
SchluB

Einleitung

Wir haben uns in alien vorangegangenen Kapiteln be- 

miiht, Hahnels Forderung, «von der Sache» auszuge- 

hen, gebiihrend zu berucksichtigen. Zwar haben wir 

uns dabei mit den Fragestellungen von Abschnitt zu 

Abschnitt weiter von den Sachquellen entfernt, doch 

blieben Funde und Befunde immer der zentrale 

Standort, von dem aus unsere Betrachtungen erfolg- 

ten. Eines unserer Ziele war dabei, uns an die Grenzen 

der Aussagekraft von archaologischen Quellen heran- 

zutasten.

Spatestens an dieser Stelle ist es jedoch an der Zeit, 

den Standort zu wechseln und gleichsam von auBen 

nochmals an den ganzen Fragenkomplex heranzuge- 

hen. Bei der Betrachtung von Vorstellungen und Be- 

deutungsinhalten, die der Mensch an Koch- und Heiz- 

feuerstellen herantragt, geht es uns dabei weniger um 

die Vorlage einer Systematik als darum, auf einige 

Aspekte aufmerksam zu machen, die in der heutigen 

niichternen Zeit, von der auch die Geschichtswissen- 

schaft nicht unbeeinfluBt bleibt, meist eher an den 

Rand des Interesses gedrangt und dort iibersehen wer- 

den. Im Vordergrund wird dabei die Frage nach 

Recht, Brauchtum und Aberglauben stehen, welche 

mit Herd und Ofen verbunden werden. Da wir jedoch 

unserem ganzen Konzept selbst hier nicht untreu wer

den wollen, werden wir auch jetzt vor allem bei den 

archaologischen Quellen einen entsprechenden Nie- 

derschlag zu finden trachten.

Ganz am SchluB werden wir dann noch versuchen, ein 

Fazit aus der ganzen Arbeit zu ziehen, und zwar nicht 

hinsichtlich der Resultate, die wir mit unseren Unter- 

suchungen gewonnen haben, sondern im Hinblick auf 

methodische Erfahrungen.

Mensch und Ofen - Recht, Brauchtum, 

Glaubensvorstellungen

Dieser Titel ist nicht als Definition der im folgenden 

zu erbrternden Themen aufzufassen, sondern eher all- 

gemein zu verstehen, etwa in dem Sinn, daB nun nicht 

mehr die handwerklichen Erzeugnisse unsere Auf- 

merksamkeit in Anspruch nehmen sollen, sondern die 

geistige Welt, die in den Sachquellen oft gar nicht oder 

nur indirekt zum Ausdruck kommt. Mit anderen Wor- 

ten: wir wollen andeuten, welche Stellung die hausli- 

che Feuerstelle in ihren Auspragungen als Herd und 

Ofen, auch als Backofen, im Denken und Fiihlen des 

mittelalterlichen Menschen einnahm. Bei Andeutun- 

gen muB es leider bleiben, da im Rahmen dieser Ar

beit selbst von den im Titel genannten Stichwbrtern, 

die ja bereits nur eine kleine Auswahl aller Mbglich- 

keiten darstellen, lediglich Teilaspekte betrachtet wer

den konnen. Unseres Erachtens wtirde es sich durch- 

aus lohnen, wenn die ganze Problemstellung einmal 

von kompetenterer Seite untersucht werden kbnnte.

Den Stellenwert von Herd und Ofen im mittelalterli

chen Denken konnen wir etwa daran abschatzen, wie 

die hausliche Feuerstelle in den Rechtsvorstellungen 

behandelt wird.1 In der Regel sind diese auf den Herd 

bezogen, doch kann an dessen Stelle vor allem im 

oberdeutschen Haus ganz oder teilweise auch der Stu- 

benofen, bisweilen sogar der Backofen treten.

Wenn man die rechtlichen Funktionen der Feuerstelle 

betrachtet, dann fallt zunachst auf, daB der Herd sehr 

oft die Verkbrperung des ganzen Hauses oder Haus- 

haltes ist. Erst durch seine Existenz namlich wird ein 

Gebaude zur menschlichen Behausung, durch ihn 

hebt es sich ab von Wirtschaftsgebauden wie Stallen 

und Scheunen. Das Feuer ist auBerdem Bedingung fur 

die Zugehbrigkeit zu einer Siedlungsgemeinschaft. 

Nur wer eigenes Feuer besitzt, kann Anteil an ihren 

Rechten und Pflichten haben.2

Auch die Steuern werden vom Herd, nicht einfach 

vom Haus erhoben, und mit seiner Funktion als Zen- 

trum oder Verkorperung des Hauses wird er bisweilen 

auch zum Symbol fiir den Hausfrieden.3 Als dieses ist 

er jedoch auch das Ziel von Achtungsexekutionen. 

Das Lbschen des Herdfeuers, das Abbrechen des Her- 

des oder das Einschlagen des Ofens oder Backofens 

gehbren zum Instrumentarium der Hauswiistung, die 

als Folge der Friedloserklarung nicht selten belegt ist.4 

Diese Partialwiistungen sind zu den symbolhaften 

Handlungen zu rechnen, durch die ein Haus unbe- 

wohnbar gemacht werden soil.5

Mit der Erwahnung des Herdlbschens und Ofenein-
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schlagens bei Wiistungen befinden wir uns aber be- 

reits im Bereich des Brauchtums. Gerade diese nur auf 

bestimmte Teile des Hauses gerichteten Zerstbrungen 

sind namlich nicht nur gerichtlich angeordnete Voll- 

zugshandlungen, sondern gehbren zum «Repertoire» 

der Volksjustiz, die dann wirksam wird, wenn es um 

die Bestrafung von gerichtlich nicht verfolgbaren Ver

gehen geht.6

Neben diesen martialischen Auspragungen von 

Rechtsbrauchen sind jedoch auch andere belegt, wie 

etwa das Ablbschen und Wiederanziinden des Herd- 

feuers bei Eigentumsubertragungen oder das An- 

ziinden des Koch- oder Heizfeuers bei Inbesitznahme 

eines neuen Hauses («Huusrbiki»).7

Worauf diese zentrale Bedeutung von Herd und Ofen 

zuriickzufiihren ist, laBt sich nicht mit Sicherheit er- 

mitteln. Zweifellos ist jedoch nicht nur nach einem 

einzigen Grund zu suchen. Vermutlich muB man sie 

als Summe einer ganzen Gruppe von Vorstellungen 

sehen, von denen eine und wohl kaum die unwichtig- 

ste die ist, daB der Herd als sakral gait.8 Nicht ver- 

wundern kann deshalb der Umstand, daB sich mit der 

Feuerstelle in ihren verschiedenen Gestalten zahlrei- 

che Glaubens- oder besser Aberglaubensvorstellungen 

verbanden, die hier unmbglich alle aufgezahlt werden 

kbnnen. Fur uns ist vor allem der Umstand wichtig, 

daB der Ofen (oder Herd) als Sitz von Geistern und 

Damonen betrachtet wurde, von denen zwei Gruppen 

im Hinblick auf unsere Ausfiihrungen besonders 

wichtig sind: die Feuerdamonen und die Totengei- 

ster.9 Wahrend fur die Vorstellungen, daB sich in der 

Feuerstatte Feuerdamonen aufhalten, gleichsam als 

Verkbrperung des nicht nur ntitzlichen, sondern auch 

schadlichen Feuers, keine besondere Begrundung ge- 

sucht werden muB, sind die Totengeister nicht unbe- 

dingt an diesem Ort zu erwarten.

Karl Meuli hat verschiedentlich darauf hingewiesen, 

daB mit Totengeistern sehr oft nicht irgendwelche, 

sondern die Ahnengeister gemeint sind.10 Wir kbnnen 

also davon ausgehen, daB Herd und Ofen als Sitz der 

Ahnen gegolten haben. Deshalb kann denn auch der 

Umstand nicht verwundern, daB die Feuerstelle zum 

Mittelpunkt des Hauses oder der darin wohnenden 

Familie oder Sippe wird. Was die Ahnengeister und 

das Feuer auBerdem miteinander verbindet, ist die 

Ambivalenz gegentiber den Menschen: beide sind zu- 

gleich gut und bbse.11 Feuer kann in mancherlei Hin- 

sicht niitzlich sein, wird aber zum zerstbrerischen, al- 

les vernichtenden Element, wenn es auBer Kontrolle 

gerat.

Wenn Herd und Ofen aber tatsachlich als Sitz von 

Ahnengeistern gegolten haben, dann mtiBten einmal 

verschiedene Brauche auf einen entsprechenden Zu- 

sammenhang hin untersucht werden. Ohne hier einer 

derartigen Arbeit vorgreifen zu wollen, sei etwa auf 

die Ofenbeichte hingewiesen, die im Lichte dieser 

Vorstellung eine ganz besondere Bedeutung erhalt. Sie 

kbnnte dann namlich nicht mehr nur als Ansprache 

an eine tote Sache interpretiert werden, sondern als 

regelrechte Anrufung der Ahnen. Und daB diese in 

Zeiten erhbhter Gefahr ihren Nachkommen zu Hilfe 

kamen, scheint durchaus geglaubt worden zu sein.12 

Statt uns jedoch ohne weitere Vorarbeiten noch mehr 

auf die Aste hinauszuwagen, wollen wir noch ein letz- 

tesmal zu den archaologischen Quellen zuruckkehren 

und uns fragen: Kbnnen wir von der geistigen Welt 

des Mittelalters uberhaupt etwas an Funden und Be- 

funden ablesen? Diese Frage meinen wir unbedingt 

bejahen zu kbnnen, wobei wir jedoch bereits hier vor- 

wegnehmen kbnnen, daB entsprechende Hinweise 

sehr selten sind.

Die grbBte Gruppe von Funden, welche gewisse Aus- 

sagen in der erwahnten Richtung ermbglicht, sind die 

Blattkacheln oder generell alle mit einem Relief ver- 

zierten Kacheln. Da wir uns bei der Betrachtung der 

verwendeten Motive wiederum in den Bereich eines 

anderen Faches, namlich der Kunstgeschichte, bege- 

ben, miissen wir uns auch hier mit einigen allgemeinen 

Bemerkungen begntigen. Bisher hat sich die For- 

schung offenbar recht wenig mit dem Motivschatz der 

friihen Kacheln beschaftigt. Erst vom fortgeschritte- 

nen 15. Jahrhundert an scheinen die Darstellungen auf 

den Ofen fur Kunsthistoriker interessant zu werden, 

und so ist eine lobliche Ausnahme in der fur uns so 

unergiebigen Literatur die Arbeit von P. Ziegler uber 

die Ofenkeramik der Burg Wadenswil.13

Ziegler gliederte die Motive nach rein auBerlichen 

Kriterien in Menschen-, Tier-, Pflanzen- und orna

mentale Darstellungen.14 Grundsatzlich kbnnten diese 

Kategorien auch fur die von uns behandelten Kacheln 

ubernommen werden, doch hatten wir damit auBer 

einer schematischen Gliederung nichts gewonnen. Fur 

unsere jetzige Fragestellung wesentlich wichtiger ist 

jedoch Zieglers Feststellung, daB die Menschenmotive 

von Wadenswil in einen geistlichen und einen weltli

chen Motivkreis geschieden werden kbnnen. Ein 

Uberblick uber die Kacheln aus der Zeit um 1350 

zeigt aber, daB diese Unterteilung fur uns ebenfalls 

nicht in Frage kommt. Zunachst ist namlich festzuhal- 

ten, daB Menschendarstellungen auBerordentlich sel

ten sind. Neben Pflanzen- (Rosetten-) und Architek- 

turdarstellungen sind es vor allem Tiere, die sich als 

Kacheldekor grbBter Beliebtheit erfreuen. Bei diesen 

Tiermotiven lassen sich zwei kleine Gruppen aus dem 

gesamten Material herausheben. Die eine zeigt Jagd- 

szenen (etwa die Kacheln von Bischofstein mit Hirsch 

und Hund)15, wahrend die andere durch heraldische 

Motive bestimmt ist. Hier waren wiederum Kacheln 

von Bischofstein (Adler und Lowe) sowie von Madeln 

(Adler) zu nennen.16 Vermutlich sind zu dieser Grup

pe auch die Ritterdarstellungen von Madeln, Bischof

stein und Basel/Rittergasse 5 hinzuzuzahlen.17 Die
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restlichen Tierbilder konnen wohl nicht mit Sicherheit 

festen Kategorien zugewiesen werden, und dennoch 

muB man damit rechnen, daB ganz bestimmte Typen 

von Vorlagen verwendet warden. Ob man nun als 

Vorbilder eine Physiologushandschrift oder Stein- 

metzarbeit an einer Kirche postulieren will, sicher ist 

jedenfalls, daB alien diesen Tieren neben einem unbe- 

streitbar rein dekorativen Charakter ein mehr oder 

weniger eindeutiger, christlicher Symbolgehalt beizu- 

messen ist.18 Ganz deutlich wird dies etwa bei der 

Darstellung des Pelikans mit seinen Jungen (von 

Schenkon)19 oder auch des Vogels mit der Schlange 

von Alt-Rapperswil.20 Eine Untersuchung dieser Pro- 

blematik ware jedenfalls wtinschbar, aber nur in 

einem grbBeren, kunst- und geistesgeschichtlichen Zu- 

sammenhang erfolgversprechend.

Neben Darstellungen von einzelnen Tieren sind in 

eher seltenen Fallen auch eigentliche Szenen auf Ka- 

cheln zu sehen. Beim Beispiel einer Hexendarstellung 

aus Bern wird drastisch vorgefiihrt, daB eine Hexe als 

vom Teufel gerittene Frau zu verstehen ist (Abb. 

279).2i

In anderen Fallen ist jedoch auch mit der Verteilung 

einer Geschichte auf zwei oder mehrere Kacheln zu 

rechnen. Mbglicherweise haben wir im Bestand von 

Rohrberg einen solchen Kachelzyklus vor uns: Die 

adlige Dame im mit Rosetten versehenen Rankenwerk 

kbnnte eine Darstellung von Maria im Hortus conclu- 

sus sein, wahrend mit dem Jager der Erzengel Gabriel 

gemeint ware. Als dritte Kachel, die allerdings im 

Fundbestand nicht ausgemacht werden konnte, miiB- 

te man noch ein Einhorn erwarten.22

Wenn man die auf den Kacheln des 14. Jahrhunderts 

vorhandenen Darstellungen gesamthaft charakterisie- 

ren mbchte, kann man dies vorderhand wohl folgen- 

dermaBen tun: Die verwendeten Motive sind keine 

Erfindung oder Eigenentwicklung der Hafner, son- 

dem passen sich durchaus in die Vorstellungswelt der 

gehobenen Bevblkerungsschichten des hohen und spa- 

ten Mittelalters ein. Grundsatzlich ist der ganze For- 

menschatz in Steinmetzarbeiten an Kirchen, in 

Schnitzarbeiten an Mobelstucken, Truhen und Kast- 

chen, in Handschriften, auf Siegein und nicht zuletzt 

auch auf der reliefverzierten Baukeramik schon vor 

dem 14. Jahrhundert bekannt und entspricht in seiner 

thematischen Spannweite jener Mischung von hb- 

fisch-ritterlichen Elementen, Heraldik und christli

cher Symbolik, die auch fur die Lebensart der Ober- 

schicht charakteristisch war. Aus dieser Sicht kann 

der Bildkachelofen also nicht als sensationelle Neue- 

rung gewertet werden, sondem lediglich als Folge 

einer konsequenten Ubertragung althergebrachten, 

bildlichen Vorstellungsgutes auf einen durch die Ent

wicklung der zusammengesetzten Kacheln sich anbie- 

tenden neuen Trager.

Weitere Spuren des geistigen Lebens bei Funden und

Abb. 279 Hexe mit Teufel. Mitte oder 2. Halfte 14. Jh. Fundort unbe- 

kannt, vermutlich Bern. Im Bernischen Historischen Museum.

Befunden festzustellen, ist sehr schwierig und wird 

imrner mit einem gewissen MaB an Spekulationen ver- 

bunden bleiben. Wir meinen zwei Hinweise gefunden 

zu haben, der eine im Bereich von Glauben und Aber- 

glauben, der andere in jenem des Brauchtums.

Bei der ersten Gruppe handelt es sich um die soge- 

nannten Bodenzeichen, d.h. erhabenen, in den noch 

weichen Ton eingedriickten Zeichen auf der Bodenun- 

terseite von Tbpfen und Becherkacheln. Uber diese 

Zeichen ist schon viel geschrieben und diskutiert wor- 

den. U. Lobbedey hat die Tendenzen der neueren For- 

schung zusammengefaBt, sich aber in der Interpreta

tion nicht eindeutig festgelegt.23 Immerhin scheint er 

der Ansicht zuzuneigen, daB es sich um Herstellerzei- 

chen handelt, ahnlich den Schmiedemarken, die seit 

dem 14. Jahrhundert auf Eisengegenstanden zu beob- 

achten sind. Wenn man jedoch die in der Schweiz vor- 

kommenden Bodenzeichen untersucht, wird man die

se Interpretation ablehnen mussen. Die einzelnen 

Formen sind sich namlich so ahnlich, daB sie oft ohne 

Nachmessung kaum unterschieden werden konnen - 

was ja nicht der Sinn von Herstellerzeichen sein kann. 

Gerade die Schmiedemarken zeichnen sich namlich 

durch eine Fiille vollig voneinander verschiedener Zei

chen aus. Vergleiche mit neuzeitlichen Produktions- 

methoden in Ungam und Kreta sind unseres Erach- 

tens aus methodischen Griinden nicht zu empfehlen24, 

da man dabei Gefahr lauft, heutige Verhaltnisse allzu 

unkritisch auf das Mittelalter zuriickzuprojizieren.

Im Raum der heutigen Schweiz sind die Bodenzeichen

402



generell sehr selten und finden sich fast ausnahmslos 

auf Keramik des 11. und 12. Jahrhunderts. Das For- 

menspektrum ist auBerordentlich klein. Neben einem 

einzigen Fall, in dem ein Pentagramm belegt ist25, 

konunen ausschlieBlich einfache, gleicharmige Kreuze 

oder Radkreuze vor. In einer Zeit, in der religiose Vor- 

stellungen im weitesten Sinn das Leben jedes einzel- 

nen in einem MaB beeinflussen, das wir uns heute gar 

nicht mehr vorstellen kbnnen, darf man fur diese Zei- 

chen auf keinen Fall eine rein profane Bedeutung po- 

stulieren. Wir meinen, daB man darin magische Zei- 

chen zu sehen hat, allerdings nicht im Sinne Heids, 

der sie als Heilszeichen gegen Beschadigung und 

Bruch der GefaBe auffaBt26, sondem wegen ihrer Ver- 

wendung in und an Feuerstellen. Dort kann man die 

Kreuze, Radkreuze und vor allem das Pentagramm 

durchaus als Abwehr von Geistem und Damonen ver- 

stehen.27 Sowohl gegen Feuerdamonen, d.h. die Ver- 

kbrperung des Feuers in seiner nutzbringenden und 

schadlichen Wirkung, wie auch gegen Toten- oder Ah- 

nengeister wird man diese Zeichen eingesetzt haben.

DaB sich bei neuzeitlichen Belegen von Bodenzeichen 

ein Brauch erhalten haben kann, dessen Bedeutung 

allmahlich verlorengegangen ist, mbchten wir mit 

Lobbedey als durchaus mbglich ansehen.28 Ebenfalls 

mbglich ist auch, daB in anderen Gegenden, etwa in 

Osteuropa, die dort offenbar reichlicher vorkommen- 

den Zeichen schon im Mittelalter eine andere Bedeu

tung gehabt haben als bei uns. Wir meinen, daB das 

Problem zunachst regional sauber bearbeitet werden 

miiBte, bevor man iiberregionale Synthesen bilden 

kann.

Eine letzte Gruppe archaologischer Quellen belegt un- 

serer Meinung nach keinen Glauben oder Aberglau- 

ben, sondem einen Rechtsbrauch. Es handelt sich um 

Befunde von einigen Burgen, die erobert, gepliindert 

und dann zerstbrt wurden. Mit Sicherheit zu dieser 

Gruppe rechnen kann man Alt-Wartburg, Alt-Rap- 

perswil und die Hasenburg. Diesen Beispielen kbnnen 

wir den Befund von Rohrberg entgegenstellen, wo un- 

ter der Voraussetzung, daB unsere Quelleninterpreta- 

tion zutrifft29, die Burg nicht erobert, sondem in 

Brand gesteckt wurde. AuBerdem sind auch Komple- 

xe wie Basel/Fischmarkt 3/4 und Gelterkinden/ 

Scheidegg zu beriicksichtigen, wo die jeweiligen Ofen 

durch Schadenfeuer zerstbrt wurden.

Der Unterschied zwischen den beiden Befundgruppen 

fallt sofort auf: Wahrend Rohrberg und die durch 

Feuersbriinste zerstbrten Anlagen zahlreiche groBe 

Kachelfragmente oder gar ganze Kacheln geliefert ha

ben, sind die Ofen der drei eroberten Burgen, vor al

lem jedoch diejenigen von Alt-Wartburg und Alt- 

Rapperswil, in kleine und kleinste Fragmente zer- 

hackt. Dies kann doch wohl kein Zufall sein. Auch 

wenn wir iiberdies in Rechnung stellen, daB eine Hor

de siegestrunkener Kriegsknechte ein besonderes Ver- 

gniigen darin gesehen haben muB, einen derart kost- 

baren Einrichtungsgegenstand kurz und klein zu 

schlagen, glauben wir hier doch den Niederschlag 

eines Brauches vor uns zu haben: Das Einschlagen des 

Of ens ist ja ein Element der Hauswustung. Karl Meuli 

hat auf entsprechende Belege aufmerksam gemacht, 

wobei aber insofem kein direkter Vergleich zu seinen 

Beispielen gezogen werden darf, als es sich dort um 

wesentlich jiingere Geschehnisse handelt.30 Immerhin 

ist aber interessant, daB gerade auf der Alt-Wartburg 

auch der Zisternenschacht eingerissen war31 und daB 

auf einer anderen eroberten Burg, namlich Blauen- 

stein, heute noch ein in die Zistemenmauer hineinge- 

brochenes gewaltiges Loch zu sehen ist.32

Da man von Alt-Wartburg auBerdem weiB, daB nicht 

der regulare Auszug, sondern die Harster von Bern 

das Vemichtungswerk vollbrachten33, also eine Verei- 

nigung, in der gerade solche Brauche sehr lange tiber- 

liefert und treu befolgt wurden, scheint uns eine Ver

bindung von den zerhackten Ofenkacheln zum 

Rechtsbrauch durchaus gerechtfertigt zu sein.

Diese beiden Beispiele zeigen unseres Erachtens, daB 

bei giinstigen Uberlieferungs- und Vergleichsbedin- 

gungen die Sachquellen zur Beantwortung von Fragen 

beigezogen werden kbnnen, die, weitab von der ei- 

gentlichen Sachkultur, im Bereich der Geistesge- 

schichte oder der traditionellen Vorstellungen des 

mittelalterlichen Menschen liegen.

SchluBbetrachtung

Zu Beginn unserer Arbeit haben wir uns vorgenom- 

men, gemaB dem eingangs zitierten Motto von den 

Sachquellen auszugehen und einen Beitrag zunachst 

zur Sachgeschichte, im weiteren dann zur Kulturge- 

schichte in einem mbglichst allgemein gefaBten Sinn 

zu liefem. Nun, am SchluB der Untersuchung, er- 

scheint es uns angebracht, das Erreichte zusammenzu- 

fassen und vor allem auf die noch offenen Fragen hin- 

zuweisen.

Da wir von Anfang an beabsichtigt hatten, den gan- 

zen Fragenkomplex von der Archaologie her anzuge- 

hen, erwies es sich als unumganglich, die bei Grabun- 

gen zum Vorschein gekommenen Fundgegenstande 

zur Ausgangsbasis zu machen. Die Kenntnis dieser 

Quellengruppe muBten wir uns mit groBem zeitlichem 

und materiellem Aufwand aneignen, da es sich zum 

weitaus grbBten Teil um ungeniigend oder gar nicht 

publiziertes Material handelte. Dank dieses Aufwan- 

des wurde es jedoch mbglich, eine einigermafien be- 

legbare Entwicklungsgeschichte der Ofenkacheln zu 

entwerfen. DaB sie nicht als unumstbBlich und defini-
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tiv bezeichnet werden kann, liegt an der der archaolo- 

gischen Methode eigenen Unsicherheit der Datierun- 

gen, die nur in wenigen Fallen und bei optimaler 

Uberlieferungslage von schriftlichen und archaologi- 

schen Quellen uberwunden werden kann. Demnach 

sind auch die vielen Konjunktive, die s tandig wieder- 

kehrenden Wendungen wie «vermutlich», «moglicher- 

weise» usw. nicht eine Folge iiberschwenglicher Phan- 

tasie oder genereller Unsicherheit des Verfassers, son- 

dern Ausdruck der Tatsache, dab die vorgeschlagenen 

Datierungen als Mittelwerte und die aus den Sach- 

quellen gezogenen Schliisse als nicht ganz hundertpro- 

zentig zu betrachten sind.

Die Einschrankung des Arbeitsgebietes auf die Nord- 

westschweiz erfolgte im Hinblick auf die besonders 

gute Forschungslage. Im Laufe der Ermittlungen, in 

die auch die Ostschweiz und der ratische Raum einbe- 

zogen wurden, zeichnete sich jedoch ab, dab die Ein- 

grenzung dieses gewahlten Arbeitsgebietes auch vom 

Material und vom Formenschatz her seine Berechti- 

gung hatte. Jedenfalls sieht das Fundgut vor allem der 

Ostschweiz bis ins 14. Jahrhundert deutlich anders aus 

als dasjenige der Nordwestschweiz. Wir gehen wohl 

kaum fehl in der Annahme, dab wir in diesen Unter- 

schieden den Niederschlag gegensatzlicher Einflusse 

aus groben Kulturraumen fassen kbnnen. Wahrend 

das Nordwestschweizer Material sich gut mit demjeni- 

gen des Elsasses vergleichen labt, kann man die Nord- 

ostschweizer Funde eher an den Formenschatz des 

Bodenseeraumes anschlieben. Aus diesem Grund er- 

wies sich also die Einschrankung des Arbeitsgebietes 

als sinnvoll, auch wenn die Grenzziehung und die 

Auswahl einzelner Fundkomplexe aus der Ostschweiz 

relativ willktirlich erfolgte.

Fur kiinftige archaologische Forschungen, die an un

sere Untersuchungen ankniipfen wollen, waren ver- 

schiedene vordringliche Aufgaben zu erfiillen. Zu- 

nachst mtibten die Fundbestande jener Gebiete syste- 

matisch aufgenommen werden, die der Nordwest

schweiz benachbart sind, also vor allem der West- 

schweiz, des Elsasses und Sudwestdeutschlands. Im 

weiteren waren dann aber auch weiter entfernte Ge

biete, vor allem Osteuropas, zu untersuchen, dies im 

Hinblick auf die groBraumige Verbreitung des Kachel- 

ofens im 14. und 15. Jahrhundert.

Aber auch die Geschichtsforschung im engeren Sinn 

konnte zur Klarung mancher noch offenen Fragen un- 

serer Arbeit beitragen. Fur alle Fundstellen unseres 

und kunftiger Kataloge ware eine umfassende, kriti- 

sche Sichtung der schriftlichen Quellen unerlablich. 

Im Faile der Frohburg hat sich namlich gezeigt, wie 

sehr sich dutch eine sorgfaltige Auswertung der Ur- 

kunden und Urbarien eingefahrene und allenthalben 

akzeptierte Geschichtsbilder revidieren lassen. Mbgli- 

cherweise kbnnten bei einer derartigen Untersuchung 

an manchen Or ten Widerspriiche zwischen archaolo- 

gischer und schriftlicher Uberlieferung ausgeraumt 

werden.

Im weiteren haben wir dann versucht, anhand der Be- 

funde Erkenntnisse zur Entwicklung der Wohnkultur 

zu gewinnen. Die dtirftige Quellenlage in unserem Ar- 

beitsgebiet zwang uns zum Ausweichen in den rati- 

schen Raum.- Neben einigen zeitgenbssischen Abbil- 

dungen dienten fur die Rekonstruktionsversuche au- 

berdem auch Elemente des Herd- und Ofenbaus im 

landlichen Hausbestand der neueren Zeit. Aufgrund 

dieser Detailstudien sind vor allem drei fur die Wohn- 

formen des hohen und spaten Mittelalters wichtige 

Aspekte hervorzuheben.

1. In der Nordwestschweiz konnte im 11. Jahrhundert 

der Wechsel vom einraumigen Haus mit Mehrzweck- 

feuerstelle zum Kiichenstubenhaus mit funktionsge- 

trennter Herd- und Ofenanlage nachgewiesen werden.

2. Um 1300 sind an mehreren Fundorten offensicht- 

lich Anlagen vom Typ des Herd- oder Kochofens be- 

legt.

3. Im Laufe des 12. Jahrhunderts begann man bei den 

von uns erfabten oberschichtlichen Bauten, die 

Wohnebene vom Boden abzuheben. Gleichzeitig mit 

der Entwicklung des Turmes als reprasentativer Bau- 

form stieg auch der ebenfalls representative Wohn- 

raum in die Hbhe.

Auch hier ist aber anzumerken, dab diese anhand eini- 

ger ausgewahlter Beispiele erarbeiteten Resultate kei- 

ne allgemeine Giiltigkeit fur sich beanspruchen kbn

nen und von Fall zu Fall uberpriift werden mussen. 

Wie sehr wir in der Regel von der lokalen Quellenlage 

abhangig sind, zeigt das Scheitern der urspriinglichen 

Absicht, irgendwo in der Westschweiz die Grenze zwi

schen «deutschem» Ofen- und «franzbsischem» Ka- 

mingebiet nachweisen zu kbnnen. Abgesehen davon, 

dab aus allzu vielen Gegenden ganz einfach noch zu 

wenige Grabungen mit genugend reichhaltigem Fund

material vorliegen, ist ein solches Unterfangen wohl 

nur mit einer wesentlich grobraumigeren Betrach- 

tungsweise zu verwirklichen. Diese wiederum ist erst 

dann mbglich, wenn fur die einzelnen Regionen Spe- 

zialuntersuchungen in geniigender Anzahl vorliegen. 

Wir hoffen, mit unserer Arbeit einen ersten Schritt in 

diese Richtung getan zu haben.

Auch im folgenden Kapitel, wo wir versucht haben, 

uber die Sachquellen einen Einblick in das Handwerk 

und seine Umgebung sowie in die Gruppe der Ofen- 

besitzer zu gewinnen, machte sich das Fehlen entspre- 

chender Vorarbeiten schmerzlich bemerkbar, so dab 

unsere Aussagen nicht anhand von Resultaten iiber- 

priift werden konnten, welche uber die schriftliche 

Uberlieferung ermittelt wurden. Auch hier hoffen wir, 

mit unserer Arbeit Anregungen gegeben zu haben. 

Wir mussen uns jedoch davor huten, von einer Auf- 

nahme der schriftlichen Quellen allzuviel zu erwarten, 

da es sich beim Tbpferhandwerk offenbar um ein Ge-

404



werbe handelt, das im Gegensatz zu Goldschmieden 

und Steinmetzen in den Quellen des hohen Mittelal- 

ters kaum erwahnt, geschweige denn beschrieben 

wird. Immerhin konnten aber schon aus den wenigen 

Hinweisen Erkenntnisse zur Einfuhrung neuer Tech- 

niken oder sogar der sozialen Stellung von Handwer- 

kern gewonnen werden, so daB sich eine Aufarbeitung 

von Urkunden, Annalen und anderen schriftlichen 

Quellen vielleicht nicht nur fur das Topferhandwerk, 

sondern ganz generell fur die weniger bekannten 

Handwerke durchaus lohnen wiirde.

Nur streifen konnten wir im Rahmen unserer Arbeit 

die geistige Welt des mittelalterlichen Menschen. Hier 

tut sich unseres Erachtens ein groBes, noch weitge- 

hend unbeackertes Feld fur den Forscher auf, der sich 

um eine Kombination von historischen, kunstge- 

schichtlichen, archaologischen und volkskundlichen 

Fragestellungen bemiiht. Wir sind uberzeugt, daB zur 

Beantwortung derartiger Fragen eine Zusammenar- 

beit der verschiedenen Forschungsrichtungen den ein

zig gangbaren Weg bildet. Aus diesem Grund haben 

wir uns in der ganzen Untersuchung immer wieder be- 

nriiht, mbglichst konsequent die archaologischen 

Quellen sprechen zu lassen, eine Quellengruppe, die 

bisher in der herkbmmlichen Geschichtswissenschaft 

erst in neuerer Zeit und unseres Erachtens in zu gerin- 

gem MaB zur Bildung von Synthesen beigezogen wird. 

Dies ist nicht zuletzt auch auf den Umstand zuriickzu- 

fiihren, daB Funde und Befunde von den Archaologen 

allzuoft gar nicht oder dann so vorgelegt werden, daB 

sie fur Forscher anderer Fachgebiete nicht fruchtbar 

gemacht werden kbnnen.

Was hiermit - so meinen wir - mindestens fur einen 

Teil der archaologischen Quellen nachgeholt sei!

1 Vgl. dazu HRG 1, Stichworter «Feuer und Flamme», «Hausbau», 

«Hausfrieden». HRG 2, Stichwort «Herd, Herdgerat», und Grimm, 

Rechtsalterthiimer.

2 HRG 2, Spalte 84ff. (K. S. Kramer).

3 HRG 1, Spalte 2022ff. (K. Kroeschell).

4 Meuli, Rechtsbrauche, S.456ff., und Meuli, Charivari, S.473ff.

5 Meuli, Rechtsbrauche, S.456ff., erwahnt neben dem Einschlagen 

des Of ens und dem Ldschen des Herdfeuers das Dachabdecken, das 

Aushangen von Tiiren und Fenstem, das Unbrauchbarmachen des 

Brunnens (durch Zuschiitten oder Saiz) u. a. m. AuBerdem macht er 

auf ebendiese Bedeutung der Formel «tecti et aquae et ignis inter- 

dictio» aufmerksam.

6 Vgl. dazu Meuli, Charivari, Meuli, Schweizer Masken, S.249, und 

Wackemagel, Heimsuchung.

Durch Partialwiistungen bestraft werden alte Jungfem und Hage- 

stolze, Geizige und generell alle, die sich nicht ihrer Siedlungsge- 

meinschaft bzw. deren Sitten und Gebrauchen anpassen wollen. Im 

Wendthagener Bauernrecht 1731: «Wenn einer in dieser Bauem- 

schaft erf unden wiirde, der nicht tate, was sich eignet und gebiih- 

ret,...» (Meuli, Rechtsbrauche, S.457).

7 Siehe etwa HDA III, Spalte 1565ff. («Hausbau»), HRG 2, Spalte 

85.

8 HDA II, Spalte 1389 («Feuer»), III, Spalten 1758ff. («Herd») und 

VI, Spalten 1186ff. («Ofen»).

9 HDA VI, Spalten 1187ff., insbesondere 1189.

10 Vgl. dazu Meuli, Schriften 2, S. 1211 (Sachregister, Stichwort 

«Ahnenreligion», uber welches man zahllose Beispiele und Beleg- 

stellen finden kann).

11 Meuli, Grundziige des Totenglaubens, S.307ff.

12 Wackemagel, Kriegsbrauche, S.286.

Meuli, Schweizer Masken, S.210ff., deutet Moglichkeiten vom Sinn 

und Ursprung dieses Glaubenskomplexes an.

Im Zusammenhang mit der Ofenbeichte siehe auch Wackemagel, 

Kiissen des Of ens.

Zur Pflege des Ahnenkultes gerade bei Jugendverbanden, die meist 

einen GroBteil der eidgenossischen Kriegsmannschaft stellen, siehe 

Wackemagel, Schlacht bei St. Jakob, S. 156f.

13 Ziegler, Wadenswil.

14 Ziegler, Wadenswil, S.55.

15 Sissach/Bischof stein, BL, 20-21.

16 Sissach/Bischofstein, BL, 22-23, Pratteln/Madeln, BL, 36.

17 Sissach/Bischofstein, BL, 24, Pratteln/Madeln, BL, 32, und Ba

sel/ Rittergasse, 5, BS, 24.

18 Zum Symbolgehalt von Tieren ganz allgemein siehe Klingender, 

Animals, fiir die uns interessierende Zeit v. a. S. 328 ff. Zu den Be- 

stiarien vgl. McCulloch, Bestiaries.

19 Schenkon, LU, 22. Zur Geschichte des Pelikans vgl. LCI 3, Spal

ten 390ff., HDA IX, Nachtrag, Spalten 64ff., McCulloch, Bestia

ries, S.155ff.

20 Es handelt sich dabei offensichtlich um einen Pfau. Der Symbol

gehalt dieser Darstellung ist uns nicht bekannt, da normalerweise 

die Schlange im Kampf mit einem Adler dargestellt wird (LCI 4, 

Spalte 81; Klingender, Animals, Abb. 138).

21 Fundort unbekannt, Bernisches Historisches Museum, Inv. Nr. 

BHM 36655.

22 Vgl. dazu die «Sakrale Einhomjagd», LCI 1, Spalte 592; Klingen

der, Animals, S.464ff. und Abb.288; Ziegler, Wadenswil, S.57, Ka

talog Nr. 28 und 29.

23 Lobbedey, Untersuchungen, S.6If.

24 Wie dies Lobbedey, Untersuchungen, S. 62, mit Berufung auf kre- 

tische Gebrauche (Anm. 228) tut.

25 Aus Baar, ZG (Heid, Lagem, Taf. 11, Abb.c, 10).

26 Heid, Lagem, S.46.

27 Zur Bedeutung von Kreuz und Radkreuz: LCI 2, Spalten 526ff., 

insbes. 569 «Rad-Kreuz hat haufig magische Bedeutung».

Zur Bedeutung des Pentagramms: LCI 3, Spalten 392f.

28 Lobbedey, Untersuchungen, S.62.

29 Siehe Auswil/Rohrberg, BE, im Katalog.

30 Meuli, Charivari, S.477 (Wendthagener Bauernrecht 1731 und 

Linger Bauernsprache 1562).

31 Meyer, Alt-Wartburg, S.34.

32 Freundlicher Hinweis von W. Meyer.

33 Meyer, Alt-Wartburg, S. 113. Zur Bedeutung der Harster siehe 

Wackemagel, Kriegsbrauche, S. 290ff.
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Legende zur Verbreitungskarte

Die Verbreitungskarte hat vor allern den Zweck, die Verteilung der 

im Katalog beriicksichtigten Fundorte zu dokumentieren. Fiir die

Kanton Aargau

1 Bergdietikon, Hasenburg

2 Bergdietikon, Kindhausen

3 Bobikon, «Griinenfeld»

4 Gipf-Oberfrick, Alt-Tierstein

5 Kaisten

6 Kuttigen, Horen

7 Oftringen, Alt-Wartburg

8 Schwaderloch, Unteres Bilrgli

9 Tegerfelden, «Teufelskanzel»

10 Untersiggenthal, Freudenau

11 Wittnau, Alt-Homberg

12 Zoftngen, BOttenstein

Kanton Basel-Landschaft

13 Aesch, Frohberg

14 Arisdorf, Schoffletenboden

15 Bubendorf, Gutenfels

16 Diegten, Renggen

17 Eptingen, Riedfluh

18 Frenkendorf, Alt-Schauenburg

19 Gelterkinden, Scheidegg

20 Lausen, Friedhof

21 Liestal, Burghalden

22 Muttenz, Engental

23 Muttenz, Wartenberg

24 Pfeffingen, Engenstein

25 Pfeffingen, Schalberg

26 Pratteln, Madeln

27 Ramlinsburg, Spitzburg

28 Reigoldswil, Reifenstein

29 Sissach, Bischofstein

30 Sissach, Kirche

uf dr Mur

31 Wenslingen, Odenburg

32 Ziefen, Kilchberg

33 Zunzgen, Biichel

genaue Lokalisierung der einzelnen Burgen ist die Burgenkarte der 

Schweiz zu konsultieren.

Kanton Bern

36 Auswil, Rohrberg

37 Burg, Schonenberg 

nicht auf der Karte: 

Jaberg

Kanton Graubiinden 

nicht auf der Karte:

Chur, Metzgermiihle 

Churwalden, Aites Kloster

Kanton Jura

38 Pleigne, Lowenburg

Kanton Luzern

39 Altbilron

40 Schenkon

41 Willisau, Hasenburg

Kanton Schwyz

nicht auf der Karte: 

Altendorf, Alt-Rapperswil

Kanton Solothurn

42 Balm bei Gunsberg, Balm

43 Bettlach, Grenchen

44 Biberist, Altisberg

45 Dornach, Hilsenstein

46 Holderbank, Alt-Bechburg

47 Kienberg, Alt-Kienberg

48 Kleinliitzel, Blauenstein

49 Rickenbach

50 Trimbach, Frohburg

Kanton Zurich

51 Dietikon, Schonenwerd

52 Maschwanden

53 Unterengstringen, Glanzenberg 

nicht auf der Karte:

Meilen, Friedberg

Rheinau

Stallikon, Uetliburg
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Kanton Basel-Stadt

34 Alle Fundstellen in Basel

35 Riehen, Kirche



Liste der Fundstellen

Name Gemeinde Kanton Schbnenwerd Dietikon ZH

Alt-Bechburg Holderbank SO Sissach Kirche Sissach BL

Altbtiron Altbtiron LU Spitzburg Ramlinsburg BL

Aites Kloster Churwalden GR «Teufelskanzel» Tegerfelden AG

Alt-Homberg Wittnau AG Uetliburg Stallikon ZH

Altisberg Biberist SO Ufdr Mur Sissach BL

Alt-Kienberg Kienberg SO Unteres Biirgli Schwaderloch AG

Alt-Schauenburg Frenkendorf BL Wartenberg Muttenz BL

Alt-Tierstein Gipf-Oberfrick AG

Alt-Wartburg Oftringen AG

Augustinergasse Basel BS

Balm Balm bei Giinsberg SO

BarfuBerkirche Basel BS

Bischofstein Sissach BL

Blauenstein Kleinliitzel SO

Bottenstein Zofingen AG

Biichel Zunzgen BL

Burghalden Liestal BL

Engental Muttenz BL

Engenstein Pfeffingen BL

Fischmarkt Basel BS

Freudenau Untersiggenthal AG

Friedberg Meilen ZH

Frohberg Aesch BL

Frohburg Trimbach SO

Gerbergasse Basel BS

Glanzenberg U nterengstringen ZH

Grenchen Bettlach SO

«Grtinenfeld» Bobikon AG

Gutenfels Bubendorf BL

Hasenburg Bergdietikon AG

Hasenburg Willisau LU

Hilsenstein Domach SO

Horen Kiittigen AG

Humanistisches Gymnasium Basel BS

ImbergaBlein Basel BS

Jaberg Jaberg BE

Kaisten Kaisten AG

Kilchberg Ziefen BL

Kindhausen Bergdietikon AG

Lausen Friedhof Lausen BL

Lbwenburg Pleigne JU

Madeln Pratteln BL

Marktplatz Basel BS

Martinsgasse Basel BS

Maschwanden Maschwanden ZH

Metzgermiihle Chur GR

Nadelberg Basel BS

Odenburg Wenslingen BL

Petersberg Basel BS

Renggen Diegten BL

Reifenstein Reigoldswil BL

Rheinau Rheinau ZH

Rickenbach Rickenbach SO

Riedfluh Eptingen BL

Riehen Kirche Riehen BS

Ringelhof Basel BS

Rittergasse Basel BS

Rohrberg Auswil BE

Schalberg Pfeffingen BL

Scheidegg Gelterkinden BL

Schenkon Schenkon LU

Schoffletenboden Arisdorf BL

Schonenberg Burg BE
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