
Ofen und Mensch

Einleitung

Wir haben uns im Laufe dieser Arbeit bisher nicht nur 

bemtiht, gemaB dem eingangs zitierten Motto immer 

von der Sache auszugehen, sondern diese fast aus- 

schlieBlich zum zentralen Thema der Untersuchung 

gemacht. Diese Einschrankung hatte sich fur die Erar- 

beitung einer einigermaBen glaubhaften Chronologic 

der Ofenkacheln als unumganglich erwiesen, und 

auch bei der mehr modellhaften Vorlage verschiedener 

Mbglichkeiten von Herd- und Ofenkonstruktionen 

drangte sich kein anderes Vorgehen auf. Vor allem 

hinsichtlich der Kachelentwicklung konnten bereits 

geauBerte Vermutungen bestatigt, alte Irrtiimer ausge- 

raumt und neue Erkenntnisse gewonnen werden, die 

durch die Breite der Materialaufnahme mindestens 

fur die Nordwestschweiz einen sehr hohen Wahr- 

scheinlichkeitsgrad erreicht haben. Mit diesen Resul- 

taten, so erfreulich sie auch sind, darf man sich jedoch 

nicht zufriedengeben. Die Bodenforschung darf auf 

keinen Fall zum Selbstzweck werden, denn das Ziel 

der Mittelalterarchaologie als einer Disziplin der Ge- 

schichtswissenschaft kann und darf sich nicht auf eine 

zeitliche und formale Ordnung von Scherben und 

Grabungsbefunden beschranken. Diese soil vielmehr 

dazu dienen, uns Ansatzpunkte fur weitergehende 

Fragen zu liefern, Fragen, die letztlich auf den Urhe- 

ber der «Sachen» zielen, auf seine Lebensgewohnhei- 

ten, seine Produktionsmittel und die Veranderungen, 

denen sie unterworfen sind.

Unter diesen und ahnlichen Fragestellungen soli das 

folgende Kapitel stehen. Da die ganze Arbeit jedoch 

von Anfang an als archaologischer Beitrag zur Kultur- 

geschichte des Mittelalters konzipiert war und nicht 

als Kulturgeschichte schlechthin, mbchten wir auch 

weiterhin das gewahlte Motto nicht aus den Augen 

verlieren. Ofenkacheln und Feuerstellen bleiben auch 

in diesem Kapitel die Basis, von der aus einige Streif- 

lichter auf das Alltagsleben des mittelalterlichen Men- 

schen geworfen werden sollen. Aussagen, die aus- 

schlieBlich aufgrund von Beobachtungen an den ar- 

chaologischen Quellen gemacht werden, bleiben aber 

oft im Bereich der Vermutungen stecken, wenn sie 

nicht mit Hilfe anderer Quellengattungen erhartet 

werden kbnnen. Vor allem die schriftliche Uberliefe- 

rung kbnnte uns weiterhelfen, doch sind auch hier nur 

selten Antworten auf Fragen der alltaglichen Sachkul- 

tur zu erwarten. Anderungen der Technik und der 

Wohnungseinrichtung namlich, die aus dem archaolo- 

gischen Fundmaterial deutlich abgelesen werden kbn- 

nen, pflegen ihren Weg in die Schriftlichkeit gar nicht 

oder erst in viel spaterer Zeit gefunden zu haben.

Fur die folgenden Ausftihrungen gilt es zunachst, die 

sehr vage Problemstellung «Alltagsleben im Mittelal- 

ter» praziser zu umschreiben. Wenn man die archao- 

logischen Quellen als Grundlage wahlt, drangt sich 

eine Zweiteilung des ganzen Fragenkomplexes auf, 

deren erster Abschnitt Probleme der Produktion und 

des Handwerks umfaBt, wahrend der zweite den 

«Konsumenten» betreffen soli. Ausgehend von Ofen

kacheln und Geschirrkeramik mbchten wir als nachst- 

liegendes Problem die Entwicklung der keramischen 

Technologic von der karolingischen Epoche bis ins 

14. Jahrhundert in einem kurzen Uberblick resumie- 

ren. Von dieser Entwicklung aus sollten dann Riick- 

schliisse auf das Handwerk selbst mbglich sein, auch 

wenn diese ohne Bestatigung durch andere historische 

Methoden sehr vorsichtig gehandhabt werden miis- 

sen. Eine intensive Untersuchung aller in unserer Ge- 

gend tiberlieferten schriftlichen Quellen auf diese 

Aspekte hin kbnnte gewiB noch manches interessante 

Detail zutage fbrdern, doch wiirde ein solches Unter- 

fangen den Rahmen dieser Arbeit bei weitem spren- 

gen. Dasselbe diirfte auch fur das nachste Problem 

gelten, dem wir uns zuwenden wollen. DaB der Tbpfer 

oder Hafner nicht alle Neuerungen selbst erfunden 

haben kann, braucht wohl nicht besonders erwahnt zu 

werden. Um so interessanter ist deshalb die Frage 

nach den am Bau von Herden und Ofen sowie an der 

Herstellung von Kacheln beteiligten anderen Gewer- 

ben. In einem weiteren Abschnitt soli dann noch ver- 

sucht werden, den Fragen des Handels und des Stand- 

ortes von Werkstatten nachzugehen. Zu diesem Zweck 

werden vor allem die unterschiedlichen Verbreitungs- 

bilder einzelner Kacheltypen naher betrachtet werden 

miissen.

Als nachstes wollen wir dann unser Augenmerk nicht 

mehr nur auf die Handwerker richten, sondern auf 

ihre Auftraggeber. Wir werden dabei wiederum von 

den archaologischen Quellen ausgehen, wobei jetzt
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nicht mehr die einzelnen Kleinfunde im Mittelpunkt 

des Interesses zu stehen haben, sondern die durch sie 

nachgewiesenen Kacheldfen. Eine Zusammenstellung 

dieser Belege nach bestimmten Gesichtspunkten wird 

uns zunachst die Beantwortung gewisser Fragen uber 

Entstehungsgebiet und Ausbreitung dieser Heiztech- 

nik und mbglicherweise Ruckschliisse auf die Besteller 

und «Verbraucher» der Ofen erlauben.

Als letztes Problem dieses Kapitels soli uns die Herlei- 

tung des Kachelofens beschaftigen, wobei dies mehr 

eine kritische Sichtung der bisher geauBerten Theo- 

rien als eine endgiiltige Patentlbsung sein wird.

Aspekte der Produktion

Die Entwicklung der Technik bis ins 

14.Jahrhundert

Zunachst wollen wir uns mit der Herstellungstechnik 

von Geschirrkeramik und Ofenkacheln befassen, wo

bei weniger Detailfragen des Rohmaterials und des 

manuellen Vorgangs als vielmehr die charakteristi- 

schen Merkmale der Keramikgruppen und vor allem 

deren Veranderungen im Vordergrund stehen sollten. 

Wir haben bei der Betrachtung der keramischen 

Kleinfunde mit einem knappen Uberblick uber die in 

unserem Arbeitsgebiet bekannte Keramik der Karo- 

lingerzeit eingesetzt. Das Fundmaterial besteht an den 

vorlaufig noch nicht sehr zahlreichen Belegorten fast 

ausschlieBlich oder doch zu einem uberwiegenden Teil 

aus scheibengedrehter Ware. Generell wird sie der «al- 

teren Drehscheibenware»1 zuzurechnen sein, wobei 

aber einige Elemente eher an die Ware nach Donzdor- 

fer Art2 erinnem, so etwa die relativ gut belegten «dik- 

ken B6den» und die sandig-rauhe Oberflache.3 Was 

die Brenntechnik anbetrifft, so herrscht in der ganzen 

hier angesprochenen Gruppe ein reduzierender und 

eher weicher Brand vor. Von Formen und Verzierun- 

gen her ist jedoch der Vergleich mit der «alteren gelb- 

tonigen Drehscheibenware»4 angebracht. Eine Wtirdi- 

gung des gesamten Materials, das wir fur eine in der 

Gegend von Basel typische Auspragung des 8. und 

9. Jahrhunderts halten, ist beim gegenwartigen Stand 

der Auswertung jedoch noch nicht mbglich.

Wichtig fur uns ist jedoch die Tatsache, daB die weni- 

gen keramischen Funde, welche wir ins lO.Jahrhun- 

dert datiert haben, durchaus in derselben handwerkli- 

chen Tradition zu sehen sind wie die «karolingische» 

Ware. Die wesenthchen Unterschiede bestehen darin, 

daB einerseits die Verwendung einer Drehscheibe nur 

noch bei der Uberarbeitung nachweisbar ist, und an- 

dererseits die reichen Rollstempel- und Wellenlinien- 

verzierungen vbllig verlorengehen. Lediglich bei den 

Tbpfen von Riehen laBt sich noch eine Verzierung in 

Form eines feinen, horizontalen Kammstrichs beob- 

achten.

Eine zweite Gruppe, deren Schwerpunkt wir ebenfalls 

noch im 10. Jahrhundert ansetzen mbchten, sind die 

weit ausgeschwungenen Trichterrander, die unter an- 

derem auch auf dem Vorderen Wartenberg und der 

Lbwenburg gefunden wurden. Auch sie sind auf einer 

Scheibe nachgedreht, kbnnen als Dekor jedoch hori

zontale Furchen und in einem Einzelfall aus der Bar- 

ftiBerkirche in Basel Wellenlinien (auf der Schulter 

und der Innenseite des Randes)5 aufweisen. Das Ma

terial ist ebenfalls noch sandig, im ganzen aber we- 

sentlich feiner als bei der vorigen Gruppe, der Brand 

in der Regel jedoch etwas harter, und die Farbe ten- 

diert gegen helle Grau-, Gelb- oder Rottbne.

Das Fundmaterial des 11. und 12. Jahrhunderts laBt 

sich dann in der Regel deutlich als handgeformte 

Ware erkennen. Oft sind auf der Innenseite der Tbpfe 

klar ersichtliche und schlecht verstrichene Wulstgren- 

zen unterhalb des Randes zu beobachten, wahrend 

auf der AuBenseite die Schulter und in vielen Fallen 

auch der Rand eine sorgfaltige Glattung aufweisen, 

die bisweilen durch einen Kammstrichdekor erganzt 

wird. Erst im 12. Jahrhundert scheint auch die Wellen- 

linie wieder vermehrt in Gebrauch gekommen zu sein. 

Analog zur Geschirrkeramik werden auch die seit dem 

spaten 11. Jahrhundert belegten Ofenkacheln handge- 

formt. Meist kann man auf der Innenseite die Herstel- 

lungsspuren deutlich erkennen. Es handelt sich bei al

ien frtihen Formen um eine ausgepragte Spiralwulst- 

technik.6 Die AuBenseite wird normalerweise glattge- 

strichen. Die Brenntechnik, die noch im 10. Jahrhun

dert als verhaltnismaBig einheitlich bezeichnet werden 

kann, weist im 11. und 12. Jahrhundert ein breites 

Spektrum verschiedener Mbglichkeiten auf. Die Far- 

ben der Keramik reichen von Tiefschwarz liber samt- 

liche Grau-, Braun- und Rottbne bis zum leuchtend 

hellen Orangerot. Oft laBt sich auch ein Kern beob

achten, der in der Farbe von der Rinde abweicht. Bei 

den Ofenkacheln uberwiegt der reduzierende Brand, 

manchmal wurde jedoch ganz am SchluB des Brenn- 

vorganges noch Sauerstoff zugefiihrt, was dann zur 

Bildung einer mehr oder weniger diinnen, roten Man- 

telung gefiihrt hat.

Gegen 1200 lassen sich bei der Herstellungstechnik 

allmahlich eintretende Veranderungen feststellen. So- 

wohl Geschirr- wie Ofenkeramik werden nunmehr in 

den meisten Fallen mit groBer Sorgfalt diinnwandig 

nachgedreht, wie dies etwa besonders eindriicklich 

eine Kachelgruppe aus der Basler BarfiiBerkirche 

zeigt.7 Auch die Brenntechnik scheint sich nach und 

nach zu vereinheitlichen, indem fur das Geschirr ein 

reduzierender, fur die Kacheln dagegen ein oxydieren

der Brand gewahlt wird.

Von rund 1200 an kann man dann beobachten, wie 

sich die schnellaufende Drehscheibe in der Nordwest-
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schweiz durchzusetzen beginnt, wahrend im Osten 

und Siidosten der Schweiz mindestens die Ofenka- 

cheln immer noch handgeformt und meist nicht sehr 

sorgfaltig uberarbeitet werden. Das Geschirr hingegen 

scheint auch in diesen Gebieten in der Regel auf der 

Drehscheibe verfertigt worden zu sein.8 Die Kacheln 

sind vom zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts an 

praktisch durchwegs oxydierend, die Tbpfe reduzie- 

rend gebrannt. Die Topfkeramik entspricht im we- 

sentlichen den «gemeinen Arten der jiingeren Dreh- 

scheibenware» nach Lobbedey9, nur selten laBt sich 

eine Materialgruppe aussondern, die als «der grauen, 

gerieften Drehscheibenware nahestehende Kera- 

mik»10 bezeichnet werden kbnnte.

Anscheinend parallel zur allmahlichen Durchsetzung 

der schnellaufenden Drehscheibe erfolgt im 13.Jahr- 

hundert eine bemerkenswerte Erweiterung des For- 

menspektrums, das um 1250 und kurz danach als gan- 

gige Typen neben dem einfachen Topf die Lampen- 

schale, Schiisseln verschiedener Formen, Biigelkan- 

nen, Grapen und Kochschusseln sowie eine Anzahl 

von Sonderformen umfaBt.11 Auffallenderweise steht 

dieser Geschirrvielfalt in unserem Arbeitsgebiet der 

formal so einheitliche Kachelhorizont Renggen/En- 

genstein/Augustinergasse gegeniiber.

Ab etwa 1250 ist in der Nordwestschweiz mit dem 

Aufkommen der Glasur zu rechnen, die zunachst je- 

doch auf wertvolle Einzelstiicke wie etwa GieBgefaBe 

beschrankt bleibt. Mit zunehmender Verbreitung laBt 

sie sich dann auch auf Kannen und Flaschen, schlieB- 

lich auch auf Schiisseln beobachten, wahrend glasierte 

Tbpfe und Grapen in grbBerer Zahl erst nach 1350 

auftreten. Alle glasierten Geschirrformen sind im Ge- 

gensatz zu den grauen «Standard»tbpfen oxydierend, 

meist hellrot gebrannt. Parallel zur Entstehung dieses 

im Vergleich mit friiheren Verhaltnissen vielfaltigen 

Geschirrsortiments kommt vom spateren 13. Jahrhun- 

dert an auch die Entwicklung der Kachelproduktion 

in Bewegung. Bereits 1280/90 ist mit den friihesten 

glasierten Exemplaren von Becher- oder Napfkacheln 

zu rechnen, und in der Zeitspanne von rund 1300 bis 

zur Mitte des 14. Jahrhunderts folgen sich die Neue- 

rungen Schlag auf Schlag. Pilz-, Teller-, Blatt- und 

Kranzkacheln, um nur die bekannteren neuen For

men zu nennen, revolutionieren Kachelherstellung 

und Ofenbau in noch nie dagewesenem MaBe. Bis 

1350 hat sich aus dem immer nach demselben Prinzip 

errichteten Becher- oder Napfkachelofen ein architek- 

tonisch durchgebildeter Stubenschmuck entwickelt, 

der im Grunde das Schema der bekannten spatgoti- 

schen Turmbfen bereits vorwegnimmt.12

Alle diese formalen Neuerungen waren wohl kaum 

mbglich gewesen, wenn die beteiligten Handwerker 

nicht begierig jede neue Technik aufgenommen, abge- 

wandelt und verbessert hatten. Neu fur die Tbpfer wa

ren seit der Zeit um 1300 etwa das freie Aufdrehen 

von Pilzkacheln, sowohl in der Formschussel wie auch 

beim Zudrehen der Kalotte, ferner die Verwendung 

von Matrizen zur Herstellung reliefverzierter Stiicke 

und nicht zuletzt auch das Verbinden zweier unab- 

hangig voneinander gefertigter Teile, das doch eine 

recht groBe Erfahrung und Geschicklichkeit verlangt. 

Wir kbnnen also aufgrund der Beobachtungen am ar- 

chaologischen Material fur die Jahrzehnte um 1300 

feststellen, daB der Tbpfer ein reichhaltiges Instru- 

mentarium verschiedener Herstellungstechniken, 

Brennverfahren und Verzierungs- bzw. Veredelungs- 

arten nicht nur kannte, sondern auch beherrschte. 

Vergleicht man diesen Stand des Kbnnens mit der 

Zeit vor 1200, wo man oft den Eindruck erhalt, Farbe 

und Brandharte der Produkte seien mehr eine Sache 

des Zufalls als der Absicht, so muB man sich ernsthaft 

fragen, auf welche grundsatzlichen Veranderungen 

des Handwerkes dies zuriickzufuhren ist.

Zur Entwicklung des Topferhandwerks

Die im vorigen Abschnitt zusammengestellten Beob

achtungen scheinen uns so interessant zu sein, daB 

sich eine etwas weiter ausgreifende, kulturgeschichtli- 

che Interpretation geradezu aufdrangt. Wir gehen da- 

bei aus von der These, daB sich Veranderungen in der 

Technologie unter anderem auf einen Wandel in der 

entsprechenden Arbeitsumwelt zuriickfiihren lassen 

und ihrerseits wiederum einen EinfluB auf diese Um- 

gebung austiben. Fur das Tbpferhandwerk heiBt dies 

konkret, daB aufgrund der Beobachtungen an den 

Endprodukten des 13. und 14.Jahrhunderts in der 

Struktur des Gewerbes ein erheblicher Wandel gegen- 

fiber dem Hochmittelalter zu erschlieBen ist. Wir wol- 

len deshalb versuchen, die allgemeinen Arbeitsbedin- 

gungen in diesem Handwerk an den beiden Eckpunk- 

ten zu umreiBen und dann fur den dazwischenliegen- 

den Zeitraum eine Entwicklung zu interpolieren. Be- 

trachten wir zunachst die Zeit um 1100. In der ein- 

schlagigen Literatur, vor allem in den Handbiichern 

fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte13, findet man 

kaum brauchbare Angaben fiber ein derart triviales 

Handwerk wie die Tbpferei. Dies mag damit zusam- 

menhangen, daB die Kenntnisse des Alltagslebens 

vom 10. bis zum 12. Jahrhundert (wie ubrigens auch 

fiir die karolingische Zeit) grundsatzlich aus den 

schriftlichen Quellen geschbpft werden miissen, und 

somit das Capitulare de villis sowie der Klosterplan 

von St. Gallen auch fiir das Hochmittelalter die 

Hauptquellen bilden, aus welchen unsere Kenntnisse 

der Handwerkswelt gespiesen werden.

Die Nachrichten des 10. bis 12. Jahrhunderts scheinen 

sich im wesentlichen auf jene als «Kunsthandwerker» 

zu bezeichnenden Berufe wie Goldschmiede und 

Steinmetzen zu beschranken, die vor allem in der Um- 

gebung bedeutender Kirchen sowie Kbnigs-, Bischofs- 

oder Furstenhbfe zu suchen sind, eben jenen Zen-
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tren, welche in der damaligen Zeit gleichsam als In- 

seln der Schriftlichkeit aus einem Meer des Analpha- 

betismus hervorragten.14

Die anderen Handwerkszweige, wie etwa Eisenverar- 

beitung und Topferei, gelten deshalb mehrheitlich 

entweder als bauerliches Hauswerk, von dem man 

glaubt, jeder Dorfgenosse hatte sich das entsprechen- 

de Gerat nach Bedarf selbst hergestellt15, oder dann 

nimmt man an, sie seien von meist horigen Berufsleu- 

ten an einem herrschaftlichen Hof ausgeiibt worden.16 

Die erste Moglichkeit, d.h. im wesentlichen die bauer- 

liche Selbstversorgung, mdchten wir fur viele Gewerbe 

durchaus akzeptieren.17 Gerade fur die beiden er- 

wahn ten jedoch, namlich Eisenverarbeitung und Tbp- 

ferei, konnen wir den in den Handbiichern geauBerten 

Lehrmeinungen nicht folgen. Beide Berufe verlangen 

die Kenntnis eines auBerordentlich groBen und viel- 

schichtigen Spezialwissens, das vom Herausgraben 

des Rohmaterials uber die Aufbereitung und die Zu- 

richtung zu Geraten bis zu Veredelungstechniken 

reicht und kaum von jedem Dorfbewohner erworben 

werden kann.

Ganz abgesehen von den technologischen Problemen 

muB auf einen weiteren Aspekt aufmerksam gemacht 

werden, der mit einer vornehmlich verfassungsge- 

schichtlichen Arbeitsweise kaum erfaBt werden kann: 

sowohl der Schmied wie auch der Topfer gehdren zu 

jenen Berufen, die nicht nur in den mittelalterlichen 

Dorfern und Stadten, sondern auch in anderen Kul- 

turkreisen eine AuBenseiterstellung einnehmen - ein- 

mal verachtet, ein anderes Mai hochverehrt.18 Worauf 

diese unterschiedlichen Bewertungen beruhen, mag 

dahingestellt bleiben; jedenfalls schlieBt bereits diese 

gesellschaftliche Sonderstellung aus, daB ein derarti- 

ges Gewerbe zum bauerlichen Hauswerk gehort haben 

kann.

Die zweite in den Handbiichern angefiihrte Mdglich- 

keit, die eine Ansiedlung spezifisch ausgebildeter 

Handwerker an herrschaftlichen Zentren betrifft, 

kann jedoch kaum angezweifelt werden. Gerade in 

diesem Bereich der Forschung hat die Archaologie in 

den letzten Jahren zahlreiche Belege geliefert, die 

nicht nur von der Ausiibung der Topferei und der Ei- 

senverarbeitung, sondern auch anderer Handwerks

zweige im Zusammenhang mit Burgen und Herr- 

schaftshofen zeugen.19 Wahrend der Nachweis einer 

Handwerksausiibung anhand von Abfallprodukten 

und Halbfabrikaten sowie spezifischer Werkeinrich- 

tungen problemlos erbracht werden kann, so stoBt 

man bei der Schatzung der Kapazitat in einem solchen 

Betrieb auf groBe Schwierigkeiten. GewiB wird im 

Vordergrund die Versorgung der jeweiligen Siedlungs- 

einheit gestanden haben, doch sollten unseres Erach- 

tens die Grenzen zur marktorientierten Massenpro- 

duktion nicht allzu scharf gezogen werden. Die Uber- 

gange vom nur fur einen kleinen Weiler oder ein Dorf 

arbeitenden Bauernhandwerker zum fast industriell 

tatigen Gewerbetreibenden der vereinzelt faBbaren 

groBen Handwerkszentren werden wohl flieBend ge- 

wesen sein, wobei sich Schwerpunkte unterschiedli- 

cher GroBe und Bedeutung je nach Bedarf, brtlicher 

Tradition und lokaler Rohstoffvorkommen gebildet 

haben diirften.20 Fur das uns hier interessierende Top- 

fergewerbe laBt sich im zentralen Mitteleuropa um 

1100 jedenfalls kein Zentrum wie etwa das Ballungs- 

gebiet zwischen Kbln und Bonn nachweisen.21 Wir 

werden wohl kaum fehlgehen, wenn wir fiir unser Ar- 

beitsgebiet kleinere Betriebe annehmen, die in ein 

Dorf oder ein herrschaftliches Zentrum22 eingebun- 

den waren, zunachst den Eigenbedarf dieser Einheit 

deckten und dariiber hinaus wohl auch fiir einen be- 

grenzten, lokalen bis hochstens regionalen Markt ar- 

beiteten.23

Die Beobachtungen am Fundmaterial des 11. und 

12. Jahrhunderts zeigen, daB die technischen Mittel je

denfalls recht einfach gewesen sein miissen. Tbpfe 

und vom spaten 11. Jahrhundert an auch Ofenkacheln 

wurden auf der Handtopferscheibe gesetzt oder ge- 

wiilstet und meist nur unsorgfaltig uberarbeitet. Die 

Verzierungen bestehen in den meisten Fallen aus ein- 

fachem horizontalem Kammstrich oder in seltenen 

Fallen einer Wellenlinie, und die Formen wandeln 

sich nur ganz allmahlich. Eigenthche Neuerungen 

oder Erfindungen sind in diesem Zeitraum praktisch 

nicht zu beobachten. Man kann unseres Erachtens aus 

diesen Umstanden darauf schlieBen, daB die in der 

Topferei tatigen Handwerker relativ isoliert waren 

und ihre Kenntnisse von ihrem direkten Vorganger 

oder bestenfalls von einem benachbarten Topfer er

worben haben. Ein reger Austausch von Erfahrungen 

auch liber groBere Distanzen ist fiir den Normalfall 

als vollig unwahrscheinlich auszuschlieBen.

Dieser Versuch, das Tbpferhandwerk des 11. und 

12. Jahrhunderts zusammenfassend zu charakterisie- 

ren, kann selbstverstandlich keine allgemeine Giiltig- 

keit fiir sich beanspruchen. Das Bild, welches wir 

durch die Kombination der sparlichen Hinweise in 

der ausschlieBlich auf der schriftlichen Uberlieferung 

aufgebauten Literatur mit den zahlreichen, aber recht 

schwierig zu interpretierenden archaologischen Quel- 

len gewonnen haben, scheint uns jedoch mindestens 

fiir unser Arbeitsgebiet nicht wesentlich verzeichnet 

zu sein.

Wenn wir nun versuchen, die Lage um 1350 zu umrei- 

Ben, dann konnen wir sofort eine grundlegende Ver- 

anderung der Quellenlage feststellen. Wir finden 

ziemlich genau um dieses Stichjahr herum die Topfer 

oder Hafner in den die Stadte und ihre Ziinfte betref- 

fenden Quellen. So ist bereits 1343 und 1346 in Zurich 

ein Meister Heinrich Hafner Zunftmeister zu Zim- 

merleuten24, 1352 wird in Luzern ein wohlhabender
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Hafner erwahnt, der mit jenem 1357 an einer Ge- 

sandtschaft nach Uri teilnehmenden25 Heinrich Haf

ner identisch sein konnte. 1366 schlieBlich erwirbt 

sich in Basel Johann von Hirsingen anlaBlich eines 

Kriegszuges, bei dem er mit der Zunft der Zimmerleu- 

te und Maurer ausgezogen ist, das Biirgerrecht.26 Die- 

se Hinweise mbgen geniigen, um zu zeigen, daB um 

die Mitte des 14. Jahrhunderts die Tbpferei ein stadt- 

sassiges, ziinftisch organisiertes Handwerk geworden 

ist.

Betrachtet man die Tbpferware dieser Zeit, so laBt 

sich gegeniiber deijenigen aus der Zeit um 1100 ein 

eklatanter Unterschied feststellen. Die Qualitat ist 

nunmehr wesentlich besser und zugleich auch uber 

groBere Gebiete hinweg einheitlich, und das Formen- 

spektrum ist auBerordentlich reichhaltig. Besonders 

deutlich lassen sich diese Veranderungen bei der 

Ofenkeramik beobachten. Die zahlreichen Kachel- 

typen sind um 1350 schon so weit entwickelt, daB im 

Grunde weder die spatgotischen Prunkbfen noch die 

Heizbfen in den neuzeitlichen Bauernstuben wesentli- 

che Neuerungen hervorbrachten.

Aufgrund der archaologischen Funde kann fur diesel- 

be Zeit bereits auch nachgewiesen werden, daB unter 

den Hafnern der verschiedenen Produktionsorte ein 

Kontakt in der Form eines Austausches von Erfah- 

rungen und Ideen bestanden haben muB.27 Bei der 

Ofenkeramik laBt sich wie beim Geschirr eine rasche 

Anpassung an neue Entwicklungen beobachten, die 

man als Folge eines regen Interesses interpretieren 

kann, welches die Hafner den auf den stadtischen 

Markten angebotenen Produkten aus nah und fern 

entgegenbrachten. Das gesamte keramische Gewerbe 

laBt jedenfalls um die Mitte des 14. Jahrhunderts eine 

erstaunliche Flexibilitat erkennen, die ganz kraB von 

den gleichfbrmigen Tbpfen der Zeit um 1100 absticht. 

Wir mbchten also diesen Unterschied auf die stark 

veranderte Organisationsform des Handwerks zu- 

rtickfuhren, die folgendermaBen zusammengefaBt 

werden kann:

Um 1100: Kleine Produktion fur beschrankte, im all- 

gemeinen autarke Siedlungseinheiten an Ort und 

Stelle.

Um 1350: Marktorientierte Produktion in der Stadt, 

meist verbunden mit der Zugehorigkeit zu einer 

Zunft.

Als nachstes drangt sich nun die Frage auf, ob von 

den archaologischen Quellen her der Zeitpunkt zu 

prazisieren ist, in dem sich das Schwergewicht des 

Tbpfergewerbes in die Stadte verlagert hat. Da uns 

bisher die Nachweise von Produktionsanlagen feh- 

len28, miissen wir die Beantwortung dieser Frage wie- 

derum auf dem Weg tiber die Kleinfunde versuchen. 

An diesen lassen sich fur das gesamte 12. Jahrhundert 

keine wesentlichen Anderungen beobachten. Erst 

kurz vor 1200 ist eine leichte Qualitatsverbesserung 

festzustellen, die sich in einem etwas sorgfaltigeren 

Nachdrehen und Ansatzen zur Vereinheitlichung der 

Brenntechnik auBert. Diese Hinweise kbnnen uns je- 

doch nicht geniigen, um bereits einen grundsatzlichen 

Wandel der handwerklichen Arbeitsbedingungen zu 

postulieren.

Ein erster wichtiger Schritt zur Verbesserung der 

Technik war die Einfuhrung der schnellaufenden 

Drehscheibe (Topferscheibe oder Tbpferrad)29, wel- 

che ein freies Aufdrehen der GefaBe und Kacheln er- 

mbglichte. Diese rationellere Arbeitsweise war die 

Vorbedingung fur eine Produktionssteigerung und da- 

mit einer VergrdBerung des Angebotes. Allerdings er- 

fordern diese Neuerungen auch wesentlich mehr tech- 

nische Hilfsmittel und Raum fiir eine groBere Werk- 

statt. Wir vermuten, daB diese noch in der ersten Half- 

te des 13. Jahrhunderts einsetzenden Verbesserungen 

mit einer zunehmenden «Verstadterung» des Tbpfer- 

handwerks zu erklaren sind.

Der groBe Durchbruch laBt sich jedoch mit Hilfe der 

Kleinfunde in die Zeitspanne von 1250 bis etwa 1270/ 

80 ansetzen. Waren bei der Geschirrkeramik bis zur 

Mitte des 13. Jahrhunderts praktisch nur einfache 

Topfformen und vereinzelt schalenfbrmige Talglam- 

pen bekannt, so erweitert sich das Formenspektrum 

nach der Jahrhundertmitte innerhalb ktirzester Zeit 

um Biigelkannen, AusguBkannen und -flaschen, Gra- 

pen, Kochschusseln, Henkelschusseln u.a.m.30 Woher 

diese neuen Formen kommen, laBt sich ohne entspre- 

chende Spezialuntersuchungen nicht abklaren. Min- 

destens fur die dreibeinigen Kochgeschirre ist jedoch 

die Moglichkeit in Betracht zu ziehen, daB sowohl die 

Form wie auch der Name («Tiipfi») auf dem Rhein 

von Norden her nach Basel gekommen sind.31

Die technische Ausfiihrung all dieser verschiedenen 

Formen ist wesentlich besser als noch zu Beginn des 

13. Jahrhunderts und im ganzen relativ einheitlich. In 

der Regel handelt es sich um graue, gut gebrannte 

Ware, die wohl bald nach 1250 erganzt wird durch 

einzelne frtihe, glasierte Stiicke.

Im Gegensatz zu den Verhaltnissen bei der Geschirr

keramik haben wir bei den Kacheln eine Verengung 

auf einen einzigen Typ feststellen kbnnen, der nicht 

nur formal, sondern auch hinsichtlich des Materials 

sehr einheitlich ist.32

Eine zbgernde Suche nach Neuerungen in der Kachel- 

produktion laBt sich erst ab etwa 1280 beobachten, 

wenn die ersten glasierten und gedrungenen, napffbr- 

migen Kacheln aufkommen. Von einem Durchbruch 

bei der Ofenkeramik, der jenem von 1250 beim Ge

schirr entspricht, kann erst um 1300 gesprochen wer

den, wenn erstmals grundsatzlich neue Formen auf- 

treten.33

Wenn wir nun versuchen wollen, von diesen Beobach- 

tungen aus Riickschlusse auf das Handwerk selbst zu 

ziehen, dann werden wir die Entwicklung der zweiten
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Halfte des 13. Jahrhunderts nur so interpretieren kbn- 

nen, daB die Tbpferei in dieser Zeit bereits ein stadti- 

sches Gewerbe geworden ist, das Zugang zu einem be- 

deutenden Markt hat und sich in seiner Produktion an 

dessen Bediirfnisse anpaBt. Dies laBt sich an der Er- 

weiterung des Geschirrsortiments mit Formen able- 

sen, die noch zwischen 1200 und 1250 in unserem Ar- 

beitsgebiet nicht bekannt waren. Wenn wir also aus 

den verschiedenen Indizien mit einiger Sicherheit re- 

konstruieren kbnnen, daB die Tbpfer schon deutlich 

vor 1300 ihre Werkstatten in der Stadt errichtet hatten 

oder doch wenigstens in der Produktion auf den stad- 

tischen Markt ausgerichtet waren, so miissen wir die 

Beantwortung der Frage vorlaufig offenlassen, ob die 

Hafner bereits damals einer Zunft angehbrten.

DaB jedoch um und nach 1300 ein enger Kontakt mit 

einigen Berufen aus der Zunft der Bauleute bestanden 

haben muB, ergibt sich aus verschiedenen, die hand- 

werkliche Umgebung und Beeinflussung der Tbpfer 

betreffenden Hinweisen.

Die handwerkliche Umgebung

Der heutige Sprachgebrauch unterscheidet zwischen 

einem Tbpfer, der Geschirr verfertigt, und dem Haf

ner, der fur Ofenkacheln und das Setzen des Ofens 

verantwortlich ist. Diese Trennung muB aber sehr 

spat erfolgt sein. Fur den hier zur Diskussion stehen- 

den Zeitraum ist eine Identitat der spater getrennten 

Berufszweige als sicher anzunehmen.34 Trotzdem wer- 

den wir uns im folgenden hauptsachlich mit dem Her- 

stellen von Kacheln und dem Setzen von Ofen befas- 

sen. Fur die Fabrikation der Kacheln muB der Hand- 

werker als erstes das Rohmaterial aus dem Boden her- 

ausgraben und fur die Weiterverarbeitung aufberei- 

ten. Erst wenn der Ton eine homogene Struktur zeigt 

und gleichmaBig geschmeidig ist, kbnnen daraus die 

gewiinschten Formen aufgebaut werden, die man 

nachher noch trocknen lassen und brennen muB.35 

Wenn wir diesen Arbeitsablauf betrachten, kbnnen 

wir eine weitgehende Parallelitat zum Beruf der Zieg

ler feststellen. Es ware angesichts dieser Sachlage ge- 

radezu erstaunhch, wenn zwischen Tbpfern und Zieg- 

lern keine Beziehungen vorhanden gewesen waren.36 

Als Folge von Kontakten zwischen den beiden Berufs- 

gruppen muB wohl die Entstehung der Blattkachel ge- 

sehen werden. Zwar scheint die «Erfindung» der zu- 

sammengesetzten Kacheln im Bereich des Tbpfer- 

handwerks selbst zu suchen zu sein, doch stammt die 

Technik fur das Formen der rechteckigen Kachelblat- 

ter eindeutig aus dem Gewerbe der Ziegler, die ja 

nicht nur Ziegel, sondem auch Fliesen und andere 

Baukeramik produzierten, indem sie feuchten Ton in 

Matrizen hineinpreBten. Selbst die Reliefverzierungen 

der Kacheln ist keine Eigenentwicklung der Tbpfer, 

die auch in dieser Hinsicht von den Fliesen - in unse

rem Arbeitsgebiet vor allem von St. Urban bekannt - 
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beeinfluBt waren.37 Neben diesen mehr technischen 

Elementen lassen sich noch andere, eher als «ideell» 

zu bezeichnende Beeinflussungen beobachten, die vor 

allem aus dem Bereich der Steinmetzen stammen 

diirften.38 Zunachst ware hier auf den Motivschatz der 

Reliefverzierungen hinzuweisen, der ja im wesentli- 

chen in der Bauplastik schon langst bekannt war. Aus 

den Musterbiichern der Steinmetzen werden auch die 

Hafner Anregungen fur Rosetten, Fabeltiere und an

dere Darstellungen entnommen haben. Ein weiteres 

Indiz fur eine Starke Beteiligung des Bauhandwerkes 

an der Entwicklung des Kachelofens ist im weiteren 

darin zu sehen, daB erstens Kacheln sehr haufig mit 

reinem Architekturdekor versehen sind und zweitens 

auch der ganze Ofen in zunehmendem MaBe als archi- 

tektonisches Gebilde empfunden wurde, an dem vor 

allem bei den spatgotischen Exemplaren Nischenka- 

cheln mit vorgeblendetem MaBwerk Verwendung fan- 

den.39

Nach Zieglern und Steinmetzen ist noch ein weiteres 

Bauhandwerk zu nennen, das mbglicherweise am 

Ofenbau beteiligt war. Nach einer schriftlichen Quelle 

ist in einem Fall von der Grasburg erwiesen, daB 1352 

ein Ofen nicht vom Hafner, der die Kacheln herge- 

stellt hatte, sondern von einem Maurer gesetzt wur

de.40 Nun wird man dies j a wohl nicht damit erklaren 

kbnnen, der Hafner habe eben die fur den Ofenbau 

notwendigen Kenntnisse nicht besessen. Fur seine Ar

beit muBte er ja jederzeit die Brennbfen fur die Tbp- 

ferwaren selbst errichten kbnnen. Wir werden also 

kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, im Normalfall 

habe der Hafner seinen Ofen selbst gesetzt und mbgli

cherweise im Zusammenhang mit der Erstellung von 

Rauchabziigen und Feuerbffnungen sogar in den Be

ruf des Maurers eingegriffen. Wenn die erwahnte 

Quelle nicht iiberhaupt als Einzelfall eingestuft wer

den kann, miissen wir einen anderen Grund fur die 

Arbeitsteilung auf der Grasburg suchen. Mbglicher

weise haben wir darin einen Versuch zu sehen, inner- 

halb desselben Handwerkerverbandes durch Vor- 

schriften eine Entflechtung jener einzelnen Berufs

zweige zu erreichen, die sich teilweise iiberschneiden.41 

Eine Betrachtung der Kachelentwicklung auf der 

einen und der handwerklichen Umgebung auf der an

deren Seite zeigt also fur die erste Halfte des 14. Jahr

hunderts deutlich, daB das Tbpferhandwerk vbllig in 

die Ziinfte der Bauleute integriert war. Wir werden im 

folgenden nun noch versuchen miissen, den Weg der 

Kacheln von der Werkstatte an ihren Verwendungsort 

zu rekonstruieren.

Handel und Werkstatten

In den vorangehenden Abschnitten konnten wir unse

re SchluBfolgerungen meist aus der eingehenden Be

trachtung der Kleinfunde ziehen. Hier miissen wir 

nun aber versuchen, aus dem Verbreitungsbild der



Kachelfunde etwas herauszulesen. Allerdings miissen 

die auf diesem Weg erarbeiteten Resultate mit einer 

gewissen Vorsicht aufgenommen werden, da sowohl 

die Grabungsaktivitaten als auch der Stand der Bear- 

beitung von Gegend zu Gegend stark voneinander ab- 

weichen. Wir mbchten zunachst, mehr theoretisch als 

auf Quellen fuBend, versuchen, mbgliche Wege der 

Kacheln von den Werkstatten zum Verwendungsort 

zu erortern und dann anhand einiger ausgewahlter 

Beispiele sowohl Handel als auch Werkstatten oder 

Werkstattkreise aufzuzeigen.

Wenn wir uns also die Frage stellen, wie die Kacheln 

vom Produktionsort zum Ofen gelangt sind, dann sind 

grundsatzlich wohl verschiedene Mbglichkeiten denk- 

bar. Als Extreme kbnnen die beiden folgenden gelten:

- Die Kacheln werden an Ort und Stelle verfertigt, ge- 

brannt und in den Ofen eingesetzt. Dies bedeutet, daB 

die Arbeit auf Bestellung durch einen Stbrhandwer- 

ker42 ausgefuhrt werden muB. Ein Grund fur die Wahl 

dieses Verfahrens kbnnte die Zerbrechlichkeit der Ka

cheln sein, die gegen eine Verfrachtung uber grbBere 

Distanzen spricht. Auch die Tatsache, daB Kacheln in 

groBer Zahl bendtigt wurden, Transportmoglichkeiten 

und -kapazitat zu den teilweise doch recht weit abge- 

legenen Burgen jedoch sehr klein waren, kann zugun- 

sten dieser ersten Variante geltend gemacht werden. 

Dagegen laBt sich jedoch die Schwierigkeit anfuhren, 

die ganze Hafnerausriistung zu transportieren. Mit 

zunehmendem technischem Aufwand bei der Kachel- 

produktion wird diese Mbglichkeit des Stbrhandwer- 

kers eher unwahrscheinlich.

- Das zweite Extrem besteht folgerichtig in der Vor- 

stellung, die Kacheln seien in einem groBen Tbpfer- 

zentrum fabriziert und als Fertigprodukte an den 

Bestimmungsort geliefert worden. Dies bedingt, daB 

gute Transportmoglichkeiten vorhanden sein muBten 

und daB generell die Verfrachtung der fertigen Ka

cheln einfacher sein muB als diejenige der Werkausrii- 

stung des Tbpfers.

Welche dieser beiden extremen Mbglichkeiten die 

haufigere war, kann hier nicht entschieden werden. 

Man wird wohl annehmen durfen, daB in der Regel 

ein Weg dazwischen eingeschlagen wurde, indem etwa 

ein Stbrhandwerker im nachsten Dorf oder im nach- 

sten Stadtchen seine Kacheln verfertigte und somit 

den Transportweg zum Bestimmungsort verkurzte. 

Klare Antworten auf derartige Fragen kbnnten be- 

stenfalls naturwissenschaftliche Materialanalysen ge- 

ben.43 Wir miissen uns damit begniigen, anhand eini

ger typischer Verbreitungsbilder von charakteristi- 

schen Kacheltypen mehr oder weniger aussagekraftige 

Hinweise zu gewinnen.

Wenn wir die Friihzeit der Kacheln betrachten, d.h. 

also die Spanne zwischen dem spaten 11. und der 

zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts, miissen uns zu

nachst die vielen Formen mit lediglich lokaler Ver- 

breitung auffallen. Als beste Beispiele sind etwa die 

friihen Becherkacheln von Tegerfelden und von der 

Lbwenburg zu nennen.44 Hier werden wir am ehesten 

annehmen durfen, sie seien in der nachsten Umge- 

bung der entsprechenden Burgen, mbghcherweise von 

einem hbrigen Dorfhandwerker, angefertigt worden. 

Etwas anders muB die SchluBfolgerung lauten, wenn 

wir die Verbreitungsbilder der friihen Topfkacheln 

von Schbnenwerd bis Grenchen45 oder die Becherka

cheln mit spiralig umlaufender AuBenfurche in der 

Nordostschweiz mit Auslaufern ins Biindnerland und 

zur Frohburg betrachten.46

Angesichts der groBen Entfemung zwischen den ein- 

zelnen Fundorten kann man annehmen, daB die Ka

cheln jeweils in der nachsten Umgebung hergestellt 

wurden. Mit einiger Sicherheit laBt sich dies jedenfalls 

von den Typen mit Spiralfurche behaupten, bei denen 

sich die in Ratien gefundenen Stiicke durch einen 

stark glimmerhaltigen Ton deutlich von den Beispie- 

len der Nordostschweiz unterscheiden.47 Bei den 

Topfkacheln hingegen laBt sich eine Verbreitung ent

lang der wichtigen WasserstraBen Aare und Limmat 

feststellen.48 Sollten sich hier Hinweise auf einen Ke- 

ramikhandel im spaten 11. Jahrhundert abzeichnen? 

Wir kbnnen dies anhand der Kleinfunde jedenfalls 

nicht bestatigen. Das Material und die Details der 

Herstellungstechnik dieser Kachelgruppe sind an den 

verschiedenen Fundorten so unterschiedlich, daB 

kaum eine einzige Werkstatt angenommen werden 

darf.

Eine Produktion in derselben Werkstatt muB bei den 

nur von den Fundorten Frohburg, Odenburg und 

Vorderer Wartenberg49 belegten, gedrungenen Be

cherkacheln mit Kalkmagerung postuliert werden. 

Die Herstellungstechnik und vor allem das Material 

sind sich so ahnlich, daB eine andere Erklarung nicht 

in Frage kommt. Noch deutlicher aus dem gleichen 

Tbpferzentrum stammen die Kacheln des Horizontes 

Engenstein/ Renggen/Augustinergasse. Abgesehen 

von wenigen Exemplaren auf Bischof stein und Alt- 

Schauenburg sind sich die Belege auf zahlreichen Bur

gen und in Basel darart gleich, daB man sie ohne wei- 

teres verwechseln kbnnte. Siidlich des Jurakammes 

konnte bisher kein einziges Fragment dieser charakte- 

ristischen Kachelgruppe festgestellt werden, wahrend 

sich nbrdlich davon die Verbreitung von Alt-Tierstein 

bis zur Lbwenburg mit einer besonders auffallenden 

Belegdichte in Basel und seiner nachsten Umgebung 

fassen laBt. Dies legt die Vermutung nahe, der Her- 

stellungsort dieses Kachelhorizontes musse in Basel 

selbst zu suchen sein. Von dieser Werkstatt aus muB 

ein grbBeres Gebiet mit qualitativ hochstehenden und 

sehr einheitlichen Becherkacheln versorgt worden 

sein. Angesichts des im ganzen fast identischen Mate

rials ist fur diesen Fall eine Herstellung in der Umge

bung des jeweiligen Ofenstandortes auszuschlieBen.
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Wahrend wir also fur den Kachelhorizont Engen- 

stein/Renggen/Augustinergasse die Versorgung einer 

ganzen Region vom gleichen Zentrum aus annehmen 

konnen, so lassen sich fur andere Kacheltypen kleine- 

re, regionale oder sogar lokale Zentren erschlieBen. 

Die folgenden Beispiele sind in chronologischer Rei- 

henfolge geordnet.

- Unglasierte Pilzkacheln konnen nach den bisherigen 

Erkenntnissen in zwei geographisch deutlich trennba- 

re Gruppen unterschieden werden, von denen die eine 

auf der Frohburg, in Olten/Zielemp und in Altbii- 

ron50 belegt ist, die andere Rheinau, Embrach/Rorbas 

und Stein am Rhein umfaBt.51 Maschwanden liegt be- 

reits etwas abseits, wahrend ein Fragment von Gru- 

nenfels den bisher einzigen Beleg aus dem ratischen 

Raum darstellt.52

- Eine Gruppe von flachen, scheibengedrehten Teller- 

kacheln laBt sich lediglich an den Fundorten Froh

burg, Rohrberg, Hasenburg und Schenkon beobach- 

ten53, wahrend eine andere, handgeformte Variante 

mit rundem Boden mit der einzigen Ausnahme von 

Alt-Bechburg nur nbrdlich des Juras vorkommt.54

- Die dreieckigen Kranzkacheln schlieBlich stammen 

von den Fundorten Hasenburg, Schenkon, Alt-Wart

burg und Sursee. Hinzu kommen zu diesen Belegen 

noch je ein Stuck aus Twann und Bern, die vermutlich 

jedoch beidej linger sind als die anderen Belege.55

Alle diese doch recht begrenzten Verbreitungsbilder 

werden als Hinweise auf Topferzentren von lokaler 

bis regionaler Bedeutung gewertet werden durfen. 

Man kann annehmen, daB die Kacheln in der Regel 

als Fertigprodukte zum Besteller transportiert war

den.

Neben diesen regionalen lassen sich fiir bestimmte 

Kacheltypen auch uberregionale Verbreitungsbilder 

zeichnen. Ein Beispiel ist die Tellerkachel mit Medall

ion, das die Form einer Rosette mit herzfbrmigen 

Blattern aufweist. Ohne alle Fundstellen aufzahlen zu 

wollen, scheint uns doch von einiger Bedeutung zu 

sein, daB dieser Typ von Schiedberg uber Miilenen, 

Alt-Rapperswil, Friedberg, Schonenwerd und Hasen

burg bis Alt-Schauenburg56 in Formen auftritt, die 

nur in kleinen Details voneinander abweichen.57 Das- 

selbe gilt auch fiir das Blattkachelpaar mit Widder 

und Fabelwesen, das ein Pferdehinterteil und Vorder- 

fiiBe eines Vogels verbindet. Hier sind die Fundorte 

u. a. Schiedberg, Mulenen, Friedberg, Zurich und Um- 

gebung sowie Hasenburg.58 Bei beiden Gruppen kann 

man ohne weiteres annehmen, die Kacheln seien min- 

destens fiir jene Fundorte in giinstiger Verkehrslage 

(etwa an Wasserwegen)59 in Zurich hergestellt worden, 

jenem fiir das 14. Jahrhundert so bedeutenden Haf- 

nerzentrum. Mindestens fiir die Belege von der Ha

senburg aber kbnnte auch Luzern oder ein anderer, im 

zentralen Mittelland zu suchender Topfereibetrieb in 

Erwagung gezogen werden. DaB die entsprechenden 

Kacheln von Schiedberg ebenfalls nicht aus Zurich 

stammen konnen, laBt sich nicht nur aufgrund der 

groBen Distanz vermuten, sondern auch des glimmer- 

haltigen Tons wegen nachweisen.60 Da alle die er- 

wahnten Belege vom gleichen Urmodel abzustammen 

scheinen, erhebt sich die Frage, wie denn eine Aus- 

breitung auf verschiedene Hafnerwerkstatten iiber- 

haupt erfolgen konnte. Wir meinen dies mit der Orga

nisation der Handwerker in Zurich erklaren zu kon- 

nen, die mdglicherweise bereits in der hier zur Diskus- 

sion stehenden Zeit ihre Gesellen auf die Wander- 

schaft schickten.61 DaB ihnen dabei Model mitgege- 

ben wurden, ist durchaus denkbar. Neben den Gesel

len wanderungen muB jedoch auch jederzeit mit einer 

gewissen Mobilitat der Meister selbst gerechnet wer

den.62

Generell laBt sich zum ganzen Fragenkomplex der 

Handwerkerorganisation, der Werkstatt und des Han

dels kaum eine allgemeingiiltige Aussage machen.63 In 

unserem Arbeitsgebiet scheint der Nachweis eines 

Handels mit fertigen Kacheln jedenfalls erst aus jener 

Zeit des fortgeschrittenen 13. Jahrhunderts moglich zu 

sein, in der sich verschiedene Indizien fiir eine Stadt- 

sassigkeit des Handwerks anfiihren lassen. Auch im 

14. Jahrhundert scheint aber dieser Handel nie fiber 

eine regionale Bedeutung hinausgekommen zu sein, 

und nur ganz wenige Kacheltypen lassen iiberhaupt 

eine iiberregionale Verbreitung erkennen - erstaunli- 

cherweise ganz am Anfang und ganz am Ende des von 

uns berucksichtigten Zeitraumes.64

Aspekte des «Konsums»

In diesem Abschnitt wollen wir uns nicht mehr mit je- 

nen Gruppen der Bevblkerung befassen, die mit der 

Herstellung der Kacheln zu tun haben, sondern mit 

ihren Auftraggebern. Unsere Frage muB demnach 

lauten, wer sich denn iiberhaupt einen Kachelofen in 

seine Behausung stellen lieB und ob sich in der Zu- 

sammensetzung der so umschriebenen Schicht im 

Laufe der Zeit Anderungen beobachten lassen. Fast 

starker noch als sonst sind wir hier in der Bandbreite 

der mbglichen Aussagen durch die einseitige Quellen- 

lage eingeschrankt. Die Dutzende von mehr oder we- 

niger aussagekraftigen Grabungen erfaBten weitaus 

am haufigsten Kirchen und Burgen. Da die Kirchen 

im allgemeinen fiir profane Siedlungsreste und die all- 

tagliche Sachkultur keine ideale Erkenntnisgrundlage 

darstellen, bleiben fiir unsere Betrachtungen fast nur 

die Burgen iibrig. Ausnahmen sind einige wenige Gra

bungen in Stadten, in unserem Arbeitsgebiet Basel so

wie in den im ganzen bisher stark vernachlassigten 

landlichen Dorf- und Hofwiistungen. Die einzige in
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der Schweiz flachig untersuchte Dorfwiistung des Mit- 

telalters ist das weitab von der Nordwestschweiz lie- 

gende Berslingen.65 Aus unserem Arbeitsgebiet dage- 

gen sind nur ganz wenige Anhaltspunkte zu landli

chen Siedlungen vorhanden. Neben den von K. Rudin 

entdeckten Hoflingen und Rappertshausern66 sind es 

vor allem Lausen/Friedhof und Ziefen/Kilchberg.67 

Auch wenn aufgrund dieser wenigen Hinweise keine 

allgemeingultigen Schlusse gezogen werden konnen, 

so muB man dennoch festhalten, daB bis ins fortge- 

schrittene 14. Jahrhundert keine Spur von Ofenka- 

cheln zu beobachten ist. Mindestens fur Lausen und 

Ziefen ist der Beginn der Besiedlung deutlich vor die- 

sem Zeitpunkt belegt. Dieses sparliche Indiz geniigt 

natiirlich nicht fiir einen schliissigen Beweis, doch 

wird jedenfalls auch die These nicht widerlegt, nach 

welcher der Kachelofen in seinen Anfangen eine rein 

oberschichtliche Erscheinung gewesen sein soli. Wir 

wollen nun im folgenden versuchen, die von uns zu- 

sammengetragenen archaologischen Quellen auf die

ses Problem hin zu durchgehen.

Der friiheste Heizofen, der bisher uberhaupt nachge- 

wiesen werden konnte, kam in Rickenbach68 zum Vor- 

schein. Es handelt sich dabei allerdings nicht um 

einen Kachel-, sondern um einen Tuffsteinplatten- 

ofen. Bezeichnenderweise ist der dortige Befund aus 

der ersten Bauphase gleichzeitig auch ein sehr fruhes 

Beispiel fiir ein Haus mit funktionsgetrennten Rau- 

men, von denen der heizbare Wohnraum erst noch in 

der reprasentativen Mbrtelmauertechnik errichtet 

war. W. Meyer hat aufgrund verschiedener Anhalts

punkte als Erbauer der Anlage das Haus Rheinfelden 

erschlieBen konnen.69

Dank einem sehr ahnlichen Befund in idealer, strati- 

graphisch abgesicherter Lage konnte auf der Froh

burg der alteste Kacheltyp, die Topfkachel, nachge- 

wiesen werden.70 Weitere Fundorte dieser Form sind 

Grenchen, Altisberg, Tegerfelden, Schbnenwerd und 

Glanzenberg, Varianten davon wurden auf Alt-Re- 

gensberg und der Riedfluh gefunden.71

Auch wenn der Besitzer nicht bei jeder dieser Burgen 

bekannt ist, so laBt sich doch ein relativ groBer Teil 

der Burgherren einem hochadligen oder einem dem 

Hochadel nahestehenden Geschlecht zuordnen. Uber 

die Grafen von Frohburg brauchen wir hier wohl kei

ne Worte mehr zu verlieren72, und auch die Freiher- 

rengeschlechter von Tegerfelden und Regensberg so- 

wie die Herren von Grenchen sind kaum dem niede- 

ren Adel zuzurechnen.73 Wenn sich auBerdem unsere 

Uberlegungen zu den Anfangen von Glanzenberg und 

Schbnenwerd als richtig erweisen soil ten74, dann wa- 

ren auch dort mit den Regensbergern und den Habs- 

burgern (mbglicherweise auch den Freiherren von Sel- 

lenbiiren) bedeutende Geschlechter mindestens betei- 

ligt gewesen. Lediglich fiir Altisberg und Riedfluh las- 

sen sich derartige Verbindungen nicht nachweisen.

Nach diesen leider nicht sehr zahlreichen Belegen 

scheinen die Angehbrigen des hbheren Adels bei der 

Entwicklung des Kachelofens keine unbedeutende 

Rolle gespielt zu haben. Indem sie den Wohnkomfort 

auf ihren Burgen durch die Einrichtung ofengeheizter 

Wohnstuben deutlich anhoben, gaben sie ihren Stan- 

desgenossen und den nachstunteren Schichten ein 

Vorbild, welches in der Folge in unterschiedlichem 

MaBe Nachahmung finden sollte.

Ein weiterer zeitlicher Schnitt um 1150 zeigt denn 

auch ein gegeniiber der Zeit um 1100 betrachtlich ver- 

andertes Bild, indem sich eine wesentlich grbBere An- 

zahl von Fundorten mit Ofenkacheln feststellen laBt. 

Von den bereits bei den Topfkacheln erwahnten Bur

gen sind noch Grenchen, Frohburg, Tegerfelden, 

Schbnenwerd und Alt-Regensberg vertreten. Neu hin- 

zu kommen Kindhausen, in der Ostschweiz Heitnau 

und Urstein und in Ratien Belmont, Schiedberg, 

Churwalden/Aites Kloster sowie siidlich der Alpen 

Sta. Maria di Calanca.75 Ganz vereinzelt lassen sich 

nun auch entlang des Rheines wenige Fragmente be

obachten (Schwaderloch und Basel/Petersberg sowie 

Basel/Humanistisches Gymnasium). Ganz im Westen 

waren noch die friihen Becherkacheln von der Lbwen- 

burg zu nennen.76

Auch unter den neu hinzugekommenen Burgen sind 

solche aus der Umgebung bedeutender Geschlechter 

vorhanden. Genannt seien hier lediglich die Freiher

ren von Belmont.

Auffallend ist sowohl um 1100 als auch in der Mitte 

des 12. Jahrhunderts das Fehlen von Kacheln auf den 

schon frith besiedelten Burgen der Juranordseite im 

Sisgau und im Frickgau. Der einzigen Ausnahme von 

Tegerfelden, das schwach durch vereinzelte Fragmen

te von Schwaderloch und Basel unterstutzt wird, ste- 

hen so gewichtige Anlagen gegeniiber wie Alt-Tier- 

stein, Vorderer Wartenberg sowie Bbbikon77, die alle 

schon damals langere Zeit bewohnt waren, bei den 

Ausgrabungen aber keinerlei Kachelfunde aus der 

hier zur Diskussion stehenden Zeit geliefert haben.

Dieses Bild andert sich jedoch grundlegend, wenn wir 

die Verbreitung der Kacheln um 1200 betrachten. Im 

bisher umschriebenen Gebiet werden im Verlauf des 

spateren 12. Jahrhundert und der Zeit um 1200 die 

Fundpunkte allmahlich etwas dichter, und vor allem 

sind nun auch Kachelfunde auf der Juranordseite 

haufiger. Vorderer Wartenberg und Alt-Tierstein so

wie zahlreiche Fundstellen in Basel weisen in ihrem 

Fundgut in mehr oder weniger reichlichem MaBe Ka- 

chelscherben auf.78 Allein schon dieses haufige Vor- 

kommen von Kacheln laBt vermuten, daB nicht mehr 

nur der hohe, sondern auch der niedere Adel in Stadt 

und Land seine Wohnraume mit Kachelofen ausstat- 

tete. Diese Tendenz wird im Laufe des 13. Jahrhun

derts noch verstarkt faBbar, wenn auf keiner der zahl

reichen Neugriindungen von Burgen der Ofen fehlt.79
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Ab etwa 1250 darf man annehmen, daB jeder adlige 

und jeder begiiterte Stadtbiirger einen Kachelofen 

sein eigen nennen konnte. Lediglich in den sicher als 

Handwerkerhauser eruierbaren Gebauden bei der 

BarfiiBerkirche und am Petersberg in Basel sind keine 

Kacheln gefunden worden.80

Zusammenfassend laBt sich also festhalten, daB der 

Kachelofen am friihestens in Wohnraumen des hbhe- 

ren Adels im Bereich des schweizerischen Mittellan- 

des auftritt. Im Verlauf des 12. und dann vor allem im 

13. Jahrhundert erfolgt eine Ausbreitung des Kachel- 

ofens in zweierlei Hinsicht: Zum einen laBt sich ein 

Eindringen dieser neuen Wohnungseinrichtung in die 

Ost-, etwas spater auch in die Nordwestschweiz beob- 

achten, zum andern kann ein allmahliches «Absin- 

ken» in die Hauser unterer Adelsschichten und 

schlieBlich auch wohlhabender stadtischer Burger 

festgestellt werden.81 Erst im 14. und 15. Jahrhundert 

diirfte der Kachelofen als «gesunkenes Kulturgut» 

auch seinen Weg in die Stuben wohlhabender Bauern 

gefunden haben. Wir kbnnen also feststellen, wie das 

Vorbild des hbheren Adels von den unteren Schichten 

nachgeahmt wurde und schlieBlich dazu fiihrte, daB 

sich mit der Kombination von Kiiche und ofengeheiz- 

ter Stube ein Bautyp verbreitete, der in der mitteleuro- 

paischen Hauslandschaft als Kiichenstubenhaus (oder 

«oberdeutsches Haus»)82 eine hervorragende Rolle 

spielte und noch spielt.

Die Herleitung des Kachelofens

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wollen wir nun 

noch in die Diskussion der Frage eintreten, woher 

denn die Idee fur Kacheln und Kachelofen gekommen 

ist. Wir mochten dabei jedoch nicht die Zahl der 

Theorien um eine weitere erganzen, sondern uns im 

wesentlichen auf eine kritische Kommentierung einer 

Auswahl von bisher geauBerten Vermutungen be- 

schranken.

Die Diskussion dieses Themas wurde um 1900 und in 

den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vor allem 

durch zwei Leute in Gang gebracht, die sich die hef- 

tigsten Wortgefechte lieferten: Rudolf Meringer und 

Otto Lauffer.

Meringer sah den Ursprung des Kachelofens folgen- 

dermaBen:

«Die Kachel ist der Nachkomme einer Art des romi- 

schen Wolbtopfes. Der primitive halbkugelige Ka

chelofen setzt die von den Rbmem erlemte Kunst, 

einen Raum mittelst Tbpfen einzuwolben, fort. Der 

Kachelofen ist in der Bertihrungssphare der deutschen 

mit der rbmischen Kultur entstanden. Konvex- und 

Kokavkacheln sind urspriinglich identisch, nur die 
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verschiedene Einsetzung unterscheidet sie und be- 

dingt verschiedene Weiterentwicklung. Die Flachka- 

chel ist sehr spat, und zwar aus der konvexen entstan

den.»83

Lauffer mochte jedoch dieser kurzen und biindigen 

«Entwicklungsgeschichte» nicht folgen. Zwar akzep- 

tierte er durchaus den ideellen Zusammenhang mit 

der antiken Kultur, doch bezweifelte er einen direkten 

«Import» durch die Romer.

«DaB die antike Kultur sich irdener Tbpfe zur Her- 

stellung von Gewolben bedient hat, insbesondere daB 

diese Technik auch bei der Errichtung von Tbpferbfen 

verwandt wurde, das ist an und fur sich nichts Neues. 

Durch die Zusammenstellung eines sehr umfangrei- 

chen einschlagigen Quellenmaterials hat Meringer 

sich aber dennoch ein sehr erhebliches Verdienst er- 

worben. Mit ihm halte ich es fur wahrscheinlich, daB 

die Tbpfer die Erfinder dieser Wolbtechnik gewesen 

sind, und zwar wiirde dieselbe in diesem Faile zuerst 

fur den Bau von Tbpferbfen verwandt und von hier 

aus auf den Gewolbebau iibertragen sein. Zur Frage 

steht nun das Verhaltnis des antiken Tbpferofens zum 

Kachelofen. DaB die Romer die mit Tbpfen gewblb- 

ten Tbpferbfen mit nach Germanien gebracht haben, 

steht fest. Einigkeit herrscht auch dariiber, daB die an

tike Kultur den Kachelofen noch nicht gekannt hat. 

Dieser wird zuerst erwahnt bei den Langobarden. Lei- 

der bleibt es aber zweifelhaft, ob sie ihn selbst mit 

nach Norditalien gebracht oder ob sie ihn dort bereits 

vorgefunden haben. Sicher gestellt ist also nur das 

eine, daB der Kachelofen bei den Langobarden in Ge- 

brauch war. Wahrscheinlich ist es auch, daB er sich 

ausgebildet hat, indem die Verwendung der Tbpfe 

vom Tbpferofen auf den Stubenofen iibertragen wur

de. Mehr kann man vorlaufig nicht sagen.»

Zur Frage, ob der mit Tbpfen eingewblbte Ofen von 

den Rbmern in den Norden gebracht worden ist, 

meint er:

«Wenn der Kachelofen irgendwo in Germania supe

rior, Ratien oder Noricum von den Rbmem erfunden 

ware, so ware er dann auch unzweifelhaft nach Ger

mania inferior iibertragen, wo man seine warmespen- 

dende Kraft doch gewiss in ganz besonderem MaBe 

nbtig hatte. Die rbmischen Soldaten, die sich in so 

mannigfacher Hinsicht als Kulturtrager bewahrt ha

ben, wiirden gerade in dieser Beziehung, bei der es 

sich um ihr eigenes kbrperliches Wohlergehen handel- 

te, die Kulturiibertragung so rasch und so nachdriick- 

lich, wie nur irgend mbglich, besorgt haben. Da der 

Kachelofen nun aber in dem ganzen Gebiet des Nie- 

derrheins nicht nur in rbmischen Spuren vbllig fehlt, 

sondern auch in germanischer Zeit erst sehr spat ein- 

gedrungen ist - er hat dort bekanntlich bis auf den 

heutigen Tag den Karnin noch nicht zu verdrangen 

vermocht -, so kann man auch aus dieser Tatsache 

schlieBen, daB der Kachelofen unmbglich ein Erzeug-



nis der romischen Provinzialkultur gewesen sein 

kann.»

Im weiteren macht dann Lauffer noch darauf auf- 

merksam, daB der Kachelofen nicht die einzige Ofen- 

art des oberdeutschen Hauses sei. Neben ihm stehe 

der Steinofen, der «bereits eine langere Entwicklung» 

hinter sich habe.84

Weniger mit Ofen als mit den Ofenkacheln beschaf- 

tigte sich Ambrosiani, der ein unermeBliches Material 

sammelte und eine monstrbse Typologie daraus mach- 

te. Seine eher verschwommenen Ideen uber Herleitun- 

gen zeigen sich in folgendem Passus:

«Kdnnte man die Frage, wann Topfe zum erstenmal 

in einer Ofenwand eingesetzt wurden, beantworten, so 

ware damit kaum das Alter der Kachelofen festge- 

stellt. Die Frage ist sehr abstrakt gefaBt und in dieser 

Form wohl nie zu beantworten. Mir scheint es jedoch, 

daB das Anbringen von Topfen in den Ofenwanden, 

weil sie so praktisch sind, sehr alt gewesen sein muB. 

Wann so viele eingesetzt wurden, daB man den Ofen 

einen Kachelofen nennen darf, ist vielleicht eine Fra

ge des Geschmackes...»85

Etwas konkreter und bereits aus einer gewissen relati- 

vierenden Distanz zu den Widersachem aus dem An- 

fang des Jahrhunderts auBerte sich dann Birkenbihl: 

«Die Entstehung des Stubenofens bleibt in undurch- 

dringliches Dunkel gehfillt. Was Rudolf Meringer, der 

groBe Anreger der deutschen Ofenforschung, und sein 

kampflustiger Gegner Otto Lauffer in langer Fehde 

vorgetragen haben, sind Hypothesen, aber keine exak- 

ten Beweise.

Soviel steht jedoch fest, daB der friiheste Zimmerofen 

reine Maurerarbeit war. Seine wichtigsten Ahnen wa- 

ren der steinerne Badeofen der germanischen Stuba, 

d. h. des Badehauses und, namentlich auf ehemals sla- 

vischem Boden Norddeutschlands, der landliche 

Backofen. Als Drifter mag sich der gewerbliche Ofen 

angeschlossen haben.»

Zum Problem der mit Topfen eingewolbten romi- 

schen Brennofen meint er:

«Diese eingemauerten Topfe, richtiges Geschirr zum 

Aufbewahren von Flussigkeiten, sind die direkten 

Vorfahren unserer heutigen Ofenkacheln.»86

Leider verhallten Birkenbihls doch schon recht diffe- 

renzierten Gedankengange offensichtlich ungehbrt. 

Jedenfalls bemiiht Fritz Bliimel in seinem 1965 er- 

schienenen Kunstbuch «Deutsche Ofen» als Vorfah

ren des Kachelofens den «bronzezeitlichen Pfahlbau- 

ofen»:

«Als Vorlaufer und Ausgangsform unseres heutigen 

typenreichen Stubenofens, der an einen Standort ge- 

bunden ist, ist mit an Sicherheit grenzender Wahr- 

11 scheinlichkeit der vorgeschichtliche Backofen anzuse- 

i hen. Diese Annahme wird schon allein durch die Tat- 

: sache gerechtfertigt, daB samtliche archaische Heiz- 

- korper gleichzeitig als Backofen benutzt wurden und 

verschiedentlich in alten Bauemhausem sogar noch in 

der Gegenwart dem gleichen Zweck dienen.»87

Nur vier Jahre spater folgte ein noch umfangreicheres 

Kunstbuch iiber den Kachelofen aus der Feder von 

Rosemarie Franz. Auch sie bringt keine neuen Er- 

kenntnisse, wenn sie zur Herleitung des Kachelofens 

schreibt:

«Es scheint, als verdanke er seinen Ursprung dem Zu- 

sammentreffen von germanischer und romischer Kul- 

tur. Sein Vorlaufer ist der aus Stein und Lehm gefugte 

Ofen, der bei Slawen sowie Ost- und Nordgermanen 

infolge der ungiinstigen Witterungsverhaltnisse schon 

lange im Gebrauch war. Dieser Ofen diente meist au- 

Ber zur Erwarmung auch zum Kochen und Backen 

und stand in der Kiiche, dem einzigen heizbaren 

Raum.»88

Auch Franz sieht den Ursprung der Kacheln in der 

bereits mehrfach erwahnten romischen Wblbtechnik: 

«Die Kachel ist romischer Herkunft. Aus konstrukti- 

ven Griinden, um das Gewicht zu verringern, bediente 

man sich bereits seit der Antike irdener Topfe zur 

Herstellung von Gewdlben. In Italien wurden die 

Kuppeln von San Vitale in Ravenna und der Villa des 

Gordian sowie andere Bauten unter Verwendung von 

Topfen gewolbt. DaB diese Wolbweise von Topfem 

erfunden wurde, ist nicht zu beweisen und recht un- 

wahrscheinlich. Es steht aber fest, daB die romischen 

Tbpfer ihre Brennofen ebenfalls mit Hilfe von Topfen 

errichteten. Reste solcher Topferofen aus romischer 

Zeit wurden auch in Deutschland gefunden...»89 

Franz lehnt es im weiteren ab, die langobardische 

Quelle als sicheren Nachweis eines Kachelofens zu in- 

terpretieren, und auch Hinweise aus dem Kloster 

St. Gallen reichen ihr richtigerweise nicht als Nach

weis fur Kachelofen.90

Alle diese zitierten Stellen stammen aus Buchern fiber 

Ofen und Ofenkacheln. Lassen wir am SchluB unseres 

Uberblicks fiber die verschiedenen Meinungen noch 

einen Forscher zu Wort komrnen, der in der Haus- 

und Siedlungsforschung einen Namen hat. Richard 

WeiB schreibt im entsprechenden Abschnitt seines 

Werks «Hauser und Landschaften der Schweiz»:

«Ffir die Herkunft des Stubenofens als eines warme- 

haltenden und warmestrahlenden Heizofens sind als 

Vorbilder grundsatzlich in Betracht zu ziehen der 

Topferofen, der Schmelzofen und der Backofen, die 

alle drei schon prahistorisch vorkommen, sodann der 

osteuropaische Badeofen, wie er in der finnischen 

Sauna zur Dampfheizung und zur Warmung des Ba- 

degemaches dient, und vor allem der ebenfalls osteu

ropaische und asiatische Kochofen, welcher Herd, 

Ofen und Backofen vereinigt. Als warmehaltendes 

und warmestrahlendes Lehmgewolbe gleicht er gewis

sen primitiven Formen unseres Stubenofens.. ,»91 

Wenn wir diese verschiedenen Zitate, die jederzeit 

durch weitere erganzt werden kbnnten, betrachten,
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fallen uns zahlreiche Widerspriiche und Ungenauig- 

keiten auf, aber auch etliche eher allgemeine Bemer- 

kungen, denen wir ohne weiteres unsere Zustimmung 

geben kbnnen. Unsere Aufgabe kann nun aber nicht 

sein, dem einen oder dem anderen Autor recht zu ge

ben oder ihn ganz abzulehnen. Wir wollen uns viel- 

mehr aufgrund unserer Erkenntnisse und Erfahrun- 

gen zu einigen ausgewahlten Punkten auBern und zum 

SchluB versuchen, eine vertretbare Synthese aus den 

verschiedenen Ansichten zu bilden.

1. Zum Problem der Ofenkacheln-. Die Aufarbeitung 

und Vorlage des umfangreichen Fundmaterials aus 

der Nordwestschweiz hat ergeben, daB kurz vor 1100 

die frtihesten Ofenkacheln aufkommen. Sie erinnern 

zunachst mit ihrer bauchigen Gesamtform an Tbpfe, 

entwickeln sich dann aber im Laufe des 12. und vor 

allem des 13. Jahrhunderts zuerst zu becher-, dann zu 

napffbrmigen Ofeneinsatzen, die immer mit der Off- 

nung nach auBen in den Ofen eingelassen werden.92 

Erst um 1300 lassen sich jene Typen nachweisen, die 

man als konvex bezeichnen kann. Zwischen 1300 und 

1350 entwickeln sich die Ofenkacheln zu einem typen- 

und formenreichen Spezialerzeugnis des Tbpferhand- 

werks, das die Errichtung von ganz aus Kacheln beste- 

henden gotischen Turmbfen ermbglicht. Im ganzen 

von uns berticksichtigten Material fehlen Hinweise

- daB man richtige Tbpfe in einen Ofen eingesetzt hat,

- daB man Becherkacheln mit dem Boden nach auBen, 

also als Konvexkacheln in die Ofenwand eingelassen 

hat,

- daB in unserem Arbeitsgebiet bereits die Romer spe- 

ziell zur Einwblbung von Tbpferbfen oder Gebauden 

entwickelte «Wblbtbpfe» gekannt haben. Falls es sich 

bei diesen Wblbtbpfen um eine haufige Erscheinung 

gehandelt hatte, miiBten sie doch auch in der an rbmi- 

schen Funden nicht gerade armen Schweiz in grbBerer 

Zahl vorkommen.

2. Zum Problem der Ofen-. Im Hinblick auf unsere 

wichtigste Fragestellung haben wir hier vornehmlich 

auf den reinen Heizofen einzugehen, wie er in Ricken

bach, in mehreren Exemplaren auf der Frohburg und 

in Basel/Petersberg schon im spaten 11. Jahrhundert 

jeweils in Verbindung mit einer Kochfeuerstelle belegt 

ist. Ein reiner Heizofen muB den Raum, in dem er 

steht, rauchfrei heizen kbnnen, d.h., seine Feuerbff- 

nung muB auBerhalb liegen. Weitere rauchfreie Hei- 

zungsmbglichkeiten sind Systeme, die auf einer HeiB- 

luftzirkulation in den zu erwarmenden Raumen basie- 

ren93, oder dann Einrichtungen, die dem rbmischen 

Hypokaust sehr nahe kommen. Eine derartige Anlage 

wurde vor kurzem in Petegem an der Schelde ausge- 

graben94, und mbglicherweise sind die auf dem 

St. Galler Klosterplan eingezeichneten Heizvorrich- 

tungen in dieser Art zu erganzen.95 Selbstverstandlich 
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kann auch eine offene Feuerstelle dem Zweck des Hei- 

zens vorbehalten sein, doch durfte es dem Archaolo- 

gen unmbglich sein, diese ausschlieBliche Funktion 

auch nachzuweisen.

Was die Back- und Tbpferbfen angeht, scheint es uns 

sinnlos zu sein, hier auf bestimmte Formen einzuge

hen. Wichtig und alienfalls von einem gewissen Ein- 

fluB auf den Heizofen ist das Prinzip einer mehr oder 

weniger geschlossenen Kuppel, welche Warme auf- 

nimmt und speichern kann, um sie nach und nach 

wieder abzugeben. Etwas anders steht es mit dem | 

Kochofen, d.h. der Anlage, die Herd, Backofen und 

Ofen in sich vereinigt und durchaus einen EinfluB auf 

die Entwicklung des Kachelofens gehabt haben kbnn- 

te. Nach den verschiedenen Hinweisen auf die 

Existenz derartiger Ofen ware dies allerdings erst um 

etwa 1300 der Fall gewesen. Die Abbildung aus dem 

Haus zum Langen Keller, die Ofen von Andelfingen 

und Churwalden sowie einige Beispiele von der Froh

burg96 scheinen, wenn nicht sogar typische Kochofen, 

dann doch wenigstens eine Mischung von Kochofen 

mit Kaminanlagen oder Kachelbfen gewesen zu sein. 

Die relativ spate Datierung dieser Belege zeigt jedoch, 

daB der Kochofen nicht das urspriingliche Vorbild des 

Kachelofens gewesen sein kann.

3. Zur Frage der Herleitung-. Ausgehend von unseren 

Untersuchungen kann mindestens fur die Nordwest

schweiz als sicher gelten, daB der Heizofen im spaten 

11 .Jahrhundert innerhalb ktirzester Zeit bekannt wur

de. Vorstufen zu den an verschiedenen Fundorten 

nachgewiesenen Doppelfeuerstellen sind bisher keine 

gefunden worden, so daB man anzunehmen versucht 

ist, sie seien nach irgendeinem Vorbild aus irgendeiner 

anderen Gegend entstanden.

In der Literatur wird diese Frage meist so beantwor- 

tet, daB man rbmische Traditionen annimmt, die sich 

durch samtliche Jahrhunderte des ersten Jahrtausends 

hindurch bei uns gehalten hatten. Die Herleitung des 

Kachelofens von rbmischen Vorbildern, seien es nun 

Hypokaustanlagen oder Tbpferbfen, ist unseres 

Erachtens jedoch abzulehnen, da in der Uberlieferung 

der «Sache» eine Lucke von mehr als fiinfhundert Jah- 

ren besteht. Die wenigen Belege, die bisher oft als 

Nachweis von Kachelbfen im 8. und 9. Jahrhundert 

angefuhrt wurden97, halten einer naheren Priifung 

nicht stand, und entsprechende archaologische Befun- 

de wurden bisher ebenfalls nicht beobachtet.

Geradezu absurd ist schlieBlich auch Blumels Ver- 

such, den Kachelofen vom «bronzezeitlichen Pfahl- 

bauofen» herzuleiten. Seine Argumentation, daB die 

«archaischen Heizkbrper» gleichzeitig auch zum Bak

ken gedient hatten98, ist vbllig verdreht, wird aber 

trotzdem von R. Franz ubernommen." Die «Heizkbr- 

per» sind doch wohl nichts anderes als Backofen, die 

in erster Linie wirtschaftlichen Zwecken zu dienen



hatten und als sicher nicht ungern gesehenen Neben- 

effekt auch Warme abgaben. Wenn man aber einen 

Backofen als Vorbild nehmen mochte, wird man eher 

ein Beispiel des 10. und friihen 11. Jahrhunderts wah- 

len miissen statt ein doch etwas weit zuriickliegendes 

aus der Bronzezeit.

Aus all diesen Uberlegungen heraus muB man beim 

Versuch, eine Synthese aus den verschiedenen Ansich- 

ten zu entwickeln, sehr zuriickhaltend sein. Sicher 

scheint uns ledighch die Unmbglichkeit zu sein, die 

Entstehung des Heiz- und insbesondere des Kachel- 

ofens auf ein einziges Vorbild zuruckzufiihren. Viel- 

mehr wird man jenen Forschern zustimmen miissen, 

die mehrere Mbghchkeiten offengelassen haben, alien 

voran Richard WeiB, der Topfer-, Schmelz-, Back-, 

Bade- und Kochofen grundsatzlich als mogliche Vor- 

fahren des Heizofens gelten laBt.100

Was den Brauch angeht, in den Ofenkorper Kacheln 

einzusetzen, und zwar nicht einfach umfunktionierte 

Tbpfe, sondern eigens fur diesen Verwendungszweck 

entwickelte Formen, so tappen wir hinsichtlich ihrer 

Vorbilder auch jetzt noch weitgehend im dunkeln. Rb- 

mische Tradition in direkter Linie halten wir nordlich 

der Alpen fur unwahrscheinlich. DaB jedoch die Ver- 

wendung von Kacheln oder kachelartigen Tbpfen bei 

der Einwolbung von Topferbfen oder sogar Gebauden 

in Italien oder generell im mediterranen Raum weiter- 

gelebt haben kann, ist zu vermuten. Auch ist nicht 

auszuschlieBen, daB diese Technik von einem Ange- 

horigen des hoheren Adels auf einer Italienreise beob- 

achtet und als Idee mit nach Hause genommen wurde. 

DaB mit solchen Fallen zu rechnen ist, zeigt ein kon- 

kretes Beispiel von der Frohburg, wo nach mediterra- 

nem Vorbild eine Tankzisterne errichtet wurde, die 

aber mangels Ziegeldacher nur ungenieBbares Wasser 

geliefert haben diirfte und deshalb in eine landesiibli- 

che Filterzisterne verwandelt werden muBte.101 

SchlieBlich ist aber auch noch die wahrscheinlichste 

Moglichkeit zu nennen: daB der Kachelofen eine ei- 

gentliche Erfindung des Mittelalters ist.

I Nach Lobbedey, Untersuchungen, S. 17ff.

2Lobbedey, Untersuchungen, S. 15f. («Rauhwandige Drehschei- 

benware»).

3 Lobbedey, Untersuchungen, S. 16.

4 Nach Scholkmann, Sindelfingen/St. Martin, S.40. Bei Lobbedey, 

Untersuchungen, als «gelbe, oberrheinische Drehscheibenware» be- 

zeichnet (S. 17ff.).

5 Rippmann, BarftiBerkirche, Abb. 3,3.

6 Besonders gut erkennbar ist diese Technik bei den Formen Trim- 

bach/Frohburg, SO, 1-16 und Pleigne/Lowenburg, JU, 1-17.

7 Basel/BarftiBerkirche, BS, 17-26.

8 Allerdings erst in der zweiten Jahrhunderthalfte (freundliche Mit- 

teilung von R. Schnyder).

9 Lobbedey, Untersuchungen, S.43ff.

10 Lobbedey, Untersuchungen, S. 38ff.

II Eine recht gute Auswahl dieses neuen Formenspektrums bei 

Moosbrugger, BZ 1969, Taf.9.

12 In der Literatur (zum Beispiel bei Bliimel, Ofen) oft als «Kunst- 

ofen» bezeichnet, was unseres Erachtens falsch ist, da auf diese 

Weise die Blickrichtung der Forschung einseitig auf die Spitzener- 

zeugnisse des Hafnerhandwerks fixiert wird.

13 Etwa im «Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialge- 

schichte» (hsg. H. Aubin und W.Zorn) oder {(Deutsche Wirtschafts- 

geschichte* (H. Kellenbenz).

14 VgL dazu etwa Aubin/Zorn, Handbuch der deutschen Wirt

schafts- und Sozialgeschichte, 1, S.202 (R. Sprandel).

15 Kellenbenz, Wirtschaftsgeschichte 1, S. 64f., deutet zwar eine ge- 

wisse dorfhche Spezialisierung an, ohne sich jedoch festzulegen. 

Unseres Erachtens kann die Gegeniiberstellung «bauerliches Ne- 

bengewerbe im Dorf» - «arbeitsteilige Handwerkszweige in Fron

hofen und K16stern» gerade im Faile der Eisengewinnung und -ver- 

arbeitung, zum Teil wohl auch der Topferei, in dieser Form nicht 

stimmen. Auch im Dorf wird sich eine gewisse Spezialisierung unter 

den Dorfgenossen durchgesetzt haben. Jedenfalls ist die Vorstel- 

lung, jeder Bauer habe in seinem Krautgarten einen Eisenschmelz- 

ofen und einen Topferofen zur Deckung seines Eigenbedarfs betrie- 

ben, eher belustigend. Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der 

Bedeutung von Schlackenfunden in Siedlungen (vgl. Aubin/Zorn, 

Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1, 

S.203, Anm.4) sind wohl auf die unterschiedliche Interpretation des 

Begriffs «Arbeitsteilung» zuruckzufiihren.

16 Kellenbenz, Wirtschaftsgeschichte 1, S.65L, Aubin/Zorn, Hand

buch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1, S.202 

(R. Sprandel).

17 Gewerbe, die als ausgesprochenes Hauswerk gelten konnen, sind 

u.a. Verarbeitung von Flachs zu Stoffen und von Holz zu Einrich- 

tungsgegenstanden, Behaltern, Geraten usw.

18 Vgl. dazu Danckert, Unehrliche Leute, S.271 und HDA IX, Spal- 

te 257ff.

19 Fiir schriftliche Quellen vgl. Anm. 15, dazu Blunter/Heer, Urkun- 

densammlung, S. 15ff. «1127, August 11. Graf Arnolf (von Lenz

burg) vergabt dem Gotteshause Schannis seine Besitzung in Nieder- 

urnen... <excepta particula quadam unde ad servitium meum torti

lia vasa referuntur>.» Ein weiterer Beleg bei Poeschel, Tbpferindu- 

strie. Archaologische Hinweise bei Fehring, Unterregenbach, S. 149, 

Janssen, Dorfsiedlungen, S.35Iff. und Tauber, Beinschnitzer.

Nicht eingegangen werden kann in diesem Zusammenhang auf die 

bisweilen erwahnten Wanderhandwerker (Aubin/Zorn, Handbuch 

der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1, S. 123), die ar- 

chaologisch ohnehin nicht als besondere Gruppe nachgewiesen wer

den konnen.

20 Fiir das Hochmittelalter ist vor allem an die Tuchbezirke Flan- 

derns und die Keramikproduktion zwischen Koln und Bonn (Ba- 

dorf/Pingsdorf) hinzuweisen.

21 Zur Badorfer und Pingsdorfer Keramik siehe Lobbedey, Untersu

chungen, S. 71 ff.

22 Als herrschaftliches Zentrum meinen wir hier jede Siedlung mit 

zentraler rechtlicher Funktion, also vom Fronhof iiber die kleine 

Adelsburg bis zum Fiirsten- oder Bischofshof, der auch in einer 

Stadt stehen kann.

23 Weitere Aufschltisse zu diesem Problem waren von naturwissen- 

schaftlichen Analysen des Fundmaterials zu erwarten, vor allem 

durch Magerungsbestimmungen. DaB hinsichtlich Produktion und 

Handel eine relativ kleinteilige Aufkammerung bestanden haben 

muB, zeigt sich schon an den Unterschieden in Material und Form, 

die von einem Haupttal des Jura ins andere (etwa vom Fricktal in 

den Sisgau) festzustellen sind.

24 Nach Schnyder, Keramik, S.9.

25 Nach Frei-Kundert, Schenkon, S. 132.

26 Kolner, Spinnwetternzunft, S.212.

27 Nur so laBt sich erklaren, daB verschiedene Stadte fast gleichzei- 

tig zu Hafnerzentren fiir ihre Region werden konnten. Interessant 

scheint uns die Beobachtung, daB neben eindeutigen regionalen 

Sonderformen, die nur auf die unmittelbare Umgebung des Produk-
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tionsortes beschrankt blieben, Standardtypen vorkommen, welche 

in Zurich, Basel und Bern in sehr ahnlicher Ausfilhrung gefunden 

werden.

28 Hafnerwerkstatten wurden zwar sowohl in Basel (Stehlin, Tbpfer- 

werkstatte) wie auch in Zurich (Ulrich, Keramischer Fund) ange- 

schnitten, doch scheint man sich hier wie dort darauf beschrankt zu 

haben, die bei dem Aushub zutage gefbrderten Scherben nach mu- 

seumwiirdigen Stiicken zu durchsuchen. Fragen nach dem Ausse- 

hen der Werkstatt selbst wurden offensichtlich gar nicht gestellt.

29 Nach van der Leeuw, Technology, S. 123.

30 Vgl. Anm. 11.

31 Hildebrandt, Ton und Topf, weist auf die Verbreitung von «tiip- 

fi» und ahnlichen Bezeichnungen im Elsafi und der Nordwest- 

schweiz hin (S.330), die von der westmitteldeutschen Form «diip- 

pen» abzuleiten seien. Leider gibt er weder eine Datierung dieses 

Vorgangs noch die Form der als «duppen» bezeichneten GefaBe, 

weshalb nicht erwiesen werden kann, ob der hier angedeutete Zu- 

sammenhang wirklich vorhanden war.

32 Gemeint ist der Horizont Engenstein/Renggen/Augustinergasse, 

siehe Katalog.

33 Pilzkacheln und tiefe Tellerkacheln.

34 Dies zeigen auch die Tbpferwerkstatten in Basel und Zurich 

(Stehlin, Tbpferwerkstatte und Ulrich, Keramischer Fund), wo Re- 

ste von Kacheln zusammen mit solchen von Topfen gefunden wur

den. Vgl. dazu auch Scholkmann, Sindelfingen, S.86, Anm. 481.

35 Knappe Zusammenfassung bei Filip, Handbuch, S. 142ff (R.Plei- 

ner), siehe auch Hirschberg/Janata, Technologic, S.58ff.

36 Ziegler sind in Basel seit 1309 in der Zunft der Zimmerleute und 

Maurer belegt (Kblner, Spinnwettemzunft, S.22Iff.).

37 Dazu Schnyder, St. Urban. Allgemein: Forrer, Fliesenkeramik.

38 Diese waren ja schon weit fruher in den sogenannten Bauhutten 

organisiert. Lexikon der Kunst 1, Leipzig 1968, S.229 und Binding/ 

NuBbaum, Baubetrieb, S. Iff.

39 Etwa Franz, Kachelofen, Fig. 15-18.

40 Burri, Grasburg, S.236.

41 Derartige Streitigkeiten, vor allem zwischen den verschiedenen 

Ziinften, sind vomehmlich im Spatmittelalter sehr haufig.

42 Ein Stbrhandwerker arbeitete im Haus des Arbeitgebers gegen 

Kost und Lohn (Sid 11, Spalte 1252ff.).

Hier ist der Begriff wohl in einem etwas weiteren Sinn zu verwen- 

den, da auch mit Fronarbeit hbriger Handwerker gerechnet werden 

kann.

43 Z. B. die Magerungsanalyse.

44Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, 3-8 und Pleigne/Ldwenburg, 

JU, 1-17, siehe Katalog.

45 Dietikon/Schbnenwerd, ZH, Unterengstringen/Glanzenberg, 

ZH, Tegerfelden/«Teufelskanzel», AG, Trimbach/Frohburg, SO, 

Bettlach/Grenchen, SO und Biberist/Altisberg, SO, siehe Katalog.

46 Braunau/Heitnau, TG, Urnasch/Urstein, AR, Flims/Belmont, 

GR u.a.m. Im Katalog: Churwalden/Aites Kloster, GR und Trim

bach/Frohburg, SO.

47 Meyer, Schiedberg, S.96.

48 «Entlang der WasserstraBen» allerdings in einem sehr weit gefaB- 

ten Sinn, da Grenchen und vor allem die Frohburg doch relativ weit 

vom FluB entfemt sind.

49 Trimbach/Frohburg, SO, 53-59, Wenslingen/Odenburg, BL, 

8-9, Muttenz/Vorderer Wartenberg, BL, 1-12, siehe Katalog.

50 Trimbach/Frohburg, SO, 184-192, Altbiiron, LU, 8-13, siehe 

Katalog. Olten/Zielemp, SO, im Historischen Museum Olten.

51 Rheinau, ZH, 9-12, siehe Katalog. Stein a. Rhein, SH: Fundort 

unsicher, Schweizerisches Landesmuseum, Zurich (ohne Nummer). 

Embrach/Rorbas, ZH; ein auf diese Weise angeschriebener, groBe- 

rer Kachelkomplex im Schweizerischen Landesmuseum, Zurich, 

(ohne Nummer) mbglicherweise von Freienstein.

52 Maschwanden, ZH, 18, siehe Katalog. Waltensburg/Griinenfels, 

GR, Funde im Ratischen Museum, Chur.

53 Trimbach/Frohburg, SO, 206-221, Auswil/Rohrberg, BE, 13-15, 

Willisau/Hasenburg, LU, 19-23, Schenkon, LU, 16-19, siehe Kata

log.

54 Holderbank/Alt-Bechburg, SO, 5, Bubendorf/Gutenfels, BL, 

45-46, Frenkendorf/Alt-Schauenburg, BL, 32, Pratteln/Madeln, 

BL, 21-26, Basel/Petersberg, BS, 12 und Basel/Augustinergasse, 

BS, 7, siehe Katalog.

55 Willisau/Hasenburg, LU, 37-38, Schenkon, LU, 30-31, Oftrin- 

gen/Alt-Wartburg, AG, 89-91, siehe Katalog. Sursee nach Schnei

der, Hasenburg, S.29, Bern: Bernisches Historisches Museum. 

Twann: freundlicher Hinweis von Alex Furger, Archaologischer 

Dienst des Kantons Bern.

56 Altendorf/Alt-Rapperswil, SZ, 30-32, Meilen/Friedberg, ZH, 

11, Dietikon/Schbnenwerd, ZH, 95-96, Willisau/Hasenburg, LU, 

29 und Frenkendorf/Alt-Schauenburg, BL, 33-38, siehe Katalog. 

Meyer, Miilenen, B90 und Meyer, Schiedberg, B39.

57 Etwa in der Ausgestaltung des Mittelpunktes, bei dem einmal die 

StaubgefaBe angegeben sind, ein andermal jedoch nur ein glatter 

Knopf oder sogar ein Ring.

58 Meilen/Friedberg, ZH, 12-13, Willisau/Hasenburg, LU, 31-32, 

siehe Katalog. Meyer, Schiedberg, B40-B41. Meyer, Miilenen, 

B94-B95. Zurich und Umgebung: im Schweizerischen Landesmu

seum, Zurich.

59 Dies diirfte vor allem fur Alt-Rapperswil, Friedberg und Miilenen 

zutreffen.

60 Meyer, Schiedberg, S.97.

61 Sicher belegbar sind Gesellenwanderungen offenbar erst vom 

14./15. Jahrhundert an (vgl. Frohlich, Soziale Sicherung, S. 123ff., 

wo die altere Literatur zusammengestellt ist).

62 Mbglicherweise ist die groBe Ahnlichkeit von Kacheln aus der 

Schweiz mit solchen aus Prag oder Leipzig (etwa Ambrosiani, 

Fig. 70, oder Franz, Kachelofen, Abb. 48-51, wo die gotischen 

Fensterbbgen stark an Formen von Schenkon erinnem!) auf eine 

Auswanderung von Tbpfern oder Gesellen zuriickzufiihren, siehe 

auch Franz, Kachelofen, S.40 und S.42ff.

63 Von Fall zu Fall wird man hier die verschiedenen Mbglichkeiten 

iiberpriifen miissen. Gerade wo eindeutige Quellen fehlen, sollte 

rnehr als nur gerade eine Erklarung angestrebt werden.

64 Am Ende des von uns beriicksichtigten Zeitraumes, im spaten 14. 

und dann vor allem im 15. Jahrhundert, ist ohnehin ein starker Ex- 

pansionsdrang nach Norden und Osten festzustellen, vgl. dazu 

Franz, Kachelofen, S.40.

65 Guyan, Erforschte Vergangenheit II, S. 187ff.

66 Rudin, Hbflingen und Rudin, Mbhlin, S. 9.

67 Siehe Katalog.

68 Rickenbach, SO, siehe Katalog.

69 Meyer, Rickenbach, S. 373.

70 Im Komplex K22/3.

71 Vgl. Anm. 44, dazu Eptingen/Riedfluh, BL, 1, siehe Katalog und 

Regensdorf/Alt-Regensberg, ZH, Funde im Schweizerischen Lan

desmuseum, Zurich.

72 Meyer, Frohburg 1977, S. 113.

73 Fur Tegerfelden, vgl. Genealogisches Handbuch 1, S.40Iff. und 

Merz, Argau 2, S.513f; fiir Grenchen vgl. Meyer, Grenchen, 

S.204ff.

74 Unterengstringen/Glanzenberg, ZH, siehe Katalog, insbesondere 

S.286ff.

75 Dies ist nur eine Auswahl, die sich vor allem in der Ostschweiz 

noch erganzen lieBe. Bergdietikon/Kindhausen, AG und Churwal- 

den/Altes Kloster, GR, siehe Katalog. Braunau/Heitnau, TG, Ur

nasch/Urstein, AR, Flims/Belmont, GR, Sta. Maria di Calanca, 

GR.

76 Schwaderloch/Biirgli, AG, Basel/Petersberg, BS, Basel/Humani- 

stisches Gymnasium, BS, Pleigne/Lowenburg, JU, siehe Katalog.

77 Gipf-Oberfrick/Alt-Tierstein, AG, B6bikon/«Griinenfeld», AG, 

Muttenz/Vorderer Wartenberg. BL, siehe Katalog.

78 Die Fundstellen sind nun so zahlreich, daB wir auf eine Aufzah- 

lung verzichten und auf den Katalog verweisen miissen.
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79 Als Beispiele konnen viele Sisgauer Burgen angefiihrt werden 

(Scheidegg, Gutenfels, Renggen, Engenstein, Madeln, BL usw.).

80 Alle Kacheln kamen im Zusammenhang mit gemauerten Kellern 

zum Vorschein, die eindeutig als Hinweis auf einen gewissen Wohl- 

stand gelten mussen.

81 Da in derselben Zeit allerdings die Ritter und reichen Burger sich 

im sozialen Aufstieg befunden haben, kann das «Absinken» der Ka

cheln nicht allzurasch vor sich gegangen sein.

82 So bei v. Geramb, Feuerstatten, S. 16ff. Bei Gschwend, Bauern- 

hauser, S. 114ff. «Zweiraumtiefe Wohnhauser}, bei WeiB, Hauser 

und Landschaften, S. 128 «Zweifeuerhaus Mitteleuropas». Kuche 

und Stube in dieser Anordnung lassen sich oft auch in wesentlich 

komplizierteren Grundrissen noch erkennen.

83 Meringer, Beitrag, S. 156.

84 Lauffer, Geschichte des Kachelofens, S. 145 ff.

85 Ambrosiani, Typologie, S.7.

86 Birkenbihl, Entwicklungsstufen, S.89.

87 Blumel, Ofen, S. 15. Ob sich Bliimels Ausfiihrungen zu den jiinge- 

ren Ofen halten lassen, vermogen wir nicht zu entscheiden. Was er 

jedoch uber die Friihformen schreibt, hatte er besser bleiben lassen, 

denn der entsprechende Abschnitt strotzt nur so von groben Feh- 

lern. «Es ist allgemein iiblich, Kachelbfen als Fayenceofen zu be- 

zeichneno und «Die literarisch uberlieferte friiheste Kunde vom 

Kachelofen vermittelt ein langobardisches Gedicht aus dem 8. Jahr- 

hundert» sind zwei Beispiele. Weiter bezeichnet er das Fresko aus 

Konstanz als Abbildung aus der Ziircher Wappenrolle und schreibt 

gleich noch «Gleichzeitig erforderte mit fortschreitender Vervoll- 

kommnung der Kachel ihre Herstellung besondere Kenntnisse und 

Fertigkeiten. Sie gab somit den AnstoB fur die Bildung und Ent

wicklung eines vollig neuen Handwerks- und Gewerbezweiges, 

namlich dem des Hafners Oder Tdpfers», als ob es vor der Entste- 

hung des Kachelofens keine Tbpfe gegeben hatte! Alle diese groben 

Fehler finden sich mtihelos auf den Seiten 24 und 25.

88 Franz, Kachelofen, S. 14.

89 Franz, Kachelofen, S. 15.

90 Franz, Kachelofen, S. 16.

91 WeiB, Hauser und Landschaften, S. 126.

92 Scholkmann, Sindelfingen, S. 87 schlieBt aufgrund von 

Schmauchspuren und VerruBungen auf die Verwendung von Be- 

cherkacheln als Konvexkacheln. Wir mussen diese Beobachtung als 

Ausnahme zur Kenntnis nehtnen, mdchten aber zu bedenken geben, 

daB VerruBungen der Kachelinnenseite auch dadurch zustande 

kommen konnen, daB die Becherkacheln (als Konkavkacheln) in 

einem Rauchofen verwendet werden.

93 Vgl. etwa Hertz, Medieval hypocausts.

94 Callebaut, Petegem.

95 Heizbffnung und Rauchabzug sind dort jedenfalls raumlich von- 

einander getrennt, siehe Klosterplan St. Gallen.

96 Churwalden/Aites Kloster, GR und Trimbach/Frohburg, SO, wo 

v. a. die Befunde p, r, t und u in Frage kommen. Zu Andelfingen vgl.

| Tages-Anzeiger vom 20.12.77.

I 97 Zusammengestellt und kritisch kommentiert bei Franz, Kachel

ofen, S. 16.

98 Blumel, Ofen, S. 15.

99 Franz, Kachelofen, S, 14.

100 WeiB, Hauser und Landschaften, S. 126.

101 Es handelt sich um den bei Meyer, Frohburg, 1974, S. 102 abge- 

bildeten Befund. DaB es urspriinglich eine Tankzisterne gewesen 

sein muB, ergab sich aus verschiedenen Indizien (Tuffsteingewolbe, 

sauberer Ziegelschrotverputz usw.).
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