
Herd und Ofen

Einleitung

Bisher haben wir uns fast ausschlieBlich mit Scherben 

beschaftigt und versucht, diese unscheinbaren Zeugen 

mittelalterlicher Lebensart in eine chronologisch eini- 

germaBen abgesicherte Ordnung zu bringen. Wir ha

ben auf diese Weise erkennen konnen, wann und wo 

in unserem Arbeitsgebiet die friihesten Kachelofen 

auftauchen, wie sich die Ofenkacheln hinsichtlich der 

Form und der Herstellungstechnik entwickeln und 

wie im 14. Jahrhundert der Ofen aus glasierten Relief - 

kacheln zu einem weitverbreiteten und uberall belieb- 

ten Gegenstand der Wohnungseinrichtung geworden 

ist. Parallel dazu haben wir auch die Entwicklung der 

Geschirrkeramik beriicksichtigt und dabei festgestellt, 

daB im Laufe des 13. Jahrhunderts Neuerungen einge- 

fiihrt wurden, die sicher nicht ohne Folgen fur die 

Kochsitten gebheben sind.1

Wer jedoch meint, mit dieser Feststellung seien die 

wesentlichen Fragen beantwortet, wird sich friiher 

Oder spater getauscht sehen. Zwar haben wir mit unse- 

ren Ausfiihrungen einige Probleme klaren und bishe- 

rige Ansichten bestatigen oder richtigstellen konnen, 

doch werden fast mit jeder neuen Erkenntnis, mit 

jeder Beantwortung einer Frage eine ganze Anzahl 

neuer aufgeworfen.

Im folgenden Kapitel wollen wir uns jenem Fragen- 

komplex zuwenden, der Bauformen und Funktionen 

der hauslichen Feuerstellen betrifft. Ausgeklammert 

werden grundsatzlich alle rein gewerblichen Ofen wie 

Eisenschmelzen, Topferofen und weitere ahnliche An- 

lagen.2 Mindestens teilweise mtissen jedoch Backofen 

beriicksichtigt werden, da sie oft direkt in den hausli

chen Bereich einbezogen sind. Wir werden bei der Un- 

tersuchung aller dieser Fragen im Hinblick auf das 

von uns gewahlte Motto wiederum von den archaolo- 

gischen Quellen ausgehen und versuchen, verschiede- 

ne Formen von Herden und Ofen herauszuarbeiten. 

Unser Ziel ist jedoch nicht nur eine Typologie der 

Feuerstellen im mittelalterlichen Haus, sondern auch 

ein Rekonstruktionsversuch der entsprechenden Her- 

de und Ofen. Hierzu wird es unumganglich sein, auch 

andere als archaologische Quellen zu beriicksichtigen, 

wobei im Vordergrund einerseits die wenigen zeitge- 

nbssischen Abbildungen von Ofen und andererseits 

Formen stehen werden, die im landlichen Hausbau 

spaterer Jahrhunderte gebrauchlich waren.

Bei den zeitgenossischen Darstellungen wollen wir 

uns mit den wenigen bisher bekannten und auch 

schon ofters beschriebenen Beispielen begniigen, da 

auch bei einer intensiven Suche nach unentdeckten 

Ofenbildern mit keinem dem Aufwand entsprechen

den Erfolg zu rechnen ware.3 Hingegen scheint es uns 

sinnvoll zu sein, ausfiihrlicher auf Koch- und Heiz- 

feuerstellen bauerlich-landlicher Siedlungen einzuge- 

hen, da dort erfahrungsgemaB oft sehr archaische For

men bewahrt werden. Es wird jedoch auf keinen Fall 

angehen, die beobachteten und sehr altertiimlich er- 

scheinenden Belege unkritisch auf die Befunde des 

Hoch- und Spatmittelalters zu ubertragen. Auch der 

«primitivste» Ofen mit einfachen, unglasierten Napf- 

kacheln kann durchaus seine eigene Entwicklung 

durchgemacht haben und somit auch ganz anders aus- 

sehen als seine «Vorfahren» auf einer mittelalterlichen 

Burg, von denen heute nur noch die Kacheln vorhan- 

den sind. Unser Ziel ist somit auch nicht die Suche 

nach einem moglichst zum entsprechenden archaolo- 

gischen Befund passenden rezenten Beispiel, sondern 

der Versuch, Mdghchkeiten verschiedenster Art auf- 

zuzeigen, die im besten Fall Anregungen fur Rekon- 

struktionen geben konnen. In einem weiteren Ab- 

schnitt werden wir uns schlieBlich mit jenen Proble- 

men zu befassen haben, die Lage und Funktion der 

Feuerstellen im Haus betreffen. Wir werden untersu- 

chen mtissen, ob sich GesetzmaBigkeiten und Ent- 

wicklungen feststellen lassen und ob wir aus diesen 

Beobachtungen Riickschliisse auf die Wohnkultur des 

Mittelalters ziehen konnen.

Um alle diese Themen gebiihrend abhandeln zu kon- 

nen, sind wir aber gezwungen, unsere bisherige, regio

nale Beschrankung aufzugeben. Zwar bleibt sie, was 

einen Teil der archaologischen Quellen angeht, noch 

durchaus wirksam, doch werden wir uns bereits bei 

den im aufgehenden Mauerwerk erhaltenen Spuren 

von Feuerungsanlagen mit Vorteil auf Gebiete kon- 

zentrieren, die reicher an groBen, in ihrem Baubestand 

wesentlich besser tiberlieferten Burgruinen sind als die 

Nordwestschweiz.

Dabei ist uns allerdings bewuBt, daB die Einheitlich- 

keit der Methode eine EinbuBe erleidet, denn was zum
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Beispiel in der Siidostschweiz im Mauerwerk zu sehen 

ist, muB nicht unbedingt auch fur die Nordwest- 

schweiz gel ten. Da jedoch in diesem Kapitel, wie be- 

reits erwahnt, das Aufzeigen verschiedener Konstruk- 

tionsformen wichtiger ist als eine methodisch ge- 

schlossene Ableitung einer Heiz- oder Kochfeuerstel- 

le, meinen wir diesen Nachteil in Kauf nehmen zu 

kbnnen.

Archaologische Hinweise auf 

Herde und Ofen

In diesem Abschnitt soil versucht werden, die bei der 

archaologischen Feldarbeit anfallenden Befunde ty- 

pologisch zu gliedem. Als Grundlage dienen dazu alle 

Hinweise auf hausliche Feuerstellen, welche bei Gra- 

bungen gefunden und gut dokumentiert wurden. Un- 

ter «Feuerstelle» mbchten wir eine absichtliche Her- 

richtung des Untergrundes zum Anziinden eines Feu

ers verstehen.4 Nach Moglichkeit soil mit den eher sel- 

tenen Belegen gearbeitet werden, die sich einem be- 

stimmten HausgrundriB zuweisen lassen.

Ein Uberblick uber das gesamte in Frage kommende 

Material zeigt deutlich, daB die Mehrzahl aller be- 

kannten Feuerstellenbefunde aus Burgen stammt. 

Ebenfalls betrachtlich ist die Zahl der wahrend Aus- 

grabungen in Stadtkernen gefundenen Beispiele, wah

rend entsprechende Beobachtungen in landlichen Wii- 

stungen vorderhand noch ausstehen. Generell lassen 

sich die vorhandenen Spuren von Feuerstellen in drei 

Gruppen aufteilen:

a) Direkte Nachweise von Feuerstellen oder deren 

Substruktionen.

b) Im Zusammenhang mit Feuerstellen stehende Ein

richtungen wie Rauchabziige, Konsolsteine fur Ka- 

minbauten usw.

c) Versturzte, meist aus einem oberen Stockwerk 

stammende Reste von Herden oder Ofen. Diese Be

funde sind bei Rekonstruktionsversuchen nicht un- 

wichtig, kbnnen sie doch oft wertvolle Angaben uber 

das Baumaterial der Anlagen vermitteln.

Direkte Nachweise

Der direkte Nachweis einer Feuerstelle ist dort mbg- 

lich, wo die Feuerplatte unmittelbar auf dem Unter- 

grund angelegt wurde. Entsprechende Befunde sind 

oder vielmehr waren relativ haufig, doch erwiesen sich 

auch hier Beobachtungen und Dokumentation durch 

die Ausgraber allzuoft als ungeniigend. Dies gilt vor 

allem fur die zahlreichen Grabungen von Karl Heid, 

und dort trifft es im besonderen auf die Burgstellen 

von Tegerfelden und Schbnenwerd5 zu. Die Befunde 

scheinen iiberaus reichlich zum Vorschein gekommen 

zu sein, doch existieren weder gute Fotografien noch 

Zeichnungen.

Grabungen mit mehreren Feuerstellenfunden, die zu- 

dem noch gut dokumentiert sind, miissen als eher sel- 

ten bezeichnet werden. Im Grunde bleiben in der 

Nordwestschweiz gerade noch Basel/Petersberg, Ba

sel/Barf iiBerkirche und die Frohburg.6 Neben diesen 

Fundorten, die jeweils mehrere Befunde geliefert ha- 

ben, werden auch jene beriicksichtigt, die nur einen 

oder zwei Hinweise auf Feuerstellen erbrachten, wie 

etwa Rickenbach oder Grenchen.7

Im folgenden Abschnitt sollen also die Befunde be- 

sprochen werden. Die Reihenfolge, in der dies ge- 

schieht, richtet sich generell nach dem bei der Erstel- 

lung des Herdes oder Ofens betriebenen Aufwand, 

wobei die einfachsten Formen an den Anfang gestellt 

werden.

Einfache Feuerstellen

Im einfachsten Fall besteht eine Feuerstelle aus einer 

feuerfesten Unterlage von meist runder oder ovaler 

Form, die direkt auf dem Untergrund aufgebracht ist. 

Der Durchmesser kann von wenigen Dezimetern bis 

zu zwei Metern oder dariiber schwanken und wird 

nicht zuletzt durch die Funktion der Feuerstelle be- 

stimmt gewesen sein. Als geeignetste Materialien 

scheinen Lehm und Stein gegolten zu haben. Ge- 

stampfter Lehm ist sehr haufig belegt, etwa auf der 

Frohburg8, wo Lehmfeuerstellen in den Pfostenhau- 

sern des Nordwesttraktes zum Vorschein gekommen 

sind. Ein weiteres Beispiel, das durch einen extrem ge- 

ringen Durchmesser auffallt, stammt aus der Barfii- 

Berkirche in Basel9, und auch auf Schiedberg konnten 

entsprechende Strukturen festgestellt werden.10 Im 

langrechteckigen Pfostenhaus .von Biimpliz wurden 

gleich zwei entsprechende Befunde aufgedeckt.11 Ob 

es sich bei der Feuerstelle eines Hausgrundrisses im 

Castel Grande in Bellinzona12 ebenfalls um eine reine 

Lehmkonstruktion handelt, geht aus der Publikation 

nicht hervor. In Basel/Petersberg sind ferner zwei 

Lehmfeuerstellen besonderer Art dokumentiert.13 Sie 

bestehen zwar auch aus gestampftem Lehm, doch wei- 

chen sie mit ihren rechteckigen Formen von den bis- 

her beschriebenen Beispielen deutlich ab.

Neben diesen vollstandig aus Lehm errichteten Anla

gen ist das andere Extrem, das nur aus Steinen zusam- 

mengefiigt ist, sehr selten. Nur gerade auf der Froh

burg konnte ein entsprechender Befund aufgedeckt 

werden.14

Der GroBteil aller Belege stammt jedoch aus dem 

breiten Ubergangsfeld zwischen diesen beiden Extre- 

men, d.h., Lehm und Stein wurden beim Bau der 

Feuerstellen in unterschiedlicher Zusammensetzung 

verwendet.

So beschreibt Meyer auf Schiedberg Feuerstellen aus 

Lehm, «in den bisweilen flache Steinplatten eingelas-
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sen sind».15 In Lehm gebettete Steinsetzungen gehbren 

zu den haufigsten Befunden. Einige besonders schone 

Beispiele wurden in Basel (Petersberg16 und BarfiiBer- 

kirche17) gefunden.

In der BarfuBerkirche waren nur noch Teile davon er- 

halten, da durch spatere, tiefgreifende Fundamentie- 

rungen bereits im ausgehenden Mittelalter viele Be- 

funde stark gestbrt wurden. Der urspriingliche Durch- 

messer ist deshalb in den einzelnen Fallen nicht mehr 

mit Sicherheit zu ermitteln, diirfte aber bei einem Bei- 

spiel18 2,5 m betragen haben. Die reichsten Befunde 

liegen eindeutig vom Petersberg vor. Fast kreisrunde 

Steinsetzungen sind ebenso vorhanden19 wie Formen, 

die auf verschiedenste Art von diesem «Ideal» abwei- 

chen. Sie kbnnen im GrundriB halboval, unregelmafiig 

eckig oder viertelkreisfbrmig sein20, wobei aber die 

Funktion als Feuerstellen nicht in jedem Fall als gesi- 

chert betrachtet werden darf.

Uber Steinsetzungen, die als Feuerstellen interpretiert 

werden miissen, schreibt auch Heid in den Grabungs- 

berichten von Tegerfelden und Schbnenwerd.21 Die 

bereits erwahnten Mangel in seiner Dokumentation 

verhindern aber eine eingehende Wtirdigung.

Allen diesen bisher besprochenen Anlagen ist gemein- 

sam, daB sie bodeneben und mit relativ wenig Auf- 

wand konstruiert sind. In wenigen Fallen bestehen 

Hinweise darauf, daB sie leicht uber das Gehniveau 

erhbht waren; es lassen sich dort kranzfbrmig darum 

herum angeordnete Steine im Faile von Lehmfeuer- 

stellen22 und ebenso in den Untergrund eingerammte 

Holzpfbstchen im Faile von Steinsetzungen beobach- 

ten.23 Diese Randverstarkung, die ein Ausbrechen der 

Feuerplatte verhindern sollte, ist nur dann sinnvoll, 

wenn diese etwas vom Boden abgehoben und somit 

fiir Beschadigungen empfindlich war.

Ein vom Bauvorgang her aufwendigerer Typ besteht 

aus ausgesuchten, moglicherweise noch leicht bearbei- 

teten Steinplatten, die von einem Rahmen hochkant 

aufgestellter Steine umgeben werden. Im Gegensatz 

zu den oben geschilderten Beispielen, die doch recht 

gut belegt sind, lassen sich hier nur gerade Befunde 

von Schiedberg und Bergeten24 anfiihren. Mit einiger 

Vorsicht lieBe sich alienfalls noch der Feuerstellenrest 

von der Frohburg dazuzahlen, doch ist die entspre- 

chende Erganzung nicht gesichert.25

Heid schildert in verschiedenen seiner Berichte Anla

gen, die groBe Ahnlichkeiten zu diesen Feuerstellen 

aus Steinplatten aufweisen. Im «Palas» von Kindhau

sen ist eine Herdflache als Kalkmbrtel mit Tuff-, 

Kalk- und Sandsteinen eingerahmt26, wahrend wir 

von einer Feuerstelle in Tegerfelden nur erfahren, sie 

sei durch Mauerchen begrenzt gewesen.27 In Schbnen

werd schlieBlich fand er ein «Steinbett mit Mbrtel», 

das von Tuffsteinen eingefaBt war und ebenfalls als 

Rest einer Feuerstelle anzusehen ist.28

Ein recht ausgefallener Typ, der ebenfalls noch zu den 

einfachen Feuerstellen zu zahlen ist, wurde in Basel/ 

BarfuBerkirche beobachtet.29 Im Bereich der hochmit- 

telalterlichen Siedlungsspuren unter der ersten Kirche 

konnte eine stark geschwarzte Brandflache aufgedeckt 

werden, die aus gestampftem Lehm bestand. Was sie 

jedoch von alien anderen bisher geschilderten Beispie

len unterscheidet, ist die Tatsache, daB sie von einem 

Rahmen aus Holzbalken zusammengehalten wurde. 

Schlackenfunde in den angrenzenden Flachen deuten 

darauf hin, daB es sich dabei um die Esse eines 

Schmiedes handeln muB. Da wir aber die gewerbli- 

chen Feuerstellen grundsatzlich ausgeklammert ha

ben, brauchen wir nicht ausfiihrlich auf die das Hand- 

werk betreffenden Fragen einzugehen. Fiir uns wich- 

tig ist jedoch die Beobachtung, daB zur Konstruktion 

von Feuerstellen auch das brennbare Material Holz 

verwendet wurde.

Die Funktion all dieser einfachen Anlagen wird man 

wohl am ehesten mit dem Begriff «Mehrzweckfeuer- 

stelle» umschreiben kbnnen. Was dies jedoch konkret 

bedeutet, muB von Fall zu Fall neu abgeklart werden. 

Feuerstellen kbnnen j a unter anderem benutzt werden 

zum Heizen und Kochen, als Lichtquelle und zur Aus- 

iibung eines Gewerbes. In den Pfostenhausem der 

Frohburg werden das Kochen und Heizen im Vorder- 

grund gestanden haben, wahrend bei gewissen Feuer

stellen in Basel/Petersberg sicher die handwerkliche 

Nutzung maBgeblich zu beriicksichtigen ware. Da 

man jedoch eine strikte Trennung von Wohn- und Ar- 

beitsplatz in diesen Fallen nicht annehmen kann, wird 

man damit rechnen mussen, daB zum Beispiel auf der 

Esse eines Schmiedes auch gekocht wurde.

Beim Versuch, die Gruppe der einfachen Feuerstellen 

chronologisch zu gliedern, scheint sich bei einer ober- 

flachlichen Betrachtung eine Tendenz abzuzeichnen, 

welche die zeitliche Einstufung der typologischen 

gleichsetzt. Einfache Lehm- oder Steinfeuerstellen wa

ren demnach alter als die sorgfaltig aus Steinplatten 

gefiigten, die erst noch von einer Einrahmung umge

ben sind. Eine intensivere Beschaftigung mit den Be

funden zeigt jedoch, daB diese mancherorts faBbare 

Tendenz auf keinen Fall allgemeine Giiltigkeit fiir 

sich beanspruchen kann. Eine wesentliche Rolle fiir 

die Form der Feuerstelle scheint namlich die Wahl des 

Baumaterials zu spielen. Diese wiederum ist stark ab- 

hangig von den in der Nahe vorhandenen Rohmate- 

rialien. Aus diesem Grunde sind in Basel eben Feuer

stellen aus Kieseln anzutreffen, wahrend im Alpen- 

raum Strukturen aus Steinplatten nicht verwundern 

kbnnen. DaB einfache Feuerstellen im Grunde eine 

zeitlose Form sind, laBt sich gerade fiir diese Stein- 

platten-Feuerstellen problemlos aufzeigen: Auf der 

Grabung Castiel/Carschlingg GR wurde in einer 

bronzezeitlichen Schicht ein sehr schbnes Exemplar 

dieses Typs ausgegraben, und in einem Horizont der 

spatrbmischen Kaiserzeit traf man auf eine Feuerstel-
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le, die gerade so gut auf Schiedberg hatte gefunden 

werden kbnnen.30

Wir werden also gut daran tun, Bauformen und Mate- 

rialwahl bei einfachen Feuerstellen, wenn iiberhaupt, 

dann hbchstens als schwaches Indiz fiir eine Datie- 

rung beizuziehen und auch dann immer die lokalen 

Traditionen zu beriicksichtigen. Beobachtungen von 

Schichtzusammenhang und Fundvergesellschaftung 

liefem nach wie vor die besseren Anhaltspunkte zur 

chronologischen Fixierung als die rein bautechnischen 

und formalen Merkmale.

Ummauerte und vom Boden abgehobene 

Feuerstellen

Wir wenden uns nun jenen Feuerstellen zu, die nicht 

wie die bisher geschilderten mehr oder weniger auf 

dem Niveau des FuBbodens angelegt und unbefestigt 

waren, sondern ummauert oder deutlich vom Boden 

abgehoben wurden. Bereits bei den oben geschilderten 

Befunden lieBen sich Ansatze zu Ummauerung und 

Abhebung feststellen, die jedoch als sehr bescheiden 

bezeichnet werden mussen. Bis zu den Strukturen mit 

umgebenden Mauerchen und eigentlichen Sockeln ist 

es dann nur noch ein kleiner Schritt. Den Ubergang 

darf man sich jedenfalls nicht allzu abrupt, sondern 

flieBend vorstellen.

Kennzeichnend fiir die in der Folge zu besprechenden 

Feuerstellen ist einerseits der Unterbau, der von ganz 

bescheidenen zu betrachtlichen AusmaBen anwachsen 

kann, andererseits die unterschiedlich aufwendige, 

rahmenartige Einfassung. Oft besteht diese aus ge- 

mbrtelten, meist sehr schmalen Mauern. Bisweilen 

sind sie aber auch in Lehm verlegt oder trocken aufge- 

schichtet. Die eigentliche Feuerplatte kann in diesen 

Fallen bodeneben oder etwa in Kniehbhe angelegt 

sein. Beispiele von Chur/Metzgermiihle31 und der 

Frohburg32 illustrieren diese verschiedenen Mbglich- 

keiten eindriicklich.

Formal konnen im wesentlichen zwei Gruppen unter- 

schieden werden. Die eine zeigt Anlagen von rundem 

GrundriB. Charakteristisch fiir diese Form ist, dafi sie 

oft in einen Mauerwinkel eines bereits bestehenden 

Gebaudes hineingebaut ist. Die Durchmesser konnen 

wie bei den einfachen Feuerstellen erheblich vonein- 

ander differieren. Chur/Metzgermiihle lieferte mit 

etwa 60-70 cm lichter Weite ein sehr bescheidenes 

und gleich daneben ein etwas grbBeres Exemplar 

(100-110 cm)33, wahrend auf der Frohburg Befunde 

von eindriicklicher GrbBe34 aufgedeckt werden konn- 

ten. Die zweite Gruppe, die dasselbe Bauprinzip auf- 

weist, unterscheidet sich von der ersten durch ihre 

rechteckige Form. Hier sind die kleinste und die 

grbBte Anlage wiederum auf der Frohburg belegt. Die 

Anlage zwischen Rund- und Rechteckhaus ist sowohl 

vom GrundriB wie auch von der Hbhe der Feuerplatte 

her als sehr bescheiden zu bezeichnen.35 Demgegen- 

iiber steht im Siidtrakt der machtige Backofenkom- 

plex, der auf der vorderen, dem Raum zugewandten 

Ecke des Sockels erst noch eine Kochfeuerstelle 

tragt.36 Wenn die Erganzung des im gleichen Raum 

liegenden Mauergevierts zu einer groBen Herdstelle 

(analog zur Kiiche auf Alt-Bechburg) richtig ist37, 

dann hatten wir auf der Frohburg gleich noch einen 

Befund derselben GrbBenordnung. Eine weitere 

Feuerstelle ahnlicher Art fand sich neben den eben er- 

wahnten auf Alt-Bechburg38, mbglicherweise auch in 

Bottenstein.39 Ob auf der Spitzburg eine grbBere 

Herdanlage mit Mauersockel angenommen werden 

darf, muB mangels einer Dokumentation einmal mehr 

unklar bleiben.40 In diesen Zusammenhang gehbren 

aber jedenfalls die Anlagen in Nuolen41, und nicht 

unerwahnt bleiben sollen auch die Backofenbefunde 

auf Grenchen42 und der Lbwenburg43, die unter Ver- 

wendung der natiirlichen Felsbeschaffenheit und be

reits bestehender Mauern errichtet worden waren. Ne

ben diesen runden und rechteckigen Strukturen ist in 

Chur/Metzgermiihle noch ein Beispiel belegt, das eher 

unregelmaBig ist.44 Der Befund a besteht aus einem 

gembrtelten Unterbau von rechteckiger Form, in dem 

eine eher flaschenfbrmige Feuerstelle mit langem 

«Hals» angelegt ist. Auch hier war die Feuerplatte 

nicht allzuhoch vom Boden abgehoben.

Ein besonderes Augenmerk ist schlieBlich noch auf 

einen Befund zu richten, der auf der Frohburg zum 

Vorschein kam. Im Zentrum eines wohl quadratisch 

zu erganzenden Gebaudes konnte ein massiver Sockel 

von ebenfalls quadratischem GrundriB freigelegt wer

den45, der mit verbrannten Lehmbrocken und Brand- 

schutt verfiillt war. Dies berechtigt ebenfalls zur Deu- 

tung als Herdstelle.

Neben all diesen inwendig .hohlen Mauersockeln 

konnten an verschiedenen Fundorten auch massiv ge- 

mauerte Feuerstellensubstruktionen beobachtet wer

den. Auf der Frohburg ist dies der runde Mauerblock 

im «Rechteckhaus», in den nachtraglich ein Balkenla- 

ger eingehauen worden war.46 Auch wenn die ur- 

spriingliche Hbhe dieses Unterbaus nicht mehr mit Si- 

cherheit rekonstruiert werden kann, muB sie aufgrund 

des erhaltenen Restes mit mehreren Steinlagen veran- 

schlagt werden.

Ein zweiter Befund ahnlicher Art kam in Churwal- 

den/Aites Kloster zum Vorschein, wo ein massiver, 

mit Lehmmbrtel verbundener Sockel von rechtecki- 

gem GrundriB freigelegt werden konnte.47 An den Ek- 

ken scheint diese Struktur mit Saulen verziert gewesen 

zu sein. Weitere Mauerblbcke sind von Kindhausen

Abb. 245 Wangen/Nuolen (im Ryffen), SZ. Fundamente von Bade- 

bfen oder Feuerstellen zur Erwdrmung von Badewasser in einem spat- 

mittelalterlichen Heilbad. A usschnitte aus einem Plan von J. Kessler. 

Staatsarchiv Schwyz.
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(«Okonomiegebaude») und Schbnenwerd (?) uberlie- 

fert, wobei im letzteren Fall keine Angaben zur Form 

bestehen.48

Uberblickt man alle Befunde, die als Reste vom Bo

den abgehobener Feuerstellen anzusprechen sind, so 

fallt das weitgehende Fehlen der eigentlichen Feuer- 

platte auf. Lediglich bei wenigen Belegen ist sie erhal- 

ten (vor allem bei Backbfen) und besteht praktisch im- 

mer aus einer glattgestrichenen Lehmflache. Dies ist 

wohl kein Zufall, und mit einiger Vorsicht kann aus 

diesem Umstand auf die Moglichkeit geschlossen wer- 

den, daB dort, wo keine Feuerplatte mehr vorhanden 

ist, diese aus einem wieder verwendbaren Material wie 

Steinplatten oder Ziegel bestanden hat.49

Wenn man die Funktion der vom Boden abgehobenen 

Feuerstellen bestimmen muB, wird man gut daran 

tun, ahnlich wie bei den bodenebenen alle Moglich- 

keiten offenzulassen. Ohne hier bereits den Rekon- 

struktionsversuchen vorgreifen zu wollen, sei darauf 

hingewiesen, daB einerseits wohl keine hausliche 

Feuerstelle nur gerade eine Funktion erfullt hat und 

andererseits die Hauptfunktion im wesentlichen 

durch die Zweckbestimmung des Gebaudes gegeben 

ist, in dem der Herd oder Ofen steht.

So kbnnen vom Befund her gleiche oder sehr ahnliche 

Strukturen einmal zu Herden und Backbfen gehbren 

(Frohburg, Siidtrakt, und Alt-Bechburg), ein ander- 

mal aber mit den Einrichtungen einer spatmittelalter- 

lichen Badstube zusammenhangen (Chur/Metzger- 

mlihle).

Was schlieBlich die Datierung anbelangt, so wird man 

auch hier sehr vorsichtig sein mussen. Zwar macht es 

den Anschein, daB die Feuerstellen mit gemauertem 

Sockel eher ins spatere Mittelalter einzuordnen sind, 

doch zeigt etwa das Beispiel des Saalbaues auf der 

Frohburg, daB schon deutlich friiher mit derartigen 

Anlagen zu rechnen ist.

Doppelfeuerstellen

Sowohl bei den einfachen wie auch bei den ummauer- 

ten oder abgehobenen Feuerstellen haben wir gese- 

hen, daB keine allgemeingultige Bestimmung von 

Funktion und Zeitstellung mbglich war. Wenn wir uns 

nun den Doppelfeuerstellen zuwenden, andert sich 

dies insofern, als wir liber die Zweckbestimmung 

ebenso etwas aussagen kbnnen wie liber das friiheste 

Auftreten.

Die als «Doppelfeuerstellen» bezeichneten Anlagen 

bestehen aus einem Herd und einem damit verbunde- 

nen Ofenfundament. Befunde dieser Art sind im gan- 

zen sehr selten und konnten bisher nur auf der Froh

burg, in Rickenbach und in Basel/Petersberg beob- 

achtet werden.50

Der Herd war in der Regel aus Steinen von unter- 

schiedlicher GrbBe zusammengefiigt und wahrschein- 

lich meist leicht vom FuBboden abgehoben. In der 

Konstruktionsweise scheinen die Belege von Basel/ 

Petersberg und Frohburg (Befund h) sehr ahnlich zu 

sein. Beide Anlagen zeigen relativ groBe, quaderfbrmi- 

ge Bauelemente, die zu einem rechteckigen Rahmen 

ausgelegt wurden. Frohburg (Befund i) hingegen 

gleicht mit der aus flachen Steinen erstellten Feuer

platte und den darum herum aufgestellten Steinplatt- 

chen eher den «alpinen», einfachen Feuerstellen von 

Schiedberg und Bergeten.51 Nur aus Lehm bestanden 

hat vermutlich die Herdstelle von Rickenbach. In zwei 

Fallen, namlich auf der Frohburg (Befund h) und in 

Rickenbach, konnten Steine mit einer kreisrunden 

Bohrung beobachtet werden. Dies weist darauf hin, 

daB bei der Kochfeuerstelle ein Drehgalgen verwendet 

wurde, um schwere, groBe Kessel liber das Feuer zu 

hangen.

Die urspriinglich an diese Herde anschlieBenden Ofen 

sind nur noch aufgrund ihrer Substruktionen zu er- 

kennen. Im Faile der Frohburg (Befund i) lieB sogar 

nur noch eine brandige Verfarbung des Untergrundes 

auf das Vorhandensein einer Feuerstelle schlieBen. 

Dasselbe gilt im Grunde auch flit Rickenbach, wo al- 

lerdings noch Tuffsteinplatten beobachtet wurden, 

welche als Teile des Ofenbaumaterials angesehen wer

den durfen. Basel/Petersberg und Frohburg (Befund 

h) zeigen Fundamente aus Steinplatten und in Lehm- 

mortel verlegte, schmale Mauerchen.

Das Baumaterial, das beim Aufgehenden des Ofens 

Verwendung fand, wird wohl nicht uberall dasselbe 

gewesen sein. Die Tuffplatten von Rickenbach haben 

wir bereits erwahnt. Auf der Frohburg (Befund h) ist 

jedoch eindeutig ein Kachelofen belegt. Wie die ande- 

ren Befunde zu erganzen sind, muB weitgehend offen- 

gelassen werden. Denkbar sind neben Tuff- und Ka- 

chelbfen auch solche aus anderem Gestein oder aus 

Lehm. Auch die Funktionsweise dieser Ofen laBt sich 

nicht mit letzter Sicherheit erweisen. Da jedoch in den 

meisten Fallen Brandverfarbungen zu beobachten wa- 

ren, muB angenommen werden, daB ein Feuer in den 

Ofen gebrannt hat. Beschickt wurden sie mit an Si

cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Herd 

aus.

Im Gegensatz zu den eher zeitlosen, einfachen Feuer

stellen kbnnen wir die Doppelfeuerstellen mindestens 

hinsichtlich ihrer Entstehungszeit datieren. In Ricken

bach, wo die entsprechende Anlage in der ersten Bau- 

phase beobachtet werden konnte, gehbrt sie aufgrund 

historischer Uberlegungen und der Auswertung der 

Keramikfragmente in die erste Halfte des 11. Jahrhun- 

derts. Die Beispiele auf der Frohburg scheinen etwas 

j linger zu sein, konnten aber noch aus der Zeit um 

1050 stammen. DaB sie von Anfang an Kachelofen ge

wesen sind, wird man eher bezweifeln mussen. Ver

mutlich sind die Heizkbrper erst in der Wende vom 

dritten zum letzten Viertel des 11. Jahrhunderts mit 

Kacheln bestlickt worden.
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Abb. 246 Malans/Klingenhorn, GR. Rauchabzug in Form eines 

schragen Mauerdurchbruchs. Foto Kantonale Denkmalpflege Grau- 

biinden.

Den gleichen zeitlichen Wert von etwa 1050 erhalten 

wir auch im Faile von Basel/Petersberg, wo die Dop- 

pelfeuerstelle aufgrund der Hohenkote an der unteren 

Grenze der oberen Lederschicht eingeordnet werden 

kann.

Die Frage nach der Lebensdauer dieses Typs von 

Herd/Ofen-Anlagen muB hier noch unbeantwortet 

bleiben und soli erst weiter unten diskutiert werden.

Einrichtungen, die mit Feuerstellen 

im Zusammenhang stehen

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daB fur die in 

diesem Kapitel zur Sprache kommenden Befunde die 

Quellenlage in unserem bisherigen Arbeitsgebiet 

denkbar schlecht ist. Nur ganz wenige Burgen der 

Nordwestschweiz sind so gut erhalten, daB Studien 

am aufgehenden Mauerwerk uber das ErgeschoB hin- 

aus vorgenommen werden konnen, und bei diesen sel- 

tenen Fallen liegt nur gerade im Faile von Gilgen- 

berg52 ein Befund vor, der mit einer Feuerstelle in Zu

sammenhang zu bringen ist. Daneben stammen weite- 

re, zum Teil fraghche Belege von Scheidegg und von 

der Spitzburg53, doch damit ist die Liste der Quellen 

in der nordwestlichen Ecke der Schweiz auch schon 

erschdpft. Wenn wir deshalb unser Augenmerk auf 

eine andere Region richten, so ist dies weniger eine 

Erweiterung als vielmehr eine Verlegung des Arbeits- 

gebietes. Die fur unsere Fragestellung am besten ge- 

eignete Region ist im Gebiet des Kantons Graubiin- 

den zu sehen, da die Quellenlage dort geradezu als 

ideal bezeichnet werden kann. Einerseits zeichnen 

sich vor allem die nordexponierten Taler der Btindner 

Alpen durch einen zum Teil erstaunlichen Reich turn 

an bis zum dritten und vierten Stockwerk noch erhal- 

tenen Ruinen aus, und andererseits sind diese auch 

ohne aufwendige, geld- und zeitraubende Reisetatig- 

keit in einem umfangreichen Btindner Burgeninventar 

neueren Datums greifbar.54 Nicht zu vergessen ist 

auBerdem das immer noch wertvolle Burgenbuch 

Poeschels, dem wir zahlreiche Angaben verdanken, 

die heute wegen fortschreitenden Zerfalls der Anlagen 

gar nicht mehr nachpriifbar sind. Die Wahl eines von 

der Nordwestschweiz so weit entfernten Gebiets als 

Quelle zur Vorlage einer ganzen Befundgruppe stellt 

uns natiirlich vor schwerwiegende methodische Pro- 

bleme. Die dort beobachteten, zu Feuerstellen gehd-

Abb.247 Muhlen/Spliatsch, GR. Rauchabzug in Form eines schra

gen Mauerdurchbruchs, mit Konsolbalken eines kleinen Rauchfangs. 

Foto Kantonale Denkmalpflege Graubunden.

351



renden Einrichtungen durfen auf gar keinen Fall be- 

denkenlos auf die Burgen der Nordwestschweiz iiber- 

tragen werden. Andererseits konnen und wollen wir 

nicht auf die dortigen, reichhaltigen Befunde verzich- 

ten. Die sauberste Losung wird wohl die sein, daB uns 

nicht der Befund als solcher interessiert, sondern die 

Moglichkeiten der konstruktiven Losung von Proble- 

men, die im Zusammenhang mit Feuerstellen entste- 

hen konnen. Deshalb werden hier auch nur wenige 

charakteristische und anschauliche Beispiele vorge- 

legt. So haben wir Modelie, nach denen wir uns bei 

Rekonstruktionsversuchen der Befunde aus der Nord

westschweiz richten konnen, ohne in jedem Fall eine 

Patentlosung anbieten zu wollen.

Bevor wir nun aber zur Beschreibung dieser konstruk

tiven Einzelteile ubergehen konnen, miissen wir den 

Rahmen abstecken, in dem wir sie suchen wollen. Im 

wesentlichen sollen alle jene Elemente beriicksichtigt 

werden, welche im Hinblick auf das Feuer (Hitze, 

Brandgefahr) und den Rauch angebracht wurden. Be- 

reits bei Holzbauten sind namlich zur Feuerstelle ge- 

horige Bauteile moglich, etwa in Form eines Lehmver- 

striches oder einer Trockenmauer auf zwei Seiten 

eines in der Ecke des Hauses liegenden Herdes, die 

den Zweck hatten, die Holzwand vor einer Sengung zu 

bewahren. Allerdings ist bisher noch nirgends etwas 

Ahnliches zweifelsfrei nachgewiesen worden. Reich- 

haltiger sind entsprechende Befunde in Steinbauten. 

Ein Uberblick liber das vorhandene Material zeigt, 

daB vor allem Rauchabziige sehr zahlreich erhalten 

sind. Daneben finden sich nicht seiten auch Nischen 

von Kaminen, vereinzelt auch Ansatzstellen von Ofen, 

Konsolsteine fur Kaminhauben usw.

Rauchabziige

Das Bauen in mehreren Stockwerken, das in Mittel- 

europa vermutlich im Laufe des 12. Jahrhunderts ge- 

brauchlich wurde, zwang die Baumeister zu einer Ld- 

sung des Rauchproblems. Vorher, als namlich die 

Hauser nur gerade ein einziges Geschofi aufwiesen, 

konnte der Rauch in den offenen Dachstuhl und von 

da ins Freie gelangen. Bei den hohen Tlirmen jedoch 

muBte man entweder mit der Feuerstelle in das ober- 

ste Stockwerk ausweichen oder versuchen, den Rauch 

auf irgendeine Art ins Freie zu leiten, da er sonst 

dutch samtliche liber dem Feuerraum liegende Stock- 

werke hindurchgestrichen ware und angenehmes 

Wohnen verunmoglicht hatte. Eine Moglichkeit, den 

Rauch abzuleiten, besteht darin, daB ein einfacher 

Kanal liber der Feuerstelle schrag nach oben durch 

die Mauer flihrt. In der Regel wird auf der Innenseite 

eine Vorrichtung anzunehmen sein, die den Rauch in 

diesen Kanal hineinleiten muBte.

Einen ganz einfachen Rauchabzug finden wir auf 

Klingenhorn55, wo ein schrager DurchlaB durch die 

AuBenmauer beobachtet werden kann. Spuren eines 

Rauchfangs oder einer ahnlichen Vorrichtung zur Ka- 

nalisierung des Rauches sind keine vorhanden 

(Abb. 246).

Eine etwas entwickeltere Form stammt von 

Spliatsch.56 Hier ist in der Mauer eine trapezfdrmige 

Offnung zu erkennen, von der ein Kanal nach auBen 

flihrt (Abb. 247). Am untern Ende dieser Offnung ra- 

gen noch die Reste zweier Balken aus der Mauer, die 

urspriinglich einen Kaminhut getragen haben. Eine 

weitere Form des Rauchabzuges, diesmal verbunden 

mit einer Kaminnische, liegt auf der Ruine Hasen- 

sprung57 vor. Da die Mauer genau bei diesem Befund 

eingestlirzt ist, haben wir einen idealen Schnitt vor 

uns; er zeigt einen leicht nach oben gebogenen Rauch

abzug, dessen Oberseite von machtigen Flatten gebil- 

det wird (Abb. 248).

Auf Canova58 schlieBlich sind gleich zwei Vorrichtun- 

gen erhalten, die eine Ableitung des Rauches aus den 

Wohngeschossen ermoglichte. Im dritten GeschoB 

finden wir im Prinzip dieselbe trapezfdrmige Offnung 

wie in Spliatsch, doch ist sie in Canova bedeutend grb-

Abb.248 Pratval/Hasensprung GR. Querschnitt durch Kaminni- 

sche und schrag nach oben durch die Mauer fuhrenden Rauchkanal. 

Foto Kantonale Denkmalpflege Graubunden.
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Abb. 249 Paspels/Canova, GR. Rauchabzug eines Of ens im vierten 

GeschoB. Foto Kantonale Denkmalpflege Graubiinden.

Ber ausgefiihrt. Auch hier sind Konsolbalken fiir eine 

machtige Kaminhaube zu erganzen (Abb. 250). Ein 

Stockwerk hbher kann ein sonst nirgends belegter Re

fund beobachtet werden. Vertikal in die Mauer einge- 

lassene Steinplatten bilden ein schmales, hohes Tra- 

pez, an dessen oberem Ende wiederum ein Kanal 

durch die Mauer fiihrt (Abb. 249). Es muB sich hier 

um den schlotformigen Rauchabzug eines Ofens han- 

deln.59

Als letztes Beispiel eines durch die Mauer hindurch 

gefuhrten Rauchabzugs sei noch der Turm von Ar- 

dez60 genannt. Hier interessiert uns weniger, wie die 

Anlage von innen aussieht. Wichtiger ist vielmehr die 

AuBenseite, wo an der Stelle des Rauchaustritts aus 

der Mauer ein kleiner «Stummelschlot» aufgemauert 

ist, der wohl vor allem bei starkem Wind einen besse- 

ren Abzug des Rauches gewahrleistete als ein einfa- 

cher Durchbruch (Abb. 251).

Wie der Befund von Kindhausen interpretiert werden 

muB, kann aus den vorhandenen Spuren nicht mit Si- 

cherheit rekonstruiert werden. Es kbnnte sich um 

einen schrag nach oben fiihrenden Mauerdurchbruch 

gehandelt haben, der allerdings auf der AuBenseite et- 

was vorgestanden haben rntiBte.61 Eher unwahrschein- 

lich, wenn auch nicht ganz auszuschlieBen, ist - ahn- 

lich wie in Ardez - ein etwas in die Hbhe gezogener 

Schlot.

Neben dieser Mbglichkeit, den Rauch quer durch die 

Mauer hindurch nach auBen zu fiihren, besteht eine 

grundsatzlich andere, die wir an den Beispielen von 

Hohenratien und Riom vorfuhren wollen.62 Bei beiden 

Burgen sind guterhaltene Kaminanlagen zu beobach- 

ten, die im Faile von Riom anhand der Tuffsteinge- 

wande und der Konsolsteine fiir die Haube zu erken- 

nen ist, wahrend der Karnin selbst vor der Mauer gele- 

gen hat (Abb. 252). Von dieser Haube aus fiihrte der 

Rauchabzug nicht durch die Mauer hindurch, sondern 

senkrecht nach oben durch einen eigentlichen Schlot, 

der leicht in die Mauer eingelassen war. Vom Rauch- 

kanal selbst, d. h. vom AbschluB gegen das Innere, ist 

jedoch nichts mehr erhalten. Sicher war er aber voll- 

standig geschlossen. Als Baumaterial kame Holz, 

eventuell mit Lehmverstrich, oder Stein in Frage. Die 

Kaminanlage auf Hohenratien ist ganz ahnlich ange-

Abb.250 Paspels/Canova, GR. Rauchabzug einer Kaminanlage mit 

machtiger Kaminhaube im dritten GeschoB. Foto Kantonale Denk

malpflege Graubiinden.
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Abb. 251 Ardez/Turm der Vonzun, GR. Auf der AuBenseite aufge- 

mauerter Stummelschlot. Foto Kantonale Denkmalpflege Graubun- 

den.

legt, mit dem Unterschied, daB hier bereits die Ka- 

minnische leicht und der Schlot etwas starker als in 

Riom in die Mauer versenkt sind (Abb. 253). Die aus- 

gebrochenen Seitenbegrenzungen dieses Schlotes 

sprechen dafiir, dab er aus Steinen gemauert war.

Diese Art des gemauerten Schlotes finden wir auf 

Ober-Tagstein63 noch gut erhalten (Abb. 254). Hier 

liegt der Kamin in einer Ecke, dariiber erhebt sich ein 

gemauerter, leicht kegelformiger Schlot, der wohl in 

den Dachraum oder auf der Hbhe des Daches ins 

Freie miindete.

Der einzige gute Beleg eines Kamins in der Nordwest- 

schweiz, derjenige auf Gilgenberg64, scheint eine ahn- 

liche Anlage wie auf Hohenratien gewesen zu sein. Al- 

lerdings ist der Rauchabzug nicht leicht gerundet in 

die Mauer eingelassen, sondern als Nische von flach- 

rechteckigem Querschnitt. Ob es sich auf der gleichen 

Burg beim leicht von der Vertikalen abweichenden 

Mauerkanal im zweiten GeschoB ebenfalls um eine 

Anlage zum Abfuhren des Rauches gehandelt hat, ist 

als Mbglichkeit in Erwagung zu ziehen, kann aber 

nicht bewiesen werden.

Kamine65

Die Lage des Kamins im aufgehenden Mauerwerk 

kann nur in zwei Fallen genau bestimmt werden, dann 

namlich, wenn die seitlichen Begrenzungen durch an- 

deres oder besonders bearbeitetes Steinmaterial gebil- 

det werden, oder wenn die ganze Anlage nischenartig 

in die Mauer eingelassen ist. Der erste Fall ist in 

Riom66 belegt, wo die seitlichen Begrenzungen durch 

vertikal eingebaute Tuffsteinquader erkenntlich sind 

(Abb. 252), sowie in Obertagstein67, wo aus der Mauer 

vorstehende Steine die GrbBe des Kamins angeben67. 

In Canova und Spliatsch68, wo nur noch Konsolsteine 

oder -balken bzw. deren Locher fur einen Kaminhut 

vorhanden sind, ermoglicht dies zwar Aussagen uber 

die GrbBe des Rauchfanges, nicht aber uber die Aus- 

maBe des Kamins selbst (Abb. 247 und 250). In die 

Mauer vertieft ist bei den erwahnten Anlagen aus der 

Stidostschweiz nur gerade die Anlage auf Hohenra

tien.69 Die Kaminnische bildet eine seichte Einbuch- 

tung und geht direkt in den ahnlich seichten, sich nach 

oben verjtingenden Schlot uber (Abb. 253). Bei den 

seltenen Befunden der Nordwestschweiz hingegen 

kbnnen wir in die Mauer versenkte Kaminnischen auf 

Gilgenberg70 fassen und auf der Spitzburg71 vermu- 

ten. Die Grundrisse der Anlagen sind bei Gilgenberg 

fast rechteckig mit abgerundeten Ecken, auf der Spitz

burg rechteckig.

SchlieBlich sei hier auch noch auf den Befund auf Gel- 

terkinden/Scheidegg, BL, hingewiesen, wo wir die 

senkrechte Nut in der Nordwand des Wohnturmes als 

mbglicherweise zu einer Kaminbegrenzung zugehbrig 

interpretiert haben (Abb. 54).

Ofen

Ahnlich wie Kamine lassen sich auch Ofen nur schwer 

direkt nachweisen, sofern sie in einem oberen Stock- 

werk standen. Das Beispiel von Canova72 ist durch 

den zugehbrigen Rauchabzug erkenntlich (Abb. 249). 

Die Tatsache, daB der aus Flatten geftigte Schlot un- 

ten durch eine groBe Steinplatte verschlossen ist, die 

nur zwei kleine Offnungen freilaBt, ist fur Poeschel 

wohl zu Recht der Beweis, daB es sich nur um einen 

Heizofen gehandelt haben kann.73 Derselbe Autor be- 

richtet von weiteren Ofen auf Neuenburg74 und Neu- 

Aspermont75, die jeweils im dritten GeschoB anhand 

nicht naher beschriebener Ansatzspuren festzustellen 

sind. W. Meyer schlieBlich vermutet in senkrecht in 

die Mauer eingelassenen Steinplatten im Nordturm 

auf Hohenratien76 ebenfalls Reste eines Ofens.

Abb. 252 Riom, GR. Reste einer Kaminanlage mit leicht in die 

Mauer eingelassenem Rauchabzug. Foto Kantonale Denkmalpflege 

Graubiinden.
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Abb. 253 Sils i. D. / Hohenratien, GR. Kaminnische und Rauchabzug, 

leicht in die Mauer eingelassen. Balken der Kaminhaube teilweise 

noch erhalten. Foto Kantonale Denkmalpflege Graubiinden.

Alle diese Beispiele scheinen Vorderladerdfen gewe- 

sen zu sein, da weder Spuren einer Feueroffnung von 

auBen noch einer horizontalen Aufgliederung der ent- 

sprechenden Geschosse auf eine andere Moglichkeit 

hinweisen.

Weitere Befunde

AuBer Rauchabziigen, Kaminen und Ofen ist ledig- 

lich auf der Spitzburg ein Befund belegt, der mit 

Feuerstellen in Verbindung zu bringen ist. Es handelt 

sich um in den Mauem beobachtete Kanale, von de- 

nen der eine die beiden kaminartigen Nischen unter- 

einander verbindet, wahrend der andere auf FuBbo- 

denhbhe in die Mauer hineinfiihrt, in ihrem Kern 

einen Knick aufweist und dann schrag nach oben 

weist, in die Richtung eines zu der einen Nische zu er- 

ganzenden Rauchabzuges.77 Heid interpretiert diese

Abb. 254 Thusis/Obertagstein, GR. In einer Ecke gelegene Kamin- 

anlage mit gemauertem Schlot. Foto Kantonale Denkmalpflege Grau- 

biinden.

Kanale vielleicht nicht zu Unrecht als «Zuglbcher», 

d.h. als eine Einrichtung, die einen relativ hohen 

Stand der Kaminbautechnik voraussetzt. Die beiden 

Maueraussparungen auf Scheidegg kbnnten, wenn 

man sie nicht als Rauchabziige gelten lassen will, eine 

ahnliche Funktion ausgeiibt haben.78

Eine genaue Datierung all dieser zu Feuerstellen gehb- 

rigen Einrichtungen ist praktisch nicht mbglich. Bei 

den Beispielen des Biindnerlandes lassen sich lediglich 

Hohenratien und Riom mit einiger Wahrscheinlich- 

keit vor oder um 1200 datieren. Im Faile von Spliatsch 

ist eine Datierung um 1160 (Wemerus de Pludasches) 

mbglich, aber nicht erwiesen, da bis ins 15.Jahrhun- 

dert jeder weitere Hinweis fehlt. Fur Klingenhom, 

Canova und Hasensprung ist eine Griindung im spa- 

teren 13. Jahrhundert anzunehmen, wahrend die 

Existenz von Obertagstein erst in der zweiten Halfte 

des 14. Jahrhunderts erschlossen werden kann.79 Den 

fur uns hochinteressanten Befund am Turm in Ardez 

schlieBlich halt Poeschel fur eine Zutat des spateren 

17. Jahrhunderts an ein alteres Gebaude.80

Die restlichen Befunde sind etwas besser eingrenzbar. 

Kindhausen kann aufgrund der Geschirrkeramik ins

12. Jahrhundert datiert werden, Scheidegg und Spitz

burg stammen aus der ersten bzw. zweiten Halfte des

13. Jahrhunderts81, und Gilgenberg wurde um 1300 er- 

richtet.82
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Verstilrzte Befunde

Im letzten Abschnitt sollen jene Befunde etwas naher 

betrachtet werden, die nicht mehr an ihrem urspriing- 

lichen Standort angetroffen warden oder die so stark 

gestbrt waren, daB ihre Fundamente nicht mehr beob- 

achtet werden konnten. Dariiber hinaus werden aber 

auch die Of entrummer berucksichtigt, die meist in der 

Umgebung von in situ erhaltenen Feuerstellen festge- 

stellt wurden. Das Ziel dieses Abschnittes besteht dar- 

in, auch jene Bestandteile und Baumaterialien zu fas- 

sen, die in den bisher beriicksichtigten Befunden nicht 

vertreten waren.

Sehr haufig stoBt man bei Ausgrabungen auf groBe 

Anhaufungen von mehr oder weniger verbranntem 

Lehm. Wenn in der Nahe keine Hinweise auf eine 

Feuerstelle vorhanden sind, muB man annehmen, daB 

es sich um die Reste einer aus einem oberen Stock- 

werk abgestiirzten Feuerplatte handelt. UnregelmaBi- 

ge, zum Teil sogar kreuzweise Schichtungen des Mate

rials lassen sich durch einen derartigen Sturz erklaren. 

In diesen Lehmhaufen kommen dann aber bisweilen 

auch andere Baustoffe vor, die in oder bei der Feuer

stelle Verwendung gefunden haben. Der Befund im 

Wohnturm von Scheidegg zum Beispiel enthielt ver- 

kohlte Holzlatten oder -balken, in denen mbglicher- 

weise eine Unterlage der Feuerplatte aus Lehm gese- 

hen werden kann.83 Andere Materialien, die oft mit 

Feuerstellen in Zusammenhang gebracht werden, 

sind Sandstein (Tegerfelden, Alt-Wartburg, Horen, 

Maschwanden, eventuell auch Frohburg)84 oder Tuff- 

stein (Rickenbach).85 Sandstein ist meist in zerbroche- 

nen Flatten oder kleinen, zertrummerten Brocken vor

handen, Tuffstein kam in Rickenbach in plattenarti- 

gen Quadern zum Vorschein.

Besonders zu erwahnen sind jedoch eigenartig bear- 

beitete Sandsteinplatten, die in Schbnenwerd und 

Maschwanden (gleich zweimal) gefunden wurden.86 In 

Maschwanden konnte aus den Fundumstanden ein 

Zusammenhang mit einer Feuerstelle nachgewiesen 

werden. Die Vermutung, es handle sich um eine Ver- 

schluBplatte der Feuerbffnung, die in einem mit einer 

Rille versehenen Stein hin- und herbewegt werden 

kann, hat viel fur sich.

Ein weiteres beim Herd- und Ofenbau verwendbares 

Material sind Ziegel und Backsteine. So ist etwa die 

Herdstelle und der Backofen von Alt-Bechburg mit 

Fliesen ausgelegt.87 Zwar ist dieser Befund relativ spat 

zu datieren, doch ist dieses Material mit Sicherheit 

schon friiher als Feuerplattenbelag verwendet wor- 

den. Dies ware jedenfalls auch eine mogliche Erkla- 

rung fur das immer wieder belegte Vorkommen rbmi- 

scher Leistenziegel in mittelalterlichen Burgen.88 

Am weitaus haufigsten unter den als Feuerstellen in- 

terpretierbaren Befunden ist jedoch die Kombination 

von Lehm und Ofenkacheln. Die wichtigsten Funde 

dieser Art stammen von Alt-Wartburg, Hasenburg 
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und Scheidegg89, wo offensichtlich ganze Kachelofen 

«en bloc» durch samtliche Zwischenbbden ins Erdge- 

schoB hinuntergestiirzt sind. Ebenfalls durch auffal- 

lende Konzentrationen von Lehm und Ofenkacheln 

zeichnen sich jene Fundkomplexe aus, die von Depo- 

nien ausgedienter Ofen stammen. GemaB der im Mit- 

telalter iiblichen Art der Abfallbeseitigung pflegte 

man die sperrigen Of entrummer kurzerhand zur nach- 

sten groBeren Mauerbffnung hinauszubefbrdern. Der- 

artige Befunde wurden etwa auf Alt-Wartburg und 

der Frohburg90 angetroffen. Aber auch planmaBige 

Deponien von Ofentrummern sind belegt. Auf der Lb- 

wenburg wurden die Uberreste eines Ofens aus der 

Zeit der Holzburg dazu benutzt, das Gelande hinter 

der Mauer der neuen, steinernen Anlage aufzufiillen, 

und auf der Frohburg tat man dasselbe mit dem Ma

terial eines groBen Ofens hinter der Grabenmauer und 

dem zugemauerten Nordtor.91

Im folgenden wollen wir uns der Frage zuwenden, was 

ein Archaologe aus solchen Befunden herauslesen, 

«heraustiifteln» oder herauspressen kann.92 Zunachst 

wird er wohl abzuklaren haben, ob es sich bei den 

Lehm- und Kachelfunden um den ganzen, um einen 

Teil oder gar um mehr als einen Ofen handelt. Ein si- 

cherer Entscheid wird vermutlich eher selten gefallt 

werden konnen. Das beste Beispiel fur die Reste eines 

einzigen Ofens wurde auf Scheidegg93 gefunden. Der 

dortige Befund vereinigte auf wenigen Quadratmetern 

die Reste eines abgestiirzten Ofens aus verschiedenen 

Kacheltypen. Zuoberst auf diesem Triimmerhaufen 

fanden die Ausgraber ein bronzenes Aquamanile, 

wahrend darum herumliegende Mbrtel- und Lehm- 

plattenreste darauf hinwiesen, daB die Umgebung und 

vermutlich auch der Standort des Ofens mit einem 

feuerfesten Bodenbelag versehen war.

Die groBen Kachelkomplexe auf der Hasenburg und 

der Alt-Wartburg enthielten nach der Interpretation 

der Ausgraber mehr als einen Ofen.94 Bei der Hasen

burg mochte H. Schneider aus der Fundlage ablesen, 

daB urspriinglich zwei oder gar drei Ofen ubereinan- 

der in Betrieb gewesen sein miissen, wahrend im Faile 

der Alt-Wartburg eine Aufteilung des wirr durchein- 

anderliegenden Komplexes nur auf typologischem 

Wege postuliert werden konnte.

Aber nicht nur die Ofen in primarer Versturzlage lie

fern uns immer wieder Angaben fiber den Aufbau der 

jeweiligen Heizkbrper, sondern auch Auffiillungen 

wie diejenigen auf der Frohburg konnen uns entspre- 

chende Anhaltspunkte vermitteln.95 Hier wurden rings 

um den quadratischen Turm an der nbrdlichen Schild- 

mauer Unmassen von Kacheln und Lehm gefunden, 

was in jener Zone einen riesigen Ofen vermuten laBt. 

Mbglicherweise konnen wir dessen Standort mit dem 

Befund u im Winkel zwischen Westmauer des Turms 

und Schildmauer identifizieren. Betrachtet man die 

einzelnen Fundkomplexe etwas genauer, so zeigt sich



folgende interessante Verteilung: westlich des Turmes 

warden nur wenige Kachelfragmente, dafur aber um 

so mehr unverbrannter und verbrannter Lehm gefun- 

den. Nbrdlich davon, in der Hinterfullung der Gra- 

benmauer, kamen hingegen gewaltige Mengen ungla- 

sierter Napfkacheln zum Vorschein, wahrend die Auf- 

schiittungen hinter dem Nord tor als Hauptfundort 

der unglasierten Pilzkacheln gelten miissen. Aus die- 

sem Verbreitungsbild darf unseres Erachtens ge- 

schlossen werden, dab der Ofen in verschiedene Teile 

gegliedert war und daB diese sich durch ganz spezifi- 

sche Kachelbestiickung ausgezeichnet haben miissen. 

Ebenfalls nur durch genaue Betrachtung der Fund- 

komplexe kann jeweils die Frage geklart werden, ob 

beim Setzen eines Ofens neben neuen Kacheln auch 

alte verwendet wurden. Im Faile von Churwalden/Ai

tes Kloster96 muB diese Frage eindeutig bejaht wer

den, wahrend bei anderen Grabungen wie etwa auf 

Scheidegg nur einzelne Exemplare auf diese Mbglich- 

keit hinweisen.97 Der Fund von drei ineinandergestell- 

ten Kacheln verschiedenen Typs in einer Felsspalte 

auf der Frohburg98 (Abb. 181) lafit ebenfalls vermu- 

ten, daB bisweilen nach einem Ofenabbruch die noch 

vollstandigen Kacheln aufbewahrt und in einem 

neuen Heizkbrper wieder versetzt wurden. Die von 

uns aufgefundenen Exemplare scheint man dabei 

iibersehen zu haben. Zu beachten ist hier aber jeden- 

falls die Vergesellschaftung zweier hinsichtlich der 

Datierung deutlich trennbarer Typen.

Sehr wichtig und bei Rekonstruktionsversuchen von 

Kachelbfen unbedingt zu beriicksichtigen sind auch 

Fragmente des Ofenlehms. Nur in wenigen Fallen ist 

dieser jedoch so gut erhalten, daB Einzelheiten der 

Konstruktion daran abgelesen werden konnen. Auf- 

grund guterhaltener Fragmente der Ofenwand kann 

etwa die Behauptung" widerlegt werden, die Kacheln 

seien in den Ofen des Mittelalters nur sehr sparlich in 

den Lehmkbrper eingesetzt gewesen. Entsprechende 

Funde von Alt-Wartburg, Freudenau, Heitnau und 

Clanx100 zeigen deutlich, daB die Zwischenraume zwi- 

schen den einzelnen Kacheln nur wenige Zentimeter 

betragen haben. Auch fur die Form des Ofens lassen 

sich mitunter Einzelheiten aus derartigen Fragmenten 

herauslesen. So wurde etwa wahrend der Grabungen 

auf dem Stammheimer Berg ein Stuck Ofenwand101 

gefunden, dessen unterer Teil vermutlich zu einem 

leicht gerundeten Feuerkasten gehbrt, wahrend der 

obere einer abgesetzten Kuppel zuzuschreiben ist. 

Auch hier waren die einzelnen Kacheln sehr dicht im 

Lehm eingelassen. Im Idealfall kann aus Fragmenten 

von Ofenlehm ein ganzer Ofen rekonstruiert werden, 

wie dies seit geraumer Zeit R. Schnyder mit einem 

Ofen aus Andelfingen tut.102 Auch in einem solchen 

«Idealfall» ist dies jedoch nur durch zeitraubende und 

arbeitsintensive Kleinarbeit und minutibse Beobach- 

tungen mbglich.

Mit diesen Ausfuhrungen glauben wir deutlich ge- 

macht zu haben, wie wichtig die Betrachtung ganzer 

Fundkomplexe ist, sobaid man versuchen mbchte, 

einen bei Ausgrabungen angetroffenen Befund zu re- 

konstruieren. Dieser Versuch soli im folgenden Ab- 

schnitt unter Zuhilfenahme auch anderer als archaolo- 

gischer Quellen unternommen werden.

Moglichkeiten der Rekonstruktion

Wir haben im vorhergehenden Abschnitt gezeigt, wel- 

che Spuren von Herden und Ofen bei Grabungen und 

Bauuntersuchungen beobachtet werden konnen. Die 

ungleichen Quellenverhaltnisse, die nicht zuletzt auch 

von der Person des Ausgrabers und von Zeitpunkt 

und Art der Arbeiten abhangig sind, zwangen zum 

Ausgreifen auf Gebiete, die besser erhaltene Befunde 

aufzuweisen haben als die Nordwestschweiz. Dies gilt 

vornehmlich fur alle Einrichtungen, die dem Abzug 

des Rauches dienen, sowie fur eine Anzahl von meist 

dekorativen Elementen offener Feuerstellen in Bur- 

gen, die jedoch nur bei im Aufgehenden noch weitge- 

hend erhaltenen Ruinen zu beobachten sind.

Wir haben dieses methodisch nicht ganz befriedigende 

Vorgehen dadurch annehmbar zu machen versucht, 

daB wir das Augenmerk vor allem auf die Bauformen 

und nicht auf den jeweiligen Einzelbefund gelenkt ha

ben.

Im nun folgenden Abschnitt soli der Versuch unter

nommen werden, einen Teil der beobachteten archao- 

logischen Befunde zu rekonstruieren. Wie schon 

mehrfach angedeutet, sollte sich dies aber nicht im 

Anbieten von Patentlbsungen erschbpfen. Angestrebt 

wird vielmehr, fur die jeweiligen Befunde eine oder 

mehrere Kombinationen der verschiedenen bei Her

den und Ofen Verwendung findenden Bauelemente 

vorzuschlagen. Da jedoch die in dieser Hinsicht eher 

diirftigen archaologischen Sachquellen diesem Ansin- 

nen nur in wenigen Fallen entgegenkommen, miissen 

andere, bisher nicht berucksichtigte Quellenarten bei- 

gezogen werden, die nicht nur einzelne Elemente, son- 

dern vollstandige Feuerungsanlagen zeigen und be- 

schreiben.

Von vorneherein nicht in Frage kommt hier fur ein- 

mal die schriftliche Uberlieferung. Sicher lieBen sich 

bei intensiven Nachforschungen zahlreiche Belegstel- 

len finden, die sich auf Herde und Ofen beziehen. 

Eine direkte Ubertragung von Wbrtern, deren Bedeu- 

tungsinhalt von Zeit und Ort abhangig ist und wesent- 

liche Verschiebungen erfahren kann, auf bei Grabun

gen beobachtete Sachquellen ist jedoch hbchst proble- 

matisch. Dies zeigt Hahnel in seinem umfangreichen 

Werk liber die Stube recht eindriicklich.103 Aber gera-
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Abb. 255 Zurich/Haus zum Langen Keller. Anfang 14. Jh. Dezem- 

berbild in einem Jahreszyklus mit Darstellung eines Kachelofens. 

Fresko, heute im Schweizerischen Landesmuseum. Foto Schweizeri- 

sches Landesmuseum.

de in seiner Arbeit kommen die Grenzen der Schrift- 

lichkeit deutlich zum Ausdruck. Wir wissen zwar nach 

den von Hahnel zusammengetragenen Quellen, dab 

bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts heizbare Stu- 

ben bekannt sind. Auf der Burg Vratislav in Bohmen 

scheint eine solche 1108 als Representations- und Ver- 

sammlungsraum gedient zu haben.104 Wir erfahren in 

der entsprechenden Quelle weiter, daB sich Herzog 

Svatopluk «in medio super truncum fomacis» hinsetz- 

te. Wie man sich diesen «fornax» jedoch zu denken 

hat, bleibt der Phantasie iiberlassen. Erst beim Vorlie- 

gen zahlreicher archaologischer Befunde aus dersel- 

ben Zeit wird man eine Rekonstruktion vomehmen 

konnen, die uber reine Spekulationen hinausgeht. 

Und selbst dann wird man das Aufgehende des Of ens 

frei erganzen miissen. Ebenfalls nichts Konkretes 

kann man sich unter den «caccabi» der Comasker 

Bauleute vorstellen, die schon als Beleg fur die 

Existenz von langobardischen Kachelofen im 8. Jahr- 

hundert gewertet wurden.105 Diese Quelle scheint un

seres Erachtens eher auf eine hypokaustartige Anlage 

hinzuweisen.106

Fur eine Arbeit, die hauptsachlich von Sachquellen 

ausgeht, ist es darum wenig sinnvoll, auf derartigen, 

hinsichtlich unseres Themas verschwommenen Begrif- 

fen aufzubauen. Besser eignen sich dazu die bildlichen 

Darstellungen von Ofen. Aus Raumgriinden verzich- 

ten wir darauf, alle bei Franz zusammengestellten Bei- 

spiele zu besprechen. Eine Beschrankung auf die we- 

nigen zeitgendssischen Darstellungen des 14. Jahrhun

derts soli genugen, zumal dort bereits verschiedene 

Moglichkeiten von Ofenkonstruktionen sichtbar wer- 

den. Im ganzen kennen wir bis heute drei Belege von 

Ofendarstellungen aus der Zeit um oder nach 1300. Es 

sind die Fresken aus dem Haus zum Langen Keller in 

Zurich und dem Kanonikatshaus des Domherrenstifts 

St. Stephan in Konstanz sowie die Wappenrolle von 

Zurich.

Haus zum Langen Keller

Die Fresken im Haus zum Langen Keller in Zurich, 

die aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts stammen, 

zeigen unter anderem auch einen Zyklus von Monats- 

bildern. Fur den Dezember hat der Maier einen Mann 

vor einem Ofen gewahlt. Im folgenden soil dieser Ofen 

naher betrachtet und die ganze Darstellung interpre- 

tiert werden (Abb. 255).

Der Heizkbrper ist deutlich in zwei Teile gegliedert. 

Unten erkennen wir einen vermutlich quaderformigen 

Feuerkasten, der aus Lehm oder Mauerwerk bestan- 

den haben kann. Auf der sichtbaren Seite dieses Qua- 

ders ist eine Flache von rechteckiger Form ausgespart, 

in welcher Kacheln in regelmaBigen Reihen eingelas- 

sen sind. Uber diesem Feuerkasten erhebt sich, etwas 

zuriickversetzt, ein zunachst zylindrischer, dann kup- 

pelfbrmiger Aufbau, der ebenfalls mit Kacheln be- 

stiickt ist. Diese sind im Gegensatz zu jenen im Feuer

kasten in einer nicht ganz regelmaBigen Anordnung 

wiedergegeben, was wohl den runden GrundriB und 

die Kuppelform andeuten soli.

Was bei einem Kachelofen nicht unbedingt zu erwar- 

ten ist und deshalb unsere besondere Aufmerksamkeit 

erheischt, ist die Gestaltung der Frontseite. Der Feuer

kasten weist vom an seinem oberen Rand ein beidsei- 

tig abgeschragtes Gesims auf, in das von unten her 

eine Art Rinne eingekerbt ist. Die eigentliche Feuer- 

platte scheint leicht vom Boden abgehoben zu sein. 

Die Feuerbffnung zeigt jedoch keinerlei Spuren oder 

Hinweise auf einen VerschluB. Dies kann nichts ande- 

res heiBen, als daB es sich hier um eine offene Feuer- 

stelle mit Kachelaufbau handelt. DaB der Heizkorper 

gegen den Raum zu offen sein muB, wird wohl auch 

durch die ganze Szene suggeriert. Der Mann, der vor 

dem Feuer sitzt, mit einem Hut sein Gesicht schiitzt 

und mit der Ofengabel die Glut schiirt, stellt eine ana

log zu den anderen Bildem des Zyklus fur den ent

sprechenden Monat typische Beschaftigung dar. Diese 

ist hier wohl nicht im Nachlegen von Feuerholz zu se- 

hen, sondern im winterlichen MiiBiggang, der sich in- 

folge der Kalte mit Vorteil vor der Heizfeuerstelle ab- 

gespielt haben diirfte. DaB der Dargestellte dabei mit 

einer Gabel in der Glut stochert, wird deshalb kaum 

als einziger abgebildeter Arbeitsvorgang des Holz- 

nachlegens zu interpretieren sein, sondern als ver- 

standliche Reaktion eines untatig vor dem offenen 

Feuer sitzenden Menschen.

Eine Frage mehr technischer Art miissen wir noch 

aufwerfen, namlich diejenige nach der Funktionswei- 

se der ganzen Anlage. DaB in einem einseitig offenen, 

quaderformigen Unterbau ein Feuer brennt, haben 

wir schon festgestellt. Aus der Darstellung nicht er- 

sichtlich ist jedoch die Art des Rauchabzuges. Leider 

ist der rechte Teil des Freskos, in dem derartige Hin- 

weise am ehesten zu erwarten gewesen waren, stark 

beschadigt. Aus den vorhandenen Farbspuren laBt 

sich jedoch keinerlei Indiz fur einen Schlot oder ahnli- 

ches ablesen. Deshalb haben wir grundsatzlich mit 

zwei Moglichkeiten zu rechnen, zwischen denen wir 

wahlen konnen:

1. Entweder fiihrte ein Durchbruch in der Wand, an 

welcher der Ofen gestanden haben diirfte, direkt ins 

Freie, oder

2. es handelt sich bei der abgebildeten Feuerungsan- 

lage um einen Rauchofen, der den Rauch durch eine 

Offnung in der Kuppel oder noch einfacher, durch die
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Feuerdffnung in den beheizten Raum abgab. Dies 

kbnnte auch ein Grund dafiir sein, dab sich der Mann 

einen Hut vors Gesicht halt: nicht nur, um die Hitze, 

sondern auch um den Rauch abzuschirmen.

Die Fresken im Haus zum Langen Keller zeigen ne- 

ben den Monatsbildem aber noch eine andere Feuer- 

stelle. Es handelt sich um den Arbeitsplatz eines 

Wurstsieders, wo eine bodenebene Feuerstelle zu se- 

hen ist, uber die ein vermutlich bronzener Grapen ge- 

stellt wurde. Anhaltspunkte fur Konstruktion und 

Baumaterial der Feuerplatte sind jedoch nicht vor- 

handen.

Wappenrolle von Zurich

Zwei Abbildungen von Kacheldfen stammen aus der 

Ziircher Wappenrolle (Abb. 256). Da sie abgesehen 

von Details als identisch bezeichnet werden kbnnen, 

werden sie hier zusammen besprochen. Im Aufbau 

unterscheiden sie sich nicht wesentlich vom Fresko 

aus dem Haus zum Langen Keller. Unmittelbar auf 

dem Boden kbnnen wir eine Grundplatte beobachten, 

uber welcher der Feuerkasten aufgebaut ist. Gegen 

oben schlieBt dieser mit einem Gesims ab, uber wel- 

chem sich dann eine Kuppel (oder ein Tonnengewbl- 

be)107 erhebt, die ihrerseits wiederum von einer knauf- 

artigen Bekrbnung iiberragt wird. Sowohl Feuerka

sten wie Kuppel sind dicht mit Kacheln versehen, die 

alle denselben Durchmesser zu haben scheinen. Der 

Unterschied zwischen den beiden Abbildungen be-

Abb.256 Ziircher Wappenrolle. Um 1340. Darstellung von Kachel

dfen auf dem Wappen der Familie Stubenwid. Foto Schweizerisches 

Landesmuseum.

Abb. 257 Konstanz, l.Halfte 14. Jh. Freskomalerei mit Darstellung 

eines Kachelofens. Reiche Gliederung in quader- und kuppelformige 

Elemente, mit Napfkacheln verschiedener GroBe. Aus Ettmilller, Kon

stanz.

steht ledighch darin, daB Grundplatte und Gesims 

beim kleineren Exemplar gekehlt sind. Unklar ist die 

Beschaffenheit der Knaufe auf dem Scheitelpunkt der 

Ofen. Theoretisch kbnnte damit ein Ofenaufsatz ge- 

meint sein108, doch scheint das Vorkommen dieser Ka- 

chelart in der um 1340 datierten Wappenrolle etwas 

gar fruh zu sein. Mbglicherweise stellen diese Knaufe 

auch etwas aus der Kuppel hervortretende Kacheln 

dar, die bei der Zeichnung etwas zu groB geraten sind. 

Von Feuerbffnungen und Rauchabziigen ist bei bei

den Beispielen nichts zu sehen. Nimmt man an, daB 

der Schreiber oder Maier das Charakteristische des 

Ofens hat darstellen wollen, zu dem das Ofenturchen 

eigenthch gehbren miiBte, dann wird man daraus den 

SchluB ziehen durfen, es handle sich hier um einen 

Hinterladerofen.

Konstanz

Im Kanonikatshaus des Dominikanerstifts St. Ste

phan109 wurden bereits im letzten Jahrhundert Fres

ken entdeckt, die jedoch schon teilweise zerstbrt wa- 

ren. Immerhin konnte eine Anzahl abgezeichnet und 

beschrieben werden, darunter auch ein Zyklus mit 

Darstellungen aus der Tatigkeit des Webens.110 Darin 

wird der Tagesablauf von Weberinnen geschildert und 

die zahlreichen Arbeitsgange und Verrichtungen in 

Bild und Text vorgefiihrt.
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Nach der Arbeit wird gebetet, dann wird Toilette ge- 

macht, dann ruht man sich aus (Abb. 257). Am SchluB 

wird der Besuch einer Badstube gezeigt (Abb. 258).

Besonders die beiden letzten Bilder miissen unsere 

Aufmerksamkeit erheischen. Das Ausruhen geschieht 

namlich neben einem Kachelofen, und auch in der 

Badstubenszene ist ein Ofen dargestellt.

Der Kachelofen zeigt uns die aufwendigste und diffe- 

renzierteste Bauform aller bildlichen Darstellungen. 

Dies auBert sich zunachst darin, daB die Grundplatte 

vom Boden abgehoben ist. Darauf aufgebaut ist ein 

vermutlich quaderfbrmig zu erganzender Feuerkasten, 

der oben mit einem gekehlten Gesims abschlieBt. Der 

Aufbau besteht aus einem wiederum quaderformigen 

unteren Teil mit gegentiber dem Feuerkasten verrin- 

gerter Grundflache und einem oberen Teil in Form 

einer Kuppel.111 Alle drei Elemente sind mit Kacheln 

unterschiedlicher GroBe versehen, und zwar so, daB 

Reihen von Kacheln mit groBem Durchmesser ab- 

wechseln mit dazu versetzt eingelassenen Reihen we- 

sentlich kleinerer Kacheln. Auch hier ist weder von 

Feuerungsoffnung noch von Rauchabzug etwas zu se- 

hen, was eine Interpretation der Anlage als Hinterla- 

derofen ermoglicht.

Neben diesem in der einschlagigen Literatur viel zi- 

tierten und abgebildeten Beispiel eines Stubenofens 

mit Kacheln wurde der im gleichen Freskenzyklus 

dargestellte Badeofen bisher offensichtlich ignoriert. 

Leider sind die Details des Freskos zum Teil stark ver- 

wischt und zerstbrt, was eine sichere Interpretation

Abb. 258 Konstanz, l.Halfte 14.Jh. Freskomalerei mit Darstellung 

einer Badstube. Links unten Ofen mit darauf aufgeschichteten Hitz- 

steinen.

nicht erleichtert. Es scheint sich um einen Typ mit 

quaderfbrmigem Feuerkasten zu handeln, auf dem 

Kieselsteine aufgeturmt wurden.112 Dies ist eine Form, 

die bis in die Neuzeit in gewissen Gegenden Europas 

als Badeofen bekannt und gebrauchlich war. Nimmt 

man diese rezenten Beispiele zu Hilfe, kann man auch 

den in Konstanz dargestellten, mittelalterlichen Beleg 

als Rauchofen erganzen.

Diese kurze Zusammenstellung der zeitgenbssischen 

Bildbelege von spatmittelalterlichen Ofen zeigt eine 

eindruckliche Vielfalt verschiedener Bauformen und 

Funktionsweisen. Wahrend der representative, mehr- 

gliederige Kachelofen der Konstanzer Fresken und 

die Skizzen aus der Ziircher Wappenrolle noch eini- 

germaBen dem Bild entsprechen, welches man sich 

beim Wort «Kachelofen» zu machen pflegt, so muB 

bereits der Badofen als auBergewbhnlich gewertet 

werden, derm derartige Formen sind in unserer Ge- 

gend nicht bekannt und daher auch im Mittelalter 

nicht unbedingt zu erwarten. Noch mehr gilt dies fur 

die Darstellung im Haus zum Langen Keller, die nach 

unseren bisherigen Kenntnissen nur als «Herdofen» 

bezeichnet werden kann.113

Die wenigen Ofendarstellungen, die aus der ersten 

Halfte des 14. Jahrhunderts im Original oder in Skiz

zen noch erhalten sind, zeigen deutlich, daB bei der 

Rekonstruktion archaologischer Herd- und Ofenbe- 

funde mit einem grbBeren formalen und funktionellen 

Spektrum gerechnet werden muB, als man dies bisher 

angenommen hat. Da wir jedoch bei diesen bildlichen 

Darstellungen nur den Gesamteindruck und nicht die 

einzelnen Bauelemente erkennen konnen, miissen wir 

uns nun noch mit einer weiteren Quellengruppe be- 

schaftigen, welche uns iiber die Details mehr Aus- 

kunft geben kann: die Formen des neuzeitlichen, bau- 

erlich-landlichen Hausbaus.

Wir sind uns dabei der Problematik dieser Vergleichs- 

moglichkeit durchaus bewuBt. So ist es etwa in den 

wenigsten Fallen moglich, die einzelnen Belege gut zu 

datieren, und bei den wenigen Ausnahmen werden wir 

kaum weiter zuriickkommen als ins 16. Jahrhundert. 

AuBerdem muB unbedingt auf den beliebten, aber 

falschen Grundsatz verzichtet werden, «primitive» 

Feuerstellen und Ofen seien ganz generell «uralt» und 

konnten deshalb ohne Bedenken als beispielhaft fur 

die Befunde des hohen und spaten Mittelalters gel- 

ten.114

Weitere Probleme, die bei einem derartigen Vergleich 

unbedingt beriicksichtigt werden miissen, sind die so- 

zialen und zeitlichen Unterschiede zwischen Burgen 

des Hoch- und Spatmittelalters einerseits und dem 

landlichen Hausbau des 16.-20. Jahrhunderts anderer- 

seits sowie die Tatsache, daB sich gerade im landli

chen Bereich nebeneinander verschiedene Tendenzen 

beobachten lassen: gewisse Elemente konnen sich be-
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harrlich uber Jahrhunderte hinweg in praktisch unver- 

anderter Form erhalten, wahrend andere einem steti- 

gen, oft sogar sprunghaften Wandel unterworfen sind. 

Aus all diesen Griinden geht es nicht an, diese Quel- 

lengruppe so zu behandeln, wie dies bisher nur all- 

zuoft geschehen ist.115

Weshalb wir sie trotz dieser Vorbehalte dennoch in 

unsere Arbeit einbeziehen, hat folgende Grunde:

- Die Wohnformen der bauerlich-landlichen Bevolke- 

rung des 16.-19. Jahrhunderts scheinen uns eher mit 

denjenigen der hochmittelal ter lichen Oberschicht, ins- 

besondere des niederen Adels, vergleichbar zu sein als 

die aufwendige Wohnweise neuzeitlicher Adels- und 

Biirgerfamilien. Dies gilt im ubrigen wohl nicht nur 

fur die Heiz- und Kochgewohnheiten. Wenn schon 

Vergleiche zu mittelalterlichen Befunden in der Neu- 

zeit gesucht werden miissen, dann eher bei der landli

chen Bevblkerung als in der Stadt.

- Wichtig bei der Entscheidung, ob man die Feuerstel- 

len des neuzeitlichen, landlichen Hausbaus als Ver

gleiche zulassen will oder nicht, scheint uns weniger 

die Frage nach dem unterschiedlichen sozialen Milieu 

zu sein als jene nach den zur Verfiigung stehenden 

technischen Mitteln. Und fur diese diirfte der Unter- 

schied zur mittelalterlichen Oberschicht nicht sehr 

groB zu veranschlagen sein.

Anders als bei den bildlichen Quellen wollen wir uns 

hier aber nicht mehr nur mit Ofen abgeben, sondern 

die Untersuchung wieder auf die hauslichen Feuer- 

stellen ganz allgemein ausdehnen. Als Basis fur die 

Vorlage konstruktiver Mbglichkeiten dient dabei vor 

allem das Material aus der Siidost- und Siidschweiz 

(Kantone Graubiinden und Tessin), da dieses Gebiet 

einerseits sehr gut bearbeitet ist und die Ergebnisse 

mindestens teilweise publiziert sind, und andererseits 

eine erstaunliche Vielfalt und ein oft verbluffendes 

Nebeneinander verschiedener Formelemente zu beob- 

achten sind. Daneben werden jedoch auch Beispiele 

aus anderen Kantonen beigezogen.116

Bei der Auswahl des Materials erwies es sich als not- 

wendig, zwei Problemkreise zu unterscheiden, nam- 

lich «Feuer» und «Rauch». Besonders herausgehoben 

werden am SchluB der Zusammenstellung einige zu 

Herden und Ofen gehdrende Einzelteile.

Feuer

Auch heute noch kann man in manchen Hausern bo- 

denebene Feuerstellen der einfachsten Art antreffen. 

Das Feuer brennt ohne seitlichen Schutz unmittelbar 

auf dem Boden, bisweilen ist es sogar in einer seichten 

Grube in den FuBboden eingetieft (Abb. 259). Dieser

Abb. 259 Brione, TI. Leicht vertiefte Feuerstelle. Foto Zentralarchiv 

Bauernhausforschung, Basel.
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Abb. 260 Ferenbalm, BE. Beispiel fiir leicht vom Boden abgehobene 

Feuerplatte. Foto Zentralarchiv Bauernhausforschung, Basel.

besteht dann in der unmittelbaren Umgebung oft aus 

Steinplatten. Die Feuer- oder «Well»-Grube ist vor al- 

lem in Alphiitten noch haufig anzutreffen. In der Re

gel bestehen jedoch die offenen und ungeschutzten 

Feuerstellen aus leicht angehobenen Flatten. Die 

Hohe uber dem FuBboden kann zwischen wenigen 

Zentimetern und bis zu einem Meter schwanken 

(Abb. 260 und 261). Nur ganz selten wird jedoch die 

Kniehohe wesenthch iiberschritten, wobei man dann 

bisweilen eine gewblbeartige Nische fiir das Brennholz 

auszusparen pflegte. Die Unterlage, auf der das Feuer 

brennt, ist entweder aus einer einzigen Steinplatte 

konstruiert oder besteht aus kleineren, satt aneinan- 

dergesetzten Steinen. Einzelne Beispiele zeigen einen 

Rahmen von Steinblocken und eine gepflasterte oder 

gemauerte Herdflache. Von beiden Konstruktionsfor- 

men finden sich gute Beispiele in der Slid- und Siid- 

ostschweiz.117

In Dauersiedlungen auBerhalb dieses Gebietes trifft 

man diesen Herdtyp nur noch selten in seiner ur- 

spriinglichen Form an. Meist ist er schon im letzten 

Jahrhundert umgestaltet oder zugunsten neuer Koch- 

techniken aufgegeben worden. Eine haufige Erschei- 

nung ist der auf der Feuerplatte aufgemauerte Spar

herd mit ein- oder zweilochriger Abdeckplatte aus 

Sandstein oder GuBeisen (Abb. 261 und 262). Allen 

urspriinglichen Anlagen ist gemeinsam, daB das Feuer 

ungeschiitzt brennt, d.h., daB keinerlei randliche Be- 

grenzung vorhanden ist. Wo dies aber der Fall ist, 

spricht man von «geschutzten» Feuerstellen. Diese 

sind von aufgestellten Steinplatten oder massiven 

Blocken umgeben, manchmal aber auch ganz oder 

teilweise ummauert. Besonders typisch ist die halb- 

oder iiberhalbkreisfbrmige Ummauerung fiir die 

Feuerstellen von Kasereihiitten, mitunter kommt sie 

aber auch in Wohnhausern vor. In all diesen Fallen 

kann ein groBer Kessel mittels eines Turners liber das 

Feuer gehangt oder davon entfernt werden (Abb. 262). 

Mbglicherweise von diesen Feuerstellen aus entwik- 

kelten sich Formen, die nicht vor der Wand liegen, 

sondern mehr oder weniger darin versenkt sind 

(Abb. 263). Im Extremfall liegt die ganze Anlage au

Berhalb des Hauses und steht auf der AuBenseite apsi- 

denartig vor (Abb. 264). Steht das Gebaude an einem 

Hang, kann die Herdnische sogar teilweise oder ganz 

in die Erde eingegraben sein.

Abb. 261 Schuls, GR. Stark angehobene Feuerplatte. Im Sockel 

Aussparung fiir die Lagerung von Brennholz. Auf der Herdflache 

nachtraglich aufgemauerter Sparherd. Foto Zentralarchiv Bauern

hausforschung, Basel.
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Abb. 262 Schwyz-Ried, SZ. Hinten ummauerte, bodenebene Feuer - 

stelle mit Turner, vorn halbhohe Herdbank mit nachtrdglich aufge- 

mauertem Sparherd. Foto Zentralarchiv Bauernhausforschung, Basel.

Abb. 263 Ennetbiirgen, NW. In die Wand vertiefte Herdnische. Foto 

Zentralarchiv Bauernhausforschung, Basel.

Eine ahnliche Entwicklung scheint sich mindestens in 

gewissen Gegenden auch fur die Backofen abzuzeich- 

nen, die wir ja ebenfalls zu den hauslichen Feuerstel- 

len zahlen konnen. Zwar waren in vielen Gegenden 

Anlagen zum Backen, Waschen und anderen mit der 

Feuernutzung verbundenen Tatigkeiten in selbstandi- 

gen Ofenhausern untergebracht und standen dem 

ganzen Dorf zur Verftigung, doch fehlen vor allem die 

Backofen auch in den einzelnen Wohnhausem nicht. 

Von der Konstruktion her unterscheiden sich die ge- 

meinschaftlichen nicht von den privaten Anlagen, 

auch wenn letztere in der Regel etwas kleinere Ausma- 

Be aufweisen. Meist bestehen sie aus Kuppeln von 

runder oder ovaler Grundflache. Die EinschuBbff- 

nung liegt fast immer auf Arbeitshbhe, d.h. zwischen 

1,0 und 1,5 m liber dem Niveau des FuBbodens. Auch 

hier kommen nun Formen vor, welche zwar vom 

Hausinnem bedient werden konnen, im ubrigen aber 

vollstandig auBerhalb liegen. Beispiele aus der Siid- 

und Sudostschweiz zeigen, daB dies nicht nur im Erd- 

geschoB vorkommt. sondern auch in oberen Stockwer- 

ken (Abb. 265 und 266). Die an der AuBenwand kle- 

benden Gebilde werden von Holzkonstruktionen 

(Konsolbalken und Holzroste) oder von Konsolstei- 

nen und groBen Flatten getragen, miissen aber manch- 

mal zusatzlich von unten her abgestiitzt werden.118 

Auch wenn diese Backofen vermutlich eine eher junge 

Erscheinung darstellen119, sind sie fur uns dennoch in- 

teressant. Sie zeigen namlich, welch kiihne und im 

Grunde unwahrscheinliche Bauformen gewahlt wer

den, Bauformen, die ein Archaologe beim Rekon- 

struktionsversuch seiner Befunde gar nicht in Betracht 

ziehen wiirde.

Eine ebenfalls spate Entwicklung ist der bereits mehr- 

fach erwahnte «Sparherd», ein gemauerter oder aus 

Eisenplatten zusammengefugter, geschlossener Feuer- 

kasten und einer Deckplatte mit einem oder zwei Lb- 

chem fur die Pfannen. Meist ist ein solcher Herd auf 

eine bereits bestehende Feuerplatte aufgesetzt. Schon 

sein Name zeigt an, daB er vor allem seines geringen 

Holzverbrauchs wegen propagiert wurde. Ganz ahnli- 

ches gilt auch fiir den eisemen «franzbsischen» Herd,

Abb. 264 Giswil/Janzimatt, OW. Aus der Wand apsidenartig vorste- 

hende Herdnische mit Rauchlbchern. Foto Zentralarchiv Bauernhaus

forschung, Basel.
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Abb. 265 Schuls, GR. AuBenbackofen auf Konsolbalken. Foto Zen- 

tralarchiv Bauernhausforschung, Basel.

Abb. 266 Bidogno, TI. AuBenbackofen auf Konsolbalken, nachtrdg- 

lich mit Eisenschiene abgestutzt. Foto Zentralarchiv Bauernhausfor

schung, Basel.

der in der Regel den Platz neben oder vor der ehemali- 

gen offenen Feuerstelle einimmt (Abb. 267).

Wir kbnnen uns nunmehr dem zentralen Thema unse- 

rer Arbeit zuwenden, namlich dem Heizofen. Die im 

landlichen Hausbau uberlieferten Ofen zeigen ein sehr 

breites Spektrum an Formen und Baumaterialien. Da 

wir aus Raumgriinden nicht ausfuhrlich auf alle Bele- 

ge eingehen konnen, miissen wir uns mit einem sum- 

marischen Uberblick begntigen. Ein Durchgehen der 

gangigen Formen zeigt uns eine grbBere Gruppe ein- 

facher, wiirfel- oder quaderfbrmiger Anlagen. Biswei- 

len ist die dem Zimmer zugekehrte Ecke abgeschragt. 

Ebenfalls beliebt sind die Turm- oder «Gupf»bfen, bei 

denen auf einem quaderfbrmigen Feuerkasten ein 

ebenfalls quaderfbrmiger oder haufiger ein zylindri- 

scher, kegel- oder kuppelfbrmiger Aufbau von gerin- 

gerer Grundflache errichtet ist.120 Bisweilen sind diese 

Ofen mit einer «Kunst» verbunden, sehr oft aber um- 

geben von einer hblzemen Ofenbank. Unmittelbar auf 

dem Boden aufruhende Beispiele sind ebenso belegt 

wie solche auf kurzen FiiBen.
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Abb. 267 Erstfeld, UR. Beispiel fur einen «franzbsischen» Herd. 

Foto Zentralarchiv Bauernhausforschung Basel.

Was das Material anbetrifft, so finden wir grundsatz- 

lich alle in Frage kommenden Baustoffe. Es gibt ge- 

mauerte Ofen aus gewbhnlichen Bruchsteinen, aber 

auch aus ausgewahltem und besonders bearbeitetem 

Gestein wie Serpentin und Quarzit in Quadern121 und 

Gilt- oder Sandstein in Flatten (Abb. 268 und 269). 

Auch Lehm spielt eine wichtige Rolle. Sehr selten be- 

legt sind Blattkacheln122, wahrend die archaisch an- 

mutenden Napfkacheln dfters angetroffen werden 

(Abb. 270). Diese Napfkachelbfen werden wohl auch 

die Vorbilder fiir jene Formen gewesen sein, bei denen 

becher- oder napfformige LavezgefaBe in die Wande 

eingesetzt waren.123 Alle diese noch erhaltenen Stu- 

benbfen scheinen Hinterlader zu sein. Wenn sie nicht 

direkt von der Kiiche aus beheizt werden, dann vom 

Gang oder einem eigens eingerichteten Heizraum aus. 

Auch bei der Ofenheizung ist wiederum aus der Siid- 

und Sudostschweiz eine hochst eigenartige Vorrich- 

tung uberliefert. In Hausern von meist einraumigem 

GrundriB, in denen ein Ofen steht, befindet sich die 

Feuerbffnung im Freien, an der AuBenseite der Haus- 

wand (Abb. 271 und 272). Um den Ofen zu heizen, 

muB man das Haus verlassen und das Holz von auBen 

nachlegen. Da diese Hauser oft in Blockbautechnik 

erbaut sind, ist man zudem gezwungen, die Feuerbff

nung zum Schutz des Holzwerkes mit Steinplatten 

auszukleiden. Nur in seltenen Fallen laBt sich an die- 

ser gefahrdeten Stelle der Hauswand eine Feuermauer 

beobachten.

Rauch

Der zweite Problemkreis, den wir bei der Betrachtung 

des landlichen Hausbaus beriihren wollen, betrifft den 

Rauch. Wir werden uns im Zusammenhang mit unse- 

rer Arbeit vornehmlich auf den Rauchabzug konzen- 

trieren, dabei aber nicht unerwahnt lassen, daB in ge- 

wissen Fallen ein Verbleiben des Rauchs im Hausin- 

nern beabsichtigt und erwtinscht ist. Dies kann der 

Fall sein, wenn man seine konservierenden Eigen- 

schaften ausnutzen mbchte - etwa zum Rauchern von 

Fleisch - oder wenn er zum Trocknen und Dbrren bei- 

spielsweise von Kastanien oder Getreidegarben die- 

nen soil.124 Im Zusammenhang mit unserer Fragestel- 

lung braucht jedoch dieser Aspekt nicht weiter disku- 

tiert zu werden. Wir wollen vielmehr versuchen, einen 

kursorischen Uberblick uber die Wege zu geben, die

Abb. 268 Chandolin, VS. Ofen aus Specksteinplatten. Foto Zentral

archiv Bauernhausforschung, Basel.
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Abb. 269 Rapperswil, BE. Verzierter Sandsteinofen. Foto Zentralar- 

chiv fur Bauernhausforschung, Basel.

Abb. 270 Urnasch, AR. Napfkachelofen mit einfachem, gemauertem 

Feuerkasten und Ofenbank. Foto Zentralarchiv fiir Bauernhausfor

schung, Basel.

der Rauch von der Feuerstelle ins Freie sucht oder in 

die er gelenkt wird.

Im einfachsten Fall steigt er vom offenen Feuer ins 

Dach auf und entweicht durch Ritzen in Wanden und 

Dachbelag. Da dies jedoch einen nicht immer wir- 

kungsvollen Abzug gewahrleistet und das Haus bfters 

mit beiBendem Qualm erfiillt sein diirfte, versucht 

man mit Rauchlbchern Abhilfe zu schaffen.125 Diese 

kbnnen grundsatzlich an einem beliebigen Ort ange- 

bracht werden, doch ist mit dem besten Erfolg zu 

rechnen, wenn sie in der Nahe der Feuerstelle liegen. 

Vor allem bei einfachen Behausungen im Bundner- 

land und im Tessin kann man solche durch die Mau- 

ern fiihrenden Rauchlbcher sehen, aber auch im Holz- 

baugebiet des Mittellandes sind sie durchaus gangig, 

sei es im Erd- oder im ObergeschoB. Neben Rauch

lbchern einfachster Art, welche eine schacht- oder 

ritzenfbrmige Miindung nach auBen aufweisen 

(Abb. 273), finden sich in den erwahnten Gebieten 

auch mit Steinplatten umgebene und abgedeckte Va- 

rianten, die als deutliche Verbesserung zu werten sind 

(Abb. 274 und 275). Nicht nur wird allfalliger starker 

Regen von der Offnung ferngehalten, sondern auch 

Windbben, die den ausstrbmenden Rauch in unange- 

nehmer Weise zuriicktreiben kbnnen, werden gebro- 

chen und abgeschwacht, so daB dem Rauch ein unge- 

hinderter Abzug gesichert ist. An Beispielen aus dem 

Tessin lassen sich von diesen durch Flatten geschutz-
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ten Rauchldchern samtliche Entwicklungsstufen bis 

zum uber das Dach hinausgefuhrten AuBenkamin be- 

obachten (Abb. 274-278). Allerdings diirfte die Ent

wicklung der AuBenkamine auch auf die aus der 

Hausmauer vorspringenden Herdnischen zuriickzu- 

fiihren sein, von denen einige ebenfalls nur einfache 

Rauchldcher, andere hingegen «Stummelkamine» auf- 

weisen.126

Eine grundsatzlich andere Moglichkeit, den Rauch 

abzufiihren, besteht darin, daB er in einem breiten 

Rauchfang gesammelt wird und durch einen daran 

angeschlossenen, senkrechten Schlot im Innern des 

Hauses abzieht. Urspriinglich hat dieser Schornstein 

unter dem Dach geendet, und der Rauch mufite wie 

bei den einfachen Rauchhiitten durch Ritzen des 

Dachbelages abstreichen. Uber das Dach hinausge- 

fiihrte Schlote scheinen sich erst relativ spat entwik- 

kelt und durchgesetzt zu haben. Der Baustoff dieser 

Schornsteine kann sehr unterschiedlich sein. In reinen 

Steinbaugebieten sind gemauerte Beispiele zu erwar- 

ten, wahrend etwa im zentralen Mittelland der aus 

Flechtwerk mit Lehmverstrich erstellte Rauchfang 

mit dem senkrechten Schlot gleicher Bauart typisch 

war und auch durch obrigkeitliche, feuerpolizeiliche 

Verordnungen nicht ganz zum Verschwinden ge- 

bracht werden konnte.127 Eine besondere Konstruk-

Abb.271 Malvaglia, TI. AuBen liegende Feueroffnung fiir einen 

Ofen. Ansdtze einer Feuermauer. Foto Zentralarchiv Bauernhausfor- 

schung, Basel.

Abb. 272 Corzenasco, TI. AuBen liegende Feueroffnung fiir einen 

Ofen. Ausgeprdgte Feuermauer. Foto Zentralarchiv Bauernhausfor- 

schung, Basel.
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Abb. 273 Jaberg, BE. Dreieckige Rauchlbcher im Giebel eines Ofen- 

hauses. Foto Zentralarchiv Bauernhausforschung, Basel.

Abb. 274 Calonico, TI. Mittels Steinplatten geschiitzter Rauchaus

tritt. Foto Zentralarchiv Bauernhausforschung, Basel.

Abb. 275 Malvaglia, TI. Mit Steinp latte abgedeckter Rauchaustritt. 

Foto Zentralarchiv Bauernhausforschung, Basel.

tion der Westschweiz sind die groBen, konischen Bret- 

terkamine, die sich durch das ganze Haus ziehen und 

mit einem Deckel verschlossen werden konnen.128 

Eine Errungenschaft, die das Wohnen wesentlich an- 

genehmer macht, ist das rauchfreie Heizen eines 

Wohnraumes durch einen Ofen. Auch hier muB aber 

der Rauch irgendwo abziehen konnen. In der Regel 

geschieht dies durch die Offnung, durch die der Ofen 

beheizt wird, oder durch einen speziellen Rauchzug, 

der oft leicht oberhalb der Feueroffnung ausmundet. 

Da dies ohnehin in vielen Fallen im Bereich des Herd- 

feuers geschieht, zieht der Rauch mit demjenigen der 

Kochstelle ab.129 Bei der AuBenheizung entweicht er 

durch die Feueroffnung, wahrend er bei speziell zur 

Beheizung eines Ofens eingerichteten Feuerstellen 

einen eigenen Abzug aufweisen kann, dessen Ausge- 

staltung vom einfachen Rauchloch bis zum eigens fiir 

den Ofen errichteten Schlot reichen kann.

Zum SchluB dieses Abschnittes, in dem wir versucht 

haben, einen Uberblick fiber Konstruktionsmoglich- 

keiten von Feuerstellen im landlichen Hausbau zu ge- 

ben, wollen wir noch auf einige Elemente hinweisen, 

die als Einzelteile zu Feuerstellen und Rauchabziigen 

gerechnet werden konnen.

Bisher noch nicht erwahnt, aber dennoch wichtig ist 

der Funkenfang, der nicht mehr zur eigentlichen Feu-
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erstelle gehort, aber auch nicht als Rauchabzug ange- 

sprochen werden kann. Es handelt sich dabei um eine 

Vorrichtung, die so uber dem Feuer angebracht ist, 

dab sie den Rauch ablenkt und zur Aufgabe hat, auf- 

stiebende Funken abzufangen und am Kontakt mit 

dem leicht brennbaren Dachbelag zu hindern. Als 

Baumaterial kommen einfache, horizontal aus der 

Wand vorstehende Steinplatten oder Balkenkonstruk- 

tionen in Frage.130 Eine weitere Moglichkeit ist die 

«Hurd», ein tonnenformiges Gewolbe aus Flechtwerk 

mit Lehmverstrich, in dem der Rauch eingefangen 

wird und wo gleichzeitig an Stangen aufgehangte 

Fleischstiicke gerauchert werden kbnnen.131 Diese 

recht groBen und aufwendigen Anlagen zum Funken- 

fang sind vor allem in Strohdachhausern anzutreffen. 

Obligatorisch ist jedoch der Funkenfang gleich wel- 

cher Art nicht, auch dort nicht, wo man ihn aufgrund 

des brennbaren Dachbelages eigentlich erwarten wtir- 

de. Dies mag damit zusammenhangen, daB man als 

Herdfeuer eben nicht einen lodernden HolzstoB un- 

terhielt, sondern einen nur mit kleiner Flamme bren- 

nenden Gluthaufen. Ein weiteres Element, das oft bei 

Feuerstellen angetroffen wird, ist der Turner oder 

Drehgalgen (Abb. 262). An diesem in einer Pfanne 

drehbaren Balken, der mit einem horizontalen Arm 

versehen ist, konnen schwere Kessel uber das Feuer 

gehangt und wieder davon weggedreht werden. Heute 

findet man diese Vorrichtung vornehmlich in Alphut- 

ten, aber auch in Dauersiedlungen, wo noch gekast 

wird. Ob jedoch aus dem Vorhandensein eines Tur

ners direkt auf Kaseproduktion geschlossen werden 

darf, ist fraglich. Typisch fiir Feuerstellen mit Turner 

ist eine halbrunde Ummauerung, die immer auf der 

Vorderseite geoffnet sein muB, damit der Kessel aus- 

; geschwenkt werden kann.

Weniger zur Feuerstelle als in den Bereich des Rauch- 

1 abzuges gehdren Locher in der Wand, die oft auf der 

i Hohe des FuBbodens ins Freie fiihren, die sogenann- 

, ten Zuglocher.132 Um namlich dem Rauch ein rasches

Entweichen zu ermoglichen, muB man dafiir sorgen, 

daB im entsprechenden Raum ein stetiger Luftzug den 

r Rauch mitnimmt. Die zu diesem Zweck angebrachten 

r Offnungen mussen jedoch so dimensioniert sein, daB 

r sie zwar den erforderlichen Luftzug bewirken, dieser 

i aber nicht so stark wird, daB er sich unangenehm oder 

gesundheitsschadigend bemerkbar macht.

r Bei der rauchfreien Heizung durch Stubenofen entste- 

hen, wie oben beschrieben wurde, ebenfalls Rauchga- 

t se, die abgefiihrt werden mussen. Daneben ist auch 

hier eine stetige Frischluftzufuhr notwendig. Diese 

.. beiden Funktionen erfiillt oft die Feuerungsoffnung, 

1; manchmal finden sich jedoch spezielle Abziige. Da je- 

n doch mit dem Rauch auch Warme entweicht, wird 

man gut daran tun, diese Offnungen zu verschlieBen, 

;t sobaid das Holz zur Glut heruntergebrannt ist. Nur 

i- dann wird die Hitze optimal auf den Ofenkorper

Abb. 276 Malvaglia, TI. Stummelkamin uber einer teilweise in den 

Hang eingegrabenen Herdnische. Foto Zentralarchiv Bauernhausfor- 

schung, Basel.

iibertragen und darin gespeichert. Derartige Ver- 

schliisse treten in Form von Schiebem aus Eisen oder 

Stein auf, die in meist eisernen Fiihrungen vor die Ab- 

zugsoffnung geschoben werden konnen.133

Diese wenigen Beispiele mogen geniigen, um deuthch 

zu machen, daB zu Herden und Ofen noch weitere 

Elemente gehdren als nur jene, die fest damit verbun- 

den sind. An sie diirfen wir nicht zu denken vergessen, 

wenn wir nun versuchen wollen, einige archaologische 

Befunde mit Hilfe der Information zu rekonstruieren, 

welche wir bei der Betrachtung der spatmittelalterli- 

chen Bildquellen und der Bauformen im landlichen 

Hausbau der Neuzeit haben beobachten konnen. Fiir 

dieses Unterfangen kommt jedoch nur ein kleiner Teil 

der im Katalog beschriebenen Befunde in Frage. 

Ganz verzichten mussen wir auf schlecht dokumen- 

tierte Beispiele, nur teilweise auf jene, die nicht mit 

einem bestimmten HausgrundriB in Beziehung ge- 

bracht werden konnen. Im Vordergrund wird deshalb 

wiederum die Frohburg stehen, doch werden auch 

hier verschiedene Einzelbefunde anderer Grabungen 

mit einbezogen werden konnen.

Was die Reihenfolge angeht, so sollen zunachst die 

Herdstellen, dann die Ofen besprochen werden, und 

zum SchluB wollen wir noch auf die kombinierten An

lagen zu sprechen kommen.
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Abb. 277 Malvaglia, TI. Kurzer AuBenkamin. Foto Zentralarchiv Abb. 278 Corzenasco, TI. Hoher AuBenkamin. Foto Zentralarchiv 

Bauernhausforschung, Basel.Bauernhausforschung, Basel.

Herdstellen

Bei den einfachen, bodenebenen oder abgehobenen 

Feuerstellen ist das Spektrum der Rekonstruktions- 

moglichkeiten als eher bescheiden zu bezeichnen. 

Meist ist ja das wichtigste Element, die Feuerplatte, 

noch vorhanden. Erganzungen konnen deshalb nur in 

der engeren oder weiteren Umgebung der Kochstelle 

vorgenommen werden.

So darf man etwa auf der Frohburg beim Befund a 

aufgrand der Sandsteinbrocken einen Plattenbelag 

vor oder neben dem Herd vermuten, wahrend bei Be

fund f auf dem Vorwerk die Holzwand moglicherwei- 

se mit einer winkelfbrmigen, niedrigen Feuermauer 

geschiitzt war.134 Ein ahnlicher Flammenschutz wird 

auch bei manchen Anlagen in Basel/Petersberg vor

handen gewesen sein.135 Man kann sich ihn als einfa

chen Lehmverstrich oder als kleines Mauerchen vor- 

stellen.

Die Befunde Basel/Petersberg JJ (untere Feuerstelle) 

und Basel/BarfiiBerkirche f fallen durch eine sehr 

ahnliche Struktur auf.136 Inmitten einer rechteckigen 

Flache von gelbem, gestampftem Lehm zeichnet sich 

eine stark brandig verfarbte Flache ab, die eine halb- 

runde oder flaschenfbrmige Kontur aufweist. Im Faile 

der BarfuBerkirche konnte nachgewiesen werden, daB 

die Anlage von einem Balkenrahmen zusammengehal- 

ten wurde. Wir mochten aufgrund der Lehmverfar- 

bung annehmen, daB die Brandstellen ehemals mul- 

denartig vertieft, drei der vier Seiten also leicht hoch- 

gezogen waren.

Dies bringt uns bereits in den Bereich jener Feuerstel

len, die sich durch eine ganze oder teilweise Ummau- 

erung auszeichnen, wie etwa die Beispiele b und c in 

Chur/ Metzgermuhle137 und Nuolen138, mbglicherwei- 

se auch Befund e auf der Frohburg.139 Diese rund um- 

mauerten Feuerstellen werden mit groBer Wahr- 

scheinlichkeit zu jenen Anlagen zu erganzen sein, die 

wir im landlichen Hausbau als «Wellgrube» vornehm- 

lich in Alphiitten kennengelernt haben.140 Fur eine 

vollstandige Rekonstruktion muB jedenfalls noch ein 

Turner postuliert werden, von dem man jedoch bei 

den Ausgrabungen keine Spuren mehr gefunden hat. 

Fur die angehobenen Feuerstellen gilt generell dassel- 

be wie fur die bodenebenen. Da sie jedoch relativ sei

ten und schlecht dokumentiert sind, miissen wir uns 

mit ganz wenigen Beispielen begnilgen.

Im Faile von Alt-Bechburg ist die Feuerplatte aus 

Fliesen von quadratischer Form noch erhalten.141 Es 

ist aber kaum anzunehmen, daB dies der urspriingli- 

che Belag ist. Wie auf der Frohburg (Befund q) und
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moglicherweise auf Bottenstein142 wird er auch hier 

urspriinglich aus Lehm oder Steinplatten bestanden 

haben.

Offenlassen mochten wir die Rekonstruktion des Fun- 

damentsockels im Saalbau der Frohburg (Befund 

m).143 Wir besitzen keinerlei Anhaltspunkte uber sei- 

nen Aufbau und kbnnen deshalb keine Wahl treffen 

zwischen einer offenen Feuerstelle und einer komple- 

xen Ofenanlage. Die imposanten MaBe lassen sich 

durch den Standort in einem Reprasentationsbau er- 

klaren.

Bisher sind wir bei den Erganzungsversuchen nur auf 

die Feuerstellen und nicht auf die verschiedenen Mbg- 

lichkeiten des Rauchabzuges eingegangen. Diese 

scheinen uns jedoch fur eine Beurteilung der gesamten 

Anlage von entscheidender Bedeutung zu sein. Die 

Ausgestaltung des Rauchabzuges ist namlich das Kri- 

terium dafiir, ob wir einen Herd als armsehge, offene 

Feuerstelle in einer ruBgeschwarzten Rauchhiitte oder 

als reprasentativ wirkenden Karnin erganzen.

Vollig ohne Rauchabzug oder bestenfalls mit einzel- 

nen Rauchlochem werden die einfachen Holzbauten 

auf der Frohburg (Befunde a, b, f) sowie die Behau- 

sungen in den Handwerkersiedlungen am Petersberg 

und bei der BarfiiBerkirche in Basel zu rekonstruieren 

sein.144 Berger mochte im Faile des Befundes JJ am 

Petersberg in einer quadratischen Pfostenstellung 

einen kaminartigen Rauchabzug sehen.145 Da fur py- 

ramidenfbrmige Kamine aus Rutengeflecht mit 

Lehmverstrich oder Brettern im Mittelalter jedoch 

sonst jeglicher Hinweis fehlt, mochten wir dieselbe 

Struktur eher als Funkenfang interpretieren. Falls die 

Lehmfeuerstelle unter J J wirklich als Esse eines 

Schmiedes angesprochen werden kann (analog zum 

entsprechenden Befund in der BarfiiBerkirche), so 

scheint uns diese Mbglichkeit jedenfalls plausibler zu 

sein.

Rauchldcher in Form schrager Mauerdurchbruche, 

wie wir sie von Klingenhorn (Abb. 246), Spliatsch 

(Abb. 247) und Canova (Abb. 250)146 kennen, werden 

bei manchen Befunden in steinernen Bauten vorhan- 

den gewesen sein, wie etwa in der Badstube von Chur/ 

Metzgermuhle, dann auch bei Tegerfelden, Befund 

c.147 Die Beispiele von Spliatsch und Canova148 zeigen 

auBerdem, daB zu Rauchlbchern oft ein mehr oder we- 

niger machtiger Rauchfang gehort. Aufwendige Anla- 

gen dieser Art vermuten wir in den «GroBkiichen» 

von Alt-Bechburg und der Frohburg.149

Auch Kindhausen (Befund a) kbnnte einen derartigen 

Rauchfang aufgewiesen haben, der den Rauch in 

einen schrag durch die Mauer fiihrenden Kanal leite- 

te. Auf der AuBenseite wird die Miindung vermuthch 

mit Steinplatten geschiitzt gewesen sein. Als Baumate- 

rial dieser Rauchfange steht Holz im Vordergrund, ob 

es sich nun um Rutengeflecht mit Lehmverstrich han- 

delt oder um eine Balken/Bretterkonstruktion. Auch 

Stein, vor allem der leichte Kalktuff, kommt in Frage, 

doch wird er wohl eher bei kleineren Anlagen verwen- 

det worden sein.

Die «klassische» Kaminanlage, bei der der Rauch 

ebenfalls in einem Rauchfang gesammelt und von 

dort durch einen senkrechten Schlot im Innern des 

Hauses bis unter das Dach gefiihrt wird, haben wir 

vor allem bei den Befunden im aufgehenden Mauer- 

werk kennengelernt. In Riom (Abb. 252) ist nur der 

Schlot, in Hohenratien (Abb.253) und Gilgenberg 

auch die Herdstelle mehr oder weniger tief in die 

Mauer eingelassen.150 Die Feuerplatte wird bei alien 

Belegen nur leicht vom Bodenniveau abgehoben ge

wesen sein. In den Ausgrabungsbefunden sind kaum 

Hinweise auf entsprechende Anlagen zu finden. Al

ienfalls kbnnte auf der Spitzburg151 eine Rekonstruk

tion entsprechender Art erfolgen, wobei jedoch nicht 

anzunehmen ist, daB beide der dort beobachteten Ni- 

schen als vollwertige Kamine ausgebaut waren. Der 

Befund d auf Scheidegg152 kann mit etwas grbBerer 

Wahrscheinlichkeit ahnlich erganzt werden wie die 

Kaminanlage auf Obertagstein.153 Als Baumaterialien 

fur diese Kamine kommen unseres Erachtens vor al

lem Stein und Holz (am ehesten Rutengeflecht mit 

Lehmverstrich) in Frage. Mit Bretterkaminen, wie sie 

in spaterer Zeit aus der Westschweiz bekannt sind154, 

braucht wohl noch nicht gerechnet zu werden.

Ofen

Alleinstehende Ofen kbnnen wir grundsatzlich in zwei 

Kategorien einordnen, die am besten mit den Stich- 

wbrtem «Wirtschaften» und «Wohnen» umschrieben 

werden. Wahrend die Formen der «Wohn»kategorie 

nahezu ausschlieBlich dem Heizen dienen, umfassen 

die «Wirtschafts»bfen ein relativ groBes Spektrum 

von einzelnen Funktionen, zu denen auch gewerbhche 

Tatigkeiten zu rechnen sind. Wir kbnnen uns hier je

doch auf Ofen im hauslichen Bereich beschranken, 

vielleicht abgesehen von einem einzigen Fall, namlich 

Chur/Metzgermuhle.155 Im Befund a meinen wir einen 

Ofen zu sehen, der inmitten eines Raumes stand. Da 

es sich bei dem ganzen Gemauer, das bei jener Gra- 

bung zum Vorschein gekommen ist, um eine Badstube 

handelt, wiirden wir diesen Ofenkomplex in der Art 

erganzen, wie sie auf dem Badstubenfresko von Kon

stanz zu sehen ist: liber einem vermutlich quaderfbr- 

migen Feuerkasten muB sich ein Haufen lose ge- 

schichteter Steine aufgetiirmt haben. Da die Anlage in 

der Mitte des Raumes stand, wird es sich um einen 

Rauchofen gehandelt haben.156

Haufiger und eindeutiger dem hauslichen Bereich zu- 

gehbrig sind Belege fiir Backbfen. Die auf einigen 

Burgen ausgegrabenen Beispiele sind sich alle sehr 

ahnlich. Sie kbnnen Feuerflachen aus Lehm (Froh

burg, Lbwenburg, Grenchen), Steinplatten (Nieder- 

realta) und Fliesen (Alt-Bechburg)157 aufweisen und
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waren urspriinghch mit Gewdlben aus Lehm oder 

Stein iiberdeckt. Die EinschuBbffnung liegt in der Re

gel auf einer bequem erreichbaren Hbhe.

Neben diesen im ErdgeschoB oder auch im Burghof 

stehenden Anlagen lassen sich auf den Biindner Bur- 

gen auch in Obergeschossen Backbfen beobachten, 

die zum Teil analog zu den Beispielen im landlichen 

Hausbau auf Konsolen aus der AuBenmauer vorste- 

hen.158 Ob auch auf den Burgen unseres Arbeitsgebie- 

tes entsprechende Formen vorhanden waren, laBt sich 

vorlaufig nicht mit Sicherheit entscheiden. Hinweise 

fehlen bisher jedenfalls vollstandig, doch laBt sich die 

Mbglichkeit nicht ganzlich ausschlieBen.

Wahrend Backbfen im ganzen doch eher zu den weni- 

ger haufigen Befunden zu zahlen sind, lassen sich 

alleinstehende Heizbfen etwas bfter nachweisen. In 

der Regel ist dies allerdings nur durch verstiirzte 

Ofentrummer mbglich, die aus zahlreichen Kachel- 

bruchstiicken und viel verbranntem Lehm bestehen, 

doch sind vereinzelt auch bodenebene Fundamente zu 

beobachten. Ein solcher Einzelfall ist Befund s auf der 

Frohburg159, den man am ehesten nach dem Vorbild 

der Darstellungen in der Ziircher Wappenrolle ergan- 

zen kann. Die runde Form des Fundamentes muB 

zum SchluB fiihren, daB der Ofen einen zylindrischen 

Feuerkasten und einen mbglicherweise kuppelfbrmi- 

gen Oberbau besessen hat. Aufgrund der Kachelfunde 

in der entsprechenden Zone kann man sich den Un- 

terbau mit unglasierten Napf-, die Kuppel mit ungla- 

sierten Pilzkacheln versehen denken. Da der Ofen 

ziemlich genau im Zentrum des Gebaudes steht, muB 

es sich um einen Vorderlader gehandelt haben, der zu- 

dem am plausibelsten als Rauchofen angesprochen 

werden muB. Die einzige, aber unwahrscheinliche Al

ternative hinsichtlich des Rauchabzuges ware ein 

senkrecht nach oben fiihrender Schlot. Einen ahnli- 

chen Befund scheint Heid auf Tegerfelden160 angetrof- 

fen zu haben (Befund a), wobei dort zusatzlich zu den 

Kacheln und verbranntem Lehm noch Stiicke einer 

Sandsteinplatte gefunden wurden, die als Deckplatte 

eines einfachen, zylindrischen Ofenkbrpers gedient 

haben kbnnte.

Von den nur in Versturzlage angetroffenen Befunden 

wollen wir zwei als Modellbeispiele zu rekonstruieren 

versuchen. Am besten eignen sich fur ein derartiges 

Unterfangen die Ofentrummer von Scheidegg und 

von Alt-Wartburg.

Beim Brand der Alt-Wartburg miissen nach Meyer 

zwei Ofen aus den Wohngeschossen ins ErdgeschoB 

hinuntergestiirzt sein.161 DaB dies praktisch in der 

Fallinie geschehen sein muB, ist aus der Tatsache ab- 

zulesen, daB die Ofentrummer nicht uber eine grbBere 

Flache verteilt, sondern auf wenigen Quadratmetern 

konzentriert waren. Die Ofen miissen demnach senk

recht fiber dem Fundort ihrer Triimmer gestanden ha

ben. Diese Anhaltspunkte geben uns wichtige Infor- 

mationen fiir einen Rekonstruktionsversuch. Beim 

Eingang in den Wohnturm muB an dessen Siidwand 

das Treppenhaus gelegen haben. Sehr wahrscheinlich 

fiihrte der damit verbundene Korridor bis zur Ost- 

mauer. An seinem bstlichen Ende miissen wir eine 

Heizbffnung fiir den im Wohnraum stehenden Ka- 

chelofen annehmen, daneben diirfte sich der Zugang 

zu diesem Raum befunden haben. Der Rauch aus dem 

Ofen wird wieder in den Gang zuriickgefiihrt worden 

und von da durch Mauerscharten nach auBen entwi- 

chen sein. Entlang der Westmauer kbnnte man auBer- 

dem einen Korridor postulieren, durch den man in die 

mit glasierten Fliesen belegte Kiiche gelangt ware.

Analog zu dieser Rekonstruktion des ersten Stock- 

werks wird auch diejenige des zweiten vorzunehmen 

sein, mit dem Unterschied, daB die Kiiche wegfallt.162 

Aufgrund der Fundlage der Kachelbruchstiicke und 

sonstigen Reste der Ofen muB angenommen werden, 

daB es sich um Hinterladerbfen in der Ecke eines Rau- 

mes gehandelt hat. Ihre Form ist aus den einzelnen 

Kacheltypen nur sehr schwierig zu rekonstruieren, 

doch darf man mit grbBter Wahrscheinlichkeit einen 

mehrgliedrigen Aufbau erwarten, wie er etwa von der 

Konstanzer Kachelofendarstellung her bekannt ist. 

Sicher hat jedoch bei beiden Ofen der Alt-Wartburg 

die oberste Kachelreihe aus Kranzkacheln bestanden.

Aus der Fundlage des Kachelkomplexes auf Schei

degg163 geht deutlich hervor, daB er unter denselben 

Umstanden entstanden sein muB wie deijenige auf 

Alt-Wartburg. Auch hier haben wir einen praktisch 

senkrecht ins ErdgeschoB hinuntergestiirzten Ofen 

vor uns, der an seinem urspriinglichen Standort offen- 

bar ebenfalls an eine AuBenmauer angelehnt war. 

Woher er beheizt wurde, kann nicht mit Sicherheit er- 

mittelt werden. Mbglicherweise handelt es sich um 

einen Vorderlader. Akzeptiert man jedoch die Inter

pretation der Verdickung in der Ostmauer als Unter- 

bau einer Wendeltreppe164, so kann eine ErschlieBung 

des Wohntraktes von der Nordseite her angenommen 

werden. Dies wurde fiir die Rekonstruktion des Ofen- 

komplexes bedeuten, daB die Heizbffnung ebenfalls 

auf den Korridor hinausging. Die Gliederung des 

Ofens kann auch auf Scheidegg nur annahernd er- 

schlossen werden. Analog zu verschiedenen anderen 

Beispielen kann ein quaderfbrmiger Feuerkasten mit 

Napfkacheln angenommen werden, der von einem 

vermutlich eher bescheidenen, konischen Oberbau 

iiberragt wurde. Wie die wenigen Teller- und die noch 

selteneren Kranzkacheln eingesetzt waren, muB offen- 

bleiben.

Kombinierte Anlagen

Wir wenden uns nun noch jenen Feuerstellen zu, wel- 

che wir als «kombinierte» Anlagen bezeichnen mbch- 

ten. Grundsatzlich kommen dabei «Einfeueranlagen» 

ebenso in Betracht wie zu einem Komplex zusammen-
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gezogene Einzelfeuerstellen mit spezifischer Funktion. 

In der Praxis muB jedoch damit gerechnet werden, 

daB zwischen diesen Idealtypen zahlreiche Mischfor- 

men vorhanden gewesen sind.

Wir mochten zunachst die «klassischen» Doppelfeuer- 

stellen betrachten, die fur Erganzungsvorschlage kei- 

ne allzu groBen Probleme aufwerfen.165 Sie liegen in 

der Regel an der Trennwand eines Gebaudes mit zwei 

Raumen, die deutlich als Kiiche und Stube erkennbar 

sind. In der Kiiche befindet sich die Kochstelle, die 

bisweilen mit einem Turner ausgeriistet ist und von 

welcher der Rauch in den offenen Dachstuhl ent- 

weicht. Von dieser Kochstelle aus wird auch das Feuer 

im Stubenofen unterhalten, der als geschlossener Bau- 

kbrper in den Wohnraum hineinragt. Die Rauchgase 

strbmen aus dem Ofen in die Kiiche zuriick und neh- 

men von dort den gleichen Weg nach auBen wie dieje- 

nigen der Kochfeuerstelle. Doppelfeuerstellen dieser 

Art sind bis in jiingste Zeit hinein im landlichen Haus- 

bau gebrauchlich, wobei jedoch die Grundrisse der 

Hauser meist wesentlich differenzierter und kompli- 

zierter sind.166

Zwei Befunde, in denen mbglicherweise ebenfalls An- 

lagen mit mehr als einer Feuerstelle gesehen werden 

kbnnen, sind Basel/Petersberg KK und Schbnenwerd, 

Befund g.167 Es handelt sich in beiden Fallen um lang- 

liche, bodenebene oder leicht angehobene Steinset- 

zungen von betrachtlichen AusmaBen. Beim Beispiel 

aus Basel kbnnen wir keine konkreten Vorstellungen 

iiber die Ausriistung des ganzen Komplexes vorbrin- 

gen, da uns die Zweckbestimmung des ganzen Gebau

des nicht bekannt ist. Es kbnnte sich jedoch durchaus 

um eine Herdbank handeln, auf der zur Ausiibung 

eines nicht naher bestimmbaren Gewerbes mehr als 

nur gerade ein einziges Feuer gebrannt hat.

In Schbnenwerd hingegen kbnnen wir annehmen, daB 

wir eine Herdbank vor uns haben, auf der das Feuer 

zum Kochen angefacht wurde, von der aus auch der 

Stubenofen und mbglicherweise sogar ein kleiner 

Backofen bedient wurden. Dies ware eine Konzentra- 

tion von verschiedenen, funktionsgetrennten Feuer- 

stellen, wie sie auch im landlichen Hausbau angetrof- 

fen werden kann.168

Eine andere Mbglichkeit kombinierter Anlagen haben 

wir bereits bei der Besprechung des Freskos im Haus 

zum Langen Keller kennengelernt. Es handelt sich da- 

bei um einen mehrgliedrigen Aufbau, in dem nur ein 

Feuer brennt, der aber verschiedenen Funktionen 

dient. Im Grunde ist dies nichts anderes als eine Kom- 

bination zwischen offener Feuerstelle und Kachel- 

ofen.

Wenn man die archaologischen Befunde nach Hinwei- 

sen auf derartige Einrichtungen durchgeht, so findet 

man hin und wieder Indizien dafur, daB sie nicht so 

selten gewesen sein kbnnen, wie man dies bisher hatte 

meinen kbnnen.169

Das schbnste Beispiel ist wohl der Komplex aus dem 

Haus «Zum Lindenhof» in Andelfingen170, das 1476 

einem Brand zum Opfer fiel. Dabei stiirzte eine solche 

Ofenanlage in den Keller hinunter, wurde ausplaniert 

und blieb als Schutt unter dem Kellerboden erhalten, 

bis die Trummer vor wenigen Jahren wieder zum Vor- 

schein kamen. R. Schnyder vom Schweizerischen Lan- 

desmuseum konnte in zeitraubender Arbeit die ganze 

Anlage so weit rekonstruieren, daB ein Ofen entstand, 

der dem Fresko im Haus zum Langen Keller sehr ahn- 

lich sieht. Auch bei anderen Ausgrabungen sind je

doch vergleichbare Strukturen zum Vorschein gekom- 

men. So mochten wir im Befund r auf der Frohburg171 

eine Anlage von ahnlichem Aussehen rekonstruieren. 

Im schmalen Zwischenraum zwischen dem Rund- und 

dem Rechteckhaus der Zone P hatte demnach ein 

nach vorn offener Ofen gestanden, in dem auch ge- 

kocht werden konnte. Dies lassen die Fragmente von 

Kochtbpfen erschlieBen, welche auf der Feuerplatte 

aus Lehm gefunden wurden. Wie der Oberbau ausge- 

sehen hat, kann nicht mit Sicherheit ermittelt werden. 

Der schmale Raum zwischen den beiden Gebauden 

wird aber kaum als eigentlicher Wohnraum verwendet 

worden sein. Wir mochten deshalb annehmen, daB 

von der Feuerstelle r aus ein Ofen im Rundhaus be- 

heizt worden ist. Die wenigen Kacheln, welche auf der 

Feuerplatte gefunden wurden, kbnnten durchaus von 

einem Aufbau stammen, von dem aus durch einen 

schragen Mauerdurchbruch Rauch und Hitze in den 

etwas hdher gelegenen Ofen hineinstrbmten. Der 

Rauch wird durch einen ahnlichen Kanal wieder aus 

dem Rundhaus herausgeleitet worden sein.

Zwei weitere Befunde auf der Frohburg mussen unse

res Erachtens ebenfalls in die Gruppe der «polyvalen- 

ten Feuerstellen» aufgenommen werden. Die beiden 

Rundfundamente t und u scheinen uns namlich fur 

einen reinen Heizofen allzu uberdimensioniert zu sein. 

Andererseits mussen wir aber auch bedenken, daB wir 

im Nordwesttrakt mit grbBter Wahrscheinlichkeit das 

Wohnhaus der Grafenfamilie zu sehen haben172, wes- 

halb eine Interpretation als reine «Wirtschafts»feuer- 

stelle ebenfalls nicht zu uberzeugen vermag. Eine 

Deutung als Koch- oder Herdbfen, die ja verschiedene 

Funktionen zu erfiillen haben, scheint uns deshalb am 

plausibelsten zu sein. Wenn man die Deutung des Ge

baudes, in welchem Befund u liegt, als Badstube ak- 

zeptieren will173, hatte man mindestens fur diesen Fall 

eine dieser Funktionen naher umschrieben. Fur die 

Details der Konstruktion kbnnen wir jedoch bei bei

den Anlagen keine belegbaren Vorschlage anbringen. 

Lediglich fur u laBt sich aus dem allgemeinen Befund 

erschlieBen, daB im Oberbau hauptsachlich Lehm und 

Kacheln verwendet worden waren.

Nicht einmal ein Fundament ist im Faile einer ver- 

mutlich auch zu dieser Gruppe zu zahlenden Anlage 

in Maschwanden erhalten gebheben174, doch kbnnen
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wir dort aufgrund der einzelnen Elemente gewisse 

Aussagen uber die Konstruktion wagen. Dab es sich 

um einen mindestens teilweise mit Kacheln besttick- 

ten Ofen gehandelt haben muB, ist durch die entspre- 

chenden Funde erwiesen. Die wenigen Brocken von 

Ofenlehm mit halbrunden Leisten lassen auBerdem 

den SchluB zu, daB eine Flache der Anlage mit relief- 

artigen Lehmverzierungen versehen war. Besonders 

interessant ist jedoch der Fund eines steinernen Schie- 

bers, mit welchem die Feuer- oder Rauchabzugsdff- 

nung verschlossen werden konnte. Funde von flachen 

Steinplatten lassen sich vermutlich als Reste der 

Grundplatte interpretieren. Der letzte in diesem Zu- 

sammenhang zu beschreibende Komplex stammt aus 

Churwalden.175 Der im «Alten Kloster» aufgefundene 

Ofensockel besteht aus einer dichten, an eine Mauer 

angelehnten Steinsetzung von rechteckiger Form. In 

den vorderen beiden Ecken war je eine Saule eingelas- 

sen, von denen noch die Stiimpfe erhalten waren, 

wahrend in der unmittelbaren Umgebung eine be- 

trachtliche Anzahl von Ofenkacheln zum Vorschein 

kam. Versucht man diese Anlage zu rekonstruieren, so 

wird man mit einer Mischung zwischen dem Herdofen 

von Andelfingen und der Kaminanlage von Hohenra- 

tien dem urspriinglichen Aussehen wohl am nachsten 

kommen. Der Ofen hatte also aus einem quaderfbrmi- 

gen Feuerkasten mit groBer, von Saulen flankierter 

Offnung und einem kuppelfbrmigen oder konischen 

Oberbau bestanden. Die Kacheln konnen sowohl vom 

Feuerkasten wie vom Aufbau stammen.

Bisher nicht beriihrt haben wir beim Typ des Herd- 

ofens das Problem des Rauchabzuges. Wir mochten 

nicht ausschlieBen, daB manche dieser Anlagen mit 

einem schragen Mauerdurchbruch verbunden waren, 

durch welchen der Rauch ins Freie entweichen konn

te. Aufgrund weniger Indizien, etwa des Steinschie- 

bers von Maschwanden, und von Parallelen im landli

chen Hausbau176 nehmen wir jedoch an, daB dieser 

Ofentyp im Prinzip ein Rauchofen war, d.h., daB der 

Rauch entweder durch die Feueroffnung oder durch 

ein Loch im Oberbau in den Raum zuruckstromte, der 

durch den Ofen erwarmt wurde.

Die ganze Gruppe dieser als Koch- oder Herdofen zu 

bezeichnenden Anlagen inklusive der Darstellung im 

Haus zum Langen Keller besitzt einen Datierungs- 

schwerpunkt um 1300. Aufgrund der verwendeten 

Kacheln konnte alienfalls Maschwanden alter sein, 

wahrend das Beispiel aus Andelfingen erst im spaten 

14. Jahrhundert moglich ist.

Lage und Funktion der hauslichen 

Feuerstellen

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wollen wir nun 

noch auf die Lage der Feuerstellen innerhalb des Hau

ses eingehen. Dies hat auf jeden Fall unter den beiden 

Aspekten der horizontalen und der vertikalen Orien- 

tierung zu geschehen. Ganz am SchluB werden noch 

einige Bemerkungen zu den verschiedenen Funktio- 

nen der Herde und Ofen folgen.

Horizontale Lage

In der einschlagigen Literatur stoBt man immer wie- 

der auf die Feststellung, die urspriingliche Lage der 

Feuerstelle sei im Zentrum des einraumigen Hauses 

zu suchen.177 Als Belege werden meist Beispiele aus 

dem Neolithikum angefiihrt, welche dieses Schema 

tatsachlich sehr haufig erkennen lassen. Grundsatz- 

lich soil und kann gegen diese Feststellung nichts ein- 

gewendet werden, wohl aber gegen die oft zu beobach- 

tende Praxis, diese neolithischen Hausgrundrisse zur 

Herleitung spatmittelalterlicher und fruhneuzeitlicher 

Herd-, Ofen- oder Hausformen zu miBbrauchen.178 

Wir meinen, daB es prinzipiell nicht zulassig ist, derart 

direkte Beziehungen fiber zwei- oder dreitausend Jah- 

re hinweg zu postulieren, ohne eine geniigende Anzahl 

von Zwischengliedern nachweisen zu konnen. Ganz- 

lich unhaltbar wird diese Ableitung dann, wenn wir 

die Befunde des friihen und hohen Mittelalters zusam- 

menstellen, die mit ganz wenigen Ausnahmen eben 

keine zentralen Feuerstellen zeigen.

Eine Vorliebe fur die Errichtung von Herden in Eck- 

lage und an einer Wand laBt sich j a bereits im St.Gal- 

ler Klosterplan beobachten179, und eine Untersuchung 

der bei Grabungen zum Vorschein gekommenen 

Hausgrundrisse des 10. bis 12. Jahrhunderts ergibt 

kein anderes Bild. Bei den einraumigen Pfosten- oder 

Schwellenbauten findet sich die Herdstelle fast durch- 

wegs in einer Ecke. Beispiele fur diesen Haustyp sind 

auf der Frohburg180, in Bergeten und auf dem Castel 

Grande in Bellinzona181 belegt. DaB nicht mehr ange- 

fiihrt werden konnen, liegt daran, daB zum einen bis

her relativ selten Holzbauten beobachtet werden 

konnten, und zum anderen nicht in alien dieser Ge- 

baude auch Feuerstellen vorhanden waren. Wir kon

nen weiterhin das Fehlen zentralgelegener Feuerstel

len auch dann konstatieren, wenn wir fiber unser 

engeres Arbeitsgebiet hinausgehen und etwa die Sied- 

lungsspuren von Merdingen182 betrachten.

Auch wenn die Bauten komplexer und mehrraumig 

werden und wenn auBerdem das Mortelmauerwerk in 

der profanen Architektur vermehrt anzutreffen ist, 

laBt sich hinsichtlich der Herdstellen keine wesentli- 

che Anderung beobachten. Als Ausnahme gelten muB 

ein Schwellenbau auf der Frohburg183, der in jedem
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seiner beiden Raume je eine von den Wanden abge- 

riickte Feuerstelle aufweist, sowie das groBe Pfosten- 

haus in Biimpliz184, dessen Herde ebenfalls nicht in 

peripherer Lage beobachtet warden. Aber auch bei 

diesen beiden Ausnahmen liegen sie nicht genau im 

Zentrum des jeweiligen Raumes.

Bei den mehrraumigen Bauten laBt sich nur eine 

mehrfach belegte Hausform fassen, die als eigentli- 

cher Bautyp von immer gleichem Schema gelten kann, 

wahrend die meisten anderen Grundrisse entweder 

verschachtelte oder stark aufgekammerte Stadtviertel 

zeigen185 oder dann in den groBen Zusammenhang der 

Burgenarchitektur mit ihren besonderen Bediirfnissen 

einzuordnen sind.186 Der erwahnte Bautyp ist zwar 

ebenfalls nur auf Burgen nachgewiesen187, doch be- 

steht ein gewichtiger Hinweis darauf188, daB er auch in 

stadtischen Siedlungen bekannt war. Es handelt sich 

dabei um zweiraumige Hauser mit Doppelfeuerstellen 

an der Trennwand, bei denen aufgrund von Befunden 

und Kleinfunden deutlich eine Kiiche mit Kochherd 

und eine Stube mit Heizofen unterschieden werden 

kann. Der Fortschritt gegeniiber den auf der Froh

burg noch unmittelbar vorher belegten einraumigen 

Hausern ist evident. Nunmehr war es namlich mbg- 

lich, einen nur dem Wohnen vorbehaltenen Raum 

rauchfrei zu beheizen.

Ob dieser Haustyp dadurch zustande kam, daB man 

zwei einraumige Hauser so zusammenbaute, daB ihre 

Feuerstellen benachbart waren189, laBt sich nicht mit 

Sicherheit entscheiden. Der Befund g auf der Froh

burg weist immerhin auf eine solche Mbglichkeit hin, 

doch darf die Antwort auf eine derart wichtige und fur 

die Wohnkultur Mitteleuropas zentrale Frage nicht 

aufgrund eines einzigen Belegs gegeben werden. Si- 

cher ist jedenfalls, daB die zur Diskussion stehenden 

Doppelhauser durch eine addierende Bauweise ent- 

standen sind, was besonders deutlich in Rickenbach 

zum Ausdruck kommt, wo die Kiiche aus Holz an 

einen gemauerten Wohnteil angebaut war. Bemer- 

kenswert scheint uns gerade an diesem Beispiel die 

Tatsache zu sein, daB der Steinbau nicht wie spater im 

landlichen Bereich bei der durch Feuer gefahrdeten 

Kiiche anzutreffen ist190, sondern als representative 

Ausnahme in der damaligen Hausbaulandschaft den

■ rauchfrei heizbaren Wohnraum kennzeichnet.

AuBer diesen Doppelhausern kennen wir mehrraumi- 

ge Bauten vor allem aus der Grabung am Petersberg

■ in Basel.191 Eine Betrachtung der komplexen Holzge- 

baude laBt die Vermutung zu, daB wir in den freige- 

legten Befunden das Ausbaustadium eines ehemals

; wesentlich lockerer iiberbauten Stadtteils vor uns ha- 

i ben, der durchwegs die horizontale Raumordnung in 

, addierender oder dividierender Bauweise zeigt. Des- 

- halb sind auch zahlreiche Feuerstellen erhalten, die 

1 mit der einzigen Ausnahme JJ alle an Wanden oder in 

i Ecken angelegt sind.192

Ein ahnliches Bild ergibt sich auch bei der Zusam- 

menstellung der auf Burgen iiberlieferten Befunde. 

Die Feuerstellen oder deren Fundamente liegen bis 

ins 13. Jahrhundert und dariiber hinaus in Ecken oder 

an Wanden. Anschaulich sind vor allem Beispiele von 

Tegerfelden, Schbnenwerd und der Frohburg.193 

Wirklich im Zentrum liegende Herde oder Ofen sind 

uns im ganzen Arbeitsgebiet nur zwei bekannt: die 

eine steht im Saalbau, die andere im Rechteckhaus der 

Zone P auf der Frohburg. Allenfalls kann man noch 

die Feuerstelle JJ in Basel/Petersberg dazuzahlen, 

doch ist dort wegen der Aufkammerung des Gebaudes 

das Zentrum nicht genau zu bestimmen.

Mit diesen Ausfiihrungen hoffen wir, klar aufgezeigt 

zu haben, daB als unmittelbarer Vorlaufer der spat- 

mittelalterlichen Herd- und Ofenanlagen auf keinen 

Fall die zentrale Feuerstelle des Neolithikums gelten 

darf. Spatestens vom 10. Jahrhundert an ist namlich 

die Eckanlage oder die Lage an einer Wand zu beob- 

achten.

Vertikale Lage

Bisher haben wir uns in diesem Abschnitt vomehm- 

lich mit Feuerstellen in eingeschossigen Bauten be- 

schaftigt. Betrachtet man die Zeitstellung der einzel- 

nen Anlagen, so kann man ein Schwergewicht in der 

Spanne vom 10. bis zur ersten Halfte des 12. Jahrhun- 

derts beobachten. In diesem Zeitraum sind im allge- 

meinen einfache Mehrzweck- oder Doppelfeuerstellen 

mit Herd- und Ofenteil belegt, die in der Regel unmit

telbar auf dem Baugrund der ein-, zwei- oder mehr

raumigen, jedenfalls aber eingeschossigen Bauten er- 

richtet wurden. Nach etwa 1150 finden wir entspre- 

chende Befunde bestenfalls in den stadtischen Sied

lungen am Petersberg und bei der BarfiiBerkirche in 

Basel194, wahrend auf Burgen nur noch selten Anlagen 

von ganz spezifischer Funktion in ihren Fundamenten 

erhalten sind.195 Diese Erscheinung hangt mit der Ent

wicklung des Steinbaus in der Burgenarchitektur zu- 

sammen. Seit dem 11. Jahrhundert namlich wird auf 

den Burgen unseres Arbeitgebietes die Errichtung von 

Gebauden oder Ringmauern in Mbrtelmauertechnik 

vermehrt faBbar. Noch vor 1100 ist mit ersten Bauten 

zu rechnen, die als «Turme» angesprochen werden 

konnen. Der Unterschied zu den vor dieser Zeit beleg

ten Gebauden besteht darin, daB nunmehr die verti

kale Raumordnung bestimmend wird, d.h., daB die 

einzelnen Raume nicht mehr neben-, sondern iiber- 

einander errichtet werden.196

Das typische Kennzeichen eines solchen Turmes oder 

generell eines mehrgeschossigen Gebaudes ist die Ab- 

hebung des Wohnhorizontes vom Boden. AuBerlich 

erkennbar ist dies etwa am weitgehenden Fehlen von 

geniigend groBen Lichtbffnungen im ErdgeschoB, das 

nunmehr zum SockelgeschoB mit untergeordneten 

Funktionen wird, und der Verlegung des Eingangs ins
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erste, zweite oder gar dritte GeschoB, wo er nur noch 

uber eine Holztreppe erreicht werden kann.

Verbunden mit diesen von auBen erkennbaren Veran- 

derungen ist auch die Anhebung samtlicher zum Le- 

ben benbtigter Einrichtungen, darunter eben auch 

Koch- und Heizfeuerstellen. Aus diesem Grund sind 

bei den Burgen unseres Arbeitsgebietes, die aus dem 

spateren 12., dem 13. oder dem 14. Jahrhundert stam- 

men, praktisch nirgends Herde oder Ofen bzw. deren 

Substruktionen in situ angetroffen worden. Die weni- 

gen Ausnahmen betreffen praktisch immer Backbfen 

oder groBe Herdsockel, die nur im Zusammenhang 

mit einer leistungsfahigen Zentralversorgung einer 

grbBeren Burganlage gesehen werden konnen.197

Wahrend also in der Nordwestschweiz Feuerstellen 

im allgemeinen nur dank ihres verstiirzten Baumate- 

rials nachgewiesen werden konnen, zeigen die guter- 

haltenen Ruinen der Siidostschweiz oft Reste von 

Rauchabztigen und anderer in diesen Zusammenhang 

gehdriger Elemente.198

Diese machen ebenfalls deutlich, daB man vom spate

ren 12. Jahrhundert an nicht mehr ebenerdig gewohnt 

hat. Meist wurde das dritte oder vierte GeschoB als 

Wohnstock auserkoren, oft sogar beide, was durch 

den einraumigen GrundriB vieler Tiirme und die kon- 

sequente Anwendung der vertikalen Bauordnung not- 

wendig wurde. Die Kiiche befindet sich in diesen Fal

len immer unter dem eigentlichen Wohnraum. Ein be- 

sonders anschauliches Beispiel dieser Bauform ist Ca

nova, wo Karnin und Ofen unmittelbar iibereinander 

angelegt waren.199

Eine Diskussion der Ursachen, welche fur diese Ent

wicklung im Burgenbau verantwortlich sind, kann im 

Rahmen dieser Arbeit nicht gefiihrt werden. Immer- 

hin sei aber auf ein Element hingewiesen, das mit Si- 

cherheit einen nicht unbedeutenden Anteil daran ge- 

habt hat und kiirzlich von W. Meyer unterstrichen 

worden ist.200 Demnach muB das Bauen von Tiirmen 

nicht zuletzt ein Ausdruck ausgepragten Statusden- 

kens sein, das eine reprasentative, weithin sichtbare 

und aufwendige Behausung verlangt. Der Reprasen- 

tationscharakter wird in dem Raum der Burg noch 

verstarkt greifbar, dem bisher unsere besondere Auf- 

merksamkeit gegolten hat. Dieser ofengeheizte Wohn

raum ist in der Zeit, in welcher die Tiirme aus Stein al- 

lenthalben aus bereits bestehenden Burganlagen oder 

als Neubauten in die Hbhe wachsen, bereits voll aus- 

gebildet und wird vor allem auf kleineren Burgen jene 

Funktionen iibernommen haben, die auf den grbBeren 

von selbstandigen Saalbauten oder in grbBeren Kom- 

plexen integrierten Salen erfiillt wurden.201 Bezeich- 

nenderweise ist der bisher friiheste Beleg eines solchen 

Raumes von Rickenbach in fur die damalige Zeit un- 

gebrauchlichem imponierendem Mbrtelmauerwerk er- 

richtet. Das allmahliche Aufsteigen des heizbaren 

Raumes von ebener Erde ins oberste TurmgeschoB 

zeigt deutlich die Wertschatzung, die man ihm entge- 

genbrachte.

In Zusammenhang mit dem ofengeheizten Wohnraum 

waren selbstverstandlich noch zahlreiche weitere Pro- 

bleme zu klaren, die hier aber nicht beriicksichtigt 

werden konnen. Lediglich eines sei jedoch noch kurz 

umrissen: das Problem der Benennung. Aufgrund der 

archaologischen Quellen haben wir nachweisen kbn- 

nen, daB seit etwa 1050 oder sogar noch etwas friiher 

mit rauchfrei heizbaren Raumen zu rechnen ist, die 

allgemein unter dem Nahmen «Stube» bekannt sind. 

Hahnels Zusammenstelhmg der entsprechenden Quel

len zeigt jedoch, daB gerade in unserem Arbeitsgebiet 

dieser Begriff erst sehr viel spater, namlich von der 

Mitte des 13. Jahrhunderts an, belegt ist201, wahrend 

er offensichtlich im bstlichen Mitteleuropa schon um 

1100 faBbar wird.203 Da kaum anzunehmen ist, daB 

ein in oberschichtlichen Bauten vorhandener und oft 

der Representation dienender Raum in der zeitgenbs- 

sischen, hofischen Dichtung unerwahnt geblieben ist, 

muB nach jenem Begriff gesucht werden, mit dem er 

bezeichnet wurde. Der Ausdruck «sal» scheint fur hal- 

lenartige Bauten mit meist zentraler Feuerstelle reser- 

viert gewesen zu sein204 und kommt deshalb fur den 

hier zur Diskussion stehenden Raum kaum in Frage. 

W. Meyers Ansicht, der ofengeheizte Wohnraum miis- 

se mindestens im zentralen Mitteleuropa mit «keme- 

nate» bezeichnet worden sein205, hat viel fur sich, zu- 

mal ja «caminus» und «caminata» nicht unbedingt die 

offene Feuerstelle und den mit einer solchen ausgerii- 

steten Raum bedeuten muB.206 Mbglicherweise war 

eben fur eine solche Benennung die Funktion des 

Raumes ausschlaggebend und nicht die Art seiner 

Heizung, die in der einen Gegend aus einem Ofen, in 

einer anderen aus einem offenen Karnin bestanden 

haben kann.207

Funktion der Feuerstellen

Zu den elementaren Funktionen der hauslichen 

Feuerstellen gehbren das Kochen und das Heizen in 

einem relativ weit gefaBten Sinn. In den bisherigen 

Erbrterungen wurde vor allem auf die primaren Auf- 

gaben der Zubereitung von Speisen und der Heizung 

von Wohnraumen eingegangen, doch gehbren in die

sen Zusammenhang gewiB auch die Backbfen und 

nicht zuletzt die Anlagen in Badstuben, die zur Berei- 

tung warmen Wassers und zur Erhitzung des Raumes 

fur das Schwitzbad gedient haben werden.208

Daneben sind jedoch noch zahlreiche weitere Funk

tionen mbglich, die wohl durch die Wirtschaftsweise 

der jeweiligen Hausbewohner bedingt waren. Im land- 

lich-agrarischen Bereich muB zunachst auf die Bedeu- 

tung des Feuers bzw. seines Rauches fiir die Vorrats- 

haltung und damit fiir die Lebensgrundlage im Winter 

hingewiesen werden. Wahrend man den fiir die Halt- 

barmachung von Fleisch und Fleischwaren benbtigten

380



Rauch durch das Kochfeuer praktisch umsonst erhalt, 

muB man fur das Dorren von Friichten, moglicherwei- 

se auch bestimmter Gemiisearten oder Krautern, spe- 

zielle Einrichtungen zur Verfiigung haben, die eine 

mehr oder weniger gleichmaBige Trocknung ermogli- 

chen, ohne daB das Dorrgut in Brand gerat. Dasselbe 

gilt auch fiir die Trocknung des Getreides, durch wel- 

che die Korner erst lagerfahig gemacht werden.

Neben der Verwendung des Feuers im Bereich der 

Produkte von Acker, Garten und Wald ist auch an 

jene Wirtschaftsformen zu denken, in der Viehhaltung 

und Milchwirtschaft im Vordergrund stehen. Hier 

wird die Kochstelle fur die Zubereitung von Kase be- 

ndtigt.

SchlieBlich sei noch auf ein weiteres Ackerprodukt 

hingewiesen, das fiir die Selbstversorgung nicht un- 

wichtig ist: den Flachs. Auch hier besteht ein Arbeits- 

gang zur Gewinnung der begehrten Pflanzenfaser im 

Rbsten der Stengel uber einem Feuer.209

Diese kleine Auswahl mag geniigen, um die vielfalti- 

gen Funktionen von Feuerstellen in einer landwirt- 

schaftlich gepragten Wirtschaftsform zu illustrieren. 

Nicht minder zahlreich sind jedoch die Anwendungs- 

moglichkeiten des Feuers im Bereich der Gewerbe. 

Ihre Vielfalt verbietet es uns geradezu, eine Auswahl 

vorzulegen.

Es sei lediglich auf die vielen Arbeitsvorgange in der 

Metallverarbeitung vom Herausgraben des Erzes bis 

zur Veredelung des Fertigproduktes hingewiesen, die 

fast alle ohne Erhitzen des Werkstiickes nicht moglich 

sind.

Da wir uns auch hier vomehmlich an die archaologi- 

schen Quellen halten wollen, haben wir uns die Frage 

zu stellen, welche der mannigfachen Mbglichkeiten 

zur Feuernutzung von den Befunden und Kleinfun- 

den her iiberhaupt nachweisbar sind. Was die land- 

wirtschaftliche Komponente anbetrifft, so kann prak

tisch nirgends ein entsprechender Hinweis gefunden 

werden. W. Meyer hat zwar schon mehrfach darauf 

hingewiesen, daB das Leben auf den Burgen des Juras 

starke agrarische Ziige aufweist.210 Anschauliche Bei- 

spiele fiir das Zusammengehen von ritterlich-hbfi- 

scher und bauerlicher Lebensweise auf ein und dersel- 

ben Burg sind etwa Waldeck, wo neben zwei Turnier- 

krbnchen auch ein groBer, kupferner Kasekessel ge

funden wurde211, oder Scheidegg, wo im Fundgut ne

ben einigen Sporen auch eine Hacke fiir den Gemiise- 

garten belegt ist.212 Ein direkter Nachweis, daB eine 

der auf den Burgen unseres Arbeitsgebietes festge- 

stellten Feuerstellen zum Trocknen von Obst, Getrei- 

de oder Flachs gedient hat, ist jedoch unmoglich.

Wenig besser steht es mit den Spuren gewerblicher 

Feuernutzung. Lediglich auf Scheidegg kann auf- 

grund der zahlreichen Funde von Schlacken und Lup- 

penfragmenten in der Nahe der hauptsachlichen 

Kochfeuerstelle der SchluB gezogen werden, daB sie 

auch einem eisenverarbeitenden Gewerbe gedient 

hat.213 Umgekehrt laBt sich fiir die beiden als Essen in- 

terpretierbaren Befunde in Basel postulieren, daB auf 

ihnen auch gekocht wurde.214 Weitere Aussagen kon- 

nen aber auch in diesen beiden Handwerkervierteln 

nicht gewagt werden.215 Diese kiimmerliche Ausbeute 

zeigt uns deutlich, daB wir hier an die vorlaufigen 

Grenzen der Aussagekraft archaologischer Quellen 

gelangt sind. Was iiber diese belegbaren Ausfiihrun- 

gen hinausgeht, ist Spekulation, was jedoch wiederum 

nicht heiBen kann, daB der Bereich jenseits dieser 

Grenzen dem Archaologen fiir immer verschlossen 

bleiben wird. Mbglicherweise wird man bereits in ab- 

sehbarer Zeit mit anderen Fragestellungen und neu 

entwickelten Methoden an die Ausgrabungen heran- 

gehen und auf viele noch offene Fragen Antworten ge- 

ben kbnnen.

1 Vermehrung und damit Spezialisierung der Geschirrformen er- 

moglichen eine Verfeinerung von Koch- und EBgewohnheiten.

2 Da die meisten dieser gewerblichen Anlagen ohnehin auBerhalb 

der Siedlungen zu suchen sind, fallen sie aufgrund unserer Quellen- 

auswahl von vornherein aus dem Rahmen der Betrachtungen. Nicht 

sicher ausgeschieden werden kbnnen jedoch alle Feuerstellen, die in 

stadtischen Siedlungen und auf Burgen gefunden und sowohl als 

Kochfeuerstellen wie als gewerbliche Anlagen interpretiert werden 

kbnnen (z. B. Anlagen in Basel/Petersberg, BS, siehe Katalog).

3 Zusammenstellung bei Franz, Kachelofen, Fig. 4, 5, 6, 8, 9 und 10, 

die allerdings das Fresko aus dem Haus zum Langen Keller und den 

Badofen aus dem Bilderzyklus von Konstanz nicht beriicksichtigt.

4 Dies ist praktisch immer der Fall, wo regelmaBig im Hausinnem 

ein Feuer benutzt wird.

5 Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, und Dietikon/Schbnenwerd, 

ZH, siehe Katalog.

6 Basel/Petersberg, BS, Basel/BarfiiBerkirche, BS, Trimbach/Froh- 

burg, SO, siehe Katalog.

7 Rickenbach, SO, Bettlach/Grenchen, SO, siehe Katalog.

8 Trimbach/Frohburg, SO, Befunde a und b, siehe Katalog.

9 Basel/BarfiiBerkirche, BS, Befund a, siehe Katalog.

10 Meyer, Schiedberg. S. 92.

11 Meyer, Biimpliz, S. 162 und Fig. 3

12 Meyer, Bellinzona, S.44 und Fig. 23.

13 Basel/Petersberg, BS. Befunde QQ in Bau VI und JJ in Bau V 

(untere Feuerstelle), s. Katalog.

14 Trimbach/Frohburg, SO, Befund f, siehe Katalog.

15 Meyer, Schiedberg, S. 92.

16 Basel/Petersberg, BS, Befunde JJ in Bau V, ZZ und AB ganz im 

Siiden der Grabungsflache, siehe Katalog.

17 Basel/BarfiiBerkirche, BS, Befunde c, d und e, siehe Katalog.

18 Basel/BarfiiBerkirche, BS, Befund d, siehe Katalog.

19 Basel/Petersberg, BS, Befunde JJ, ZZ und AB, siehe Katalog.

20 Basel/Petersberg. BS, in den Bauten II, IV, und VI, siehe Kata

log.

21 Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, Dietikon/Schbnenwerd, ZH, 

siehe Katalog.

22 Trimbach/Frohburg, SO, Befunde e, g und k, siehe Katalog.

23 Basel/Petersberg, BS, im Westteil von Bau II und ZZ ganz im 

siidlichen Ende der Grabungsflache, siehe Katalog.

24 Meyer, Schiedberg, S.92 und Fig.27, Geiser, Bergeten, etwa S. 16 

(Haus 1).

25 Trimbach/Frohburg, SO, Befund o, siehe Katalog.

26 Bergdietikon/Kindhausen, AG, Befund a, siehe Katalog.

27 Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, Befund c, siehe Katalog.
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28 Dietikon/Schonenwerd, ZH, Befund g, siehe Katalog.

29 Basel/Barf uBerkirche, BS, Befund f, siehe Katalog.

30 Archaologischer Fundbericht, Abb. 10 und 41, im JbSGU 61, 

1978.

31 Chur/Metzgermiihle, GR, Befund b, siehe Katalog.

32 Trimbach/Frohburg, SO, Befund q, siehe Katalog.

33 Chur/Metzgermiihle, GR, Befunde b und c.

34 Trimbach/Frohburg, SO, Befunde t und u mit einem Durchmes- 

ser von jeweils 3 m, siehe Katalog.

35 Trimbach/Frohburg, SO, Befund r, siehe Katalog.

36 Trimbach/Frohburg, SO, Befund p, siehe Katalog.

37 Trimbach/Frohburg, SO, Befund q, siehe Katalog.

38 Holderbank/Alt-Bechburg, SO, Befunde a und b, siehe Katalog.

39 Zofingen/Bottenstein, AG, Befund a, siehe Katalog.

40 Gemeint ist die den beiden «Kaminnischen» (Befund a) vorgela- 

gerte Mauer. Vgl. Ramlinsburg/Spitzburg, Befund a, siehe Katalog.

41 Wangen/Nuolen (im Ryffen), SZ.

42 Bettlach/Grenchen, SO, Befund b, siehe Katalog.

43 Pleigne/Lowenburg, JU, siehe Katalog.

44 Chur/Metzgermiihle, GR, Befund a, siehe Katalog. Ein weiterer, 

ahnlicher Befund wird wegen seines diirftigen Erhaltungszustandes 

hier nicht beriicksichtigt.

45 Trimbach/Frohburg, SO, Befund m, siehe Katalog.

46 Trimbach/Frohburg, SO, Befund s, siehe Katalog.

47 Churwalden/Aites Kloster, GR, Befund a, siehe Katalog.

48 Bergdietikon/Kindhausen, AG, Befund c, Dietikon/Schbnen- 

werd, ZH, Befund g, siehe Katalog.

49 Ziegel bzw. Bodenfliesen sind noch in Holderbank/Alt-Bechburg, 

SO, (Befunde a und b) zu beobachten. Steinplatten beim Backofen 

von Cazis/Niederrealta, GR (Erb, Burgenforschung, Abb. 11).

50 Trimbach/Frohburg, SO, Befunde h, i, 1, n (?), Rickenbach, SO, 

Befund a, Basel/Petersberg, BS, Befund IT in Bau VI, siehe Kata

log.

51 Siehe oben S. 347.

52 Zullwil/Gilgenberg, SO. Es handelt sich um eine Kaminanlage im 

dritten GeschoB.

53 Gelterkinden/Scheidegg, BL, Befund d, Ramlinsburg/Spitzburg, 

BL, Befund a, siehe Katalog.

54 Aufgenommen von W. Meyer. Zum Teil im Archiv der Biindner 

Denkmalpflege, zum Teil noch in Bearbeitung.

55 Malans/Klingenhom, GR.

56 Miihlen/Spliatsch, GR.

57 Pratval/Hasensprung, GR.

58 Paspels/Canova, GR.

59 Poeschel, Burgenbuch, S. 194.

60 Ardez/Turm der Vonzun, GR.

61 Heid, Hasenburg, S. 11.

62 Sils i.D./Hohenratien, GR, und Riom (Reams), GR.

63 Thusis/Obertagstein, GR.

64 Zullwil/Gilgenberg, SO.

65 Unter «Kamin» wird hier die Feuerstelle selbst bezeichnet, auf 

die im vorigen Abschnitt noch nicht eingegangen wurde.

66 Riom (Reams), GR.

67 Siehe Anm. 63.

68 Siehe Anm. 56 und 58.

69 Sils i.D./Hohenratien, GR.

70 Siehe Anm. 64.

71 Ramlinsburg/Spitzburg, BL, Befund a, siehe Katalog.

72 Siehe Anm. 58.

73 Siehe Anm. 59.

74 Poeschel, Burgenbuch. S. 175.

75 Poeschel, Burgenbuch, S. 161.

76 Burgeninventar GR, Kantonale Denkmalpflege, Chur.

77 Siehe Anm. 71.

78 Gelterkinden/Scheidegg, BL, Befund a und c, siehe Katalog.

79 Siehe Poeschel, Burgenbuch, bei den entsprechenden Abschnit- 

ten.

80 Poeschel, Burgenbuch, S.286.

81 Bergdietikon/Kindhausen, AG, Gelterkinden/Scheidegg, BL, 

Ramlinsburg/ Spitzburg, BL, siehe Katalog.

82 Merz, Sisgau 2, S. 123.

83 Ewald/Tauber, Scheidegg, S.24. Vor allem der Balken 6 in 

Abb. 14 kbnnte mit der Feuerstelle im Zusammenhang stehen.

84 Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, Oftringen/Alt-Wartburg, AG, 

Kuttigen/Horen, AG, Maschwanden, ZH, Trimbach/Frohburg, 

SO, siehe Katalog.

85 Rickenbach, SO, siehe Katalog.

86 Dietikon/Schonenwerd, ZH; Maschwanden, ZH, siehe Katalog.

87 Holderbank/Alt-Bechburg, SO, siehe Katalog.

88 Von einer aus rbmischen Leistenziegeln bestehenden Feuerstelle 

berichtete W. Janssen in einem Vortrag uber die Grabung bei Haus 

Meer, Kr. Grevenbroich, anlaBlich eines Internationalen Burgen- 

kolloquiums in Basel (September 1977).

89 Oftringen/Alt-Wartburg, AG, Willisau/Hasenburg, LU, Gelter

kinden/Scheidegg, BL, siehe Katalog.

90 Oftringen/Alt-Wartburg, AG, Trimbach/Frohburg, SO, siehe 

Katalog.

91 Pleigne/Lowenburg, JU, Trimbach/Frohburg, SO, siehe Katalog.

92 Je nachdem, wie hoch man die Aussagekraft archaologischer 

Quellen veranschlagen will.

93 Gelterkinden/Scheidegg, BL, Befund b.

94 Schneider, Hasenburg, S. 12, und Meyer, Alt-Wartburg, S.72.

95 Trimbach/Frohburg, SO, siehe Katalog.

96 Churwalden/Altes Kloster, GR, siehe Katalog.

97 Gelterkinden/Scheidegg, BL, 21, siehe Katalog.

98 Trimbach/Frohburg, SO, siehe Katalog.

99 Faber, Werdegang, S.22.

100 Oftringen/Alt-Wartburg, AG, Untersiggenthal/Freudenau, AG, 

Braunau/Heitnau, TG, und Appenzell/Clanx, AL

101 Gde. Unterstammheim, ZH. Vorbericht siehe Schneider, Stamm- 

heim.

102 Vgl. Tages-Anzeiger vom 20.12.77.

103 Hahnel, Stube.

104 Hahnel, Stube, S. 16.

105 Etwa von Birkenbihl, Entwicklungsstufen, S. 89. R. Franz ist in 

diesem Zusammenhang vorsichtiger und lehnt eine Interpretation 

als Kachelbfen in der uns bekannten Form ab (Franz, Kachelofen, 

S. 16 und Anm. 13).

!°6 \yas man unter «caccabus» genau zu verstehen hat, ist unseres 

Erachtens nicht geklart. Wir halten es durchaus fur moglich, daB 

der Bedeutungsinhalt dieses Wortes wesentlich grbBer ist und ana

log zu deutsch «Kachel», was von Geschirrkeramik iiber samtliche 

Arten von Ofenkacheln bis zu Fliesen fast alle keramischen Erzeug- 

nisse bezeichnen kann, grundsatzlich «Erzeugnisse des lehmverar- 

beitenden Gewerbes* meint. Die groBe Zahl von 250, 500 Oder 1000 

«caccabi» fur einen «fumus» laBt aber eher an eine hypokaustartige 

Anlage denken als an einen Kachelofen.

107 Diese zweite Moglichkeit scheint uns eher unwahrscheinlich zu 

sein, da die knaufartige Bekrbnung wohl nur auf eine Kuppel hin- 

deuten kann.

108 Wie etwa Frenkendorf/Alt-Schauenburg, BL, 44, siehe Katalog.

109 Nach Franz, Kachelofen, S. 17.

110 Siehe Ettmuller, Konstanz.

111 Auch hier ware eventuell mit einem Tonnengewolbe zu rechnen 

(vgl. dazu Anm. 106).

112 Hahnel, Stube, S.22.

113 Vgl. dazu: v.Geramb, Feuerstatten, S.7ff.

114 Bliimel, Ofen, S. 19ff., Franz, Kachelofen, S. 18ff. und Anm. 10. 

(«Es handelt sich bei dem Tbpferofen aus Stoob allerdings um einen 

Ofen des 17. Jahrhunderts, der sicher auf uralte Vorbilder zuriick- 

geht.»)

115 Vor allem bei Franz, Kachelofen.

116Fiir die Gebiete der Sudost- und Siidschweiz: siehe Simonett, 

Bauernhauser GR, und Gschwend, Bauemhauser TI. Fur die ilbri-
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gen Gebiete siehe Brunner, Bauernhauser LU, WeiB, Hauser und 

Landschaften, sowie Gschwend, Bauernhauser. Weitere Beispiele 

konnte der Verfasser im Zentralarchiv der Schweizerischen Bauem- 

hausforschung einsehen.

117 Beispiele bei Gschwend, Bauernhauser TI, S. 159 ff.

118 Simonett, Bauernhauser GR2, Abb. 251c.

119 Gschwend, Bauernhauser TI, S. 166.

120 Simonett, Bauernhauser GR1, Abb. 536 und 537.

121 Simonett, Bauernhauser GR 1, Abb. 584.

122 Einzelne Blattkacheln in groBen Abstanden sind in einem Ofen 

aus Miistair eingesetzt (Simonett, Bauernhauser GR 1, Abb. 537).

123 Simonett, Bauernhauser GR1, Abb. 535.

124 WeiB, Hauser und Landschaften, S. 109, Simonett, Bauernhauser 

GR, S.214.

125 Beispiele bei Simonett, Bauernhauser GR1, Abb. 119, 

Gschwend, Bauernhauser TI, Abb. 511, und Brunner, Bauernhauser 

LU, Abb. 393.

126 Gschwend, Bauernhauser TI, S. 120f.

127 Brunner, Bauernhauser LU, S. 125ff.

128 WeiB, Hauser und Landschaften, S. 112f.

129 Dies ist typisch fiir das «Zweifeuerhaus Mitteleuropas» nach 

WeiB (WeiB, Hauser und Landschaften, Abb. 44, S. 128).

130 Simonett, Bauernhauser GR1, Abb. 157 und 158, Gschwend, 

Bauernhauser TI, Abb. 511, und WeiB, Hauser und Landschaften, 

S.lll.

131 Brunner, Bauernhauser LU, Abb. 237 und 360, WeiB, Hauser 

und Landschaften, S. 108f.

132 Simonett, Bauernhauser GR1, S.211 und Abb.516.

133 Gschwend, Bauernhauser TI, Abb. 555, 564.

134 Trimbach/Frohburg, SO, siehe Katalog.

135 Basel/Petersberg, BS, vermutlich bei einzelnen an den Holzwan- 

den liegenden Anlagen (siehe Katalog).

136 Basel/Petersberg, BS, und Basel/BarfuBerkirche, BS, siehe Kata

log.

137 Chur/Metzgermiihle, GR, siehe Katalog.

138 Wangen/Nuolen (im Ryffen), SZ.

139 Trimbach/Frohburg, SO, siehe Katalog.

140 WeiB, Hauser und Landschaften, S. 105ff.

141 Holderbank/Alt-Bechburg, SO, siehe Katalog.

142 Trimbach/Frohburg, SO, Zofingen/Bottenstein, AG, siehe Ka

talog.

143 Trimbach/Frohburg, SO. siehe Katalog.

144 Trimbach/Frohburg, SO, Basel/Petersberg, BS, und Basel/Bar

fuBerkirche, BS, siehe Katalog.

145 Berger, Petersberg, S. 17.

146 Malans/Klingenhorn, GR, Miihlen/Spliatsch, GR, und Paspels/ 

Canova, GR.

147 Chur/Metzgermiihle, GR, und Tegerfelden/«Teufelskanzel», 

AG, siehe Katalog.

148 Miihlen/Spliatsch, GR, und Paspels/Canova, GR.

149 Holderbank/Alt-Bechburg, SO, siehe Katalog.

150 Riom (Reams), GR, Sils i. D./Hohenratien, GR, und Zullwil/ 

Gilgenberg, SO.

151 Ramlinsburg/ Spitzburg, BL, siehe Katalog.

152 Gelterkinden/Scheidegg, BL, siehe Katalog (Abb. 54).

153 Thusis/Obertagstein, GR (Abb. 254).

154 Vgl. Anm. 128.

155 Chur/Metzgermiihle, GR, siehe Katalog. Streng genommen 

miiBte dieser Ofen eigentlich zu den gewerblichen Feuerstellen ge- 

zahlt werden, da er zu einer Badstube gehbrt.

156 Am ehesten wird sie in der Art zu erganzen sein, wie Hahnel die 

nordischen Badebfen beschreibt. Als Abdeckung waren Steinplat- 

ten denkbar, auf welche lose Steine geschichtet waren.

157 Trimbach/Frohburg, SO, Pleigne/Lbwenburg, JU, Bettlach/ 

Grenchen, SO, Holderbank/Alt-Bechburg, SO, siehe Katalog.

158 Poeschel, Burgenbuch, S.257f. (Riom), S.264 (Calfreisen/Ber- 

negg, GR).

159 Trimbach/Frohburg, SO, siehe Katalog.

160 Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, siehe Katalog.

161 Meyer, Alt-Wartburg, S.72.

162 Der Siidteil des Wohnturmes muB in den obersten Geschossen 

freigestanden haben (Meyer, Alt-Wartburg, S. 122).

163 Ewald/Tauber, Scheidegg, S.37ff.

164 Ewald/Tauber, Scheidegg, S.36.

165 Gut belegt sind sie auf der Frohburg und in Rickenbach (Trim

bach/Frohburg, SO, Rickenbach, SO, siehe Katalog) sowie in Ba

sel/Petersberg, BS (siehe Katalog).

166 Entscheidend fiir die Anlage einer Doppelfeuerstelle ist die un- 

mittelbare Nachbarschaft von Kiiche und Stube.

167 Basel/Petersberg, BS, und Dietikon/Schbnenwerd, ZH, siehe 

Katalog.

168 Fast als «klassisch» zu bezeichnen ist die Kombination von 

Herd, Backofen und Stubenofen (etwa Simonett, Bauernhauser 

GR1, Abb. 116b und 119).

169 Da die Bedeutung des Freskos im Haus zum Langen Keller in 

der einschlagigen Literatur nicht erkannt wurde, blieb es R. Schny- 

der vorbehalten, mit der Rekonstruktion des Andelfinger Befundes 

auf diesen Ofentyp aufmerksam zu machen (vgl. Tages-Anzeiger 

vom 20.12.77).

170 Nach Tages-Anzeiger vom 20.12.77.

171 Trimbach/Frohburg, SO, siehe Katalog.

172 Meyer, Frohburg 1977, S. 110.

173 Siehe oben S.265.

174 Maschwanden, ZH, siehe Katalog.

175 Churwalden/Aites Kloster, GR, siehe Katalog.

176 Der Herdofen ist vor allem in Osteuropa gebrauchlich (vgl. v. 

Geramb, Feuerstatten).

177 WeiB, Hauser und Landschaften, S. 102, Brunner, Bauernhauser 

LU, S.126.

178 Brunner, Bauernhauser LU, S. 126. Bliimel, Ofen, S. 15f. bemiiht 

als Vorfahren des Kachelofens einen rekonstruierten bronzezeitli- 

chen Backofen aus Unteruhldingen.

179 Auf dem St. Galler Klosterplan finden sich in verschiedenen Ge- 

bauden die fiir Feuerstellen reservierten Signaturen durchwegs in 

Ecklage (siehe St. Galler Klosterplan).

180 Trimbach/Frohburg, SO, Befunde a, b und f, siehe Katalog.

181 Geiser, Bergeten, Fig. 1, Meyer, Bellinzona, Fig. 23.

182 Garscha u. a., Merdingen.

183 Trimbach/Frohburg, SO, Befund g, siehe Katalog.

184 Meyer, Biimpliz, Fig. 3.

185 Basel/Petersberg, BS, siehe Katalog.

186 Etwa Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, und Dietikon/Schbnen

werd, ZH, siehe Katalog.

187 Trimbach/Frohburg, SO, und Rickenbach, SO, siehe Katalog.

188 Basel/Petersberg, BS, Befund TT.

189 WeiB, Hauser und Landschaften, S. 125f.

190 Vor allem in den unter der falschen Bezeichnung «Gotthard- 

hauso bekannt gewordenen zweiraumtiefen Gebauden mit gemau- 

erter Kiiche und Blockstube. Vgl. dazu Gschwend, Bauernhauser, 

S.113ff.

191 Basel/Petersberg, BS, siehe Katalog.

192 Dies gilt nur fiir die Feuerstellen, die einem bestimmten Haus- 

grundriB zugewiesen werden konnen.

193 Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, Dietikon/Schbnenwerd, ZH, 

Trimbach/Frohburg, SO, siehe Katalog.

194 Basel/Petersberg, BS, Basel/BarfiiBerkirche, BS, siehe Katalog.

195 Etwa in den «GroBkiichen» von Trimbach/Frohburg, SO, und 

Holderbank/Alt-Bechburg, SO, siehe Katalog.

196 Der wohl friiheste Nachweis fiir diesen Bautyp in unserem Ar- 

beitsgebiet stammt von Rickenbach, SO (siehe Meyer, Rickenbach).

197 Siehe Anm. 194.

198 Dazu generell: Poeschel, Burgenbuch.

199 Paspels/Canova, GR.

200 Meyer, Statussymbol.
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201 Meyer, Statussymbol, S. 176.

2»2 Hahnel, Stube, S. 166ff.

203 Hahnel, Stube, S. 14ff.

204 Meyer, Statussymbol, S. 176 und Anm.29.

205 Etwa Meyer, Statussymbol, S. 176.

206 Mittellateinisches Wbrterbuch (hsg. Bayer. Akad. d. Wiss. u.a.), 

Miinchen 1968, Spalten 118ff.

Gibt fiir «caminata» u.a. die Bedeutung «heizbares Zimmer».

207 Eine Klarung dieser Fragen ist nur von einer Spezialuntersu- 

chung zu erwarten.

208 Zusammenstellung von Badstubenbeschreibungen des 13.Jahr- 

hunderts bei Hahnel, Stube, S. 31 f.

209 Zu diesem Zweck wurden in nachmittelalterlicher Zeit oft Bad- 

stuben verwendet (Hahnel, Stube, S. 314).

210 Meyer, Alt-Wartburg, S. 130f. und Meyer, Rodungsburgen.

211 Leymen/Waldeck, Dpt. Haut-Rhin, F. Funde im Historischen 

Museum Basel.

212 Ewald/Tauber, Scheidegg, F38-F42 und F62.

213 Ewald/Tauber, Scheidegg, S.85.

2,4 Basel/Petersberg, BS, und Basel/BarfiiBerkirche, BS, siehe Kata

log.

215 Vor allem im Faile des Petersbergs wird aufgrund der doch sehr 

zahlreichen Feuerstellen eine gewerbliche Nutzung einiger weiterer 

Anlagen wahrscheinlich sein. Da vor allem das lederverarbeitende 

Gewerbe eine grofie Rolle gespielt zu haben scheint, ware zu erwa- 

gen, ob nicht vielleicht mit einer Lederbehandlung durch Rauch ge- 

rechnet werden kann.

Dazu siehe Hirschberg/Janata, Technologie, S. 159.
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