
also drei Ofen, die bei der Zerstbrung der Burg alle 

zertriimmert warden. DaB die Fragmente offenbar 

alle im gleichen Schnitt zum Vorschein gekommen 

sind, laBt unseres Erachtens den SchluB zu, daB sie im 

gleichen Gebaude in drei libereinanderliegenden 

Stockwerken gestanden haben miissen.

1 Funde im Staatsarchiv Schwyz. Aufgenommen vom Verfasser. 

Angaben zur Grabung bei KeBler, Altendorf.

2 Vgl. dazu G. Meyer von Knonau: Wo ist der Platz der Burg Alt- 

Rapperswil?, in: Anzeiger fur Schweizerische Geschichte (N. F.). Jg.

19, 1888, Nr. 5 und 6, S.290ff, und: O.Ringholz: Die Lage der ehe- 

maligen Burg Alt-Rapperswil, in: Anzeiger fur Schweizerische Ge

schichte (N.F.). Jg. 20, 1889, Nr. 3, S.345ff.

3 KeBler, Altendorf.

4 Meyer, Glarus, Anhang: Boscardin, A 1 - A 8.

5 Material im Schweizerischen Landesmuseum, Zurich, unter den 

Inv. Nr. LM 18182 und LM 18183.

6 Etwa in Maienfeld/SchloB Brandis und Chur/Hof 15 (beide Kom- 

plexe im Archaol. Dienst des Kantons Graubiinden).

7 Meyer, Schiedberg, B 38.

8 Meyer, Schiedberg, B 39.

9 Bernisches Historisches Museum, Kornhausplatz (KHP 50).

10 Inv.Nr. LM 25435.

11 Im Schweizerischen Landesmuseum, Inv.Nr. LM 26912.

12 Nach Tschudi, zitiert bei KeBler, Altendorf, S.455.

13 KeBler, Altendorf, S.455.

Kanton Solothurn

Balm bei Giinsberg, Balm, SO'

In den Jahren 1939-1941 wurde die Grottenburg 

Balm, Beispiel eines in der Nordwestschweiz sehr sel- 

tenen Burgentyps, und am FuBe der Felswand liegen- 

de Mauerreste vom Schutt befreit und teilweise wie- 

derhergestellt. Da wie bei vielen Ausraumungsarbei- 

ten jener Zeit keine brauchbare Dokumentation er- 

stellt wurde, miissen wir uns einmal mehr nur auf die 

Funde verlassen, unter denen auch die Ofenkacheln 

durch eine Anzahl Fragmente vertreten sind.

1-5

Fragmente von Becherkacheln. Steile, nur leicht trichterfor- 

mige Wandung, verdickter, horizontal oder leicht nach in- 

nen abgestrichener Rand. Scheibengedreht, mit durchge- 

henden Kreisriefeln. Bodenunterseite rauh. Sparliche Mage

rung, braunlichgrauer, eher weicher Brand. Diese Form er- 

innert an Fragmente, die auch auf dem Mittleren Warten- 

berg bekannt sind (Muttenz/Mittlerer Wartenberg, BL, 

1-3). AuBerdem konnen die besonders steilwandigen For- 

men 2-4 mit dem Typ verglichen werden, der auf dem Vor- 

deren Wartenberg (Muttenz/Vorderer Wartenberg, BL, 

18-24) und aus Basel bekannt ist (Basel/Rittergasse 5, BS, 

4-12).

Zeitstellung: 1. Halfte 13. Jahrhundert

6-8

Fragmente von Napfkacheln. Trichterfbrmige Wandung mit 

ausladender Miindung, verdickter, nach innen oder horizon

tal abgestrichener Rand. Scheibengedreht, mit durchgehen- 

den Riefeln. Bodenunterseite mit Drahtschlingenspuren. 

Reichliche, feine Magerung, dunkelroter, harter Brand.

Auch wenn zu diesen Stucken keine prazisen Vergleiche ge- 

funden werden konnen, lassen sie sich generell den ungla- 

sierten Napfkacheln des spaten 13. und friihen 14. Jahrhun- 

derts zuweisen.

Zeitstellung: um 1300 oder etwas spater

9-10

Fragmente von Napfkacheln. Trichterformige Wandung mit 

umgelegtem, nach auBen leicht ansteigendem Rand, der auf 

der AuBenseite kantig abgestrichen ist. Andeutung einer 

Kehle auf der Oberseite. Boden leicht ausgestellt und gegen 

die Wandung kantig abgesetzt. Scheibengedreht, mit schwa- 

chen, durchgehenden Riefeln. Sparhch gemagert, hell gelbli- 

cher, eher weicher Brand.

Dieses Randprofil erinnert entfemt an eine Gruppe von gla- 

sierten Napfkacheltypen, die auf der Alt-Wartburg (Oftrin- 

gen/Alt-Wartburg, AG, 60-68), der Hasenburg (Willisau/ 

Hasenburg, LU, 15-18) und Schenkon, LU (2-9) zum Vor

schein gekommen sind. Der Unterschied zu jenen Typen 

liegt vor allem im kleineren Durchmesser. Auf der Burg 

Balm besitzt die Form jedoch eine hinsichtlich der Ausfor-
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Abb. 158 Balm b. Gilnsberg/Balm, SO. Frontmauer der in einem 

Felsabri liegenden Grottenburg. Foto Archiv Schweiz. Burgenverein.

mung des Randes genaue Entsprechung in den glasierten 

Tellerkacheln 11-14.

Zeitstellung: unsicher, spateres 14. Jahrhundert oder j Unger

11-14

Tellerkacheln, meist fragmentiert. Flacher Teller mit ver- 

dicktem Horizontalrand, der auf der Oberseite eine leichte 

Kehlung aufweist. Als Dekor Kreis von Fingerkuppenein- 

drucken um einen kegelformig erhbhten Mittelpunkt. Schei- 

bengedreht, Bodenunterseite des Tellers mit Drahtschlin- 

genspuren. Tubus mit ausgepragten, durchgehenden Riefeln 

und kantig verdicktem Rand. Reichliche, feine Magerung, 

hellroter, harter Brand. Sichtseite gelbgrun glasiert, ohne 

Engobe.

Dieser Typ findet im uns bekannten Material keinerlei Ent

sprechung. Am ehesten kbnnte der Dekor noch mit Formen 

vom Mittleren Wartenberg verglichen werden (Muttenz/ 

Mittlerer Wartenberg, BL, 29-30).

Zeitstellung: unsicher, vermutlich spates 14. oder 15. Jahr

hundert

15

Fragment einer Simskachel (?). Nur untere Zone erhalten. 

Gekoppelte, spitze Kleeblattbbgen mit stark stilisierten Ro- 
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setten. ModelgepreBt. Reichliche, teilweise komige Mage

rung, roter, eher weicher Brand. Urspriinglich grune Glasur, 

stark zersetzt.

Zu diesem Stuck ist uns eine Parallele in Hallwil bekannt.2 

Zeitstellung: spates 14. oder 15. Jahrhundert

Neben diesen Fragmenten sind im Material von Balm 

noch zahlreiche weitere vorhanden, die jedoch alle aus 

dem 15. Jahrhundert stammen und die hier nicht be- 

riicksichtigt zu werden brauchen. Eine Betrachtung 

der Geschirrkeramik zeigt, dab die Besiedlungsdauer 

der Burg durch die Ofenkeramik nur unvollstandig 

eingegrenzt wird. Im ganzen Material kann eine er- 

hebliche Anzahl sehr friiher Topffragmente beobach- 

tet werden, die mindestens dem 10. Jahrhundert zuzu- 

weisen sind. Wir haben einige der altesten Formen 

herausgegriffen, um das Spektrum dieser Gruppe auf- 

zuzeigen. 16 und 17 kbnnten jedenfalls noch etwas al

ter sein3 als 20-22, die aus dem vermutlich spateren 

10. Jahrhundert und der Jahrtausendwende stammen 

diirften.

Uber diese friihe Zeit ist aus den schriftlichen Quellen 

nichts zu erfahren. Das Geschlecht der Freiherren von 

Balm ist erst seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts be- 

legt4, der Zeit also, in der auch die ersten Ofenkacheln 

einsetzen. Nach der Einziehung der Giiter, die wegen 

der Teilnahme Rudolfs von Balm an der Ermordung
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Konig Albrechts erfolgte, blieb die Burg weiterbeste- 

hen. Aufgrund der Kachelfunde muB sie im 15.Jahr- 

hundert noch bewohnt gewesen sein, doch kann der 

Zeitpunkt der Auflassung nicht prazisiert werden.

1 Funde im Historischen Museum Solothurn. In Auswahl aufge- 

nommen und nach Fotografien umgezeichnet durch den Verfasser. 

Angaben zu den Grabarbeiten in den Jahrbiichem fiir Solothurni- 

sche Geschichte 1940, S. 193f., 1941, S.243f. und 1942, S. 151 f.

2 Lithberg, Hallwil, Pl. 165 D.

3 16 besitzt einige Vergleichsfunde auf der Frohburg, 17 eine sehr 

ahnliche Parallele in Bubendorf/Gutenfels, BL (50). Allerdings 

kann bei alien diesen Fragmenten nicht ausgeschlossen werden, daB 

es sich moglicherweise um romisches Material handeln kbnnte. 

Ebenso wie auf der Frohburg sind ja auch auf Balm bronzezeitliche 

und rbmische Siedlungsspuren gefunden worden (Jahrbuch fiir So- 

lothumische Geschichte, 1942, S. 183f.).

“NachHBLS 1,S.55O.

Bettlach, Grenchen, SO'

Die Burgstelle Grenchen oberhalb Bettlach wurde in 

den Jahren 1959 und 1961 unter der Leitung von 

W. Meyer ausgegraben und konserviert. Der 1963 er- 

schienene Grabungsbericht dient mir als Grundlage 

fiir die vorliegende Zusammenfassung:

Im Vergleich zur zahlenmaBig reichlich vorkommen- 

den Geschirrkeramik nehmen hier die Ofenkacheln 

einen eher bescheidenen Platz ein.

1-3

Randfragmente von Topfkacheln. Bauchige Form mit aus- 

ladendem Rand, der auf der AuBenseite durch eine kraftige 

Furche von der Wandung abgesetzt ist.

Diese Form ist vor allem auf der Frohburg (Trimbach/ 

Frohburg, SO, 1-16) und der Burg Schonenwerd (Dietikon/ 

Schdnenwerd, ZH, 1-13) belegt.

Zeitstellung: spates 11. Jahrhundert

4-7

Randfragmente von Topfkacheln. Schwach bauchige Form 

mit ausdiinnendem, steilem Trichterrand. Konischer FuB. 

Reichliche, feine Magerung, roter, harter Brand.

Es handelt sich bei diesem Typ wegen der bauchigen Form 

zwar noch eindeutig um Topfkacheln, die aber bereits gegen 

zylindrische oder konische Becherkacheln hin tendieren. 

Fiir den ausdiinnenden Steilrand fehlen bisher jegliche Par- 

allelen.

Zeitstellung: Anfang 12. Jahrhundert

8-9

Randfragmente von Becherkacheln. Steile Wandung, leicht 

ausladender Rand mit nach auBen ansteigender, diinner 

Lippe. Grauroter, harter Brand.

Die Becherkacheln mit Andeutung einer Randlippe sind ty- 

pologisch jedenfalls jiinger als die Topfkacheln, aber alter 

als die konischen Formen mit verdicktem Rand. Die Form, 

die auf Grenchen belegt ist, bildet insofern eine Ausnahme, 

als sie ausgepragt zylindrisch ist, wahrend Kacheln mit ver- 

gleichbaren Randprofilen eher eine trichterfbrmige Gesamt- 

form aufweisen.

Zeitstellung: vermutlich Mitte oder 2.Halfte 12.Jahrhun

dert

10-11

Randfragmente von Becherkacheln. Steile, leicht konkav ge- 

schwungene Wandung. Leicht verdickter Rand mit ausge- 

pragter, auBen hochgezogener diinner Lippe und Kehlung 

auf der Oberseite. Diinnwandige Verarbeitung mit deutli- 

chen Riefeln. Reichliche Magerung, grauer oder roter, har

ter Brand.

Sehr treffende Vergleiche stammen aus dem Material der 

Grabungen Alt-Tierstein (Gipf-Oberfrick/Alt-Tierstein, 

AG, 1-6) und Basel/BarfiiBerkirche, BS (17-24).

Zeitstellung: um 1200

12-17

Fragmente von Becherkacheln. Steile, leicht trichterfdrmige 

Wandung mit verdicktem, horizontal oder leicht nach innen 

abgestrichenem Rand. Mehr oder weniger ausgepragte Rie

feln. Reichliche Magerung, roter, harter Brand.

Engmiindige Becherkacheln dieser Art sind auf Bischofstein 

(Sissach/Bischof stein, BL, 1-2) und in einer Ausfiihrung 

mit grbBerem Miindungsdurchmesser auch auf Scheidegg 

(Gelterkinden/Scheidegg, BL, 1-11) gefunden worden.

Zeitstellung: Anfang 13. Jahrhundert

18-20

Fragmente von Becherkacheln. Trichterfbrmige Wandung 

mit verdicktem, nach innen abgestrichenem Rand. Rille auf 

der Oberseite. Konkav geschwungene Gesamtform, Stand

flache durch kantige Leiste abgesetzt. Reichliche Magerung, 

roter, harter Brand.

In meinem Arbeitsgebiet sind mir keine guten Parallelen be- 

kannt. Beim kraftig ausladenden Boden scheint es sich um 

eine in der Nordwestschweiz nur sehr sei ten auftretende 

Form zu handeln. AuBerhalb meines Arbeitsgebietes wur- 

den ahnliche Formen auf Englisberg2 gefunden.

Zeitstellung: 2.Halfte 13. Jahrhundert, vielleicht 3. Viertel

Auffallend beim Spektrum der Kacheltypen und mei

nes Erachtens nicht unerheblich fiir die Chronologic, 

insbesondere fiir die Auflassung der Burg, ist einer- 

seits das Fehlen eindeutiger Napfkacheln, anderer- 

seits aber auch die Tatsache, daB kein einziges Frag

ment glasiert ist.

Die anderen Keramikfragmente der Burg Grenchen 

bestehen mit wenigen Ausnahmen aus Scherben einfa- 

cher Kochtbpfe. Zu Beginn der typologischen Ent

wicklung stehen die in der Regel kantig abgestriche- 

nen Trichterrander, bei denen vor allem 26-31 zu 

einem archaologisch gut belegten Horizont gehbren. 

Die anschlieBenden Formen umfassen das Spektrum, 

das einerseits von Rickenbach und den Lederschich- 

ten von Basel/Petersberg, andererseits aber auch

222



Abb. 160

223



Abb. 161

224



Abb. 162

durch Funde von den Sisgauer Burgen des 13.Jahr- 

hunderts vorgegeben wird. Vor allem fur die friihen 

Formen gilt es jedoch zu beriicksichtigen, daB sich 

Machart und Material zum Teil erheblich von den for- 

malen Vergleichsstucken unterscheiden. Die frappie- 

rende Ahnlichkeit gewisser Formen erlaubt meines 

Erachtens dennoch eine Parallelisierung.

Etwas aus dem Rahmen fallt Gruppe 62-64, bei der es 

sich um eine bisher sehr selten belegte Form zu han- 

deln scheint. Eine weitere ungebrauchliche Form ist 

ein Lampchen, das einen eingezogenen Rand und 

einen ausgepragten Schnabel aufweist.3

Auf die Betrachtung der Metallfunde kann hier ver- 

zichtet werden, da sie sich in den weiten Rahmen, der 

durch die Keramik abgesteckt wird, durchaus einfii- 

gen lassen.4

Die Burg Grenchen lieferte einige recht interessante 

Befunde. Die Anlage selbst entspricht typologisch 

einer ganzen Gruppe von Juraburgen: um einen domi- 

nierenden Wohnturm gruppieren sich kleinere Gebau- 

de, die durch eine Ringmauer zusammengefaBt wer

den.5 Neben den Mauerresten konnten aber auf Gren

chen noch Spuren einer alteren Anlage beobachtet 

werden, die aus Holz bestanden haben muB und mit 

einem Wall befestigt war.6 Offensichtlich belegte diese 

altere Anlage eine groBere Flache als ihr steinemer 

Nachfolgerbau. Da der Turm bereits vor der Grabung 

verschiedentlich durchwuhlt worden war, konnten 

keinerlei Beobachtungen bezuglich Heiz- und Koch- 

feuerstellen mehr gemacht werden, zumal ja auch das 

Mauerwerk, in dem sich entsprechende Hinweise 

(etwa Rauchabziige) hatten erhalten kbnnen, schon 

vor langer Zeit abgebrochen worden war. AuBerhalb 

des Turmes lieBen sich aber doch einige wichtige Be

obachtungen machen:

- In der Zone S kam in der lockeren Schuttschicht 

uber einem Brandhorizont neben Lehmstucken mit 

Rutenabdrucken auch eine Anhaufung von Kachel- 

fragmenten zum Vorschein (Befund a), die auf den 

Standort eines Of ens hindeutet.7 Das Fehlen jeglicher 

Spuren eines Ofenfundamentes laBt den SchluB zu, 

daB der Ofen in einem oberen Stockwerk gestanden 

haben muB.

- Im Raum zwischen den Mauern la, 2 und 3b wurde 

auf der bereits erwahnten Brandschicht ein Backofen 

errichtet (Befund b).8

- Auf der etwas tiefer gelegenen Felsterrasse im Nord- 

westen, in der Zone W, stieBen die Ausgraber auf die 

sparlichen Uberreste eines Holzbaues aus der Zeit der 

friihen Siedlungsphase der Burg. Es konnte eine Feu- 

erstelle (Befund c) von ca. 60 cm Durchmesser freige-
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BURG GRENCHEN

GRABUNGSBEFUND DER HAUPTBURG

AUSARBEITUNG : W. MEYER

952.40

Legende

MS'

49.39

AUGUST 4961

MASSTAB 1:100

BRANDSCHICHT 

BACKOFEN

DUNKLE KULTURSCHICHT 

ABGESCHROTETER PELS 

VER.KOHLTER BALKEN 

MAUERWERK

.T?f •>'.’•.<> -5

MtfSf

TUCHINNERfS

IN 10- 1H.

AUSGERAUST

<45.98

PFEIL-OD. BOLZENEISEN

MESSER

HUFEISEN

SCHNALLE

VIELE OFENKACHELN

VIEL TOPFKERAMIK

VIEL TIERKNOCHEN

GRABUNGSGREN2EN

Abb. 163 Bettlach/Grenchen, SO. Gesamtplan aus Meyer, Grenchen.

Abb. 163 Bettlach/Grenchen, SO. Gesamtplan aus Meyer, Grenchen.

BURG GRENCHEN mauer- und sondierschnittplan

legt werden, die aus «mittelgroBen, runden Steinen» 

gesetzt war.9

- In der Zone K schlieBlich, ebenfalls im Bereich der 

Holzburg, konnten zwei Kulturschichten beobachtet 

werden. In der oberen fand man Steinsetzungen, die 

offensichtlich zu Substruktionen von Schwellbalken 

gehort haben mussen.10 In der gleichen Zone wurde 

auch eines der Topfkachelfragmente geborgen. Zu- 

sammen mit den anderen Kleinfunden paBt dieser Re

fund ausgezeichnet zu ahnlichen Verbal tnissen in der 

zwei ten Holzbauphase der Frohburg."

Meyer datiert die Besiedlungszeit der Burg Grenchen 

vom spaten 10. bis ins ganz fruhe 14. Jahrhundert, wo- 

bei die Siedlungsintensitat ab 1250 deutlich nachlas- 

se.12 Unter der Voraussetzung, daB fur die Grenchener 

Gegend ungefahr die gleichen typologischen Kriterien 

gelten wie nordlich des Jura und in der Umgebung 

von Olten, so wird man jedoch die definitive Auflas- 

sung noch deutlich in der zweiten Halfte des 13.Jahr- 

hunderts, wohl in den Jahrzehnten um 1270 anzuset- 

zen haben.

1 Umzeichnungen nach Meyer, Grenchen, durch den Verfasser. Alle 

Angaben zur Grabung aus Meyer, Grenchen.

2 Ganzer Fundkomplex aus der Grabung H. Schneiders im Schwei- 

zerischen Landesmuseum.

3 Meyer, Grenchen, Profilgruppe 17, S 5s/23.

4 Siehe Meyer, Grenchen, S. 187ff.

5 Siehe Meyer, Grenchen, S. 198 (Plan II).
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6 Zonen W, K und vermutlich auch Z, siehe Meyer, Grenchen, 

S. 164ff und S. 200 (Plan IV).

7 Meyer, Grenchen, S. 161 und S. 163.

8 Meyer, Grenchen, S. 162, S. 157 (Abb. 10 und 11), S.203 (Abb. 36 

und 37).

9 Meyer, Grenchen, S. 166.

10 Meyer, Grenchen, S. 167, S. 204 (Plan V).

11 Siehe Trimbach/Frohburg, SO.

12 Meyer, Grenchen, S.213.

Biberist, Altisberg, SO'

Uber die Grabung auf dem Burghtigel Altisberg be- 

richtete E. Muller in der prahistorisch-archaologi- 

schen Statistik 1957.2 Laut dem Bericht der Altertii- 

merkommission im gleichen Band waren die bei den 

Sondierungen zum Vorschein gekommenen Funde 

«klein und belanglos».3 Immerhin ermbglichen sie 

aber, die bis dahin vollig undatierbare Anlage in einen 

zeitlichen Rahmen zu stellen. Was als ausgesprochen 

bedeutsam angesehen werden muB, ist das Vorkom- 

men von Ofenkacheln.

1-2

Randfragmente von Topfkacheln. Leicht bauchige Wan- 

dung, ausladender, lippenartiger Rand. Gewiilstet und 

nachgedreht. Reichliche, feinkbmige Magerung, hellroter, 

mittelharter Brand, im Bruch teilweise grau.

Die Fragmente gehdren zu den Formen, die bereits nicht 

mehr die stark bauchige Wandung aufweisen wie etwa die 

Parallelen von der Frohburg (Trimbach/Frohburg, SO, 

1-16) oder von Schonenwerd (Dietikon/Schonenwerd, ZH, 

1-13), aber auch nicht mit den Beispielen von Glanzenberg 

(Unterengstringen/Glanzenberg, ZH, 1-11) und von Scho

nenwerd (Dietikon/Schonenwerd, ZH, 14-23) zu verglei- 

chen sind. Am ehesten entsprechen sie den Topfkacheln von 

Grenchen (Bettlach/Grenchen, SO, 1-3).

Zeitstellung: Ende 11. oder Anfang 12. Jahrhundert

Der Topfrand (3) besteht aus demselben Material und 

ist auch in der gleichen Technik verfertigt. Auch er 

weist einen lippenartig ausladenden Rand auf. Paral

lelen zu dieser Form sind im Material von Bobikon 

(Bobikon/Griinenf eld, AG, 9-11) gut belegt.

Die Einheitlichkeit des sparlichen Fundmaterials laBt 

den Verdacht aufkommen, es handle sich bei Altis

berg um eine kurzfristig besiedelte Anlage.

Anhaltspunkte fur eine absolute Datierung fehlen je- 

doch vollstandig, weshalb zunachst nur eine typologi- 

sche Einordnung mbglich ist. Diese weist auf eine Da

tierung in den Zeitraum um 1100.

1 Funde im Historischen Museum Solothurn. Aufgenommen vom 

Verfasser.

2 Jb. Sol.Gesch. 31,1958, S. 251 ff. Altisberg: S.257ff.

2 Jb. Sol.Gesch. 31,1958, S.238.

Dornach, Hilsenstein, SO'

Von der kleinen Burg Hilsenstein liegen lediglich eini- 

ge Lesefunde vor, die etwa zur Halfte aus Ofenka

cheln bestehen.

1-5

Randfragmente von Becherkacheln. Steil trichterformige 

Wandung, verdickter, nach auBen abgestrichener Rand mit 

leicht abfallender, umgelegter Lippe. Einige Fragmente mit 

Andeutung einer Kehle auf der Oberseite. Scheibengedreht, 

mit kraftigen, durchgehenden Riefeln. Reichliche, kbmige 

Magerung, gelblichziegelroter, harter Brand.

Auch wenn der auf Hilsenstein belegte Typ hinsichtlich des 

Randes einmalig ist, kbnnen keine Zweifel dariiber beste

hen, daB er dem Horizont Engenstein/Renggen/Augusti- 

nergasse angehbrt.

Zeitstellung: 3. Viertel 13. Jahrhundert

Die ebenfalls von dieser Burg stammenden Randfrag

mente von Topfen (6-12) entsprechen in Material und
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DORNACH HILSENSTEIN SO

Abb. 166

Form ganz dem Spektrum des Zeitraumes, der schon 

durch die Kacheln belegt ist. Da es sich um wenige 

Fragmente handelt, kann uber Beginn und Auflas- 

sung der Burg keine prazisere Aussage gemacht wer- 

den.2

1 Lesefunde im Besitz von W. Meyer. Aufgenommen durch den Ver- 

fasser.

2 Nach Merz, Sisgau II, S. 149, sind liber Hilsenstein keine schriftli- 

chen Nachrichten bekannt.

Holderbank, Alt-Bechburg, SO}

Die Doppelburg Alt-Bechburg, die wohl zu Recht als 

Stammsitz der Freiherren und spateren Grafen von 

Bechburg gilt, wurde in den Jahren 1936/37 durch 

den Freiwilligen Arbeitsdienst freigelegt und konser- 

viert. Die eigentliche Grabung erfolgte in knapp zwei 

Monaten.2 Die relativ zahlreichen Funde, die beim 

Aushub zum Vorschein kamen, bestehen zu einem 

groBen Teil aus Metall, vorab Eisen3, wahrend die Ke- 

ramik eher als sparlich zu bezeichnen ist. Die Ofenka- 

cheln stammen zum grbBten Teil aus der Spatzeit der 

Burg, also dem 16. und 17. Jahrhundert. In unsere Ar

beit wurden aber nur jene aufgenommen, die sich mit 

einiger Wahrscheinlichkeit noch ins 14. Jahrhundert 

datieren lassen.

1

Randfragment einer Napfkachel. Trichterformige Wan- 

dung, verdickter, nach innen abgestrichener Rand mit aus- 

gepragter Leiste auf der Innenseite. Scheibengedreht. Sparli- 

che Magerung, hellroter, mittelharter Brand. Ahnliche For- 

men stammen von Reifenstein (Reigoldswil/Reifenstein, 

BL, 6-9) und in etwas unterschiedlicher Ausfiihrung von 

der Lbwenburg (Pleigne/Lbwenburg, JU, 85-98).

Zeitstellung: spates 13. Jahrhundert

2-3

Fragmente von Pilzkacheln. Es handelt sich um Kacheln mit 

sehr kleinen Kalotten, die unter Umstanden auch zu «Fiill- 

kacheln» wie auf Alt-Wartburg (Oftringen/Alt-Wartburg, 

AG, 94-95) gehbren kbnnten. Beide Kalottenfragmente zei- 

gen ein menschliches Gesicht. ModelgepreBt, reichliche, fei- 

ne Magerung, braunlichgrauer oder braunlichziegelroter, 

harter Brand. Gelblichgriine Glasur ohne Engobe.

Gute Parallelen sind uns keine bekannt, doch scheint uns 

aufgrund stilistischer Ahnlichkeiten ein Vergleich mit den 

Pilzkacheln von Rohrberg (Auswil/Rohrberg, BE, 9-11) an- 

gebracht.

Zeitstellung: vermutlichum 1340

4-5

Fragmente von Tellerkacheln, davon eines mit Medaillon in 

Form einer von einem kreisfbrmigen Rundwulst umschrie- 

benen Rosette, deren Blatter nur im UmriB angegeben sind. 

Das zweite Fragment besteht lediglich aus einem kleinen 

Randstiick, das auch zu einer unverzierten Tellerkachel ge

hbren kbnnte. Steile Wandung mit verdicktem, horizontal 

abgestrichenem Rand und hoch ansetzendem Tubus. Teller 

modelgepreBt, mit Rundboden. Reichliche, feine Magerung, 

rbtlichbrauner, harter Brand. Dunkel- oder olivbraune 

Glasur ohne Engobe.

Rundbodige Tellerkacheln sind u. a. von Madeln (Pratteln/ 

Madeln, BL, 21-26) und Alt-Schauenburg (Frenkendorf/ 

Alt-Schauenburg, BL, 32) bekannt. Aus der Storchengra- 

bung in Basel (Basel/Petersberg, BS, 12) stammt ein weitge- 

hend gleiches Stuck.

Zeitstellung: vermutlich 1320-1340

6

Fragment einer Blattkachel. Rechte, untere Ecke mit einem 

auf den Hinterbeinen stehenden Hund. Einfacher, balkenar- 

tiger Rahmen, relativ ausgepragtes Relief. Reichliche, feine 

Magerung, ziegelroter, harter Brand. Sichtseite braun gla- 

siert.

Da von diesem Typ nur dieses eine kleine Fragment vor- 

liegt, kbnnen keine Aussagen iiber das Motiv gemacht wer- 

den, das am ehesten wohl in den Zusammenhang einer 

Jagdszene gehbrt. Wenig sinnvoll ist deshalb auch die Suche 

nach Vergleichen.

Zeitstellung: 2. oder 3.Viertel 14. Jahrhundert
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Abb. 167 Holderbank/Alt-Bechburg, SO. Blick uber das weitlaufige 

Ruinenfeld, von Westen. Foto Archiv Schweiz. Burgenverein.

7

Fragment einer Blattkachel. Nicht sehr kraftiges, aber deut- 

lich ausgepragtes Relief. Sichtbar eine Gestalt mit wallen- 

dem Gewand und stilisierte Blume. Relativ flau profilierter 

Rand. Reichliche, feine Magerung, ziegelroter, barter 

Brand. Braune Glasur ohne Engobe. Hinsichtlich Motiv und 

Vergleichen gilt dasselbe wie beim vorigen Fragment.

Zeitstellung: 2. oder 3. Viertel 14. Jahrhundert

8

Fragment einer Blattkachel. Flaches Relief mit stark stili- 

sierter Darstellung menschlicher Gestalten und nicht ge- 

nauer ausgefiihrter architektonischer Elemente. Rand als 

einfacher Wulst von halbrundem Querschnitt ausgefiihrt. 

ModelgepreBt. Tubusansatz rechteckig. Sparliche Mage

rung, gelbroter, harter Brand. Blattgrune Glasur ohne Engo

be.

Dieses Motiv ist meines Wissens bisher noch nirgends sonst 

gefunden worden.

Zeitstellung: unsicher, vermutlich 2. oder 3. Viertel 14. Jahr

hundert

9

Fragment einer Blattkachel. Flaues, verschwommenes Re

lief mit der Darstellung eines bogenschieBenden Kentauren. 

Kein Rand erhalten. ModelgepreBt. Sparliche Mage

rung, gelbroter, mittelharter Brand. Blattgrune Glasur ohne 

Engobe.

Es handelt sich hier um ein Motiv, das etwa in Basel (Basel/ 

Fischmarkt 3/4, BS, 7) und auf Rohrberg (Auswil/Rohr- 

berg, BE, 18) belegt ist. Das Stuck von Alt-Bechburg scheint 

in seiner verschwommenen Art eher zu einer spaten Phase 

dieses Motivs zu gehbren.

Zeitstellung: wahrscheinlich 2. Halfte 14. Jahrhundert

10

Fragment einer Blattkachel. Gekoppelte, spitze Kleeblatt- 

bbgen mit profilierter Mittelsaule und Umrahmung. Eher 

flaches Relief. Turfullungen und Zwickel zwischen den Gie- 

belspitzbogen nischenartig ausgebildet. ModelgepreBt. 

Reichliche, feine Magerung, ziegelroter, harter Brand. 

Braungriine Glasur ohne Engobe.

Diese Kachelform ist bisher nur auf Alt-Bechburg zum Vor- 

schein gekommen. Die nischenartige Ausbildung der Tore 

finden wir jedoch auch bei Kranzkacheln von Schenkon 

(Schenkon, LU, 32-33).

Zeitstellung: 2. Halfte 14. Jahrhundert

Neben den Kachelfunden sind die zeitlich entspre- 

chenden Geschirrfragmente an einer Hand abzuzah- 

len. Der wichtigste Fund ist wohl der Miinztopf (11), 

der nach den darin enthaltenen Miinzen um 1180 ver

graben worden sein muB.4 Der Topf selbst scheint un

seres Erachtens aber deutlich vor diesem Datum anzu- 

setzen zu sein, namlich noch in die erste Halfte des 

12. Jahrhunderts.5
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HOLDERBANK

ALT-BECHBURG SO (II)

Abb. 169

Abb. 170 Holderbank/Alt-Bechburg, SO. Ausschnitt aus Pinbsch 

u. a., Alt-Bechburg.

a b

Die restlichen keramischen Funde bestehen aus zwei 

Randfragmen ten von Topfen (12-13) des spateren 13. 

und der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts sowie 

einem stempelverzierten Deckelbruchstuck (14), das 

ebenfalls in diesen Zeitraum gehbren dtirfte.

Wie bei einer «Ausgrabung» des freiwilligen Arbeits- 

dienstes eigentlich nicht anders zu erwarten ist, war

den keine Befunde beobachtet, die uns eine Rekon- 

struktion der angetroffenen Verhaltnisse ermbglicht 

hatten. Lediglich aus der Vorderen Burg sind Einrich

tungen iiberliefert, die uns interessieren: es handelt 

sich um einen Backofen6 im Bereich des Vorhofs so

wie eine Kiiche mit Herd (a) und Backofen (b) im bst- 

lichen Teil der Vorderen Burg.7 Die Feuerplatten bei- 

der Anlagen bestanden aus Tonfliesen von 18 cm im 

Quadrat. Der Herd war nur wenig, der Backofen aber 

betrachtlich vom Boden abgehoben.8 Interessant an 

dieser Kiiche ist die groBe Ahnlichkeit mit dem westli

chen Teil des Sudtraktes auf der Frohburg, wo neben 

einem rechteckigen Fundament, das als Herd inter- 

pretiert werden kann, ebenfalls ein Backofen gefun- 

den wurde.9

Was die Datierung der Alt-Bechburg angeht, so tap

pen wir noch weitgehend im dunkeln. Einerseits ware 

die Geschichte der Freiherren und Grafen von Bech- 

burg aufgrund der historischen Quellen grundsatzlich 

neu zu erforschen, da die bisherigen Darstellungen 

mit Sicherheit revisionsbediirftig sind.10 Andererseits 

kann vom archaologischen Befund und den Kleinfun- 

den her kein Beitrag zur friihen Datierung der Burg 

geleistet werden. Was einigermaBen feststeht, ist das 

Auftauchen der Herren von Bechburg um 1100 und 

die lange Besiedlungsdauer der Burg, die nach ver- 

schiedenen Handanderungen bis ins frtihe 18.Jahr- 

hundert bestand.1 11

1 Funde im Hist. Museum Solothurn. Auswahl aufgenommen durch 

den Verfasser.

Angaben zur Grabung bei Pinbsch/Gruber/Tatarinoff, Alt-Bech

burg.

2 Pinbsch, u.a., Alt-Bechburg, S. 11.

3 Hier nicht berilcksichtigt. Bearbeitung vorgesehen.

4Tatarinoff, Miinzschatzfund, in: Pinbschu.a., Alt-Bechburg, S.61. 

Siehe auch Lobbedey, Untersuchungen, S. 103.

5 Dies ergibt sich schon aus den typologischen Unterschieden zwi- 

schen dem Miinztopf von Alt-Bechburg und jenem von Niederbipp 

(zusammengestellt bei Lobbedey, Untersuchungen, S. 106 und Taf. 

23, 42 und 44). Letzteren wiirden wir aufgrund des Randprofils um 

1200 ansetzen.

6 Pinbsch, u. a., Alt-Bechburg, S. 30 und Abb. 11.

7 Pinbsch, u.a., Alt-Bechburg, Abb. 10.

8 Pinbsch, u.a., Alt-Bechburg, S.39 und Abb. 10.

9 Siehe Trimbach/Frohburg, SO.

10 Dies zeigte sich ja auch bei den am Jurakamm benachbarten Gra

fen von Frohburg (Meyer, Frohburg 1977, mit Literaturzusammen- 

stellung).

11 Hist. Rahmen bei Pinbsch, u. a., Alt-Bechburg, S. 19.
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Abb. 171

Kienberg, Alt-Kienberg, SO'

Im Jahre 1964 versuchte der Archaologische Dienst, 

durch eine kleine Sondierung auf der bis anhin «Heid- 

egg» genannten Burgstelle Aufschliisse liber deren 

Datierung zu erhalten. W. Meyer legte einige Funde 

aus dieser kleinen Grabung vor.2 Er konnte nachwei- 

sen, dab es sich jedenfalls nicht um die echte Burg 

Heidegg handeln kann, die vom Geschlecht gleichen 

Namens bewohnt war. Vielmehr erwies sich die Anla- 

ge als wesentlich alter. Die Funde bestanden zum grbB- 

ten Teil aus Geschirrkeramik; ein Vergleich mit ande- 

ren Fundstellen ergibt ein Einsetzen der Besiedlung 

spatestens im friihen 11. Jahrhundert (1-2). Im weite- 

ren sind Fragmente des 11. und 12. Jahrhunderts be- 

legt. Die jungsten Formen (6-8) kbnnen in die zweite 

Halfte des 12. Jahrhunderts datiert werden.

Ofenkacheln fehlen im Material vollstandig. Auch 

wenn wegen des numerisch doch sehr bescheidenen 

Fundgutes keine weitreichenden Schlusse gezogen 

werden diirfen, ist dieser Umstand doch als Indiz zu 

werten, das mit der notigen Vorsicht bei einem Re- 

konstruktionsversuch der Kachelentwicklung heran- 

gezogen werden darf.3

1 Verbleib der Funde unbekannt. Umgezeichnet nach Meyer, Alt- 

Kienberg, durch den Verfasser.

2 Meyer, Alt-Kienberg, S.68. Alle Angaben sind diesem Bericht ent- 

nomrnen.

3 Ofenkacheln fehlen auch in Bobikon sowie vor dem spateren 

12. Jahrhundert auf Alt-Tierstein und dem Vorderen Wartenberg, 

die ja beide ein immenses und wesentlich frtiher einsetzendes Fund

material geliefert haben. Alt-Kienberg konnte also durchaus in 

einer Region liegen, welche keine friiheren Kacheln kennt.

Kleinlutzel, Blauenstein, SO'

Von der Ruine der Burg Blauenstein hegen einige we- 

nige Lesefunde vor, die ausschlieBlich aus Ofenka

cheln bestehen.

1

Randfragment einer Napfkachel. Trichterformige Wan- 

dung, verdickter, nach innen abgestrichener Rand mit aus

gepragter, steiler Kehlung auf der Innenseite. Scheibenge- 

dreht, mit feinen, durchgehenden Riefeln. Reichliche, feine 

Magerung, braunlichgrauer, mittelharter Brand. Dieser Ka- 

cheltyp gehbrt zu den unglasierten Napfkacheln des 

14. Jahrhunderts. Die Randform spricht filr einen relativ 

spaten Ansatz.

Zeitstellung: Mitte 14. Jahrhundert oder spater

2-3

Randfragmente von Napfkacheln. Stark trichterformige 

Wandung, verdickter, leicht nach innen abgestrichener 

Rand mit ausgepragter Kehlung auf der Oberseite. Gegen 

innen ist der Rand mit einer mehr oder weniger ausgeprag- 

ten Leiste abgesetzt. Reichliche, feinkbmige Magerung, 

brauner, harter Brand. Scheibengedreht. Dunkelgriine In- 

nenglasur auf fleckiger, weiBlicher Engobe.

Formal gute Vergleiche Hegen von der Hasenburg (Willis- 

au/ Hasenburg, LU, 15-18) vor, wahrend die Art der Glas- 

ur eher an die glasierten Napfkacheln von Madeln (Prat- 

teln/ Madeln, BL, 11-20) erinnert.

Zeitstellung: Mitte 14. Jahrhundert oderjiinger.

4-5

Fragmente von Napfkacheln. Steile, leicht trichterformige 

Wandung, verdickter, leicht nach innen abgestrichener 

Rand mit ausgepragter Kehlung auf der Oberseite. FuB zum 

Boden hin geschwungen eingezogen. Scheibengedreht, mit 

unterschiedlich ausgepragten Riefeln vornehmlich auf der 

AuBenseite. Bodenunterseite mit Drahtschlingenspuren. 

Reichliche, feine Magerung, braunroter, harter Brand. Dun- 

kelgriine Innenglasur auf fleckiger, weiBlicher Engobe.

Bei dieser Form handelt es sich vermutlich lediglich um eine 

etwas dickwandigere Variante der vorigen.

Zeitstellung: Mitte 14. Jahrhundert oder spater

6-7

Randfragmente von Napfkacheln. Trichterformige Wan

dung, stark verdickter, nach innen abgestrichener Rand mit 

kraftiger Kehlung auf der Oberseite. Scheibengedreht, mit
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Abb. 172

ausgepragten AuBenriefeln. Reichliche, feine Magerung, 

brauner, barter Brand, dunkelgriine Innenglasur auf flecki- 

ger, weiBlichcr Engobe.

Bei diesem Typ konnen im Material, das eindeutig aus dem

14.Jahrhundert  stammt, keine Parallelen gefunden werden. 

Am ehesten lassen sich diese Fragmente mit ahnlichen vom 

Mittleren Wartenberg (Muttenz/Mittlerer Wartenberg, BL, 

23-27) vergleichen.

Zeitstellung: um 1400

8

Fragment einer Pilzkachel (?). Flache, leicht konische Kalot- 

te, in einem flachen Knauf endend. Scheibengedreht, auf 

der Innenseite Wirbel vom Zudrehen. Reichliche, feine Ma

gerung, braunlichgrauer, harter Brand. Sichtseite mit dun- 

kelgriiner Glasur ohne Engobe. Es handelt sich hier um 

einen in der Nordwestschweiz sont nicht belegten Typ, der 

entfemte Vergleiche in der Gegend von Zurich aufweist.2 

Zeitstellung: um 1400 (?)

Auch wenn von diesen wenigen Fragmenten keine 

weitreichenden Schliisse gezogen werden durfen, ha- 

ben sie insofern eine gewisse Bedeutung, als man das 

Zerstorungsdatum der Burg Blauenstein, 1412, kennt. 

Das Spektrum der Kachelfunde uinfaBt somit den 

Zeitraum von der Mitte des 14. bis zum Beginn des

15. Jahrhunderts. In diesen Lesefunden nicht belegt ist 

die Zeit des 13. und friihen 14. Jahrhunderts, in der die 

Burg bereits nachgewiesen ist.3

1 Lesefunde im Besitz von W. Meyer. Aufgenommen durch den Ver- 

fasser.

2 Zurich/Niederdorfstr., ZH. Funde im Schweizerischen Landes- 

museum, Zurich.

3Nach HBLSII, S.270.

Rickenbach, SO'

Die nordwestlich des alten Dorfkerns von Rickenbach 

gelegene Burgstelle wurde in den Jahren 1969-1971 

unter der Leitung von W. Meyer ausgegraben. Aus sei

ner Feder erschien bereits ein Jahr spater ein ausfiihr- 

licher Bericht mit einer bedeutsamen historischen In

terpretation der Anlage.2

Die Fundausbeute erwies sich als nicht besonders 

reichhaltig, doch stellt der Bestand einen jener eher 

seltenen Komplexe dar, die als mehr oder weniger ge- 

schlossen, d.h. zeitlich dicht beisammenliegend, gel- 

ten konnen.
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Abb. 173

Abb. 174 Rickenbach, SO. Gesamtplan nach Meyer, Rickenbach.

Die Keramik, welche die numerisch starkste Fund- 

gruppe stellt, umfaBt ein hdchst interessantes typolo- 

gisches Spektrum. Das alteste Profil (1) entspricht 

durchaus dem Horizont, der von den friihesten, gut 

belegten Keramiktypen auf der Lowenburg (Pleigne/ 

Lbwenburg, JU, 176-191), dem Vorderen Wartenberg 

(Muttenz/Vorderer Wartenberg, BL, 54-60) und Ba

sel/BarfuBerkirche, BS (49-54) gebildet wird und auf- 

grund verschiedener Erwagungen ins spate lO.Jahr- 

hundert und in die Zeit um 1000 datiert werden kann.3 

Dieser friihe Topfrand wird uns also berechtigen, die 

Besiedlung der Burg Rickenbach etwas friiher anzu- 

setzen, als dies noch W. Meyer getan hat.4

Die spatesten Stiicke (27-28) hingegen lassen sich mit 

Parallelen aus dem Material von Tegerfelden (Teger- 

felden/Teufelskanzel, AG, 28-30) gut vergleichen. 

Wei ter bringt auch die obere Lederschicht am Peters

berg in Basel entsprechende Formen (Basel/Peters

berg, BS, 29-30), die aber innerhalb dieses Komplexes 

offensichtlich nicht zu den jiingsten Formen zu zahlen 

sind. Die Auflassung der Burg Rickenbach ware somit 

wohl kurz nach 1100 anzunehmen und relativ rasch 

erfolgt.

Unter den Metallf unden ist vor allem auf die stollen- 

losen Hufeisen mit Wellenkonturen5 und auf die klei- 

nen Schlussel6 hinzuweisen, welche nach heutigem 

Forschungsstand jedenfalls ins 11. Jahrhundert datiert
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werden konnen. Die restlichen Funde sind fur die 

Chronologic wenig ergiebig.

Was an der Burgstelle Rickenbach jedoch als auBeror- 

dentlich bedeutend gewertet werden muB, sind die Be- 

funde. Die sehr friih bereits in Stein errichtete Anlage 

bestand in der ersten Bauphase7 aus einem Bering mit 

einem Gebaude, das in zwei funktionell deutlich un- 

terscheidbare Raume geteilt war. Der ostliche war ge- 

mauert und mit einem gemortelten Steinboden verse- 

hen, wahrend der westliche ein reiner Holzbau gewe- 

sen zu sein scheint. Einige Brocken von Rutenlehm 

mochte Meyer der Trennwand zwischen den Raumen 

zuweisen.8

«Ziemlich genau im Zentrum des ganzen Bautraktes I 

stieBen wir auf eine gut erhaltene Feuerstelle, und 

zwar lag diese beidseits der ehemaligen Trennwand 

zwischen den beiden Gebaudehalften. In Raum b 

handelte es sich um einen ebenerdigen Feuerplatz 

ohne umgebenden Steinkranz. Die Brandflache hob 

sich dutch die auffallende gelbe und rote Verfarbung 

des Lehms und dutch eine 5 cm machtige, teilweise et- 

was verschleppte grauschwarze Aschenschicht von ih- 

rer Umgebung ab. Am Rande der Feuerstelle war in 

den Boden ein groBer Kiesel versenkt, der an seiner 

Oberflache eine leicht konische Bohrung mit deutli- 

chen Drehspuren aufwies, offenbar die Drehpfanne 

fiir den hblzernen Galgen, an dem groBere GefaBe 

uber das Feuer gehangt werden konnten. Die verkohl- 

ten Reste von Holzplatten waren konstruktiv nicht 

einzuordnen. In Raum a schloB an diese Feuerstelle 

ein Haufen verstiirzter Tuffquader an, vermischt mit 

rbtlich verbranntem Lehm, am ehesten als Reste einer 

nicht genauer rekonstruierbaren Ofenkonstruktion zu 

verstehen.»9 Dieser Befund ist in der GrundriBskizze 

als a eingetragen und nach den bisherigen Erkenntnis- 

sen der friiheste Nachweis fiir einen rauchfrei heizba- 

ren Raum, eine «Stube».

In einer zweiten Bauphase10 wurde die Anlage in der 

Weise umgestaltet, daB dieses zweiraumige Gebaude 

abgebrochen und ausgeebnet wurde. Siidwesthch da- 

von erbaute man einen Turm mit gleicher Orientie- 

rung, wahrend in der siiddstlichen Ecke des Berings, 

vermutlich an der Stelle eines Vorgangers aus Holz, 

ein gemauerter Pferdestall errichtet wurde. DaB das 

ObergeschoB dieses als Bautrakt III bezeichneten Ge- 

baudes als Wohnraum benutzt wurde, belegen die 

Triimmer eines ebenfalls aus Tuffsteinplatten gefer- 

tigten Of ens (Befund b).11

Ob sich auch im Turm eine Heizanlage befunden hat, 

entzieht sich unserer Kenntnis. Mbglich ware, daB er 

normalerweise nur in der warmen Jahreszeit bewohnt 

war, wahrend im Winter die Wohnraume uber dem 

Pferdestall bezogen wurden.

Die gegeniiber W. Meyer etwas friiher angesetzte Da- 

tierung der Funde und damit der Besiedlung erfordert 

eine Auseinandersetzung mit seiner historischen In

terpretation. Meyers These, daB eine derart friihe 

Steinburg nur einem bedeutenden Adelsgeschlecht zu- 

gewiesen werden kann und daB man als Erbauer am 

ehesten die Rheinfelder zu sehen hat, scheint mir sehr 

einleuchtend zu sein.12 Als erster Burgherr in Ricken

bach kommt jedoch bei einem frtiheren Ansatz nicht 

Rudolf, sondern nur sein Vater Kuno in Frage.

Die Auflassung der Burg, die Meyer als langsamen 

ProzeB sieht, der sich uber die erste Halfte des 

12. Jahrhunderts hingezogen hat, erfolgte unseres 

Erachtens wesenthch rascher und wird in die Jahre 

unmittelbar nach 1100 anzusetzen sein. Als Grund 

scheint uns die Ubertragung der grafhchen Rechte im 

Buchsgau an die Bechburger13 der wahrscheinlichste 

zu sein.

1 Umzeichnung der Funde aus Meyer, Rickenbach, durch den Ver- 

fasser. Alle Angaben zur Grabung und zum Befund ebenfalls aus 

Meyer, Rickenbach.

2 Meyer, Rickenbach, S. 367ff.

3 Siehe Seite 291.

4 Generell zwischen 1050 und 1150 (Meyer, Rickenbach, S. 354).

5 Meyer, Rickenbach, B6-B10.

6 Meyer, Rickenbach, B19-B20.

7 Nach Meyer, Rickenbach, S.356.

8 Meyer, Rickenbach, S. 331.

9 Meyer, Rickenbach, S. 331.

10 Meyer, Rickenbach, S. 358.

11 Meyer, Rickenbach, S.333.

12 Meyer, Rickenbach, S.373.

13 Meyer, Rickenbach, S.375.

Trimbach, Frohburg, SO1

Die Frohburg, Stammsitz des gleichnamigen Grafen- 

geschlechts und heute eine weitlaufige Ruine, hat seit 

jeher das Interesse der Forscher auf sich gezogen. 

1907 versuchte Walther Merz, durch wenig systemati- 

sche Sondierungen einen GrundriB zu gewinnen, und 

1938/39 wurde eine GroBaktion mit Arbeitslosen un- 

temommen, deren Hauptziel offenbar in der Freile- 

gung der Mauerreste bestand. Eine vollstandige Aus- 

grabung unter der wissenschaftlichen Leitung von 

W. Meyer erfolgte dann in den Jahren 1973-1977.2 

Schon bald erwies es sich, daB die frtiheren Grabar- 

beiten mehr zerstbrt als der Forschung genutzt hatten, 

doch fanden sich noch an verschiedenen Stellen wenig 

oder gar nicht gestbrte Schichten. Vor ahem im Siid- 

und im Nordteil der Burg lieBen sich noch Stratigra- 

phien erarbeiten, die uns wertvolle Hinweise auf die 

Datierung von Gebauden und Fundgegenstanden lie

fern.

In alien fiinf Grabungskampagnen erwies sich die 

Ausbeute an Funden als sehr groB, diejenige der Etap-
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pen 1974 und 1976 muB sogar als exzeptionell be- 

zeichnet werden. Angesichts der gegen 10000 inventa- 

risierten mittelalterlichen Funde ist es wohl miiBig, 

darauf hinzuweisen, daB die Auswertung bei weitem 

noch nicht abgeschlossen ist. Fur unsere Arbeit konn- 

ten nur gerade die wichtigsten Keramikkomplexe in- 

tensiver bearbeitet werden, wahrend ftir den GroBteil 

des Fundgutes eine Analyse noch aussteht. Da jedoch 

neben den Ofenkacheln die Geschirrkeramik ausftihr- 

lich eingearbeitet worden ist, diirften sich am Gesamt- 

bild allenfalls noch gewisse Retuschen anbringen las- 

sen.3

Unter den Tausenden von Keramikf ragmen ten ma- 

chen die Ofenkacheln einen gewichtigen Teil aus, der 

uns die Entwicklung von den friihen Topfkacheln bis 

zu den Typen des 14. Jahrhunderts praktisch liicken- 

los uberliefert. Der folgende Katalog ist nach Mbg- 

lichkeit chronologisch aufgebaut, wobei allerdings die 

relative Abfolge nicht immer gesichert ist und mit Hil- 

fe von typologischen Vergleichen mit anderen Fund- 

stellen rekonstruiert werden muBte.4

1-16

Fragmente von Topfkacheln. FaBformig gebauchte Wan- 

dung, wulstig verdickter, bei einigen Fragmenten leicht aus- 

ladender Rand. Soweit die Zuweisung von Bodenfragmen- 

ten zu diesem Typ iiberhaupt mbglich ist, handelt es sich 

durchwegs um flache Standbdden. Aus ca. 3 cm breiten 

Tonbandem spirahg aufgewiilstet und auBen verstrichen. 

Unterschiedlich stark gemagert, dunkel- bis graubrauner, 

mittelharter oder hellroter, harter Brand mit grauem Kern. 

Ahnliche Formen sind von den Burgen Schbnenwerd (Dieti

kon/ Schbnenwerd, ZH, 1-13) und Grenchen (Bettlach/ 

Grenchen, SO, 1-3) bekannt, in zwei Fragmenten auch von 

Tegerfelden (Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, 1-2).

Die Kartierung der Topfkachelfragmente auf dem Gesamt- 

plan der Grabung ergibt zwei deutliche Schwerpunkte: Zum 

einen fallt die Konzentration im «Rechteckhaus» der Zone 

P, zum anderen diejenige im westlichen Raum des Siidtrak- 

tes und siidlich der Beringmauer5 auf. Im weiteren liegen 

eine Anzahl Belege vom FuB des «Hohen Felsens» vor6 so- 

wie eine Haufung im westlichen Teil des «Saalbaus»7. Die 

restlichen Fragmente miissen als versprengte Einzelstiicke 

gelten.

Zeitstellung: spates 11. Jahrhundert, vermutlich um 1070/ 

1080

17-21

Randfragmente von Topfkacheln. FaBformig gebauchte 

Wandung, unverdickter, ausladender Rand. Gewiilstet und 

vor allem auBen iiberarbeitet. Eher sparliche Magerung, 

dunkelgrauer bis graubrauner, mittelharter Brand.

Im Prinzip ist dieser Typ der vorigen Gruppe zuzurechnen, 

doch fallt er durch eine dunnwandigere und im ganzen sorg- 

faltigere Verarbeitung auf. Der Hauptfundort war die Ver- 

fiillung der runden Zisteme. Als Vergleiche gelten dieselben 

Formen wie oben.

Zeitstellung: spates 11. Jahrhundert, vermutlich um 1070/ 

1080

22-27

Randfragmente von Becherkacheln. Zylindrische, meist 

konvex geschwungene Wandung, ausladender, nicht oder 

nur wenig verdickter Rand. Gewiilstet und langsam nachge- 

dreht. Auf der AuBenseite ausgepragte, spiralig verlaufende 

Furche. Reichliche, feine oder kbrnige Magerung, gelblicher 

bis braunlicher, eher weicher Brand. Diese kleine Gruppe 

von Fragmenten ist einem Kacheltyp zuzurechnen, dessen 

Verbreitung deutlich auBerhalb unseres Arbeitsgebietes 

liegt. Die besten Parallelen finden sich auf Belmont8, ahnli

che Stticke auf Heitnau9, Urstein10, Churwalden (Churwal- 

den/Aites Kloster, GR, 1-7) und Sta. Maria di Calanca11.

Die Verteilung auf dem Grabungsareal zeigt eine Konzen

tration im siidbstlichen Teil des Vorwerks und der angren- 

zenden Grabenzone. Die Funde aus der Hauptburg lassen 

auch hier den Standort eines entsprechenden Of ens erschlie- 

Ben, sind aber angesichts ihrer Streulage wenig aussagekraf- 

tig.

Zeitstellung: l.Halfte 12.Jahrhundert

28-31

Randfragmente von Becherkacheln. Leicht konische Wan

dung, wenig ausladender, leicht verdickter Rand, in einem 

Fall mit Andeutung einer Rille auf der Oberseite. Gewiilstet 

und vor allem auf der AuBenseite iiberdreht. Reichliche, fei

ne Magerung, rotlich bis gelblichbrauner, eher weicher 

Brand, im Bruch grau.

Neben den Randstiicken Eegen einige Bodenfragmente vor, 

die in Machart, Material und Brenntechnik sehr ahnlich 

sind.

Der Typ ist leider nur auf der Frohburg belegt, und dies erst 

noch in sehr wenigen Fragmenten. Formal kann er am ehe- 

sten an die friihen Becherkacheln von der Lbwenburg 

(Pleigne/Lbwenburg, JU, 1-17) angeschlossen werden.

Auf der Frohburg fanden sich alle diese Fragmente im Siid- 

teil der Anlage. Man darf wohl annehmen, daB sie alle vom 

gleichen Ofen stammen. Fur die Datierung ist die Fundlage 

eines Bodenfragments bedeutsam, das in einem Schichten- 

paket der dritten Holzbauphase12 lag.

Zeitstellung: vor 1150

32-40

Becherkacheln. Mehrheitlich Randfragmente, ein Exemplar 

praktisch vollstandig zusammengesetzt. Flacher Standbo- 

den, zylindrischer oder schwach konkav geschwungener 

FuB. Trichterfbrmig ausladende Miindung mit verdicktem, 

horizontal oder leicht nach auBen oder innen abgestriche- 

nem Rand, der auf der Innenseite zum Teil durch eine 

schwach ausgepragte Leiste abgesetzt ist. Gewiilstet und 

nachgedreht, im oberen Teil deutliche Drehspuren, im un- 

tern flach verstrichene Wiilste. Reichliche, feine Magerung, 

hellgelblich- oder braunlichroter, mittelharter Brand.

Gute Vergleiche sind auch hier kaum beizubringen. Zwar er- 

innert dieser Typ formal an zahlreiche Beispiele aus der 

Umgebung von Zurich (etwa Dietikon/Schbnenwerd, ZH, 

28-40), doch handelt es sich dort durchwegs um sehr kleine 

Formen. Eine andere, aber wesentlich grbBere Parallele 

stammt von Jaberg (Jaberg, BE, 1), wobei die Miindung dort 

aber viel starker ausladt. Eine ebenfalls entfemt vergleich- 

bare Form liegt von Freudenau vor (Untersiggenthal/ Freu- 

denau, AG, 1). Das Streuungsbild auf der Frohburg ergibt
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Abb. 176 Trimbach/Frohburg, SO. Kartierung von Kachelfunden.
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eine gleichmaBige, lockere Verteilung iiber die nordliche 

Halfte des Grabungsareals. Wichtig ist die Feststellung, dab 

das ganze Exemplar aus Fragmenten zusammengesetzt wer- 

den konnte, die in Komplexen des Nordteils des Vorwerks13 

sowie sudlich des Grabens14 gefunden wurden.

Zeitstellung: um 1150/60

41-48

Fragmente von Becherkacheln. Trichterfbrmige Wandung 

mit ausladendem, zum Teil verdicktem und mehr oder weni- 

ger vertikal abgestrichenem Rand. Scheibengedreht, mit un- 

regelmaBigen, in der Regel kantigen Riefeln. Reichliche, fei- 

ne Magerung, hell-, ziegel- oder braunlichroter, mittelharter 

bis eher weicher Brand. Die Fragmente von 1975 sind mit 

wenigen Ausnahmen durch Feuereinwirkung schwarzlich 

verbrannt.

Die besten Vergleiche zu diesem Typ finden sich auf der 

Alt-Wartburg (Oftringen/Alt-Wartburg, AG, 19-20). Eben- 

falls ahnlich sind Formen von Tegerfelden (Tegerfelden/ 

«Teufelskanzel», AG, 21) und Horen (Kiittigen/Horen, AG, 

9-15).

Das Streuungsbild zeigt mehrheitlich Einzelstiicke, vorab im 

nordbstlichen Teil der Burg. Lediglich im «Rundhaus» laBt 

sich eine Haufung feststellen.

Zeitstellung: spateres 12. Jahrhundert

49-52

Randfragmente von Becherkacheln. Leicht trichterfbrmige 

Wandung, unverdickter Rand, in der Regel mit Rille auf der 

Oberseite. Gewiilstet und nachgedreht. Reichliche, mittel- 

feine, aber kbrnige Magerung, hell rbtlich- oder gelblich- 

brauner, mittelharter bis eher weicher Brand, im Kern grau. 

Die Suche nach Vergleichen muB im engeren Arbeitsgebiet 

als erfolglos bezeichnet werden. Die nachsten Parallelen 

stammen aus der Umgebung von Zurich, insbesondere von 

der Burg Schbnenwerd (Dietikon/Schbnenwerd, ZH, 

28-40).

Alle diesem Typ zuweisbaren Fragmente kamen in den un- 

teren Schichten im «Rechteckhaus» der Zone P zum Vor- 

schein.

Zeitstellung: vermutlich 2. Halfte 12. Jahrhundert

53-59

Fragmente von Becherkacheln. FuB schwach konkav ge- 

schwungen, flacher Standboden. Trichterfbrmige Wandung, 

unverdickter, gerundet nach innen abgestrichener Rand. 

Vermutlich scheibengedreht, innen ganz schwach erkennba- 

re Riefeln, auBen glatte Oberflache. Reichliche, kbrnige 

Kalkmagerung, rbtlich hellbrauner, dunkelroter oder grau- 

brauner, eher weicher Brand.

Dieser durch seine Kalkmagerung recht auffallende Typ hat 

praktisch identische Parallelen auf dem Vorderen Warten- 

berg (Muttenz/Vorderer Wartenberg, BL, 1-12) und der 

Odenburg (Wenslingen/Odenburg, BL, 8-9).

Das Streuungsbild auf der Frohburg ist relativ auBerge- 

wbhnlich: die grbBte Haufung wurde nbrdlich des «Hohen 

Felsens» festgestellt, zwei kleinere und weiter gestreute 

Konzentrationen sudlich des «Rundhauses» und nbrdlich 

des «Rechteckhauses» der Zone P. Der Rest der Belege kann 

als verschleppte Einzelstiicke gewertet werden.

Zeitstellung: spateres 12. Jahrhundert (vielleicht 3. Viertel)



^bb. 177 Trimbach/Frohburg, SO. Kartierung von Kachelfunden.

60-67

Fragmente von Becherkacheln. Flacher Standboden, leicht 

ausgestellter FuB und konkav geschwungene Wandung. 

Trichterfbrmige Miindung mit leicht verdicktem, nach au- 

Ben abgestrichenem Rand, der auf der Oberseite eine leichte 

Kehlung aufweist. Gewiilstet und nachgedreht. Reichliche, 

feine Magerung, hell- bis gelbroter oder ziegelroter, harter 

Brand, teilweise mit grauem Kern. Fiir diesen Typ lassen 

sich, zumindest was die Ausformung des Randes angeht, 

sehr ahnliche Stiicke aus Basel/Barf iiBerkirche, BS (10-15) 

anfiihren.

Auf der Frohburg wurde dieser Typ an zwei Stellen gefun- 

den: einerseits im «Rechteckhaus» der Zone P, andererseits 

im Ostteil des Siidtraktes.

Zeitstellung: spates 12. Jahrhundert

68-72

Randfragmente von Becherkacheln. Steile, nur leicht koni- 

sche Wandung mit stark verdicktem, horizontal abgestriche

nem Rand, der gegen innen mit einer mehr oder weniger 

ausgepragten Leiste abschlieBt. Gewiilstet und nachgedreht. 

Reichliche, feinkbmige Magerung, gelblichroter, eher wei- 

cher Brand, im Bruch oft grau.

Gute Parallelen zu diesem Typ sind mir keine bekannt, doch 

scheint er am ehesten der Gruppe relativ engmiindiger, ko- 

nischer Becherkacheln zuzuordnen zu sein. Machart und 

Material sprechen auBerdem fiir eine relativ friihe Datie- 

rung.

Auch hier ergibt die Verteilung innerhalb des Burgareals 

eine relativ lockere Streuung. Standorte von Ofen sind in der 

Gegend des «Rechteckhauses» in P sowie auf dem Vorwerk 

zu vermuten.

Zeitstellung: friihes 13. Jahrhundert

73-75

Randfragmente von Becherkacheln. Stark trichterfbrmig 

ausladende Wandung, verdickter, mehr oder weniger hori

zontal abgestrichener Rand. Scheibengedreht. Reichliche, 

feine Magerung, ziegel- oder gelbroter, harter Brand. Die 

ausgepragte ausladende Miindung erinnert noch an die For- 

men des 12. Jahrhunderts, wahrend jedoch Randprofilie- 

rung und Machart eher auf Formen hinweisen, wie sie in Ba- 

sel/BarfiiBerkirche, BS (31-33) bekannt sind.

Die Verbreitung auf dem Grabungsareal laBt keine Schlusse 

auf einen Ofenstandort zu, wenn man nicht die vier Frag

mente am FuBe des «Hohen Felsens» als entsprechendes In- 

diz akzeptieren will.

Zeitstellung: friihes 13. Jahrhundert

76-85

Randfragmente von Becherkacheln. Konische Wandung, 

verdickter, horizontal oder leicht nach innen oder auBen ab

gestrichener Rand, in einzelnen Fallen mit gerundeter Leiste 

auf der Irmenseite. Scheibengedreht, mit schwach ausge

pragten Riefeln. Reichliche, grobkbrnige Magerung, rot- 

brauner bis dunkelroter, harter Brand.

Sehr ahnliche Stiicke sind etwa vom Vorderen Wartenberg 

(Muttenz/Vorderer Wartenberg, BL, 18-24) und dem Bi- 

schofshof (Basel/Rittergasse 5, BS, 4-12) bekannt, wobei al- 

lerdings bei beiden Vergleichsformen der Durchmesser ge- 

ringer ist.

239



▲ 76-85

Abb. 178 Trimbach/Frohburg, SO. Kartierung von Kachelfunden.
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Die Verbreitung auf der Frohburg beschrankt sich ganz auf 

den ostlichen Teil, d.h. die Zone P, wo drei Fundhaufungen 

zu beobachten sind: siidlich und nordlich des «Rundhau- 

ses»15 sowie im Bereich der Nordhalfte des «Rechteckhau- 

ses»16. Als Standort des Of ens kommt am ehestens P20 in 

Frage, wo die entsprechenden Fragmente unter der Lehm- 

schicht eines jiingeren Of ens oder Herdes zum Vorschein 

kamen.

Zeitstellung: l.Halfte 13.Jahrhundert

86-95

Becherkacheln, zwei vollstandige, sonst Randfragmente. 

Leicht ausladende, trichterfbrmige Wandung, verdickter, 

horizontal oder leicht nach auBen abgestrichener Rand. Bo

den bei den beiden ganz erhaltenen Exemplaren ausgepragt 

schief. Scheibengedreht, mit kraftigen, durchgehenden Rie- 

feln, Bodenunterseite rauh. Reichliche, feine, teilweise auch 

kornige Magerung, ziegelroter, mittelharter bis harter 

Brand.

Diese numerisch recht starke Gruppe laBt sich typologisch 

zwischen dem vorigen Typ und dem Horizont Engenstein/ 

Renggen/Augustinergasse17 einordnen.

Die Verbreitung erstreckt sich mit Ausnahme der Zonen V 

und Q sowie des Sudtraktes und des stidlichen Teils der 

Zone F uber die ganze Burg, wobei das Schwergewicht im 

ostlichen Teil liegt. Deutliche Hinweise auf den Standort 

eines Ofens konnen nicht gewonnen werden, da sich die 

Fragmente in Auffiillungen oder stark gestorten Schichten 

befanden.

Zeitstellung: 2. Viertel oder Mitte 13. Jahrhundert

96-99

Randfragmente von Becherkacheln. Trichterformige Wan

dung, verdickter Rand, horizontal oder leicht nach innen 

abgestrichen. Scheibengedreht. Reichliche, grobkbmige Ma

gerung, ziegelroter, in der Regel eher weicher Brand.

Dieser Typ ist formal als Variante des vorigen anzusehen. 

Seine Sonderstellung ist durch ausnehmend grobe Mage

rung gegeben, die deshalb nicht als zufallige Spielart angese- 

hen werden darf, weil fast alle Fragmente sich im mittleren 

Teil der Zone P konzentrieren.

Zeitstellung: 2. Viertel oder Mitte 13. Jahrhundert

100-108

Randfragmente von Becherkacheln. Trichterformige Wan

dung, verdickter, meist nach innen abgestrichener Rand, der 

oft auf der Oberseite eine Kehlung aufweist. Scheibenge

dreht, in der Regel mit ausgepragten Riefeln. Sparliche, fei

ne Magerung, hellroter bis braunlichgelber, eher weicher 

Brand.

Der Typ erinnert stark an Formen vom Vorderen Warten- 

berg (Muttenz/Vorderer Wartenberg, BL, 25-27) und der 

Scheidegg (Gelterkinden/Scheidegg, BL, 12-15) sowie von 

Basel/Rittergasse, BS (13-17). Die Kartierung auf dem 

Grabungsplan ergibt neben einigen als versprengte Einzel- 

stiicke zu betrachtenden Fragmenten eine Konzentration im 

Graben, und zwar in der Auffiillung hinter der groBen Gra- 

benmauer.

Zeitstellung: vermutlich Mitte oder 3.Viertel 13. Jahrhun

dert
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100-108

IIIHIIII 109-113

Abb. 180 Trimbach/Frohburg, SO. Kartierungvon Kachelfunden.
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109-113

Randfragmente von Becherkacheln. Trichterformige Wan- 

dung mit verdicktem Rand, der auf der Oberseite meist eine 

ausgepragte Kehlung aufweist. Scheibengedreht, mit krafti- 

gen, durchgehenden Riefeln. Reichliche, teilweise grobkor- 

nige Magerung, ziegelroter, barter Brand. Die trichterformi- 

ge Wandung mit den kraftigen Riefeln und die Kehlung auf 

der Oberseite riicken diese Form stark in die Nahe des Typs 

Augustinergasse/Engenstein/Renggen, auch wenn die pra- 

gnante Profilierung des Randes auf der Frohburg zum Teil 

wesentliche Abweichungen von jenen Beispielen zeigt.

Schwache Konzentrationen zeigen sich im «Rundhaus», in 

der Hinterfullung der Grabenmauer und nordwestlich des 

«Rechteckhauses» in Zone P.

Zeitstellung: vermutlichum 1270/80

114-143

Napfkacheln, eine vollstandig erhalten, sonst Rand- und 

Bodenfragmente. Bei dieser im gesamten Fundmaterial do- 

minierenden Gruppe konnten zwei Varianten unterschieden 

werden:

a) 114-129: Trichterformige Wandung, verdickter, horizon

tal oder leicht nach auBen oder innen abgestrichener Rand, 

oft mit schwach ausgepragter Kehlung auf der Oberseite. In- 

nerer RandabschluB kantig oder sogar mit einer flachen Lei-

Abb.181 Trimbach/Frohburg, SO. Kachel«depot» in P3, von Nor

den. Foto W. Meyer.
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ste versehen. Scheibengedreht, in der Regel durchgehende, 

gerundete Riefeln. Bodenunterseite glatt. Reichliche, meist 

sehr feine Magerung, die auch gemahlene Keramik enthalt. 

Ziegel- bis gelbroter, mittelharter bis harter Brand.

b) 130-143: Trichterfbrmige Wandung, stark verdickter, 

meist nach innen abgestrichener Rand, der auf der Innensei- 

te gerundet in die Wandung iibergeht. Scheibengedreht, mit 

breiten, meist kantigen Riefeln oder Spiralfurchen. Reichli

che, meist sehr feine Magerung, die auch gemahlene Kera

mik enthalt, gelblichhellroter, mittelharter Brand.

Der Typ der unglasierten Napfkachel laBt sich generell einer 

im spateren 13. Jahrhundert aufkommenden Form anschlie- 

Ben. Auch wenn sich die Randformen der Frohburger Va- 

rianten noch durchaus mit den entsprechenden Kacheln an- 

derer Burgen vergleichen lassen, so muB die Gesamtform, 

die auffallend gedrungen und massig ist, im fur diesen Typ 

in Frage kommenden Zeitraum als Ausnahme gelten.

Was die Verteilung der Fragmente auf dem Grabungsareal 

betrifft, so laBt sich beim Vergleich der beiden Varianten 

auBer einem numerischen Ubergewicht von a kein Unter- 

schied erkennen. Konzentrationen unglasierter Napfka- 

cheln konnten festgestellt werden:

- In der Fiillung des durch die nbrdliche Schildmauer, den 

Rundturm und die Grabenmauer gebildeten «Raumes».

- In der Hinterfiillung des zugemauerten Nordtores.

- Im nbrdlichen Teil der Zone Z, zwischen Nordwesttrakt 

und «Zwinger».

Die drei Zonen kbnnen insgesamt wohl als «um den Turm» 

zusammen betrachtet werden.

- In der siidwestlichen Ecke des von Zwingermauer, Rund

turm und Ostbering gebildeten trapezfbrmigen Mauerkom- 

plexes, im «Korridor» zum «Rechteckhaus» sowie in der un- 

mittelbar vorgelagerten Hofzone.

- In der siidlichen Halfte des «Rechteckhauses» sowie im 

dieses umgebenden Graben.

- Im «Rundhaus».

Weniger dichte Haufungen fanden sich ferner:

- bstlich und nbrdlich des «Hohen Felsens»

- siidlich des Siidberings

- siidlich des Vorwerks, an der Grabenflanke

Den Rest wird man als verschleppte Einzelfragmente be- 

zeichnen kbnnen, mit Ausnahme der Stiicke, die im siidli- 

chen Gebaude auf dem «Hohen Felsen» zum Vorschein ge- 

kommen sind.

Zeitstellung: vor 1300

144-154

Randfragmente von glasierten Napfkacheln. Trichterfbrmi

ge Wandung, verdickter, horizontal oder leicht nach innen 

abgestrichener Rand. Scheibengedreht, mit durchgehenden 

Riefeln. Reichliche, feine Magerung, ziegel- bis braunroter, 

harter Brand. Oliv- oder braunlichgriine Innenglasur.

Von der Form her lassen sich diese Kacheln durchaus mit 

unglasierten Napfkacheln vergleichen. Glasierte Parallelen 

finden sich etwa auf Scheidegg (Gelterkinden/Scheidegg, 

BL, 26-34) und Alt-Homberg (Wittnau/Alt-Homberg, AG, 

4).

Das Streuungsbild ergibt neben ganz wenigen Einzelscher- 

ben nur zwei Haufungen: westlich, bstlich und siidostlich 

des Nordturms und am FuBe des «Hohen Felsens».

Zeitstellung: um 1300
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155-165

Glasierte Napfkacheln, ein Exemplar vollstandig, sonst 

stark fragmentiert. Flacher, in der Regel diinner Standbo- 

den, der gegeniiber der Wandung kantig ausgestellt ist. 

Trichterfbrmige Wandung, verdickter, horizontal oder leicht 

nach innen oder auBen abgestrichener Rand, oft mit Keh- 

lung auf der Oberseite. Scheibengedreht, mit schwach aus- 

gepragten Riefeln. Bodenunterseite mit Drahtschlingenspu- 

ren. Reichliche, kbmige Magerung, roter bis rotbrauner, 

harter Brand, oft mit graubrauner AuBenhaut. Innenseite 

oliv- oder braungriin glasiert.

Der beste Vergleich fiir diesen Typ stammt von Rohrberg 

(Auswil/Rohrberg, BE, 1-4). Die dortigen Kacheln unter- 

scheiden sich von denjenigen der Frohburg lediglich durch 

ihre etwas grbBeren Dimensionen. Betrachtet man die Ver- 

breitung auf der Frohburg, so fallt die Massierung im siidli- 

chen Teil des «Rechteckhauses» in P auf . Weitere Haufun

gen liegen am FuBe des «Hohen Felsens» und in der Hinter- 

fiillung des zugemauerten Nordtores. Unter den vereinzel- 

ten Funden ware vor allem eine Scherbe aus dem siidlichen 

Gebaude auf dem «Hohen Felsen» selbst sowie das vollstan- 

dige Exemplar aus dem Schacht der Zisterne nbrdlich des 

Siidtraktes18 zu nennen.

Zeitstellung: 1. Halfte 14. Jahrhundert, vermutlich 1320 bis 

1340

166-172

Fragmente von glasierten Napfkacheln. Gleiche Form wie 

voriger Typ. Scheibengedreht, mit teilweise gratigen Riefeln. 

Bodenunterseite mit Drahschlingenspuren. Reichliche, fein- 

kbrnige Magerung, rbtlichhellgelber, harter Brand. Griin- 

lichgelbe Innenglasur.

Insgesamt liegen von dieser Gruppe lediglich 13 Fragmente 

vor, die vom FuB des «Hohen Felsens» und aus der siidli- 

chen Halfte des «Rechteckhauses» in P stammen.19 

Zeitstellung: 1. Halfte 14. Jahrhundert (vermutlich 1320 bis 

1340)

173-183

Randfragmente von glasierten Napfkacheln. Flacher, meist 

sehr diinner Standboden, der gegeniiber der Wandung stark 

ausgestellt ist. Trichterfbrmige Wandung, verdickter, leicht 

nach auBen abgestrichener Rand mit ausgepragter Kehlung 

auf der Oberseite. Scheibengedreht, mit schwach ausgeprag- 

ten, gerundeten AuBenriefeln. Bodenunterseite rauh. Reich

liche, feinkbrnige Magerung, hell gelbroter, harter Brand, 

blattgriine Innenglasur.

Diese Gruppe gehbrt zum gleichen Typ wie die beiden vor- 

hergehenden. Ihre unterschiedliche Stellung ergibt sich aus 

Material und vor allem Glasur.

Die Verteilung auf der Frohburg laBt eine Starke Konzen- 

tration auBerhalb des Berings im bstlichen Abhang erken

nen sowie einige locker gestreute Einzelfragmente.

Zeitstellung: 1. Halfte 14.Jahrhundert (vielleicht noch 

1. Viertel)

184-192

Fragmente von Pilzkacheln. Stark gewblbte Kalotte, am 

Scheitelpunkt leicht abgeflacht. Tubuswandung konkav 

geschwungen. Tubusrand unverdickt und horizontal abge- 

strichen. Kalotte in Formschussel, Tubus frei von Hand auf-



/t/ 184-192

Abb. 183 Trimbach/Frohburg, SO. Kartierung von Kachelfunden.

gedreht. Bei einer groBen Zahl von Fragmenten ist der Rand 

der Formschiissel als Absatz deutlich erkennbar. Am Ka- 

chelhals unterschiedlich ausgepragte Riefeln. Reichliche, 

meist sehr feine Magerung, in der Regel mit einem hohen 

Anteil an gemahlener Keramik. Gelblichhellroter bis ziegel- 

roter, auch gelbgrauer, barter bis mittelharter Brand.

Vergleiche zum Typ der unglasierten Pilzkacheln lassen sich 

von Altbiiron (Altbiiron, LU, 8-13) uber Stein am Rhein20 

bis zur Ruine Griinenfels (GR)21 anfiihren. Wirklich gute 

Parallelen stammen aber nur von Olten/Zielemp22 und 

Rheinau, ZH, 9-12.

Die Streuung der unglasierten Pilzkacheln auf der Frohburg 

laBt eine ganze Reihe von Schwerpunkten erkennen. Am 

meisten Fragmente kamen in der Hinterftillung des vermau- 

erten Nordtores zum Vorschein. Im gleichen Zusammen- 

hang ist auch die Haufung zwischen nordlicher Schild- und 

Grabenmauer zu sehen. Zwei weitere Konzentrationen lie

gen aus dem siidlichen Teil des «Rechteckhauses» in P bzw. 

umittelbar auBerhalb der Siidwestecke dieses Gebaudes und 

im «Rundhaus» vor, wahrend sich kleinere ostlich des «Ho- 

hen Felsens», im Siidtrakt und im nordlichen Teil des Nord- 

westtraktes feststellen lassen. Die restlichen Fragmente sind 

gestreute Einzelstiicke.

Zeitstellung: vor 1300

193-195

Fragmente von glasierten Pilzkacheln. In der Regel winzige 

Scherben, die jedoch eindeutig als Pilzkacheln identifizier- 

bar sind. Wegen der starken Fragmen tierung konnenjedoch 

keine Angaben beziiglich der Herstellungstechnik gemacht 

werden. Reichliche, kornige Magerung, roter bis rotbrauner, 

mittelharter bis harter Brand, Sichtseite oliv- oder braun- 

grun glasiert.

Da die Form nicht mit GewiBheit erganzt werden kann, 

muB auf einen Vergleich mit Kacheln anderer Fundstellen 

verzichtet werden. Am ehesten werden die Frohburger 

Kleinstfragmente in der Art entsprechender Exemplare von 

Rohrberg (Auswil/Rohrberg, BE, 5-8) erganzt werden kon

nen.

Das Vorkommen auf der Frohburg beschrankt sich auf die 

siidliche Halfte des «Rechteckhauses» und mit einigen Frag

menten auf dessen nachste Umgebung.

Zeitstellung: 1. Halfte 14. Jahrhundert, vermutlich 1320 bis 

1340

196-205

Fragmente von Tellerkacheln. Tiefer Teller mit trichterfbr- 

miger Wandung und verdicktem, nach innen abgestriche- 

nem Rand. Hoch angesetzter Tubus, dessen Form aber 

nicht rekonstruierbar ist, da keine Tubusfragmente zweifels- 

frei diesem Typus zugewiesen werden konnten. Am ehesten 

ist wohl eine einfache Form wie etwa bei den unglasierten 

Pilzkacheln anzunehmen. Scheibengedreht, Bodenunterseite 

mit Drahtschlingenspuren. Reichliche, feine Magerung, 

hell-, ziegel- oder braunroter, harter Brand. Gelblich- bis 

dunkel olivgriine Glasur. Dieser Typ ist bisher nur gerade 

auf Scheidegg (Gelterkinden/Scheidegg, BL, 39-42) zum 

Vorschein gekommen. Alle anderen bekannten Tellerka

cheln sind entweder wesenthch flacher, oder dann weisen sie 

einen Rundboden auf.

Das Streuungsbild ergibt neben wenigen Einzelfragmenten
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sechs Belege in der Hinterfiillung des vermauerten Nordto- 

res und eine relativ groBe Zahl am FuBe sowie vier Scherben 

im stidlichen Gebaude des «Hohen Felsens» selbst.

Zeitstellung: um 1300

206-221

Tellerkacheln, meist stark fragmentiert. Flacher Teller mit 

leicht aufgebogenem, verdicktem Rand, der horizontal oder 

leicht nach auBen abgestrichen ist und meist eine flache 

Kehlung auf der Oberseite aufweist. Sehr hoch ansetzender 

Tubus mit konkav geschwungener Wandung und verdick

tem Rand. Scheibengedreht, Bodenunterseite des Tellers 

und Unterseite des Tubusrands mit Drahtschlingenspuren, 

Tubus mit gerundeten, durchgehenden oder AuBenriefeln. 

Reichliche, komige Magerung, braun- bis gelbhchroter, bar

ter Brand. Sichtseite mit olivgriiner, in einzelnen Fallen 

gelbbrauner und blattgriiner Glasur. Von diesen flachen 

Tellerkacheln sind drei Varianten belegt. Die erste weist 

einen glatten Teller auf, die zweite zwei konzentrische, spi- 

ralig verlaufende Rillenzonen (219), wahrend die dritte zwi- 

schen diesen Rillenzonen zusatzlich eine Wellenlinie tragt 

(220-221).

Parallelen zu diesem Typ stammen von Rohrberg (Auswil/ 

Rohrberg, BE, 13-15), Schenkon (Schenkon, LU, 16-19), 

Hasenburg (Willisau/Hasenburg, LU, 19-23) und Botten- 

stein (Zofingen/Bottenstein, AG, 2-3). Der weitaus groBte 

Teil wurde im «Rechteckhaus» in der Zone P gefunden, u. a. 

in dessen siidlicher Halfte, sowie der unmittelbaren Umge- 

bung im Hof. Eine zweite erwahnenswerte Haufung liegt am 

FuBe des «Hohen Felsens».

Zeitstellung: 1. Halfte 14. Jahrhundert (vermutlich 1320 bis 

1340)

222

Fragmente von Kranzkacheln. Funfeckige Form mit goti- 

scher Architekturdarstellung. Oberer AbschluB nicht erhal- 

ten, vermutlich in einem einfachen Giebel endend. Blatt mo- 

delgepreBt, Tubus scheibengedreht. Reichliche, komige Ma

gerung, rot- bis graubrauner, harter Brand. Sichtseite oliv- 

grtin glasiert.

Die Gruppe laBt sich generell in den Typ der fiinfeckigen 

Kranzkacheln mit Architekturdarstellungen einordnen, 

ohne daB jedoch eine genaue Entsprechung vorhanden 

ware.

Da alle Fragmente aus dem Altbestand stammen, kann ihr 

genauer Fundort nicht mehr ermittelt werden. Es muB ange- 

nommen werden, daB sie entweder aus dem Siidteil der Burg 

oder aus dem «Rechteckhaus» stammen. Ersteres ist wahr- 

scheinlicher, da die Kranzkacheln in bezug auf den Ton und 

die Glasur am meisten Ahnlichkeiten mit den tiefen Teller

kacheln aufweisen.

Zeitstellung: 1. Halfte 14. Jahrhundert (vermutlich 1320 bis 

1340)

AuBer diesen typischen und voneinander im allgemeinen 

gut trennbaren Kachelfragmenten liegen noch zahlreiche 

Tubusfragmente vor. Da bei der Herstellung dieses j a in kei- 

nem Fall auf Sicht gearbeiteten Kachelbestandteils meist 

sehr unsorgfaltig vorgegangen wurde, lassen sich einzelne 

Typen nur sehr schwer herausarbeiten. Zwei Gruppen konn- 

ten jedoch sowohl formal als auch hinsichtlich des Materials 

deutlich voneinander unterschieden werden.

144-154

196-205

Illium 155-165

Abb. 185 Trimbach/Frohburg SO. Kartierung von Kachelfunden.
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223-228

Tubusrandfragmente. In der Regel zyhndrische, gegen oben 

zum Teil leicht ausladende Wandung, balkenartig oder 

durch spitze Lippe nach innen verdickter Rand. Scheibenge- 

dreht, mit durchgehenden Riefeln. Rand mit Drahtschlinge 

von der Scheibe abgeschnitten. Reichliche, kbrnige Mage

rung, brauner, rotbrauner oder roter, barter Brand.

Diese einfache Tubusform ist relativ haufig belegt und wur- 

de unter anderem auch auf Alt-Wartburg gefunden. Mate

rial und Farbe der auf der AuBenseite manchmal auftreten- 

den Glasurflecke gleichen sehr stark der numerisch stark- 

sten Gruppe der glasierten Napfkacheln.

229-233

Tubusfragmente. Meist konkav geschwungene Wandung, 

stark verdickter, auf der Innenseite «gestauchter» Rand. 

Scheibengedreht, mit unterschiedlich ausgepragten Riefeln. 

Randunterseite mit Drahtschlingenspuren. Reichliche, kbr

nige Magerung, hellgelblicher, harter Brand. Auch diese 

Form ist auf Alt-Wartburg belegt. Das Material entspricht 

den blattgriin glasierten Napfkacheln.

Wenn man versucht, uber den Kachelbestand der 

Frohburg einen Uberblick zu gewinnen, wird man 

bald feststellen, dab es sich um den reichhaltigsten 

handeln diirfte, der bisher bei Ausgrabungen zum 

Vorschein gekommen ist. Zwar sind die sonst varian- 

tenreichsten Typen wie etwa die Blattkacheln nicht 

belegt, doch sind von friihesten Topfkacheln uber Be

cher- und Napfformen bis ins fruhe 14. Jahrhundert 

praktisch alle gangigen Kachelarten vertreten. Auffal- 

lend ist allerdings das Ausbleiben von typischen Bele- 

gen des Horizontes Engenstein/Renggen/Augustiner- 

gasse23, der doch nbrdlich des Juras im dritten Viertel 

des 13. Jahrhunderts eine so gewichtige Rolle spielt. 

Besonders gut vertreten sind jedoch auf der Frohburg 

die breiten, gedrungenen Napfkacheln, die zusammen 

mit den unglasierten Pilzkacheln noch vor 1300 anzu- 

setzen sind. Kurz nach der Jahrhundertwende scheint 

dann auf der groberen Napfkachelvariante und den 

tiefen Tellerkacheln erstmals die Glasur aufzutreten, 

und zwar mit einer deutlichen Verspatung gegeniiber 

verschiedenen fruheren Belegen aus dem Sisgau.24

Bei den jiingsten Kachelformen handelt es sich um 

Napf- und Tellerkacheln, die typisch zu sein scheinen 

fiir den Raum, der durch die Burgen Frohburg, Rohr- 

berg und Hasenburg umrissen werden kann. Bisher 

einmalig ist die Auspragung der Frohburger Kranzka- 

cheln, doch kann dieser Umstand nicht sonderliches 

Aufsehen erregen, da es sich bei dieser Kachelart um 

eine sehr variantenreiche Form handelt.25

Innerhalb des gesamten Fundbestandes machen die 

Ofenkacheln mindestens einen Drittel aus. In dersel- 

ben GrbBenordnung sind auch die Fragmente der Ge- 

schirrkeramik vertreten. Bei der gewaltigen Fundmen- 

ge, von der die Ausgraber geradezu uberschwemmt 

wurden, kann es nicht verwundern, wenn erst die 

wichtigsten Fragmente, namlich die Randprofile der

173-183

793-795

Hill IIII 206-221

Abb. 187 Trimbach/Frohburg, SO. Kartierung von Kachelfunden.
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einfachen Tbpfe, durchgesehen und gezeichnet sind. 

Fur die vorliegende Arbeit erwies es sich jedoch als 

unmbglich, alle Komplexe vorzulegen, weshalb eine 

Auswahl getroffen werden muBte. Ob der dabei ent- 

standene Querschnitt wirklich reprasentativ ist, wird 

sich erst bei einer intensiven Analyse des gesamten 

Fundmaterials zeigen. Es wurde jedoch bereits hier 

angestrebt, das Formenspektrum einigermaBen voll- 

s tandig zu erfassen und vor allem Komplexe zu be- 

riicksichtigen, die relativchronologisch auswertbar 

sind.

Die frtihesten mittelalterlichen Siedlungsspuren auf 

der Frohburg bestehen aus Uberresten der ersten 

Holzbauphase mit einraumigen Pfostenhausern. Ein 

gliicklicher Zufall wollte es, daB trotz tiefgreifender 

spaterer Storungen in einer Feuerstelle (Befund a) die- 

ser Periode das Randfragment eines Topfes (239) er- 

halten geblieben war. Es handelt sich um einen nach 

auBen kantig abgestrichenen Trichterrand, was eine 

Parallelisierung der friihesten Siedlungsspuren mit 

den typologisch altesten Keramikformen erlaubt. 

Ahnliche Randprofile (234-242) wurden im ganzen 

Grabungsareal immer wieder gefunden, doch stamm- 

ten sie meist aus Mischkomplexen oder waren die ein- 

zigen Funde innerhalb einer Schicht. Vergleiche von 

anderen Fundstellen zeigen26, daB es sich hier um 

einen zeitlich sehr friihen Horizont handeln muB, der 

aufgrund verschiedener Indizien in die erste Halfte, 

spatestens in die Mitte des 10. Jahrhunderts datiert 

werden kann.

Die typologisch nachstjiingeren Formen zeigen unver- 

dickte Trichterrander, die teils fast kantig nach auBen 

abgestrichen, teils auch ausdiinnend profiliert sind 

(243-265). Mitunter weisen diese Stiicke auch mehr 

oder weniger ausgepragte Kehlen auf der Randober- 

seite auf (266-272). Vergesellschaftet sind diese For

men der zweiten Halfte des 10. und des friihen 

11. Jahrhunderts oft mit Typen, die durch einen stark 

verdickten, horizontal abgestrichenen Rand charakte- 

risiert sind, der direkt auf einer flachen, konischen 

Schulter aufsitzt (277-282). Nur selten lasst sich der 

Ansatz zu einem kurzen, zylindrischen Hals erkennen. 

Haufig tragen diese Formen auf der Schulter eine 

Wellenlinie. Aufgrund der bisher erfolgten Sichtung 

des Frohburger Fundmaterials kann kein Zweifel dar- 

iiber bestehen, daB diese Gruppe gleichzeitig mit den 

unverdickten, trichterfbrmigen oder gerundet ausla- 

denden Randprofilen ist. Die Verteilung dieser friihen 

Keramik, welche in die Zeit zwischen 900 und 1050 zu 

datieren ist, laBt innerhalb des Grabungsareals keine 

ausgesprochenen Schwerpunkte erkennen. Immerhin 

kbnnen aber einige Komplexe ausgesondert werden, 

die fast ausschlieBlich die eben beschriebene Ware 

enthalten. Im Mittelteil des Siidtraktes - und dies ist 

besonders wichtig - wurden jedoch diese Formen nur 

in ganz wenigen und vereinzelten Fragmenten in 

Komplexen gefunden, die sonst ausschlieBlich j tinge- 

res Material geliefert haben. Das wiederum heiBt aber, 

daB sie alter sein miissen als die zweite Holzbauphase, 

fiir die ja die erwahnte Zone mehrere Meter hoch auf- 

geschiittet wurde. Uber diesen Auffiillungen, die den 

vorher existierenden grabenartigen Einschnitt zwi

schen westlicher und bstlicher Felsrippe auf das Ni

veau der bereits bestehenden, an seinem Rand gelege- 

nen Hauser anhoben, wurden dann die Gebaude an- 

gelegt, die wir als «zweite Holzbauphase» bezeich- 

nen.27 Der zugehbrige Fundkomplex (K 22/3) enthalt 

Topfformen (283-298), welche Merkmale einer Wei- 

terentwicklung der vorigen Typen zeigen. Der Rand 

wird entweder etwas weiter nach auBen geneigt und 

im Schnitt somit flacher, oder er wird geringfiigig ver- 

dickt, wobei das Schwergewicht der Verdickung nicht 

am auBersten Rand, sondern unmittelbar fiber dem 

kurzen Hals liegt. Einzelne Fragmente zeigen aller- 

dings Formen (297-298), wie sie normalerweise erst 

spater auftreten, doch sind auch diese so selten vertre- 

ten, daB sie vermutlich durch spatere Storungen, etwa 

die intensive Bautatigkeit, in diese tiefen Schichten 

hineingelangt sein werden. Das eindeutige Uberge- 

wicht fiber derartige versprengte Einzelstiicke haben 

jedoch Formen wie 286-296. Der Versuch einer abso- 

luten Datierung muB mit Hilfe von Vergleichskomple- 

xen anderer Fundstellen vorgenommen werden, vorab 

dem Material von Rickenbach und demjenigen von 

Bbbikon. Hier zeigt es sich, daB ein Ansatz zwischen 

1050 oder kurz danach und 1100 oder dem ganz frii

hen 12. Jahrhundert am wahrscheinlichsten ist.

Die zweite Holzbauphase wurde nach einem Brand 

planiert. Die entsprechende Schicht lieB sich im Profil 

deutlich erkennen. Dariiber errichtete man fast grund- 

riBgleich neue Gebaude, deren Kulturschicht (KI3/3) 

von den darunterliegenden Straten unterscheidbar 

war. Die darin aufgefundene Keramik entspricht 

einem fortgeschritteneren Typ, der die bereits oben 

beschriebenen Entwicklungstendenzen verstarkt zeigt 

(299-306, auch 307-317). Der Rand wird nun fast ho

rizontal nach auBen gezogen (301-302) und ist oft re- 

lativ stark verdickt (303 und 305). Ebenfalls dieser 

Phase zuzurechnen sind die Formen, die durch einen 

auf der AuBenseite abgesetzten, meist schwach ver

dickten Rundwulst gekennzeichnet sind (316-317). 

Eine zeitliche Einordnung dieser Phase ist ziemlich 

problematisch. Zwar ist der Beginn durch den Brand 

der Holzbauphase 2 festgelegt, was einem zeitlichen 

Ansatz von 1100 oder wenig spater entspricht, doch 

laBt sich das Ende der Phase 3 nur mit Schwierigkei- 

ten eingrenzen, da wir in diesem Zeitraum nur wenige 

und nicht sehr sicher datierende Anhaltspunkte besit- 

zen. Die obere Lederschicht von Basel/ Petersberg 

etwa zeigt neben guten Parallelen entwickeltere For

men (Basel/Petersberg, BS, 31-36). Dasselbe gilt auch 

fiir Bbbikon (Bbbikon/«Griinenfeld», AG, 15-17),
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Abb. 193

dessen jiingste Formen spatestens dem dritten Viertel 

des 12. Jahrhunderts zuzuweisen sind. Die dritte Holz- 

bauphase im Sudtrakt der Frohburg wird aufgrund 

dieser Vergleiche spatestens um 1150 aufgegeben wor- 

den sein. Die Typen der Geschirrkeramik lassen sogar 

eher die Zeit vor der Jahrhundertmitte vermuten.

Die Reste dieser Siedlungsperiode warden wiederum 

von verschiedenen Fundschichten spaterer Zeitstel- 

lung uberlagert. Leider waren diese sehr oft durch die 

mittelalterliche, intensive Bautatigkeit und in Hirer 

Wirkung auf die Befunde nicht minder verheerenden 

friiheren Grabungstatigkeiten so gestbrt, daB sich kei- 

ne formal geschlossenen Komplexe gegeneinander ab- 

grenzen lassen. Dajedoch die Formen der ersten Half- 

te des 12. Jahrhunderts einigermaBen gut gefaBt wer- 

den konnten und diejenigen des 13. Jahrhunderts vor 

allem von anderen Fundstellen her gut erforscht 

sind28, sollte es auch nicht schwerfalien, das Material 

der dazwischen verbleibenden fiinfzig Jahre auf typo- 

logischem Weg zu gliedem. Dabei laBt sich zunachst 

eine weitere Verstarkung der bereits mehrmals beob- 

achteten Tendenzen feststellen. Einerseits wird der 

Rand immer starker nach unten gebogen, bis er 

256

schlieBlich im Extremfall eine stark untergriffige, ge- 

rundete Leiste bildet (von 318-322 uber 329-336 zu 

346-349). Andererseits nimmt auch die wulstartige 

Verdickung an Volumen zu (von 323-328 zu 337 bis 

340), was zur Herausbildung von im Querschnitt 

kreisrunden, leicht unterschnittenen Wulstrandern 

fiihrt (342-345). Daneben lassen sich offenbar etwa 

gleichzeitig Formen mit ausgepragten, fast zylindri- 

schen Halsen fassen (350-353).

Die Entwicklung des spaten 12. Jahrhunderts scheint 

vor allem durch das Aufkommen unregelmaBiger Rie- 

feln auf der Schulter gekennzeichnet zu sein, die mit- 

unter auch auf den verdickten, wulstigen Rand iiber- 

greifen (359-370). Dies fiihrt zu Randformen von vbl- 

lig unregelmaBigem Querschnitt, wie sie etwa auch auf 

Alt-Wartburg (Oftringen/Alt-Wartburg, AG, 104 bis 

109) belegt sind. Ob es sich dabei um eine spezifische 

Entwicklung des Oltner Raumes oder des Mittellan- 

des handelt, kann mangels Vergleichsfunden nicht er- 

mittelt werden. Im Sisgau sind diese Formen jeden- 

falls nicht bekannt.

Eine andere Gruppe von Randprofilen entspricht je- 

doch durchaus den Formen nordlich des Juras. Es 

sind jene Typen, bei denen die Randunterseite mit 

einer mehr oder weniger kantigen Leiste versehen 

wird (371-387). Der Rand selbst kann unverdickt und 

horizontal umgelegt, aber auch verdickt und gerundet



ausladend sein. Diese an sich doch recht heterogene 

Gruppe darf als unmittelbarer Vorlaufer des im 

13. Jahrhundert typischen Leistenrandes gelten.

Die Topfe des 13.Jahrhunderts (388 bis etwa 423) 

sind auf der Frohburg ebenfalls gut vertreten. Da sich 

jedoch eine typologische Gliederung viel besser an- 

hand der geschlossenen Komplexe des Sisgaus vor- 

nehmen laBt, kann hier auf breite Ausfiihrungen zur 

formalen Entwicklung verzichtet und auf die entspre- 

chenden Abbildungen verwiesen werden. AnlaB zu 

ausfuhrlicheren Erbrterungen muB freilich die Frage 

nach der Datierung der spatesten Formen geben. Hier 

bestatigt sich, was wir schon bei den Ofenkacheln ha- 

ben beobachten kbnnen: Die Frohburg war offen- 

sichtlich auch im 14. Jahrhundert noch nicht verlas- 

sen. Angesichts der Diskrepanz zwischen den Unmas- 

sen von Kachelfragmenten und der im ganzen doch 

recht sparlichen Geschirrkeramik aus dieser Zeit muB 

jedoch ernstlich gefragt werden, ob sie auch bewohnt 

war. Wir mochten annehmen, daB sie zwar bewohn- 

bar, d.h. mit Ofen ausgeriistet, aber nur noch tempo- 

rar besiedelt war.

Die spatesten Formen (423-429) der Geschirrkeramik

Abb. 194 Trimbach/Frohburg, SO. Befunde a und b.

sind typologisch zwischen dem Ende von Scheidegg 

und den jiingsten Typen auf Alt-Schauenburg und 

Madeln anzusetzen. In Jahrzahlen wtirde das heiBen, 

daB die Frohburg zwischen ca. 1320 und der Mitte des 

14. Jahrhunderts verlassen wurde.

Da bereits verschiedene Vorberichte uber die fiinf 

Grabungsetappen auf der Frohburg erschienen sind29, 

kann auf eine Schilderung des allgemeinen Befundes 

verzichtet werden. Lediglich jene Strukturen, die als 

Reste von Feuerstellen interpretiert werden konnen, 

sollen hier berticksichtigt werden, wobei auch diejeni- 

gen Ofen, deren Standort aufgrund auffallender Ka- 

chelkonzentrationen erschlossen werden konnten, we- 

gen des ausnehmend umfangreichen Materials bereits 

im Kachelkatalog ihre Erwahnung gefunden haben 

und deshalb nicht mehr diskutiert werden mtissen.

Als alteste fur uns wichtige Befunde erwiesen sich die 

beiden Feuerstellen in den im Nordwesttrakt gelege- 

nen Pfostenhausern (Befunde a und b). Es handelte 

sich bei beiden um direkt auf die Felsoberflache auf- 

getragene Lehmplatten, deren urspriingliche Formen 

wegen tiefgreifender spaterer Eingriffe nicht mehr 

vollstandig erhalten waren. Die Erganzung zu kreis- 

formigen oder leicht ovalen Herden darf jedoch als si- 

cher gelten. AuBer dem Bauelement Lehm konnte 

kein weiteres nachgewiesen werden, das in unmittel- 

baren Zusammenhang mit der Feuerstelle hatte ge- 

bracht werden konnen. Verbrannte Sandsteinbrocken 

vor der Lehmplatte des siidhchen der beiden Hauser 

(a) konnten auch Reste einer Pflasterung gewesen 

sein.

Die Datierung dieser beiden Gebaude und damit der 

darin enthaltenen Feuerstellen ins 10. und friihe 

11. Jahrhundert darf als sicher gelten, es sei denn, man 

wolle die Chronologie der Keramik grundsatzlich an- 

zweifeln. Grundrisse von ahnlichen AusmaBen konn

ten auch im Ostteil des Siidtraktes festgestellt wer

den30, doch fanden sich dort keinerlei Reste von ver- 

branntem Lehm oder anderen Materialien, die auf 

eine Feuerstelle hingewiesen hatten. Es gilt jedoch zu 

beach ten, daB gerade in jener Zone die spatere Bauta- 

tigkeit tiefgreifende Storungen verursacht hat, die ent- 

sprechende Spuren, wenn sie uberhaupt bestanden ha

ben, beseitigt haben durften.

Flatten verbrannten Lehms, die von Herdstellen her- 

rtihren mtissen, wurden hingegen auch an anderen 

Stellen aufgedeckt, so im Siidteil des «Rechteckhau- 

ses» in Zone P, wo verbrannter Lehm unmittelbar auf 

dem abgearbeiteten Fels lag (Befund c) und seinerseits 

von einer Mauer teilweise iiberdeckt war, und siidlich 

des «Rundhauses», wo das verstiirzte Trockenmauer- 

fundament des spaten Holzbaues eine ahnliche Feuer

stelle aus stark gerbtetem Lehm (Befund d) iiberlager- 

te. Bei beiden Befunden fehlen jedoch sowohl die zu- 

gehorigen Hausgrundrisse wie auch Anhaltspunkte 

fur eine prazise Datierung.
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HOLZHAUS IN P

Abb. 195 Trimbach/Frohburg, SO. Befunde c, 1 unds.
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Abb. 196 Trimbach/Frohburg, SO. Befund e von Osten. Foto 

W. Meyer.

Im nordwestlichen Teil der Zone F zeichnete sich eine 

kreisfbrmige Steinsetzung (Befund e) unmittelbar auf 

der Felsoberflache ab, welche einen Durchmesser von 

etwa 80 cm aufwies und wohl ebenfalls als Feuerstelle 

interpretiert werden kann. Zwar fand sich darin keine 

verbrannte Lehmplatte, doch enthielt eine unmittel

bar benachbarte Felsvertiefung sehr viele Aschenre- 

ste. Auch hier fehlen uns Hinweise fur eine Datierung, 

denn die Lage unmittelbar auf dem Fels reicht in die- 

ser Zone nicht aus, um ein hohes Alter zu postulieren. 

Auch vom zugehbrigen HausgrundriB lieBen sich kei- 

nerlei Spuren feststellen.

Eine von der Bautechnik her bereits entwickeltere 

Form kam auf dem Vorwerk zum Vorschein (Befund 

f). Sie lag ahnlich wie bei den Pfostenhausem des 

Nordwesttraktes in der Ecke eines Grundrisses etwa 

gleicher AusmaBe. Im Unterschied zu jenen war aber 

hier die Holzkonstruktion nicht direkt auf der Fels

oberflache, sondern auf einem Fundamentsockel aus 

Trockenmauerwerk errichtet, das in einzelnen Partien 

noch nachgewiesen werden konnte. Die Feuerstelle 

selbst war ebenfalls trocken aus plattigen Steinen zu 

einem kreisfbrmigen, im Zentrum leicht vertieften 

Herd aufgeschichtet. Die Zeitstellung diirfte in diesem 

Fall deijenigen der Pfostenhauser des Nordwesttrak

tes entsprechen, was durch friihe Funde im Bereich 

des Trockenmauergrundrisses unterstiitzt wird.31 

Soweit diese einfachen Feuerstellen aus Lehm oder 

trocken geschichteten Steinen einer bestimmten Sied- 

lungsperiode zuzuweisen sind, gehbren sie in die erste 

Holzbauphase des 10. und friihen 11. Jahrhunderts. Es
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Abb. 197 Trimbach/Frohburg, SO. Befundf.

handelt sich dabei durchwegs um in einer Ecke liegen- 

de Strukturen, die als Mehrzweckfeuerstellen anzu- 

sprechen sind.

In der zweiten Holzbauphase laBt sich dann aber eine 

Funktionsdifferenzierung in Heiz- und Kochfeuerstel- 

len beobachten. Vor allem im Siidtrakt konnten wir 

entsprechende Befunde aufdecken, die wesentlich 

neue Erkenntnisse fur die Bauformen des 11. und 

12. Jahrhunderts erbrachten. Die Hauser waren lang- 

rechteckige Bauten, die in der Mitte quer unterteilt 

waren. Das siidliche Beispiel (Befund g) lieB sich an- 

hand von Steinreihen nachweisen, die nur als Schwel- 

lenunterlagen eines Standerbaus interpretiert werden 

kbnnen. In jedem der beiden Raume befanden sich 

Reste von Feuerplatzen, die nur noch wegen der in- 

tensiven Rotfarbung des lehmigen Untergrundes er- 

kannt werden konnten. Im westlichen Raum waren 

noch Reste eines Kranzes aus gestellten Steinen erhal-
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Abb. 198 Trimbach/Frohburg, SO. Befunde g und h.

ten. Beide Feuerstellen lagen etwas von der Wand ent- 

fernt, jedoch jeweils deutlich gegen eine Ecke verscho- 

ben, im westlichen Raum gegen die nordbstliche, im 

ostlichen gegen die stidwestliche. Die Funktion dieser 

Strukturen muB offengelassen werden. Vermutlich ist 

auch hier mit Mehrzweckfeuerstellen zu rechnen.

Andere Verhaltnisse trafen wir dann aber im nbrdli- 

chen, durch Pfostenlbcher erkennbaren GrundriB an. 

Hier lag eine Doppelfeuerstelle (Befund h) direkt an 

der stidlichen Wand. Ihre Gliederung lieB deutlich 

einen Herd und einen Ofen erkennen. Leider war der 

nbrdliche Teil dieses Befundes durch eine spater dar- 

auf aufgefiihrte Mauer nicht mehr zuganglich. Im bst- 

lichen Raum stieBen wir auf einen aus groBen Steinen 

zusammengefugten Rahmen, dessen Inneres mit klei- 

neren Steinplatten sorgfaltig gepflastert war. Der stid- 

bstliche Eckstein wies eine kreisrunde Bohrung auf, in 

der die Drehpfanne eines Turners gesehen werden 

muB. Diese Herdstelle war wenig uber das Gehniveau 

des Kuchenraumes angehoben, das aus gestampftem, 

durch einen Brand intensiv rotgefarbtem Lehm be- 

stand. Im westlichen Raum fanden wir hingegen, 

durch den Abdruck eines Balkens vom Herd getrennt, 

ein rechteckiges, schmales Fundamentmauerchen, das 

nur als Sockel eines Ofens angesprochen werden 

kann. Sein Inneres war angefiillt mit brbckeligem ver- 

branntem Lehm, der einzelne Fragmente von Kera-
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mik enthielt. Die Grabung in der Zone unmittelbar 

sudlich (K 22/3) bestatigte den Verdacht, dab es sich 

bei dieser Keramik nur um Fragmente von Ofenka- 

cheln handeln konnte. Die Planierschicht, die aus der 

Zeit nach dem Brand dieser beiden Hauser stammt, 

enthielt namlich eine groBe Zahl von Topfkachelfrag- 

menten, die zum Teil in der nachsten Umgebung des 

Ofenfundamentes gefunden warden. Anhand der 

Fundvergesellschaftung konnte der ganze Komplex 

dieser zweiten Holzbauphase in die zweite Halfte des

11. Jahrhunderts datiert werden. Um 1100 muB eine 

Brandkatastrophe die beiden nachgewiesenen Hauser 

vernichtet haben; sie wurden aber unverztiglich wie- 

der aufgebaut, wobei man praktisch dieselben Grund- 

risse ubernahm.

Im siidlichen Gebaude, das wiederum durch steinerne 

Schwellenunterlagen erkennbar war, zeigte sich nun 

ebenfalls eine der oben beschriebenen sehr ahnliche 

Doppelfeuerstelle (Befund i), diesmal aber in der Mit- 

te der Trennwand. Der Herd bestand aus einer halb- 

kreisformigen Steinpflasterung, welche durch einen 

Kranz aus hochkant gestellten Steinplatten begrenzt 

war, wahrend vom Ofen gerade noch eine rote, bran- 

dige Verfarbung zu erkennen war. Ob dieser Ofen als 

Tuffstein-32 oder als Kachelofen zu erganzen ist, muB 

offenbleiben, da die durch den Bau des Backofens ver- 

ursachten Stdrungen gerade in jener Zone sehr tief 

reichten. Das nordliche Haus der dritten Holzbaupha

se war nun analog zum anderen ebenfalls mit einem 

steinernen Schwellenunterbau versehen. Die Auftei- 

lung in ein zweiraumiges Haus muB hier aber hypo- 

thetisch bleiben, da nur eine Feuerstelle (Befund k) 

nachgewiesen werden konnte. Sie bestand aus ver- 

branntem Lehm, der auf einer kreisrunden Flache be- 

obachtet werden konnte, und war ursprtinglich mit 

Steinen umstellt gewesen. Von einem in Analogie zur 

vorhergehenden Bauphase zu erganzenden Ofen 

konnten keinerlei Spuren festgestellt werden. Auch 

hier darf jedoch mit erheblichen Stdrungen gerechnet 

werden, da die Schichten der dritten Holzbauphase 

alle im Fundamentbereich der machtigen Nordmauer 

des Siidtraktes lagen. Diese dritte Holzbauphase kann 

aufgrund der Keramikfunde in die erste Halfte des

12. Jahrhunders datiert werden.

Eine weitere Doppelfeuerstelle in einem zweiraumigen 

Haus konnte im «Rechteckhaus» der Zone P festge

stellt werden. Bei Befund 1 lieB sich auf der Felsrippe 

eine Herdstelle beobachten, die gegen Siiden mit einer 

markanten, hochkant gestellten Steinplatte begrenzt 

war. Jenseits dieser Platte konnten noch Spuren ver- 

brannten Lehms festgestellt werden, obwohl die ganze 

Partie durch die Grabarbeiten der dreissiger Jahre arg 

in Mitleidenschaft gezogen worden war. DaB es sich 

aber tatsachlich um ein den Holzhausern des Siidtrak- 

tes vergleichbares Gebaude handelt, zeigen sowohl 

einige noch festellbare Pfostenlocher wie auch eine

Abb. 199 Trimbach/Frohburg, SO. Aufsicht auf Befund h. Foto 

W. Meyer.

auffallende Haufung von Topfkacheln in jener Zone, 

was auch hier fur eine Datierung ins spatere 11. Jahr- 

hundert spricht.

Neben diesen Doppelfeuerstellen, die eine nicht unbe- 

deutende Hebung des Wohnkomfortes ermbglicht ha

ben diirften, ist vermutlich ebenfalls bereits im 

11. Jahrhundert eine Feuerungsanlage zu fassen, die 

vom Bautechnischen her bedeutend aufwendiger ge- 

staltet ist. Es handelt sich um den gewaltigen, gemor- 

telten Fundamentblock (Befund m) im wahrscheinlich 

quadratisch zu erganzenden «Saalbau». Wie jedoch 

diese Feuerstelle im Oberbau ausgesehen hat, wissen 

wir nicht. Es konnte sich um einen ganz oder nur teil- 

weisen geschlossenen Feuerkasten oder um eine offe- 

ne Feuerplatte gehandelt haben, die sich inmitten des 

groBen, nur eingeschossigen Raumes befand. Es ist in 

diesem Zusammenhang an jene Gebaude zu erinnern, 

die Hahnel unter der Bezeichnung «stuba» aus dem 

osteuropaischen Raum angefiihrt hat33, wobei auch 

dort ja uber die Form des Heizkorpers nichts ausge- 

sagt ist.

Zwei Feuerstellen, die nur noch in sparlichen Resten
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Abb. 200 Trimbach/Frohburg SO. Befunde i und k.

vorhanden waren, lagen im bstlichen Teil des Siidtrak- 

tes und im Holzanbau des Viereckturmes im Nord- 

westtrakt.

Bei der ersten (Befund n) konnte es sich durchaus um 

eine Doppelfeuerstelle von der Art der in Zone P ge- 

fundenen (1) handeln. Sie besteht aus den Resten 

einer stark rot gefarbten Lehmplatte, an die gegen 

Osten ein langlicher, genuteter Stein anstbBt. Jenseits 

dieses Steines waren noch Spuren von weniger ver- 

branntem, mit weichen, gipsartigen Einschlussen ver- 

mischtem Lehm zu beobachten.

Eine den anderen Beispielen dieses Typs entsprechen- 

de Datierung ist aber fraglich, da die Hohenkote fur 

eine Lagerung in eher jiingeren Schichten spricht. 

1939 scheinen die iiberlagernden Schichten bis zu die- 

sem Niveau abgetragen worden zu sein, weshalb auch 

dieser Befund als stark gestbrt bezeichnet werden 

muB.

Die Feuerstelle im Nordwesttrakt (Befund o) scheint 

zum Holzanbau an den Turm gehort zu haben. In situ 

beobachtet werden konnten nur noch wenige Steine, 

die eine Erganzung zu einer vermutlich viereckigen 

Steinsetzung zulassen, die mit einer aus aufgestellten 

Flatten bestehenden Einfassung versehen war. Die 

Datierung kann aufgrund verschiedener Indizien in 

die zweite Halfte des 12. Jahrhunderts erfolgen.

Die restlichen auf der Frohburg beobachteten Feuer-
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Abb. 201 Trimbach/Frohburg, SO. Befund m.

stellen scheinen allesamt j linger zu sein. Zunachst 

ware wohl auf den imposantesten Befund hinzuwei- 

sen, namlich den Backofen im Sudtrakt (Befund p). 

Auf ein gemorteltes, massives Mauerfundament von 

rechtwinkliger Form ist ein leicht ovaler, mit einem 

lehmigen Mortel verbundener Steinkranz aufgesetzt. 

In diesem Kranz ist der Ansatz einer Lehmkuppel zu 

sehen. Im Westen befand sich die EinschuBbffnung, 

wahrend auf der vorderen Fundamentecke, die unter 

dem Steinkranz vorkragte, eine leicht vertiefte, kreis- 

runde Feuerstelle beobachtet werden konnte. Man 

kann daher nicht nur von einem Backofen sprechen, 

sondem muB den ganzen Komplex eigentlich als 

Kochofen bezeichnen, der verschiedene Funktionen 

zu erfiillen hatte.

Im gleichen Raum war in der Siidwestecke ein eben- 

falls rechtwinkliges Fundament eingeftigt, das wir als 

Unterbau einer groBen Herdstelle betrachten moch- 

ten (Befund q). Urspriinglich war die Feuerplatte 

wahrscheinlich mit flachen Steinen ausgelegt oder mit 

Lehm ausgestrichen, doch wurde dieser Teil des Slid- 

traktes in den dreiBiger Jahren bis auf die Funda- 

mentunterkanten ausgeraumt. Aus diesem Grund 

fehlt uns jeder Hinweis auf die vorgeschlagene Ergan- 

zung. Immerhin ist aber eine ganz ahnliche «GroBkii- 

che» auch auf Alt-Bechburg belegt, was unsere Re- 

konstruktion nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen 

laBt.34

Ein weiterer Befund (Befund r) lag in Zone P zwischen
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Abb. 202 Trimbach/Frohburg, SO. Befundep und q.

dem «Rundhaus» und dem «Rechteckhaus». Es han- 

delte sich um zwei an die «Rundhaus»-Mauer ansto- 

Bende, parallele Mauerchen, zwischen denen eine dik- 

ke, gelbe Lehmschicht zu beobachten war. Die Tatsa- 

che, dab auf diesem Lehm sowohl Ofenkacheln wie 

auch zahlreiche Fragmente von zwei oder drei Tdpfen 

gefunden wurden, weist auch hier auf eine Mehr- 

zweckfeuerstelle hin. Wir mochten die Moglichkeit 

nicht ausschlieBen, dab es sich um einen Herd gehan- 

delt hat, von dem aus ein Ofen im «Rundhaus» be- 

heizt wurde. Aufgrund der in diesem Komplex zum 

Vorschein gekommenen Funde mub die Anlage ins 

spate 13. Jahrhundert datiert werden, wobei allerdings 

Indizien vorhanden sind, die an der gleichen Stelle 

eine Vorgangeranlage wahrscheinlich machen.35

Wenige Meter nbrdlich dieses Befundes, im Zentrum 

des Rechteckhauses, stieBen wir auf ein massiv ge- 

mauertes rundes Fundament (Befund s), das wir eben- 

falls als Ofensockel interpretieren mochten. Spatere 

Unterteilungen des Hauses machten es offenbar not- 

wendig, ein Balkenlager in dieses Fundament hinein- 

zuhauen. Dies schlieBt die Moglichkeit aus, den Sok- 

kel mit dem Ofen aus glasierten Napf- und Tellerka- 

cheln der Spatzeit in Verbindung zu bringen. Es muB- 

te sich also um eine altere Anlage handeln, die ver- 

mutlich im 13. Jahrhundert benutzt wurde. Eine Hau- 

fung unglasierter Napf- und Pilzkacheln weist auf die 

Moglichkeit einer Datierung ins spate 13. Jahrhundert 

hin.

Zum SchluB sind noch zwei weitere, wichtige Struktu- 

ren zu betrachten. Sowohl im siidlichen wie im nordli- 

chen Bereich des Nordwesttraktes konnten Funda- 

mente (Befunde t und u) von runder Form aufgedeckt 

werden, die etwa dieselben AusmaBe aufwiesen wie 

der Back- oder Kochofen (p) des Siidtraktes. Daje-
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doch drei Backofen dieser GrbBe auf derselben Burg 

eher unwahrscheinlich anmuten, muB fur diese Rund- 

fundamente eine andere Erklarung gesucht werden. 

Die Interpretation als reine Heizofen ist nicht sehr 

einleuchtend, auch wenn sie durchaus im Bereich des 

Moglichen liegen mag. Eher haben wir auch hier An- 

lagen vor uns, die mehr als nur gerade einem einzigen 

Zweck gedient haben. Denkbar waren neben der 

Funktion als Heizkbrper etwa auch Feuerstellcn zum 

Warmhalten von Speisen oder zur Erwarmung von 

Wasser in einer Badestube. Reine Kochstellcn und 

Mbglichkeiten der gewerblichen Feuernutzung sind 

wohl weniger anzunehmen, da sich beide Fundamente 

in jenem Bautrakt der Frohburg befinden, in dem wir 

mit grbBter Wahrscheinlichkeit das Wohnhaus der 

Grafenfamilie zu sehen haben.36 Uber die Form des 

Gberbaus dieser Feuerstellen laBt sich nur spekulie- 

ren. Die siidliche (t) war bereits freigelegt, da sie in je

nem Bereich lag, dcr 1938/39 vom Schutt befreit wor- 

den war. U, im Winkel zwischen Turm und Schild-

Abb. 203 Trimbach/Frohburg, SO. Aufsicht auf Befund r, nach Ab- 

trag der Lehmschicht. Foto W. Meyer.

Abb. 204 Trimbach/Frohburg, SO. Befund t von Norden. Foto 

W. Meyer.
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Abb. 205 Trimbach/Frohburg, SO. Befunde o und u.

mauer, war mit Lehm verschiedener Farbung verfiillt 

und uberlagert, so dass man sich mit einiger Vorsicht 

einen Aufbau aus Lehm vorstellen kbnnte. Ungeklart 

muB die Bedeutung des Mauerdurchbruchs in der 

Westmauer des Turmes bleiben. Je nach Funktion, 

konnte es sich um einen Zugang in diesen Raum oder 

um einen WarmedurchlaB vom Ofen in den Turm 

handeln.

Wahrend fur den siidlichen Befund auBer den Mauer- 

fugen keine zeitlich auswertbaren Indizien vorhanden 

sind, scheint sich fur den zweiten eine Datierung ins 

spate 13. Jahrhundert vertreten zu laBen. Im Lehm, 

der das Fundament iiberlagerte, kamen einige wenige 

Kachelfragmente dieser Zeitstellung zum Vorschein, 

und auBerdem wird der Schwellbalken des Holzhau- 

ses durch die Fundamentgrube durchschnitten.

Wir sehen, daB die komplexen Befunde zum Teil noch 

weit von einer Klarung entfernt sind. Vermutlich wer- 

den sich aufgrund sorgfaltiger Fundauswertungen 

weitere Aussagen machen lassen, doch wird man Auf- 

schliisse uber noch unklare Befunde am ehesten von 

weiteren Grabungen auf grbBeren Burganlagen erhof- 

fen kbnnen.

1 Funde zurzeit im Historischen Seminar der Universitat Basel, 

nach der Bearbeitung im Hist. Museum Olten. Aufgenommen 

durch den Verfasser.

Angaben zur Grabung nach Grabungsdokumentation, bisher er- 

schienene Berichte siehe Meyer, Frohburg, 1977.

2 Siehe Meyer, Frohburg, 1973-1977.

3 Im Rahmen dieser Arbeit ist es aus Griinden des Umfanges leider 

nicht mbghch, die einzelnen Komplexe geschlossen abzubilden. 

Deshalb miissen wir uns mit bloBen Hinweisen auf Begleitfunde be- 

gnugen.

4 Dies gilt vor allem fur die Becherkacheln des 12. und der ersten 

Half te des 13. Jahrhunderts.

5 Im Schnitt S6.

6 In den Schnitten K3, K4 und K19.

7 In den Schnitten Z1 und K7.

8 Flims/Belmont GR. Funde im Ratischen Museum, Chur.

9 Braunau/Heitnau, TG. Funde im Museum Frauenfeld.

10 Urnasch/Urstein, AR. Funde in Bearbeitung bei E.GroB, St.Gal

len, dem dafiir gedankt sei, daB er mich in seine Arbeit und sein 

Material hat Einsicht nehmen lassen.

11 Turm in Sta. Maria di Calanca. Vgl. Meyer, Kachelofen.

12 Siehe unten S.252.

>3 In V6/2 und V10/2.

14 In G 2/4.

15 In den Schnitten P30 und P20.

16 In den Schnitten P25, P12 und P2.

17 Pfeffingen/Engenstein, BL, Diegten/Renggen, BL, Basel/Augu- 

stinergasse, BS.

is Zone K 6.

19 Der Rest stammt aus K9 und dem Altbestand.

20 Im Schweizerischen Landesmuseum. Ohne Inv.Nr. (in Altbestan- 

den).

21 Waltensburg/Griinenfels, GR. Funde im Ratischen Museum, 

Chur.
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Abb. 206 Trimbach/Frohburg, SO. 

Vereinfachter Gesamtplan mit 

eingetragenen Herd- und Ofenspuren.
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22 Einzelfund im Hist. Museum Olten.

23 Siehe Anm. 17.

24 Etwa von Bubendorf/Gutenfels, BL, 38-43, und Gelterkinden/ 

Scheidegg, BL, 26-34.

25 Siehe unten S. 329 ff.

26 Etwa Ziefen/Kilchberg, BL, 1-2, Riehen/Kirche, BS, 1-7, Lies- 

tal/Burghalden, 1-4, u.a.m.

27 Nach Meyer, Holzbauten, S.253.

28 Vor allem auf den Sisgauer Burgen und in Basel.

29 Siehe Anm. 2.

30 Meyer, Holzbauten, Abb. 19, H11-H 13.

31 Unmittelbar westlich der Vorwerkmauer.

32 Wie Meyer, Frohburg, 1974, S. 104, annimmt.

33 Hahnel, Stube, S.16.

34 Pinbsch u.a., Alt-Bechburg, Abb. 10.

35 Wir schlieBen dies aus einer unter der Lehmschicht liegenden Pla- 

nie aus brandigem Material, in dem Kachelscherben eines alteren 

Typs gefunden wurden.

36 Meyer, Frohburg, 1977, S. 110.

Kanton Zurich

Dietikon, Schonenwerd, ZHX

Die Aufschuttung des StraBendammes in der Nahe 

der Wasserburg Schonenwerd veranlaBte Karl Heid, 

mit Hilfe einiger Freiwilliger, die gefahrdete Anlage 

auszugraben. Die Arbeiten erstreckten sich von 1930 

bis 1935 und brachten zahlreiche Funde und Befunde 

ans Tageslicht, die der Grabungsleiter 1937 verbffent- 

lichte.2 Eine zweite Publikation, die eine verbesserte 

Form der ersten darstellt, erschien im Jahre 1964.3 

Dem kritischen Betrachter muB bei einer eingehenden 

Priifung der verschiedenen Berichte auffallen, daB 

Heid mit den damals angewandten Methoden den of- 

fenbar sehr komplizierten Schichtenverhaltnissen und 

Befunden nicht gewachsen war.4 Da schon die Gra- 

bung nicht optimal angelegt war, konnte und kann 

deshalb auch durch eine Neubearbeitung von Befun

den und Funden keine wesentliche Verbesserung des 

Resultates erreicht werden. Erschwerend kommt hin- 

zu, daB bei Heid auch die Aufbewahrung der Funde 

nicht uber alle Zweifel erhaben war, d.h., daB mit Si- 

cherheit nicht mehr alle Komplexe voneinander ge- 

trennt sind. Bei alien Aussagen, die aufgrund des 

Fundmaterials gemacht werden, ist deshalb nicht die 

letzte Sicherheit zu gewinnen.5 Wir haben uns bemiiht, 

nach Mbglichkeit nur mit numerisch gut belegten For- 

men zu arbeiten, was jedoch auch nicht in j edem Fall 

konsequent durchgefiihrt werden konnte.

Bei den uber fiinf Jahre verteilten Grabarbeiten wur

den groBe Fundmassen zutage gefordert, die zum 

grbBten Teil sehr bedeutende Metallfunde enthielten. 

Fur uns besonders wichtig sind die verschiedenen Ty- 

pen der Ofenkacheln.

1-13

Fragmente von Topfkacheln. Flacher, meist sehr diinner 

Standboden, bauchige Wandung, verdickter oder unver- 

dickter, lippenartig umgelegter Rand. Hals oft durch breite 

Furche betont. Gewiilstet und langsam nachgedreht oder 

einfach glattgestrichen. Im ganzen eher grobe Verarbeitung, 

Ton zum Teil mit Knollen durchsetzt. Sparliche, meist feine 

Magerung, hellgrauer Brand mit gelber, roter oder brauner 

Tonung. Mittelhart bis hart.

Ahnliche Formen sind vor allem auf der Frohburg (Trim- 

bach/Frohburg, SO, 1-16) in reichlicher Zahl zum Vor- 

schein gekommen, man kennt sie aber auch von Tegerfelden 

(Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, 1-2) und der Burg 

Grenchen (Bettlach/Grenchen, SO, 1-3).

Zeitstellung: spates 11. Jahrhundert

14-23

Fragmente von Topfkacheln. Flacher Standboden, leicht ge- 

bauchte Wandung, mehr oder weniger Verdickter, ausladen- 

der oder lippenartig umgelegter Rand. Gewiilstet und auf
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