h flüssige Glasur 
e i n d r i n g e n konnte . V e r g l i c h e n mit B 1 4 ist der R a n d 
wesent l ich ausladender und dicker gestaltet. Als Ver-
g le iche bieten sich R a n d s c h e r b e n v o m Mitt leren War-
t e n b e r g B L an, die in die 2. Hälfte des 14. Jahrhun-
derts datieren" 1 9 . 

M i t insgesamt mindestens 12 F r a g m e n t e n (B18 
bis B32) ist der dritte Typ a m häufigsten vertreten. 
N u r a u f g r u n d von g e r i n g f ü g i g e n U n t e r s c h i e d e n in 
der A u s f o r m u n g des R a n d e s und der A u s s e n r i e f e l u n g 

k ö n n e n die e inze lnen Gefässe auseinandergehal ten 
w e r d e n . A l l e n K a c h e l n ist die h e l l g r ü n e Innenglasur 
a u f weisser E n g o b e g e m e i n s a m . G e g e n ü b e r B 1 5 bis 
B 1 7 ist die K e h l u n g a u f der R a n d i n n e n s e i t e w e s e n t -
lich breiter, die Leiste an der M ü n d u n g d a g e g e n k a u m 
b e t o n t . D e r R a n d w u r d e auch schräger nach aussen 
a b g e s t r i c h e n . Als V e r g l e i c h s b e i s p i e l e k ö n n e n die 
N a p f k a c h e l n , die in M u t t e n z - E n g e n t a l BL und auf 
d e m Mit t leren W a r t e n b e r g B L z u m Vorschein g e k o m -
m e n sind, namhaft g e m a c h t w e r d e n . N a c h Jiirg T a u -
ber datieren sie ins späte 14. Jahrhundert , oder k ö n n -
ten allenfalls n o c h j ü n g e r sein"4 0 . E ine h e r v o r r a g e n d e 
Parallele stammt von der Basler Ri t tergasse 5. Sie g e -
langte v o r 1417 in den B o d e n , ist also, w e n n sie j e m a l s 
in e i n e n O f e n eingesetzt w o r d e n war, w o h l u m 1400 
entstanden" 4 ' . 

D i e meisten der g e b o r g e n e n B o d e n s c h e r b e n 
v o n glasierten N a p f k a c h e l n k ö n n e n ke iner der drei 
b e s c h r i e b e n e n T y p e n z u g e o r d n e t werden" 4 " . D a sie 
mit A u s n a h m e v o n B 3 7 eine E n g o b e unter der I n n e n -
glasur a u f w e i s e n , s tammen sie s icher aus der 2. Häl f te 
des 14. Jahrhunderts . B37 dagegen k ö n n t e bereits in 
die erste Häl f te datieren. 

2.4. Tellerkachel (B38) 
D i e Te l lerkacheln sind nur mit d e m undat ier-

baren T u b u s f r a g m e n t B38 vertreten. 

2.5. Blatt-, Sims- und Nischenkacheln 
(B39-B68) 

D i e M o t i v e der re l ie fverz ierten Blatt- , S ims-
und N i s c h e n k a c h e l n k ö n n e n in f o l g e n d e G r u p p e n 
eingetei l t w e r d e n : 

M e n s c h e n d a r s t e l l u n g e n 
Tierdars te l lungen 
Pf lanzendarste l lungen 

Sämtl iche D a r s t e l l u n g e n sind in ausgeprägtem, 
d e u t l i c h e m R e l i e f ausgeführt . G a n z deut l ich ist bei 
den R a n d f r a g m e n t e n die Z w e i t e i l u n g der K a c h e l n 
zu erkennen. Z u m Blatt g e h ö r t meistens a u c h der 
ganze R a n d , der Tubus ist an die g e r u n d e t e A u s s e n -
seite des Blattes fest angepresst. D e r v e r b l e i b e n d e 
Z w i s c h e n r a u m z w i s c h e n Blatt und Tubus w u r d e mit 
T o n w ü l s t e n gefüllt , die n o c h deut l i che K n e t s p u r e n 
zeigen"4"1. S ä m t l i c h e T u b u s f r a g m e n t e sind oval g e -
rundet . D i e R ä n d e r B66 u n d B 6 7 sind verdickt und 
h o r i z o n t a l abgestr ichen resp. g e r u n d e t . D i e F u n k t i o n 
des Fragmentes B68 ist uns gänz l ich u n b e k a n n t . D a 

235 Tauber 1980, 320; Marci/Windler 1988, 73 f. 
236 Tauber 1980, 320, 333. 
237 Tauber 1980, 146 f., Abb. 106.3, 105 ff., Abb. 72.17. 
238 Bei den Funden von Basel-Fischmarkt handelt es sich um Streufunde:Tauber 1980, 146. 
239 Tauber 1980,94 ff., Abb. 63.14-16 (unglasiert), 19-22 (glasiert). 
240 Tauber 1980 86 f.. Abb. 57.4 und 95 f., Abb. 63.25. 
241 Furrer 1973,Taf. 13.51, hier irrtümlicherweise als Schüssel angesprochen. 
242 Aufgrund der Materialbeschaffenheit könnten die Bodenscherben B30-B32 zum dritten Typ gehören. 
243 Auf die gleiche Art sind beispielsweise auch die Blattkacheln von Madeln BL und AltWädenswil Z H hergestellt worden. Marti/Windler 1988. 77, 

Abb. 49 und Ziegler 1968. 38 f. 
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sich a u f seiner Aussensei te R e s t e v o n O f e n l e h m b e -
finden, zählen w i r es zur O f e n k e r a m i k . 

Bei den R a n d f o r m e n lassen sich le ichte U n -
terschiede feststellen. D i e M e h r h e i t der N i s c h e n - und 
Blattkacheln weist e inen h o h e n , nach innen a b g e -
schrägten und mit e iner R i l l e unterg l iederten R a n d 
auf, der d u r c h eine H o h l k e h l e und e i n e n Wulst von 
der Bi ldf läche abgetrennt wird" 4 4 . D i e Farbe der G l a -
sur ist bei allen diesen K a c h e l n ausgesprochen e i n -
heit l ich. N e b e n diesen zahlreichen Fragmenten ste-
hen drei formal anders aussehende R ä n d e r . Das Frag-
ment B61 besitzt e inen n i e d r i g e n , h o r i z o n t a l e n R a n d , 
der durch eine R i l l e und e inen Wulst von der Bi ldf lä-
che getrennt wird . D i e Farbe der Glasur ist sehr ä h n -
lich w i e bei der v o r h e r b e s p r o c h e n e n G r u p p e . B62 
hat einen h o h e n , nach innen abgeschrägten R a n d , der 
durch e i n e n k le inen Absatz v o n der Bi ldf läche g e -
trennt wird . D e r g r ü n e Farbton der Glasur ist anders 
als bei den v o r h e r b e s p r o c h e n e n K a c h e l n . D e r R a n d 
von B65 ist als R u n d s t a b ausgebi ldet und besitzt e ine 
R i l l e an der O b e r s e i t e . Er geht schräg g e s c h w u n g e n 
in die Bi ldf läche über. Das G r ü n der Glasur ist etwas 
dunkler als bei der ersten G r u p p e . D i e G r ü n v a r i a n t e n 
der Glasuren w e r d e n k a u m als c h r o n o l o g i s c h relevan-
tes M e r k m a l zu deuten sein. V i e l m e h r k ö n n t e man 
v e r m u t e n , dass diese U n t e r s c h i e d e durch die u n t e r -
schiedl iche Z u s a m m e n s e t z u n g der Glasur - 4 5 und v ie l -
leicht auch durch das B r e n n e n zustande k a m e n . A n 
dieser Stelle bleibt n o c h zu b e m e r k e n , dass m i n d e -
stens z w e i K a c h e l n v ö l l i g verbrannt sind"4 6 . 

D i e K a c h e l n datieren a u f g r u n d der starken P r o -
f i l i erung der R ä n d e r sicher ins 15.Jahrhundert , da die 
Hafner erst v o n der M i t t e des 14. Jahrhunderts an 
Wert a u f re ichhalt iger prof i l ierte R ä n d e r zu legen b e -
gannen" 4 . O b sich aber die U n t e r s c h i e d e der v ier 
G r u p p e n allenfalls c h r o n o l o g i s c h auswerten lassen, ist 
b e i m derze i t igen Forschungsstand nicht zu entschei-
den. 

Im Ver lauf des 15. Jahrhunderts taucht bei den 
Blat tkacheln eine n e u e D e k o r a r t auf. O i e rel ief ierte 
Darste l lung w i r d nun v o n e i n e m Kreis umfasst, der 
innerhalb des quadratischen R a h m e n s l iegt" 4 \Von den 
v o r l i e g e n d e n K a c h e l n k ö n n t e allenfalls B62 diesem 
Typ z u g e o r d n e t w e r d e n . Interessanterweise hat Karl 
Stehlin 1915 die E c k e e iner so lchen K a c h e l z e i c h n e -
risch festgehalten (vg l .Tafe l 36). 

D i e ausgeprägte R e l i e f i e r u n g , die allen Kacheln 
gemeinsam ist, s o w i e die sorgfält ige A u s f ü h r u n g von 
Details sind ebenfalls H i n w e i s e für e ine D a t i e r u n g ins 
15. Jahrhundert . U m zu e iner g e n a u e r e n D a t i e r u n g 

g e l a n g e n zu k ö n n e n , ist i m f o l g e n d e n die Darste l lun-

g e n a u f den Kacheln zu u n t e r s u c h e n . 

Menschendarstellungen 
Z w e i S imskacheln und z w e i N i s c h e n k a c h e l n 

ze igen Darste l lungen von M e n s c h e n . Drei Fragmente 
s tammen von einer Simskachel (B39), ein Fragment 
von e iner w e i t e r e n , ident ischen Simskachel (B40). 
A u f diesen Simskacheln ist e ine Festszene dargestellt. 
N e b e n e i n e m Tanzpaar steht ein Musikant , der e inen 
Z i n k spielt. B e k l e i d e t ist er m i t e iner G u g e l und 
e inem Tappert . Sein rechtes B e i n ist a n g e w i n k e l t . Z u 
seiner rechten steht eine Frau. Sie trägt ein weites 
S c h l e p p e n k l e i d , a u f d e m der M u s i k a n t zu s tehen 
scheint, und eine o f f e n e Haube , die ihr w e i t in den 
R ü c k e n hinunterfäl l t . M i t der l inken H a n d greift sie 
sich ins Kle id , mit der rechten an den B u s e n . Z u r 
l inken des M u s i k a n t e n tanzt ein M ö n c h . Er trägt e ine 
lange K u t t e mit einer langen K a p u z e . M i t der rechten 
H a n d hält er die K u t t e h o c h . D i e Linke hält er über 
seinen Tanzpartner, dessen Geschlecht nicht m e h r fest-
stellbar ist, da nur n o c h Umrisse des K ö r p e r s s o w i e 
die Fäl terung des Kle ides tei lweise erhalten sind. D i e 
Darste l lung wird links, rechts und o b e n durch g e r u n -
dete R a n d s t ä b e begrenzt . 

D i e S u c h e nach einer Parallele für diese Fest-
darstel lung, a u f der ja i m m e r h i n ein M ö n c h mittanzt , 
blieb ergebnislos. D i e s , o b w o h l M u s i k a n t e n - und Fest-
darstel lungen auf Blat tkacheln ab und zu anzutref fen 
sind"4 '. Im 15.Jahrhundert g e w i n n e n Holzschnitte und 
K u p f e r s t i c h e rasch an B e d e u t u n g . In e i n i g e n Fällen 
hat ein H a f n e r ein M o d e l nach Vorbi ld eines K u p f e r -
stiches oder Holzschni t tes e n t w o r f e n " ' 0 . D i e i m R a h -
m e n dieser Fundvor lage m ö g l i c h e S u c h e nach Vorbi l -
dern für unsere Festszene bl ieb aber ebenfalls e r g e b -
nislos"5 1 . 

A u f der e i n e n N i s c h e n k a c h e l ist ü b e r d e m 
Masswerk ein Engel dargestell (B41). Er trägt ein lan-
ges S c h l e p p k l e i d und hält e i n e n s c h w e r deutbaren 
G e g e n s t a n d (Leier ?, K o r b ?) in seinen H ä n d e n . G e -
naue Parallelen für diese Engeldarste l lung sind uns 
ebenfalls nicht b e g e g n e t . 

B 4 2 zeigt eine Frau über der durch M a s s w e r k 
abgeschlossenen N i s c h e n k a c h e l . Sie steht a u f ihrer 
wei t h inunterfa l lenden Schleppe. Das d icht gefaltete 
S c h l e p p k l e i d ist h o c h g e g ü r t e t , so dass ihr Busen b e -
tont wird . D i e Frau hebt beide U n t e r a r m e z u m G e -
bet (?) in die H ö h e . W i e d e r u m f a n d e n sich keine Par-
allelen in der Literatur. 

244 B41, 43, 44, 51, 52, 53, 54 (B53 und 54 gehören möglilcherweise zu Bs 1 oder 52) und 63.Vier weitere, nicht abgebildete Kachelfragmente weisen 
dieselbe Randform auf: luv. Nr. 14. 15,26 und 27. 

245 Meyer 1970, i n . 
246 B45, 47 und 55, Inv. Nr. 26. 
247 Tauber 1980, 335. 
248 Wann genau dieser Typ auftaucht, ist unbekannt. O b und wann er allenfalls den älteren Blattkacheltyp ablöst, können wir aufgrund unserer 

Kenntnis von spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kacheln nicht sagen.Beispiele dieses Typs stammen von Hallwil AG. Alt Wädenswil Z H 
und Zürich-Lindenhof.Vgl. Lithberg 1932. PI. 171 F-Pl . 173 D; Ziegler 1968, K. Nr. 25"33;Vogt 1948,Taf. 42, 1-3. 

249 Strauss 1972, 88. 
250 Beispielsweise Minne 1977, 149, wo ein Stich des Meisters E.S. als Vorlage für die Blattkachel herangezogen wird. 
231 Wir durchsuchten lediglich das neunbändige Werk von Max Lehrs (Geschichte und Katalog des deutschen, niederländischen und französischen 

Kupferstiches im XV. Jahrhundert. Wien, 1910) nach möglichen Vorbildern. 
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l i a die D a t i e r u n g der K a c h e l n nicht mittels 
V e r g l e i c h s f u n d e n er fo lgen kann, ist zu u n t e r s u c h e n , 
o b allenfalls die dargestellte K l e i d u n g b e z ü g l i c h D a -
t i e r u n g A n h a l t s p u n k t e l ie fer t - 5 " . D i e M ö n c h s k u t t e 
der S imskachel B 3 9 ist ze i t los .Tapperte , w i e der M u -
sikant e inen trägt, waren v o r allem in der ersten H ä l f -
te des 15. Jahrhunderts bel iebt . Im Verlaufe der z w e i -
ten Jahrhunderthäl f te w u r d e er v o r n e von o b e n bis 
u n t e n aufgeschnit ten u n d in der Fo lge auch o f f e n 
getragen und mit e i n e m K r a g e n besetzt"5 . D i e D a -
m e n m o d e durchläuft i m 15. Jahrhundert e inen W a n -
del. U n t e r d e m Einfluss des b u r g u n d i s c h e n H o f e s war 
die K l e i d u n g in der ersten Hälfte faltenreich und l o k -
ker. U m 1450 k a m eine e n g a n l i e g e n d e R o b e auf. D i e 
Taille mit ihrer G ü r t u n g reichte nun fast bis unter den 
B u s e n hinauf . Z u dieser Z e i t herrschte a m b u r g u n d i -
schen H o f ein Schlankheitsideal vor, weshalb die K l e i -
d u n g m ö g l i c h s t e n g a m K ö r p e r anl iegen musste"5 4 . 
Z u den e n g a n l i e g e n d e n K l e i d e r n w u r d e n m ö g l i c h s t 
w e i t e u n d lange S c h l e p p e n und Schle ier getragen" 5 5 . 
D i e Frauen a u f unseren K a c h e l n sind nun d u r c h w e g s 
mit langen S c h l e p p k l e i d e r n bekle idet , die h o c h g e g ü r -
tet sind. D i e links v o m M u s i k a n t e n tanzende Frau auf 
der S imskachel B 3 9 trägt z u d e m eine o f fene , w e i t in 
den R ü c k e n h inunter fa l lende H a u b e . D a die K l e i -
d u n g der dargestel lten Frauen n o c h sehr fa l tenreich 
ist, aber d o c h bereits relativ e n g anliegt, scheinen die 
K a c h e l n eher aus dem z w e i t e n Dr i t te l des 15. Jahr-
hunderts zu s tammen. 

Tier da rs te 11 u nget 1 
A u f den K a c h e l n v o n N e u e n s t e i n sind L ö w e n 

u n d G r e i f e n dargestellt. 
B43 zeigt e i n e n vol ls tändigen, auf e i n e m S o k -

kel r u h e n d e n L ö w e n . D e r K o p f l iegt a u f d e m Socke l . 
Aus d e m M a u l hängt die Z u n g e heraus. D i e M ä h n e n -
haare u n d die H a k e n l o c k e n auf den V o r d e r - und H i n -
terläufen sind ausserordentlich regelmässig ausgeführt. 
D e r S c h w a n z ist unter d e m Leib d u r c h g e f ü h r t und 
l iegt z w i s c h e n den L ä u f e n auf d e m Sockel . Interes-
santerweise füllt der L ö w e nur die untere Häl f te der 
Blattkachel aus, die k e i n e n d u r c h g e h e n d e n R a h m e n 
a u f w i e s , w i e seine b e i d e n sei t l ichen A b s c h r ä g u n g e n 
z e i g e n . L i e g e n d e L ö w e n in der A r t des u n s r i g e n tre-
ten v o r allem a u f N i s c h e n k a c h e l n auf, w o der L ö w e 

ü b e r d e m M a s s w e r k thront"5 '. Eine gut m i t unserer 
K a c h e l verg le ichbare Blat tkachel aus C o l m a r ze igt e i -
nen l i e g e n d e n L ö w e n , der allerdings u m g e k e h r t a u f 
dem B o d e n liegt. Er b e f i n d e t sich i m Z e n t r u m der 
K a c h e l vor e i n e m durch e i n e n B o d e n und B ä u m e 
stilisierten H i n t e r g r u n d " 5 . Schliessl ich kam in Basel 
an der Aeschenvorstadt 8 eine L ö w e n k a c h e l z u m V o r -
schein. D i e s e r L ö w e hat den K o p f a u f g e r i c h t e t und 
blickt den Betrachter frontal an. D e r dreifache S c h w a n z 
und die A u s f o r m u n g der Kral len u n t e r s c h e i d e n sich 
deut l i ch von unserem L ö w e n . D e r L ö w e ist nicht a u f 
e iner Blat tkachel angebracht , s o n d e r n l iegt a u f dem 
S o c k e l e iner N i s c h e n k a c h e l und hält mit seinen V o r -
derpranken e inen B a u m s t a m m . A u f d e m S o c k e l d ie-
ser K a c h e l ist das D a t u m 1435 angebracht"5*. 

M i t mindestens drei Blat tkacheln ist ein nach 
l inks b l i ckender , s tehender L ö w e ver treten . D e r 
L ö w e besitzt e inen ausserordentlich kräft ig reliefierten 
K o p f und b l ickt den B e t r a c h t e r frontal an. D i e rechte 
V o r d e r p r a n k e hat er e r h o b e n . D i e O h r e n sind auffal-
lend stark nach i n n e n g e b o g e n und k ö n n t e n deshalb 
a u c h als W i d d e r h ö r n e r a n g e s e h e n w e r d e n . In der 
O f e n k a c h e l l i t e r a t u r k o n n t e n aber ke ine Beispiele für 
derart ige Fabelwesen g e f u n d e n w e r d e n . Erhal ten sind 
drei K a c h e l f r a g m e n t e , die d e n behaarten Hinter le ib 
des L ö w e n ze igen, v o n d e m die b e i d e n H i n t e r l ä u f e 
und der S c h w a n z a b g e h e n . D i e s e A r t der L ö w e n -
darstel lung muss sich i m 15 .Jahrhundert einer gros-
sen B e l i e b t h e i t erfreut haben, w i e uns V e r g l e i c h s f u n -
de aus Basel -August inergasse , aus der B u r g B o s e n -
stein D und aus d e m Elsass ( C o l m a r und Birkenfels) 

260 

z e i g e n 
Als weiteres T i e r ist der G r e i f mit mindestens 

z w e i B la t tkache ln vertreten. D e r K o p f des G r e i f e n 
b e f i n d e t sich in der rechten o b e r e n E c k e der K a c h e l . 
W i e der L ö w e füllt auch der G r e i f die K a c h e l vol l aus. 
Erhalten sind F r a g m e n t e mit d e m K o p f des G r e i f e n , 
mit seinen Flügeln, dem r e c h t e n H i n t e r l a u f und d e m 
behaarten S c h w a n z . D i e Darste l lung des G r e i f e n a u f 
B l a t t k a c h e l n b e g e g n e t ähnl ich h ä u f i g w i e die der 
v o r h e r b e s p r o c h e n e n L ö w e n d a r s t e l l u n g . G e g e n ü b e r 
unseren G r e i f e n sind die B l a t t k a c h e l n mit G r e i f e n -
darstel lung v o n S t e r n e n b e r g S O wesent l i ch g r ö b e r 
g e s c h a f f e n . Sie dat ieren ins e n d e n d e 14. J a h r h u n -
derts" ' . U n s e r e n Stücken k o m m t eine Blattkachel von 
der L ö w e n b u r g J U sehr nahe, die u m 1400 datiert 

252 Oies eingedenk der Tatsache, dass mit einem Model über längere Zeit unzählige Kacheln hergestellt werden konnten. Die Kacheln könnten 
demnach zum Zeitpunkt ihrer Herstellung bereits veraltete Kleidungsstücke zeigen. 

253 Friedrich Hottenroth, Handbuch der deutschen Tracht. Stuttgart O.J., 359 f. 
254 E.Thiel, Geschichte des Kostüms. Berlin 1980,146. 
255 L. Kybalova, Das grosse Bilderlexikon der Mode, Prag 1966, 132. 
256 Franz 1969, 50, Abb. 95; Lithberg 1932, PI. 168 A, PI. 169 A; Minne 1977, 166, Nr. 89. 
257 Minne 1977,99. 
258 Franz 1969, 50, Abb. 94. 
259 Die Zuordnung von B47-49 zu den Löwenköpfen B45—46 muss allerdings unsicher bleiben, da sie allenfalls zu einem nach links blickenden 

Greifen gehören könnten. Dasselbe gilt auch tur auf B50 dargestellten Pranken. 
260 Basel-Augustinergasse 2 (1963/3): B Z 63, 1963, 27. Ein Rekonstruktionsversuch dieses Ofens steht im Historischen Museum Basel; Bosenstein: 

Pillin 1990, 86fF.; Elsass: Minne 1977, Nr. 92—93 (Nr. 92a/b stammen von der Burg Birkenfels, Dép. Bas Rhin, Nr. 92c 11. 93b stammen aus 
Colmar, Dép. Haut Rhin). 

261 W. Meyer, Die Ausgrabung und Konservierung der Ruine Sternenberg im Leimental. Jurablätter 1961, i2f. 
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w i r d " ' 2 . W e i t e r e Paral lelen finden sich an der Basler 
August inergasse, a u f der B u r g Bosenste in D und im 
i-M ^ 2 6 3 Elsass 

Pflanzendarstellungen 
D i e z w e i B l a t t k a c h e l f r a g m e n t e B55 und B 5 6 

s tammen v o n z w e i v e r s c h i e d e n e n R o s e t t e n . D i e R o -
sette a u f B55 ist doppel t und w i r d g e g e n aussen durch 
einen rel ief ierten Kreis zusammengehal ten . Z w i s c h e n 
den B l ü t e n b l ä t t e r n der R o s e t t e schaut j e w e i l s die 
Spitze eines Kelchblattes hervor. Ausserhalb des K r e i -
ses b e f i n d e n sich Blätter, die sich von den Z w i c k e l n 
der E c k e n aus entfalten. D i e s e r Typus der R o s e t t e 
findet sich a u f zahlre ichen O f e n k a c h e l n des 15. Jahr-
hunderts , so etwa auf Blat tkacheln v o n Hal lwi l A G , 
N e u - S c h a u e n b u r g B L , Z ü r i c h - L i n d e n h o f Z H , B o -
senstein D u n d O r t e n b u r g F~''4. N u r die K a c h e l n von 
z w e i dieser F u n d o r t e w e r d e n in den Publ ikat ionen 
datiert. D i e K a c h e l von N e u - S c h a u e n b u r g B L datiert 
aus d e m Ende, die von Z ü r i c h - L i n d e n h o f a u s der Mitte 
des 15. Jahrhundets . 

A u f d e m B l a t t k a c h e l f r a g m e n t B56 ist ebenfalls 
eine d o p p e l t e R o s e t t e abgebi ldet , die g e g e n aussen 
d u c h eine v ierkant ige Leiste eingefasst wird . Z u d ie-
ser A r t v o n R o s e t t e n d a r s t e l l u n g k ö n n e n keine Paral-
lelen g e n a n n t w e r d e n . 

2.6. Hinweise auf Öfen auf der Burg 
In diesem A b s c h n i t t soll versucht w e r d e n , die 

e inze lnen, auf t y p o l o g i s c h e m W e g datierten O f e n k a -
cheln zu Ö f e n zusammenzufassen. 

D i e älteste B e c h e r k a c h e l B i stammt aus d e m 
b e g i n n e n d e n 13.Jahrhundert . O b w i r m i t B i den äl-
testen O f e n fassen k ö n n e n oder o b die K a c h e l als 
Altst i ick in e inen j ü n g e r e n O f e n e i n g e b a u t w o r d e n 
ist, muss o f f e n b l e i b e n . B e f u n d e v o n verstürzten Ö f e n 
in C h u r w a l d e n / A l t e s Kloster G R und S c h e i d e g g B L 
s o w i e das O f e n k a c h e l d e p o t a u f der F r o h b u r g S O 
weisen a u f die M ö g l i c h k e i t hin, dass alte K a c h e l n in 
neue Ö f e n e i n g e b a u t w o r d e n sind26'1. 

D i e unglasierten N a p f k a c h e l n B 4 bis B8 g e h ö -
ren zu e i n e m O f e n , der i m späten 13. Jahrhundert 
gesetzt w o r d e n ist. M ö g l i c h e r w e i s e s t a m m e n die b e i -
den B e c h e r k a c h e l n B 2 und B3 v o n demselben O f e n . 

V o n w i e v i e l Ö f e n die w e n i g e n unglasierten 
N a p f k a c h e l n des 14. Jahrhunderts ( B 9 - 1 3 ) s tammen, 
kann nicht b e a n t w o r t e t w e r d e n . 

Ein weiterer , aus d e m späten 14. Jahrhundert 
s t a m m e n d e r K a c h e l o f e n war m i t den b e i d e n j ü n g s t e n 
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T y p e n der glasierten N a p f k a c h e l n bestückt , die sich 
formal sehr ähnlich sehen, aber unterschiedliche M ü n -
dungsdurchmesser aufweisen 2 6 6 . 

Schliesslich liess der B u r g h e r r im z w e i t e n D r i t -
tel des 15.Jahrhunderts e inen o d e r mehrere got ische 
T u r m ö f e n auf der B u r g err ichten. A n h a n d der v o r -
h a n d e n e n F r a g m e n t e w a g e n w i r nicht zu entschei-
den, von w i e v i e l e n Ö f e n die K a c h e l n s tammen. A u f -
g r u n d m a n g e l n d e r Kenntnis v o n erhaltenen T u r m -
öfen und der derze i t igen Publ ikat ionslage v o n O f e n -
b e f u n d e n ist nicht zu entscheiden, ob K a c h e l n mit 
v e r s c h i e d e n e n Bi ld inhal ten i m g l e i c h e n O f e n e i n g e -
setzt waren. A u c h lässt sich nicht mit B e s t i m m t h e i t 
sagen, ob alle Fragmente g le ich datieren. Das V o r h a n -
densein von Blattkacheln m i t e i n g e s c h r i e b e n e m Kreis 
k ö n n t e d a r a u f h i n d e u t e n , dass z w e i zeit l ich verschie-
den datierende T u r m ö f e n a u f die B u r g ge langten. Das 
v o r l i e g e n d e Mater ia l reicht allerdings n icht aus, u m 
dies zu beweisen. A u f alle Fälle ist a u f N e u e n s t e i n 
mindestens ein T u r m o f e n gestanden, w i e er etwa v o n 
Peter Z i e g l e r für A l t - W ä d e n s w i l Z H rekonstruiert 
w o r d e n ist"67. Ü b e r e i n e m r e c h t e c k i g e n Feuerkasten 
m i t S ims- u n d Blat tkacheln war ein g e r u n d e t e r T u r m 
angebracht" " . D e r obere Abschluss d e s T u r m a u f b a u e s 
w u r d e w o h l von den N i s c h e n k a c h e l n gebi ldet . 

3. Baukeramik (C1-C3) 

A n Baukeramik konnten vor allem grössere und 
kle inere F r a g m e n t e g e b o r g e n w e r d e n , konisch z u g e -
schnit tener H o h l z i e g e l b e r g e n , w i e sie bei der sog. 
M ö n c h - N o n n e n - D e c k u n g V e r w e n d u n g f inden. D a -
bei w e r d e n die k o n k a v e n «Unterdächler» ( N o n n e n -
ziegel) m i t der Nase nach unten in den Dachlat ten 
e ingehängt , w ä h r e n d ihre Stossfugen von den darüber-
l i e g e n d e n k o n v e x e n «Oberdächlern» ( M ö n c h z i e g e l n ) 
ü b e r d e c k t sind2 6 9 . Im G e g e n s a t z zu den « U n t e r d ä c h -
lern» m i t randständiger Nase, besitzen die « O b e r d ä c h -
ler» of t ke ine Nase, bei e i n e m anderen Typ, der v o r 
al lem bei besonders steilen D a c h n e i g u n g e n V e r w e n -
d u n g findet, verhindert eine etwa 5 c m unterhalb des 
R a n d e s angebrachte Nase das A b r u t s c h e n des nächst-
h ö h e r e n Z iege ls" ' " . U n s e r e Exemplare C 1 - C 2 g e h ö -
ren z u m Typ des «Unterdächlers». 

C 3 m ö c h t e n w i r als Fragment einer Tonf l iese 
ansprechen. Das Stück zeigt a u f der O b e r s e i t e regel-
mässige Abstre ichspuren, w i e sie entstehen, w e n n der 
T o n mittels einer Holz lat te in e inen f l a c h e n M o d e l 
gestr ichen wird. A u f der U n t e r s e i t e haftet L e h m , der 
m ö g l i c h e r w e i s e v o m Ver legen der Platte herrührt . 

W. Meyer, Löwenburg BE, Ausgrabungen 1963, N S B V 36, 1963.41. 
Basel-Augustinergasse: vgl. Anm. 260; Elasass: Minne 1977. irtoff., Nr. 80 (Guebwiller, Dép. Haut Rhin), Nr. Si (Colmar, Dép. Haut Rhin), Nr. 82 
11. 83 (Birkenfels, Dép. Bas Rhin). 
Hallwil AG: Lithberg 1932, PL 177, F: Neu Schauenburg BL: H.-R, Heyer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Landschaft, Bd. 2. Die 
Kunstdenkmäler der Schweiz 62, Basel 1974, 119 f, 121. Zürich-Lindenhof:Vogt [948, 213F.,Taf. 42. 8-10: Bosenstein D: Pillin 1990, 92t".; 
Ortenburg F: Minne 1977, 150, Nr. 62. 
Tauber 1980, 359. 
B15-B32. 
Ziegler 1968, 79. Ein weiterer rekonstruierter Ofen von Basel-Augustinergasse 2 kann im historischen Museum Basel besichtigt werden. Ferner 
sind bei Franz 1969 und Strauss 1972 erhaltene Turmöfen des 15. Jahrhunderts abgebildet. 
Einige der Neuensteiner Blattkacheln weisen oben oder unten gegen die Ecke hin eine leichte Biegung auf. 
Zur Dachdeckung mit Hohlziegeln vgl. Göll 1992, 2. 
Rippmann 1987, 96. Dieser Ziegeltyp kann auch als Gratziegel verlegt gewesen sein.Vgl dazu Göll 1992, 3. 
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4. Glas (D1) 

Das e inz ige F r a g m e n t eines Glasgefasses, D i , 
stammt von e i n e m farblosen N u p p e n b e c h e r mit rela-
tiv k le inen, s c h n e c k e n h a u s f ö r m i g abgedrehten N u p -
pen. A m Ü b e r g a n g von der W a n d u n g z u m tr ichter-
förmigen R a n d b e f i n d e t sich ein aufgelegter , h o r i -
zontal ver laufender Glasfaden. 

E i n e g e r a d l i n i g e t y p o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g 
der N u p p e n b e c h e r kann nicht aufgestellt w e r d e n , da 
z u v i e l e Varianten auftreten" . E i n e dieser Varianten 
z e i c h n e t sich d u r c h sehr k l e i n e N u p p e n aus. Sie 
ist hauptsächl ich i m O b e r r h e i n g e b i e t verbreitet und 
stammt aus F u n d z u s a m m e n h ä n g e n der z w e i t e n H ä l f -
te des 13.Jahrhunderts und der Z e i t u m 1300"'". Eine 
G r u p p e v o n N u p p e n b e c h e r n m i t s c h n e c k e n h a u s -
f ö r m i g a b g e d r e h t e n N u p p e n ist d u r c h F u n d e a u f 
B u r g e n gut be legt und datiert w o h l ebenfalls in die 
z w e i t e Häl f te des 13.und in die erste Häl f te des 14. 
Jahrhunderts" .Unsere N u p p e erinnert aufgrund ihrer 
Grösse an die erste Variante, sieht aber d e n N u p p e n 
der z w e i t e n f o r m a l sehr ähnl ich. Deshalb schlagen w i r 
für unser Fragment eine D a t i e r u n g in die zwei te Hälfte 
des 13. und die erste Häl f te des 14. Jahrhunderts vor. 

5. Bein (E1-E2) 

Das F u n d s t ü c k E i ist ein längl iches, f laches 
K n o c h e n p l ä t t c h e n . D i e parallel l a u f e n d e n Längsri l len 
a u f der e inen Fläche und a u f den d ü n n e n Längsseiten 
s tammen v o n der B e a r b e i t u n g des Stückes mit e i n e m 
uns u n b e k a n n t e n Gerät . B e i d e Breitseiten sind a b g e -
b r o c h e n , die e ine zeigt n o c h z w e i g e r u n d e t e E i n z ü g e . 
Vergleichbare Beinplättchen f inden sich oft als B o l z e n -
lager—Beschlag a u f der Säule einer A r m b r u s t (Abb. 
20). A n d e r e V e r w e n d u n g s z w e c k e sind uns nicht b e -
kannt. 

Das z w e i t e Fundstück aus B e i n E2 ist ein Frag-
m e n t aus d e m G e w e i h eines R e h b o c k e s . D i e Stange 
w u r d e oberhalb des Ansatzes der Vordersprosse v o n 
b e i d e n Sei ten her abgesägt. O f f e n b a r b e n ö t i g t e man 
nur den o b e r e n Teil des G e w e i h e s und w a r f den u n -
teren, hier v o r l i e g e n d e n , w e g . Das Fundstück lässt gut 
e r k e n n e n , w i e die K o p f b e w a f f n u n g einst v o m S c h ä -
del des Tieres getrennt w o r d e n ist. Z u n ä c h s t w u r d e 
das G e w e i h einseit ig am Ü b e r g a n g v o m R o s e n s t o c k 
z u m St irnbein schräg angesägt u n d danach an der ent-
standenen Schwachste l le a b g e b r o c h e n . 

D i e h a n d w e r k l i c h e Verarbe i tung v o n G e w e i -
hen ist vor al lem auf der F r o h b u r g belegt . Interessan-
terweise fanden dort vor al lem H i r s c h g e w e i h e Ver-
w e n d u n g , F u n d e v o n R e h g e w e i h e n zählen zu d e n 
S e l t e n h e i t e n . A u c h a u f anderen B u r g e n w u r d e n 
o f f e n b a r ausschliesslich H i r s c h g e w e i h e zur Herste l -
l u n g von G e w e i h a r t e f a k t e n benutzt" ' 0 . 

6. Eisen (F1-F20) 

B e i der äusserst gut erhaltenen D o l c h k l i n g e mit 
a b g e b r o c h e n e r A n g e l Fi handelt es sich a u f g r u n d der 
schlanken K l i n g e n f o r m mit f lach r h o m b i s c h e m Q u e r -
schnitt e n t w e d e r u m e i n e n D o l c h der v o n S c h n e i d e r 
i960 def in ier ten G r u p p e d oder u m e i n e n s o g e n a n n -
ten «Schweizerdolch». D i e G r u p p e d w i r d als u n m i t -
telbare V o r l ä u f e r f o r m des S c h w e i z e r d o l c h e s angese-
h e n " ' . Eine g e n a u e Z u w e i s u n g der K l i n g e ist nicht 
m ö g l i c h , da der Parierbalken u n d die K n a u f p a r t i e f e h -
len. E n t s p r e c h e n d ist e ine g e n a u e r e D a t i e r u n g im 
Z e i t r a u m des 14. und 15.Jahrhunderts n icht m ö g l i c h . 

In z w e i Exemplaren l iegen Geschosspi tzen von 
Pfei len oder A r m b r u s t b o l z e n vor. F2 g e h ö r t zur G r u p -
pe der w e i d e n b l a t t f ö r m i g e n Spitze mit r h o m b i s c h e m 
Q u e r s c h n i t t . N a c h B e r n d Z i m m e r m a n n stellt dieser 
Typ die a m weitesten verbreitete Geschossspitze des 
13. und 14. Jahrhunderts d a r " " . So f i n d e n sich denn 
auch zahlre iche Parallelen auf B u r g e n der N o r d w e s t -
Schweiz" ' ' .Weit interessanter ist die Geschosspi tze F3. 
Sie war in d e r W u r z e l e i n g e w a c h s e n und blieb deshalb 
b e d e u t e n d besser erhalten als die meisten ü b r i g e n 
Eisenfunde. Sie g e h ö r t zur G r u p p e der Spi tzen mit 
pyramidalem Blatt v o n d r e i e c k i g e m Q u e r s c h n i t t . Ihre 
le icht k o n v e x e n S c h n e i d e n , w e l c h e in k l e i n e n W i d e r -
haken enden, weisen sie z u m Typ Z i m m e r m a n n 9B. 
M e h r e r e geschäftete Spi tzen g l e i c h e n Typs in Z e u g -
hausinventaren, die b e i d e n F u n d e v o m L ö t s c h e n -
gletscher, s o w i e i k o n o g r a f i s c h e Parallelen l e g e n nahe, 
dass derart ige Spitzen w o h l meist zu A r m b r u s t b o l z e n 
g e h ö r t e n . W i e Z i m m e r m a n n zeigt , k ö n n e n G e s c h o s -
spitzen mit pyramidalem Blatt a u f B u r g e n , die u m 
1400 verlassen w e r d e n , n i c h t n a c h g e w i e s e n w e r d e n . 
H ä u f i g ist ihr A u f t r e t e n d a g e g e n i m 15./16. J a h r h u n -
dert und dies n icht regional b e g r e n z t , was F u n d e aus 
B e l g i e n , Frankreich und Italien b e l e g e n " 

M i t drei F r a g m e n t e n sind i m N e u e n s t e i n e r 
Mater ia l Hufe isen vertreten. W ä h r e n d F4 zu e i n e m 
Pferd g e h ö r t e , dürf ten mit F5 und F6, a u f g r u n d der 

271 Baumgartner/Krueger 1988,193; Baumgartner 1985, 165. 
272 Baumgartner/Krueger 1988, 193, Nr. 169. 170, 171: Baumgartner 1985, 165. Nr. 6 u. 7. 
273 So auf Bischofstein BL, Scheidegg BL und Frohburg SO. Müller 1980, D 7 - D 1 0 ; Ewald/Tauber 1975, D i o ; Meyer 1989, ES u. E9. 
274 Meyer 1989, Fundgruppe F: J.Tauber, Beinschnitzer auf der Frohburg, Ein Beitrag zur Geschichte eines Handwerks im Mittelalter. Festschrift 

Elisabeth Schmid. R e g i o Basiliensis 18/1, 1977,222. 
27s Vgl. Schiedberg G R : Meyer 1977, Fundgruppe H; Bischofstein BL: Müller 19S0, Fundgruppe E; Mörsburg Z H : Obrecht 1981, Fundgruppe F; Auf 

Alt Regensberg Z H legt sich H. Schneider nicht auf die Tierart fest: Schneider 1979, F7-F15 „Rotwildstangen". 
276 H. Schneider, Untersuchungen an mittelalterlichen Dolchen aus dem Gebiet der Schweiz. Z A K 20, i960, 94t".,Taf. 1-3; H. Schneider,Waffen im 

Schweizerischen Landesmuseum, Griffwaffen I. Zürich 1980., 22$ff. 
277 B, Zimmermann, Mittelalterliche Geschossspitzen der Schweiz,Typologie, Chronologie, ballistisch-mechanische und kulturhistorische Aspekte, 

unpublizierte Lizentiatsarbeit. Basel 1992, 8off. 
278 Z.B. Scheidegg BL: Ewald/Tauber 1975, F6-F21; Alt-Wartburg AG: Meyer 1974, C 1 6 - C 3 1 : Bischoftein BL: Müller 1980, F4-F17; Schiedberg G R : 

Meyer 1977, E20-E30. 
279 Zimmermann 1992, 93fr. Mittlerweile sind die Funde vom Lotschengletscher publiziert: W. Bellwald, Drei spätmittelalterliche Armbrustbolzen 

vom Lötschenpass. In: N S B V 68,1995. 126; W. Meyer, Armbrustbolzen im Gletschereis.Versuche einer waffenkundlichen und historischen 
Deutung. In: N S B V 68, 1995, 127-130. 
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Grösse, w o h l eher ein Esel o d e r ein M a u l t i e r beschla-
gen g e w e s e n sein. A l l e drei Fragmente gehören z u m 
Typus des Hufeisens mit m o n d s i c h e l f ö r m i g sich ver-
j ü n g e n d e r R u t e , der im Laufe des 13. Jahrhunderts 
e n t w i c k e l t w u r d e und langsam das ältere H u f e i s e n 
mit W e l l e n b a n d ablöste2 8 0 . D e m W e l l e n r a n d e i s e n fehlt 
in der R e g e l der sog. G r i f f auf d e m B o g e n s c h e i t e l . 
D i e s e r w i r d erst a l lmähl ich bei den H u f e i s e n m i t 
m o n d s i c h e l f ö r m i g e r R u t e übl ich 2 8 ' . In der Birs bei 
St. Jakob w u r d e n unter der u m 1400 a b g e g a n g e n e n 
B r ü c k e s o w o h l Eisen mit W e l l e n b a n d als auch m o n d -
s i c h e l f ö r m i g e Eisen o h n e G r i f f g e b o r g e n . W i e den 
E x e m p l a r e n von St. Jakob fehlen auch unseren Frag-
m e n t e n die Schei te lgr i f fe . M ö g l i c h e r w e i s e besass u n -
ser S t ü c k F4 q u e r g e s c h m i e d e t e Gradstol len, w i e sie 
auch in St. Jakob an e i n e m Exemplar be legt s ind 2 8 l a . 
Weitere Parallelen zu diesem H u f e i s e n t y p lassen sich 
auf den B u r g e n der R e g i o n Bischofste in BL~'S2, S c h e i -
d e g g B L " 8 ' , und A l t - W a r t b u r g A G " 8 4 nachweisen und 
w e r d e n in die erste Häl f te des 14. Jahrhunderts g e -
setzt. 

Ein weiteres datierendes M e r k m a l weisen die 
be iden k le ineren H u f e i s e n F5 und F6 auf: an den A u s -
senseiten der R u t e n besitzen sie N u t e n , in w e l c h e die 
H u f n ä g e l «vom f o r t g e s c h r i t t e n e n 14. Jahrhundert an 
versenkt w e r d e n » " ' \ 

D i e F u n k t i o n des W e r k z e u g e s F7 ist nicht ganz 
klar. Es k o m m e n z w e i D e u t u n g e n in Frage. Einerseits 
k ö n n t e es als Sichel gedient haben. Es w ä r e dann d e m 
Typ z u z u r e c h n e n , dessen A n g e l doppel t r e c h t w i n k l i g 
von der K l i n g e abgesetzt ist. Dieser Typ scheint erst 
v o m 12. Jahrhundert an aufzutreten u n d ist auf m e h -
reren B u r g e n belegt"8 ' ' . Ze i t l i ch lässt er sich nicht genau 
datieren. F7 k ö n n t e aber auch ein Z i e h m e s s e r sein. 

R e l a t i v zahlreich traten bei unserer F u n d b e r -
g u n g die N ä g e l zutage, w o b e i hier die längl ichen, 
schlanken Stifte g e g e n ü b e r k u r z e n N ä g e l n d o m i n i e -
ren. D i e schlanken Stifte lassen sich b e z ü g l i c h ihrer 
K o p f f o r m grob in v ier G r u p p e n teilen. F 8 - F 1 0 ze i -
gen N ä g e l mit e inseit ig a b g e s c h m i e d e t e m K o p f . Par-
allelen f inden sich vor allem auf S c h e i d e g g B L 7 . Keine 
Vergle ichsbeispie le k e n n e n w i r für Stifte mit doppel t 
g e r u n d e t e n K ö p f e n F11 und F i 2 . Diese N ä g e l sehen 
v o n o b e n betrachtet aus als besässen sie zwei aneinan-

d e r g e s c h m i e d e t e K ö p f e . F r i ist in der A n s i c h t g i e b e l -
T OÜ 

förmig , F12 d a g e g e n flach und dünn. 
F13—F15 sind Vertreter k u r z e r N ä g e l . R e l a t i v 

schlank und zierl ich ist der Stift F13. A ls B e s c h l a g -
nagel besitzt er eine Parallele auf S c h e i d e g g B L 2 9. 
Stark k o r r o d i e r t ist der N a g e l F14. Er erscheint dicker 
und g e d r u n g e n e r als F13. Ebenfal ls g e d r u n g e n , mit 
etwas k l o b i g e m , v e r d i c k t e m K o p f ist F15. M ö g l i c h e r -
weise kann er als H u f n a g e l a n g e s p r o c h e n w e r d e n . 
D u r c h starke Korros ion w u r d e er so sehr in M i t l e i -
denschaft g e z o g e n , dass w i r diese Frage offenlassen 
m ö c h t e n . 

Als R e s t e einer Siebkel le m ö c h t e n w i r die vier 
Fragmente F16 ansehen. A u c h sie sind k o r r o d i e r t , so 
dass nur n o c h drei L ö c h e r sicher b e o b a c h t e t w e r d e n 
k ö n n e n . Ein Ansatz des Stieles ist nicht erhalten. D a 
Siebe in mittelalterl ichen F u n d z u s a m m e n h ä n g e n sehr 
selten auftreten, k ö n n e n w i r nicht beurte i len , o b sie 
i m m e r e inen Stiel a u f w i e s e n . B e i s p i e l e v o n Siebkel len 
f inden w i r w i e d e r u m au f S c h e i d e g g BL 2 9 0 , Hal lwi l 
A G 2 9 ' und auf A l t - W a r t b u r g A G 2 9 2 . A l lerdings ist die 
F o r m oft ein d e m R e c h t e c k angenähertes O v a l . 

E i n e n vergle ichbaren H a k e n w i e unser Stück 
F19 besitzt ein als N a g e l z i e h e i s e n b e z e i c h n e t e s O b -
j e k t (Abb. 19) .Trotz dieser Parallele muss die g e n a u e 
F u n k t i o n unseres Fragmentes unsicher ble iben. 

7. B u n t - u n d Edelmeta l l (G1) 

M i t e i n e m Fundstück ist die G r u p p e B u n t m e -
tall vertreten. G l s tammt sehr w a h r s c h e i n l i c h von 
e i n e m Si lberlöf fe l , dessen Stiel a b g e b r o c h e n ist. Paral-
lelen für die runde F o r m f inden sich nur in Hal lwi l 
A G un d S e e d o r f U R 2 9 3 . L ö f f e l aus Metal l sche inen 
erst g e g e n E n d e des Spätmittelalters a u f z u k o m m e n . 
D i e w e n i g e n V e r g l e i c h s f u n d e reichen für eine D a t i e -
r u n g unseres Stückes n icht aus"94. 

8. T ierknochen 

A u s d e m W u r z e l t e l l e r s tammt e ine grössere 
M e n g e v o n T i e r k n o c h e n . Dieses os teo log ische M a t e -
rial ist bis lang n i c h t wei ter untersucht w o r d e n . 

280 W. Druck, Hufeisen - entdeckt in, auf und über der römischen Strasse in Oberwinterthur (Vitudurum). Bayerische Vorgeschichtsblätter 55, 1990, 
207. 

281 R . Moosbrugger-Leu, Die mittelalterlichen Brückenreste bei St.Jakob. B Z 70. 1970, 27S. 
282 Müller 1980, 55, F22. 
283 Ewald/Tauber 1975, 102, F56. 
284 Meyer 1974, 78, C39. 
285 Ewald/Tauber 1975, 82. 
286 Meyer, 1970, E 120-126 (Typ 2). Meyer, 1989, CI 144, Obrecht, 1981, G 34, G 37, H. Schneider, Die Funde aus der Gesslerburg bei Küssnacht. Die 

Bösen T i i r n l i . S B K A M 11, Olten/Freiburg i.Br. 19S4, C 134-136. 
287 Ewald/Tauber 1975. 107, F96-F99. 
288 Ein Vergleichsbeispiel mit „verdicktem K o p f ' stammt von Alt-Wartburg. Allerdings wissen wir nicht wie dieser Kopf in der Aufsicht aussieht. Vgl. 

Meyer 1974, 85, C89. 
289 Ewald/Tauber 1975, 106, F8ib. 
290 Ewald/Tauber, 1975. 104. F72. 
291 Lithberg 1932. PI. 97.1). 
292 nicht abgebildet.Vgl. Meyer 1974, 89, C139. 
293 Lithberg 1932, PI. 90, A - E (Eisen), PI. 91, A - t " (Eisen, auf der Unterseite Hülse für aufsteckbaren Stiel aus Holz oder anderem Material): Meyer 

1984. B2 11. B3 (Bronze, im Falle von B2 verzinnt). 
294 Die Löffel von Seedorf U R werden ins 15./frühe 16. resp. ins 16./frühe 17. Jahrhundert datiert. Meyer 1984. B2 u. B3. 
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C. Zusammenfassung 
und Interpretation 

Das hier vorgestel l te Fundmater ia l setzt mit 
e iner L a m p e und e iner B e c h e r k a c h e l in der ersten 
Häl f te des 13. Jahrhunderts ein~y\ D i e Hauptmasse 
der L a m p e n u n d der O f e n k e r a m i k h i n g e g e n datiert 
von der M i t t e bzw. der z w e i t e n Häl f te des 13. bis ins 
15. Jahrhundert . E b e n s o bis ins 15. Jahrhundert läuft 
die unglas ierte u n d glasierte G e s c h i r r k e r a m i k . Sie 
b e g i n n t in ihrer M e h r z a h l allerdings erst u m die M i t -
te des 14. Jahrhunderts 2 9 ' . 

D i e Z u s a m m e n s e t z u n g des F u n d m a t e r i a l s , 
nament l i ch auch die grosse M e n g e an T i e r k n o c h e n , 
veranlasst uns, die Fundstel le als A b f a l l h a l d e anzuspre-
chen. Das G e b ä u d e , aus d e m das Mater ia l h i n a u s g e -
w o r f e n w u r d e , stand unmit te lbar über der Fundstel le 
auf d e m B u r g f e l s e n u n d w a r sicher v o n der M i t t e des 
13. bis ins mitt lere 1$. Jahrhundert b e w o h n t . M ö g l i -
che S i e d l u n g s u n t e r b r ü c h e nach d e m E r d b e b e n 1356 
und nach der Fehde 1411/12 lassen sich i m Fundmaterial 
nicht fassen. 

D i e Frage nach der G r ü n d u n g und A u f l a s s u n g 
der ganzen B u r g a n l a g e kann anhand unserer e n g b e -
grenzten Fundstelle nicht b e a n t w o r t e t w e r d e n , da sich 
der Abfal l älterer oder j ü n g e r e r S iedlungsschwerpunkte 
an anderen O r t e n abgelagert haben k ö n n t e . A l l e o f -
f e n e n Fragen b e z ü g l i c h B e s i e d l u n g s z e i t und B a u -
geschichte der B u r g a n l a g e liessen sich w o h l nur durch 
u m f a n g r e i c h e G r a b u n g e n klären. 

Abbildungsnachweis 
i Ausschnitt aus der Landeskarte der Schweiz 1 : 25'000, Blatt 1087, Passwang. 
7 Schweiz . Burgenarchiv Basel, S a m m l u n g Probst Nr. 107. 
8 W. Meyer, B u r g e n von A bis Z . Burgenlex ikon der R e g i o , Basel 1981, 161. 

9 W. M e r z , D i e B u r g e n des Sisgaus, Bd. 1, Aarau 1909, 1909, Stammtafel 2. 
10 R e p r o Staatsarchiv Basel-Stadt, PA 88 H 7 , 6a. 

Al le weiteren A b b i l d u n g e n durch die Verfasser. 

295 A159 und B l . 
296 A i : spätes 13./frühes [4., A2-A3: 14.Jahrhundert. 
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E. F U N D K A T A L O G 
A. Gebrauchskeramik 

Unglas ier te Geschi r rkeramik 

Randproßle von Topfen 

A i Inv. N r . 91 .6 .1 

R a n d s c h e r b e ( R S ) eines Topfes mit g e s c h w u n g e n aus ladendem R a n d und unprof i l ierter , 

kant ig unterschni t tener Leiste. L ippe an der Aussenseite s c h w a c h geril lt . B e i m U b e r g a n g v o m 

Hals zur Schul ter z w e i H o r i z o n t a l r i l l e n erkennbar. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Ze i ts te l lung: spätes 13. und erste Häl f te des 14. Jahrhunderts . 

A 2 - A 3 Inv. Nr. 91.6.2, 3 

2 R S v o n T ö p f e n m i t g e s c h w u n g e n aus ladendem R a n d . A 2 aussen s c h w a c h gekehl t , m i t 

kant ig abgesetzter Leiste. A3 aussen stärker gekehl t , mit s c h w a c h unterschni t tener Leiste und 

le icht k a n t i g nach aussen abgestr ichener Lippe. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. A3 i m 

K e r n rot. 

Ze i ts te l lung: 14. Jahrhundert . 

A 4 - A 5 Inv. N r . 91.6.4, 5 

2 R S v o n T ö p f e n mit g e s c h w u n g e n aus ladendem, aussen g e k e h l t e m R a n d und le icht kant ig 

abgestr ichener Lippe. D i e Hängele is te bei A 4 etwas stärker, bei A 5 etwas w e n i g e r stark u n t e r -

schnitten. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Ze i ts te l lung: 14. Jahrhundert , eher z w e i t e Hälfte. 

A 6 - A 8 Inv. N r . 91 .6 .6-8 

3 R S v o n T ö p f e n mit g e s c h w u n g e n aus ladendem, aussen stärker, innen s c h w ä c h e r g e k e h l t e m 

R a n d und leicht unterschni t tener Hängele iste . A 6 und A 8 m i t fe iner M a g e r u n g und g r a u e m , 

hartem Ton. A 7 mit g r o b e r M a g e r u n g und rot-braun bis g r a u e m , hartem Ton. 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 9 - A 1 4 Inv. Nr. 9 1 . 6 . 9 - 1 4 

6 R S v o n T ö p f e n mit g e s c h w u n g e n ausladendem, aussen stark g e k e h l t e m R a n d und kant ig 

abgesetzter Leiste. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 5 - A 1 6 Inv. N r . 91 .6.15, 16 

2 R S von T ö p f e n mit g e s c h w u n g e n ausladendem, aussen stark g e k e h l t e m R a n d und kant ig 

unterschni t tener Leiste. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , grauer, harter Ton. A 1 5 m i t r o t e m K e r n . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A i 7 Inv. N r . 91 .6 .17 

R S eines Topfes mit g e s c h w u n g e n aus ladendem, aussen stark g e k e h l t e m R a n d und s c h w a c h 

a k z e n t u i e r t e r Leiste. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 8 Inv. N r . 91.6.18 

R S eines Topfes mit g e s c h w u n g e n aus ladendem, aussen stark g e k e h l t e m R a n d mit sich ver-

j ü n g e n d e r L ippe und le icht unterschni t tener Hängele iste . Feine M a g e r u n g , grauer, harter T o n . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 9 Inv. N r . 91 .6 .19 

R S eines Topfes mit g e s c h w u n g e n aus ladendem R a n d und leicht nach aussen u m g e s c h l a g e n e r 

Lippe. D a h e r aussen sehr starke K e h l u n g . K a n t i g abgesetzte Leiste. Feine M a g e r u n g , beiger , 

harter Ton. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 
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A20 Inv. Nr. 91.6.20 

R S eines Topfes mit g e s c h w u n g e n ausladendem R a n d und horizontal nach aussen umgeschla-

gener und abgestrichener Lippe. Aussen sehr starke Kehlung , leicht verschliffene Leiste. Feine 

M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Zeitstel lung: Ende 14./15.Jahrhundert. 

A21 Inv. Nr. 91 .6 .21 (10 Scherben). 

R a n d - W a n d s c h e r b e ( R S / W S ) eines Topfes mit g e s c h w u n g e n ausladendem R a n d und hor i -

zontal nach aussen 

umgeschlagener und abgestrichener Lippe. Aussen sehr starke Kehlung, leicht verschliffener 

Leistenabschluss. D e k o r : auf der Schulter vier horizontale, aus der Gefässwand gearbeitete 

Leisten in ca. 3 c m Abstand zueinander. Eingeritztes Wellenband zwischen den drei oberen 

Leisten. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Zeitstellung: Ende 14./15. Jahrhundert. 

A22 Inv. Nr. 91.6.22 (2 Passcherben). 

R S eines Topfes mit g e s c h w u n g e n e m , weit ausladendem und aussen stark gekehltem R a n d . 

Leicht verschliffene Leiste. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Zeitstel lung: w o h l fortgeschrittenes 15. Jahrhundert. 

Dekortypen von Töpfen 

A23 Inv. Nr. 91.6.23 

Schulterscherbe (SS) eines Topfes mit schwach ausgeprägten horizontalen Ri l len . Feine 

Magerung, harter grauer Ton. 

Zeitstel lung: 11. bis 13. Jahrhundert, 

o. Abb. Inv. Nr. 91.6.24 

SS eines Topfes. D e k o r w i e A23. Feine M a g e r u n g , harter Ton. Innen rot, aussen rot-braun. 

A24 Inv. Nr. 91.6.25 (2 Passcherben) 

Wandscherbe (WS) eines Topfes mit unterschiedlich breiten, schwach ausgeprägten H o r i z o n -

tale riefen. Feine Magerung, grauer, harter Ton. 

Zeitstel lung: ab 13./14.Jahrhundert. 

o . A b b . Inv. Nr. 91.6.26 

W S eines Topfes. D e k o r w i e A24. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

A 2 5 - A 2 6 Inv. Nr. 91.6.27, 28 

2 SS von T ö p f e n mit nahe beieinanderl iegenden, kantigen Horizontalr iefen. Nach d e m 

A n b r i n g e n des Dekors wurden die T ö p f e offenbar n o c h einmal überarbeitet, w o d u r c h einige 

der spitzen R i e f e n beinahe glattgestrichen oder jedenfalls in ihren Konturen abgeschwächt 

wurden. Feine M a g e r u n g , harter, grauer Ton. 

Zeitstel lung: ab 13./14. Jahrhundert. 

A 2 7 Inv. Nr. 91.6.23 

SS eines Topfes mit regelmässigen, gerundeten Horizontalr iefen. Wohl überarbeitet w i e 

A 2 3 - A 2 4 . Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Zeitstel lung: ab 13./14.Jahrhundert. 
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A28 Inv. N r . 91.6.30 

SS eines Topfes m i t regelmässigen, spitzen, j e d o c h le icht v e r s c h l i f f e n e n H o r i z o n t a l r i e f e n . B e i m 

U b e r g a n g v o n Schul ter und W a n d plastisch aus der W a n d herausgearbeitete , g e r u n d e t e Leiste. 

W a n d k n i c k i m B e r e i c h der Leiste. Feine M a g e r u n g , harter grauer T o n . 

Ze i ts te l lung: 14. und frühes 15 .Jahrhundert . 

A 2 9 Inv. N r . 91.6.31 

SS eines Topfes mit k a n t i g e n H o r i z o n t a l r i e f e n u n d e iner an die R i e f e n direkt anschliessenden, 

plastisch aus der W a n d gearbei te ten, g e r u n d e t e n Leiste. Feine M a g e r u n g , w e i c h e r , grauer T o n , 

K e r n rot-braun. 

Ze i ts te l lung: 14. und frühes 15 .Jahrhundert . 
A 3 0 Inv. N r . 91.6.32 

SS eines Topfes mit spitzen, nahe b e i e i n a n d e r l i e g e n d e n H o r i z o n t a l r i e f e n . B e i m Ü b e r g a n g v o n 
der Schul ter z u m B a u c h eine v o n den R i e f e n le icht abgesetzte und plastisch aus der W a n d 
gearbeitete , g e r u n d e t e Leiste. W a n d k n i c k 1111 B e r e i c h der Leiste. Feine M a g e r u n g , sehr harter, 
grauer Ton. 
Ze i ts te l lung: 14. und frühes 15. Jahrhundert . 

A3 i Inv. N r . 91.6.33 

SS eines Topfes m i t s c h w a c h ausgeprägten, g e r u n d e t e n R i e f e n . B e i m Ü b e r g a n g v o n der 
Schul ter z u m B a u c h eine v o n den R i e f e n stark abgesetzte und plastisch aus der W a n d g e a r b e i -
tete, g e r u n d e t e Leiste. S c h w a c h e r W a n d k n i c k i m B e r e i c h der Leiste. Feine M a g e r u n g , harter, 
he l lgrauer T o n . 
Ze i ts te l lung: 14. und frühes 15. Jahrhundert . 

o . A b b . Inv. Nr. 91 .6.34 

SS eines Topfes. D e k o r w i e A31—A33. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , w e i c h e r grauer T o n , K e r n rot-
braun. 

o . A b b . Inv. N r . 91.6.35 
SS eines Topfes . D e k o r w i e A31—A33. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , w e i c h e r T o n , aussen grau, i n n e n 
b e i g e - b r a u n . 

o . A b b . Inv. N r . 91.6.36 
SS eines Topfes. D e k o r w i e A31—A33. Feine M a g e r u n g , w e i c h e r , o r a n g e r T o n . 

o . A b b . Inv. Nr. 91.6.37 
SS eines Topfes . D e k o r w i e A31—A33. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer Ton. 

A 3 2 Inv. N r . 91.6.38 
SS eines Topfes mit plastisch aus der W a n d gearbeiteter, g e r u n d e t e r Leiste. S c h w a c h ausgepräg-
ter W a n d k n i c k 1111 B e r e i c h der Leiste. Feine M a g e r u n g , w e i c h e r , g r a u - b r a u n e r T o n . 
Ze i t s te l lung: 14. und frühes 15. Jahrhundert . 

A33 Inv. N r . 91.6.39 

SS eines Topfes m i t R e s t e n e iner plastisch aus der W a n d gearbei te ten, eher kant igen H o r i z o n -
talleiste. K a n t i g e R i l l e unmitte lbar oberhalb an die Leiste anschliessend. Feine M a g e r u n g , sehr 
harter, o r a n g e r T o n . 
Ze i ts te l lung: 14. und frühes 15. Jahrhundert . 

A 3 4 Inv. N r . 91.6.40 

SS eines Topfes mit nahe b e i e i n a n d e r l i e g e n d e n , spitzen H o r i z o n t a l r i e f e n . Feine M a g e r u n g , 
harter, b e i g e r Ton. 
Ze i ts te l lung: 13./14. und frühes 15 .Jahrhundert , 

o. A b b . Inv. N r . 91.6.41 
SS eines Topfes. D e k o r w i e A34. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

A35 Inv. Nr. 91.6.42 

SS eines Topfes mit regelmässigen, spitzen H o r i z o n t a l r i e f e n . Feine M a g e r u n g , 
harter, grauer Ton. 
Ze i ts te l lung: 13./14. und frühes 15. Jahrhundert . 

A 3 6 Inv. N r . 91.6.43 
W S eines Topfes m i t unterschied l ich breiten, s c h w a c h ausgeprägten H o r i z o n t a l r i e f e n . 
Feine M a g e r u n g , sehr harter, b e i g e r Ton. 
Ze i ts te l lung: 13./14. und frühes 15. Jahrhundert . 

A 3 7 Inv. Nr. 91.6.44 
W S eines Topfes m i t z w e i sehr s c h w a c h ausgeprägten r ie fenart igen D r e h s p u r e n . Feine 
M a g e r u n g , harter, grauer T o n , K e r n orange. 
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o . A b b . Inv. N r . 91.6.45 
W S eines Topfes . D e k o r w i e A 3 7 . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer T o n , K e r n rotbraun. 

Bodenscherben (von Töpfen, Kannen und Krügen) 

A38 Inv. N r . 91.6.46 
B o d e n - W a n d s c h e r b e ( B S / W S ) eines Gefässes mit L i n s e n b o d e n , relativ flacher W a n d u n g -
sansatz. Glättspuren vor a l lem an der W a n d u n g , aber auch an der B o d e n u n t e r s e i t e . Feine 
M a g e r u n g , harter, hel lgrauer Ton. 

A 3 9 Inv. N r . 91.6.47 
B S / W S eines Gefässes mit S t a n d b o d e n , steile W a n d u n g . D r e h r i l l e n und Spiralwulst a u f der 
B o d e n u n t e r s e i t e . A u f der Aussenseite A b s c h n e i d e s p u r e n , die verstr ichen w u r d e n , w o d u r c h sich 
der B o d e n w o h l le icht nach i n n e n w ö l b t e . Feine M a g e r u n g , sehr harter, grauer Ton. 

A40 Inv. N r . 91.6.48 
W S eines Gefässes mit Standbodenansatz , steile W a n d u n g . D e r ausgesprochen d ü n n e B o d e n zeigt 
A b s c h n e i d e - u n d Glättspuren auf der Unterse i te . Feine M a g e r u n g , e inze lne g r o b e Einschlüsse. 
Harter T o n , K e r n beige , M a n t e l grau. 

A41 Inv. N r . 91 .6.49 
W S eines Gefässes mit Standbodenansatz , steile W a n d u n g mit D r e h s p u r e n auf der Aussenseite . 
F e m e M a g e r u n g , harter Ton. K e r n be ige , M a n t e l hel lgrau. 

A 4 2 Inv. Nr. 91.6.50 
Fuss-Scherbe (FS) eines Gefässes mit S t a n d b o d e n , steiler Wandungsansatz . R a u h e I n n e n - und 
Aussen-sei te . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer Ton. 

A43 Inv. Nr. 91.6.51 

W S mit Standbodensansatz eines Gefässes, steile W a n d u n g . D r e h s p u r e n a u f W a n d - und 

B o d e n i n n e n s e i t e , A b s c h n e i d e s p u r e n auf der U n t e r s e i t e des B o d e n s . Feine M a g e r u n g , sehr 

harter, grauer Ton. 

A 4 4 Inv. N r . 91 .6.52 

W S mit Standbodenansatz eines Gefässes. R e l a t i v steile W a n d u n g . G a n z e Innenseite und 

Bodenaussensei te korrodier t . M i t t e l f e m e M a g e r u n g , harter, grauer T o n , K e r n hel lgrau. 

A 4 5 Inv. N r . 91.6.53 

FS eines Gefässes m i t S t a n d b o d e n , steiler Wandungsansatz . D r e h s p u r e n auf der Innenseite, 

rauhe Aussenseite . Feine M a g e r u n g , sehr harter, b e i g e r Ton. 

A 4 6 Inv. N r . 91 .6 .54 

W S mit B o d e n a n s a t z eines Gefässes m i t S t a n d b o d e n . Steile W a n d u n g . D r e h r i l l e n a u f der 

W a n d - und B o d e n i n n e n s e i t e . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , sehr harter T o n , aussen grau, i n n e n 

hel lgrau. 

A 4 7 Inv. N r . 91.6.55 

W S m i t B o d e n a n s a t z eines Gefässes m i t S t a n d b o d e n . Steile W a n d u n g , rauhe W a n d - u n d 

Bodenaussensei te . B o d e n quillt le icht über den Wandungsansatz hervor. 

A48 Inv. N r . 91.6.56 

FS eines Gefässes mit S t a n d b o d e n , relativ steiler Wandungsansatz . A b s c h n e i d e s p u r e n am 

B o d e n le icht verstr ichen, w o d u r c h der B o d e n ü b e r den Wandungsansatz h e r v o r q u o l l . Feine 

M a g e r u n g , harter Ton, i n n e n be ige , aussen röt l i ch-braun. 

A 4 9 Inv. N r . 91.6.57 

B S / W S eines grossen Vorratstopfes (?) mit S t a n d b o d e n . Steile W a n d u n g , i m unteren B e r e i c h 

leicht kantig . D i e s w o h l w e g e n d e n durch ein Messer verursachten Schneidespuren: an dieser 

Stelle w u r d e w a h r s c h e i n l i c h die Wandungsstärke des lederharten Gefässes durch A b s c h n i t z e n 

verr inger t . U n r e g e l m ä s s i g e B o d e n u n t e r s e i t e m i t A b s c h n e i d e s p u r e n . Feine M a g e r u n g , sehr 

harter, grauer T o n , K e r n röt l ich. 
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Gefässdeckel 

A 5 0 Inv. N r . 91.6.58 

Fragment eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s von k o n v e x e r F o r m . K a n t i g e , le icht verdickt u n d 

nach o b e n g e z o g e n e R a n d l i p p e . G e w e l l t e I n n e n - und Aussenseite z e u g t v o m H a n d a u f b a u 

in Spira lwulst technik , w o h l auf der H a n d t ö p f e r s c h e i b e . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer 

Ton. 

Ze i ts te l lung: späteres 13./frühes 14. Jahrhundert . 

A 5 1 Inv. Nr. 91 .6.59 

R S eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s v o n f lacher F o r m . U n v e r d i c k t e , g e r u n d e t e R a n d l i p p e . 

M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, r o t - b r a u n e r T o n . 

Ze i ts te l lung: 14./15. Jahrhundert . 

A 5 2 Inv. Nr. 91.6.60 

F r a g m e n t eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s v o n leicht k o n v e x e r F o r m . S c h w a c h verdickte , g e r u n -

dete R a n d l i p p e . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , relativ v ie le sehr g r o b e Einschlüsse. Sehr harter, 

oranger Ton. 

Ze i ts te l lung: 14./15. Jahrhundert . 

A53 Inv. N r . 91.6.61 

R S eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s v o n le icht k o n v e x e r F o r m . U n v e r d i c k t e , kant ige R a n d l i p p e , 

schräg nach u n t e n abgestr ichen. Feine M a g e r u n g , harter, oranger Ton. 

Ze i ts te l lung: 14 ./15. Jahrhundert . 

O . A b b . Inv. Nr. 91.6.62 

R S eines H o h l d e c k e l s , w i e A 5 3 . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, r a u e r T o n , K e r n hel lgrau. 

A 5 4 Inv. N r . 91.6.63 

F r a g m e n t eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s v o n k o n v e x e r F o r m . H o h l e r , zentr ischer K n o p f g r i f f 

mit s c h w a c h ausgeprägtem Hals. Flache O b e r f l ä c h e mit A b s c h n e i d e s p u r e n . U n v e r d i c k t e , 

kant ige R a n d l i p p e . D r e h s p u r e n u n d Spri tzer rotbrauner Glasur a u f der Innenseite. Feine 

M a g e r u n g , harter, oranger T o n . 

Ze i ts te l lung: 14. /15. Jahrhundert . 

o . A b b . Inv. N r . 91.6.64 

F r a g m e n t eines H o h l d e c k e l s , w i e A 5 4 . R o t b r a u n e Glasurspritzer a u f der Innenseite. Mit te l 

fe ine M a g e r u n g , harter, oranger Ton. 

o. A b b . Inv. N r . 91.6.65 

R S eines H o h l d e c k e l s , w i e A 5 4 . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , e inze lne g r o b e Einschlüsse. Sehl-

harter, grauer Ton. ' o 

o . A b b . Inv. Nr. 91.6.66 

R S eines H o h l d e c k e l s , w i e A 5 4 . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, oranger Ton. 

o . A b b . Inv. N r . 91.6.67 

R S eines H o h l d e c k e l s , w i e A 5 4 . Feine M a g e r u n g , harter, oranger Ton, schwarze S c h m a u c h -

spuren. 

o . A b b . Inv. N r . 91.6.68 

R S eines H o h l d e c k e l s , w i e A 5 4 . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer T o n . 

o. A b b . Inv. N r . 91.6.69 

Fragment eines konischen H o h l d e c k e l s v o n k o n v e x e r F o r m . Massiver, zentr ischer K n o p f g r i f f 

mit ausgeprägtem Hals. Flache O b e r f l ä c h e mit A b s c h n e i d e s p u r e n . Le icht verdickt nach unten 

g e b o g e n e , ste l lenweise kant ige R a n d l i p p e . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , w e n i g e sehr g r o b e E i n -

schlüsse. Harter , grauer Ton. 

Ze i ts te l lung: 15. Jahrhundert . 

A 5 6 Inv. N r . 91.6.70 

R S eines konischen H o h l d e c k e l s v o n f lacher F o r m . Verdickte , le icht nach unten g e b o g e n e 

R a n d l i p p e . Feine M a g e r u n g , w e i c h e r , oranger Ton. 

Ze i ts te l lung: 15. Jahrhundert . 
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A 5 7 Inv. N r . 91 .6.71 

F r a g m e n t eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s von k o n v e x e r F o r m , massiver K n o p f g r i f f mit ausge-

prägtem Hals. F lache O b e r f l ä c h e m i t A b s c h n e i d e s p u r e n . Verdickte , nach u n t e n g e b o g e n e , 

kant ige R a n d l i p p e . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer T o n . 

Ze i ts te l lung: 15. Jahrhundert . 

A58 Inv. N r . 91 .6.72 

R S eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s v o n leicht k o n v e x e r F o r m . V e r d i c k t e , nach u n t e n g e b o g e n e , 

kant ige R a n d l i p p e . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer T o n , K e r n hel lgrau. 

Ze i ts te l lung: 15. Jahrhundert . 

o . A b b . Inv. N r . 91.6.73 (2 Passcherben) 

R a n d f r a g m e n t eines H o h l d e c k e l s , w i e A 5 8 . 

A 5 9 Inv. Nr. 91.6.74 

R S eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s von le icht k o n v e x e r F o r m . Verdickte , nach unten g e b o g e n e 

u n d g e r u n d e t e R a n d l i p p e . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer T o n , K e r n hel lgrau. 

Ze i ts te l lung: 15. Jahrhundert . 

A 6 0 - A 6 3 Inv. N r . 9 1 . 6 . 7 5 - 7 8 

4 R S konischer H o h l d e c k e l v o n leicht k o n k a v e r F o r m . V e r s c h i e d e n e A u s p r ä g u n g e n von 

v e r d i c k t e n , nach unten g e b o g e n e n , k a n t i g e n R a n d l i p p e n . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g . 

A 6 0 Harter, brauner Ton. Innen u n d aussen schwarzer U b e r z u g . 

A61—A63 Harter, oranger Ton. 

Ze i t s te l lung: 15. Jahrhundert . 

o . A b b . Inv. Nr. 91 .6 .79 

R S eines H o h l d e c k e l s , w i e A 6 1 . 

o. A b b . Inv. Nr. 91.6.80 

R S eines H o h l d e c k e l s , w i e A 6 2 . 

A 6 4 Inv. Nr .91 .6 .81 

R S eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s v o n k o n v e x e r F o r m . Le icht verdickte , h o r i z o n t a l abgestr i-

c h e n e und daher kant ig über den inneren Wandungsansatz h e r v o r q u e l l e n d e R a n d l i p p e . G r o b e 

M a g e r u n g , harter, oranger T o n . 

Ze i ts te l lung: 15. Jahrhundert . 

A65 Inv. N r . 91.6.82 

R S eines k o n i s c h e n H o h l d e c k e l s , w o h l v o n k o n v e x e r F o r m . L e i c h t verdickte , kant ig a b g e -

str ichene und prof i l ierte Randle is te . A n der Innenseite s c h w a c h gekehlt . M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , sehr harter, b e i g e - o r a n g e r Ton. 

Ze i t s te l lung: 14./15. Jahrhundert . 

A 6 6 - A 6 7 Inv. N r . 91.6.83, 84 

2 massive G r i f f k n ö p f e v o n konischen H o h l d e c k e l n . Flache O b e r f l ä c h e m i t A b s c h n e i d e s p u r e n . 

A 6 6 stark ausgeprägter, deut l i ch prof i l ierter Hals mit g r ü n e n Glasurspri tzern. A 6 7 stark ausge-

prägter, w e n i g e r deut l i ch prof i l ierter Hals m i t z w e i F i n g e r a b d r ü c k e n des T ö p f e r s . M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , harter, oranger T o n . 

Ze i t s te l lung: 14 ./15. Jahrhundert . 
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Seh tisse Iii 

A 6 8 Inv. N r . 91.6.85 

R S e iner Schüssel mit nach aussen g e b o g e n e m , v e r d i c k t e m R a n d . A b g e r u n d e t e , le icht g e k e h l -

te Leiste. Als D e k o r drei abgestufte H o r i z o n t a l r i p p e n . Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Ze i ts te l lung: 14. Jahrhundert . 

A 6 9 Inv. N r . 91.6.86 

R S e iner Schüssel m i t nach aussen g e b o g e n e m , v e r d i c k t e m , aussen stark g e k e h l t e m R a n d und 

unterschni t tener Hängele iste . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , grauer, harter Ton, K e r n beige . 

Ze i ts te l lung: 14. Jahrhundert , eher z w e i t e Häl f te . 

A 7 0 Inv. N r . 91.6.87 

R S e iner Schüssel mit le icht k n o l l i g v e r d i c k t e m R a n d . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , grauer, harter 

Ton. K e r n tei lweise röt l ich, tei lweise be ige . 

Ze i ts te l lung: frühes 15 .Jahrhundert . 

A 7 1 Inv. N r . 91.6.88 

Fragment e iner Schüssel (ganzes Profil) mit le icht k n o l l i g v e r d i c k t e m R a n d und S t a n d b o d e n . 

A n der Aussensei te stark k o r r o d i e r t . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, grauer Ton, K e r n beige . 

Ze i ts te l lung: frühes 15. Jahrhundert . 

o . A b b . Inv. N r . 91.6.89 

W S einer Schüssel . D e k o r w i e A 6 8 . Glättspuren auf der Innenseite. Feine M a g e r u n g , 

e inze lne g r o b e Einschlüsse. Harter , grauer T o n , K e r n hel lgrau. 

A 7 2 Inv. N r . 91.6.90 

R S / S S mit Henkelansatz einer B ü g e l k a n n e . Steilrand o h n e Hals, an der Innenseite le icht gekehlt . 

Feine M a g e r u n g , w e i c h e r T o n , K e r n orange, M a n t e l be ige . 

Ze i ts te l lung: 14./15. Jahrhundert . 

A 7 3 Inv. N r . 91.6.91 

Standbeinfragment eines Dreibeingefässes mit e i n f a c h e m D a u m e n s t r i c h - D e k o r . G r o b e M a g e r u n g , 

harter, oranger Ton. 

A 7 4 Inv. N r . 91.6.92 

Fragment eines g e k e h l t e n B a n d h e n k e l s , i m spitzen W i n k e l am Gefässbauch angesetzt . M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , sehr harter, g r a u - b r a u n e r Ton. 

Glasierte Geschi r rkeramik 

Henkeltöpfe oder Dreibeintöpfe (Grapen) 

A 7 5 Inv. N r . 91.6.93 (2 Passcherben) 

R S eines D r e i b e i n - o d e r H e n k e l t o p f e s . V e r d i c k t e r , nach aussen g e b o g e n e r R a n d mit h o r i z o n -

talem Abschluss . I n w e n d i g e H o h l k e h l e . A m Hals g e r u n d e t e Leiste. A m Ansatz des B a u c h e s 

R i e f e n d e k o r , darüber, le icht v o n den R i e f e n abgesetzt , g e r u n d e t e Leiste. M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , oranger, harter T o n . B r a u n o l i v e Innenglasur, i m S c h u l t e r b e r e i c h n i c h t m e h r v o r -

handen. Aussensei te m i t S c h m a u c h s p u r e n . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 7 6 - A 7 9 Inv. N r . 9 1 . 6 . 9 4 - 9 7 

4 R S v o n D r e i b e i n - o d e r H e n k e l t ö p f e n . Verdickter , nach aussen g e b o g e n e r R a n d mit le icht 

nach innen a b g e s t r i c h e n e m Abschluss . I n w e n d i g e H o h l k e h l e . A 7 7 weist i m Haisbereich eine 

R u n d l e i s t e auf. M i t t e l f e i n e , be i A 7 9 g r o b e M a g e r u n g . A 7 6 u n d 79 mit g r a u b r a u n e m , A 7 7 und 

78 mit o r a n g e m Ton. A 7 6 mit grünol iver , A 7 7 bis 79 mit braunol iver Innenglasur. B e i A 7 6 ist 

die Glasur nur n o c h i m R a n d b e r e i c h erhalten, be i A 7 8 ist o f f e n b a r nur der R a n d b e r e i c h 

glasiert w o r d e n . A 7 6 - 7 8 mit S c h m a u c h s p u r e n auf der Aussenseite, A 7 7 mit S c h m a u c h s p u r e n 

auch a u f der Innenseite. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 



Tafel 7 Neuens te in . A 6 8 - A 7 4 ung las ie r te Gesch i r rkeramik , A 7 5 - A 7 9 g las ie r te Gesch i r rkeramik . M 1 : 2. 



58 Burgstelle Neuenstein 

A 8 0 - A S 2 Inv. N r . 9 1 . 6 . 9 8 - 1 0 0 

3 R S m i t Henkelansatz v o n D r e i b e i n - o d e r H e n k e l t ö p f e n , w o h l zur v o r h e r i g e n P r o f i l g r u p p e 

g e h ö r i g . D i e H e n k e l sind alle randständig am Gefass angebracht , weisen allerdings recht 

v e r s c h i e d e n e Q u e r s c h n i t t e auf. B e i A80 und 81 sind sie g e r u n d e t , bei A82 ist er d a g e g e n 

kant ig gekehlt . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter Ton. B r a u n o l i v e Innenglasur, i m Hals-

bere ich der Gefässe fast nicht m e h r v o r h a n d e n . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A83 Inv. Nr. 91.6.101 

Fragment eines D r e i b e i n - o d e r H e n k e l t o p f e s . N a c h aussen g e b o g e n e r , verd ickter R a n d mit 

le icht nach aussen a b g e s t r i c h e n e m , g e r u n d e t e n Abschluss . I n w e n d i g e H o h l k e h l e . M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , oranger, harter Ton. D u n k e l g r ü n e Innenglasur auf weisser E n g o b e . A u f der A u s s e n -

seite d u n k e l g r ü n e r Glasurf leck . A u s s e n - und Innenseite mit S c h m a u c h s p u r e n . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 8 4 Inv. N r . 91 .6.102 

R S eines D r e i b e i n - oder H e n k e l t o p f e s . Ausladender , verd ickter R a n d , i n w e n d i g gekehlt , 

aussen mit kant iger Hängele iste . Feine M a g e r u n g , oranger, harter Ton. B r a u n o l i v e Innenglasur, 

im S c h u l t e r b e r e i c h fast n icht m e h r vorhanden. Aussenseite mit S c h m a u c h s p u r e n . Z u m 

g l e i c h e n Gefäss g e h ö r t w o h l A90. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15 .Jahrhundert . 

A85 Inv. N r . 91.6.103 

R S eines D r e i b e i n - o d e r H e n k e l t o p f e s . Aus ladender , le icht verdickter R a n d mit unterschni t -

tener Leiste. Innen und aussen gekehlt . G r o b e Maaeruna;, organeer , harter Ton. O l i v g r ü n e O O O ' o o ' o 

Innenglasur. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A86 Inv. N r . 91 .6.104 

R S eines D r e i b e i n - oder H e n k e l t o p f e s . Aus ladender , verd ickter R a n d mit h o r i z o n t a l e r Leiste 

und I n n e n k e h l u n g . A u f der Schul ter R i e f e n d e k o r . R i e f e n nachträgl ich überarbeitet und 

verstr ichen. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter Ton. B r a u n e Innenglasur, i m S c h u l t e r -

bere ich fast n i c h t m e h r v o r h a n d e n . A u f der Aussensei te S c h m a u c h s p u r e n . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 8 7 - A 8 9 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 0 5 - 1 0 7 (5 Passcherben) 

3 F r a g m e n t e von D r e i b e i n - oder H e n k e l t ö p f e n . Ausladender , verd ickter R a n d mit g e r u n d e t e r 

Leiste und I n n e n k e h l u n g . Das grosse F r a g m e n t A 8 9 weist e inen g e k e h l t e n , randständigen 

B a n d h e n k e l auf, der spitz auf der Schul ter aufsetzt. A 8 7 grobe , A88 mitte l fe ine, A 8 9 fe ine 

M a g e r u n g , oranger, harter T o n . Braunol ive , bei A 8 9 g r ü n o l i v e Innenglasur, bei A 8 7 und A 8 9 

im S c h u l t e r b e r e i c h fast nicht m e h r v o r h a n d e n . Aussenseite v o n A88 m i t S c h m a u c h s p u r e n . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A90—A91 Inv. Nr. 91.6.108, 109 (2 Passcherben) 

2 SS v o n D r e i b e i n - oder H e n k e l t ö p f e n mit Aussendekor . H o r i z o n t a l e R i e f e n , R i e f e n n o c h -

mals überarbeitet und verstr ichen. A 9 0 mit feiner, A91 mit mit te l fe iner M a g e r u n g , oranger, 

harter T o n . A 9 1 mit brauner Innenglasur und Glasurspritzern auf der Aussenseite. I n n e n -

glasur v o n A 9 0 nicht m e h r erhalten. A 9 0 k ö n n t e w o h l z u m g l e i c h e n Gefäss w i e A 8 4 g e h ö r e n . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 9 2 Inv. N r . 91 .6 .110 

SS mit A u s s e n d e k o r . H o r i z o n t a l e , kant ige R i e f e n . A m U b e r g a n g v o m Hals zur Schulter 

g e r u n d e t e Leiste, le icht v o n den R i e f e n abgesetzt . U n t e r h a l b der R i e f e n h o r i z o n t a l e r W a n d -

k n i c k . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter Ton. O l i v g r ü n e Innenglasur. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 
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A 9 3 Inv. N r . 91 .6 .111 

SS eines D r e i b e i n - o d e r H e n k e l t o p f e s mit Aussendekor . H o r i z o n t a l e R i e f e n . R i e f e n n o c h m a l s 

überarbei tet u n d verstr ichen. A u f der B a u c h u n g Ansatz e iner Leiste, die le icht von den R i e f e n 

abgesetzt ist. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter Ton. R ö t l i c h e Innenglasur. 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./ 15 .Jahrhundert . 

A 9 4 Inv. Nr. 91 .6 .112 (5 S c h e r b e n ) 

W S eines G r a p e n mit A u s s e n d e k o r . A u f d e m B a u c h hor izonta le , f lache R i e f e n . D a r u n t e r 

k a u m abgesetzte, g e r u n d e t e Leiste. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , brauner, harter Ton. Im unteren 

Bere ich o l i v g r ü n e Innenglasur. 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./ 1 5 . J a h r h u n d e r t . 

A 9 5 - A 1 0 0 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 1 3 - 1 1 8 

6 H e n k e l f r a g m e n t e v o n D r e i b e i n - o d e r H e n k e l t ö p f e n . G e k e h l t e B a n d h e n k e l . Mit te l fe ine , A98 

mit fe iner M a g e r u n g , oranger, harter Ton. A u f der Aussenseite v o n A 9 6 Glasurspritzer. A u f der 

O b e r s e i t e des H e n k e l s v o n A 9 8 F l e c k e n g r ü n e r Glasur und weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 1 0 1 - A 1 0 3 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 x 9 - 1 2 1 

3 H e n k e l f r a g m e n t e von D r e i b e i n - oder H e n k e l t ö p f e n . D i e g e k e h l t e n B a n d h e n k e l sind spitz 

a u f den B a u c h aufgesetzt . U n t e r d e m Ansatz des H e n k e l s v o n A 1 0 2 f indet sich eine D r u c k -

mulde . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter Ton. A 1 0 1 m i t brauner, A 1 0 2 m i t grünol iver , 

A103 mit l i n d e n g r ü n e r Innenglasur. A103 weist z u d e m n o c h eine weisse E n g o b e auf. A u f der 

Aussensei te v o n A 1 0 3 G l a s u r f l e c k e n u n d -spritzer. A103 g e h ö r t w o h l z u m Gefäss A 1 0 6 . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 1 0 4 - A 1 0 5 Inv. N r . 91 .6 .122, 123 

2 B S v o n H e n k e l t ö p f e n . B o d e n r a n d i n n e n g e r u n d e t , aussen kantig. A105 mit grober, A 1 0 4 mit 

fe iner M a g e r u n g , A105 m i t b r a u n o r a n g e m , 104 mit o r a n g e m , hartem Ton. A 1 0 4 mit b r a u n -

oliver, A105 mit g r ü n e r Innenglasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 1 0 6 Inv. Nr. 91 .6 .124 (3 Passcherben) 

B S / W S eines schlanken H e n k e l t o p f e s . B o d e n r a n d i n n e n und aussen kantig. A u f d e m B a u c h 

s c h w a c h ausgeprägte R i e f e n . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter Ton. I n w e n d i g z u m Teil sehr 

dick aufgetragene l i n d e n g r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e . Ü b e r die Aussenseite ist v o n o b e n her 

Glasur h inuntergef lossen. Das H e n k e l f r a g m e n t A103 g e h ö r t w o h l zu diesem Gefäss. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 1 0 7 Inv. N r . 91 .6.125 (3 Passcherben) 

B S eines Grapens. G e r u n d e t e B o d e n f l ä c h e m i t Ansatz eines Standbeines m i t z w e i F i n g e r -

str ichen. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter Ton. B r a u n o l i v e Innenglasur. Aussenseite mit 

S c h m a u c h s p u r e n . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 

A 1 0 8 Inv. N r . 91 .6 .126 

B S / W S eines Grapens. G e r u n d e t e B o d e n f l ä c h e mit Ansatz eines Standbeines. M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , oranger, harter Ton. G r ü n o l i v e Innenglasur. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./ 15. Jahrhundert . 
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Dreibeinpfannen (Tiipfi) und Standbeine von Dreibeingefässen 

A 1 0 9 Inv. N r . 91 .6 . 127 

R S einer D r e i b e i n p f a n n e mit e i n f a c h e m , n icht nach aussen g e n e i g t e m R a n d . Le icht 

verdickte , g e r u n d e t e Lippe, s c h w a c h e K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , 

harter oranger Ton. D u n k e l g r ü n e Innenglasur a u f weisser E n g o b e . A u f der Aussenseite D e k o r 

aus breiten g e r u n d e t e n R i e f e n , ausserdem g r ü n e und braune Glasurspritzer und S c h m a u c h -

spuren. U n t e n tei lweise F i n g e r s t r i c h - V e r z i e r u n g des Standbeines zu erkennen. 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 1 0 Inv. N r . 91 .6.128 

R S einer D r e i b e i n p f a n n e mit le icht nach aussen g e n e i g t e m R a n d . U n v e r d i c k t e , g e r u n d e t e 

Lippe, le ichte K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e . Feine M a g e r u n g , sehr harter oranger T o n . 

B r a u n e Innenglasur w o h l a u f brauner E n g o b e . Aussensei te geglättet . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A m Inv. Nr. 91 .6 .129 

R S einer D r e i b e i n p f a n n e mit S - f ö r m i g g e s c h w u n g e n e m R a n d . U n v e r d i c k t e , schräg abgestr i-

c h e n e Lippe mit g e r u n d e t e n E c k e n , sehr s c h w a c h e K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e . Feine 

M a g e r u n g , harter Ton, w o h l durch sekundäres V e r b r e n n e n hel lgrau gefärbt. D u n k e l g r ü n e 

Innenglasur, w o h l mit ehemals weisser E n g o b e . S c h m a u c h s p u r e n auf der Aussenseite . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 1 2 Inv. Nr. 91.6.130 

R S e iner D r e i b e i n p f a n n e mit lang g e z o g e n e m , nach aussen s t e i g e n d e m R a n d . V e r d i c k t e , 

g e r u n d e t e L ippe , le ichte K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e . Feine M a g e r u n g , harter, oranger 

Ton. L i n d e n g r ü n e Innenglasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 1 3 Inv. Nr. 91.6.131 

R S e iner D r e i b e i n p f a n n e mit k u r z e m , nach aussen s t e i g e n d e m R a n d . Verdickte , g e r u n d e t e 

Lippe, sehr s c h w a c h e K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e . Feine M a g e r u n g , harter, oranger Ton. 

L i n d e n g r ü n e Innenglasur a u f weisser E n g o b e . S c h m a u c h s p u r e n u n d e inige Glasurspritzer a u f 

der Aussenseite . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 1 4 - A 1 1 6 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 3 2 - 1 3 4 

3 R S v o n D r e i b e i n p f a n n e n mit k u r z e n , nach aussen s te igenden R ä n d e r n . V e r d i c k t e , schräg 

abgestr ichene L i p p e n mit g e r u n d e t e n E c k e n . V e r s c h i e d e n stark ausgeprägte K e h l u n g e n an 

den R a n d i n n e n s e i t e n , j e w e i l s mittels unterschied l ich kräf t igen Leisten v o n der W a n d u n g 

abgesetzt . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, oranger Ton. D u n k e l g r ü n e Innenglasuren auf weisser 

E n g o b e . S c h m a u c h s p u r e n an den Aussensei ten. A 1 1 4 : G r ü n e r Glasurf leck o h n e E n g o b e a u f 

der Aussensei te m ö g l i c h e r w e i s e Ansatz des T ü l l e n g r i f f e s . A i 16: A u f der Aussenseite z w e i 

H o r i z o n t a l r i p p e n . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 1 7 Inv. N r . 91.6.135 (4 Passcherben) 

F r a g m e n t e iner D r e i b e i n p f a n n e mit k u r z e m , nach aussen s te igendem R a n d . Stärker verdickte , 

g e r u n d e t e L ippe , ausgeprägte K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e . Standbein mit u m g e l e g t e r 

Fusslasche u n d e i n f a c h e m D a u m e n s t r i c h - D e k o r . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, oranger T o n . 

L i n d e n g r ü n e Innenglasur a u f weisser E n g o b e . A n der Aussenseite schmales R i e f e n b a n d . 

S c h m a u c h s p u r e n an Standbein und W a n d u n g . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 1 8 Inv. N r . 91.6.136 (2 Passcherben) 

Fragment e iner D r e i b e i n p f a n n e . R a n d a u s f o r m u n g , T o n b e s c h a f f e n h e i t , Glasur und D e k o r w i e 

A i 17. K e i n e S c h m a u c h s p u r e n a u f der Aussenseite . Das R i e f e n b a n d endet p lötz l ich . Statt 

dessen n i m m t die Stärke der Gefässwand unterhalb der R a n d l i p p e a l lmähl ich zu. Dies 

m ö g l i c h e r w e i s e a u f g r u n d eines Ansatzes des T ü l l e n g r i f f e s . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 
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A 1 1 9 Inv. N r . 91 .6.137 

F r a g m e n t e iner D r e i b e i n p f a n n e mit k u r z e m , h o r i z o n t a l aus ladendem R a n d . V e r d i c k t e , schräg 

abgestr ichene L i p p e mit g e r u n d e t e n E c k e n , ausgeprägte K e h l u n g an der R a n d i n n e n s e i t e . 

S tandbein m i t u m g e l e g t e r Fusslasche und e i n f a c h e m F i n g e r d r u c k - D e k o r . M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , harter, oranger Ton. D u n k e l g r ü n e Innenglasur a u f weisser E n g o b e . L e i c h t e 

S c h m a u c h s p u r e n an Standbein und W a n d u n g . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 2 0 Inv. N r . 91.6.138 

R S e iner D r e i b e i n p f a n n e . R a n d a u s f o r m u n g , T o n b e s c h a f f e n h e i t und Glasur w i e A 1 1 9 . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 2 1 Inv. N r . 91 .6.139 

Fragment e iner D r e i b e i n p f a n n e . R a n d a u s f o r m u n g und T o n b e s c h a f f e n h e i t w i e A 1 1 9 . L i n d e n -

g r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e . D a z u anpassend, im Ansatz das N e g a t i v des R a n d p r o f i l s w 

w i e d e r g e b e n d , ein am E n d e le icht g e w e i t e t e r T ü l l e n g r i f f mit g e k e h l t e m R a n d . Glasur v o n der 

G r i f f s c h u l t e r ins Gefässinnere ü b e r g e h e n d . 

Ze i t s te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 2 2 Inv. N r . 91 .6.140 

T ü l l e n g r i f f mit Gefässansatz, zu e iner D r e i b e i n p f a n n e g e h ö r e n d . R a n d p r o f i l w o h l w i e A 1 1 5 . 

T ü l l e besitzt e i n e n deut l ich g e w e i t e t e n , t r i c h t e r f ö r m i g e n R a n d m i t schräg abgestr ichener 

L ippe . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , sehr harter, oranger Ton. L i n d e n g r ü n e Glasur a u f weisser 

E n g o b e v o n der G r i f f s c h u l t e r ins Gefässinnere ü b e r g e h e n d . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 2 3 Inv. N r . 91 .6.141 

F r a g m e n t eines T ü l l e n g r i f f e s mit Gefässansatz, zu einer D r e i b e i n p f a n n e m i t le ichter K e h l u n g 

an der R a n d i n n e n s e i t e g e h ö r e n d . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, oranger T o n . L i n d e n g r ü n e 

Glasur a u f weisser E n g o b e a u f d e m G r i f f und ins Gefässinnere ü b e r g e h e n d . U n t e r h a l b des 

G r i f f e s tei lweise F i n g e r s t r i c h - V e r z i e r u n g des Standbeines zu e r k e n n e n . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 2 4 Inv. N r . 91 .6 .142 

F r a g m e n t eines am E n d e le icht g e w e i t e t e n T ü l l e n g r i f f e s mit g e r u n d e t e m R a n d . M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , harter, oranger T o n . Spri tzer weisser E n g o b e und d u n k e l g r ü n e r Glasurf leck o h n e 

E n g o b e . 

A 1 2 5 Inv. N r . 91.6.143 

R S eines T ü l l e n g r i f f e s mit u n g e w e i t e t e m , le icht v e r d i c k t e m R a n d . Schräg abgestr ichene Lippe 

mit g e r u n d e t e n E c k e n . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter T o n . D u r c h sekundäres V e r b r e n n e n 

hel lgrau gefärbt. R e s t e blasig verbrannter, ehemals g r ü n e r Glasur, w o h l a u f weisser E n g o b e . 

A 1 2 6 Inv. N r . 91 .6 .144 

B S mit Wandungsansatz einer D r e i b e i n p f a n n e . V e r d i c k u n g i m B e r e i c h der rechten 

B r u c h k a n t e ist w o h l als Ansatz eines Standbeines zu deuten. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, 

oranger Ton. L i n d e n g r ü n e Innenglasur auf weisser E n g o b e . 

A 1 2 7 - A 1 2 8 Inv. N r . 91 .6 .145, 146 (2 Passcherben) 

2 B S v o n D r e i b e i n p f a n n e n mit Ansatz j e w e i l s eines Standbeines. A 1 2 7 mit e i n f a c h e m 

D a u m e n s t r i c h - D e k o r , A 1 2 8 m i t d o p p e l t e m F i n g e r s t r i c h - D e k o r . A 1 2 7 fe ine M a g e r u n g , A 1 2 8 

mit te l fe ine M a g e r u n g . Harter, oranger T o n , braune Innenglasur o h n e 

E n g o b e . 

A 1 2 9 Inv. N r . 91 .6 .147 (3 Passcherben) 

B S e iner D r e i b e i n p f a n n e . Standbein mit u m g e l e g t e r Fusslasche u n d e i n f a c h e m D a u m e n s t r i c h -

D e k o r . Feine M a g e r u n g , harter, oranger Ton. L i n d e n g r ü n e Innenglasur auf weisser E n g o b e . 



Tafel 11 Neuens te in . Glas ier te Gesch i r rkeramik . M 1 : 2. 



Burgstelle Neuenstein 66 

A 1 3 0 - A 1 4 5 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 4 8 - 1 6 3 

4 Standbeine und 12 S t a n d b e i n f r a g m e n t e v o n Dre ibe ingefässen m i t e i n f a c h e m D a u m e n s t r i c h 

D e k o r . A 1 3 0 - A 1 3 3 Fuss mit u m g e l e g t e r Fusslasche erhalten. A 1 3 4 - A 1 3 7 Fusslasche beschädigt 

o d e r a b g e b r o c h e n . A 1 3 8 - A 1 4 4 S t a n d b e i n f r a g m e n t e o h n e Frisse. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, 

oranger bis b e i g e r Ton: A 1 3 1 - A 1 4 5 . G r o b e M a g e r u n g , harter, oranger Ton: A130. A n Glasuren 

auf den Gefässinnenseiten sind v o r h a n d e n : D u n k e l g r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e : A 1 3 1 ; 

A 1 3 4 ; A 1 3 6 ; A 1 3 9 - A 1 4 0 ; A 1 4 3 - A 1 4 4 . L i n d e n g r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e : A 1 3 3 . B r a u n -

o l i v g r ü n Glasur o h n e E n g o b e : A 1 3 8 ; A 1 4 1 . B r a u n e Glasur o h n e E n g o b e : A 1 3 0 . D u n k e l b r a u n e 

Glasur o h n e E n g o b e : A 1 4 2 B r a u n - g e l b e Glasur o h n e E n g o b e : A 1 3 7 Glasierte Gefässinnenseite 

nicht erhalten: A 1 3 2 m i t E n g o b e n t r o p f e n und e i n e m T r o p f e n b r a u n - o l i v g r ü n e r G l a s u r ; A i 3 o ; 

A H S -

Tafel 3 Neuenste in . Unglasierte Geschi r rkeramik. M 1 : 2. 
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A 1 3 4 

Tafel 3 Neuens te in . Unglas ier te Gesch i r rkeramik . M 1 : 2. 
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A 146—A I SO Inv. N r . y 1 .6 .164- 168 

2 S t a n d b e i n e u n d 3 S t a n d b e i n f r a g m e n t e von Dre ibe ingefässen mit d o p p e l t e m Fingers tr ich-

D e k o r . A 1 4 6 — A 1 4 7 Fuss mit u m g e l e g t e r Fusslasche erhalten. A 1 4 8 S t a n d b e i n f r a g m e n t o h n e 

Fuss. A 1 4 9 S t a n d b e i n f r a g m e n t mit a b g e b r o c h e n e r Fusslasche. A 1 5 0 Ansatz eines Standbeines, 

kurz unterhalb des Gefässbodens abgesägt. A146—A148 mit te l fe ine M a g e r u n g , harter, oranger 

bis b e i g e r Ton. B r a u n - o l i v g r ü n e Innenglasur o h n e E n g o b e . Glasur bei A 1 4 6 verbrannt. A 1 4 9 

mitte l fe ine M a g e r u n g , harter T o n , w o h l durch sekundäres V e r b r e n n e n hel lgrau gefärbt. 

Gefässinnenseite nicht erhalten. A 1 5 0 feine M a g e r u n g , harter, o r a n g e r T o n , Gefässinnenseite 

n icht erhalten. 

Schüsseln 

A 1 5 1 Inv. N r . 91 ,6 .169 

R S e iner Schüssel. Verdickter , nach aussen g e b o g e n e r R a n d . A u s s e n w a n d u n g mit vier ü b e r e i n -

ander l iegenden Z i e r r i l l e n . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter Ton. G r ü n e , schlecht erhalte-

ne Innenglasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A 1 5 2 Inv. Nr. 91 .6 .170 

R S einer Schüssel. Auswärts g e s c h w u n g e n e r , g e r u n d e t e r R a n d mit unterschnit tener , d ü n n e r 

Leiste. A u s s e n w a n d u n g mit R i e f e n d e k o r . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, harter T o n . B r a u n e 

Innenglasur a u f brauner E n g o b e . 

Zei ts te l lung: E n d e 14./15. Jahrhundert . 

A153 Inv. N r . 91 .6.171 

R S e iner Schüssel. Verdickter R a n d mit gerundeter , w e i t abstehender Leiste, i n w e n d i g gekehlt . 

A u s s e n w a n d u n g mit z w e i ü b e r e i n a n d e r l i e g e n d e n Z i e r r i l l e n . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , oranger, 

harter Ton. D u n k e l g r ü n e Innenglasur auf weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: E n d e 14 ./15 .Jahrhundert . 

A 1 5 4 Inv. Nr. 91 .6 .172 

R S e iner Schüssel. Verdickter , g e r u n d e t e r R a n d mit kantiger, le icht unterschnit tener Leiste 

und schräg abstehender Lippe. A u s s e n w a n d u n g mit R i e f e n d e k o r . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , 

oranger, harter Ton. L i n d e n g r ü n e Innenglasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: E n d e 1 4 . / 1 5 . J a h r h u n d e r t . 

Varia 

A 155 Inv. N r . 91 .6 .173 

Fragment eines H e n k e l s m i t o v a l e m bis d r e i e c k i g e m Q u e r s c h n i t t . W e l l e n f ö r m i g e r H e n k e l -

rücken b e w i r k t durch seit l ichen F i n g e r t u p f e n d e k o r . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, oranger 

Ton. G r ü n e Glasur o h n e E n g o b e . U n t e r s e i t e unglasiert. 

A 1 5 6 Inv. N r . 91 .6 . 174 

Fragment eines B a n d h e n k e l c h e n s mit d o p p e l t e r F ingertupfenre ihe . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , 

harter, o r a n g e r T o n . B r a u n e Glasur o h n e E n g o b e . 
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Tafel 3 Neuens te in . Unglasier te Gesch i r rkeramik . M 1 : 2. 
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A 1 5 7 Inv. N r . 91 .6 .175 

B S / W S eines K e r a m i k o b j e k t e s u n b e k a n n t e r F u n k t i o n m i t R i e f e l u n g an der Wandaussenseite . 

M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, oranger Ton, Wandaussenseite hel lgrau. L i n d e n g r ü n e Glasur a u f 

weisser E n g o b e an der Innenseite. 

A 1 5 8 Inv. N r . 91 .6 . 176 

Fragment eines K e r a m i k o b j e k t e s u n b e k a n n t e r F u n k t i o n , w o h l mit Ansatz eines H e n k e l s an 

der Wandaussenseite. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, oranger T o n , Wandaussenseite hel lgrau. 

L i n d e n g r ü n e Glasur auf weisser E n g o b e an der Innenseite. R e s t e b r a u n - o l i v e r Glasur o h n e 

E n g o b e w o h l an der Bodenunterse i te . 

Lampen 

A 1 5 9 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 7 7 

R S einer L a m p e . U n v e r d i c k t e r , h o r i z o n t a l abgestr ichener R a n d m i t le ichter H o h l k e h l e a u f 

der O b e r s e i t e . Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Ze i ts te l lung: w o h l 1. Häl f te 13 .Jahrhundert . 

A 1 6 0 Inv. N r . 91 .6 .178 

R S einer Lampe. Verdickter , schräg nach aussen abgestr ichener R a n d . Im B r u c h Ansatz des als 

e infache, e i n g e d r ü c k t e D e l l e gestalteten Schnabels. A u f f a l l e n d d ü n n e W a n d u n g g e g e n den 

B o d e n hin. Feine M a g e r u n g , grauer, harter T011. 

Ze i ts te l lung: 2. Häl f te 13. Jahrhundert . 

A 1 6 1 Inv. N r . 91 .6 .179 

R S einer Lampe.Verdickter , schräg nach aussen abgestr ichener R a n d . Feine M a g e r u n g , grauer, 

harter Ton. 

Ze i ts te l lung: 2. Häl f te 13 .Jahrhundert . 

A 1 6 2 Inv. N r . 91 .6 .180 

Fragment e iner L a m p e . V e r d i c k t e r , schräg nach aussen abgestr ichener R a n d , i n w e n d i g gekehlt . 

A u f d e m R a n d z u m Teil S c h m a u c h s p u r e n . B o d e n u n t e r s e i t e u n e b e n , mit Q u e l l r a n d (?). B e i m 

A b n e h m e n der L a m p e v o n der T ö p f e r s c h e i b e w u r d e die D r a h t s c h l i n g e zuerst an der W a n d u n g 

angesetzt . D i e dadurch entstandene R i l l e ist anschliessend nur tei lweise ü b e r s t r i c h e n w o r d e n . 

G r o b e M a g e r u n g , bräunl ichroter , harter Ton. 

Ze i ts te l lung: E n d e 1 3 . / A n f a n g 14. Jahrhundert . 

A163 Inv. N r . 91.6.181 

B S e iner L a m p e . U n e b e n e U n t e r s e i t e mit Drahtschl ingenspuren. Feine M a g e r u n g , grauer, 

harter Ton. 

Ze i t s te l lung: 13. o d e r 14. Jahrhundert . 

A 1 6 4 Inv. Nr. 91 .6.182 

B S einer L a m p e . Unterse i te mit D r a h t s c h l i n g e n s p u r e n , die tei lweise nachträgl ich verstr i-

c h e n w o r d e n sind. Feine M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Ze i t s te l lung: 13. oder 14 .Jahrhundert . 

A 1 6 5 Inv. N r . 91.6.183 

B S e iner Lampe. U n e b e n e , überarbei tete B o d e n f l ä c h e , v o n der W a n d u n g kant ig 

abgesetzt . A u f f a l l e n d massiv gearbeitet . Feine M a g e r u n g , bräunl ichroter , harter Ton. 

Ze i ts te l lung: 13. o d e r 14 .Jahrhundert . 

A 1 6 6 - A 1 6 9 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 8 4 - 1 8 7 (2 Passcherben) 

4 Fragmente v o n L a m p e n . G l e i c h e s R a n d p r o f i l w i e A 7 1 . B o d e n u n t e r s e i t e n mit D r a h t -

schl ingenspuren. G r o b e M a g e r u n g , bräunl ichroter , harter Ton. O l i v b r a u n e bis o l ivrote I n n e n -

glasur. A 1 6 8 mit Glasur- und E n g o b e n s p r i t z e r n a u f der Aussenseite . 

Ze i ts te l lung: 2. Hälfte 14. Jahrhundert . 
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Tafel 15 Neuens te in . A 1 5 7 - A 1 5 8 g las ie r te Gesch i r rke ramik , A 1 5 9 - A 1 6 9 Lampen. M 1 : 2. 
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A 1 7 0 Inv. N r . 91.6.188 

F r a g m e n t e iner Lampe. Verdickter , schräg nach aussen abgestr ichener , v o r s t e h e n d e r R a n d , 

i n w e n d i g gekehlt . Ansatz des als e infache e i n g e d r ü c k t e D e l l e gestalteten Schnabels . G r o b e 

M a g e r u n g , röt l i ch-brauner , harter Ton. O l i v b r a u n e , schlecht erhaltene Glasur. 

Ze i ts te l lung: 2. Hälfte 14./15. Jahrhundert . 

A i 7 i Inv. N r . 91 .6.189 

Fragment e iner L a m p e . Einfacher , verdickter , h o c h g e z o g e n e r R a n d . G r o b e M a g e r u n g , röt l ich 

brauner, harter Ton. B r a u n e Innenglasur. 

Ze i ts te l lung: 2. Häl f te 14./15. Jahrhundert . 

A 1 7 2 Inv. N r . 91 .6 .190 

Fragment e iner Lampe. N a c h i n n e n h o c h g e z o g e n e r , aussen schräg abgestr ichener R a n d , 

i n w e n d i g gekehlt . G r o b e M a g e r u n g . Z i e g e l r o t e r , harter Ton. G r ü n e , te i lweise stark versinterte 

Glasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 2. Häl f te 14./15. Jahrhundert . 

B. Ofenkeramik 

Becherkacheln 

B i Inv. N r . 91 .6.191 (2 Passcherben) 

R S einer B e c h e r k a c h e l . L e i c h t verdickter R a n d m i t ausgeprägter, aussen h o c h g e z o g e n e r 

d ü n n e r L ippe und K e h l u n g auf der O b e r s e i t e . Steile, t r i c h t e r f ö r m i g e W a n d u n g mit beidseit i -

gen regelmässigen, f lachen R i e f e l n . Feine M a g e r u n g ; dunke lgrau , g e g e n B o d e n hel lgrau, i m 

K e r n rot. Harter Ton. 

Ze i ts te l lung: u m 1200/1 . V i e r t e l 13 .Jahrhundert . 

B 2 Inv. N r . 91 .6 .192 

R S einer B e c h e r k a c h e l . L e i c h t t r i c h t e r f ö r m i g e W a n d u n g , verdickter , le icht nach i n n e n a b g e -

str ichener R a n d m i t le ichter K e h l u n g a u f der O b e r s e i t e . G e g e n i n n e n s c h w a c h ausgeprägte 

Leiste. Be idse i t ig regelmässige, f lache R i e f e l n . Feine M a g e r u n g , hellroter, harter Ton. 

Ze i ts te l lung: M i t t l e r e s / 3 . V i e r t e l 13 .Jahrhundert . 

B3 Inv. N r . 91.6.193 

R S einer B e c h e r k a c h e l . Steile W a n d u n g . Verdickter , h o r i z o n t a l abgestr ichener R a n d mit 

g e r u n d e t e r Leiste a u f der Innenseite. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , grauer, harter Ton. 

Ze i t s te l lung: M i t t l e r e s / 3 . V i e r t e l 13. Jahrhundert . 

Napfkache ln 

B 4 Inv. N r . 91 .6 .194 

R S e iner N a p f k a c h e l , unglasiert. Steile, t r i c h t e r f ö r m i g e W a n d u n g . Verdickter , nach innen 

abgestr ichener R a n d . Flache, d u r c h g e h e n d e R i e f e l n . G r o b e M a g e r u n g mit z u m Teil g r o b e n 

Einschlüssen. B r ä u n l i c h - r o t e r , harter Ton. 

Ze i ts te l lung: Spätes 13 .Jahrhundert . 

B 5 - B 8 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 9 5 - 1 9 8 

4 R S v o n N a p f k a c h e l n , unglasiert. Steile t r i c h t e r f ö r m i g e W a n d u n g . Verdickter , bei B 6 kantiger, 

nach innen abgestr ichener R a n d , mit Leiste a u f der Innenseite. Z u m Teil kräft ige d u r c h g e h e n -

de R i e f e l n . M i t t e l f e i n e bis g r o b e M a g e r u n g , orange bis braunroter, harter Ton. B6 und B8 mit 

spärlichen Glasurspri tzern brauner Farbe auf d e m R a n d bzw. auf der inneren W a n d u n g . 

Ze i ts te l lung: Spätes 13 .Jahrhundert . 
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B 9 Inv. N r . 9 1 . 6 . 1 9 9 (5 Passcherben) 

F r a g m e n t einer N a p f k a c h e l , unglasiert. Le icht s - f ö r m i g g e s c h w u n g e n e W a n d u n g , im 

M ü n d u n g s b e r e i c h t r i c h t e r f ö r m i g aus ladend.Verdickter R a n d , le icht nach innen abgestr ichen, 

mit K e h l u n g a u f der Innenseite. A u s s e n w a n d mit ausgeprägten R i e f e l n . Feine M a g e r u n g , 

bräunl ichroter , harter Ton. 

Ze i ts te l lung: Mitt leres 14. Jahrhundert . 

B 1 0 - B 1 1 Inv. N r . 91.6.200, 201 

2 R S / B S einer N a p f k a c h e l , unglasiert. B e i d e S c h e r b e n s tammen w o h l v o m g l e i c h e n Gefäss. 

T r i c h t e r f ö r m i g e W a n d u n g . Stark verdickter , kant iger R a n d , nach innen abgestr ichen. A u s g e -

prägte K e h l u n g auf der Innenseite über deut l i cher Leiste. A u s s e n w a n d mit k a n t i g e n R i e f e l n . 

B o d e n u n t e r s e i t e mit Drahtschl ingenspuren. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , braun rot-grauer , harter 

Ton. 

Ze i ts te l lung: M i t t e o d e r 2. Hälf te 14. Jahrhundert . 

Tafel 16 Neuenste in . A 1 7 0 - A 1 7 2 Lampen, B1-B11 Ofenkeramik . M 1 : 2. 
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13 1 2 - 1 3 13 Inv. N r . 91 .6 .202, 203 

2 R S v o n N a p f k a c h e l n , unglasiert. U m g e l e g t e r , nach aussen anste igender und unverdickter , 

gerundeter , bei B13 kant iger R a n d . A n der M ü n d u n g k le iner Absatz. Äussere W a n d u n g m i t 

R i e f e l n . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , roter, harter Ton. A u f der Aussenseite des R a n d e s v o n B 1 2 

Glasurspritzer von g r ü n e r Farbe. 

Ze i ts te l lung: 14. Jahrhundert . 

R S einer N a p f k a c h e l , glasiert. T r i c h t e r f ö r m i g e , steile W a n d u n g . Verdickter R a n d mit K e h l u n g 

auf der Innenseite. I n w e n d i g mittels kräft iger Leiste v o n der W a n d u n g abgesetzt . Flache 

Aussenr ie fe ln . Feine M a g e r u n g , roter, harter Ton. D u n k e l g r ü n e Innenglasur a u f weisser E n e o -

be, über den R a n d etwas a u f die Aussenseite h i n a u s g e z o g e n . 

Ze i ts te l lung: 2. Häl f te 14. Jahrhundert . 

3 R S von N a p f k a c h e l n , glasiert. Steile, t r i c h t e r f ö r m i g e W a n d u n g . Ausladender , verd ickter 

R a n d m i t K e h l u n g a u f der Innenseite. I n w e n d i g mittels kräft iger Leiste von der W a n d u n g 

abgesetzt. A u s s e n w a n d u n g mit kräf t igen g e r u n d e t e n R i e f e l n . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , roter, 

h a r t e r T o n . G r ü n bis d u n k e l g r ü n e , be i B 1 5 f l e c k i g aufgetragene Innenglasur a u f weisser, bei 

B 1 7 weissgelber E n g o b e . E n g o b e in allen Fällen über den R a n d h i n a u s g e z o g e n . B e i allen drei 

R a n d f r a g m e n t e n h a b e n sich bereits b e i m Glasieren fe ine Haarrisse gebi ldet , durch die die 

n o c h flüssige Glasur in d e n T o n k e r n e i n g e d r u n g e n ist. 

Ze i ts te l lung: 2. Häl f te 14. Jahrhundert . 

12 f ragment ier te N a p f k a c h e l n , glasiert. T r i c h t e r f ö r m i g e W a n d u n g , ausladender, le icht v e r d i c k -

ter R a n d m i t ausgeprägter, breiter K e h l u n g a u f der Innenseite. A u s s e n w a n d u n g m i t z u m Teil 

kant igen R i e f e l n . B o d e n u n t e r s e i t e m i t Drahtschl ingenspuren. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , roter, 

h a r t e r T o n . G r ü n bis he l lgrüne, tei lweise stark versinterte Innenglasur a u f weisser E n g o b e . 

E n g o b e u n d z u m Teil auch Glasur über den R a n d h i n a u s g e z o g e n . 

Ze i t s te l lung: Spätes 14. Jahrhundert o d e r j ü n g e r . 

B 1 4 Inv. N r . 91.6.204 

B 1 5 - B 1 7 Inv. N r . 91 .6 .203-207 

B 1 8 - B 2 9 Inv. N r . 91 .6 .208-220 

B 12 
B 13 

B 14 

B 1 5 
B 16 B 17 
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B 3 0 - B 3 2 Inv. N r . 9 1 . 6 . 2 2 1 - 2 2 3 (8 Passcherben) 

3 B S von N a p f k a c h e l n , glasiert. B o d e n u n t e r s e i t e m i t Drahtschl ingenspuren. G r ü n bis hel l -

g r ü n e Innenglasur a u f weisser E n g o b e . A u f g r u n d der M a t e r i a l b e s c h a f f e n h e i t w o h l zu B18—B30 

g e h ö r i g . 

Ze i ts te l lung: Spätes 14. Jahrhundert o d e r j ü n g e r . 

B 3 3 - B 3 6 Inv. N r . 9 1 . 6 . 2 2 4 - 2 2 7 

4 BS von N a p f k a c h e l n , glasiert. B o d e n u n t e r s e i t e mit Drahtschl ingenspuren. B33 und B36 m i t 

w e n i g e n Spuren von O f e n l e h m a u f der Unterse i te . B36 of fens icht l ich verbrannt. Feine bis 

mit te l fe ine M a g e r u n g , roter bis orange-roter , harter T o n . D u n k e l - bis h e l l g r ü n e Innenglasur 

auf weisser E n g o b e . B e i B 3 4 ist die B o d e n u n t e r s e i t e tei lweise mit d u n k e l g r ü n e r Glasur b e -

deckt . 

Ze i ts te l lung: 2. Häl f te 14. Jahrhundert . 

B37 Inv. Nr. 91.6.228 

BS einer N a p f k a c h e l , glasiert. B o d e n u n t e r s e i t e mit Drahtschl ingenspuren. W e n i g e S p u r e n von 

O f e n l e h m auf der Aussenseite. Feine M a g e r u n g , roter, harter Ton. S c h w a r z - w e i s s e , verbrannte, 

am Wandansatz sehr dick aufgetragene Innenglasur o h n e E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 14. Jahrhundert . 

Tellerkacheln 

B38 Inv. N r . 91 .6.229 

Tubus einer Tel lerkachel . D u r c h g e h e n d e f lache R i e f e l n . S p u r e n von O f e n l e h m a u f der A u s -

senseite. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , braun-grauer , harter T o n . 

Ze i t s te l lung: 14. Jahrhundert . 
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Blatt- , Sims- und Nischenkacheln 

Inv. N r . 91.6.230 

F r a g m e n t e iner S imskachel (3 Scherben) . Dargestel l t ist e ine Festszene. Links n e b e n e i n e m 

Tanzpaar steht ein M u s i k a n t , der e inen Z i n k spielt. B e k l e i d e t ist er m i t e iner G u g e l und 

e i n e m T a p p e r t . Das rechte Bein ist ein w e n i g a n g e w i n k e l t . Z u seiner rechten steht eine Frau. 

Sie trägt ein weites S c h l e p p e n k l e i d , auf w e l c h e m der M u s i k a n t zu stehen scheint, und eine o f -

fene H a u b e , die ihr w e i t in den R ü c k e n hinunterfäl lt . M i t der l inken H a n d greift sie sich ins 

K l e i d . Z u r l inken des M u s i k a n t e n tanzt ein M ö n c h . Er trägt eine lange K u t t e mit e iner w e i t e n 

K a p u z e . M i t der rechten H a n d hält er die K u t t e h o c h . M i t seiner L i n k e n grei f t er nach seiner 

schlecht erhaltenen P a r t n e r i n . V o n dieser sind nur der U m r i s s des K ö r p e r s sowie die Fälte lung 

des K l e i d e s tei lweise erhalten. D i e D a r s t e l l u n g w i r d links, rechts und o b e n von m e h r e r e n 

g e r u n d e t e n R a n d s t ä b e n begrenzt . A u c h die untere B e g r e n z u n g besteht aus e i n e m R u n d s t a b , 

auf den eine massive, schräge Leiste und nach e iner K e h l u n g abermals R u n d s t ä b e f o l g e n . Blatt 

modelgepresst , g l e i c h z e i t i g mit der unteren schrägen Leiste g e f o r m t . G l e i c h e s M o d e l w i e B40. 

Feine M a g e r u n g , z iegelroter , harter Ton. H e l l g r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 2. Dri t te l 15 .Jahrhundert . 

Inv. N r . 91.6.231 

Fragment einer S imskachel . Das F r a g m e n t stammt v o n e iner wei teren , mit B 3 9 ident ischen 

Simskachel . S ichtbar ist der O b e r k ö r p e r der Frau, die rechts v o m M u s i k a n t e n steht. A u f 

d iesem Fragment kann m a n erkennen, w i e sich die Frau mit der rechten H a n d an den B u s e n 

greift . Leider ist das G e s i c h t n icht erhalten. Modelgepresst . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter , 

harter Ton. H e l l g r ü n e Glasur auf weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 2. D r i t t e l 15 .Jahrhundert . 

Inv. N r . 91.6.232 

Fragment einer N i s c h e n k a c h e l (2 Scherben) . U b e r Masswerk erhebt sich ein E n g e l m i t 

w e i t e m S c h l e p p e n k l e i d . M i t b e i d e n H ä n d e n trägt er e inen s c h w e r deutbaren G e g e n s t a n d . 

O b w o h l der K o p f erhalten ist, k ö n n e n ke ine A n g a b e n zur Frisur g e m a c h t w e r d e n . H o h e r , 

nach innen abgeschrägter und m i t einer R i l l e geg l iedeter R a n d , durch H o h l k e h l e und Wulst 

von der B i l d f l ä c h e abgetrennt. Blatt modelgepresst . D u r c h b r ü c h e , die u m den E n g e l h e r u m 

a n g e o r d n e t sind, e r m ö g l i c h t e n d e m Betrachter , e inen B l i c k in die N i s c h e der K a c h e l zu 

w e r f e n . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter, harter Ton. H e l l g r ü n e Glasur auf weisser E n g o b e . 

N i s c h e mit E n g o b e ü b e r z o g e n , tei lweise auch glasiert. 

Ze i ts te l lung: 2. Dri t te l 15. Jahrhundert . 

Inv. Nr. 91.6.233 

Fragment e iner N i s c h e n k a c h e l . Ü b e r Masswerk steht eine Frau in ausgeprägtem R e l i e f . Sie 

trägt ein d icht gefälteltes, h o c h g e g ü r t e t e s S c h l e p p e n k l e i d . D i e gewal t ige S c h l e p p e breitet sich 

vor ihren Füssen a u f d e m B o d e n aus. D i e Frau hält be ide U n t e r a r m e z u m G e b e t (?) in die 

H ö h e . U n k l a r ist, was der unregelmässig g e f o r m t e H i n t e r g r u n d darstellen soll. D a r s t e l l u n g 

modelgepresst . Links und rechts der Darste l lung ist die K a c h e l d u r c h b r o c h e n . M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , z iegelroter , harter T o n . H e l l g r ü n e Glasur auf weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 2. D r i t t e l 15. Jahrhundert . 
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B 4 3 Inv. N r . 91 .6 .234 

Fragment e iner g e b o g e n e n Blattkachel . L i e g e n d e r L ö w e a u f e i n e m S o c k e l in ausgeprägtem 

R e l i e f . D i e H a k e n l o c k e n der V o r d e r - und Hinter läufe sind parallel a n g e o r d n e t , der S c h w a n z 

ist unter d e m Leib d u r c h g e f ü h r t . H o h e r , nach innen abgeschrägter R a n d , durch H o h l k e h l e 

und Wulst v o n der B i l d f l ä c h e abgetrennt. D i e be iden seit l ichen R ä n d e r etwa auf g l e i c h e r 

H ö h e nach o b e n abgeschrägt . Blatt m o d e l g e p r e s s t . T u b u s grob, Blatt mit te l fe in g e m a g e r t . 

Z i e g e l r o t e r , harter T o n . G r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e . Innen etwas russgeschwärzt . 

Ze i ts te l lung: 1. Häl f te 15 .Jahrhundert . 

Fragment einer Blattkachel . Ausgeprägtes R e l i e f . E r k e n n b a r sind drei Kra l len der r e c h t e n 

Vorderpranke u n d ein Haar des K o p f e s eines L ö w e n . H o h e r , nach innen abgeschrägter und 

mit einer R i l l e geg l iederter R a n d , durch H o h l k e h l e und Wulst von der B i l d f l ä c h e abgetrennt. 

Blatt modelgepresst . G l e i c h e s M o d e l w i e B 4 5 und B46. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter , 

harter Ton. H e l l g r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 1. Häl f te 15 .Jahrhundert . 

2 Fragmente von Blat tkacheln . Ausgeprägtes R e l i e f mit D a r s t e l l u n g des K o p f e s und der 

rechten V o r d e r p r a n k e eines L ö w e n , der den B e t r a c h t e r frontal anbl ickt . Blatt modelgepresst . 

G l e i c h e s M o d e l w i e B44. B45 verbrannt. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter , harter Ton. 

H e l l g r ü n e Glasur auf weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 1. Häl f te 15 .Jahrhundert . 

3 F r a g m e n t e v o n Blat tkacheln . Ausgeprägtes R e l i e f mit Darste l lung des Hinter le ibes eines 

nach links g e r i c h t e t e n L ö w e n o d e r G r e i f e n . S ichtbar sind der Leib, aus d e m die b e i d e n 

Hinter läufe und der S c h w a n z herauswachsen. Blatt modelgepresst . D i e drei B lat tkacheln sind 

m o d e l g l e i c h . B 48 verbrannt. Mit te l fe ine M a g e r u n g , z iegelroter, harter Ton. H e l l g r ü n e Glasur 

auf weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 1. Häl f te 15. Jahrhundert . 

Fragmente einer Blat tkachel . Ausgeprägtes R e l i e f mit D a r s t e l l u n g des rechten V o r d e r - und des 

l inken Hinter laufes eines L ö w e n o d e r Gre i fen . Blatt modelgepresst . M o d e l g l e i c h e s S t ü c k bei 

den A l t f u n d e n (Abb. 10). M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter , harter Ton. H e l l g r ü n e Glasur auf 

weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 1. Häl f te 15 .Jahrhundert . 

B44 Inv. N r . 91.6.235 

B 4 5 - B 4 6 Inv. N r . 91 .6 .236-237 

B47—B49 Inv. N r . 91 .6 .238-240 

B 5 0 Inv. N r . 91.6.241 
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13 s i—13 5 2 Inv. Nr . 91.6.242, 243 (2 Passcherben) 

2 Fragmente von leicht gebogenen Blattkacheln. Ausgeprägtes R e l i e f mit Darstel lung des 

Flügels eines Greifen. U n t e n an der Bruchstelle n o c h Ansatz des Leibes erkennbar. Hoher , 

nach innen abgeschrägter und mit einer Ri l le gegliederter R a n d , durch Hohlkehle und Wulst 

von der Bi ldf läche abgetrennt. Blatt modelgepresst. Beide Blattkacheln modelgle ich. Mit te l -

feine, Magerung, ziegelroter, harter Ton. Hel lgrüne Glasur auf weisser Engobe. 

Zeitstellung: 1. Hälfte 15. Jahrhundert. 

B53 Inv. Nr. 91.6.244 

Fragment einer Blattkachel. Ausgeprägtes R e l i e f mit Darstellung des Kopfes eines Greifen. 

Sichtbar sind das O h r , ein A u g e und der Schnabel. Hoher , nach innen abgeschrägter und mit 

einer Ri l le gegliederter R a n d , durch Hohlkehle und Wulst von der Bildf läche abgetrennt. 

Blatt modelgepresst. Mittelfeine M a g e r u n g , ziegelroter, harter Ton. Hel lgrüne Glasur auf 

weisser Engobe. 

Zeitstel lung: 1. Hälfte 15.Jahrhundert. 

B54 Inv. Nr. 91.6.245 

Fragment einer g e b o g e n e n Blattkachel. Ausgeprägtes R e l i e f mit Darstellung eines Hinterlaufes 

eines Greifen oder L ö w e n mit drei Krallen und parallel angeordneten Hakenlocken. Z u d e m 

ist noch ein Teil des behaarten Schwanzes erhalten. Hoher, nach innen abgeschrägter und mit 

einer Ri l le gegliedeter R a n d , durch Hohlkehle und Wulst von der Bildf läche abgetrennt. Blatt 

modelgepresst. Mittel feine Magerung, ziegelroter, harter Ton. Hel lgrüne Glasur auf weisser 

Engobe. 

Zeitstellung: 1. Hälfte 15.Jahrhundert. 

B55 Inv. Nr. 91.6.246 

Fragment einer Blattkachel. Ausgeprägtes R e l i e f mit Darstel lung einer Rosette . D i e doppelte 

R o s e t t e wird nach aussen durch einen reliefierten Kreis zusammengehalten. Z w i s c h e n den 

Blütenblättern der R o s e t t e schaut jeweils die Spitze eines Kelchblattes hervor. Ausserhalb des 

Kreises bef inden sich Blätter, die sich von den Z w i c k e l n der E c k e n aus entfalten. Blatt m o d e l -

gepresst. Mittel feine M a g e r u n g , ziegelroter, harter Ton. Grüne Glasur auf weisser Engobe. 

Zeitstel lung: 2. Drittel 15.Jahrhundert. 

B56 Inv. Nr. 91.6.247 

Fragment einer Blattkachel. Ausgeprägtes R e l i e f mit Darstel lung einer Rosette . Die doppelte 

Roset te mit Fruchtknoten wird nach aussen durch eine Leiste zusammengehalten. Blatt m o -

delgepresst. Mittel fe ine Magerung, ziegelroter, harter Ton. Grüne Glasur auf weisser Engobe. 

Zeitstel lung: 2. Drittel 15. Jahrhundert. 

B57 Inv. Nr. 91.6.248 

Fragment einer Blattkachel. Darstel lung des ausgeprägten Rel iefs nicht mehr deutbar. Blatt 

modelgepresst. Mittel fe ine M a g e r u n g , ziegelroter, harter Ton. Verbrannte Glasurreste auf 

weisser Engobe. 

Zeitstel lung: 1. Hälfte 15.Jahrhundert. 

B58 Inv. Nr. 91.6.249 

Kleines Fragment einer Blattkachel. Darstellung des ausgeprägten Rel ie fs nicht mehr deutbar. 

Mittel fe ine M a g e r u n g , brauner, harter Ton. Grüne Glasur auf weisser Engobe. 

Zeitstel lung: w o h l 15. Jahrhundert. 

B59 Inv. Nr. 91.6.250 

Kleines Fragment einer Blattkachel. Darstel lung des ausgeprägten Rel ie fs nicht mehr deutbar. 

Mittel feine M a g e r u n g , brauner, harter Ton. Grüne Glasur auf weisser Engobe. 

Zeitstellung: w o h l 15. Jahrhundert. 
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B 6 o Inv. N r . 91.6.251 

Fragment einer Blattkachel . D a r s t e l l u n g des R e l i e f s nicht m e h r deutbar. M i t t e l f e i n e 

M a g e r u n g , brauner, harter Ton. G r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: w o h l 15. Jahrhundert . 

B6i Inv. N r . 91.6.252 (2 Passcherben). 

Fragment e iner g e b o g e n e n Blat tkachel . N i e d r i g e r , h o r i z o n t a l e r R a n d , durch H o h l k e h l e , R i l l e 

und Wulst v o n der B i l d f l ä c h e abgetrennt . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter , harter Ton. G r ü n e 

Glasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 15. Jahrhundert . 

B62 Inv. N r . 91.6.253 

Fragment e iner Blattkachel . D a r s t e l l u n g n icht m e h r deutbar. H o h e r , nach i n n e n abgeschrägter 

R a n d , durch k l e i n e n Absatz von der B i ld f läche abgetrennt . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter , 

harter T o n . G r ü n e Glasur auf weisser E n g o b e . 

Ze i ts te l lung: 15. Jahrhundert , w o h l 2. D r i t t e l . 

B63 Inv. N r . 91.6.254 

Fragment e iner Blattkachel . H o h e r , g e b o g e n e r , nach innen abgeschrägter und mit einer R i l l e 

unterg l iedeter R a n d , durch H o h l k e h l e und Wulst von der nicht m e h r erhaltenen B i l d f l ä c h e 

abgetrennt . V o m Tubus ist das gesamte Profil v o r h a n d e n . A u f f a l l e n d ist die g e r i n g e T i e f e des 

Tubus. M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter, harter Ton. H e l l g r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e . 

Ze i t s te l lung: 15. Jahrhundert , w o h l 2. Dri t te l , 

o. A b b . Inv. N r . 91 .6 .255-258 

4 R a n d f r a g m e n t e v o n Blat tkache ln . D i e Fragmente weisen dieselbe R a n d f o r m und M a c h a r t 

w i e B63 auf. Inv. Nr. 26 ist verbrannt . 

o . A b b . Inv. N r . 91.6.259 (2 Passcherben) 

5 R a n d f r a g m e n t e v o n N i s c h e n k a c h e l n . D i e Fragmente weisen dieselbe R a n d f o r m und M a c h -

art w i e B63 auf. 

B64 Inv. N r . 91 .6.260 
Fragment einer Blattkachel . R u n d s t a b i g e r R a n d mit R i l l e auf der O b e r s e i t e , schräg g e -
s c h w u n g e n in die B i l d f l ä c h e ü b e r g e h e n d . B e m e r k e n s w e r t ist die Stärke des Blattes. M i t t e l -
fe ine M a g e r u n g , z iegelroter , harter Ton. G r ü n e Glasur a u f weisser E n g o b e . 
Ze i ts te l lung: w o h l 15. Jahrhundert . 

B65 Inv. N r . 91.6.261 

T u b u s f r a g m e n t w o h l e iner Blattkachel . M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , z iegelroter , harter Ton. 
Ze i ts te l lung: 14./15. Jahrhundert . 

B66 Inv. N r . 91.6.262 

T u b u s f r a g m e n t einer Blattkachel . Verdickter , hor izonta l abgestr ichener R a n d . G r o b e 
M a g e r u n g , z iegelroter , harter Ton. 
Ze i t s te l lung: 14./15. Jahrhundert . 

B67 Inv. N r . 91.6.263 (2 Passcherben) 
T u b u s f r a g m e n t e iner Blat tkachel . Verdickter , g e r u n d e t e r R a n d . A u f der Aussenseite 
regelmässige R i e f e l u n g . G r o b e M a g e r u n g , z iegelroter, harter T o n . 
Ze i ts te l lung: 14 ./15. Jahrhundert . 

B68 Inv. N r . 91.6.264 
Fragment u n b e k a n n t e r F u n k t i o n . A u f der Aussensei te Spuren von O f e n l e h m . M i t t e l f e i n e 
M a g e r u n g , z iegelroter , harter T o n . Innen z w e i ganz k le ine Glasurspritzer. 
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C . 

C 1 - C 2 

o. A b b . 

o. A b b . 

o. A b b . 

D 

D i 

o. A b b . 

E. 

Ei 

Baukeramik 

Inv. N r . 91.6.265, 266 

2 f ragment ier te H o h l z i e g e l ( C i 4 Teile, C 2 2 Teile) mit spitzen, stark ausgebi ldeten, rand-

ständigen N a s e n . O b e r s e i t e in L ä n g s r i c h t u n g verstr ichen. R a u h e U n t e r s e i t e und K a n t e n . 

M i t t e l f e i n e M a g e r u n g , harter, r o t - o r a n g e r T o n . 

Inv. N r . 9 1 . 6 . 2 6 7 - 2 7 1 

5 grössere H o h l z i e g e l f r a g m e n t e . 

Ebenso nicht abgebi ldet : zahlreiche k le inere und kleinste H o h l z i e g e l f r a g m e n t e , 

luv. Nr. 91 .6 .272 

Fragment einer Tonplatte , a u f der ganzen U n t e r s e i t e unregelmässig L e h m anhaftend. Feine 

M a g e r u n g , harter, r o t - o r a n g e r Ton. Plattenstärke 1,8 c m . 

Inv. N r . 91.6.273 

Fragment einer Tonplatte , auf der U n t e r s e i t e R e s t e des Sandes, der b e i m m o d e l l i e r e n der 

Platte ein A n k l e b e n des Tones a u f der U n t e r l a g e v e r h i n d e r n sollte. Plattenstärke 1,9 c m . 

Glas 

Inv. N r . 91.6.274 
W S eines N u p p e n b e c h e r s mit s c h n e c k e n h a u s f ö r m i g abgedrehten N u p p e n . Eine N u p p e ist 
ganz erhalten, eine wei tere knapp angeschnit ten. A m Ü b e r g a n g v o n der W a n d u n g z u m t r i c h -
t e r f ö r m i g e n R a n d aufgelegter , hor izonta l ver laufender Glasfaden. D i e W a n d u n g ist d u r c h g e -
hend knapp i m m ausgeblasen. Glasmasse: farbloses, transparentes Glas. 
Ze i ts te l lung: 2. Hälfte 13., 1. Häl f te 14. Jahrhundert . 
Inv. N r . 91.6.275 

K l e i n e r K l u m p e n g e s c h m o l z e n e n Glases. G e w i c h t 8,6 g. 

Bein 

Inv. Nr. 91 .6 .276 

Längl iches , f laches K n o c h e n p l ä t t c h e n . Eine Fläche mit paral le l laufenden, z u m Teil le icht 
w e l l i g e n Längsri l len. D i e andere Fläche durch die ursprüngl iche K n o c h e n o b e r s e i t e gebi ldet . 
B e i d e schmalen Längsseiten mit schrägen, parallelen R i l l e n . D i e eine Breitseite a b g e b r o c h e n , 
die andere mit z w e i g e r u n d e t e n E i n z ü g e n . Wei tere Fortse tzung ebenfalls a b g e b r o c h e n . W o h l 
f ragment ier ter B o l z e n l a g e r - B e s c h l a g e iner A r m b r u s t . 
Inv. N r . 91 .6 .277 
Fragmentiertes G e w e i h eines R e h b o c k e s . Stange oberhalb der Vordersei te von b e i d e n Seiten 
her abgesägt. R o s e n s t o c k v o m Schädel abgesägt und w e g g e b r o c h e n . 
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Tafel 24 Neuens te in . C1-C2 Baukeramik , D1 Glas, E1-E2 Bein. C1 M 1 : 4, D 1 - E 2 M 1 : 2. 
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Eisen 

Inv. N r . 91.6.278 

K l i n g e eines D o l c h e s . Flach r h o m b i s c h e r Q u e r s c h n i t t . A n g e l a b g e b r o c h e n . Par ierbalken und 
Knaufpart ie fehlen. 
Ze i ts te l lung: ab 14. Jahrhundert . 
Inv. N r . 91 .6 .279 
G e s c h o s s p i t z e mit w e i d e n b l a t t f ö r m i g e m Blatt und r h o m b i s c h e m Q u e r s c h n i t t . Blatt nahtlos in 
T ü l l e ü b e r g e h e n d . Stark korrodiert . N a c h Z i m m e r m a n n Typ 6 A - D . 
Ze i ts te l lung: 13./14. Jahrhundert . 
Inv. N r . 91.6.280 

Geschosspi tze ( w o h l A r m b r u s t b o l z e n ) . Pyramidales Blatt mit d r e i e c k i g e m Q u e r s c h n i t t . L e i c h t 
k o n v e x e S c h n e i d e n , w e l c h e in k l e i n e n W i d e r h a k e n enden. Blatt deut l ich von r u n d e r T ü l l e 
abgesetzt. N a c h Z i m m e r m a n n Typ 9B. 
Ze i ts te l lung: 15. und 16. Jahrhundert . 
Inv. 91.6.281 
Fragment eines Hufeisens. R u t e i m Schei te l ca. 3 c m breit, g e g e n den Stol len hin sich 
mondsicher lar t ig v e r j ü n g e n d . M ö g l i c h e r w e i s e q u e r g e s c h m i e d e t e r Gradstol len. Stark k o r r o -
diert . 
Ze i ts te l lung: 2. Häl f te 1 3 . / 1 4 . J a h r h u n d e r t . 
Inv. N r . 91.6.282, 283 

2 F r a g m e n t e k le iner H u f e i s e n , w o h l von Esel o d e r Mault ier . M o n d s i c h e l a r t i g sich v e r j ü n g e n -
de R u t e n . B e i d e E x e m p l a r e besitzen eine N u t mit N a g e l l ö c h e r n a u f den Aussensei ten der 
R u t e n . Bei F5 steckt n o c h ein N a g e l in e i n e m L o c h . 
Ze i ts te l lung: ab f o r t g e s c h r i t t e n e m 14. Jahrhundert . 
Inv. N r . 91.6.284 
Fragment eines Z iehmessers o d e r einer Sichel . K l i n g e mit k e i l f ö r m i g e m Q u e r s c h n i t t . 
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Tafel 25 Neuens te in . Eisen. M 1 : 2. 
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F8 Inv. N r . 91.6.285 

N a g e l . Längl icher , v i e r k a n t i g e r Stift mit nahezu quadrat ischem Q u e r s c h n i t t . Brei tgeschlagener , 
e inseit ig a b g e s c h m i e d e t e r N a g e l k o p f . 2 w e i t e r e N ä g e l des selben Typs nicht abgebi ldet . 

F9 Inv. Nr. 91.6.286 

N a g e l . Längl icher , v i e r k a n t i g e r Stift mit nahezu quadrat ischem Q u e r s c h n i t t . K o p f n i c h t m e h r 
e i n d e u t i g best immbar. W o h l einseit ig a b g e s c h m i e d e t . 

F i o Inv. N r . 91.6.287 
N a g e l . Längl icher , v ierkant iger Stift mit r e c h t e c k i g e m Q u e r s c h n i t t . Einseit ig a b g e s c h m i e d e t e r 
N a g e l k o p f von d r e i e c k i g e r F o r m . 

F11 Inv. N r . 91.6.288 
N a g e l . Längl icher , v ierkant iger Stift mit r e c h t e c k i g e m Q u e r s c h n i t t . G i e b e l f o r m i g e r K o p f 
r e c h t e c k i g o d e r in D o p p e l r u n d u n g g e s c h m i e d e t . 7 wei tere N ä g e l des selben Typs nicht a b g e -
bi ldet 

F12 Inv. N r . 91.6.289 
N a g e l . Längl icher , v i e r k a n t i g e r Stift mit r e c h t e c k i g e m Q u e r s c h n i t t . Flacher, d ü n n e r Kopf in 
D o p p e l r u n d u n g g e s c h m i e d e t . 3 w e i t e r e N ä g e l des selben Typs nicht abgebi ldet . 

F13 Inv. Nr. 91 .6.290 

N a g e l . Kurzer , v ierkant iger Stift, im unteren Teil r e c h t e c k i g , im B e r e i c h des K o p f e s eher 
quadratisch. R u n d l i c h e r K o p f . 

F14 Inv. Nr. 91.6.291 
N a g e l . G e d r u n g e n e F o r m . W o h l v ierkant ig . D i c k e r , r u n d l i c h e r K o p f . 

F15 Inv. Nr. 91.6.292 
N a g e l . G e d r u n g e n e F o r m , k lobiger , verdickter K o p f . H u f n a g e l ? 

o. A b b . Inv. Nr. 91.6.298 

14 grössere u n d kle inere N ä g e l o d e r N a g e l f r a g m e n t e , k e i n e r G r u p p e zuweisbar . Meis t stark 

korrodiert . 

F16 Inv. N r . 91.6.293 

4 F r a g m e n t e w o h l e iner Siebkel le von runder F o r m . Stark korrodier t , nur drei L ö c h e r sicher 

erkennbar. 

F17 Inv. Nr. 91 .6.294 

Eisenkei l , a u f g r u n d der B r a u e w o h l abgeschroteter Werkabfal l . 

F18 Inv. N r . 91.6.295 

Eisenstab, auf der e i n e n Seite v i e r k a n t i g mit r e c h t e c k i g e m Q u e r s c h n i t t , auf der anderen Seite 

tül lenart ig , m i t ova lem Q u e r s c h n i t t g e s c h m i e d e t . F u n k t i o n u n b e k a n n t . 

F19 Inv. N r . 91 .6.296 

Eisenhaken mit a u s g e s c h m i e d e t e m K o p f , r u n d e r Q u e r s c h n i t t . A m g e g e n ü b e r l i e g e n d e n E n d e 

r e c h t w i n k l i g a b g e s c h m i e d e t . F u n k t i o n u n b e k a n n t . M ö g l i c h e r w e i s e G r i f f e i n e s Nage lz iehe isens 

(Vgl . auch A b b . 18). 

F20 Inv. Nr. 91 .6.297 

E i s e n o b j e k t , f lach, stark korrodiert . F u n k t i o n u n b e k a n n t . 

G. Buntmeta l l 

G l Inv. Nr. 91 .6.299 

Fragment eines Löffels , w o h l aus Silber. R u n d e r L ö f f e l k o p f , Stiel w o h l a b g e b r o c h e n . 



Burgstel le Neuenstein 91 

Tafel 26 Neuens te in . F8 -F20 Eisen, G1 Bun tmeta l l . M 1 : 2. 





93 Glasbarren oder Glättsteine? 

Glasbarren oder Glättsteine? 
Beobachtungen zur mittelalterlichen 
Glasherstellung und Glasverarbeitung 

Michael Schmaedecke 

i. Einleitung 
In den v e r g a n g e n e n Jahren w u r d e n bei v e r s c h i e d e n e n 
archäolog ischen U n t e r s u c h u n g e n in der N o r d w e s t -
s c h w e i z in hochmit te la l ter l i chen Z u s a m m e n h ä n g e n 
G l a s o b j e k t e g e f u n d e n ' , die in der Literatur meistens 
als Glättsteine2 , z u w e i l e n j e d o c h auch als Glasbarren 
a n g e s p r o c h e n w e r d e n . 

Es handelt sich dabei u m K a l o t t e n von etwa 
6 bis 8 c m D u r c h m e s s e r aus massivem Glas mit e iner 
V e r t i e f u n g in der M i t t e der abgef lachten Seite. Im 
Z e n t r u m dieser V e r t i e f u n g ist die Glasmasse s c h n e k -

A b b . 1 Herste l lung eines Glaskuchens 
(nach Cécile Maquet ) 

k e n f ö m i g abgedreht (Abb. 2). D i e Farbe der Glasmasse 
ist meistens braun o d e r g r ü n , kann aber auch gelb 
oder grau sein. 

A u f G l a s o b j e k t e ä h n l i c h e r A r t , j e d o c h m i t 
e i n e m Stiel3 o d e r auch a u f Stücke, die hohl sind4, soll 
hier nicht w e i t e r e i n g e g a n g e n w e r d e n . Sie besassen 
wahrscheinl ich andere F u n k t i o n e n und unterscheiden 
sich im Herstel lungsprozess. 

D a hier der Frage nach der F u n k t i o n der e i n -
gangs e r w ä h n t e n Kalot ten n a c h g e g a n g e n w e r d e n soll, 
w i r d der neutrale B e g r i f f «Glaskuchen» v e r w e n d e t , 
der die S t ü c k e n o c h nicht v o n v o r n h e r e i n a u f eine 
b e s t i m m t e F u n k t i o n festlegt5 . 

D e r Herstellungsprozess dieser Glaskuchen läuft 
fo lgendermassen ab (vgl. A b b . 1): 

1. D i e Glasmasse w i r d als K l u m p e n mit d e m H e f t -
eisen a u f g e n o m m e n . 

2. D u r c h D r e h e n des Hefte isens w i r d der Glas-
k l u m p e n zu einer K u g e l g e f o r m t . 

3. D i e K u g e l w i r d eventuell zuerst mit e inem H o l z 
z u s a m m e n g e d r ü c k t und dann durch D r e h e n auf 
e iner Steinplatte zu einer Kalot te g e f o r m t . 

4. N u n w i r d das H e f t e i s e n mit einer D r e h u n g aus 
der Kalotte herausgezogen und mit einer Schere 
a b g e z w i c k t . 

D i e auch v o r g e s c h l a g e n e H e r s t e l l u n g in einer 
S t e i n f o r m 6 ist w e n i g wahrsche in l i ch , da sich hierbei 
das Herauslösen des Glaskuchens aus der F o r m äusserst 
s c h w i e r i g gestalten w ü r d e 7 . 

1 S. u. Katalog. Für die Überlassung von Fundmaterial zur Bearbeitung danke ich Daniela Ball (Historisches Museum Aargau), Feter Frey 
(Kantonsarchäologie Aargau), Sylvia Fünfschilling (Römermueum Augusta Raurica), Marcel Joos (Labor für Urgeschichte Basel), Pia Kamber 
(Historisches Museum Basel) und Christoph Ph. Matt (Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt). 

2 Es werden auch folgende Bezeichnungen verwendet: Gnidelstein, Gnittelstein, Gniwwelstein, Saumglätter. 
3 Beispiele: Niederlande:Th. E. Haevernick, W. Haberey, Glättsteine aus Glas. In:Tb. E. Haevernick, Beiträge zur Glasforschung. In: Jahrbuch des 

Römisch-Germanischen Zentralmuseums 10, 1963, 118-138, 130-138, 130; Schottland, 17. Jh.:J. G. Scott, A Glass Linen Smoother ofVikingType 
from Kirk Ud-bright. In: Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, session 1954-56, vol. LXXXVII , 226-227. Edinburg 1956. Nach: 
J.L. Scapova, Un Lissoir de Novgorod. Réflexions sur la verrerie médiévale. In: Acta Archaeologica 62, Kopenhagen 1992, 231-243, 232: Äugst und 
Kaiseraugst, C H 2. und 3.Jh.: T.Tomasevic, Ein Glasschmelzofen in den Äusseren Reben, Kaiseraugst AG. In: FS E. Schmid. Regio Basilensis iS, 
Basel 1977, 243—252, 250; B. Rütti, Die römischen Gläser aus Äugst und Kaiseraugst. Forschungen in Äugst 13/1, Äugst 1991, 164 f. Nach Ansicht 
anderer Autorinnen seien Griffe, die massiv oder hohl sein können, erst eine neuzeitliche Erscheinung: C. Macquet, Les lissoirs de verre, y 
approche technique et bibliographique. In: Archéologie Médiévale X X . 1990, 319-334, 327; Haevernick/Haberev, Glättsteine aus Glas, s. o. 

4 Beispiele: Birka (S): H. Arbmann. Birka I. Die Gräber, Stockholm 1943. 330, Abb. 275.S; Wörrstadt. Kr. Alzey-Worms (D): L. Lindenschmit, 
Vermehrung der vereinigten Sammlungen der Stadt und des Altertumvereins ... Der Wasserleitungsbau an der Pariser Strasse. In: Mainzer 
Zeitschrift 1, 1906, 75-76, 76,Tf.VI, 10; G. Zeller, Die fränkischen Altertümer des nördlichen Rheinhessen. Germ. Denkm. d.Völkerwanderungs-
zeit B 15, Stuttgart 1992, 234,Tf. 134,9; Die Franken, Kat. Mannheim 1996. 1037. Kat. X. 1.18; Haithabu (D): H. Jankulm, Die Ausgrabungen von 
Haithabu 1937-39, 1943- n o f.. Abb. 40; Hopperstad (N). Lutro (N): Haevernick/Haberey, Glättsteine, s. Anm. 3, mit Literaturhinweisen. 
Abgesehen von dem Stück aus Wörrstadt fanden sich alle hohlen Objekte im skandinavischen Kulturkreis. Möglicherweise handelt es sich hier 
um einen «wikingischen» Glastyp. 

5 Im Französischen, Englischen und im Italienischen werden entsprechende Begriffe verwendet: «pain de pâte de verre»;J. Scapula, La Butte el isie 
Aumône en Champagne 1,Troves 1975, 217; «glass-cake»; R . Charleston, G l a s s « C a k e s > > as Raw Material and Articles of Commerce. In: Journal 
of Glass Studies V, 1963, 54-68. (Hier handelt es sich allerdings um neuzeitliche Stücke); «pani di vetro»: B.Ward-Perkins, Scavi nella Torre Civica 
di Pavia. In: Archeologia Medievale 5, 1977,77-139, 102, 106. 

6 Scapova, Lissoir Novgorod, wie Anm. 3, 231. 
7 Vgl. Maquet. Lissoirs de verre, wie Anm. 3. 320. 
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Bei d e m v o r l i e g e n d e n T e x t handelt es sich u m 
e inen A r b e i t s b e r i c h t , in d e m versucht w i r d , die Glas-
k u c h e n , die in der N o r d w e s t s c h w e i z und in den an-
g r e n z e n d e n R e g i o n e n archäologisch erfasst w o r d e n 
sind, in e i n e n grösseren kul turhis tor ischen K o n t e x t 
zu stellen. Es war ursprüngl ich geplant , diesen Aufsatz 
z u s a m m e n mit den Analyseergebnissen e iner R e i h e 
v o n G l a s k u c h e n und wei terer Glasproben v o n ver-
schieden Fundstel len aus der N o r w e s t s c h w e i z und 

deren Interpretation zu veröffent l ichen 8 . D a der natur-
wissenschaft l iche Teil n o c h in B e a r b e i t u n g ist und 
unterschied l i che T h e s e n zur H e r s t e l l u n g und Prove-
nienz mitte la l ter l ichen Glases in M i t t e l e u r o p a g e g e n -
w ä r t i g intensiv diskutiert w e r d e n , h a b e n w i r uns e n t -
schlossen, den a r c h ä o l o g i s c h - h i s t o r i s c h e n Teil der 
U n t e r s u c h u n g vorab als Diskussionsbeitrag vorzulegen. 

2. Funde von 
Glaskuchen 
2.1 Verb re i tung 

Das Verbre i tungsgebiet der in das Mitte la l ter 
datierten G l a s k u c h e n umfasst N o r d - , O s t - , M i t t e l -

und Westeuropa. Im südl ichen Europa b le iben F u n d -
stücke aus Pavia/Nordi ta l ien und Loupain (F, Hérault) 
bisher singular'-1. 

D i e G l a s k u c h e n w e r d e n v o r w i e g e n d in S i e d -
l u n g e n , sowohl in ländl ichem, als auch in u r b a n e m 
K o n t e x t erfasst. Vere inze l t treten G l a s k u c h e n a u c h 
i n n e r h a l b v o n B u r g e n auf. Als G r a b b e i g a b e n sind 
G l a s k u c h e n in grosser Z a h l aus Skandinavien bekannt . 
M e h r f a c h w u r d e n G l a s k u c h e n auch in B e r e i c h e n er-

fasst, die mit der H e r s t e l l u n g oder Verarbe i tung von 
Glas in V e r b i n d u n g stehen (Abb. 3). 

2.2 Da t ie rung (Abb. 4) 

In Frankreich treten G l a s k u c h e n bereits in gal-
l ischen und g a l l o r ö m i s c h e n G r ä b e r n auf; auch in den 
N i e d e r l a n d e n und in B r i t a n n i e n k ö n n e n sie s c h o n in 
r ö m i s c h e Z e i t datiert werden 1 0 . 

In B e l g i e n fanden sich G l a s k u c h e n in G r ä b e r n 
aus d e m Ende des 6. bzw. v o m B e g i n n des 7. Jh." , und 
auch in M a i n z w u r d e ein halber G l a s k u c h e n in e iner 
fränkischen K u l t u r s c h i c h t erfasst'". 

In Zentra l f rankre ich treten G l a s k u c h e n erst in 
karo l ingischer Z e i t a u f 3 . In der R e g i o n von Paris 
k ö n n e n die frühesten Stücke in das 9.Jh. datiert w e r -
den'4 . 

S Die Analysen wurden im geochemischen Labor des Mineralogisch-Petrographischen Instituts der Universität Basel unter der Leitung von 
Prof. Dr. W. Stern von A. Burkhardt durchgeführt. 

9 A u f eine Aufzählung der aus der Literatur fassbaren Fundstücke sei hier verzichtet und für deutsche und Schweizer Funde auf den Katalog 
im Anhang sowie weitere Hinweise in diesem Aufsatz verwiesen. Als Arbeiten zu diesem Thema sind zu nennen: Haevernick/Haberey, 
Glättsteine aus Glas, wie A n m . 3. Maquet, Lissoirs de verre, wie Anni. 3 ; Ward-Perkins, Torre Civica di Pavia, wie Anni. 5; Scapova, Lissoir 
de Novgorod, wie Anm. 3. 

10 A. Ferdière, Le travail du textile en R é g i o n Centre de l 'Age du Fer au Haut Moyen-Age. In: R e v u e Archéologique du Centre de la France 
23/2, 1984, 209-275, 22S mit Literaturhinweisen. 

it Im Musée archéologique in Namur befinden sich drei Exemplare. Für diese Auskunft danke ich Herrn Jean Plumier, Conservateur-
adjoint. Musée archéologique Namur. A u f die Stücke wird bereits hingewiesen von: H. Arbmann, Schweden und das karolingische Reich. 
Studien zu den Handelsbeziehungen des 9. Jahrhunderts, Stockholm 1937, 82. 

12 Mainz-Sautanz. Grabung 1937-1939. unpubliziert. Nach: L. Süss, Die frühmittelalterliche Saline von Bad Nauheim. Materialien zurVor-
u. Frühgeschichte Hessens 3, Frankfurt a. M. 1978, 155 f., 156. 

13 Ferdière,Travail du textile, wie Anni. 10, 228. 
14 Un village au temps de Charlemagne. Moines et paysans de l'abbaye de Saint-Denis du V i l e siècle à l 'An Mil. Kat. Musée national des arts 

et traditions populaires, Paris 1988, 287. 
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A b b . 3 Fundste l len von mi t te la l te r l i chen Glas-
kuchen in der Schweiz und in Deutschland. 
Vgl . d ie im Anhang genannten Fundstel len. 

46 Stücke, die v o m 8. bis ins 14. bzw. 15. Jh. 
e i n g e o r d n e t w e r d e n , w u r d e n 111 St. D e n i s g e f u n d e n , 
w o b e i über 50% in karol ingische Z e i t und 32,5 % in 
das i l . / 1 2 . J h . z u datieren sind'5 V o r d e m H i n t e r g r u n d 
der D a t i e r u n g v o n über 80 % der S t ü c k e aus St. D e n i s 
bis in das 12.Jh., was auch durch weiteres Mater ia l aus 
der R e g i o n bestätigt w i r d , erscheint die D a t i e r u n g 
der restl ichen G l a s k u c h e n in das Spätmittelalter z w e i -
felhaft . M ö g l i c h e r w e i s e handelt es sich hier eher u m 
in j ü n g e r e S c h i c h t e n verlagertes älteres Mater ia l . 

Z a h l r e i c h e Funde sind aus d e m w i k i n g i s c h e n 
K u l t u r b e r e i c h (9./10.JI1.) bekannt ' 6 . 

Im B e r e i c h der Glashütte S t e i m c k e im B r a m -
wald , G e m . N i e m e t a l (D, Kreis G ö t t i n g e n ) , die in die 
i . Häl f te des 13. Jh. datiert w i r d , w u r d e n sechs Frag-

m e n t e von G l a s k u c h e n g e f u n d e n ' 7 . Ebenfalls w o h l in 
das 13. Jh. g e h ö r t ein B r u c h s t ü c k eines G l a s k u c h e n s 
aus S c h r i e s h e i m (D, R h e i n - N e c k a r - K r e i s ) , s . 

Von dieser Z e i t an besitzen w i r über einen Z e i t -
raum v o n etwa 300 Jahren keine H i n w e i s e auf Glas-
k u c h e n , w e d e r aus schr i f t l ichen n o c h aus a r c h ä o l o -
g i s c h e n Q u e l l e n ' 9 . D a n a c h treten sie unter der B e -
z e i c h n u n g «Glättstein» o. ä. w i e d e r häuf iger auf. 

1597 w i r d in e i n e m schwedischen W ö r t e r b u c h 
ein «Saumglätter» erwähnt2 0 . 

V o m 17.Jh. an sind G l a s k u c h e n in der F u n k t i o n 
als Glättsteine in schri f t l ichen N e n n u n g e n , w i e z. B. 
v o n C h r i s t o p h Gerrets in d e m Traktat über die Glas-
herste l lung von Johannes K u n c k e l aus d e m Jahr 1689"' 
o d e r auch in Johann W o l f g a n g G o e t h e s W i l h e l m M e i -
ster u m 1794/962 2 zu fassen. A u c h treten sie v o n da 
an in m e h r e r e n G l a s h ü t t e n - Z u s a m m e n h ä n g e n m e h r -
fach auf. So f a n d e n sich Stücke in e iner von 1624 bis 
1717 b e t r i e b e n e n Glashütte auf d e m Hils bei G r i i -
nenplan (D)--\ o d e r auch im A b r a u m der Niestehi i t te 
bei Grossalmerode (D) ,d ie im 16. und 17 .Jh. in Betr ieb 
w a r 4 . Aus einer n o r w e g i s c h e n Glashütte w i r d für das 
Jahr 1774 ber ichtet , dass dort G l a s k u c h e n hergestel lt 
wurden 2 5 , die man als Glättsteine v e r w e n d e t e . 

In den N i e d e r l a n d e n w u r d e eine R e i h e in die 
N e u z e i t datierender G l a s k u c h e n archäologisch erfasst, 
so etwa in B e r g e n (17./18.JI1.)2 6 o d e r in D e l f t (16.-18. 
Jh.)2 7, und auch im A m s t e r d a m e r R e i c h s m u s e u m b e -
f inden sich mehrere G l a s k u c h e n , die z w i s c h e n d e m 
17. und f rühen 19. Jh. datiert werden 2 8 . 

N o c h bis in unser Jahrhundert w u r d e n gläserne 
Glättsteine b e n u t z t . So war in N o r d d e u t s c h l a n d in 
den i95oer-Jahren der G e b r a u c h v o n Glät ts te inen 
zumindest n o c h in E r i n n e r u n g , und in den N i e d e r -
landen w u r d e n Glättsteine ein Jahrzehnt später n o c h 
vereinzelt verwendet2'-1. 

15 Macquet, Lissoirs de verre, wie Anm. 3, 327. 
16 Vgl. G. Arwidsson, Glättsteine und Glättbretter. In: diess. (Hrsg.), Birka. Untersuchungen und Studien II. 1. Systematische Analysen 

der Gräberfunde. Stockholm 1984, 199-202. 
17 H.-G. Stephan, K. H. Wedepohl, G. Hartmann, Die Gläser der hochmittelalterlichen Waldglashütte Steimcke. Berichte über die 

Grabungsergebnisse.Teil 2 - Chemische und formenkundliche Analysen der Gläser. In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 20. 
1992, 89-123, 117. 

18 D. Lutz, U. Gross, Ein Beitrag zur Frühgeschichte von Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis . In: Archäologische Ausgrabungen in 
Baden-Württemberg 1993, 248-252, Abb. 153, 21. Hier wird als Datierung «13./14. Jh.» angegeben, wobei nach Mittei lung von Herrn 
U w e Gross, dem hierfür gedankt sei, eher 13. Jh. wahrscheinlich ist, aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass 
das Stück auch älter ist. 

19 Auch Georg Agricola erwähnt im Jahre 1556 in der Aufzählung der Produkte, die in den Glashütten hergestellt werden, Glättsteine 
nicht. G. Agricola, Z w ö l f Bücher vom Berg- und Hüttenwesen, München 19802, 508. 

20 Nach: Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie A n m . 3, 136; Arbmann, Schweden und das karolingische Reich , wie Anm. 11, 82 
zitiert H. Seitz, Glaset förr och nu, Stockholm 1933, 96, Anni. 41, wonach in Schweden bereits im 15. Jh. Glättsteine hergestellt 
worden sein sollen. Die Arbeit war mir nicht greifbar. 

21 «Glatte = Gläser, das leinerne Gerätlie zu glätten...» Anmerkungen Christophen Merreti über die Vorrede des Autors an die Leser. 
In: J. Kunckel, Ars vitraria experimentalis, Frankfurt, Leipzig 1689, 20S. 

22 Erstmals zitiert bei: Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anm. 3, 130: J.W. Goethe, Wilhelm Meister, Gesamtausgabe in 
40 Bänden, Bd. 18, Cotta 1855, 57. 

23 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anm. 3, 137. 
24 A. König, H . - G . Stephan, Eine frühneuzeitliche Glashütte im Tal der Nieste bei Grossalmerode. Archäologische Denkmäler in 

Hessen 64, Wiesbaden 1987. Für diesen Hinweis danke ich R e t o Marti, Liestal. 
25 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anm. 3. 136. 
26 E. M. Eisma-Donker, De boerderij van Kamp in de Damlander Polder. Bergen 1994, 31. 
27 H. E. Henkes, Glas zonder glans (Rotterdam Papers 9), Rotterdam 1994, 337, Abb. 67.2, 67.3. 
28 P. C . Ritsema van Eck, H. M. Zij lsta-Zweens, Glass 111 the Rijksmuseum.Vol. 1. Zwol le 1993. Für diesen Hinweis danke ich Sylvia 

Fünfschilling, Äugst.Vgl . ebenso G.J. den Besten, L. S.J. den Besten, Strijken, Streek, Gestreken, Zutphen 1983, 12. f. Für diesen 
Hinweis danke ich A. A.Veer, Bergen NL. 

29 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anm. 3, 136; s. ebenso Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anm. 12, 15S f. 
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Bergen, NL{1) 

Amsterdam, NL (4) 

Großalmerode, D (3) 

Schriesheim, D (1) 

Corvey, D (?) 

Gipf-Oberfrick AG (2) 

Basel-Andreaskirche BS (2) 

Belfaux FR (1) 

Mertloch. D (1) 

Mannheim-Wallstadt, D (1) 

Niemtal, D (6) 

Lausen-Bettenach B l (40) 

Embrach ZH (1) 

Basel-Petersberg BS (6) 

St. Denis, F (46) 

Kaiseraugst AG (1) 

Pavia, I (5) 

Parchim-Löddingsee, D (2) 

Füllinsdorf-Altenberg BL (2) 

Winterthur ZH (1) 

Liestal-Röserntal BL (2) 

8aillet-en-France, F (2) 

York, GB (?) 

Basel-Stadthausgasse BS (1) 

Haithabu, D (6) 

Zürich/Münsterhof ZH (1) 

Isle-Aumont, F (1) 

Unterregenbach, D (1+?) 

Verrières, F (10) 

Villiers-Ie-Sec, F (2) 

Paris, rue de Lutèce, F (1) 

Le Blanc-Mesnil, F (1) 

Styrmen, BG (1) 

Novgorod, GUS (1) 

Kilmainham-..., IRL (1) 

Belloy-en-France..., F (1) 

Bad Nauheim, D (4) 

Dorestad, NL(4) 

A b b . 4 D a t i e r u n g von Glaskuchen. In K l a m m e r n d ie Anzah l de r O b j e k t e . 
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2.3 Herkun f t /P roduk t i onso r te 

O b g l e i c h die Frage nach der H e r k u n f t der Glas-
kuchen mehrfach erörtert wurde, konnten bisher n o c h 
keine mitte la l ter l ichen P r o d u k t i o n s o r t e o d e r hierfür 
in Frage k o m m e n d e R e g i o n e n ü b e r z e u g e n d best immt 
w e r d e n . 

Für die in Skandinavien archäologisch erfassten 
Glaskuchen d e r W i k i n g e r z e i t w i r d ein Import aus d e m 
R h e i n l a n d und auch etwas wei ter gefasst, aus d e m 
fränkischen G e b i e t a n g e n o m m e n ' 0 . 

A u f g r u n d der Feststellung,dass ein G l a s k u c h e n 
aus N o w g o r o d ( R U S ) in seiner Z u s a m m e n s e t z u n g 
ä g y p t i s c h e m Glas entspricht , w i r d für dieses S tück , 
w i e auch für g le ichart ige Funde aus S t y r m è n e ( B G ) , 
V r è g n e (F) und vier Exemplare aus Hai thabu (D) ein 
Import aus Ä g y p t e n o d e r Syr ien postu l ier t " . 

D a g e g e n wird für andere Stücke eine e i n h e i -
mische P r o d u k t i o n vorgeschlagen. So sollen in H a i -
thabu (D) neben Perlen, Hohlg läsern, Flachglas und 
A r m r e i f e n auch G l a s k u c h e n hergestellt w o r d e n sein '". 

Für die in Bad N a u h e i m (D) g e f u n d e n e n Glas-
k u c h e n des S.—y.Jhts. w i r d a n g e n o m m e n , dass sie aus 
e iner n a h e g e l e g e n e n Glashütte s tammen, an die die 
Saline die reichlich anfallende Holzasche geliefert hat-'-'. 

W e g e n der Ä h n l i c h k e i t des Glasmaterials eines 
Glaskuchens aus der Glashütte Ste imcke im Bramwald , 
G e m . N i e m e t a l (1), Kreis G ö t t i n g e n ) mit der Glasmasse 
an e i n e m dort g e f u n d e n e n K ö l b e l und aus Glashäfen 
wird geschlossen, dass es sich dabei u m ein in dieser 
H ü t t e hergestelltes S t ü c k handelt-'4. 

2.4 Funkt ion 

«Im grossen und ganzen ist man sich durchaus darüber 
einig, dass es sich um einen Gegenstand handelt, mit dein 
Stoffe geglättet worden sind.»" Dieser Aussage zu den 
G l a s k u c h e n von T h e a H a e v e r n i c k und Waldemar H a -
berey aus d e m Jahre 1963 haben sich bis heute die 
meisten A u t o r i n n e n angeschlossen. 

In der Literatur wird i m m e r w i e d e r dargelegt , 
dass «Glättsteine» v o r n e h m l i c h der E n d b e h a n d l u n g 
von Leinenstof fen gedient haben, aber w o h l auch z u m 
Glät ten g e w a s c h e n e r Stof fe benutzt w o r d e n seien'6 . 
A u c h habe man sie v e r w e n d e t , u m der O b e r f l ä c h e 
von Papier und K a r t o n G l a n z zu ver le ihen o d e r 11111 
Leder zu glätten-'7. 

Einige G l a s k u c h e n ze igen a u f der halbrunden 
U n t e r s e i t e t iefe G e b r a u c h s s p u r e n , die n i c h t b e i m 
Glätten von S t o f f e n entstanden sein k ö n n e n . C é c i l e 
M a c q u e t n i m m t daher an, dass diese S t ü c k e der Bear-
b e i t u n g von M e t a l l e i n l a g e n g e d i e n t haben3 8 . A u c h 
k ö n n t e n die G l a s k u c h e n ebenso als S t o p f p i l z / - e i ver-
w e n d e t w o r d e n sein-'9. 

W ä h r e n d i m nördl ichen M i t t e l e u r o p a und in 
N o r d e u r o p a v o m 17. bis ins 20. Jh. re ichl iche B e l e g e 
für die Herste l lung u n d V e r w e n d u n g v o n Glättste inen 
exist ieren, sche inen diese W e r k z e u g e im restl ichen 
Europa in der N e u z e i t nicht v e r w e n d e t w o r d e n zu 
sein. 

N a c h T h e a H a e v e r n i c k und Walter Haberey sind 
G l a s k u c h e n vie l fach in Frauengräbern zu b e o b a c h t e n , 
was sie zu der A n n a h m e führt , dass die Glättsteine 
v o r n e h m l i c h von M ä d c h e n und Frauen g e b r a u c h t 
wurden 4 0 . B e i d e A u t o r e n erklären das nach ihren B e o b -
a c h t u n g e n im w i k i n g i s c h e n Bere ich im Vergle ich m i t 
anderen R e g i o n e n häuf ige V o r k o m m e n der Stücke 
damit , dass dies «. . .wohl in i rgendeiner F o r m d u r c h 
die A r t des getragenen Stoffes und d e r T r a c h t b e d i n g t 
gewesen sein...» muss4 ' . 

N e b e n dieser wei t verbreiteten D e u t u n g w u r -
den G l a s k u c h e n m e h r f a c h auch als Glasbarren a n g e -
sprochen. 

I11 der torre civica in Pavia fanden sich in e inem 
B e r e i c h , der als Werkplatz für den Bau der Kathedrale 
interpret ier t w i r d , n e b e n B r u c h s t ü c k e n v o n Glas-
m a c h e r t i e g e l n und w o h l e iner D ü s e eines Glasofens 
5 Fragmente von Glaskuchen 4 2 . D e r B e f u n d w i r d u m 
1100 datiert. B. Ward-Perkins n i m m t an, dass die Glas-
k u c h e n als R o h p r o d u k t e dorth in verbracht w u r d e n , 

30 Arbmann, Schweden und das kärolingische Reich , wie Anni. 11 .81. 
il Scapova, Lissoir tie Novgorod, wie Anni. 3, 236 f. Sie stellt mit dein Verhältnis von R 2 O (= Summe aus N a 2 0 und K2O): R O (= Summe 

aus C a O und M g O ) «Glasgruppen» zusammen, die spezifisch tur bestimmte Glasherstellungsgebiete sind. 
32 M. Dekowna, Untersuchungen an Glasfunden aus Haithabu. In: Berichte über die Alisgrabungen in Haithabu 27. Das archäologische 

Fundmaterial 5., Neumünster J990, 9-63, 35-37. 
33 Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anni. 12, 1 > ff-, 159; H. R o t h , E. Wamers, Hessen im Frülunitteialter. Sigmaringen 19X4. 142. Nr. 66. 
34 Stephan/Wedepohl/ Hartmann, Waldglashütte Steimcke, wie Anni. 17, 117. 
35 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anni. 3. 135. 
36 Z .B. Ferdière,Travail du textile, wie Anni. 10. Z u m Vorgang des Glättens s. z. B.: P. C . Ritsema van Eck. H. M. Zij lsta-Zweens, Glass in the 

Rijksmuseum, Vol. 1. Zwol le 1993 und Süss. Saline Bad Nauheim, wie Anni. 12. 
37 Macquet. Lissoirs de verre, wie Anni. 3. 327 f. 
38 Macquet, Lissoirs de verre, wie Anni. 3. 328. 
39 A. Roes.Vondsten van Dorestad (Archaeologia Traiectina 7). Groningen 19Ó5, 43. 
40 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anni. 3. 133. In der Folge davon wird auch scheinbar als selbstverständlich tur andere 

Fundorte angenommen, dass die «Glättsteine» aus Frauengräbern stammen. So z. B, auf dem wikingischen Friedhof von Kilmainhani 
Islandbridge in Irland. Es wurden dort mindestens 30 Männer- und 7 Frauengräber erfasst. Der «Glättstein» ist j e d o c h keinem Grab sicher 
zuzuweisen, Wikinger, Waräger, Normannen. Die Skandinavier und Europa 800-1200. Kat. Berlin 1992. Mainz 1992, 320, Nr. 33s. 

41 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anni. 3. 137. Insbesondere durch die jüngeren Publikationen von Glaskuchen aus Frankreich 
hat sich das gehäufte Vorkommen im wikingischen Bereich jedoch heute stark relativiert. 

42 B. Ward-Perkins. La torre e U) scavo. In: ders. u .a . . wie Anni. 5, 86 f.: ders.. Le fasi di attività artigianali. Ders. u. a., a.a.O., 93-121 , 93 f. 
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damit sie a u f der Baustel le der Kathedra le zu Fenster-
glas wei terverarbei te t w e r d e n konnten4-'. 

Z u e i n e m ähnl ichen Schluss k o m m t Julia S c a -
pova. A u s g e h e n d v o n der B e o b a c h t u n g , dass an ver-
schiedenen Plätzen in N o r d e u r o p a Glas verarbeitet 
w u r d e , das a u f g r u n d seiner Z u s a m m e n s e t z u n g d e m 
Vorderen O r i e n t z u g e w i e s e n w i r d , stellt sie sich die 
Frage, w i e das Material dor th in gelangte. D a in mit te l -
alterlicher Z e i t keine H a n d e l s f o r m e n von Glasmasse 
b e k a n n t seien, schliesst sie, dass es sich bei den Glas-
k u c h e n u m i m p o r t i e r t e Glasbarren handelt4 4 . 

D i e in N o r d e u r o p a v ie l fach in G r ä b e r n g e f u n -
denen G l a s k u c h e n lassen sich nach Julia L. Scapova 
m ö g l i c h e r w e i s e damit erklären, dass es sich hierbei 
u m R o h m a t e r i a l handelt , das z u m Weiterverarbei ten 
gekauft wurde , w o z u es bis z u m T o d e der Person j e d o c h 
nicht m e h r k a m , so dass die Stücke den Verstorbenen 
als Z e i c h e n des R e i c h t u m s mit in die G r ä b e r g e g e b e n 
wurden 4 5 . 

D a n e b e n f i n d e n sich in der Literatur vereinzel t 
we i tere D e u t u n g e n von G l a s k u c h e n . 

In der H a n d w e r k e r s i e d l u n g des i x . / 1 2 . Jh. am 
Basler Petersberg f a n d e n sich sechs als «Substanz-
kuchen» a n g e s p r o c h e n e O b j e k t e 4 6 . W e g e n ihrer A u f -
t i n d u n g im B e r e i c h einer Lederbearbei tungswerkstat t 
w u r d e vermutet , dass es sich bei den «Substanzkuchen» 
u m einen e i n g e t r o c k n e t e n L e i m b r e i handelt , der z u m 
A b d i c h t e n oder Färben v o n L e d e r v e r w e n d e t w u r d e . 
A u f g r u n d der B e s c h r e i b u n g e n und P h o t o g r a p h i e n 
sowie der Analysen 4 7 der Stücke handelt es s i c h j e d o c h 
of fens icht l ich u m G l a s k u c h e n . 

Ein in e iner H a u s v e r f ü l l u n g auf d e m Z ü r c h e r 
M ü n s t e r h o f erfasstes Fragment eines Glaskuchens wird 
als « N e g a t i v f o r m eines S c h m e l z t i e g e l s » a n g e s p r o -
chen4 8 . 

3. Herstellung und 
Handel von Glas 
In r ö m i s c h e r Z e i t bestanden zahlre iche Glas-

werkstätten s o w o h l «auf dem Land», d. h. im B e r e i c h 
v o n Villen4 ' ' , als a u c h in städtischen Bereichen 3 0 . L a g e n 
die H ü t t e n n icht in der N ä h e der für die H e r s t e l l u n g 
b e n ö t i g t e n R o h s t o f f e , mussten diese, d. h. in erster 
Linie grosse M e n g e n v o n H o l z , transportiert w e r d e n 
- sofern Glas hergestellt und nicht ledigl ich verarbeitet 
w u r d e 5 ' . Letzteres w a r w o h l meist bei städtischen 
H ü t t e n der Fall. D o r t h i n musste e n t w e d e r R o h g l a s in 
F o r m von Glasbarren5 2 o d e r Altglas gel iefert w e r d e n , 
das für die V e r a r b e i t u n g e i n g e s c h m o l z e n w u r d e , w i e 
dies beispielsweise das A l tg lasdepot in Ä u g s t zeigt 5 ' . 

D i e B e o b a c h t u n g , dass das r ö m i s c h e Glas in 
s e i n e m standardisierten F o r m e n s c h a t z und in seiner 
c h e m i s c h e n Z u s a m m e n s e t z u n g relativ h o m o g e n ist54, 
lässt darauf schliessen, dass die r ö m i s c h e Glasindustrie 
stark durchorganis iert und arbeitstei l ig aufgeg l iedert 
war. H ü t t e n , in d e n e n sowohl das R o h g l a s als auch die 
F e r t i g p r o d u k t e hergestellt w u r d e n , waren eher A u s -
nahmen 5 5 . 

S o w i r d v o n den r ö m i s c h e n G l a s h ü t t e n i m 
H a m b a c h e r Forst, e i n e m a u s g e d e h n t e n W a l d g e b i e t 
west l ich v o n K ö l n , a n g e n o m m e n , dass dort R o h g l a s -
masse hergestel lt w u r d e , die man dann in den städ-
tischen K ö l n e r Glaswerkstätten weiterverarbeitete 5 6 . 

M a n geht davon aus, dass die R o h g l a s h ü t t e n , 
z u m i n d e s t was das Soda betr i f f t , a u f m e d i t e r r a n e Im-
porte a n g e w i e s e n waren 5 7 . 

In w e l c h e r F o r m und in w e l c h e n G e g e n d e n 
die Glasherste l lung in der V ö k e r w a n d e r u n g s z e i t und 

43 Ward-Perkins, Le fasi di attività artigianali, wie Anni. 42, 102. 
44 Scapova, Lissoir de Novgorod, wie Aiim. 3, 240. Es muss in diesem Zusammenhang allerdings erwähnt werden, dass an verschiedenen 

Plätzen in Skandinavien gefundene Tesserae als Rohmaterial , d. h. Handelsform von Glas, fi.ii- die Perlenherstellung angesehen werden, das 
aus Westeuropa oder aus Italien nach Skandinavien eingeführt worden war. Vgl . M. Bencard, Wikingerzeitl iches Handwerk in Ribe. In: Acta 
Archaeologica 49. Kopenhagen 1979, 114—138, 126 f.; H. Matiskainen, Die Einführung der Glasherstellung in Skandinavien im Lichte der 
mittelalterlichen Glasgeschichte Europas. In: Suomen Museo 1992, 153—165, 155. 

45 Scapova, Lissoir de Novgorod, wie Anm. 3, 241. 
46 A. Gansser-Burckhardt, Die frühzeitliche Handwerkersiedlung am Petersberg in Basel. In: Z A K 2, 1940, 10-29, 2 1 f - .Tf . 9.4; Für den 

Hinweis danke ich Jürg Tauber, Liestal. 
47 SÌO2 ca. 57 %, C a Ö 10 %, Al + Fe 7,5 %. 
4S D. Gutscher, J. Schneider, Die Funde und ihre Einordnung. In: j . Schneider u. a.. Der Münsterhof in Zür ich. Schweizer Beiträge zur 

Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 9, 10. Ölten, Freiburg i. Br. 1982, 303,Tf. 69.10. 
49 Vgl . z. B.W. Gaitzsch, Fours de verriers romains en Forêt de Hambach. In: D. Foy, G. Sennequier (Hrsg.), Ateliers de verriers. Association 

Française pour l 'Archéologie du Verre. Actes des 4èmes Rencontres R o u e n 24.-25. Novembre 1989, R o u e n 1991, 41-45. 
50 Z . B. in Köln: O. Doppelfeld, Römisches und fränkisches Glas aus Köln, Köln 1966, Ii f .Trier:J. Steinhausen, Frühmittelalterliche 

Glashütten im Trierer Land. In:Trierer Zeitschrift 14, 1939, 29-57, 33; K. Goethert-Polaschek, Glasfabrikation in Trier. In:Trier -
Kaiserresidenz und Bischofsstadt. Kat.Trier 19S4. Mainz 1984, 249; Augusta Raurica: Rütt i , Gläser aus Äugst und Kaiseraugst, wie Anm. 3, 
150-168; Avenches:J. Morel u. a., Uli atelier de verrier du milieu du 1er siècle apr.J.-C. à Avenches. In: Archäologie der Schweiz 1992/1, 
2 - 1 7 . 

51 Im Hambacher Forst wurde eine Anlage erfasst. in der Glas sowohl hergestellt wie auch verarbeitet wurde. W. Gaitzsch, Eine römische 
Glashütte im Hambacher Forst. In: Archäologie in Deutschland 1/1995,46-47. 

52 Als Fragmente von Glasbarren angesprochene Glasfragmente fanden sich in Avenches: Morel u. a., Atelier de verrier à Avenches, wie Anni. 
50, 2—17, flg. 12. Ähnliche Stücke konnten auch in einer römerzeitlichen Villa in der Eifel erfasst werden: K. Goethert-Polaschek, 
Glasrohlinge. In: Die R ö m e r an Mosel und Saar, Mainz 1983, 316 f. 

53 Rütti , Gläser aus Äugst und Kaiseraugst, wie Anm. 3, 150—168, 152. 
54 K. H. Wedepohl, Die Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser. Akad. d.Wiss. u. Lit. Mainz. Abb. d. math.-natwiss. Klasse 1993/3, 

Mainz 1993, 7. 
55 F. Seibel, Modelle zur Interpretation archäologischer Quellen früher Glasherstellung mittels aktualistischerVergleiche. In: Archäologische 

Informationen 18/1, 1995, 125—127,125. Auch an dieser Stelle möchte ich Herrn Fritz Seibel dafür danken, seine unter demselben Titel 
abgefasste Magisterarbeit einsehen zu können. 

56 W.Janssen, Gewerbliche Produktion des Mittelalters als Wirtschaftsfaktor im ländlichen R a u m . In: H.Jankuhn u. a., Das Handwerk in vor-
und frühgeschichtlicher Zeit 2 (Abh. d. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Dritte 
Folge, Nr. 123), Göttingen 1983, 317-394, 322. 

57 W. Geilmann, Beiträge zur Kenntnis alter Gläser III. Die chemische Zusammensetzung einiger alter Gläser, insbesondere deutscher 
Gläser des 10. bis 18.Jahrhunderts. In: Glastechnische Berichte 28/4, 1955, 146-156. 
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in fränkischer Z e i t w e i t e r g e f ü h r t w i r d , ist n o c h nicht 
abschl iessend geklär t . A u f g r u n d der G l a s f u n d e ist 
jedenfa l ls v o n der Existenz von Glashütten o d e r auch 
nur von Werkstätten auszugehen. 

Z u m i n d e s t die K ö l n e r , w i e auch die im H a m -
bacher Forst g e l e g e n e n spätantiken Glashütten setzen 
ihre P r o d u k t i o n in fränkischer Z e i t n icht fort5 8 . 

I m G e b i e t des h e u t i g e n Frankreich k o n n t e n 
n e b e n 24 spätantiken u n d m e r o w i n g e r z e i t l i c h e n Glas-
hi i t tenplätzen 6 wei tere kartiert w e r d e n , in d e n e n bis 
in das 8. Jh. und tei lweise auch n o c h in späterer Z e i t 
produz ier t wurde 5 9 . 

Aus Korde l bei Tr ier sind Glasöfen bekannt , 
die a u f g r u n d v o n K e r a m i k f u n d e n v o m 8.bis in das 12. 
Jh. datiert werden 6 0 . Es fanden sich im B e r e i c h eines 
O f e n s Fragmente karol ingischer Glasgefässe und von 
Flachglas '" .Wegen des Fehlens von R e s t e n v o n Fert ig-
p r o d u k t e n im B e r e i c h der anderen Glasöfen w u r d e 
a n g e n o m m e n , dass dort R o h g l a s hergestellt wurde 6 2 . 
O b diese Glashütte nur v o n lokaler B e d e u t u n g war 
o d e r für den Fernhandel arbeitete, ist offen6-1. 

Eine R e i h e v o n Glasmacherwerkstätten k o n n t e 
i m w i k i n g i s c h e n K u l t u r r a u m erfasst w e r d e n . D o r t 
w u r d e w o h l auch Glas aus den R o h m a t e r i a l i e n her-
gestellt, w i e dies in Haithabu g e f u n d e n e K a l k b r o c k e n 
ze igen, die als R o h m a t e r i a l interpret iert w e r d e n und 
vermutl ich süd- oder mitteleuropäischer Import sind64. 
In den m e i s t e n Fäl len w u r d e j e d o c h i m p o r t i e r t e s 
«fertiges» Rohglas 6 5 oder auch Glasbruch wei terverar-
beitet6 6 . Das S p e k t r u m der Glasprodukte aus Haithabu 
umfasste in erster Linie Perlen, aber auch H o h l - und 
Flachglas, G l a s k u c h e n und A r m r e i f e n 6 7 . 

A u f g r u n d v o n H a l b f a b r i k a t f u n d e n von R e t i -
cel la- und M i l l e f i o r i p e r l e n in R i b e n i m m t man an, 
dass dort G l a s h a n d w e r k e r aus d e m M i t t e l m e e r r a u m 
tätig waren6 8 . 

D i e in R i b e , aber auch an anderen O r t e n , in 
grosser M e n g e g e f u n d e n e n Tesserae ( m o s a i k s t e i n -
ähnliche w ü r f e l f ö r m i g e Glasobjekte) w e r d e n als R o h -
material für die Per lenherste l lung angesehen, das aus 
Westeuropa oder aus Italien nach Skandinavien e i n g e -
führt wurde 6 9 . G r a h a m Carnpel l n i m m t an, dass es sich 
bei den «schönsten mehrfarbigen» w i k i n g e r z e i t l i c h e n 
Glasperlen j e d o c h u m Import aus dem R h e i n l a n d oder 
aus anderen G e g e n d e n Westeuropas handelt7 0 . 

W i e die G r a b u n g e n a u f d e m M ü n s t e r h o f in 
Z ü r i c h geze ig t haben, w u r d e n auch dort i m frühen 
Mitte la l ter Glasperlen hergestellt7 ' — s icherl ich aus in 
die S i e d l u n g e i n g e f ü h r t e m R o h m a t e r i a l . 

N a c h d e m Aussetzen der Produkt ion der fränki-
schen Glashütten w u r d e die Glasherstel lung in M i t t e l -
europa in erster Linie durch die H a n d w e r k s b e t r i e b e 
(reguläres officinae) v o n Klöstern und Sti f ten w e i t e r -
geführt 7 2 , w o b e i in den S c h r i f t q u e l l e n j e d o c h nicht 
e x p l i z i t G l a s h ü t t e n , s o n d e r n die d o r t a r b e i t e n d e n 
H a n d w e r k e r , «vitrearii», e r w ä h n t werden 7 3 . M e h r l a c h 
w u r d e n innerhalb v o n K l ö s t e r n R e s t e v o n G l a s w e r k -
stätten beobachtet . D a sich dort j e d o c h keine Hinweise 
auf die H e r s t e l l u n g v o n Glasmasse fanden, hat es sich 
u m Werkstät ten gehandel t , in d e n e n o f fens icht l i ch 
herantransportierte Glasmasse verarbeitet wurde7 4 . D i e 
k löster l ichen Glashütten in d e n e n Glasmasse h e r g e -

58 Janssen, Gewerbliche Produktion des Mittelalters, wie Anni. 56, 322. 
59 D. Foy, Ateliers de verriers de l'antiqité et du haut moyen age en France. In: D. Fov, G. Sennequier (Hrsg.), Ateliers de verriers. Association 

Française pour l 'Archéologie du Verre. Actes des 4èmes Rencontres R o u e n 24.-25. Novembre 1989, 54-57; Z u den Datierungen s. verseli. 
Autorinnen. In: D. Foy, G. Sennequier (Hrsg.), Ateliers de verriers, s. o., 57-69. 

60 Jahresbericht des Rheinischen Landesmuseums Trier für 1939. In:Trierer Zeitschrift 15, 1940, 35-104, 93-96, 96; s. auch Arbmann, 
Schweden und das karolingische Reich , wie Anni, n , 26 f.; Steinhausen, Glashütten im Trierer Land, wie Anni. 50. 

61 S. Loeschke, Z u r angeblich römischen Glashütte auf der Hochmark b. Cordel . R ö m i s c h e Glasfabrikation in Trier. In: Römisch-Germani-
sches Korrespondenzblatt VIII, 1915, 49—57. 

62 Jahresbericht des Rheinischen Landesmuseums Trier für 1939, wie Anni, fio, 96. 
63 Von H. R o t h , Kunst und Handwerk im frühen Mittelalter, Stuttgart 1986, 110, wurde daraufhingewiesen, dass es sich z. B. bei den in Birka 

gefundenen Gläsern um Natrongläser und bei den in Kordel hergestellten Gläsern um Kaligläser handelt, es sich bei den Gläsern aus Birka 
daher nicht um Stücke aus Kordel handeln kann.. Analysen bei: G. Olson, Chemische Analysen von Glas aus der vorgeschichtlichen Zeit 
und dem frühen Mittelalter. In. Arbmann, Schweden und das karolingische R e i c h , wie Anm. 11,251-255. 

64 Dekowna, Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32, 38. 
65 M. Bencard, Das Handwerk der Wikingerzeit in R i b e (Ripen). In: Jankuhn 11. a., Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit 2, wie 

Anm. 56, 161-173, t68; Dekowna, Glasfunden Haithabu, wie Anm. 32, 54. 
66 Dekowna, Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32, 54; A. Lundström, Survey at the glass from Helgö. In: dies. u. a.. Excavation at Heigö VII. 

Stockholm 1981, 1—38,21. 
67 Dekowna, Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32, 35-37. 
68 Roth, Kunst und Handwerk, wie Anm. 63, i l l . 
Ö9 Bencard, Wikingerzeitliches Handwerk in Ribe , wie Anm. 44, 126 f. 
70 J. Graham-Campbell , Das Leben der Wikinger, Berlin. Hamburg 19S0, 11. 
71 Gutscher/Schneider, Funde Münsterhof in Zür ich , wie Anm. 48, 303,Tf. 69.10. 
72 So nennt bspw. N o t g e r v. St. Gallen im 9. Jh. in den Gesta Karoli einen «opifex», der in allen Erz- und Glasarbeiten bewandert war. M G 

Script, l-er. germ. N.S. XII. 1959; W. Wattenbach, G D V 26, 19406; R . R a u , Ausgew. Quel len z. dt. Gesch. d. Ma. VII, i960, 322-427.Vgl. F. 
Rademacher, Die deutschen Gläser des Mittelalters. Berlin 19532, 3 f. u. 22 f. mit Quellenbelegen: R . Sprandel, Gewerbe und Handel 900 
1350. In: H. Aubin, W. Z o r n (Hrsg.), Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 1, Stuttgart 1071. 202-225, 2 ° 2 -

73 Frühe Erwähnungen der Glasherstellung in Zusammenhang mit Klöstern: - 764 fragt Abt Gutbert von Wearmouth den Bischof Lullo von 
Mainz nach einem Glashersteller (Mon. Germ. Hist., Ep. Sel, I, 11. uf i . p. 250-251); - 9. Jh. . . . . Stracholfo vitreario, servo Sancti Galli...» 
(Mon. Germ. Hist., SS, II, LVII, Monachi Sangallensis de gestis Karoli M. Libri II. p. 7 6 3 ) ; - 9.Jh. Kloster Petershausen «...Wernherus 
vitrearius, eiusdem monasterii famulus ...» ( M G H Necr. I, p. 674.). 

74 Z . B. Abtei Glastonbury in Süd-West-England, 9. oder 10. Jh.: J. Bayley, La verrerie en Angleterre pendant l 'époque anglo-saxone. In: D. 
Foy, G. Sennequier (Hrsg.), Ateliers de verriers, wie Anm. 59, 31-34, 32. Hirsau 12. Jh.: Chr. Prohaska-Gross, Die Glas- und Schmelz-
tiegelfunde aus dem gemauerten Schacht bei St. Peter und Paul. In: Hirsau St. Peter und Paul 1091-1991, mit Beitr. v. H. Diruf u. a.,Teil 1. 
Forschungen u. Ber. ArchMa 10/1,, Stuttgart 1991, 179-198. 
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stellt w u r d e , lagen d e m n a c h abseits der Klöster7 5 . Bei 
den P r o d u k t e n der k löster l ichen Glaswerkstätten h a n -
delte es sich in erster Linie u m Fensterglas7 6, aber auch 
um Rel iquiengefässe ,Trinkgefasse , Flaschen und L a m -
pen — o f f e n b a r für den e i g e n e n Bedar f . 

D i e schr i f t l i che U b e r l i e f e r u n g für die Existenz 
von Glashütten setzt erst i m b e g i n n e n d e n 13.Jh. ein7 7 . 
D i e H ü t t e n l iegen in grossen W a l d g e b i e t e n , in d e n e n 
re ichl ich H o l z für die F e u e r u n g der O f e n und die 
G e w i n n u n g v o n H o l z a s c h e v o r h a n d e n war. 

A r c h ä o l o g i s c h sind diese Waldglashütten bereits 
f rüher zu fassen. S o k o n n t e n i m Spessart e i n z e l n e 
Glashütten v e r m u t l i c h schon in das 1 1 . / i 2 . J h . 7 S und 
im H i l s b e i G r ü n e n p l a n , südlich v o n H a n n o v e r , an das 
E n d e des 12. Jahrhunderts 7 9 datiert w e r d e n . 

In grösserer Z a h l w e r d e n Waldglashütten in 
M i t t e l e u r o p a seit d e m 13. Jh. b e o b a c h t e t , so z. B. im 
B r a m w a l d bei Göt t ingen 8 0 , i m Spessart81 o d e r i m T h a -
ranter Wald bei Gri l lenburg 8 - . A u c h in anderen R e -
g i o n e n , w i e beispielsweise in der Toskana8 ' , in Si id-
frankreich8 4 und in B ö h m e n 8 5 , w e r d e n Glashütten erst 
seit d e m 13. Jh. fassbar. 

W i e sich an zahlreichen archäologischen B e f u n -
den n a c h w e i s e n lässt, k a m e n in j e n e r Z e i t H o h l - und 
Flachgläser v e r m e h r t in Gebrauch 8 6 . 

Franz R a d e m a c h e r hat für das 13.Jh. ein L o s -
lösen der G l a s h a n d w e r k e r von der K i r c h e a n g e n o m -
men"7 , was auch noch in j ü n g e r e n P u b l i k a t i o n e n als 
F o r s c h u n g s m e i n u n g gilt88. 

Anderersei ts waren die Glashütten bereits in 
karolingischer Z e i t nicht ausschliesslich in den H ä n d e n 
der K i r c h e . S o schenkte Karl der Kahle 864 der A b t e i 
St. A r m a n d en P é v è l e im H e n n e g a u u n w e i t D o o r n i k 
e ine u n d eine halbe H u f e , j e w e i l s z u s a m m e n mit dort 
l e b e n d e n Glasbläsern8 ' ' . 

D i e G l a s h a n d w e r k e r h a b e n v i e l f a c h a u f den 
grossen Baustel len unmitte lbar vor O r t gearbeitet . S o 
w e r d e n bei den grossen Kirchenbaustel len häuf ig Glas-
h a n d w e r k e r erwähnt , w o b e i deren Tät igkei t - Herstel-
l u n g oder Z u r e c h t s c h n e i d e n von Glasscheiben - meist 
nicht a n g e g e b e n wird9 0 . A u f der Baustel le der Pader-
b o r n e r Pfalz k o n n t e eine Glaswerkstatt des S . J a h r -
hunderts n a c h g e w i e s e n w e r d e n , in der n e b e n Fenster-
glas u n d M o s a i k s t e i n e n auch h o c h w e r t i g e Tr inkgläser 
produz ier t w o r d e n sind91. A u c h bei den im B e r e i c h 
des Stiftes St. U l r i c h und St. A f r a in A u g s b u r g b e o b -
achteten Ü b e r r e s t e n e iner Glaswerkstatt des 8. und 9. 
Jahrhunderts , in der höchstwahrschein l ich Fensterglas 
hergestel lt w u r d e , hat es sich u m eine zur Bauste l len-
e i n r i c h t u n g g e h ö r e n d e Werkstatt gehandelt9". 

75 Z . 13. eine Glashütte im Wald von Schönenbuch im Besitz des Zisterzienserklosters Bebenhausen: K. Greiner, Die Glashütten in 
Württemberg, Wiesbaden 1971, 1. Glashütten im Hils: H. Six, Eine spätmittelalterliche Waldglashütte mit Farbglasproduktion. In: Festschrift 
für Waldemar Haberey, Mainz 1976, 129-144, 133 nimmt für Errichtung der Glashütten Einflüsse des Zisterzienserklosters Amelungsborn. 
Das von diesem Kloster aus gegründete Tochterkloster Doberan in Mecklenburg besitzt 1268 eine Glashütte, so dass hier von einer 
Tradition der Glasherstellung ausgegangen werden kann. Auch lag die Glashütte «Steimcke» im Bramwald. Gem. Niemetal (D, Kreis 
Göttingen) (1. H. 13.Jh.) wahrscheinlich auf klösterlichem Grund; ob es sich um eine «Kloster-Glashütte» gehandelt hat, ist nicht zu sagen: 
H . - G . Stephan, Archäologische Ausgrabungen im Bereich einer hochmittelalterlichen Waldglashütte im Bramwald, Gemeinde Niemtal, 
Kreis Göttingen.Teil 1 - Einführung und Befunde. Z A M 16/17, 1988/89,123-154, 126. 

76 Das wird dadurch unterstrichen, dass der Mönch Theophilus Presbyter bei seiner Schilderung des Glashandwerks die Herstellung und 
Versetzung von Fensterglas den grössten Raum einnimmt.Th. Presbyter, Schedula diversarum Artium. übers, v. A . I lg .Wien 1874, f- S. 
die Aufzählung von Schriftquellen und archäologischen Befunden früher Fensterverglasungen bei: S. Strobl, Glastechnik des Mittelalters, 
Stuttgart 1990, 31 f. 

77 Seit 1218 können Glashütten im Schwarzwald gefasst werden. L. Moser, Badisches Glas, Wiesbaden 1969,3; Kartierung der Glashütten im 
südlichen Schwarzwald bei M. Schmaedecke, u. a., Mittelalterliche und frühneuzeitliche Glasfunde aus Breisach am R h e i n . Museum für 
U r - und Frühgeschichte, 3. Studioausstellung. Freiburg 1985, Abb. 21. Im Spessart setzen die Nennungen erst 1349 ein: L. Wamser, 
Glashütten im Spessart - Denkmäler früher Industriegeschichte. In: Glück und Glas. Z u r Kulturgeschichte des Spessartglases. Veröff. zur 
Bayrischen Geschichte und Kultur Nr. 2/84. München 1984, 25-33, 29. Selbstverständlich ist hier die Quellensituation zu berücksichtigen. 
Vor dem Beginn des 13. Jahrhunderts fliessen die Schriftquellen im profanen Bereich sehr spärlich, so dass ohne weiteres die Existenz von 
nichtklösterlichen Glashütten auch schon für frühere Zeiten angenommen werden kann. 

78 L. Wamser, Ausgrabungen und Funde in Unterfranken 1978. In: Frankenland, NF 30, 1978, 370-372; ders., Glashütten im Spessart, wie Anni. 
77, 29. 

79 Six, Waldglashütte mit Farbglasproduktion, wie Anm. 75, 130, 132. 
80 Stephan, Waldglashütte im Bramwald, wie A11111. 75, 126. 
81 Waldglashütte Schöllkrippen um 1260: L. Wämser, Neue Ausgrabungen mittelalterlicher Spessart-Glashütten bei Schöllkrippen, Landkreis 

Aschaffenburg, Unterfranken. In: Das archäologische Jahr in Bayern, München 1982, 188-189, iSS. 
82 A. Gühne, Ein Glasschmelzplatz des 13. Jahrhunderts im Tharanter Wald, Gemarkung Grillenburg, Kreis Freital. In: Ausgrabungen und 

Funde 28, 1983, 30-36. Mglw. handelt es sich hier um einen Glasverarbeitungsplatz. 
83 M. Mendera, La production du verre médiéval en Toscane: les fouilles d'une verrerie à Germagnana (Gambassi-Florence). In: D. Foy, G. 

Sennequier (Hrsg.), Ateliers de verriers, wie Anm. 59, 89—102; dies.. Some aspects o f medieval glass production in central Italy. In: Annales 
du l i e Congrès de l'Association internationale pour l'Histoire du Verre Bàie 29 août - 3 septembre 1988, Amsterdam 1990, 303-315, 303 f. 

84 D. Foy, Le verre médiéval et son artisanat en France méditerranéenne, Paris 1989, 101 f. 
85 E. Cerna, Les plus anciennes documents sur la fabrication du verre en Bohème. In: D. Foy, G. Sennequier (Hrsg.), Ateliers de verriers, wie 

A11111. 59, 103-108; dies., Ergebnisse der Erforschung mittelalterlicher Glashütten in Böhmen. In: Annales du n e Congrès de l'Association 
internationale pour l'Histoire du Verre Beile 29 août - 3 septembre 1988, Amsterdam 1990, 335-340. 

86 Stephan/ Wedepohl/Hartmann, Waldglashütte Steimcke, wie Anm. 17, 106. 
87 F. Rademacher, Deutsche Gläser des Mittelalters, wie Anm. 72, 23. 
88 A. S. Gai, La produzione de vetro preindustriale in Germania sud-occidentale. Stato della ricerca e prospettive. In: M. Mendera (Bearb.), 

Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale. Quaderni del dipartimento di archeologia e storia delle arti. Sezion 
archeologia. Università di Siena. Florenz 1991. 375—410, 381. 

89 Steinhausen, Glashütten im Trierer Land, wie Anni. 50, 46; J. F. Böhmer. Regesta Karolinorum, 1S33. 158, Nr. 1714. 
90 Z . B. Westminster 1253: 14 Glaser W. R . Lethaby, Westminster Abbey. T h e Kings' Craftsmen. A study o f medieval building. London 1906, 

15S. 
91 W. Winkelmann, Archäologische Zeugnisse zum frühmittelalterlichen Handwerk in Westfalen. In: Frühmittelalterliche Studien 11, 1977, 

104-126, 123 ff. 
92 G. Pohl, E. Haevernick.J. Riederer, A. von den Driesch, Frühmittelalterliche Glaswerkstatt bei St. Ulrich und Afra in Augsburg. In: 

Bayrische Vorgeschichtsblätter 37, 1972, 60-72, 68; Ci. Pohl. Die frühmittelalterlichen bis neuzeitlichen Baubefunde. In: J.Werner (Hrsg.). 
Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in Augsburg 1961-1968. Münchner Beiträge zurVor- und Frühgeschichte 23, München 1977, 
465-483, bes. 465-470. Hier Datierung eher in das 8. Jh. 
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W e i t e r h i n f a n d e n sich unter den ersten h ö l -
z e r n e n Klosterbauten a u f der Insel R e i c h e n a u aus der 
ersten H ä l f t e des 8. Jh. S p u r e n eines W e r k p l a t z e s , 
darunter auch R e s t e z w e i e r grosser Ofen 9 3 . Sie k ö n n e n 
bis lang n i c h t s icher g e d e u t e t w e r d e n und w e r d e n 
als Z i e g e l ö f e n oder R e s t e e iner Eisenverarbeitungs-
anlage erklärt94. A b g e s e h e n davon, dass die Z i e g e l h e r -
stel lung — es w i r d die Hers te l lung von D a c h z i e g e l n 
erwogen 9 5 — auf e i n e m Bauplatz eines Holzbaues nicht 
sehr w a h r s c h e i n l i c h ist, wäre hier auch an O f e n z u m 
A u f s c h m e l z e n v o n Glas zu d e n k e n . 

Für die A b t e i L iesborn w i r d a n g e n o m m e n , dass 
dort Fensterglas vor O r t hergestel lt wurde9 '1 . M ö g -
l icherweise steht auch die Glaswerkstatt, die in S c h i c h -
ten des I i . J h . unter d e m B r a n d e n b u r g e r D o m erfasst 
w u r d e , in Z u s a m m e n h a n g mit der B a u s t e l l e n e i n -
richtung 9 7 . 

Glaswerkstätten auf Baustel len waren auch in 
Italien übl ich, w i e es die Beispiele in der Torre c ivica 
in Pavia98 und in der A b t e i San V i n c e n z o al V o l t u r n o 
z e i g e n , w o die Fenstergläser der karol ingischen K l o -
stergebäude an O r t und Stelle hergestel lt wurden 9 9 . 

Es ist auffal lend, dass in den S c h r i f t q u e l l e n , die 
über B a u v o r g ä n g e im Mitte la l ter b e r i c h t e n , die Glas-
h a n d w e r k e r i m G e g e n s a t z zu den M a u r e r n , S t e i n -
m e t z e n , Z i m m e r l e u t e n , S c h m i e d e n usw. nur selten 
genannt werden' 0 0 . 

V o m Bau der Masswerkfester der Anselmkapel le 
der Kathedra le v o n C a n t e r b u r y 1336 w i r d ber ichte t , 
dass 15 % der B a u k o s t e n a u f Glas und den Glaser 
entfielen 1 0 ' . I m Gegensatz zu den anderen Baumater ia-
l ien, die extra a b g e r e c h n e t w e r d e n , w i r d das Glas 
z u s a m m e n mit d e m H a n d w e r k e r abgerechnet . D i e s 
lässt darauf schliessen, dass hier die Mater ia lbeschaffung 
anders organisiert ist, v o m Glaser selbst geregelt wird . 

B e i m N e u b a u der Kathedrale von Lausanne im 
12.Jh. war a u f d e m Bauplatz eine Glaserwerkstatt e i n -
ger ichtet ' 0 ' , in der die Fenster für die Kathedrale h e r -ÌD ' 

gestellt w u r d e n . D i e s e Werkstatt war 1235 bereits auf-
g e g e b e n , als dort ein Schreiberatel ier erstellt wurde 1 0 3 . 

O b in beiden Fällen die Glasmasse v o r O r t h e r -
gestellt bzw. verarbeitet w u r d e , oder o b angel ie ferte 
S c h e i b e n ledig l ich zurechtgeschni t ten u n d auch b e -
malt w u r d e n , w i r d n icht ersichtl ich, w o b e i die erst-
genannte M ö g l i c h k e i t n icht auszuschliessen ist. 

W i e bereits e r w ä h n t , ist in M i t t e l e u r o p a i m 
13 .Jh. eine starke Z u n a h m e des G e b r a u c h s von H o h l -
glas zu b e o b a c h t e n . Dies ist s icherl ich mit d e m A n -
w a c h s e n der Z a h l der e i n h e i m i s c h e n Glashütten ver-
k n ü p f t . Anderersei ts w i r d auch mit grossen M e n g e n 
v o n Importglas aus d e m S ü d e n g e r e c h n e t . 

W i r d auch bei verschiedenen Hüttenplätzen das 
S p e k t r u m der dort hergestel l ten Gläser erkennbar'0 4 , 
so kann in den meisten Fällen die Frage nach der 
Provenienz mittelalterlicher Gläser nicht abschliessend 
b e a n t w o r t e t w e r d e n . 

Versuche, die H e r k u n f t v o n G l a s o b j e k t e n auf-
g r u n d st i lgeschichtl icher U n t e r s u c h u n g e n zu b e s t i m -
m e n , haben zu ke inen ü b e r z e u g e n d e n Ergebnissen 
ge führt . Dass farbloses Glas I m p o r t aus dem M i t t e l -
m e e r r a u m und grünes Glas nördl ich der A l p e n h e r g e -
stellt w o r d e n sei, w u r d e eine Z e i t l a n g als A x i o m a n g e -
sehen, ist j e d o c h heute nicht m e h r haltbar105. So haben 
Analysen ergeben, dass es sich beispielsweise bei farb-
losen und bei grünen N u p p e n b e c h e r n aus Nürnberg'0'"', 
Freiburg i. Br. und Breisach am Rhein 1 0 7 u m verg le ich-
bare c h e m i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g e n u n d in allen 
Fällen u m Sodagläser handelt , die nach v o r h e r r s c h e n -
der M e i n u n g nur südlich der A l p e n hergestellt w e r d e n 
k o n n t e n . 

93 A. Zettler, Die frühen Klosterbauten der Reichenau. Ausgrabungen - Schriftquellen - St. Galler Klosterplan. Archäologie und Geschichte. 
Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland Bd. 3. Sigmaringen 198S, 13S. 

94 Für diese Öfen wurde auch eine Funktion als Backöfen vorgeschlagen: H. Steuer. Bericht über die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 
«Mittelalter» während der Jahrestagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Regensburg 1984. In: Z A M 13, 
1985,237-239,237. 

95 Zettler, Klosterbauten der Reichenau, wie Anm. 93, 273, möchte jedoch nicht ausschhessen, dass bereits die Holzbauten mit Ziegeln 
gedeckt waren. Möglicherweise wurden in den erfassten Öfen Leistenziegel nach antikem Vorbild gebrannt 

96 H.-W. Peine u. a. ,Vorwiegend Alltagssachen. In: B.Trier (Hrsg.). Ausgrabungen in der Abtei Liesborn. Eine Dokumentation des West-
fälischen Museum für Archäologie, Münster 1993, 135-251, 186. 

97 K. Grebe, Ergebnisse der Ausgrabungen in Brandenburg (Havel). In: Germanen, Slawen, Deutsche. Berlin 1969, 115-128. 
98 Ward-Perkins, Scavi nella Torre Civica di Pavia, wie Anm. 5. 
99 Hier wurden auch qualitätvolle Hohlgläser hergestellt. S . A . Zettler, Bespr. von: R . Hodges (Hrsg.), San Vincenzo al Volturno i : T h e 1980-

8fi Excarvations, Part 1. Archaeological Monographs of the British School at R o m e 7, London 1993. In: Z A M 21, 1993, 235-243, 237. In 
dem bisher erschienenen 1. Band der San Vincenzo-Publikation sind diese Befunde jedoch noch nicht publiziert. 

100 Vgl . G. Binding, Baubetrieb im Mittelalter, Darmstadt 1993, bes. 26S f. 
101 G. Kowa, Architektur der Englischen Gotik, Köln 1990, 32. 
102 Für den Hinweis danke ich Jürg Tauber. 
103 C h . R o t h (Hrsg.), Le Cartulaire du Chapitre Nortre-Dame de Lausanne. Mémoires et Documents publiés par la Société d'Histoire de la 

Suisse romande.Troisième Série,Tome III, Lausanne 194S, 703, Nr. S76. 
104 Z . B. L. Wamser, Glashütten im Spessart, wie A n m . 77; H. Boss, L. Wamser, Eine Waldglashütte des frühen Spätmittelalters bei Schöll-

krippen. I11: Das archäologische Jahr in Bayern 1983 (1984) 157-159; Stephan/ Wedepohl/Hartmann, Waldglashütte Steimcke, wie Anm. 17; 
Wedepohl, Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser, wie A n m . 54, 28; Jedoch darf bei dem Material nicht ausser Acht gelassen 
werden, dass es sich hierbei zum Teil auch um zum Wiedereinschmelzen vorgesehenes Glas von anderen Herstellungsorten handeln 
könnte. 

105 M. Schmaedecke, Nuppenbecher aus Breisach und Freiburg im Breisgau und weitere Glasfunde.Teil 1 - Archäologischer Befund und 
Interpretation. In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 13, 19S5, 77-93-

io(S Die Analysen sind publiziert bei E. Baumgartner, Glasfunde des 13. und 14. Jahrhunderts von der Frohburg (Kanton Solothurn).In: Z A K 
42, 1985, 157-172, 171, Anm. 129. 

107 J. Leiber,W. Czygan, H. Maus, Nuppenbecher aus Breisach und Freiburg im Breisgau und weitere ausgewählte Glasfunde,Teil II. C h e m i -
sche Untersuchung der Gläser und Auswertung der Analysenergebnisse. I11: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 13, 1985,93-108. 
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Anderersei ts w a r das nördl ich der A l p e n h e r -
gestellte Glas spätestens seit der ersten Häl f te des 13. 
J a h r h u n d e r t s a u c h südl ich der A l p e n k o n k u r r e n z -
fähig'08. 

4. Chemische Analysen 
von Gläsern 
Bereits seit d e m E n d e des 18.Jh. , j e d o c h nach 

h e u t i g e n Massstäben mit sicheren M e t h o d e n erst seit 
den 50er Jahren dieses Jahrhunderts , w e r d e n his to-
rische Gläser c h e m i s c h analysiert. Ein Z i e l der A n a -
lysen ist es, die H e r k u n f t von G l a s o b j e k t e n zu er for-
schen. H e u t e w e r d e n mehrere M e t h o d e n angewandt . 
G e b r ä u c h l i c h sind R ö n t g e n - F l u o r e s z e n z - S p e k t r a l -
analyse,Atomabsorptions-Spektralanalyse, N e u t r o n e n -
aktivierungsanalyse u n d die V e r w e n d u n g e iner E l e k -
t r o n e n m i k r o s o n d e als K o m b i n a t i o n eines E l e k t r o n e n -
mikroskops mit e inem R ö n t g e n s p e k t r o g r a p h e n ' ° 9 . E i n 
erfahrenen A n a l y t i k e r soll j e d o c h wissen, so Karl Hans 
W e d e p o h l , «... systematische Fehler auszuschalten, so 
dass die B e h a u p t u n g e iner U n v e r g l e i c h b a r k e i t mit 
unterschiedl ichen M e t h o d e n analysierter Gläser u n b e -
rechtigt ist.»"0 

Aus k o n s e r v a t o r i s c h e n G r ü n d e n w ä r e bei der 
U n t e r s u c h u n g archäologischen Fundmaterials z w e i f e l -
los der zerstörungsfreien R ö n t g e n - F l u o r e s z e n z - S p e k -
tralanalyse der V o r z u g zu g e b e n . D a die Fundstücke 
j e d o c h im a l l g e m e i n e n i m B o d e n v e r s c h i e d e n e n E i n -
flüssen ausgesetzt w a r e n , h a b e n sich an deren A u s s e n -
schale v ie l fach K o r r o s i o n s s c h i c h t e n gebi ldet , deren 
Z u s a m m e n s e t z u n g stark von der e igent l ichen Beschaf-
fenheit des O b j e k t e s abweicht ' " .Aussagekräf t ige Infor-
m a t i o n e n sind also nur aus unverändert g e b l i e b e n e n 
Partien zu erzie len. U m an diese zu ge langen, müssen 
sie f re ige legt w e r d e n , was e i n e n zerstörenden E i n g r i f f 
in das O b j e k t b e d e u t e t . 

Es ist also im Einzelfal l a b z u w ä g e n , o b und 111 
w e l c h e r F o r m zerstörende E i n g r i f f e in ein O b j e k t 
er fo lgen sollen, i n w i e w e i t wissenschaft l iche E r k e n n t -

nisse w i c h t i g e r als die vol lständige E r h a l t u n g eines 
O b j e k t e s erachtet w e r d e n . 

W i e e r w ä h n t , ist es ein Z i e l v o n A n a l y s e n , die 
P r o v e n i e n z v o n Gläsern zu b e s t i m m e n . U n t e r s u c h t 
w e r d e n die in der Glasmasse enthal tenen E l e m e n t e 
und deren Verhältnisse zueinander . S ichere V e r b i n -
d u n g e n von O b j e k t e n zu den betre f fenden G l a s r e g i o -
nen oder zu best immten H ü t t e n k ö n n e n nur g e k n ü p f t 
w e r d e n , w e n n Glasmasse von b e i d e n Stel len identisch 
ist und sich auch zeit l ich entspricht. A l l g e m e i n u n u m -
strittene U n t e r s u c h u n g e n l iegen hierzu j e d o c h bislang 
n o c h nicht vor"- . 

5. Sodaglas — Kaliglas 
Als K r i t e r i u m für die U n t e r s c h e i d u n g v o n i m 

m e d i t e r r a n e n R a u m und nördl ich der A l p e n h e r g e -
stellter Glasmasse i m Mitte la l ter w i r d bisher die V e r -
w e n d u n g v o n Soda oder v o n K a l i u m als Flussmittel 
angesehen. Im S ü d e n sei N a t r o n (natürliches Soda aus 
terrestrischen A b l a g e r u n g e n ) o d e r Soda enthal tende 
Pf lanzenasche (z. B. der Salicomia herbacea)"3 b e n u t z t 
w o r d e n , i m N o r d e n B a u m a s c h e o d e r Pottasche" 4 . D i e 
F o r s c h u n g g e h t bisher davon aus, dass — soweit dies 
für den europäischen R a u m v o n B e d e u t u n g ist — i m 
M i t t e l a l t e r S o d a nur i m M i t t e l m e e r r a u m u n d i m 
vorderen O r i e n t g e w o n n e n w e r d e n konnte . 

Bis g e g e n die z w e i t e Hälf te des 8.Jh. w u r d e in 
M i t t e l - und N o r d e u r o p a j e d o c h ausschliesslich und 
danach n o c h fallweise bis in das 11 .Jh. Sodaglas h e r g e -
stellt und verarbei tet" 5 . 

Für den O s t s e e r a u m w i r d im 9. und 10. Jh. der 
I m p o r t von R o h g l a s und nicht von R o h s t o f f e n a n g e -
n o m m e n 1 " ' . E i n e M ö g l i c h k e i t für die H a n d e l s f o r m 
v o n Glasmasse sind Tesserae, die w o h l v o r n e h m l i c h 
aus d e m M i t t e l m e e r r a u m import ier t w u r d e n " 7 . 

A u c h e ine M ö g l i c h k e i t , u m an Sodaglas zu 
ge langen, w a r das E i n s c h m e l z e n antiken Glases. D e r 
M ö n c h T h e o p h i l u s Presbyter beschreibt i m n . Jh. , 
dass die «Franken» - w o m i t er of fenbar die B e v ö l k e r u n g 
in den ehemals r ö m i s c h besetzten R e g i o n e n m e i n t -

108 1215/16 verhandelte ein Basler Kaufmann Glas aus «Alamania» zur Spiegelherstellung nach Genua. Staatsarchiv Genua, Archivio notarile, 
Akten des Notars Lanfranco, 2.Teil, BI. 411% Nr. 3, Druck: R . Doehard, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l 'Outremont, 
Brüssel/Rom 1941, 173, Nr. 343. 1258 wird von Genua «schwäbisches» Glas nach Tunis verschifft. Staatsarchiv Genua, Archivio notarile, 
Akten des Notars Angelinus de Sigistro 1, BI. 2741', Nr. 2, Druck: Doehard, s. o., 545, Nr. 1003. 

109 Wedepohl. Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser, wie Anm. 54, 22. 
110 Wedepohl, Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser, wie Anm. 54, 24. Nicht bei allen publizierten Analysen — insbesondere bei 

älteren, aber auch bei jüngeren — sind jedoch die Methoden angegeben. 
i n Vgl . Leiber/Czygan/Maus, Chemische Untersuchungen, wie Anm. 107,97 f 
112 Vgl. in diesem Zusammenhang: M . Schmaedecke, Besprechung von C. Pause, Spätmittelalterliche Glasfunde aus Venedig. Ein archäologi-

scher Beitrag zur deutsch-venezianischen Handelsgeschichte. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie Band 28. Bonn 
1996. In: Archäologische Informationen 19, 1996,225-228. 

113 Wedepohl, Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser, wie Anm. 54, 7. 
114 Wedepohl. Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser, wie Anm. 54, 6 I. 
115 M. D e k o w n a , Remarques sur la chronologie de l 'introduction dans la verrerie européenne médiévale de la technologie potassique et de 

celle au plomb non-alcaline. In: Annales du Sème Congrès International d'Etude Historique du Verre, London - Liverpool 1979, Liège 
1981, 145-160, 155. Augsburg: Pohl/Haevernick/Riederer/von den Driesch, Glaswerkstatt bei St. Ulrich und Afra, wie Anm. 92, 70. C o r v e y 
und Paderborn: Stephan/ Wedepohl /Hartmann, Waldglashütte Stei nicke, wie Anni. 17, 118. Ausserdem angekündigt: H . - G . Stephan, Studien 
zur Siedlungsstruktur und -entwicklung von Stadtwüstung und Kloster C o r v e y (800-1680). Eine Synopse auf der Grundlage neuer 
archäologischer Quellen. Denkmalpflege und Forschungen in Westfalen-Lippe; Birka: Olson, Chemische Analysen, wie Anm. 63, 251-255; 
Haithabu: Bei mehr als der Hälfte der Gläser handelt es sich um Sodaglas, das entweder aus Natron (natiirl. Soda) oder aus Soda enthalten-
der Pflanzenasche hergestellt wurde. M. Dekowna. Les verres de Haithabu (Rapport préliminaire). In. Annales du y Congrès International 
d'Etude Historique du Verre, Berlin - Leipzig 1977, Liège 1978, 167-188, 147. 

116 Dekowna, Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32, 55. 
117 Bencard. Wikingerzeitliches Handwerk in Ribe, wie Anm. 44, 126 f.: Matiskainen, Glasherstellung in Skandinavien, wie Anm. 44. 155. 
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A b b . 5 Verb re i tung der Salzpflanze Salicornia europaea. 

antike R u i n e n («aedificis paganorum») nach M o s a i k -
steinen und Hohlg las durchsuchten , u m diese für die 
Hers te l lung v o n verschiedenfarb igem Fensterglas e in-
z u s c h m e l z e n " 8 . 

In der F o r s c h u n g ist bisher u n b e a c h t e t g e b l i e -
b e n , dass die Salzpf lanze Salicornia, aus deren A s c h e 
Soda g e w o n n e n w u r d e , nicht nur i m M i t t e l m e e r g e b i e t 
verbreitet ist. A b g e s e h e n v o m V o r k o m m e n in verschie-
d e n e n osteuropäischen und asiatischen G e b i e t e n , ist 
sie an den N o r d s e e k ü s t e n Frankreichs, B e l g i e n s , der 
N i e d e r l a n d e , Deutschlands , u n d e iniger skandinavi-
scher L ä n d e r s o w i e auch in e in igen B e r e i c h e n der 
Ostsee, aber vereinzel t a u c h i m B i n n e n l a n d , anzutref-
fen"'J (Abb. 5). E i n h e i m i s c h e N a m e n - deutsch: Glas-
schmalz, englisch: Glasswort - z e i g e n , dass die V e r w e n -
d u n g dieser Pf lanze für die Glasherste l lung auch i m 
N o r d e n b e k a n n t ist. D a es u n w a h r s c h e i n l i c h ist, dass 

man i m Mitte la l ter h i e r v o n keine K e n n t n i s besass, ist 
davon a u s z u g e h e n , dass Salicornia für die Glasherstel-
lung, d. h. für die Hers te l lung v o n Sodaglas v e r w e n d e t 
w u r d e . 

Eine entscheidende V e r ä n d e r u n g in der mit te l -
und n o r d e u r o p ä i s c h e n Glasherste l lung ist seit d e m 
8. Jh. zu beobachten 1 2 0 , denn v o n dieser Z e i t an w i r d 
auch Kaliglas hergestellt 1 2 ' . S o fanden sich unter den 
G l a s p r o d u k t e n der Glaswerkstatt unter der P a d e r -
b o r n e r Pfalz n e b e n Sodagläsern auch Kaligläser'-3 . 
Weitere Kaligläser sind ausVreden (8 .Jh.)123 und Kordel 
bekannt 1 2 4 . 

D ies weist s o w o h l auf die N u t z u n g anderer 
R e s s o u r c e n hin, als a u c h auf veränderte P r o d u k t i o n s -
und H a n d e l s f o r m e n . 

Sodagläser b l e i b e n nördl ich der A l p e n j e d o c h 
n o c h w e i t bis in das h o h e Mitte la l ter in G e b r a u c h . 

11S Presbyter, Schedala diversarum Artium. wie Anm. 76, 112. 
119 G. Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Pteridophyta Spennatophyta, Bd. 3, Angiospermae Dicotylédones l.Teil 2, Berlin, Hamburg 

1979, 723 f., Fig. 319; H. Haempler, P. Schönfelder, Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1989% 

14S. Für die Literaturhinweise danke ich Pascal Favre, Liestal. 
120 Vgl. Dekowna, Remarques sur la chronologie, wie Anm. 115, 160. 
121 Dekowna. Remarques sur la chronologie, wie Anni. 115, 155. 
122 Wedepohl, Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser, wie A n m . 54, 26. 
123 s. o. 
124 Olson, Chemische Analysen, wie Anm. 63, 251-255. 
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Beispielsweise ist e ine grosse Z a h l farbloser oder auch 
grünst ichiger und g r ü n e r qualitätvoller Hohlgläser des 
13. u n d 14.Jh. , w i e etwa N u p p e n b e c h e r , aus Sodaglas 
hergestel lt worden 1 2 5 . 

O b es sich bei diesen mitte la l ter l ichen S o d a -
gläsern u m ital ienischen o d e r speziell u m v e n e z i a n i -
schen 1 2 6 Import handelt o d e r aber u m e inheimisches 
Materia l ' 2 7 , w i r d derzeit kontrovers diskutiert . 

W e n n 1285 die R e g i e r u n g v o n M u r a n o z u m 
S c h u t z der städtischen W i r t s c h a f t v o r K o n k u r r e n z 
v e r b o t e n hat, dass alle A r t e n von R o h m a t e r i a l für die 
G l a s h e r s t e l l u n g unci auch B r u c h g l a s aus der Stadt 
ausgeführt werden' 2 8 , so ist daraus zu schliessen, dass 
bis dahin solches Mater ia l ausgeführt und verhandelt 
w o r d e n war. Dass der H a n d e l mit R o h g l a s in Italien 
übl ich war, w i r d auch d u r c h u r k u n d l i c h e U b e r l i e -
f e r u n g e n aus M u r a n o u n d derToskana aus d e m 14.Jh. 
belegt , in d e n e n in speziel len Ö f e n hergestelltes R o h -
glas (marzacotta o d e r fritta) e r w ä h n t werden 1 2 9 . Für die 
nordital ienische Glasindustrie mussten R o h s t o f f e i m -
port iert w e r d e n . D i e s z e i g e n beispielsweise das u m 
1025 n. C h r . vor der türkischen Küste gesunkene Schif f , 
dessen L a d u n g Glasbruch und Glasbarren von Sodaglas 
z u m W i e d e r e i n s c h m e l z e n enthielt und das o f f e n b a r 
a u f d e m W e g von der Levante nach V e n e d i g war'3 0 und 
die schri f t l iche E r w ä h n u n g von S o d a i m p o r t e n aus S y -
rien'-". A u c h n o c h i m 17. Jh. i m p o r t i e r t e man Soda — 
levantinische Racketta und Soda Hispanic- nach Italien'32. 

A u s den 30erJahren des 16.Jh. ist aus Ö s t e r r e i c h 
über l ie fert , dass s o w o h l Soda aus M i t t e l m e e r r e g i o n e n 
(Spanien,Trent ino) für die Glasherste l lung i m p o r t i e r t 
w u r d e als auch i m Land selbst versucht w u r d e , soda-
haltige Pf lanzen anzubauen' 3 3 . 

Ebenso war auch in W ü r t t e m b e r g «Suda Hispan» 
für die Glasherste l lung bekannt ' 3 4 . 

A u s d e m B e g i n n des 17. Jh. ist überl iefert , dass 
auch Salzasche aus der Saline Salzdetfurt für die H e r -
stel lung von «Weissglas» — also Natronglas — v e r w e n d e t 
w e r d e n sollte'35 

D e m n a c h b e v o r z u g t e man für die H e r s t e l l u n g 
h ö h e r w e r t i g e r Gläser w e i t e r h i n Soda, und es ist w e n i g 
w a h r s c h e i n l i c h , dass die in der f rühen N e u z e i t prakt i-
zierten M e t h o d e n der H e r s t e l l u n g v o n Sodaglas i m 
Mitte la l ter nicht b e k a n n t waren. 

Im M i t t e l m e e r r a u m w u r d e aber auch Kaliglas 
hergestel lt . D i e s ze igen die G l a s k u c h e n aus Pavia'3 6 

und indirekt auch das 1306 i n V e n e d i g erlasseneVerbot 
ka l iumhalt ige Farnasche zu v e r w e n d e n ' 3 7 . 

D i e bisher analysierten G l a s k u c h e n (Bad N a u -
h e i m (D)'3*, Hai thabu (D)'3 9, S t y r m e n (BG)'4 0 , N o w -
g o r o d ( R U S ) ' 4 ' , Pavia (I)'42) sind bis auf ein S t ü c k aus 
Pavia ausnahmslos aus Kaliglas hergestellt . 

D i e s ist auch bei den c h e m i s c h u n t e r s u c h t e n 
G l a s k u c h e n aus der N o r d w e s t s c h w e i z der Fall'43. D e r 
Publikation der Analyseergebnisse und deren Interpre-
tation soll hier nicht v o r g e g r i f f e n w e r d e n . Vorab sei 
j e d o c h mitgetei l t , dass es sich bei j e e i n e m G l a s k u c h e n 
aus Lausen (Tf . 2 .1) , Liestal (Tf . 3.1) und O b e r w i l (Tf . 
3.3) u m Kaliglas handelt . 

6. Schlüsse 
D i e ersten G l a s k u c h e n aus a r c h ä o l o g i s c h e n 

B e f u n d e n w u r d e n in den 70er Jahren des 19.Jahrhun-
derts in Skandinavien erfasst. D a vergleichbare O b j e k t e 
dort zu j e n e r Z e i t und auch n o c h später als Glättsteine 
in G e b r a u c h waren, n a h m man dies für die Fundstücke 
ebenso an'44. 

D i e A n s p r a c h e der als mittelalterl ich a n g e s e h e -
nen G l a s k u c h e n erfolgte also a u f g r u n d n e u z e i t l i c h e r 
volkskundl icher Parallelen im nördl ichen Europa. U n d 
diese D e u t u n g als «Glättsteine» w i r d bis in die G e g e n -
wart von den meisten A u t o r i n n e n ü b e r n o m m e n . 

Z u dieser D e u t u n g sind j e d o c h e inige Z w e i f e l 
a n z u m e l d e n : 

125 Leiber/ Czygan/Maus, Chemische Untersuchung, wie Anm. 107. 
126 S. z. B. jüngst: Pause, Glasfunde aus Venedig, wie Anm. 112. 
127 S. z. B. E. Baumgartner, Fundverbreitung und Produktionsgebiete. Z u r Glasherstellung im mittelalterlichen Europa. In: Annales 

du 12e congrès de l'Association internationale pour l'Histoire du Verre, Wien 2 6 . - 31. August 1991, Amsterdam 1993, 307—317. 
128 L. Zecchil i ,Vetro e vetrai di Murano. Studi della storia del vetro, Bd. 1, Venedig 1987, 7. 
129 M. Mendera, Some aspects of medieval glass production in central Italy. In: Annales du n e Congrès de l'Association internationale 

pour l'Histoire du Verre, Bâle 29 août - 3 septembre 1988, Amsterdam 1990, 303-315, 304. Vgl. A. Neri , L'Arte Vetraria. 1612, 
Mailand 1980, Kap.VIII u. X C I , wo die Herstellung von «fritta» beschrieben wird. 

130 G. F. Bass,The nature of the Serçe Limani glass. In:Journal o f Glass Studies 26, 1984, 64-69; L.J. Barnes u. a.; Lead isotope studies of 
some finds from the Serçe limani shipwreck. In: Proc. 24th Internat. Archaeometr. Symp. 1986, 1—22; zweites Zitat nach: Wedepohl, 
Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser, wie Anm. 54, 29. 

131 Zecchin,Vetro e vetrai di Murano, wie Anm. 128, 9. 
132 A. Neri , Von der Glasmacherkunst. In: Kunckel, Ars vitriaria, wie Anm. 21, 10 
133 E. Egg, Die Glashütten zu Hall und Innsbruck im 16. Jahrhundert, Innsbruck 1962, 21 f. 
134 Greiner, Glashütten in Württemberg, wie Anm. 75, 55. f. 
135 O. Bloss, Die älteren Glashütten in Südniedersachesen. Veröffentlichungen des Instituts fur Historische Landesforschung der 

Universität Göttingen 9, Hildesheim 1977, 139. 
136 T. Mannoni, Analisi tecnologiche dei materiali. Ward-Perkins, Scavi nella Torre Civica di Pavia, wie Anm. 5, 268,Tab. III. 

Die Möglichkeit , dass es sich hier um transalpinen Import handelt, ist nicht vollständig auszuschliessen, erscheint aber wenig 
wahrscheinlich. 

137 I Capitolari delle arti veneziane sottoposte alla giustizia e poi alla giustizia vecchia, Bd. 3, hrsg. v. G. Monticolo. Fonti per la storia 
d'Italia 29, R o m 1905, 95 f., nach: Pause; Glasfunde aus Venedig, wie Anm. 112, 22. 

138 Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anm. 12, 155, Anm. 1017. 
139 Dekowna, Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32,Tab. 13. 
140 Dekowna, Remarques sur la chronologie, wie Anm. 115, 147. 
141 Scapova, Lissoir de Novgorod, wie Anm. 3, 231—234. 
142 Mannoni, Analisi, wie Anm. 136, 268,Tab. III. 
143 S. Anm. 8. 
144 Literaturbelege bei: Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anm. 3, 137 und Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anm. 12, 156. 
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Das V e r b r e i t u n g s g e b i e t der m i t t e l a l t e r l i c h e n 
G l a s k u c h e n umschre ibt ganz Europa'4 5 . D a g e g e n sind 
die neuzei t l ichen «Glättsteine» lediglich i m nördl ichen 
M i t t e l e u r o p a und in S k a n d i n a v i e n zu b e o b a c h t e n . 
D. h. die Verbre i tungsgebiete sind im Mitte la l ter und 
in der N e u z e i t n icht d e c k u n g s g l e i c h . 

D i e V e r b r e i t u n g der mitte la l ter l ichen G l a s k u -
c h e n endet i m 13. Jh.. N e u z e i t l i c h e Stücke sind erst 
w i e d e r seit etwa d e m 16.Jh. zu fassen. Das heisst, dass 
eine F u n d l ü c k e von ca. 300 Jahren besteht'4 6 . 

D i e U n t e r b r e c h u n g des V o r k o m m e n s der Glas-
k u c h e n von ca. 300 Jahren und die anschliessende 
V e r s c h i e b u n g des V e r b r e i t u n g s g e b i e t e s ist o f f e n b a r 
d u r c h Ä n d e r u n g e n in d e r V e r w e n d u n g dieser O b j e k t e 
b e d i n g t . V o m Herstel lungsprozess her handelt es sich 
bei den S t ü c k e n u m ein A n f a n g s p r o d u k t bei der Glas-
herstel lung, d. h. b e i m Blasen v o n Glas. D a h e r musste 
nach e iner U n t e r b r e c h u n g in der H e r s t e l l u n g dieser 
O b j e k t e ke ine «Wiederer f indung» g e m a c h t w e r d e n . 

Bis in das 13. Jh. waren O b j e k t e aus Glas eine 
grosse Kostbarke i t , was durch den v e r g l e i c h s w e i s e 
g e r i n g e n B e s t a n d an Glasgefässen aus dieser Z e i t 
erkennbar wird. Im w i k i n g i s c h e n Kulturkreis wird dies 
sehr deut l ich d u r c h die Tatsache, dass sich led ig l i ch in 
4.09 % der ca. 1100 u n t e r s u c h t e n G r ä b e r in Birka 
Glasgefässe fanden 1 4 7 . Bei den Glasgefässen, die in den 
N o r d e n ge langten oder dort hergestel lt w u r d e n , h a n -
delte es sich a u f j e d e n Fall u m Luxusgüter . D a h e r 
erscheint es als u n w a h r s c h e i n l i c h , dass G l a s k u c h e n , 
die a u f g r u n d ihres M a t e r i a l w e r t e s e i n e n g e w i s s e n 
R e i c h t u m darstel l ten, (ausschliesslich?) als «Glätt-
steine», d. h. als W e r k z e u g e z u m Glät ten v o n Sto f fen 
b e n u t z t w o r d e n sind. 

In Birka w u r d e n in 5 G r ä b e r n Fragmente v o n 
G l a s k u c h e n gefunden l 4 S , die k a u m m e h r als W e r k z e u g e 
genutz t w e r d e n k o n n t e n , j e d o c h als Glasmasse e inen 
W e r t besassen. W e i t e r h i n fallt auf , dass dort ke ine 
W e r k z e u g e in den G r ä b e r n b e o b a c h t e t w u r d e n . So 
w i r d es u n w a h r s c h e i n l i c h , dass die G l a s k u c h e n den 

T o t e n als « W e r k z e u g - B e i g a b e » m i t g e g e b e n w u r d e n . 
V i e l m e h r ist einerseits damit zu r e c h n e n , dass die 
G l a s k u c h e n darauf h inweisen sollten, dass es sich bei 
den Verstorbenen u m Glashandwerker o d e r u m Perso-
nen handelt, die über Glashandwerker ver fügen. Paral-
lelen hierfür wären beispielsweise die in G r ä b e r n g e -
f u n d e n e n Eisenbarren, die die Vers torbenen als H e r -
steller von Eisen o d e r als Eisengiesser ausweisen'4'-'. 
D i e G l a s k u c h e n in den w i k i n g e r z e i t l i c h e n G r ä b e r n 
m ö g e n auch dem Z w e c k g e d i e n t haben, e inen g e h o -
b e n e n Lebensstil zu demonstr ieren («man hat Glas»)'50, 
w i e dies in F o r m v o n S c h m u c k s t e i n e n aus Glas auch 
in den Grablegen der m e r o w i n g i s c h e n K ö n i g s f a m i l i e 
unter d e m K ö l n e r D o m zu b e o b a c h t e n ist'5 '. U n d 
schliesslich wäre auch an Tal ismane zu d e n k e n , v e r -
g le ichbar den Bergkrista l len in m e r o w i n g e r z e i t l i c h e n 
Gräbern. Für die be iden letztgenannten M ö g l i c h k e i t e n 
w ü r d e sprechen, dass s o w o h l in Birka'5 2 als auch in 
Wörrstadt'5 3 Glaskuchen in Kästchen deponiert waren. 

Als weiteres A r g u m e n t für die D e u t u n g der 
G l a s k u c h e n als Glättsteine w u r d e herausgestellt , dass 
sich diese O b j e k t e meist in Frauengräbern fanden, 
was deren V e r w e n d u n g als ein von Frauen benutztes 
W e r k z e u g b e l e g e n soll; und das Glät ten von S t o f f e n -
so w i r d es a n g e n o m m e n — sei eine Frauenarbeit '5 4 . 

In der A u f z ä h l u n g von Fundstücken aus Frauen-
gräbern v o n H a e v e r n i c k / H a b e r e y scheint es sich j e -
d o c h nur bei z w e i O b j e k t e n (Ball inaby [GB] und 
O m m e n s t a d [N])'55 u m massive G l a s k u c h e n zu h a n -
deln. D i e wei teren aufgeführten G l a s k u c h e n aus Frau-
e n g r ä b e r n (Wörrstadt [D]'56, Hopperstad [N]'5 7 , B i r k a 
[S]'5S) sind h o h l , und es handelt sich hierbei u m einen 
anderen Glastyp mit vermutl ich anderer Funkt ion. D i e 
B e o b a c h t u n g v o n Greta A r w i d s s o n , dass sich in Birka 
in f ü n f Frauengräbern massive (d. h. die hier b e h a n -
delten) G l a s k u c h e n fanden'5 9 , wird dadurch relativiert, 
dass ü b e r h a u p t G l a s o b j e k t e in F r a u e n g r ä b e r n g e g e n -
über d e n e n in M ä n n e r g r ä b e r n w e i t überwiegen" 1 0 . 
G e g e n eine generel le Z u w e i s u n g von G l a s k u c h e n zu O D o 

145 In Südeuropa sind j e d o c h lediglich zwei Fundorte bekannt: Südfrankreich: Maquet, Lissoirs de verre, wie Anni. 3. 319-334. 
Planche 3; Norditalien: Ward-Perkins, Scavi nella Torre Civica di Pavia, wie Anni. 5, 77-139. 

146 Bereits Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anni. 3, 137 ist 1963 aufgefallen, dass für einen Zeitraum von etwa 500 Jahren kein 
Nachweis für das Vorhandensein und den Gebrauch dieser Objekte zu erbringen ist. Sie fuhren dies auf den ungenügenden Kenntnisstand 
zurück. Ist heute unser Kenntnisstand zwar etwas grösser, so hat sich diese Lücke jedoch nicht schliessen lassen. Bei der grossen Zahl von 
inzwischen durchgeführten archäologischen Untersuchungen möchten wir annehmen, dass hier keine Forschungslücke vorliegt - was 
letztendlich jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden kann 

147 G. Arwidsson, Glas. In: diess. (Hrsg.), Birka. Untersuchungen und Studien II. 1. Systematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm 1984, 
203-212, 203. 

148 Arwidsson, Glas, wie Anni. 147, 207,Tab. 24.2. 
149 M. Müller-Wille, Der Schmied im Spiegel archäologischer Quellen. In: Jankuhn u. a., Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit 2, 

wie Anm. 56, 216-260, 237 f. 
130 Vgl. H. Steuer, Frühgeschichtliche Sozialstrukturen. Abh. d. Akad. d. Wiss. i. Göttingen. Phil.-Hist. Klasse, 3. Folge. Nr. 128. Göttingen 1982. 

491 f-
131 Kat. Franken, wie Anm 4, 933 f., Kat.VI.2.5 b, f. 
132 H. Arbmann, Birka 1. Die Gräber, Stockholm 1943. Grab 513 , 153,Taf. 153,1; Grab 963. 3S8.Taf. 153,2. 
153 Lindenschmit, Sammlungen der Stadt und des Altertumvereins, wie Anni. 4, 7 6 . T f . V L 1 0 ; Zeller. Fränkische Altertümer, wie Anni. 4, 234, 

T f . 134,9; Kat. Franken, wie A11111. 4, 1037. Kat. X . 1.18. Hier handelt es sich jedoch um einen hohlen «Glaskuchen». 
154 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anm. 3. 135. 
155 a. a. O., 132, 133. Die angeführte Literatur war mir nicht zugänglich. 
156 Lindenschmit, Sammlungen der Stadt und des Altertumvereins, wie Anm. 4. 7 6 , T f . V I , 10; Zeller. Fränkische Altertümer, wie Anm. 4, 234, 

T f . 134,9; Kat. Franken, wie Anm. 4, 1037, Kat. X . 1 . 1 8 . 
157 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anni. 3, 132. 
158 Grab 854: Arbmann, Schweden lind das karolingische Reich , wie Anm. 11.41 f ,T f . 13.2. 
159 Arwidsson, Glättsteine und Glättbretter, wie A n m . 16, 199. 
160 Arwidsson, Glas, wie Anni. 147,203. 
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F r a u e n g r ä b e r n spricht w e i t e r h i n , dass in Birka ein 
G l a s k u c h e n w o h l e i n e m M ä n n e r g r a b z u z u o r d n e n 
ist"", und in e i n e m n o r w e g i s c h e n G r a b sich ein Glas-
k u c h e n z u s a m m e n mit e i n e m S c h w e r t f a n d " " . S o m i t 
w i r d d ie g e n e r e l l e Z u w e i s u n g dieser O b j e k t e zu 
Frauengräbern und damit zur Frauenarbeit nicht m e h r 
haltbar"'-'. 

Schliessl ich ist als B e l e g für die V e r w e n d u n g 
von G l a s k u c h e n z u m Glät ten von L e i n e n deren V o r -
k o m m e n in den Hers te l lungs- o d e r I m p o r t g e g e n d e n 
v o n L e i n e n seit der späten Kaiserzeit a n g e f ü h r t w o r -
den"'3 . D e m kann nicht w i d e r s p r o c h e n w e r d e n , da 
überal l , w o L e i n e n s t o f f e v e r w e n d e t w u r d e n , diese 
e n t w e d e r dort hergeste l l t o d e r d o r t h i n e x p o r t i e r t 
w u r d e n . A b e r nicht überall , w o es L e i n e n s t o f f e gab, 
sind G l a s k u c h e n anzutref fen. 

Ist die D e u t u n g der G l a s k u c h e n als Glättsteine 
nicht m e h r haltbar, so g e w i n n t die D e u t u n g als Glas-
barren an G e w i c h t . R o h g l a s war einfacher zu transpor-
tieren als die z e r b r e c h l i c h e n Glasgefässe. D i e Fer t ig-
p r o d u k t e brauchten dann nur n o c h über e ine kürzere 
Distanz zu den V e r b r a u c h e r n transportiert w e r d e n . 

Da für das Erhi tzen der Glasmasse wesent l i ch 
g e r i n g e r e M e n g e n an B r e n n s t o f f er forderl ich waren 
als für die H e r s t e l l u n g v o n Glasmasse, mussten die 
verarbe i tenden Werkstätten n icht in der N ä h e o d e r 
innerhalb der grossen W a l d g e b i e t e l iegen. 

Für den I m p o r t von G l a s k u c h e n als H a l b f a b r i -
kate, d. h. als Glasbarren, lassen sich besonders aus 
d e m skandinavischen R a u m I m p o r t e von Barren und 
H a l b f a b r i k a t e n v e r s c h i e d e n e r Meta l le als Parallelen 
heranziehen" ' 4 . 

Z u m Färben v o n Glas und für die E m a i l h e r -
ste l lung w u r d e e i n e m Traktat des 14_Jh. z u f o l g e Glas-
masse in Form von Perlen aus V e n e d i g importiert" ' 5 . 
D a r a u f , dass der H a n d e l m i t in M u r a n o und in der 
Toskana hergestel l tem R o h g l a s (marzacotta oder fritta) 
i m 14. Jh. in Italien übl ich war, w u r d e o b e n bereits 
h ingewiesen" ' 6 . 

Ebenfal ls d e m Färben v o n Glas und für die 
E m a i l h e r s t e l l u n g d i e n e n d e Stücke, j e d o c h in F o r m 
v o n G l a s k u c h e n , sind aus d e m späten 17. o d e r f r ü h e n 
18. Jh. aus M u r a n o bekannt ' 6 7 . K ö n n e n diese Glas-
k u c h e n auch nicht direkt mit den hier b e h a n d e l t e n 
O b j e k t e n v e r g l i c h e n w e r d e n (sie sind f lach und mit 
e iner H e r s t e l l e r m a r k e gestempelt ) , so g e b e n sie d o c h 
einen H i n w e i s darauf, dass das Verhandeln von R o h g l a s 
ü b l i c h war. 

A n einer R e i h e von Plätzen, an d e n e n Glas 
wei terverarbe i te t w u r d e , w u r d e n G l a s k u c h e n erfasst. 
D i e s ist beispielsweise der Fall in Haithabu'6 8,York'6 '- ', 
Verr ières (Dép. Aube) 1 7 0 , Z ü r i c h ' 7 1 und Pavia'7-. A u c h 
in den n o r d w e s t s c h w e i z e r i s c h e n F u n d o r t e n Basel, 
L iesta l-Röserntal , Fül l insdorf -Al tenberg , L a u s e n - B e t -
tenach und G i p f - O b e r f r i c k , A l t -Tiers te in gibt es H i n -
weise a u f die V e r a r b e i t u n g von Glas. 

A n v e r s c h i e d e n e n F u n d o r t e n v o n G l a s k u c h e n 
w u r d e die H e r s t e l l u n g von Glasperlen und - r i n g e n 
b e o b a c h t e t , so in Z ü r i c h ( 1 0 . / 1 1 . Jh) . ' 7 ' , P a r c h i m -
Liicidigsee (11 .Jh.) ' 7 4 u n d N i e m t a l , (13.Jh.) '7 5 . 

W i e bereits o b e n e r w ä h n t , w u r d e w e g e n der 
Ä h n l i c h k e i t des Glasmaterials eines G l a s k u c h e n s aus 
der Glashütte S t e i m c k e mit der Glasmasse an e i n e m 
K ö l b e l u n d aus H ä f e n geschlossen, dass es sich dabei 
u m ein in dieser H ü t t e hergestelltes S t ü c k handelt '7 6 . 
D e r B e f u n d kann aber a u c h anders interpretiert w e r -
den: B e i den G l a s k u c h e n handelt es sich u m R o h m a -
terial, das hier w i e d e r a u f g e s c h m o l z e n und zu Glas-
o b j e k t e n w e i t e r v e r a r b e i t e t w o r d e n ist. 

A u c h G l a s k u c h e n aus Hai thabu k ö n n e n e inze l -
nen B r o c k e n aus Glasmasse zugeordnet werden' 7 7 . Hier 
sind die selben z w e i M ö g l i c h k e i t e n der Interpretat ion 
in Betracht zu z i e h e n . 

W e n n in diesen und anderen Glaswerkstätten 
import ierte Glasmasse aufgeschmolzen und verarbeitet 
w u r d e , stellt sich die Frage, w o das R o h g l a s hergestellt 
w u r d e . 

161 Arwidsson, Glättsteine und Glättbretter, wie Anni. 16, 199. 
162 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anni. 3, 135. Das angegebene Zitat - E. Bakka, Loues Skjerstad s. og. p. Nördl. Grabhügel, 

Arböger 1902, 142 Nr. 4 b . - war mir nicht zugänglich. 
162a Auch in Zons, Stadt Dormagen, Kreis Neuss fanden sich in zwei Gräbern (14. Jh.) j e ein Glaskuchen. Ein Grab kann sicher als Männer-

grab angesprochen werden, das andere zu 60 %. Freundliche Mitteilung Frau Dr. Marion Roehmer , Dormagen. Die Publikation des 
Befundes ist fur 1997 geplant (M. Roehmer. Burg Friedestrom in Zons. Rheinische Ausgrabungen Bd. 42). 

163 Macquet. Lissoirs de verre, wie Anni. 3, 331. 
164 Import von Halbfabrikaten von Äxten: Wikinger, Waräger, Normannen, wie Anm. 40, 128; Rohstof f für den Bronzeguss und 

importiertes Eisen festgestellt: Bencard, Das Handwerk der Wikingerzeit in R i b e (Ripen), wie Anm. 65, 165.; Silber- und 
Buntmetallbarren: H. Drescher. Metallhandwerk des 8 . -n .Jahrhunderts in Haithabu auf Grund der Werkstattabfälle. 
In: Jankuhn u. a., Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit 2, wie Anm. 56, 174-192, 175 f.;Verkauf von Eisen in verschiedenen 
Formen: L. Thalin-Bergmann, Der wikingerzeitl iche Werkzeugkasten vom Mästermyr auf Gotland. In: Jankuhn u. a., Handwerk in 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit 2, wie Anm. 56, 193-215, 211 f. 

165 R . Bruck, DasTractat des Meisters Antonio da Pisa über die Glasmalerei. In: Repertor ium für Kunstwissenschaft X X V , 1902, 
240-269, 247. 

166 Mendera. Medieval glass production in central Italy, wie Anni. 129, 304.. 
167 R . Charleston, Glass «Cakes» as R a w Material and Articles of Commerce . In:Journal o f Glass Studies V, 1963, 54-68. 
168 Dekowna, Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32. Hier wurde eventuell auch Glas aus den Rohstof fen hergestellt. 
169 J. Radley, Economic Aspects of Anglo-Danish York. In: Medieval Archaeology XV, 1917, 37-57, 50. 
170 j . - C h r . Poutiers,Verrières. In: D. Foy, G. Sennequier (Hrsg.), Ateliers de verriers, wie Anm. 59, 68-69. 
171 Gutscher/Schneider, Funde Münsterhof in Zürich, wie Anni. 48, 303,Tf. 69.10. 
172 B. Ward-Perkins, La torre e lo scavo. In: ders. u .a . , Scavi nella Torre Civica di Pavia, wie Anm. 5, 86 f.; ders., Le fasi di attività 

artigianali. In: Ders. u. a.. Scavi nella Torre Civica di Pavia, a. a. O., 93-121 , 93 f. 
173 Gutscher/Schneider, Funde Münsterhof in Zürich, wie Anm. 48, 149, 303,Tf. 69.10. 
174 H. Keiling, Bemerkungen zu den Glasfingerringen von Parchim-Löddingsee. In: Zeitschrift für Archäologie 26, 1992, 105-1 ' 1 • 
175 Stephan, Waldglashütte im Bramwald, wie Anm. 75; Stephan/ Wedepohl/Hartmann, Waldglashütte Steimcke, wie Anm. 17. 
176 Stephan/ Wedepohl/Hartmann, Waldglashütte Steimcke, wie Anm. 17, 117. 
177 Dekowna, Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32, 56. 
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Für die im w i k i n g i s c h e n Kulturbereich erfassten 
G l a s k u c h e n wird v o n H o l g e r A r b m a n n ein Import 
aus d e m fränkischen G e b i e t angenommen' 7 1 1 . D a n n 
müsste in j e n e r Z e i t dort auch der S c h w e r p u n k t der 
V e r b r e i t u n g l iegen, was j e d o c h nicht der Fall ist. 

Was die G l a s k u c h e n aus Haithabu betr i f f t , so 
handelt es sich u m verschiedene c h e m i s c h e Typen' 7 9 . 
A u c h von den G l a s k u c h e n aus Pavia bestehen e iner 
aus Sodaglas, e iner aus Bleiglas und drei wei tere S t ü k -
ke aus Kaliglas, die j e d o c h w i e d e r u m v e r s c h i e d e n e 
Z u s a m m e n s e t z u n g e n z e i g e n ( K a l i - K a l k , Pot tasche-
Kalk , Pottasche-Blei) ' 8 0 . A u f g r u n d der unterschiedl i -
chen Glasmassen müssen für die G l a s k u c h e n verschie-
dene Herstel lungsorte 1 8 ' oder zumindest u n t e r s c h i e d -
liches R o h m a t e r i a l a n g e n o m m e n w e r d e n . 

D i e v o n ihr a n g e n o m m e n e Vergle ichbarkei t der 
Glasmasse v o n G l a s k u c h e n aus N o w g o r o d ( R U S ) , 
S t y r m è n e ( B G ) , V r è g n e (F) u n d H a i t h a b u (D) mit 
ä g y p t i s c h e m Glas führt Scapova zu d e m Schluss, dass 
die Stücke aus Ä g y p t e n oder Syr ien i m p o r t i e r t sind'82. 

D i e V e r b r e i t u n g der mitte la l ter l ichen G l a s k u -
c h e n b e g i n n t of fenbar in Westeuropa in spätrömischer 

Z e i t u n d endet im Laufe des 13. Jahrhunderts. Das 
G r o s der G l a s k u c h e n datiert j e d o c h in den Z e i t r a u m 
z w i s c h e n der K a r o l i n g e r z e i t und der Z e i t der K r e u z -
ziige, in d e m ein verstärkter H a n d e l z w i s c h e n M i t t e l -
und N o r d e u r o p a und d e m O r i e n t zu b e o b a c h t e n ist. 

Folgt man der T h e s e v o n J. L. Scapova, so kann 
für den B e g i n n dieses Z e i t r a u m e s eine Parallele eine 
E r k l ä r u n g l iefern: R e i n h a r d A n d r a e k o n n t e in seiner 
U n t e r s u c h u n g über die M o s a i k a u g e n p e r l e n , die in fast 
ganz Europa auftreten, wahrschein l ich m a c h e n , dass 
sie in Ä g y p t e n hergestel lt w o r d e n sind. Für eine ze i t -
l iche U n t e r b r e c h u n g i m V o r k o m m e n der Stücke kann 
er historische B e l e g e anführen. Für unsere Glasobjekte 
ist interessant, dass ein W i e d e r b e g i n n des Auf tre tens 
der Perlen in karol ingischer Z e i t in Z u s a m m e n h a n g 
mit den K o n t a k t e n Karls des Grossen m i t dem A b a s -
sidenreich steht'8-'. 

Das A u s d ü n n e n der Funde i m 13 .Jh. ist of fenbar 
durch die R e d u z i e r u n g der Handelskontakte mit d e m 
N a h e n O s t e n bedingt . Im selben Z e i t r a u m setzen auch 
v e r m e h r t N a c h r i c h t e n v o n G l a s h ü t t e n , meist v o n 
«Waldglashütten», ein. Dieser Z u s a m m e n h a n g w i r d 

Riedichen, D • 1396 

Glashöfe/Brigach, D • 1392 

Olpenhütte, D • 1316 

Bergalingen, D « 1303 
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A b b . 6 Urkundl iche Nennungen von Glashüt ten im Schwarzwald und 
Dat ie rungen der in der Nordwestschweiz erfassten Glaskuchen. 

178 A r b m a n n , S c h w e d e n und das karol ingische R e i c h , w i e A n m . n , 81. 
179 D e k o w n a , Glasfunde Haithabu, w i e Anni . 32, 56. 
180 M a n n o n i , Analisi, w i e A n m . 136, 268,Tab. III. 
181 s. o. 
182 Scapova, Lissoir de N o v g o r o d , wie A n m . 3, 238. 
183 R . Andrae, Mosaikaugenper len. U n t e r s u c h u n g e n zur Verbreitung und D a t i e r u n g karol ingerzeit l icher Mil lef ioriglasperlen in Europa. 

In: Acta Praehistorica et A r c h a e o l o g i c a 4, Berlin [975, 1 0 1 - 198, 15Ó I. 
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deut l ich bei der G e g e n ü b e r s t e l l u n g der D a t i e r u n g e n 
der G l a s k u c h e n aus der N o r d w e s t s c h w e i z und d e n e n 
der ersten urkundl ichen E r w ä h n u n g e n von Glashütten 
i m Südschwarzwald ' 8 4 . 

M a c h t e n die im 12./13.Jh. verstärkt zu fassenden 
e inheimischen Glashütten den postulierten Import von 
Glasbarren aus dem südostmediterranen R a u m nun 

Stadthausgasse mit Glasfluss ü b e r z o g e n e r Lehm erfasst. 
B e i d e Fundstel len l iegen ebenso w i e der Petersberg, 
w o sich ebenfalls G l a s k u c h e n fanden, in d e m H a n d -
w e r k s b e z i r k der Talstadt'85. 

D i e V e r a r b e i t u n g von Glas ist in der Stadt nicht 
erstaunlich, sind d o c h die Städte Z e n t r e n h a n d w e r k -
l icher P r o d u k t i o n und derVerbraucher. H i e r ist w e g e n 

A b b . 7 Fundor te von Glaskuchen in der Nordwestschweiz . 

u n n ö t i g o d e r sind die E r r i c h t u n g e n der Glashütten 
eine R e a k t i o n a u f ausbleibende Importe von R o h g l a s ? 

D i e in der N o r d w e s t s c h w e i z erfassten Glas-
k u c h e n be legen d ieVerarbe i tung von Glas in der Stadt 
und a u f B u r g e n . O b in den ländl ichen S i e d l u n g e n 
Glas verarbeitet o d e r m ö g l i c h e r w e i s e auch hergestel lt 
w u r d e , ist derzeit n icht zu entscheiden. 

In den beiden Basler F u n d k o m p l e x e n Andreas-
platz und Stadthausgasse, in d e n e n sich Fragmente v o n 
G l a s k u c h e n fanden, gibt es auch H i n w e i s e a u f die 
V e r a r b e i t u n g v o n Glas. Im B e r e i c h der A n d r e a s k i c h e 
w u r d e n B r u c h s t ü c k e von S c h m e l z t i e s e l n und in der 

184 

185 
186 

187 
188 

des grossen Bedarfs an R o h s t o f f e n und Betr iebsmitte ln 
(Holz) , die h e r a n g e f ü h r t und auch gelagert w e r d e n 
mussten, nicht an die H e r s t e l l u n g von Glas, sondern 
eher an die W e i t e r v e r a r b e i t u n g der Glasmasse zu d e n -
ken. So w i r d auch in Konstanz a u f g r u n d grosser M e n -
g e n erfasster G l a s s c h l a c k e und Glas fr i t te in e i n e r 
A u f s c h ü t t u n g des 13 .Jh. auf dieVerarbeitung import ier-
ter Glasmasse geschlossen'8 6 . 

I11 den B u r g e n Fül l insdorf -Al tenberg und G i p f -
O b e r f r i c k , A l t - T i e r s t e i n fanden sich in Gestalt v o n 
Glasfluss und mit Glas ü b e r z o g e n e r Schlacke H i n w e i s e 
a u f Glaswerkstätten' 8 7 . W i e auch für andere Burgen' 8 8 

Da der Südschwarzwald im Mittelalter wirtschaftlich eng an den Raum der heutigen Nordwestschweiz gebunden war, ist diese Gegen-
überstellung von Befunden aus nicht deckungsgleichen Gebieten legitim.Vgl. Staatsarchiv Genua, Archivio notarile, Akten des Notars 
Lanfranco, 2.Teil, Bl. 4ir, Nr. 3, Druck: R . Doehard, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l 'Outremont, Brüssel/Rom 
1941, 173, Nr. 343 : 1215/16 verhandelte ein Basler Kaufmann Glas aus «Alamania» - offenbar aus dem Schwarzwald - zur Spiegelher-
stellung nach Genua. 
Z u den Fundstellen siehe den unten folgenden Katalog. 
j . Oexle , Die Grabungen im Salmansweilerhof zu Konstanz. In: Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1985 (1986), 228-
235, 230 f. Da j e d o c h keine, für den Abfall eines Glasverarbeitungsbetriebes typischen Pfeifenabschläge, tropfenförmigen Glasreste oder 
auch Werkzeuge erfasst wurden, scheint es sich offenbar um verlagertes Material zu handeln. Für die Mitteilung danke ich Andrea Soffner, 
Konstanz. 
Z u den Fundstellen siehe den unten folgenden Katalog. 
Fund eines Schmelztiegels auf der Burg Bischofstein BL (13.Z14.Jh.), bei dem es sich möglicherweise um einen Tiegel für das Schmelzen 
von Glas handelt: F. Müller, D e r Bischofstein bei Sissach. Kanton Baselland. Basler Beiträge zur U r - und Frühgeschichte 4, Derendingen-
Solothurn 1980, 62; Glashütte des 14 . - iß .Jh. im Vorgelände der Burg Randerath/Rheinland bekannt: W.Janssen. Die Bedeutung der 
mittelalterlichen Burg für die Wirtschafts-und Sozialgeschichte des Mittelalters. In: Jankuhn u. a., Handwerk in vor- und frühgeschicht-
licher Zeit 2, wie Anm. 56, 317-394, 284, 308. 
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ist a n z u n e h m e n , dass hier kein Glas hergestellt, sondern 
ledig l ich verarbeitet w u r d e . Sie lagen zwar in w a l d -
reichen G e g e n d e n , j e d o c h viel fach in sehr exponierten 
Lagen, die das Herantransportieren der R o h s t o f f e stark 
erschwert hätten. A u c h müssten die entsprechenden 
Glasöfen ausserhalb der B e f e s t i g u n g e n ge legen haben. 
D i e Glasherste l lung a u f den B u r g e n war s icherl ich 
temporär, und hat, w i e auch das Eisengewerbe ' 8 9 , w o h l 
der Selbstversorgung gedient, und es muss davon ausge-
gangen w e r d e n , dass auswärt ige H a n d w e r k e r hierfür 
h e r a n g e z o g e n w o r d e n sind'90. 

O b in den S i e d l u n g e n L a u s e n - B e t t e n a c h und 
L i e s t a l - R ö s e r n t a l Glas nur verarbei tet w o r d e n ist, 
oder auch Glasmasse hergestellt wurde , ist derzeit n o c h 
nicht zu b e a n t w o r t e n ' 9 1 . Glasfluss fand sich an b e i d e n 
Plätzen. 

Im ländlichen Bere ich war das benöt igte B r e n n -
material für die Herstel lung von Glasmasse - zumindest 
für eine Z e i t l a n g — in unmitte lbarer N ä h e v o r h a n d e n . 
M a n hatte dort auch g e r i n g e r e Platzprobleme mit der 
L a g e r u n g des Holzes . M ö g l i c h e r w e i s e haben auch die 
B r a n d g e f a h r und die Be läs t igung durch den R a u c h 
dazu g e f ü h r t , ländl iche B e r e i c h e g e g e n ü b e r Städten 
v o r z u z i e h e n . 

Bei den G l a s h a n d w e r k e r n ist a u f g r u n d des er-
forder l ichen technischen «know hows» v o n speziali-
sierten H a n d w e r k e r n auszugehen. Für H a n d w e r k e r 
auf d e m Lande gibt es aber auch einen H i n w e i s darauf, 
dass sie ebenso b ä u e r l i c h e n T ä t i g k e i t e n n a c h g e h e n 
k o n n t e n . S o b e z o g das Tr ierer D o m k a p i t e l u m 1200 
E i n n a h m e n aus den Glashütten Kel l und K o r d e l , die 
n icht nur aus G e l d z a h l u n g e n , sondern auch aus N a -
turalien (Hafer, H ü h n e r , Eier) bestanden, so dass a n z u -
n e h m e n ist, dass es sich dort u m sog. «Glasbauern» 
gehandelt hat, die neben der Glasherstellung auch noch 
A c k e r b a u betr ieben, eventuel l auch auf den v o n ihnen 
g e r o d e t e n e h e m a l i g e n Waldstücken' 9 2 . 

Was den R e c h t s c h a r a k t e r solcher S i e d l u n g e n 
betrif ft , so ist v iel fach der Z u s a m m e n h a n g von speziali-
sierten H a n d w e r k e n und herrschaf t l i chen E l e m e n t e n 
zu beobachten 1 9 3 . 

G e h e n w i r davon aus, dass es sich bei den Glas-
k u c h e n u m Glasbarren, d. h. Handelsgüter gehandel t 
hat, so stellt sich die Frage nach deren P r o d u k t i o n s -
plätzen. 

Für die N o r d w e s t s c h w e i z , sind bislang keine 
mittelalterl ichen Herstel lungsorte v o n Glas bekannt'9 4 . 
Dies kann auf eine Forschungs lücke , aber auch auf 
den Import von Glas aus anderen G e g e n d e n hinweisen. 

W i e oben gezeigt, gibt die Einordnung der Glas-
masse in die G r u p p e der Kaligläser alleine keine H i n -
weise auf deren Provenienz. O b die aufgrund besonde-
rer Mischungsverhältnisse v o n Julia L. Scapova postu-
lierte Z u w e i s u n g in den N a h e n O s t e n bestätigt werden 
kann, muss sich erst durch U n t e r s u c h u n g e n wei terer 
Stücke bestätigen. 

Was die Fundstücke aus der N o r d w e s t s c h w e i z 
betr i f f t , so e r h o f f e n w i r uns durch die Analysen A n t -
w o r t e n auf die f o l g e n d e n w i c h t i g s t e n Fragen: 

1. Handel t es sich u m die g l e i c h e Glasmasse, bzw. 

w i e untersche iden sich die Z u s a m m e n s e t z u n -

gen? 
2. B e s t e h e n z w i s c h e n den G l a s k u c h e n und den 

an den v e r s c h i e d e n e n F u n d o r t e n g e m a c h t e n 
O b j e k t e n , die als R ü c k s t ä n d e der Glasverarbei-
t u n g interpretiert w u r d e n , Z u s a m m e n h ä n g e , 
was die a n g e n o m m e n e n Glaswerkstätten b e -
stätigen w ü r d e ? 

3. K a n n die H e r k u n f t der Glasmasse festgestellt 

werden? 

Trotz der Z u n a h m e verfügbarer Glasanalysen 
in den v e r g a n g e n e n Jahren, erscheint die Basis, b e -
st immte G l a s r e g i o n e n fes tmachen zu k ö n n e n , i m m e r 
n o c h recht ger ing, da die meisten Analysen von Fert ig-
p r o d u k t e n und nicht von H ü t t e n p l ä t z e n stammen' 9 5 . 
D a h e r w e r d e n die H o f f u n g e n , die P r o v e n i e n z v o n 
Glasfunden anhand von Analysen feststellen zu k ö n n e n , 
in nächster Z e i t w o h l k a u m zu erfül len sein. 

A u c h w e n n eine R e g i o n als Provenienz von 
Gläsern fes tgemacht w e r d e n kann, so ergeben sich für 
die E n d p r o d u k t e mit e n t s p r e c h e n d e n Z u s a m m e n -
s e t z u n g e n f o l g e n d e M ö g l i c h k e i t e n : 

1. sie sind dort hergestellt 
2. die Glasmasse ist dort hergestellt u n d w o a n d e r s 

verarbeitet w o r d e n 

3. es w u r d e n die selben R o h s t o f f e mit der selben 

R e z e p t u r verarbeitet . 

Z u d e m ist festzuhalten, dass die V e r w e n d u n g 
v o n Soda kein K r i t e r i u m für die U n t e r s c h e i d u n g v o n 
siid- und n o r d a l p i n e m Glas ist. Soda w a r a u c h in 
M i t t e l - u n d N o r d e u r o p a für die Glasherste l lung v e r -
fügbar. Sodahalt ige P f l a n z e n sind auch n ö r d l i c h der 
A l p e n v o r h a n d e n ; Soda w u r d e aus d e m m e d i t e r r a n e n 

1S9 Janssen, Bedeutung der mittelalterlichen Burg, wie Anni. iSS, 2S0 f. 
190 Vgl . Janssen, Bedeutung der mittelalterlichen Burg, wie Anm. 188, 267. 
191 Zu den Fundstellen siehe den unten folgenden Katalog. 
192 Steinhausen, Glashütten im Trierer Land, wie Anm. 50, 31 f. Es ist jedoch auch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß es sich bei den 

erwähnten «Glashufen» um reine Bauernstellen gehandelt hat, deren Bezeichnung auf dort früher bestandene Glashütten oder durch 
Glashütten gerodetem Land Bezug nimmt. 

'93 Vgl. Steuer, Frühgeschichtliche Sozialstrukturen, wie Anni. 150, 115. 
194 W. Meyer, Glas, Glaser und Glasbläser in der mittelalterlichen R e g i o Basiliensis. In. FS E. Schmid, hrsg. v. L. Berger u. a., Basel 1977. 172-

182, 172. Anm. 1. Möglicherweise handelt es sich bei der Flur «Glasriiti» nordöstlich von Hochwald auf dem Gempenplateau um einen 
Hinweis auf einen älteren Glashüttenplatz. 

195 Bisher konnten Verbindungen zwischen einem Herstellungsort, eventuellen Handelsformen von Rohglas, dessen Weiterverarbeitungsplatz 
und schliesslich dem Fertigprodukt noch nicht aufgedeckt werden. Auch an einem Produktions- oder Verarbeitungsplatz wie Haithabu war 
es noch nicht möglich, Fertigprodukte und Produktionsrückstände aufgrund chemischer Analysen einander zuzuweisen. Dekowna, 
Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32,-49. 
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R a u m i m p o r t i e r t und k o n n t e auch aus nordalp inen 
Sal inen b e z o g e n w e r d e n . U n d andererseits w u r d e 
Kaliglas auch im mediterranen R a u m hergestellt . 

7. Katalog von Funden 
aus der Nordwest-
schweiz 
7.1 Lausen Bet tenach BL 

In der seit d e m ersten Jahrhundert nach C h r i s t i 
bis etwa kurz nach 1200 bestehenden S ied lung Lausen-
B e t t e n a c h w u r d e n insgesamt ca. 40 F r a g m e n t e v o n 
G l a s k u c h e n erfasst""'. Bis a u f w e n i g e nicht sicher strati-
f izierbare Stücke s tammen die G l a s k u c h e n aus B e -
f u n d e n des 11. bis z u m B e g i n n des 13.Jahrhunderts"" . 
In diesen Z e i t r a u m datiert auch etwas über die Hälf te 
der O b j e k t e , die als Glasschlacke o d e r Glasfluss a n g e -
sprochen w e r d e n kann'9 8 . D i e S t ü c k e waren über die 
gesamte G r a b u n g s f l ä c h e vertei lt , so dass eine s igni-
fikante Konzentrat ion nicht festgestellt w e r d e n konnte. 
A u f b e w a h r u n g s o r t ( A O ) : K a n t o n s a r c h ä o l o g i e B L . 

Tafel 1.1"-™ 
Etwa die Häl f te eines Glaskuchens , braun, nach 

innen g e w ö l b t e r B o d e n mit Abriss des Hefteisens, nach 
rechts abgedreht , im B r u c h g le iche O b e r f l ä c h e w i e 
a u f der d u n k e l b r a u n e n Aussenhaut , e inze lne B e s c h ä -
d i g u n g e n , bei d e n e n nicht sicher entschieden w e r d e n 
kann, o b sie alt o d e r rezent sind; 161 .34g 

Inv . -Nr . 37.58.12906 

Tafel 1.2 
Fragment eines G l a s k u c h e n s , Farbe nicht fest-

stellbar, nach i n n e n g e w ö l b t e r B o d e n mit Abriss des 
Hefteisens, nach rechts abgedreht , an der A u s s e n h a u t 
u n d auf der das S t ü c k halb ierenden B r u c h f l ä c h e g le i -
che ca. 1 m m starke graue v o n weissen k u r z e n A d e r n 
durchsetzte Korros ionsschicht mit glatter O b e r f l ä c h e , 
a u f den B r u c h f l ä c h e n i m o b e r e n Bere ich ist diese 
Korros ionsschicht nicht vorhanden, dort bef indet sich 
eine glatte O b e r f l ä c h e mit K a l k a b l a g e r u n g e n (?), an 
den Stel len an d e n e n die K o r r o s i o n s s c h i c h t n i c h t 
v o r h a n d e n ist, ist die Glasmasse d u r c h k o r r o d i e r t und 
porös; 68.51 g 

Inv . -Nr . 37.49.266 

Tafel 1.3 
Fragment eines G l a s k u c h e n s , Farbe n icht fest-

stellbar, nach i n n e n g e w ö l b t e r B o d e n , H e f t e i s e n nach 
rechts a b g e d r e h t , i m unteren B e r e i c h schräge, ca. 
i 111111 tiefe R i e f e , an der Aussenhaut, auf den vertikalen 
B r u c h f l ä c h e n u n d an einer B e s c h ä d i g u n g der O b e r -
f läche verschiedene d u n k l e graubraune K o r r o s i o n s -
schichten mit glatten O b e r f l ä c h e n , an den Stellen an 
denen die Korros ionsschichten durch B e s c h ä d i g u n g e n 
nicht m e h r vorhanden sind, ist die Glasmasse d u r c h -
k o r r o d i e r t und porös; 62.04g 

Inv . -Nr . 37.56.12485 

Tafel 1.4 

Fragment eines G l a s k u c h e n s , Farbe nicht fest-
stellbar, nach innen g e w ö l b t e r B o d e n , i m unteren B e -
reich annähernd hor izonta le , ca. 1 m m tiefe R i e f e , 
unterhalb dieser R i e f e r e c h t w i n k l i g dazu ein ca. 1,5 
m m tiefer Einschnit t , an der Aussenhaut und an den 
B r u c h f l ä c h e n eine beigefarbene Korrosionsschicht mit 
poröser O b e r f l ä c h e ; 2 9 . 7 7 g 

Inv . -Nr . 37.58.12865 

Tafel 1.5 
Fragment eines G l a s k u c h e n s , Farbe n icht fest-

stellbar, nach innen g e w ö l b t e r B o d e n , an der A u s s e n -
haut glatte, graubraune, le icht m i l c h i g e K o r r o s i o n s -
schicht , an den B r u c h f l ä c h e n weiss geäderte K o r r o -
sionsschicht, an den Stel len an d e n e n die K o r r o s i o n s -
s c h i c h t e n durch B e s c h ä d i g u n g e n n i c h t m e h r v o r -
handen sind, ist die Glasmasse d u r c h k o r r o d i e r t und 
porös; 42.24g 

Inv.-Nr. 37.49.7894 

Tafel 1.6 
Fragment eines G l a s k u c h e n s , Farbe nicht fest-

stellbar, nach i n n e n g e w ö l b t e r B o d e n , an der A u s s e n -
haut platte, eraue, von hellen kurzen A d e r n durchsetzte 
K o r r o s i o n s s c h i c h t , an d e n B r u c h f l ä c h e n d u n k l e r e 
Korros ionsschicht , an den Stellen an denen die K o r r o -
s i o n s s c h i c h t e n d u r c h B e s c h ä d i g u n g e n n i c h t m e h r 
v o r h a n d e n sind, ist die Glasmasse durchkorrodier t und 
porös; 24.47g 

Inv.-Nr. 37.58.12864 

Tafel 1.7 
Fragment eines G l a s k u c h e n s , Farbe nicht fest-

stellbar, nach i n n e n g e w ö l b t e r B o d e n , an der A u s s e n -
haut rauhe m e h r s c h i c h t i g e graue und g r a u b r a u n e 
Korros ionsschicht , an den B r u c h f l ä c h e n K o r r o s i o n s -

196 M. Schmaedecke, J.Tauber, Ausgrabungen in Lausen-Bettenach.Vorbericht über die archäologischen Untersuchungen. Archäologie 
und Museum. Heft 25. Liestal 1992: M. Schmaedecke, Die frühmittelalterliche Siedlung Lausen-Bettenach. In: ders. (Bearli.), 
Ländliche Siedlungen zwischen Spätantike und Mittelalter. Beiträge zum Kolloquium in Liestal/Schweiz vom 13.-15. März 1995. 
Archäologie und Museum, Heft 32. Liestal 1995, 17-26. 

197 Die Datierungen entsprechen dem derzeitigen Stand der Keramikauswertung durch R . Marti und J.Tauber und der Bestimmung der 
mittelalterlichen Fundmünzen durch B. Zäch, denen ich für die Informationen danke. Z w e i Bruchstücke (Invnrn. 37.57.30858 und 
37-57.3iof>3, Gewicht: 4,27 bzw. 4,53 g), wurden in Befunden des 6. bzw. 9. Jh. erfasst; wobei es sich höchstwahrscheinlich um verlagertes 
Material handelt. 

198 Ca. 6.-9. Jh. 12 Objekte , 11 .-13. Jh. 14 Objekte , Lesefunde 2 Objekte. O b es sich bei allen diesen Objekten jedoch wirklich um 
Rückstände aus «Glas», d. h. aus der Glasherstellung oder -Verarbeitung handelt, ist derzeit noch fraglich. Möglicherweise sind einige 
der Stücke auch Rückstände aus der Eisenverhüttung. 

199 Die Ansichtszeichnungen zeigen die auf der Untersicht oben gelegene Seite. Die Verläufe, bzw. die Ergänzungen der Schnitte 
entsprechen den Spiegelungen der Schnitte der Ansichten. 
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Schicht, graubraun und e inschicht ig , an den Stellen an ' — o ' 

d e n e n die K o r r o s i o n s s c h i c h t e n durch B e s c h ä d i g u n -
gen n i c h t m e h r v o r h a n d e n sind, ist die Glasmasse 
d u r c h k o r r o d i e r t und porös; 2 3 . 2 1 g 

Inv . -Nr . 37.57.11403 

Tafel 1.8 

Fragment eines Glaskuchens , Farbe n icht fest-
stellbar, nach innen g e w ö l b t e r B o d e n , aussen mehrere 
k le inere f lächige E i n d r ü c k e , an der Aussenhaut glatte, 
graubraune Korrosionsschicht , die auch an den B r u c h -
f l ä c h e n an w e n i g e n Stel len v o r h a n d e n ist, an den 
Stel len an d e n e n die Korros ionsschichten durch B e -
schädigungen nicht m e h r v o r h a n d e n sind, ist die Glas-
masse d u r c h k o r r o d i e r t und porös; 22.03g 

Inv.-Nr. 37.49.264 

Tafel 1.9 
Fragment eines Glaskuchens , Farbe nicht fest-

stellbar, nach innen g e w ö l b t e r B o d e n , an der A u s s e n -
haut und auch an z w e i B r u c h f l ä c h e n glatte, b e i g e 
Korrosionsschicht , an den Stellen an denen die K o r r o -
s ionsschichten d u r c h B e s c h ä d i g u n g e n n i c h t m e h r 
v o r h a n d e n sind, ist die Glasmasse durchkorrodier t und 
porös; 17 .50g 

Inv . -Nr . 37.47.4733-1 

Ohne Abbildungen: 

F r a g m e n t eines G l a s k u c h e n s , unregelmässige 

g e b r o c h e n e F o r m , schiefr ige Konsistenz, Farbe nicht 

feststellbar, s t e l l e n w e i s e s c h l i e r i g e r c r e m e f a r b e n e r 

U b e r z u g (Korrosionsschicht) , 10.29g 

Inv.-Nr. 37-47-4535 

Fragment eines Glaskuchens, Farbe nicht sicher 
feststellbar w o h l braun, auf der ehemal igen O b e r f l ä c h e 
und stel lenweise auch i m B r u c h c r è m e f a r b e n e r Ü b e r -
z u g (Korrosionsschicht) , 5.03g 

Inv . -Nr . 37.47.4733-2 

Fragment eines Glaskuchens, O b e r - und U n t e r -
seite a b g e f l a c h t , s te l lenweise e ine glatte g r ü n l i c h -
graubraune Korrosionsschicht , stark korrodiert ; 21.88g 

Inv.-Nr. 37.49.265 

Fragment eines Glaskuchens, vollständig durch-
korrodier t ; 0 .13g 

Inv . -Nr . 37.49.7504 

F r a g m e n t eines G l a s k u c h e n s , im Innern ein 
g r ü n e r K e r n , aussen stark korrodier t ; 1 .20g 

Inv . -Nr . 37.49.7880 

Fragment eines Glaskuchens , stel lenweise eine 
schl ier ige graubraune Korros ionsschicht , vol lständig 
korrodier t ; 4.82g 

Inv . -Nr . 37.56.12486 

4 F r a g m e n t e eines G l a s k u c h e n s , vo l l s tändig 
korrodier t ; 2 4 . 1 2 g 

Inv.-Nr. 37.56.12487 

4 F r a g m e n t e eines G l a s k u c h e n s , vo l l s tändig 
korrodiert ; 8.55g 

Inv.-Nr. 37.56.12488 

4 Fragmente eines G l a s k u c h e n s , Fragni. , vol l -
ständig korrodier t ; 1 .32g 

Inv.-Nr. 37 .56 .12779 

Fragment eines Glaskuchens, vollständig k o r r o -
diert; 1 . 7 1 g 

Inv . -Nr . 37.56.14706 

M e h r e r e k le ine Fragmente eines Glaskuchens , 
vollst, korrodiert ; 2 .87g 

Inv . -Nr . 37.57.11402 

F r a g m e n t eines Glaskuchens , Farbe n icht fest-
stellbar, stellenweise eine beige Korrosionsschicht,stark 
korrodier t ; 6.36g 

Inv.-Nr. 37.57.30822 

Fragment eines Glaskuchens , braun (?), O b e r -
fläche von einer weissen Korrosionsschicht überzogen; 
2 I - I 5 g 

Inv . -Nr . 37.57.30844 

3 F r a g m e n t e i n e s Glaskuchens , vol lständig k o r -
rodiert; 15 .18g 

Inv.-Nr. 37.57.30857 

Fragment eines Glaskuchens; 4 . 2 7 g 
Inv.-Nr. 37.57.30858 

Fragment eines Glaskuchens , vol ls tändig k o r -
rodiert; 3 .29g 

Inv . -Nr . 37.57.30859 

Fragment eines Glaskuchens , vol lständig k o r -
rodiert; 0.39g 

Inv . -Nr . 37.57.30929 

Fragment eines Glaskuchens , stel lenweise eine 
beige, schl ier ige Korros ionsschicht ; 3 - i o g 

Inv.-Nr. 37.57.30976 

M e h r e r e F r a g m e n t e eines Glaskuchens , vo l l -
ständig korrodier t ; 4 .53g 

Inv.-Nr. 37.57.31063 

F r a g m e n t eines G l a s k u c h e n s o d e r Glasfluss, 
g r ü n , opak; 9 .01g 

Inv.-Nr. 37.58.12833 

Fragment eines G l a s k u c h e n s , vol lständig k o r -
rodiert; 5 .69g 

Inv . -Nr . 37.58.12836 
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7.2 Liestal-Röserntal BL200 

Im B e r e i c h der Eisenverhi i t tungs- und - v e r -
arbei tungss iedlung L ies ta l -Rösernta l , w e n i g west l ich 
des e h e m a l i g e n D o r f e s M u n z a c h , w u r d e n ein k o m -
plet ter G l a s k u c h e n u n d ein F r a g m e n t erfasst. D i e 
b e i d e n S t ü c k e fanden sich in Planierschichten, die 
anhand der K e r a m i k in das io. o d e r i o . / i i . Jahr-
hunderts datiert w e r d e n . 

In v e r s c h i e d e n e n H o r i z o n t e n des n . J a h r h u n -
derts, sowie in e iner G r u b e n v e r f ü l l u n g , die ebenso in 
das I i . J h . datiert w i r d , w u r d e n S t ü c k e von Glasfluss 
erfasst201. 

Es fanden sich z u d e m m e h r e r e K e r a m i k f r a g -
m e n t e mit glasurartigen R ü c k s t ä n d e n an den I n n e n -
seiten. D i e R ö n t g e n f l u o r e s z e n z a n a l y s e dieser R ü c k -
stände ergab einen h o h e n Bleiantei l . O f f e n b a r handelt 
es sich bei der K e r a m i k u m R e s t e von S c h m e l z t i e g e l n , 
in d e n e n Glasmasse a u f g e s c h m o l z e n w u r d e . A u c h 
w u r d e n Fragmente von äusserst p o r ö s e n K e r a m i k -
gefässen erfasst (Inv.-Nr. 40.147.1910; F K A 3529), bei 
denen es sich wahrscheinl ich um Schmelzt iegel gehan-
delt hat. Eine g e f u n d e n e T i e g e l z a n g e w u r d e m ö g -
l icherweise z u m G r e i f e n dieser Gefässe verwendet 2 0 2 . 

D a das Kloster St. Gal len 82s Besitz in M u n z a c h 
erhielt2 0 3, ist es nicht auszuschliessen, dass die w e n i g 
ent fernte E i s e n v e r h ü t t u n g und auch die Glasverar-
b e i t u n g im R ö s e r n t a l in k löster l icher R e g i e erfolgte. 
Dafür , dass m a n in M u n z a c h eine enge B e z i e h u n g zu 
den b e i d e n G e w e r b e z w e i g e n hatte, m a g a u c h das 
Laurent iuspatroz inium der Pfarrkirche sprechen. L a u -
rentius war u. a. Patron der K ö h l e r und der Glasbläser204. 
A O : K a n t o n s a r c h ä o l o g i e B L . 

Tafel 1.10 
Vollständig erhaltener G l a s k u c h e n , nach i n n e n 

g e w ö l b t e r B o d e n m i t A b r i s s des Hefteisens, nach rechts 
abgedreht , an der O b e r s e i t e z w e i fingerkuppengrosse 
E i n d r ü c k e , Farbe nicht feststellbar, Aussenhaut von 
e iner g r a u b r a u n e n porösen Korros ionsschicht ü b e r -
z o g e n , ste l lenweise kalkart ige A b l a g e r u n g e n . 

Inv.-Nr. 40.147.937 

Tafel 1.11 
F r a g m e n t eines G l a s k u c h e n s , Farbe n icht fest-

stellbar, nach i n n e n g e w ö l b t e r B o d e n , an w e n i g e n 
Stel len eine rauhe graue K o r r o s i o n s s c h i c h t , an den 

Stel len an d e n e n die K o r r o s i o n s s c h i c h t durch Beschä-
d i g u n g e n nicht m e h r v o r h a n d e n ist, ist die Glasmasse 
d u r c h k o r r o d i e r t und porös. 

Inv . -Nr . 40.147.5521 

Ohne Abbildung: 

F ü n f Fragmente eines Glaskuchens , O b e r f l ä -
c h e n vol lständig korrodier t , Farben nicht feststellbar. 

Inv.-Nr. 40.147.72 

7.3 Kaiseraugst AG 

In der V e r f ü l l u n g eines G r u b e n h a u s e s , das in 
die M i t t e des 11. bis in das frühe 12. Jh. datiert w i r d , 
fand sich das B r u c h s t ü c k eines Glaskuchens 2 0 5 . 
A O : R ö m e r m u s e u m Ä u g s t B L . 

Tafel 1 .12 
Fragment eines G l a s k u c h e n s , Farbe nicht fest-

stellbar, nach i n n e n g e w ö l b t e r B o d e n , im unteren 
B e r e i c h seitlich eine k le ine flächige E i n d r ü c k u n g , an 
der Aussenhaut und im B r u c h glatte braune K o r r o -
sionsschicht, an den Stellen an d e n e n die K o r r o s i o n s -
schicht durch B e s c h ä d i g u n g e n n i c h t m e h r vorhanden 
ist, ist die Glasmasse d u r c h k o r r o d i e r t und porös. 

Inv. N r . 1 9 9 0 . 0 2 . C O 6 6 4 6 . 4 5 

7.4 Obe rw i l BL (?) 

Im Bestand des Laborator iums für U r g e s c h i c h t e 
des Instituts für U r - und Frühgeschichte der U n i v e r s i -
tät Basel be f indet sich ein f ragment ier ter G l a s k u c h e n , 
auf d e m ein Etikett mit der A u f s c h r i f t «BÄUMLEIN 
REF: XX . 173 1Ç50» klebt206. B e i d e m Fundst i ick 
b e f i n d e t sich ein m a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e r Z e t t e l mit 
der A n g a b e : «Gef. auf Acker zw. Binningen und Oberwil 

Juni 1964. GLAS=BARREN». W e n n m a n die A u f -
schrift so interpretiert , dass das O b j e k t 1950 a u f e inem 
G e w a n n «Bäumlein» g e f u n d e n w o r d e n ist, w i d e r -
sprechen sich die b e i d e n A n g a b e n . D i e Fundjahre 
s t i m m e n nicht übere in , und z w i s c h e n B i n n i n g e n und 
O b e r w i l ist kein G e w a n n «Bäumlein» bekannt2 0 7 . A u f 
der G e m a r k u n g O b e r w i l findet sich j e d o c h ein G e -
w a n n «Baumgarten», das eventuel l g e m e i n t sein k ö n n -
te208. In der U m g e b u n g Basels gibt es in R i e h e n e inen 

200 J.Tauber, Z u m Stand der Eisenarchäologie im Kanton Baselland - das Beispiel einer Handwerkersiedlung im Röserntal bei Liestal. In: 
Archäologische Informationen 16/2, 1993, 243-251; P. Lavicka, Eine Eisengewerbesiedlung des 9. bis 12.Jahrhunderts in Liestal-Röserntal. 
In: Schmaedecke (Bearb.), Ländliche Siedlungen, wie Anm. 196, 27-34. 

201 Frdl. Auskunft, v. P. Lavicka. 
202 Tauber, Eisenarchäologie im Kanton Baselland, wie Anm. 200, 24S. 
203 H. Boos (Hrsg.), Urkundenbuch der Landschaft Basel,Teil 1. Basel 18S1, 2. Nr. 4 
204 Patron der Armen, Bäcker, Bibliothekare, Glasbläser, Köche und Köhler: K. H. Krüger, Laurentius, Kultverbreitung, LexMa., Bd. 5, 1991, Sp. 

1757 f. Fiir diesen Hinweis danke ich Maria Wittmer-Butsch, Z ü r i c h . T h . Strübin, Aus der Geschichte der Kirche von Munzach bei Liestal. 
In: Baselbieter Heimatbuch VI , 1954, 250-288, 279 möchte das Patrozinium allerdings bereits in die Spätantike zurückführen. 

205 P. Frey, Mittelalterliche Siedlungsbefunde in Kaiseraugst. In: Jahresberichte aus Äugst und Kaiseraugst 13, 1992, 231—262, 248. Abb. 21,8. 
206 Für diesen Hinweis danke ich Pavel Lavicka, Liestal. Ich danke Marcel Joos, Labor für Urgeschichte der Universität Basel, für seine 

Bemühungen, das Stück aufzufinden. 
207 Vgl. K. Buser, Flur- und Strassennamen. In: H. Bühler, Heimatkunde Binningen, Liestal 1978, 57—Ö2;J. Baumann,Von Zeigen und Fluren in 

alter und neuer Zeit . Flurnamen. In: ders. (Red.). Heimatkunde von Oberwi l , Liestal 1989, 58-82. 
208 Baumann, Zeigen und Flure, wie Anm. 207. 62. 
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«Bäumlihof», der a u f ein e n t s p r e c h e n d e s G e w a n n 
B e z u g n e h m e n könnte2 0 9 . A u f g r u n d der K o m b i n a t i o n 
der b e i d e n auf, bzw. bei dem O b j e k t b e f i n d l i c h e n 
A n g a b e n , wird O b e r w i l als w a h r s c h e i n l i c h e r Fundort 
a n g e n o m m e n , w o b e i dies j e d o c h nicht mit letzter 
S icherhe i t best immt w e r d e n kann. 

A O : Institut für U r - und F r ü h g e s c h i c h t e der 
Universität Basel. 

A b b . i . 13 
Fast vol lständig erhaltener G l a s k u c h e n , nach 

innen g e w ö l b t e r B o d e n m i t A b r i s s des Hefteisens, nach 
links abgedreht , i m unteren Bere ich kleinere f lächige 
E i n d r ü c k u n g e n , Farbe nicht feststellbar, Aussenhaut 
v o n einer g r a u b r a u n e n von k u r z e n weissen A d e r n 
durchsetzten relativ glatten K o r r o s i o n s s c h i c h t ü b e r -
z o g e n , an den Bruchste l len stel lenweise poröse k o r r o -
dierte, aber auch glatte, scheinbar nicht korrodier te 
O b e r f l ä c h e ; 

Inv . -Nr . X X . 173 

7.5 G ip f -Ober f r i ck , Al t -T ierste in, AG 2 1 0 

A u f der B u r g A l t - T i e r s t e i n fanden sich 1934 
bei der A n l a g e von Sondierschni t ten in R a u m 9, des-
sen Ver fü l lung in das 12. Jh. und später datiert w i r d , 
ein halber, le icht beschädigter G l a s k u c h e n (Inv.-Nr. 
K 6977) und auf der Terrasse x i m R a u m 3/4, w e l c h e r 
in das 13.Jh. datiert wird , ein Fragment eines G l a s k u -
chens (Inv.-Nr. K 6980). 

W e i t e r h i n w u r d e n i m B e r e i c h des R a u m e s 6, 
am H a n g von Terrasse 1 zu Terrasse 2 in e i n e m G e m i s c h 
aus H u m u s und A b b r u c h s c h u t t z w e i S tücke v o n Glas-
fluss g e f u n d e n (K 6978, K 6979)211. 
A O : K a n t o n s a r c h ä o l o g i e A G . 

Tafel 1.14 
F r a g m e n t eines Glaskuchens , Farbe nicht fest-

stellbar, nach innen g e w ö l b t e r B o d e n , an der A u s s e n -
haut und im B r u c h rauhe, stel lenweise j e d o c h auch 
glatte graubraune Korros ionsschicht , d a r a u f l i e g t stel-
lenweise e ine he l lbe ige Kalk-(?)schicht ; 

Inv . -Nr . K 6977 

Tafel 1.15 
Fragment eines Glaskuchens , Farbe nicht fest-

stellbar, nach innen g e w ö l b t e r B o d e n , an der A u s s e n -
haut und in den B r u c h f l ä c h e n v e r s c h i e d e n e relativ 
glatte graubraune Korros ionsschichten, an d e n Stellen 

an denen die Korrosionsschicht durch Beschädigungen 
nicht m e h r vorhanden ist, ist che Glasmasse d u r c h -
korrodier t und porös; 

Inv.-Nr. K 6980 

Ohne Abbildungen: 

Glasfluss 
Inv.-Nr. K 6978 

Glasfluss 
Inv.-Nr. K 6979 

7.6 Basel Andreaski rche BS212 

Z w i s c h e n den be iden Fussböden der Andreas-
kirche, die z w i s c h e n der 2. Hälf te des 11 .Jh. und d e m 
13. Jh. datieren, f a n d e n sich ein fast k o m p l e t t e r Glas-
k u c h e n und ein Fragment2 '3 . Im selben F u n d k o m p l e x 
w u r d e n auch mehrere S c h m e l z t i e g e l b r u c h s t ü c k e er-
fasst2'4. 

A O : Hist. Mus . BS. 

Tafel 1.16 

leicht beschädigter Glaskuchen, Farbe der Glas-
masse nicht feststellbar,glänzende, z.T. matt g länzende, 
Korros ionsschicht , dunke lbraun mit k l e i n e n hel len 
F lecken (Adern) , a u f der O b e r s e i t e grosse V e r t i e f u n g 
(Luftblase), G : 263,04 g, H: 4,4 cm, D : 7,3 c m 

Inv.-Nr. 1977.A.9405 

Tafel 1.17 
Fragment eines Glaskuchens , Farbe der Glas-

masse n icht feststellbar, g länzende, z .T. matt g l ä n z e n -
de, Korrosionsschicht , dunkelbraun mit k le inen hellen 
F lecken (Adern) , G : 114,33 g> H ; 4 . 1 c m , D : 8,0 c m 

Inv . -Nr . 1977.A.9695 

B e i d e G l a s k u c h e n sind relativ h o c h und g l o k -
k e n f ö r m i g , der K ö l b e l ist nach rechts abgedreht , das 
halbe Stück ist etwas n iedr iger als das ganze. 

7.7 Basel BS, Stadthausgasse 13215 

In einer Siedlungsschicht i m Bere ich von H o l z -
häusern eines H a n d w e r k e r v i e r t e l s , die in das 10./11 . 
Jh. datiert wird, fanden sich Fragmente von Glaskuchen 
s o w i e ein S t ü c k m i t Glasfluss ü b e r z o g e n e n Lehms. 
A O : B o d e n f o r s c h u n g B S 

209 Für diesen Hinweis danke ich Marcel Joos, Labor für Urgeschichte der Universität Basel. 
210 H. Erb, Ausgrabung Tierstein 1934. In: Die Ausgrabungen im Fricktal 1934/35. Argovia 47. 1935, 13-94: J.Tauber, Herd und O f e n im 

Mittelalter. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 7. Ölten, Freiburg i. Br. 19S0. 22-2S. 
211 Für die Angaben zu den Befunden danke ich Peter Frey, Windisch. 
212 Für diesen Hinweis danke ich Pavel Lavicka, Liestal. 
213 Z u m Befund: R . d 'Aujourd'hui , U. Schön, Archäologische Grabungen bei St. Andreas. In: Basler Stadtbuch 1987. 227-236, 230 f. 
214 Ich danke Jaqueline Portmann tiir die Möglichkeit , die Inventardatei der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt einsehen zu 

können. 
215 Für Mitteilungen zur Datierung, danke ich Christoph Ph. Matt, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt. Die Publikation des 

Befundes ist durch Chr. Ph. Malt im Jahresbericht 1994 der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt vorgesehen. 
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Tafel 1.18 
D r e i F r a g m e n t e eines G l a s k u c h e n s , Farbe der 

Glasmasse n icht feststellbar, matte s c h l i e r i g - b r a u n e 
O b e r f l ä c h e der K o r r o s i o n s s c h i c h t . G : 221 ,44 g> H: 
3,9 cm, D : 7 ,7 c m 

Inv . -Nr . 1 9 9 3 / 1 . 7 1 , F K 23174 

O h n e A b b . 
M i t Glasfluss ü b e r z o g e n e r verz iege l ter L e h m , 

Farbe der Glasmasse n i c h t feststellbar, O b e r f l ä c h e 
f l e c k i g he l lbe ige bis g r ü n l i c h - d u n k e l b r a u n . G: 25,37g 

Inv . -Nr . 1 9 9 3 / 1 . 1 7 8 , F K 24720 

7.8 Basel Petersberg 2 1 6 

I11 der H a n d w e r k e r s i e d l u n g des n . / i 2 . J h . am 
Basler P e t e r s b e r g f a n d e n sich sechs als «Substanz-
kuchen» a n g e s p r o c h e n e G l a s k u c h e n . 
A O : Hist. M u s . BS2 1" 

7.9 Fül l insdorf A l t enbe rg BL218 

Im Bere ich des W o h n t u r m e s der B u r g A l t e n b e r g 
w u r d e n z w e i F r a g m e n t e v o n G l a s k u c h e n erfasst. A u f -
g r u n d v o n Glasfluss, der als Produkt ionsabfal l inter-
pretiert w i r d u n d auch v o n mit Glas ü b e r z o g e n e n 
S c h l a c k e b r o c k e n w i r d v o n E r w i n B a u m g a r t n e r er-
w o g e n , dass a u f der B u r g Glas hergestel lt o d e r v e r -
arbeitet wurde 2 1 9 . D i e B u r g datiert in das frühe 11 .Jh. 
A O : K a n t o n s a r c h ä o l o g i e B L . 

O h n e A b b . 
F r a g m e n t eines G l a s k u c h e n , D : ca. 7 ,7 c m , 

H: 4,1 c m 
Inv.Nr. 24.35.54782 2 0 

O h n e A b b . 
F r a g m e n t eines G l a s k u c h e n , D : ca. 6,5 c m , 

H: 3,9 c m 
Inv.Nr. 24.35.3928 

8. Anhang 
8.1 Kata log von Verg le ichsfunden 
in der Schweiz und in Deutschland 

Schweiz 
B e l f a u x F R : Fragment; S i e d l u n g 8.—13. Jh.""' 
E m b r a c h Z H : Fragment; S i e d l u n g ri ./12. Jh.222 

W i n t e r t h u r Z H : Fragment; S i e d l u n g 11. Jh.223 

Z ü r i c h : G l a s k u c h e n ; S iedlung, Glaswerkstatt (Perlen-
herstel lung) 10. Jh. bis über die Jahrtausendwende. 2 2 4 

Deutschland 

Bad N a u h e i m , Hessen: 4 Fragmente ; Saline, Glashütte 
(?) 8 . -9 . Jh.225 

C o r v e y , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : G l a s k u c h e n ; K l o s t e r 
13. Jh.226 

D e e r s h e i m , Sachsen: 2 Stücke, Lesefunde 2 2 7 

E s b e c k , S o n n e n b e r g , Niedersachsen: 1 S t k . , G r a b (?)228 

Grossalmerode, Hessen: 3 Stücke; Glashütte ( H o h l -
u n d Flachglas) 16 ./17 . Jh.229 

Haithabu, S c h l e s w i g - H o l s t e i n : 6 Fragmente, S iedlung, 
Glaswerkstatt ca. 800-i0502 J° 

H ö x t e r , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : S t ü c k e / F r a g m e n t e ?23J 

M a n n h e i m - W a l l s t a d t , B a d e n - W ü r t t e m b e r g : 1 S tück , 
S i e d l u n g , spätkarol ingisch - 12./13. Jh.232 

M a i n z , R h e i n l a n d - P f a l z : 1 F r a g m e n t ; S i e d l u n g (?) 
fränkisch2 3 3 

216 A. Gansser-Burckhardt, Die frühzeitliche Handwerkersiedlung am Petersberg in Basel. In: Z A K 2, 1940, 10-29, 21 f . ,Tf . 9.4. 
217 Die Stücke, die sich im Historischen Museum Basel befunden hatten, sind dort nicht mehr auffindbar. Für die Auskunft danke ich 

Frau Jaqueline Portmann, Historisches Museum Basel. 
218 W. Meyer, Altenberg BL 1982.Vorbericht über die Sondierungen im Frühjahr 1982. In: Nachrichten des Schweizerischen 

Burgenvereins 1982/6, 98—104; s. ebenso ders., Burgenbau und Herrschaftsbildung zwischen Alpen und Rhein im Zeitalter der 
salischen Herrscher. In: H . W . Böhme (Hrsg.) Burgen der Salierzeit.Teil 2 Publikation zur Ausstellung «Die Salier und ihr Reich» 
veranstaltet vom Land Rheinland-Pfalz in Speyer. Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien Bd. 28, Sigmaringen 1992, 
303-330, Abb. 6, 17; Eine umfassende Publikation ist durch J.Tauber in Vorbereitung. 

219 E. Baumgartner, Glasfunde Burgstelle Altenberg bei Füllinsdorf. Manuskript Kantonsarchäologie BL. Da die Stücke im R a h m e n der 
geplanten 'Altenberg-Publikation'vorgestel lt werden sollen, sei hier auf Abbildungen verzichtet. Erwin Baumgartner sei auch an dieser 
Stelle für seine Zustimmung gedankt, die Glaskuchen hier aufführen zu können. 

220 Angaben nach Baumgartner, Glasfunde Altenberg, wie Anm. 219. 
221 Für den Hinweis danke ich G. Bourgarel , Archäologischer Dienst Freiburg; s. auch J b S G U F 76, 1993, 224; G. Bourgarel. I11: Freiburger 

Archäologie. Archäologischer Fundbericht 1994, 15—17. 
222 A. Matter, Frühmittelalterliche Gebäude und fünf Mörtelmischwerke südöstlich des ehemaligen Chorherrenstifts in Embrach (Kanton 

Zürich). In: Z A K 51, 1994/2, 45-76, Abb. 9,8. Für diesen Hinweis danke ich Renata Windler, Winterthur. 
22i J b S G U F 75, 1992, 251; Für diesen Hinweis danke ich Renata Windler, Winterthur. 
224 Gutscher/Schneider, Funde Münsterhof in Zürich, wie Anm. 48, 149, 303,Tf. 69.10. 
225 Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anm. 12. 
226 Stephan/ Wedepohl/Hartmann, Waldglashütte Steimcke, wie Anm. 17, 111; H . - G . Stephan, Studien zur Siedlungsstruktur und -entwicklung 

von Stadtwüstung und Kloster Corvey (800 - 1680). Eine Synopse auf der Grundlage neuer archäologischer Quel len. In: Denkmalpflege 
und Forschungen in Westfalen-Lippe - für 1994 angekündigt. 

227 Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anm. 3, 131. 
228 W. Barner, Die Kunde NF. 14, 1963, 214. nach: Haevernick/Haberey, Glättsteine aus Glas, wie Anm. 3, 131. 
229 König/Stephan, Glashütte im Tal der Nieste, wie Anm. 24. 
230 Jankuhn, Haithabu, wie A n m . 4, 110 f., Abb. 40; Dekowna, Glasfunde Haithabu, wie Anm. 32. 
231 Wedepohl, Herstellung mittelalterlicher und antiker Gläser, wie Anm. 54, 28. 
232 Kat Franken, wie Anm. 4, 1037, Kat. X . i . 19; D. Lutz, Eine abgegangene Siedlung bei Mannheim-Wallstadt. Archäologische Ausgrabungen 

in B.-W. 1990,228-232. 
233 Mainz-Sautanz, Grabung 1937-1939, unpubliziert. Nach: Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anm. 12, 156. 



115 Glasbarren oder Glättsteine? 

M e r t l o c h , R h e i n l a n d - P f a l z : i F r a g m e n t , S i e d l u n g 
fränkisch?/12. /13 .Jh.234 

M o r k e n , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : 2 Fragmente ; B u r g 
1 1 . - 1 3 . Jh.; 2 Fragmente; B u r g Streufunde2 3 5 

N i e m t a l , Niedersachsen: 6 Fragmente; Glashütte (Glas-
ringe) 1200—1240236 

N o r d h e i m , Hessen: 1 Fragment; B u r g w o h l 10. Jh.237 

P a r c h i m - L ö d d i n g s e e , M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n : 
2 Fragmente; S ied lung, Glaswerkstatt , ca. 11. Jh.238 

R a e s f e l d , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : 1 Stück; B u r g (?)23'J 

R e n n i n g e n , B a d e n - W ü r t t e m b e r g : 3 Fragmente; S ied-
l u n g 7 . - 1 2 . Jh.2+0 

Schr ieshe im, B a d e n - W ü r t t e m b e r g : 1 Fragment; S ied-
l u n g 13.(/14.) Jh.241 

S c h w e i g e r n , B a d e n - W ü r t t e m b e r g : 2 Fragmente2 4 2 

M i c h e l b a c h , Hessen: 1 Stück; Kirche2 4 3 

U n t e r r e g e n b a c h , B a d e n - W ü r t t e m b e r g : 1 Fragment ; 
S i e d l u n g 8-/9. Jh.—Anfang 11. Jh.244, we i tere Stücke 
S i e d l u n g D a t . ?245 

W a l k e n d o r f , M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n : 2 Stücke; 
B u r g 8 . -13 .Jh. 2 4 6 

W ö r r s t d t , R h e i n l a n d - P f a l z : 1 Stück, hohl ; Grab, spätes 
6. frühes 7. Jh.247 

X a n t e n , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : 1 Fragment; S treufund 

in e i n e m mitte la l ter l ichen Z u s a m m e n h a n g 2 4 8 

8.2 We i te re Fundstel len 

Bulgarien 

Styrmen 2 4 9 

Frankreich 

St. Denis" 5 0 

Bai l le t -en-France 2 5 ' 
B e l l o y - e n - F r a n c e - S a i n t - M a r t i n - d u - T e r t r e 2 5 2 

I s l e - A u m o n t , Champagne 2 5 3 

Le Blanc-Mesni l 2 5 4 

Paris, rue de Lutèce2 5 5 

Verrières, l i eu-di t Grand-Champ2-5 ' ' 
Vi l l iers- le-Sec 2 5 7 

Grossbritannien 

York2 5 8 

Russland 

Novgorod25'-': 

Irland 
Ki lmainham-Is landbr idge 2 6 0 

Italien 

Pavia26 ' 

Niederlande 

Amsterdam 2 6 2 
Bergen2 6 3 

Dorestad2"4 

234 H. Anient, Eine fränkische Siedlung beim Künzerhof , Gde. Mertloch, Kr. Mayen-Koblenz. Germania 52, 1974, 454-467, 460, Abb. 4,7; ders., 
Siedlung und Gräberfeld des frühen Mittelalters von Mertloch, Künzerhof (I-Creis Mayen-Koblenz). Wiss. Beibände zum Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums 9. Nürnberg 1993, 104 f.; H.-G. Kohnke, Die Funde aus der frühmittelalterlichen Siedlung beim 
Künzerhof , Gem. Mertloch, Kr. Mayen-Koblenz, Diss. Berlin 1986, 65, Das Fragment fand sich im Bereich einer fränkischen Siedlung und 
eines zugehörigen Gräberfeldes über einem merowingerzeitlichen Laufhorizont. Eventuell ist das Stück ebenso wie weiteres Fundmaterial 
in das 12./13. Jahrhundert und nicht bereits in fränkische Zeit einzuordnen. 

235 H. Hinz, Die Ausgrabungen auf dem Kirchberg in Morken, Kreis Bergheim (Erft) (Rheinische Ausgrabungen 7), 
Düsseldorf 1969, 103. 

236 Stephan, Waldglashütte im Bramwald, wie Anm. 75; Stephan/ Wedepohl/Hartmann, Waldglashütte Steimcke, wie Anm. 17. 
237 Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anm. 12, 158. 
238 Keiling, Glasfingerringe von Parchim-Löddingsee, wie Anm. 174. 
239 Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anm. 12, 158. 
240 ...mehr als ein Jahrtausend...: Leben im Renninger Becken vom 4. bis 12. Jahrhundert. Mit Beitr. v. S. Arnold u. a.. Archäologische 

Informationen aus Baden-Württemberg 19, 1991, 1 „ii 32, 41 f., Abb. 26,15.16. 
241 Lutz/Gross, Schriesheim, wie A11111. 18. Abb. 153,21. 
242 Unpubl. Manuskript v. R . Koch, Archiv Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Aussenstelle Tübingen, Archäologie des Mittelalters. Für 

diesen Hinweis danke ich Dorothee Ade-Rademacher , Tübingen. 
243 Süss, Saline Bad Nauheim, wie Anm. 12, 158. 
244 T. E. Haevernick, Glas. In: G. P. Fehring, Unterregenbach. Forschungen u. Ber. ArchMa 1, 167-169. 169; Haevernick/Haberey, Glättsteine 

aus Glas, wie Anm. 3; zum Befund: G. P. Fehring, Unterregenbach. Forschungen u. Ber. ArchMa 1, 167—169, 169 
245 H. Schäfer, G. Stachel, Unterregenbach. Archäologische Forschungen 1960-1988. Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 

9. 1989, 72, Abb. 56,3. 
246 Ausgestellt im Museum Gross Raden. 
247 Lindenschmit, Sammlungen der Stadt und des Altertumvereins, wie Anm. 4, 76 .Tf .VI .10; Zeller, Fränkische Altertümer, wie Anm 4, 234, 

Tf . 134,9: Kat. Franken, wie Anm. 4, 1037, Kat. X .1 . 18 . 
248 H. Hinz, Einige niederrheinische Fundstellen mittelalterlicher Keramik. In: Bonner Jahrb. 162, 1962, 231-259, 247 f. Abb. 9,9. 
249 M. Dekowna, Wyroby z grodziska w Styrmen (Bulgaria) (engl. Zusammenfassung Glass Objects from Styrmen. Bulgaria). In: Slavia 

Antiqua, 1975, 238 f., ebenso: dies.. Remarques sur la chronologie, wie Anm. 115, 147. 
250 Macquet, Lissoirs de verre, wie Anm. 3, 331. 
251 Village au temps de Charlemagne, wie Anm. 14, 288, Nrn.299, 300. 
252 a. a. O., 288, Nr.301. 
253 Scapula, Butte d 'Is le-Aumont en, wie Anm. 4, 217. 
254 Village au temps de Charlemagne, wie Anm. 14, 288, N1-.302. 
255 a. a. O., 288, Nr.303. 
256 Poutiers,Verrières, wie Anm. 170,68-69. 
257 Village au temps de Charlemagne, wie Anm. 14. 2S7 f., Nrn.297, 298. 
258 Radley, Economic Aspects, wie Anm. 169, 50. 
259 Scapova, Lissoir de Novgorod, wie Anm. 3, 231-234. 
260 Wikinger, Waräger, Normannen, wie Anm. 40, 320, Nr. 355. 
261 Ward-Perkins u. a., Scavi nella Torre Civica di Pavia, wie Anm. 5, 77-272. 
262 J. Baart u. a., Opgravingen in Amsterdam, Amsterdam 1977, 150-151. 
263 Eisma-Donker, D e boerderij vail Ramp, wie Anm. 26, 31. 
264 W. A. van Es,W.J. H.Verwers, Excavations at Dorestad i . T h e Harbour. Hoogstraat I ( ipSo) 232.Abb.156. 
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Nacht rag 

N a c h Abschluss des M a n u s k r i p t s w u r d e eine 
Glashütte i m H o c h s c h w a r z w a l d vorgestel l t , die hier 
n o c h e r w ä h n t w e r d e n soll (B. Jenisch, E i n e f r ü h e 
Glashütte i m H o c h s c h w a r z w a l d . In: D e n k m a l p f l e g e 
in B a d e n - W ü r t t e m b e r g , 4 / 1 9 9 6 , 258-260). In S c h w ä r -
z e n b a c h , e i n e m Ortste i l v o n T i t i s e e - N e u s t a d t (Kr. 
B r e i s g a u - H o c h s c h w a r z w a l d ) - was in e i n e m etwas 
w e i t e r e n Sinne auch n o c h z u m Hinter land v o n Basel 
gesehen w e r d e n kann - w u r d e eine Glashütte erfasst, 
die anhand v o n K e r a m i k f u n d e n an das E n d e des 12. 
Jh. datiert wird . Diese H ü t t e markiert n u n m e h r d e n 
B e g i n n der G l a s h e r s t e l l u n g im S c h w a r z w a l d . Das 
n e b e n der D a t i e r u n g E r w ä h n e n s w e r t e an d iesem B e -
fund ist, dass in dieser Glashütte n e b e n Kaliglas auch 
Sodaglas hergestel lt w u r d e . D a m i t w i r d e inmal m e h r 
belegt , dass auch n ö r d l i c h der A l p e n Sodaglas her-
gestellt w u r d e . Es ist zu h o f f e n , dass die Frage nach 

der H e r k u n f t der R o h s t o f f e der nordalp inen S o d a -
gläser in absehbarer Z e i t ü b e r z e u g e n d geklärt w e r d e n 
kann. 

Dass die Qual i tä t der Glasmasse nördl ich der 
A l p e n hergeste l l ter Gläser die der v e n e z i a n i s c h e n 
Gläser erre ichen k o n n t e , ist kürz l i ch am Beispiel eines 
emailbemalten B e c h e r s dargelegt w e r d e n , der in e i n e m 
F u n d z u s a m m e n h a n g des 13./14. Jh. im Münster ta l in 
S ü d b a d e n g e f u n d e n w u r d e (A. N ö l k e , Glasmalerei i m 
K l e i n f o r m a t : Ein emai lbemalter B e c h e r des H o c h -
mittelalters aus Münsterta l . In: D e n k m a l p f l e g e in B a -
d e n - W ü r t t e m b e r g , 1 / 1 9 9 7 , 17-22) . A u f g r u n d der 
stilistischen Q u a l i t ä t der B e m a l u n g w i r d der B e c h e r 
als n ö r d l i c h der A l p e n hergestel lt angesprochen. 

D e m Verf . nach Abschluss des M a n u s k r i p t e s 
u n d F e r t i g s t e l l u n g des Satzes b e k a n n t g e w o r d e n e 
wei tere F u n d e von G l a s k u c h e n k o n n t e n nicht m e h r 
in den K a t a l o g e ingearbei tet w e r d e n . 

Abbildungsnachweis 
1 N a c h C . M a q u e t , L e s lissoirs de verre, approche technique et bibliographique. In: Archéologie médiévale 

20, 1990, 3 1 9 - 3 3 4 , 322, Planche 1. 
2 Kantonsarchäologie BL, Marcel Eckl ing. 
3, 4, 6 Kantonsarchäologie B L , Jan von Wartburg nach A n g a b e n des Verf. 

5 N a c h G. H e g i , Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Pteridophyta Spermatophyta, Bd. 3, Angiospermae 
Dicoty lédones l . T e i l 2, Berlin, H a m b u r g 1979,727 , Fig. 319, U m z e i c h n u n g Kantonsarchäologie B L , 
Verena Brändle. 

7 Kantonsarchäologie B L , Claudia Spiess nach Angaben Verf. 
Tafeln Kantonsarchäologie B L , Sophie Köhler. 
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Nr 001 
Dieter Holstein und Felix Müller 
M i t t e l b r o n z e z e i t l i c h e Keramik 
von der S ied lungss te l le 
Z e g l i n g e n - N e u n o r u n n BL. 
31 S., zahlreiche Abb., 1984 
Fr. 2.50 

Nr 002 
Über das N a h e l i e g e n d e . 
Auswahl aus den Schriften von 
Franz Leuthardt, 1861-1934, 
Naturforscher und Sammler. 
Begleitband zur Sonderausstellung 
aus Anlass des 50. Todestages 
von Franz Leuthardt. 
120 S., zahlreiche Abb., 1984 
Fr. i s . -

Nr 004 
Pierre-Frank Michel 
Glasmalere i um 1900 
in de r Schweiz . Le v i t ra i l 
1900 en Suisse. 
Begleitband zur Sonderausstellung 
von 1985. 
140 S., zahlreiche Abb., 1985 
Fr. 2 8 -

Nr 005 
Ve re n a M ii 11 e r- Voge 1 
Die spä tke l t i sche Töp fe r -
s i ed lung von Sissach-Brühl . 
185 S., zahlreiche Abb., 1986 
ISBN 3-905069-00-8 
Fr. 2 8 -

Nr 006 
Michael Schultz 
Die m ik roskop i sche 
Un te r suchung p räh is to r i scher 
Skelett funde .Tagungsberichte 
zum Paläopathologischen 
Symposium in Liestal BL, 
21-23. Juni 1984, Band 1. 
140 S., zahlreiche Abb., 1986 
ISBN 3-905069-01-6 
Fr. 50.-
Bei Abnahme der Bände 006, 015 
und 018 zusammen: Fr. 100.-

Nr 007 
Geneviève Lüscher 
A l l s c h w i l - V o g e l g ä r t e n . Eine 
ha l l s ta t t ze i t l i che Ta ls ied lung. 
71 S., zahlreiche Abb., 1986 
ISBN 3-905069-02-4 
Fr. iS .-
Nr 009 
Engin Ertekin 
A l t e tü rk i sche F lachgewebe 
und D o r f t e p p i c h e . Begleitheft 
zur Sonderausstellung von 1986. 
8 S., zahlreiche Abb., 1986 
ISBN 3-905069-04-0 
Fr. 3 .-

Nr o n 
Be i t r äge zur A r c h ä o l o g i e 
de r M e r o w i n g e r - und 
Ka ro l i nge rze i t . Mit Arbeiten 
von Reto Marti und Jürg Tauber. 
83 S., zahlreiche Abb., 1988 
ISBN 3-905069-06-4 
Fr. 1 6 -

Nr 012 
Reto Marti und Renata Windler 
Die Burg M a d e l n be i 
P ra t te ln , BL. Eine Neubear-
beitung der Grabungen 1939/40. 
155 S., 24 Tafeln, zahlreiche Abb., 
1988 
ISBN 3-905069-07-5 
Fr. 30.-

Nr 013 
Marino Maggetti, Giulio Gaietti 
und René Schneuwly 
Die Fe inkeramik von Sissach-
Brühl . F.iiic spätlatenc/citlichc 
Referenzgruppe. 

47 S., zahlreiche Abb., 1988 
ISBN 3-905069-08-3 
Fr. to.-

Nr 014 
Siegfried Scheidegger 
Ter t iä re Syphi l is im 16. Jahr-
h u n d e r t . Eine Bestattung aus der 
ehemaligen Klosterkirche Schöntal 
bei Langenbruck, BL. 
22 S., zahlreiche Abb., 1989 
ISBN 3-905069-09-1 
Fr. i s . -

Nr 015 
Be i t r äge zur P a l ä o p a t h o l o g i e . 
Tagungsberichte zum Paläopatho-
logischen Symposium in Liestal BL, 
2i.-23.Juni 1984, Band 2. 
84 S., zahlreiche Abb., 1989 
ISBN 3-905069-10-5 
Fr 32.-
Bei Abnahme der Bände 006, 015 
und 018 zusammen: Fr. 100.-

Nr 016 
Dominik Wunderlin 
« A d v e n t ! A d v e n t ! » 
L ichter und Ka lende rb räuche . 
Katalog zur Sonderausstellung 
«Adventskalender aus aller Welt» 
von 1989. 
56 S., zahlreiche Abb., 1989 
ISBN 3-905069-11-3 
Fr. 10.-

Nr 017 
Sabine Kubli und Martin Meier 
Rund um d ie Uhr. Arbeitsplätze 
in der Baselbieter Industrie bis 
1945-
182 S., zahlreiche Abb., 1990 
ISBN 3-905069-12-1 
Fr. 25. 1 

Nr 018 
Be i t räge zur P a l ä o p a t h o l o g i e . 
Tagungsberichte zum Paläopatho-
logischen Symposium in Liestal BL, 
21.-23.Juni 1984, Band 3. 
73 S., zahlreiche Abb., 1990 
ISBN 3-905069-13-X 
Fr. 30.-
Bei Abnahme der Bände 006, 015 
und 018 zusammen: Fr. 100.-

Nr 019 
Viera Trancik Petitpierre 
Die a n t h r o p o l o g i s c h e Auswer -
t u n g der f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n 
Ske le t t e aus der Ki rche St. 
Peter und Paul 
zu O b e r w i l . 
106 S., zahlreiche Abb., 1991 
ISBN 3-905069-14-8 
Fr.35. 1 

Nr 020 
Jürg Tauber (Hrsg.) 
M e t h o d e n und Pe rspek t i ven 
der A r c h ä o l o g i e des M i t t e l -
a l te rs . Tagungsberichte zum 
interdisziplinären Kolloquium vom 
27.-30. September 1989 in Liestal. 
289 S., zahlreiche Abb., 1991 
ISBN 3-905069-15-6 
Fr. 8 0 -

Nr 021 
Neu ver ( t on jung en. Keramiker-
innen und Keramiker der Region 
Basel. Katalog zur Sonderausstellung 
von 1991. 
86 S., zahlreiche Abb., 1991 
ISBN 3-905069-16-4 
Fr. i s . -

Nr 022 
Emanuel Vlcek 
Die M a m m u t j ä g e r von Do ln i 
Ves ton ice . Anthropologische 
Bearbeitung der Skelette aus 
Dolni Vestonice und Pavlov. 

Begleitband zur Sonderausstellung 
«Mensch und Mammut» von 1991. 
136 S., zahlreiche Abb.. 1991 
ISBN 3-905069-17-2 
Fr. 54.-

Nr 023 
Bohuslav Klima 
Die j u n g p a l ä o l i t h i s c h e n 
M a m m u t j ä g e r - S i e d l u n g e n 
Do ln i Ves ton ice und Pavlov in 
Südmähren , CSFR. Begleitband 
zur Sonderausstellung «Mensch 
und Mammut» von 1991. 
30 S., zahlreiche Abb., 1991 
ISBN 3-905069-18-0 
Fr. 10.-

Nr 024 
Pascale Meyer und 
Sabine Kubli (Hrsg.) 
Al les was RECHT ist! 
ISBN 3-905069-19-9 
V e r g r i f f e n 

Nr 025 
Michael Schmaedecke 
und Jürg Tauber 
A u s g r a b u n g e n in Lausen-
Be t tenach . Vorbericht über die 
archäologischen Untersuchungen 
1985-1992. 
64 S., 70 Abb., 1992 
ISBN 3-905069-2 
Fr. 30.-

Nr 026 
Michael Schmaedecke (Bearb.) 
Prob ie ren g e h t über 
S tud ie ren . Begleitheft zur 
Ausstellung «Experimentelle 
Archäologie» von 1993/94. 
38 S., zahlreiche Abb., 1992 
ISBN 3-905069-21-0 
Fr. 12.-

Nr 027 
Dieter Holstein 
Die p räh is to r i sche Funde 
v o m Area l de r Burg M a d e l n 
be i P ra t te ln /BL . 
52 S., 15 Tafeln, zahlreiche Abb., 
1993 
ISBN 3-905069-22-9 
Fr. 20.-

Nr 028 
Werner Walt her 
Bi ld im Band. Seidenbilder-
Jacquard-Bänder entworfen und 
gewoben. Begleitband zur 
Sonderausstellung von 1994-
67 S., zahlreiche Abb., 1994 
ISBN 3-905069-23-7 
Fr. 29.50 
Band Nr. 028 und 029 zusammen: 
Fr.55.-

Nr 029 
Therese Schaltenbrand 
Band im Bi ld. Bänder und die 
Welt dahinter. Begleitband zur 
Sonderausstellung 1994. 
79 S., zahlreiche Abb., 1994 
ISBN 3-905069-23-7 
Fr. 32.50 
Band Nr. 028 und 029 zusammen: 
Fr. 55-" 

Nr 030 
Calista Fischer und 
Bruno Kaufmann 
Bronze, Berns te in und 
Keramik . 
Urnengräber der Spätbronzezeit 
in Reinach BL. 
99 S., zahlreiche Abb., 1994 
ISBN 3-905069-25-3 
Ff. 35--

Nr 031 
Jürg Tauber (Hrsg.) 
Jah resbe r i ch t 1993 . 
Berichte aus Archäologie und 
Kantonsmuseum Baselland. 
93 S., zahlreiche Abb.. 1995 
ISBN 3-905069-26-1 
Fr. 30.-

Nr 032 
Simone Chiquet, Pascale Meyer 
und Irene Vonarb (Hrsg.) 
Nach d e m K r i e g / A p r è s la 
gue r re . Begleitband zu den 
gleichnamigen Ausstellungen 
in Lörrach, Liestal und Mulhouse 
von 1995. 
250 S., zahlreiche Abb., 1995 
ISBN 3-905311-63-1 
Fr. 34.-

Nr 033 
Michael Schmaedecke (Bearb.) 
Ländl iche S ied lungen 
zwischen Spä tan t f ke und 
M i t t e l a l t e r . 
Beiträge zum Kolloquium in Liestal 
(Schweiz) vom 13.- 15. März 1995. 
124 S., zahlreiche Abb., 1995. 
ISBN 3-905069-27-x 
Fr. 35.-

Nr 034 
Karin Gresly-Rey, Diana Fahrner 
Das «Vis-à-vis» v o m Ebenra in . 
Gesch ich te e iner Kutsche. 
52 S., zahlreiche Abb., 1996 
ISBN 3-905069-28-8 
Fr. 2 5 -

Nr 035 
Sabine Kubli Fürst und 
Pascale Mever (Hrsg.) 
Silvia. Begleitband zur 
Ausstellung «Liebe auf dem Lande». 
48 S., zahlreiche Fotos, 1997 
ISBN 3-905069-29-6 
Fr. 24.50 

Michael Schmaedecke 
Ein D o r f des M i t t e l a l t e r s . 
Ein Ausschneidebogen ftir Kinder 
mit Texten auch für Erwachsene. 
Ausschneidebogen, mit Bastelan-
leitung und Begleittext, 1994 
Fr. 9.-

Nr 036 
Jürg Ewald, Martin Hartmann. 
Philippe Rentzel 
Die Römische Wasse r l e i t ung 
von Liestal nach Ä u g s t . 
64 S., zahlreiche Abb., 1997 
ISBN 3-905069-30-x 
Fr. 27.50 

Erschienen im Wiese-Verlag: 
Jürg Ewald und Jürg Tauber (Hrsg.) 
Tato r t V e r g a n g e n h e i t . 
552 S., weit über 300, meist 
4-farbige Abbildungen, 1998 
ISBN 3-909 164-62-5 
Fr. 99.-






