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Der vorliegende Bericht uber die archaologischen Un

tersuchungen auf der Morsburg in den Jahren 1978/ 

79 ist ein rein grabungstechnischer Bericht. Ein Teil 

des umfangreichen Fundmaterials wird vorgestellt 

und der Versuch unternommen, den freigelegten Ge- 

baudetrakt in einer in sich geschlossenen, relativen 

Bauabfolge darzustellen. Zur Datierung des Traktes 

werden einige Fixpunkte angegeben. Der historische 

Zusammenhang aber muB dem Historiker iiberlassen 

werden.

Die Arbeiten wurden unter der Oberaufsicht von 

Herrn Dr. Drack, Denkmalpflege des Kantons Zurich, 

ausgefiihrt.

Finanziell wurden sie vom Historischen Verein Win

terthur, der Stadt Winterthur und dem Kanton Zurich 

getragen. Der Schweizerische Burgenverein spendete 

einen Beitrag an die Auswertung.

Wissenschaftlich wurde ich von meinem Freund und 

Lehrer Prof. Dr. W. Meyer, Basel, unterstiitzt.

Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen wurden 

von folgenden Herren ausgefiihrt: Dr. Schweingruber 

von der Eidgenbssischen Anstalt fur das forstliche 

Versuchswesen und Dr. Mook vom Laboratorium 

voor Algemene Natuurkunde, Rijksuniversiteit, Gro

ningen NL. Die Metallfunde wurden von Herm

G. Evers am Landesmuseum gesichtet und konser- 

viert. Fur die Unterstiitzung von Direktor Dr.

H. Schneider mbchte ich mich besonders bedanken.

Den grbBten Dank aber mbchte ich all meinen Mitar- 

beitern aussprechen. Unermiidlich sorgten sie, daB 

der Schutt verschwand und die Dokumentation auf 

dem aktuellen Stand blieb.

Dank auch meinem Freund Felix Muller, der mich 

mit seinem Fachwissen unterstutzte; Ph. Morel fiir sei- 

nen Beitrag liber das Bein sowie meinem Onkel Ernst 

Pulver, der die Durchsicht und Reinschrift des Manu- 

skriptes besorgte.

Dieser Bericht sei meinen Eltern gewidmet.

Wiedlisbach im Bipperamt, April 1981

Jakob Obrecht
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Einleitung

Lage und kurze Beschreibung der Morsburg

Die Morsburg liegt auf einem langgestreckten Hugel- 

zug, der sich von Welsikon Richtung Wiesendangen 

erstreckt.1 Sie liegt auf der mehrfach terrassierten 

Schulter dieses Zuges oberhalb des Weilers Morsburg. 

Daneben liegt der Gutshof mit der historischen Wirt- 

schaft zur Morsburg.

Heute fallt von weitem nur der groBe, auf drei Seiten 

mit Megalithmauerwerk verstarkte Turm ins Auge. 

Der Rest ist von einem baumbestandenen Park ver- 

deckt.

Wahrend ihrer Bliitezeit muB die Morsburg eine sehr 

groBe und ausgedehnte Anlage gewesen sein. Heute ist 

davon nur noch der groBe, noch bewohnte und in ein 

Museum umgewandelte Turm erhalten. Die vorgela- 

gerten Gebaude wurden im Laufe der Zeit abgebro- 

chen und zu Stutzmauern der Terrassen umgestaltet. 

Die Mauern, die die beiden Terrassen im Suden der 

Burg einfassen, wurden als Gartenmauem bezeichnet, 

und der bergseitige Graben muBte einem Parkplatz 

weichen und wurde aufgefullt.

Die Gartenmauern erwiesen sich aber wie erwartet als 

Ring- und AuBenmauern von Gebauden.

Die untere baumbestandene Terrasse war sicher auch 

ein Teil der Anlage, und es ist zu vermuten, daB die 

der Morsburg vorgelagerte zweite Terrasse auch ein- 

mal in das Burgareal einbezogen war.

Verlauf derArbeiten

Ursache der Untersuchungen auf der Morsburg war 

ein Mauerfund bei Gartenarbeiten durch den Abwart 

der Morsburg. Darauf fiihrte das Stadtbauamt Win

terthur eine Sondierung durch, wahrend der ein Son- 

dierschnitt entlang der gefundenen Mauer (M4) gezo- 

gen wurde. Leider wurde dieser Schnitt nicht bis auf 

den gewachsenen Boden abgetieft, was danach zu 

einer Unterschatzung der Situation fiihrte. Wahrend 

der Freilegungsarbeiten zeigte sich, daB der gewachse- 

ne Boden ein bis zwei Meter unter der Sohle des Son- 

dierschnittes lag. Die im voraus gemachte Berechnung 

des zu entfemenden Materials stimmte dadurch in 

keiner Weise.

Nach dieser Sondierung wurde auf Initiative des Hi

storischen Vereins Winterthur eine Sondierung im 

grbBeren Rahmen projektiert. Die Kan tonale Denk- 

malpflege iibemahm die Oberaufsicht, und der Kan- 

ton Zurich finanzierte zusammen mit der Stadt Win

terthur den Lowenanteil des Unternehmens.

Die Arbeiten begannen am 16. August 1978 und dau- 

erten bis am 9. November 1979 und wurden mit einer 

Belegschaft von durchschnittlich fiinf Personen ausge- 

fiihrt.

Zuerst war die ganze Infrastruktur zu beschaffen und 

einzurichten. Da zuerst vorgesehen war, die ganze 

Grabungsflache nach abgeschlossener Arbeit wieder 

zuzuschiitten, muBte eine Zwischendeponie gefunden 

werden. Zuletzt blieb die schlechteste der denkbaren 

Lbsungen ubrig: Der Schutt wurde auf der unteren

Abb. 1 Freilegungsarbeiten in Fl/F7, Gebaude B. 1978

130



Abb. 2 Freilegungsarbeiten in F12/F13, GebdudeA. 1979

Terrasse zwischen den Baumen deponiert. Diese De- 

ponie bereitete danach bis zum Ende der Arbeiten 

1979 stetigen Kummer.

Der Verlauf dieser ersten Etappe ist schnell geschil- 

dert. AuBer einer Menge Schutt brachte sie sozusagen 

nichts. Keine datierenden Kleinfunde, kaum zu doku- 

mentierende Schichtenverhaltnisse und zwei freigeleg- 

te Mauern, die in einer groBen Schutthalde ver- 

schwanden, ohne daB ihr Ende abzusehen gewesen 

ware (Abb. 1). Um diese Arbeiten durchzufuhren, 

standen als technische Hilfmittel nur zwei Fbrderban- 

der zur Verftigung, die aber nur dazu dienten, den 

Schutt auf die Deponie zu bringen. Nach AbschluB 

der Arbeiten klaffte ein groBes Loch auf der oberen

Abb. 3 Die in einer spateren Phase zugemauerte Tiire in Ml-Ostteil 

im Gebaude A. Man beachte den Ahrenverband aus sauber geschnitte- 

nen Tuffsteinplatten.
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▲ Abb. 4 Fenster in M8, im ErdgeschoB des Gebaudes A, mit sau- 

ber verputzten Leibungen und Mbrtelglattstrich auf der Bank.

Abb. 5 Die beiden zum Cheminee gehbrenden Sandsteinsaulen in

M8 im 1. Stock des Gebaudes A. ▼
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Abb. 7 Sudlicher Turmanbau mit Megalithmantel. Man beachte, wie ► 

die Umfassungsmauer M2 biindig an die Fuge hinter dem Mega

lithmantel lauft.

Abb. 6 Sandsteinerne Fensterbank in M9. Das Fenster hatte eine 

Mittelsdule und war vermutlich vergittert. Es wurde beim Bau des Kel- 

lerhalses zugemauert. ▼

Abb. 8 Tor in Ml. Schwelle aus Sandstein, die Leibungen sind aus 

Tuffstein. Man beachte den in die Mauer einbezogenen Mauerklotz. ▼
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Morsburg, steingerechter Plan.

Terrasse der Morsburg, und alle Beteiligten waren 

sich einig, daB die Arbeiten im Friihjahr wieder aufge- 

nommen werden miiBten. Im darauffolgenden Winter 

wurden samtliche Funde gewaschen und die Doku- 

mentation ins reine gezeichnet.

Endlich Ende Marz kam das griine Licht fur die zwei- 

te Etappe. Die Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt 

bereits angestellt, so daB die Arbeiten bereits am 

2. April 1979 in Angriff genommen werden konnten. 

Wahrend der nun folgenden Zeit waren im Durch- 

schnitt fiinf Personen im Einsatz. Eine Woche standen 

noch ein paar Schuler der Kantonsschule Rychenberg 

Winterthur zur Verfiigung. Nachdem der Bauplatz 

von neuem eingerichtet worden war, begann wieder 

der Aushub im schweren Schutt. Leider goB es wah-

Abb. 9 Feuerstelle in F10. Hinter den stehenden Steinen gut sichtba- 

rer Abdruck des Kesselgalgens.

72

rend dieser Zeit wie aus Kiibeln, so daB die Arbeiten 

immer wieder unterbrochen werden muBten. Den- 

noch, dank dem groBen Einsatz jedes einzelnen, ka- 

men die Arbeiten vorwarts.

Die groBe Uberraschung kam, als klar wurde, daB im 

Gebaude A das Niveau zwei Meter tiefer lag als in den 

Flachen vom Vorjahr. Dies hieB im Klar text 200 m3 

zusatzlich zu entfernendes Material! Weil es nun nicht 

mehr moglich war, den Schutt liber die Mauer M1 auf 

die Deponie zu befbrdern, wurde kurzerhand ein 

mannhohes Loch durch Ml gebrochen (Abb.2). Der 
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Schutt muBte zwar immer noch hinaufgeschaufelt 

werden, aber man konnte nun ebenerdig zu den For- 

derbandern gelangen, die wiederum das einzige tech- 

nische Hilfsmittel darstellten.

Am Ende der Arbeiten lagen 900 m3 Material zwi- 

schen den Baumen auf der unteren Terrasse. Auf der 

oberen Terrasse lagen zusatzlich 60 m3 Steine, und die 

1978 freigelegten Flachen F9 und F10 waren wieder 

zugeschiittet. Dank einem hervorragenden Traxfahrer 

konnte das Material ohne groBe Schaden am Baumbe- 

stand gegen Ende der Etappe abgefiihrt werden. Zu 

diesem Zeitpunkt war der BeschluB bereits gefallt 

worden, die ausgegrabenen Mauern sichtbar zu las- 

sen. Die Arbeiten wurden am 16. August 1979 been- 

det. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Dokumentations- 

arbeiten abgeschlossen, und der heute sichtbare Trakt 

lag frei.

Die Funde wurden im Winter 1979/80 gewaschen und 

die Dokumentation ins reine gezeichnet. Im Winter 

und im Friihjahr 1981 wurden die Metallfunde im 

Landesmuseum konserviert, die Funde gezeichnet 

und dieser Bericht verfaBt.
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Abb. 10 Mortelboden undMauer M6 in Fl im Gebaude B.

Bauabfolge und Befund

Die Bauabfolge bezieht sich nur auf den freigelegten 

Teil der Burg.

Der Turin ist, mit einer Ausnahme, in diese Betrach- 

tungen nicht einbezogen worden, da die Untersuchun- 

gen den Turm nicht tangierten. Leider konnte auBer 

M4 keine der die Grabungsflache umfassenden Mau- 

ern beidseitig untersucht werden. Aus diesem Grund 

war es nicht mbglich, die Umfassungsmauern M2 und 

M 8 genauer zu datieren.

Die nun dargestellte Bauabfolge milBte nach weiteren 

Untersuchungen mit Sicherheit teilweise korrigiert 

werden.

Phase 1

Bau der Umfassungsmauern M2 und M8. Gleichzei- 

tig wurde das Gebaude A (mit den Mauem M1, M9, 

MIO) im Verband mit M8 gebaut. Das Gebaude A

Abb. 12 Kellerhals mit Gewdlbe. Die obere wie die untere Tiire besa- 

Ben sandsteinerne Bogen und Gewande. Quer im Kellerhals liegend die 

Trockenmauer M13.
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Morsburg, Gesamtplan. Morsburg, Bauphasen.
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Profit PP’(Abb. A).

war ebenerdig durch eine Tiire auf der Ostseite von 

M1 erschlossen (Abb. 3). Das ErdgeschoB erhielt 

durch 4 Fenster (ein Fenster wurde bei neuzeitlichen 

Flickarbeiten zugemauert) in M8 Licht (Abb. 4).

Der Raum im ersten Stock wurde von einem Chemi- 

nee auf der Ostseite dominiert. Dieses war von den 

heute noch sichtbaren Sandsteinsaulen (Abb. 5) flan

kier t. Auf jeder Seite des Cheminees war je ein Fen

ster.

Ein drittes Fenster mit einem Sandsteingewande 

(Abb. 6) war auf der Westseite des Raumes. Ob dieser 

Raum bereits durch die Tiire in M9 oder durch eine 

Treppe von unten erschlossen war, ist ungewiB. Es ist 

lediglich festzuhalten, daB das Gebaude A zu dieser 

Zeit sicher ein Wohnhaus der gehobenen Klasse war. 

Die Umfassungmauern faBten sicher auch das ganze 

Gebiet der unteren Terrasse ein. Es ist auffallig, wie 

die Umfassungsmauern an den siidlichen Anbau des 

Turmes anschlieBen. Sie schlieBen namlich nicht biin- 

dig an den Megalithmantel an, sondern an die Baufu- 

ge, die den Megalithmantel von der urspriinglichen 

Mauer des Anbaues trennt (Abb. 7). Daraus laBt sich 

der SchluB ziehen, daB die Umfassungsmauer vor dem 

Megalithmantel gebaut wurde.

Phase 2

In dieser Phase wurde die Mauer M1 vollendet, d.h.,
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WINTERTHUR

Stadel

Mdrsburg

Archaologische Untersuchungen 1979

Profil SS'/P30.33,37,40,43,45 

1:20

- - - [- 519.00

518.00

- - - [- 517.00

- - - [- 516.00

- - - - J- 515.00

- - - - [- 514.00

- - - - [- 513.00

Braun-lehmig.moderne Einfullung

Gerbllinsen.moderne Einfullung

Hellgrauer Kiessand

Braun -lehmig

Grauer.lehmiger Kiessand

Schutt mit Ziegelresten

Schwarz, humos, verbrannt

Schicht Nr. 1

Schicht Nr.1

Schicht Nr. 2

Schicht Nr. 2

Schicht Nr. 2

Schicht Nr. 3

Schwarz,humos.verbrannt,grosser Anteil an Ziegelschrot Schicht Nr.4

Grau sandig Schicht Nr. 5

Gelb-sandiger Untergrund

Grabungsgrenze

Grober Mauerschutt Schicht Nr. 5

Schwarz, humos.verbrannt Schicht Nr. 6

Mortelsand Schicht Nr. 7

Braun-grau verbrannt Schicht Nr. 8

Mortelsand Schicht Nr. 9

Rot verbrannter sandiger Untergrund Schicht Nr. 10

Profit SS’ (Abb. B).

die Lucke zwischen dem Bau A und M2 wurde ge- 

schlossen.

Sie erhielt ein breites Tor (Abb. 8) gegen Siiden mit 

derselben Schwellenhbhe wie die Tiire in M9.

Weiter wurde die Mauer M4 in der gleichen Art wie 

M1 zwischen Bau A und M2 geklemmt. Diese Mauer 

wurde eindeutig gegen eine zur gleichen Zeit erfolgte 

Terrainerhbhung gestellt. Das Niveau hinter M4 war 

nachher etwa ein Meter tiefer als das heutige Terrain. 

Die Mauer ware ohne riickseitige Auffiillung nicht 

standfest gewesen: der sich gegen unten verjiingende 

Querschnitt von M4 zeigt dies schon. Dieser Auffiil- 

lung muBte sicher ein Gebaude weichen.

Das gleichzeitig zugeschiittete Fenster, turmseitig hin

ter M4, gehorte vermutlich zu diesem Gebaude.

Leider ist das die einzige Spur, die von diesem Bau er- 

faBt werden konnte.

In M4 war eine an M10 grenzende, spater wieder zu- 

gemauerte Tiire, deren Schwellenhbhe leider nicht be- 

stimmt werden konnte. Jedenfalls ist die Verbreite- 

rung der Krone von M4 im Moment nicht anders zu 

deuten. Die Vermutung besteht, daB zu dieser Zeit das 

gleiche wie auf der Frohburg geschah, namlich eine 

drastische interne Redimensionierung der Anlage. 

Diese Erscheinung konnte aber auch in einer der fol- 

genden Phasen erfolgt sein, wurde aber sicher einmal 

durchgefiihrt.2
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WINTERTHUR

Stadel

Mors burg

Archaologische Untersuchungen 1979

Profit RR7P39.46

1:20

r i i i i i i

0 1 2 3 4 5 6

I

Mauerschutt Schicht Nr.1

- - - ]- 513.00

Sandig durch Hitze gerdtet.mit Holzkohleund Mdrtelresten Schicht Nr. 2

Sandig-kiesig gerdtetmit Holzkohleresten Schicht Nr.3

Gelb -sandig mit Holzkohieresten verschmutzt Schicht Nr. 4

Gelb-sandiger Untergrund

Grabungsgrenze

Profit RR' (Abb. C).

Phasen 3 und 4

In diesen Phasen wurde das Gebaude B (M5, Mil) 

gebaut. Wie das Gebaude am Anfang erschlossen war, 

ist ungewiB. Kurz darauf wurden die Mauer M6 und 

der Mortelboden, der an M1 grenzt, eingebaut.

Der Mortelboden kann mit Hilfe des Dolches (Gl) 

einigermaBen datiert werden. Der Dolch wurde in der 

Ritze zwischen Mortelboden und M1 gefunden 

(Abb. 10 und 11). Er ist in die zweite Halfte des 

13. Jahrhunderts zu datieren, also kann dieser Einbau 

um 1300 oder etwas spater angesetzt werden.

Zu dieser Zeit oder etwas spater erfolgte der Einbau 

des Kellerhalses mit seinem Gewolbe (Abb. 12 und 

13). Um ihn uberhaupt beniitzen zu kbnnen, muBte in 

M9 eine lure gebrochen werden. Das Fenster in M9 

(Abb. 6) wurde zugemauert. Durch den Bau des Kel

lerhalses bekommt auch das Tor in M2 (zwischen M4 

und M 5) einen Sinn.

Vermutlich diente von diesem Zeitpunkt an das Erd- 

geschoB des Gebaudes A als Keller. Der Bau des Kel

lerhalses laBt sich anhand der gefundenen Ofenka- 

chelfragmente aus dem Pfostenloch in F 14b (Abb. 14) 

in die Mitte des 14. Jahrhunderts datieren.
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WINTERTHUR

STADEL

MORSBURG 

archdolog. Untersuchungen 1978

PROFIL MM'/P21 

1:20

1

1

I

I I l
- - - 516

57.65 59.34

16.11 16.20

LEGENDE:

Humus Schicht Nr. 1

grau gebanderter Mergel Schicht Nr. 1

hellbraun mergelig Schicht Nr. 4 

roter Mergel

roter Mergel mit Brandresten

gelber sandiger Untergrund

grau sandig

humbs violett verbrannt Schicht Nr. 5

Mortelhorizont

Holzkohlereste

Profil MM’ (Abb. D).
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Abb. 13 Gewdlbe aus Tuffstein des Kellerhalses.

Phase 5

In dieser sicher nur sehr kurzen Phase wurde dieser 

Teil der Burg noch einmal umgestaltet. Vermutlich 

wurde im Gebaude A ein neuer Boden eingezogen und 

das ErdgeschoB mit einer Treppe erschlossen. Anders 

ist die zugemauerte Tur des Kellerhalses nicht zu er

klaren. Das Tor in Ml wurde vielleicht schon beim 

Bau des Kellerhalses zugemauert, konnte aber genau- 

sogut erst zu diesem Zeitpunkt zugemauert worden 

sein (Abb. 15).

Der Boden des Erdgeschosses des Gebaudes A wurde 

abgesenkt, was das Fehlen der Kulturschicht erklaren 

wurde. Im Gebaude B erfolgte dasselbe. Auf der rest

lichen Flache (nicht vom Mbrtelboden bedeckt) wur

de der Boden um einen Meter unter die Fundament- 

unterkante abgetieft. Um diesen Boden uberhaupt er- 

reichen zu kbnnen, muBte eine Treppe (Abb. 16) ge- 

baut werden. Es ist anzunehmen, daB auch die Ttire in 

M11 zu diesem Zeitpunkt erstellt wurde. Es ist aber 

nicht auszuschlieBen, daB die Tiire schon vor der Ab- 

tiefung des Bodens bestanden haben konnte. Jeden- 

falls aber ist die Tiire in M11 ausgebrochen worden.

Auch die Treppe in F14 wurde gebaut (Abb. 17). Die 

Treppe konnte aber auch bereits anschlieBend an den 

Abb. 14 Pfostenloch in F14b. Der Abdruck des viereckigen Pfostens 

und der Keilstein sind gut zu erkennen.

Bau des Kellerhalses gebaut worden sein. Jedenfalls 

diente sie als Verbindung zwischen dem Turm und 

den Gebauden A und B sowie dem Tor in M1.

Phase 6

Den Beginn dieser letzten Phase scheint ein Brand auf 

der Burg oder in einem Teil der Burg einzuleiten. Der 

Bautrakt wurde nun zum Schuttplatz.

Das Gebaude A wurde aufgegeben. Der Holzboden 

des Gebaudes muB eingestiirzt sein. Durch die Hebel- 

wirkung der Decke und der Balken wurde die zuge

mauerte Tur des Kellerhalses im oberen Teil wieder 

aufgebrochen. Der Brandschutt wurde in das Gebau

de A und in den Kellerhals geschiittet. Einzig im Ge

baude B wurde noch einmal aufgeraumt, anders ist 

das Fehlen der Kultur- und Brandschichten nicht zu 

erklaren.

Der Platz in F15 und die Treppe in F14 wurden noch 

gebraucht, denn der Platz wurde wieder planiert und 

wegen der Erhbhung des Terrains auch die Treppe im 

Bau B um einen Tritt erhoht. Um einen AbschluB ge- 

gen den Schutt zu erhalten, wurde die Trockenmauer 

M12 aufgeschichtet. Das Tor in M2 wurde vermutlich

142



◄ Abb. 15 Zugemauerte und spater wieder aufgebrochene untere Jure 

des Kellerhalses.

zugemauert, da es seinen Sinn j a eingebtiBt hatte. Bald 

aber wurde auch das Tor in M1 zugemauert. Es muB 

viel Schutt und Abbruchmaterial herumgelegen ha- 

ben, denn um das Tor zuzumauem, wurde ein groBer 

Mauerklotz direkt einbezogen (Abb. 8). Die Tiire in 

M4 wurde auch zugemauert. So bildeten nun die 

Mauern M4 und MIO den AbschluB der Burg gegen 

Siiden.

Nachdem die ganze Flache mit Schutt gefiillt war, 

wurde der Teil als Garten benutzt. Reb-, Lust- und 

Gemiisegarten sind belegt.

Schichtenverhaltnisse und Befunde

Die Schichtenverhaltnisse sahen wahrend der Gra- 

bung sehr kompliziert aus, gegen Ende der Grabung 

wurden sie aber ziemlich iibersichtlich. Der GroBteil 

der erkannten Schichten waren reine, zufallig entstan- 

dene Deponieschichten.

Reine Kulturschichten fanden sich nur in F14 und

Abb. 16 Treppe im Gebaude B.

143



F15; der Rest war reine Einfullung. Ein Schnitt durch 

eine modeme Bauschuttdeponie wiirde, auBer ande- 

ren Materialien, etwa denselben Befund bringen.

Aus diesem Grund werden anschlieBend nur einige 

wichtige Schichten besprochen.

F14 und F15

Profil PP’ (Abb. A)

In diesen Flachen wurden die einzigen datierenden 

Artefakte gefunden.

Fur die relative Bauabfolge existiert nur ein einziger 

sicherer Fixpunkt, namlich die Fullung aus Ofenlehm 

(Schicht Nr. 7) im Pfostenloch in F 14b (Abb. 14).

Das Loch war aus dem Gewdlbeiiberbau geschrotet 

worden. Darin war mit Hilfe von Ofenlehm und 

Keilsteinen ein viereckiger Pfosten eingebunden. Im 

Ofenlehm fanden sich noch Becherkachelfragmente 

vom Typ 4, die sich um 1300 einordnen lassen.

Ob der Pfosten als Treppengelander oder Wandpfo- 

sten diente, war nicht zu deuten. Als Gelanderpfosten 

hatte er nur Sinn, wenn ein Teil des Gewolbes schon 

eingebrochen gewesen ware.

Im Zwickel des Gewolbeiiberbaus, der an M4 gelehnt 

ist, fand sich folgender Aufbau:

Uber dem Gewdlbeiiberbau lag ein Mbrtelglattstrich, 

auf dem wiederum eine diinne Kulturschicht lag. Dar

in lagen Knochen, Eierschalen und Fischknochen, lei- 

der wurde darin keine Keramik gefunden. Dariiber 

lag eine schlecht gemortelte Steinpflasterung ohne 

Kulturschicht. Zu was fur einer Konstruktion diese 

Boden gehdrten, konnte nicht eruiert werden.

Die Treppe in F14 steht auf einer Auffiillung, die 

mehrere Mbrtelhorizonte enthielt, die nur als Bauho- 

rizonte gedeutet werden konnten: Bauhorizonte der 

Mauern M1, M9 und M11.

Eine letzte Planie muBte nach dem Bau der Treppe, 

die in das Gebaude B fiihrt, eingebracht worden sein, 

denn die Treppe muBte im nachhinein um eine Stufe 

erhbht werden.

Leider war es wegen akuter Einsturzgefahr nicht mbg- 

lich, die beiden Flachen bis auf den gewachsenen Bo

den zu untersuchen. Es ist zu vermuten, dab ausge- 

rechnet in diesen Flachen noch eine ungestbrte Stra

tigraphic vorhanden sein konnte.

F12, F13 und F16

ProfilSS’und ProfilRR’ (Abb. B und C)

Die beiden grundverschiedenen Flachen lassen sich 

gut zur Ubereinstimmung bringen.

Unter riesigen Mengen Schutt lagen die Schichten 

F12, F13/8, F13/9. Diese eingefiillten Brandschich- 

ten enthielten nur Funde aus dem 13. und 14.Jahr- 

hundert. Sie entsprechen den Schichten F16/2 und 

F16/3.

Die obengenannten Schichten von F12, F13 und F16 

laufen durch das Loch in der Tiirzumauerung des Kel- 

lerhalses zusammen. Es ist also naheliegend, daB sie 

zum selben Zeitpunkt abgelagert wurden. Das heiBt 

aber auch, daB die Zumauerung vor der Ablagerung 

wieder aufgebrochen worden sein muB.

Die ungeheure Menge an Kleinfunden verlangte di- 

rekt nach einer naheren Untersuchung dieser Schich

ten. Es wurden dann auch zwei naturwissenschaftliche 

Untersuchungen durchgefiihrt. Namlich eine Unter

suchung der organischen Beimengungen und eine 

C-14-Datierung der Holzkohleresten.

Das Labor fur fossiles und historisches Holz an der 

Eidgenbssischen Anstalt fur das forsthche Versuchs- 

wesen lieferte folgenden, hier zusammengefaBten Be- 

richt:

Die Brandschichten von F16/2 und F16/3 enthielten 

folgendes organische Material:

- Haufige Reste von verkohlten Hirsekbrnern.

- Verkohlte Reste von Erbsen und Getreidekbrnem.

- Reste von Birnen (Dbrrobst).

- Eierschalen.

- Reste von stark verkohlten und mit einer porbsen 

Kohlemasse iiberzogenen Gewebefragmenten und 

einer Schnur.

Abb. 17 Treppe in Fl4. Hinter der Treppe der Gewdlbeiiberbau.
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Die gefundenen Holzkohlestiicke stammten von gro- 

Ben Balken (Bauholzer). Namlich von:

- Eiche

- Fichte

- Tanne

Weiter war das Stuck eines Kernobstastes darunter.

Die Alter sbestimmung nach der C-14-Methode wurde 

vom Laboratorium voor Algemene Natuurkunde, 

Rijksuniversiteit, Groningen NL durchgeftihrt.

Die Untersuchung brachte folgende Resultate:

- F16/3 1065 ± 25

- F13/11 1150 ±40

Diese Resultate sind folgendermaBen zu interpretie- 

ren: Fur F16/3, was F12, F13/8 entspricht, bewegt 

sich die C14-Datierung zwischen den Jahren 1040 und 

1090.

Samtliche Funde dieser Schicht stammen aber aus 

dem 13./14. Jahrhundert. Es muB sich also um Holz 

handeln, das um 1100 geschlagen wurde und das in 

einem Gebaude bis ins 14. Jahrhundert Verwendung 

fand. Es ist absolut mbglich, daB ein Holz untersucht 

wurde, das bereits zum zweiten- oder drittenmal als 

Bauteil Verwendung fand. Das Fehlen von Funden 

aus dem 11. und friihen 12. Jahrhundert laBt auf eine 

Bautatigkeit, die in die Tiefe gerichtet war, schlieBen. 

Anders ist das Fehlen von Funden aus dem 11. und 

friihen 12. Jahrhundert nicht zu erklaren.

Die Proben aus F13/11 entsprechen etwa dem vermu- 

teten Baudatum des Gebaudes A. Das heiBt aber 

nicht, daB vorher auBer dem Turm keine anderen 

Steinbauten existiert hatten. Im Fundament von M2 

wurden eindeutig Mauerbrocken festgestellt, die nur 

von alteren Mauem stammen konnen.

Als Zusammenfassung die zwei wichtigsten Resultate:

- Der Nachweis von Konstruktionsholz um 1100.

- Eine Auswahl des Speisezettels der Bewohner.

Woher der Brandschutt stammt, ist ungewiB. Sicher 

aber stammt er aus einem fiber langere Zeit bewohn- 

ten Wohnhaus.

F9, F10

Profit MM’ (Abb. D)

In den beiden Flachen wurden total andere Schicht- 

verhaltnisse angetroffen. Der grobe Mauerschutt fehl- 

te vollkommen. Der sich nach unten verjiingende 

Querschnitt von M4 lieB keine Zweifel offen, daB das 

Material entweder vor oder wahrend des Baues von 

M4 abgelagert worden sein muBte. M4 ware ohne die

se Stiitze namlich nicht standfest.

Unter dieser Einfiillung lag die verbrannte, diinne 

Schicht F10/5. Es war nicht genau zu bestimmen, ob 

es sich um eine abgeraumte Brandschicht oder um 

eine diinne Kulturschicht handelt.

Abb. 19 Die Mbrsburg um 1670, dargestellt von einem unbekannten 

Zurcher Maier.
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Darin aber lag die Feuerstelle mit dem schon sichtba- 

ren Pfostenloch des Kesselgalgens (Abb. 9).

Die Feuerstelle und das zugeschiittete Fenster in M2, 

turmseitig von M4, lassen vermuten, daB vor dem Bau 

von M 4 auf diesem Platz ein Gebaude stand. Grund- 

rifi und Aussehen waren nicht zu bestimmen. Zu ver

muten ist femer, daB die Feuerstelle und das Fenster 

nicht zum gleichen Bau gehbren. Eine ebenerdige Feu

erstelle und ein Fenster mit Tuffsteingewande lassen 

sich schlecht unter einen Hut bringen.

Leider lag in der die Feuerstelle enthaltenden Schicht 

keine Keramik, einzig zwei Rutenfragmente von Huf- 

eisen kamen zum Vorschein. Das Alter dieser Hufei- 

sen kann man ins 13. Jahrhundert ansetzen, sie taugen 

aber fur eine genauere Datierung wenig.

1 Die genauen Koordinaten tauten: Landeskarte 1:50000, Blatt 216; 

Morsburg: 700150/266320.

2 Meyer, Die Frohburg, S.8.

Die Kleinfiinde

Keramik

Der vorgelegte Katalog stellt eine grobe Auslese dar 

und erhebt nicht den Anspruch, vollstandig zu sein.

Es hatte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, das 

mehrere hundert Fragmente umfassende Material 

vollstandig zu bearbeiten.

Ofenkeramik

Ofenkacheln waren relativ haufig und in alien Lagen 

vertreten. Am meisten vertreten ist der Typ A5.

Auffallend sind die mit weiBer Engobe verzierten 

Fragmente von Pilzkacheln (A 7, A 8). Der Stil erin- 

nert stark an die verzierte Biigelkanne B16.

Geschirr- und Gebrauchskeramik

Die Geschirrkeramik ist in alien Lagen vertreten, fehlt 

aber fast vollkommen in F9 und F10.

Zeitlich ist die Keramik vom 12. Jahrhundert an bis in 

die Neuzeit vertreten. Am haufigsten aber sind Stiicke 

ausdem 13. und 14. Jahrhundert belegt.

Auffallend (wie bei der Ofenkeramik) ist die sparlich 

vertretene glasierte Keramik aus dem 14. Jahrhundert. 

Erwahnenswert ist sicher auch das Fragment eines 

Kruges aus Steingut.

Zierkeramik

Die Zierkeramik stamrnt aus Schichten mit groBen 

Bestanden an Funden aus dem 13. und 14.Jahrhun- 

dert. Leider wurde das Aquamanile im ersten Abstich 

gefunden und ist dadurch nicht naher zu datieren.
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Gias

Die abgebildeten Stiicke sind nur eine Auslese. Neben 

Gebrauchsglas wurde auch viel weiBes und grimes 

Fensterglas gefunden.

Stein

Abgebildet wurde nur ein, vermutlich neuzeitlicher, 

Wetzstein. Im Schutt lagen aber zahlreiche fragmen- 

tierte Hausstiicke von Tur- und Fenstergewanden aus 

Sand- und Tuffstein.

Im Schutt von F12 lag auch das Fragment eines 

Miihlsteins.

Bein

Leider ist es nicht gelungen, jemanden zu finden, der 

die groBe Menge von Tierknochen bearbeitet hatte. 

Aus diesem Grund bleibt dieses kulturgeschichtlich 

interessante und wichtige Material ohne weitere Er- 

wahnung.

Metall

Eisen

Hier wurde versucht, einen umfassenden Katalog der 

ausgewahlten Kleinfunde vorzustellen.

Es sei bemerkt, daB mehrere hundert Stiicke, vor al- 

lem Nagel und Beschlage, nicht konserviert wurden.

Herausragende Stiicke sind sicher der Dolch und das 

Nasal.

Aber auch Handwerk und Landwirtschaft sind an- 

hand der Funde zu belegen.

DaB auf der Morsburg eine Schmiede gewesen sein 

kbnnte, ist anhand von zwei GuBluppen (nicht abge

bildet) zu vermuten. Mit Absicht wurden einige Stiik- 

ke unbekannter Verwendung, die ihrer Deutung bar

ren, mit einbezogen.

Buntmetall

Der Bestand an Buntmetallstiicken ist sehr klein.

Der sauber gearbeitete Riegel (Hl), das Bein des 

bronzenen Pferdes (H4) und die Schelle, die genau- 

sogut eine «Belle» fiir an den Stander eines Falkens 

sein kbnnte, zeugen vom gehobenen Lebensstandard 

der Bewohner. Wei ter wurden noch Stiicke eines sehr 

fein gezogenen Kupferdrahtes (nicht abgebildet) ge

funden, der nach der Fundlage aus dem 13./14. Jahr

hundert stammen muB.



Fundkatalog

A Ofenkeramik

Al

Randfragment einer Becherkachel. Rand umgelegt 

und glattgestrichen. Dunne Wandung. Gewulstet, 

evtl. nachgedreht. Gelblicher, mittelharter Brand.

- Tauber, Herd und Ofen: Abb. 208, Nr. 69

Fundlage: F5/5

Zeitstellung: Mitte 13. Jahrhundert.

A2

Fragment einer Becherkachel. Auffallend diinner Bo

den. Gleiche Verarbeitung wie A1.

Fundlage: F5/5

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, Mitte.

A3

Napfkachel. Die Kachel wurde formgetreu, aber zer- 

brochen gefunden. Trichterfbrmige Wandung mit 

durchgehenden Riefeln. Verdickter Rand mit horizon

taler, gerundeter Lippe. Leichte Hohlkehle auf der 

Randoberseite. Ziegelroter, harter Brand. Auf der In- 

nenseite olivgriiner Glasurrest.

- Tauber, Scheidegg, B 76

Fundlage: F13/7

Zeitstellung: Um 1300 oder jiinger.

A4

Fragment einer Napfkachel. Gerundete Lippe mit aus- 

gepragter Hohlkehle auf der Oberseite. Durchgehende 

Riefeln. Harter, ziegelroter Brand. Mit Drahtschlinge 

abgeschnitten.

- Muller, Bischofstein, B17

- Tauber, Scheidegg, B 27

Fundlage: F8/3

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, Ende.

A5

Fragment einer Napfkachel. Schwach verdickter 

Rand. Auf der Innenseite Hohlkehle, die gegen die 

Wandung mit einer Leiste abgesetzt ist. Wandung 

beidseitig mit Riefeln, auf der Innenseite aber sehr 

schwach. Boden leicht eingedellt, mit der Drahtschlin

ge abgeschnitten. Harter, roter Brand. Dieser Typ ist 

am meisten vertreten. Es scheint sich um die jiingste 

Form der hier gefundenen Napfkacheln zu handeln. 

Auffallenderweise erscheint dieser Typ hier immer un- 

glasiert.

- Meyer, Alt-Wartburg, B333

- Tauber, Herd und Ofen, Abb. 209, Nr. 79-87 

Fundlage: F8/2

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, 2.Halfte.

A6

Fragment einer Pilzkachel. Tubus beidseitig mit Rie

feln, die innen viel starker ausgebildet sind. Der Rand 

ist nach auBen leicht verdickt und nach auBen abge- 

strichen. Mit der Drahtschlinge abgeschnitten. Der 

Pilz auBen mit Riefeln, aber innen glatt ausgedreht. 

Harter, braunroter Brand.

- Tauber, Herd und Ofen, Typentafel 13, Nr. 4 

Fundlage: F8/2, F8/3

Zeitstellung: Anfang 14. Jahrhundert.

A7

Fragment einer Pilzkachel. Diinne Wandung, harter, 

ziegelroter Brand. Auf der AuBenseite ringformige 

Verzierung von weiBer Engobe.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Anfang 14. Jahrhundert.

A8

Fragment einer Pilzkachel. Diinne Wandung. Ansatz 

des auBenliegenden Wirbels erkennbar. Roter, harter 

Brand.

Verziert mir zwei umlaufenden Bandem von weiBer 

Engobe.

Fundlage: F12/7

Zeitstellung: Anfang 14. Jahrhundert.

A9

Fragment einer Nischen- oder Kranzkachel. Modelge- 

preBtes durchbrochenes Blatt. Ansatz eines Bogens in 

gotischem MaBwerk mit Krabbe. Aufgesetzter Tubus. 

Front braun glasiert, MaBwerk und Krabbe durch 

vorgangige Engobierung grim. Ziegelroter, harter 

Brand.

- Meyer, Alt-Wartburg, B390

- Muller, Bischofstein, B 51

- Tauber, Scheidegg, B93

Fundlage: F15/13

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, Mitte.

A10

Fragment eines Kacheltubus. Hinten offen, also fur ein 

undurchbrochenes Blatt. Der Tubus ist hinten vierek- 

kig und wird gegen das Blatt hin rund. Scheibenge- 

dreht, der hintere Teil wurde von Hand eckig gearbei- 

tet. Ziegelroter, harter Brand.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, 2.Halfte.
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B Geschirrkeramik

Bl

Randscherbe eines Topfes. Aus dem Hals geschwun- 

gener, oben gerundeter Rand. Auf der Schulter riefel- 

fbrmige Drehspuren. Hellroter, harter Brand.

Fundlage: F12, zerdriickt in einem Balkenloch von 

Ml.

Zeitstellung: 12. Jahrhundert.

B2

Randscherben eines Topfes. Lippenrand und kurzer 

Hals. Grauer Ton mit ziegelroter Oberflache. Mittel- 

harter Brand.

- Schneider, Alt-Regensberg, B 50

Zeitstellung: Um 1200.

B3

Schulterfragment eines Topfes. Drei Reihen mit Rad- 

chendekor. Braunroter, harter Brand, AuBenseite 

schwarz.

- Muller, Bischofstein, A 38

Fundlage: F6/1

Zeitstellung: 13. Jahrhundert.

B4

Randscherbe eines Topfes. Aus der Schulter ge- 

schwungener Rand mit kantiger, unterschnittener 

Hangeleiste. Gerundeter Hals. Brauner, harter Brand.

- Tauber, Scheidegg, A 25

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, Mitte und 2. Halfte.

B5

Randscherbe eines Topfes. Aus der Schulter ge- 

schwungener, gerundeter Rand mit abgesetzter Han

geleiste. Gerundeter Hals. Ziegelroter, harter Brand.

- Meyer, Alt-Wartburg, B 71

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, 2. Halfte und Anfang 

14. Jahrhundert.

B6

Randscherbe eines Topfes. Geschwungener, runder 

Rand mit kantiger, unterschnittener Hangeleiste. 

Grauer, mittelharter Brand. Spater noch einmal redu- 

zierend iiberbrannt.

- Tauber, Scheidegg, A18-A 45

Fundlage: F 13/8

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, Mitte und 2. Halfte.

B7

Randscherbe eines Topfes. Geschwungener, stark ver- 

dickter runder Rand. Gerundete Leiste. Auf der 

Schulter regelmaBiger Riefeldekor. Braunroter, mit

telharter Brand.

- Meyer, Alt-Wartburg, B 44

Fundlage: F12/10

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, Mitte und 2. Halfte.

B8

Randscherbe eines Topfes. Geschwungener, verdickter 

Rand mit kleiner Hangeleiste. Runder Hals. Roter, 

harter Brand.

- Tauber, Scheidegg, A18-A 45

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, Mitte und 2. Halfte.

B9

Randscherbe eines Topfes. Verdickter Rand, wenig 

ausladend. Schwache, gerundete, vom Rand abgesetz- 

te unterschnittene Leiste. Roter, harter Brand.

- Tauber, Scheidegg, A 60

Fundlage: F13/7

Zeitstellung: Um 1300.

B10

Randscherbe eines Topfes. Ausladender Rand mit 

weit abgesetzter, runder Hangeleiste. Runder Hals. 

Roter, harter Brand.

- Meyer, Alt-Wartburg, B 62

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, 2. Halfte und beginnen- 

des 14. Jahrhundert.

Bll

Randscherbe eines Topfes mit Leistenrand. Auf der 

Schulter unregelmaBige, durchgehende Riefeln. Hell- 

brauner, harter Brand.

- Scheidegger, Alt-Regensberg, B114

Fundlage: F11/2

Zeitstellung. Beginnendes 14. Jahrhundert.

B12

Randscherbe eines Topfes mit vom Rand abgesetzter 

Hangeleiste. Innen abgestuft. Grauer, harter Brand. 

Fundlage: F12/3

Zeitstellung: Vermutlich nach 1300.

B13

Randscherbe eines Topfes mit innen gestuftem Kar- 

niesrand. Grauer, harter Brand.

- Schneider, Alt-Regensberg, B121

Fundlage: F 6 /1

Zeitstellung: Vermutlich 14. Jahrhundert, Mitte.

B14

Randscherbe eines Topfes mit innen gestuftem Lip

penrand. Innen oliv glasiert, auBen sind nur einige 

Flecken vorhanden. Ziegelroter, harter Brand.

- Schneider, Alt-Regensberg, B119

Fundlage: F13/8
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Zeitstellung: 14.Jahrhundert, 2.Halfte bis 15.Jahr- 

hundert.

B15

Wandscherbe mit Rundhenkelansatz. Grauer, mittel- 

harter Brand, spater noch einmal reduzierend ge- 

brannt. Erinnert stark an B6.

Fundlage: F16/3

Zeitstellung: Vermutlich 13.Jahrhundert, Mitte bis 

2.Halfte.

B16

Fragment einer kleinen Biigelkanne mit einfachem 

Lippenrand. Auf der Schulter zwei gerundete Riefeln. 

Topf gedreht, Biigel und AusguB gewiilstet. Als Ver- 

zierung zwei weiBe Engobentupfer. Roter, harter 

Brand. Die Art der Verarbeitung, des Brandes und vor 

allem der Verzierung erinnert stark an die Pilzkachel- 

fragmente A7 und A 8.

- Muller, Bischofstein, A75-A76

Fundlage: F16/2

Zeitstellung: Vermutlich beginnendes 14.Jahrhun

dert.

B17

Fragment einer kleinen Biigelkanne mit knolligem 

Lippenrand. AusguB gewiilstet und mit dem Draht (?) 

auf die richtige Lange abgeschnitten. Roter, harter 

Brand.

- Muller, Bischofstein, A 75-A 76

Fundlage: F13/10

Zeitstellung: um 1300.

B18

Fragment einer Flasche. Enger AusguB und gesattelter 

Henkel, seidige Oberflache. Grauer, harter Brand.

- Schnyder, Keramik des Mittelalters, Abb. 4 

Fundlage: F12/2

Zeitstellung: Vermuthchum 1300 und j linger.

B19

Randscherbe eines Henkeltopfes mit innen gekehltem 

Trichterrand. Roter, harter Brand.

- Meyer, Alt-Wartburg, B 88-B 91

- Meyer, Miilenen, A12

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Um 1300.

B20

Randscherbe eines Henkeltopfes mit innen gekehltem 

Trichterrand. Henkel mit rundem Querschnitt, recht- 

winklig abgebogen und in der Ecke flachgedriickt.

- Meyer, Alt-Wartburg, B 88-B 91

- Meyer, Mulenen, A12

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Um 1300.

B21

Randscherbe eines Topfes oder einer Henkelkanne mit 

innen gekehltem Trichterrand. Gewiilsteter Henkel 

mit abgerundetem Rechteckquerschnitt. Ziegelroter, 

harter Brand.

- Schneider, Alt-Regensberg, B213

- Tauber, Scheidegg, A108

Fundlage: F13/7

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, l.Halfte.

B22

Randscherbe eines Topfes oder einer Henkelkanne mit 

innen gekehltem Trichterrand. Gesattelter Henkel. 

Hellbrauner, harter Brand. Sehr saubere Arbeit. 

Fundlage: F12/7

Zeitstellung: 14.Jahrhundert, l.Halfte.

B23

Wandscherbe eines Henkeltopfes. Innen oliv glasiert, 

am Henkel einige Glasurspritzer. Auf der Wand 

schmale Riefeln. Gewiilsteter Henkel, schrag ange- 

bracht. Ziegelroter, harter Brand. Das Stuck erinnert 

stark an B14.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, 2.Halfte bis 15.Jahr

hundert.

B24

FuB eines DreifuBtopfes mit rundem Querschnitt. FuB 

und Boden gewiilstet. Roter, harter Brand.

- Meyer, Miilenen, A15

- Schneider, Alt-Regensberg, B 220

Fundlage: F13/7

Zeitstellung: Um 1300.

B25

Tiillengriff vermutlich zu einem Topf gehdrend. Gro- 

Ber, olivfarbener Glasurfleck. Harter, ziegelroter 

Brand.

- Schnyder, Keramik des Mittelalters, Abb. 2 und 

Abb. 3

Fundlage: F12/6

Zeitstellung: Vermutlich 14. Jahrhundert, Mitte und 

jiinger.

B26

Gesattelter Biigel mit Kerbdekor, vermutlich einer 

Biigelkanne. Roter, harter Brand.

Fundlage: F14/13

Zeitstellung: Vermutlich ab 1300.

B27

Fragment einer Schussel mit gerundetem Lippenrand. 

Boden eingedellt. Bodenunterseite sehr grob. Wand 

und Bodenoberseite sauber gedreht. Roter, harter 

Brand.
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- Meyer, Mulenen, A 51

- Tauber, Scheidegg, Alli (viel dunnwandiger) 

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 14. und 15. Jahrhundert, nach Fundlage 

eherim 14. Jahrhundert.

B28

Randscherbe einer Schussel mit Kragleistenrand. In- 

nen weiB engobiert und griin glasiert.

Fundlage: F 13/3

Zeitstellung: Vermutlich ab oder um 1400.

B29

Fragment einer Schussel mit einfachem, nach innen 

abgestrichenem Rand. Roter, harter Brand.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 14. und 15. Jahrhundert, nach der Fund

lage eherim 14. Jahrhundert.

B30

Randfragment eines Ohrennapfes. Einfacher, nach in

nen abgestrichener Rand. Das ganze Stuck ist gewul- 

stet. Innen weiB engobiert und griin glasiert.

Fundlage: F12/10

Zeitstellung: Ab oder um 1400.

B31

Randscherbe einer Schale mit karniesartigem Rand. 

Grauer, harter Brand, innen seidige Oberflache.

- Schneider, Alt-Regensberg, B 126

Fundlage: F12/5

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, 2. Halfte.

B32

Randscherbe einer Schussel mit Kragleistenrand. 

Grauer, harter Brand.

Fundlage: F 16/2

Zeitstellung: Vermutlich um 1400 und j linger.

B33

Fragment eines Deckels. Flache Scheibe. Rand mit 

nach auBen gezogener Oberkante. Mittelknauf mit 

lippenahnlichem Rand und Knubbe in der Mitte. Ge- 

dreht und mit Drahtschlinge abgeschnitten. Grauer, 

harter Brand.

- Muller, Bischof stein, A 48

- Tauber, Scheidegg, Ahnlichkeit mit A107

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Um 1300.

B34

Fragment eines Deckels. Flache Scheibe. Rand ge- 

rundet nach oben gezogen. Auf der Oberseite kraftige 

Riefeln.

Fundlage: F13/7

Zeitstellung: Um 1300.

B35

Fragment eines kegelfbrmigen Deckels. Gerundeter 

Rand. Scheibengedreht. Braunroter, harter Brand.

- Schneider, Alt-Regensberg, B 239

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, 2. Halfte.

B36

Fragment eines kegelfbrmigen Deckels. Rand ver- 

dickt. Schwache Riefeln auf der Oberseite. Harter, zie- 

gelroter Brand.

Fundlage: F14/13

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, 2. Halfte.

B37

Fragment eines flachen Deckels mit Mittelknauf. Der 

Deckel war mindestens einmal rund durchbrochen, 0 

15 mm. Oberflache olivgriin glasiert, sehr schwach 

weiB engobiert. Roter, mittelharter Brand.

- Meyer, Alt-Wartburg, B 106

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Vermuthchum 1400.

Lampen

B38

Fragment einer Lampe. Schwach verdickter, nach au

Ben schrag abgestrichener Rand. Boden schwach ge- 

rundet. Gewulstet nachgedreht und mit der Schlinge 

abgeschnitten. Weicher, grauer Brand.

- Meyer, Alt-Wartburg, B 232

- Muller, Bischof stein, A105

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, 2. Halfte.

B39

Fragment einer Lampe. Oben gerundeter, auBen gera- 

de abgestrichener Rand. Flacher Boden, hellbrauner, 

harter Brand.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Vermutlich um 1300.

B40

Fragment einer Lampe. Verdickter, leicht gerundeter, 

nach auBen schrager Rand. Scheibengedreht. Roter, 

harter Brand.

- Meyer, Alt-Wartburg, B256

Fundlage: F13/5

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, eher 2. Halfte.

B41

Fragment einer Lampe. Nach innen gezogener Lip

penrand. Scheibengedreht. Roter, harter Brand.

Fundlage: F 13/6

Zeitstellung: Vermutlich 14. Jahrh., eher 2. Halfte.
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Steingut

B42

Randscherbe eines kleinen Topfes mit Trichterrand. 

AuBen feine umlaufende Rillen. Graues Steingut mit 

brauner Oberflache.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Unbestinunt, kbnnte nach der Fundlage 

aus dem 14. Jahrhundert stammen.

Spinnwirtel

B43

Spinnwirtel von kugeliger Form mit einer Rille. Grau- 

er Brand.

- Muller, Bischofstein, A151

- Tauber, Scheidegg, A167

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 13./14.Jahrhundert; wenn 13.Jahrhun

dert eher 2. Halfte.

B44

Spinnwirtel von kugeliger Form mit drei Rillen. Grau- 

er Brand.

- Muller, Bischofstein, A152

- Tauber, Scheidegg, A163

Fundlage: F12/2

Zeitstellung: wie B43.

C Zierkeramik

Cl

Fragment einer Figur. Handgeformt. Der Korper muB 

hohl gewesen sein. Kopfschmuck (Haube oder Haar- 

tracht) abgebrochen. Dunkelgrauer Brand.

- Muller, Bischofstein, C1

Fundlage: F3/8

Zeitstellung: Vermutlich 13. Jahrhundert, 2. Halfte.

C2

Siehe C3. Identisches Stuck.

C3

ModellgepreBte Tonfigur. Auf der Riickseite sind 

Arme und Leib nachgeschnitten. Die Figur halt einen 

Vogel in der Hand. Vermutlich eine Taube.

Bei C3 sind Reste von weiBer Engobe erkennbar. Ro- 

ter Brand.

- Schnyder: Keramik des Mittelalters, Abb. 13, Ahn- 

lichkeiten mit der fiinften Figur.

Fundlage: F3/8

Zeitstellung: 14. Jahrhundert.

C4

Fragment eines Figilrchens, RoB und Reiter darstel- 

lend. Der Reiter tragt eine Schlappmiitze.

Handgeformt: Roter Brand. Vermutlich ein Spielzeug. 

Fundlage: F13/4

Zeitstellung: Unbestimmt, vermutlich 14. Jahrhun

dert.

C5

Fragment einer modelgepreBten Tonfigur. Die Riick- 

seite ist nicht uberarbeitet. Hellbrauner Brand.

Verwendungszweck unbestimmt. Als Spielzeug 

scheint es etwas zu groB. Ahnlichkeiten mit Kopfen 

von Kranzkacheln sind vorhanden. Dagegen spricht 

eigentlich nur der uniiberarbeitete Hinterteil. Es be- 

stehen aber auch Ahnlichkeiten mit der Figur von der 

Alt-Schauenburg BL.

- Tauber, Herd und Ofen, Abb. 47

Fundlage: F12/6

Zeitstellung: Vermutlich 14. Jahrhundert oder jlinger.

C6/C7

Fragmente eines Wassergefdties (Aquamanile), ein 

Pferd darstellend. Das ganze GefaB scheint gewiilstet 

zu sein.

Abb. 18 Frauenkopf aus Ton. Katalog C5.
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Der Kdrper konnte auf der Scheibe iiberarbeitet sein. 

Grauer, barter Brand.

C6 Hinterteil des Pferdes.

C7 Vorderteil des Pferdes. Der Sattel ist gut erkenn- 

bar, er ist hinten sauber gearbeitet, es handelt sich 

also nicht um einen Henkelansatz. Das Entliif- 

tungsloch ist von auBen eingestochen.

- Schnyder, Keramik des Mittelalters, Abb. 6 

Fundlage: F5/1 undF4/l

Zeitstellung: Unbestimmt, vermutlich 15.Jahrhun- 

dert.

Baukeramik (nicht abgebildet)

In samtlichen Fundlagen wurden groBe Mengen von 

Klosterziegeln (Hohlziegel) gefunden. Diese Ziegel 

konnen in diesem Gebiet bereits im 14. Jahrhundert 

auftauchen. Die Bedeutung der Morsburg sowie ihre 

Lage in einem alten Rebbaugebiet unterstiitzen diese 

Vermutung.

- WeiB, Hauser und Landschaften der Schweiz, S.74. 

Kalk. Rechteckiger Querschnitt, an den Kanten rund- 

geschliffen.

Fundlage: Fl 1/1

Zeitstellung: Unbestimmt, eventuell neuzeitlich.

F Bein (von Ph. Morel)

F1-F10

Knochenringe. (Nur Fl, F6 und F7 abgebildet) Alle 

10 Stucke sind aus Rohren- oder Plattenknochen her- 

ausgeschnitzt. Die Knochenstruktur (Kanalchen, 

Spongiosa) ist bei einigen Stricken sehr gut zu erken- 

nen. Keines der Ringlein ist quer aus der Diaphyse ge- 

sagt.

Drehspuren sind bei alien Stricken erkennbar, insbe- 

sondere auf der Innenseite, vereinzelt aber auch auf 

der AuBenseite. Diese Ringe, vermutlich Patemoster- 

ringe, sind alle kreisrund (mindestens der innere Um- 

riB).

Nr. 4 weist Brandflecken (schwarze Punkte) auf.

Fundlage:

D Gias

DI

Fragment eines Glases. Der Boden ist leicht exzen- 

trisch eingestochen. Leicht grrinliches, blasiges Gias 

von schlechter Qualitat.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt, vermutlich 14./15.Jahr

hundert.

D2

Fragment eines Nuppenbechers. Eingestochener Bo

den und gerade Wandung. Gesponnener, unregelma- 

Big gekniffener Standring. MittelgroBe Nuppe. Wei- 

Bes Gias von guter Qualitat.

- Meyer, Alt-Wartburg, E 30

- Muller, Bischofstein, D21

Fundlage: F12/8

Zeitstellung: 14. Jahrhundert.

D3

Fragment einer Glasperle von kugeliger Form. Wein- 

rotes Gias.

Fundlage: F12/8

Zeitstellung: Unbestimmt, von der Fundlage vermut

lich aus dem 14. Jahrhundert.

E Stein

El

Fragment eines Wetzsteines aus leicht mergeligem

Nr. Fundlage innerer 0 auBerer 0 Dicke in mm

1 F8/3 7,70 15,70 3,25

2 F8/3 9,85 16,05 3,00

3 F8/3 9,70 16,90 ~3,00 (unregelmaBig)

4 F8/3 10,00 15,90 3,10

5 F8/3 9,80 15,90 2,80

6 Fll/2 9,90 16,90 3,40

7 Fll/2 11,50 17,35 3,70

8 F13/8 ~ 13,00 ~ 16,00 3,30

9 F16/2 ~ 16,00 ~ 19,50 3,50

10 F16/2 ~ 16,00 ~ 19,50 2,00-5-2,80

Fll

GroBe, unregelmaBige, ringformige Perle. Vermutlich 

aus einem GeweihsproB oder eventuell aus einem 

Rohrenknochen herausgearbeitet (Metatarsus eines 

Pferdes, Rind?). Das Stuck ist gut geglattet bzw. po- 

liert.

Die Funktion ist unbekannt. Vermutlich Spinnwirtel, 

Knauf eines Pfriems oder Schmuck.

Fundlage: F16/4

Zeitstellung: Vermutlich 13./14. Jahrhundert.

F12

Griff aus einem GeweihsproB eines Hirsches. Die Spit- 

ze ist abgebrochen. Die ganze Flache ist iiberarbeitet 

und geglattet. Die natiirliche Oberflache wurde abge- 

schliffen. Schaftloch von konischer Form, proximal 17 

mm tief in die Spongiosa ausgehohlt. Proximal sind 

tiefe Schnittspuren (Kerbung zum Abtrennen) rund 

um das Stuck vorhanden. Die Bearbeitung ist nicht 

vollendet.

Funktion unbekannt.

Fundlage: F13/2

Zeitstellung: Unbestimmt.
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F13

Griff aus einer GeweihsproBspitze. Halbfertiges Pro- 

dukt. Die Form ist schon durch Schnitzen bestimmt, 

aber das Objekt ist noch nicht uberschliffen. Proximal 

ist ein groBes Loch, vermutlich Schaftloch (Tiefe: 13 

mm, groBter Durchmesser: 14 mm), in die Spongiosa 

eingebohrt. Funktion unbekannt.

Fundlage: Fl 1/2

Zeitstellung: Unbestimmt.

Andere Funde:

A. Verschiedene Schalenfragmente von SilBwasser- 

muscheln:

Aus F12/5: Unio tumidus (aufgeblasene FluBmu- 

schel), fast vollstandige rechte Halfte. Siehe 

Abb. F14.

Aus F15 a/12: Unio tumidus, Fragment einer rech- 

ten Schalenhalfte.

Aus F15a/13: Fragment einer groBeren unbe- 

stimmten Muschelschale.

Aus F15/13: Verschiedene, unbestimmte Frag- 

mente von Muscheln.

B. Mahlzeitenreste (?). In F16/4 wurden Eierschalen- 

fragmente vom Haushuhn (Gallus domesticus) zu- 

sammen mit einem Fischschadelknochen gefunden. 

Weitere unbestimmte Fischknochen, Grate und 

Schadelteile wurden auch in der Kulturschicht in 

F 14b zusammen mit Fragmenten von Huhnereier- 

schalen gefunden.

An dieser Stelle sei Frau Prof. Dr. E. Schmid, Basel, 

fur ihre Hilfe und Ratschlage herzlich gedankt.

Literatur

Hell, Gebetsschnur

Muller, Bischofstein

Tauber, Beinschnitzer

G Eisen

Waffen

Angriffswaffen

G1

Dolch. Klinge mit dreieckigem Querschnitt. Dunne 

Parierplatte. Gefunden wurde der Dolch im Spalt zwi- 

schen M1 und dem Mbrtelboden in F1. Der Dolch 

war im Fundament des Mbrtelbodens teilweise einge- 

mauert.

- Schneider, Griffwaffen I, Nr. 385

Fundlage: F1/2

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, 2. Halfte.

G2

Lanzenschuh. Massive Spitze. Die Tillie ist in Form 

zweier Lappen ausgeschmiedet. Die Befestigung wur

de durch ein Bandeisen verbessert.

- Muller, Bischofstein, F2

Fundlage: F12/5

Zeitstellung: Unbestimmt, 13./14. Jahrhundert.

G3

Fragment eines Lanzenschuhs. Die Spitze ist massiv 

und der Ansatz der Tillie noch zu erkennen.

Fundlage: F11/2

Zeitstellung: Unbestimmt, 13./14. Jahrhundert.

G4

Pfeileisen mit Tillie. Massive Spitze mit leicht rhombi- 

schem Querschnitt und schmalem Hals.

- Meyer, Schiedberg, E13

- Schneider, Alt-Regensberg, C14

Fundlage: F13/3

Zeitstellung: 11./12. Jahrhundert.

Abb. 11 Dolch (Gl) in Fundlage.
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G5

Pfeileisen mit Tulle. Lange lanzettformige Spitze mit 

rhombischem Querschnitt und schmalem Hals.

- Meyer, Castel Grande, K13

Fundlage: F12/10

Zeitstellung: 12. /13. J ahrhundert.

G6

Pfeileisen mit Tillie. Lanzettformige Spitze mit rhom

bischem Querschnitt und schmalem Hals.

Fundlage: F11/2

Zeitstellung: 12./13. Jahrhundert.

G7

Pfeileisen mit enger Tillie. Kleine, leicht verdickte 

Spitze mit flachem rhombischem Querschnitt.

- Meyer, Alt-Wartburg, C 22

Fundlage: F 13/8

Zeitstellung: Vermutlich 13. Jahrhundert, eher 2.Half- 

te.

G8-G12

Pfeil- oder Armbrustbolzeneisen mit langer Tillie. Lan

ger Hals. Geschwungener Ubergang in die flachrhom- 

bische Spitze.

- Meyer, Alt-Wartburg, C25-C30

- Miiller, Bischofstein, F 9-F11

Fundlage: G8 Fl 1/2; G9 F13/8; GIO F16/2; Gil 

F12/F13 1. Abstich; G12F3/8.

Zeitstellung: 13. /14. J ahrhundert.

G13

Pfeil- oder Armbrustbolzeneisen mit kurzer Tillie. Lan

ger Hals und breite, flachrhombische Spitze. Sehr 

massives Stiick.

- Meyer, Alt-Wartburg, C19

- Schneider, Alt-Regensberg, C11

Fundlage: F13/1

Zeitstellung: Um 1300.

G14

Pfeil- oder Armbrustbolzeneisen mit Tillie. Formtyp 

wie G13, aber leichteres Stiick.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Um 1300.

Schutzbewaffnung

G15

Nasal. GroBe, im Querschnitte dreieckige Schutzplat- 

te mit aufgebogenem Rand. Die Kupplung zum Helm 

ist kreuzfbrmig durchbrochen und hat auf der oberen 

Seite eine kraftige Nocke. Die Oberseite war verzinnt. 

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Nach H. Schneider um 1300.

Rod und Reiter

G16

Fragment eines Hufeisens. Mittlere, sich nach vorne 

verbreiternde Rute, im Scheitel stark abgewetzt. Au- 

Ben Wellenkontur. Ende zu kleinem Stollen umgelegt. 

Drei langliche konische Nagellbcher.

- Meyer, Schiedberg, E52

Fundlage: F10/5

Zeitstellung: Um 1300.

G17

Fragment eines Hufeisens. Eher schmale Rute, auBen 

leicht gewellt. Ende zu kleinem Stollen umgelegt. Drei 

langliche konische Nagellbcher.

- Meyer, Schiedberg, E52

- Schneider, Alt-Regensberg, C45

Fundlage: F 10/5

Zeitstellung: Um 1300 oder jiinger.

G18

Fragment eines Hufeisens. Hinten schmale, sich gegen 

vorne verbreiternde Rute. GroBer umgelegter Stollen. 

Ein Nagelloch rund, das andere langlich konisch.

- Meyer, Alt-Wartburg, C 36, C 37

- Tauber, Scheidegg, F 44

Fundlage: W1/2

Zeitsellung: Um 1300.

G19

Fragment, vermutlich einer Spornriemenschnalle.

Fundlage: F9/2

Zeitstellung: Unbestimmt.

G20

Fragment eines Radsporns. Doppelt abgewinkelter 

Arm mit Kerbdekor. Rechteckig gerundeter Quer

schnitt. Kurzer Radtrager mit verziertem Radachsla- 

ger. Ein Radtrager abgebrochen.

- Tauber, Scheidegg, F 41

Fundlage: F12/8

Zeitstellung: 14. Jahrhundert, l.Halfte.

G21

Fragment eines Pferdestriegels. Am Ende umgelegt. 

Befestigungslbcher fur den Griff erkennbar. Im Quer

schnitt wohl ursprunglich mehr hufeisenfbrmig.

- Meyer, Schiedberg, E45-E46

Fundlage: F2/2

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.

G22

Fragment eines stark verbogenen Pferdestriegels.

- Meyer, Schiedberg, E45-E46

Fundlage: F3/8

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.
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G23

Teil eines Pferde- oder Eselzaumes. Das Stuck gehort 

rittlings hinter die Niistern des Tieres. In der Levante 

und in Agypten noch heute gebrauchlich.

Fundlage: F12/2

Zeitstellung: Unbestimmt.

Gerate

Haushalt

G24

Klinge eines schweren Hackmessers. Gerader Riicken, 

geschwungene Schneide.

- Meyer, Alt-Wartburg, C116

Fundlage: F2/1

Zeitstellung: Vermutlich 13. Jahrhundert oderjiinger.

G25

Messer mit Griffangel. Geschwungener Riicken, gera- 

de Klinge.

- Meyer, Miilenen, E43

Fundlage: Fl/3

Zeitstellung: Vermutlich 13. Jahrhundert.

G26

Messer mit Griffangel. Gerader Riicken, geschwun

gene Klinge.

- Meyer, Miilenen, E48

Fundlage: F12/6

Zeitstellung: Vermutlich 13.Jahrhundert oderjiinger.

G27

Messer mit Griffangel. Gerader Riicken, lange ge

schwungene Klinge.

- Meyer, Miilenen, F 48

Fundlage: F1/2

Zeitstellung: 13. Jahrhundert oder j iinger.

G28

Fragment eines Messers mit Griffzunge. Aus der 

Griffzunge geschwungener Riicken, gerade Klinge. 

Eine Kupferniete noch vorhanden.

- Meyer, Miilenen, E61 und E62

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Um 1300 oderjiinger.

G29

Fragment einer kleinen Schere mit Spannbogen. Teile 

der Klinge wurden noch gefunden, aber nicht abgebil- 

det.

- Muller, Bischofstein, F 39

Fundlage: F8/3

Zeitstellung: Vermutlich 14. Jahrhundert.

G30

Fragment einer Klinge. Der Querschnitt laBt auf eine 

Scherenklinge schlieBen.

- Miiller, Bischofstein, F 39

Fundlage: F 12/2

Zeitstellung: Unbekannt.

Landwirtschaft

G31

Fragment eines Rebmessers mit Griffangel.

Fundlage: F13/2

Zeitstellung: Unbestimmt.

G32

Klingenfragment einer gezahnten Sichel. Vermutlich 

sind Klinge und Angel in einem Bogen geschwungen.

- Meyer, Alt-Wartburg, C145

- Meyer, Miilenen, E116

Fundlage: Fl/3

Zeitstellung: 13. Jahrhundert.

G33

Klingenfragment einer gezahnten Sichel. Vermutlich 

sind Klinge und Angel in einem Bogen geschwungen.

- Meyer, Alt-Wartburg, C145

- Meyer, Miilenen, E116

Fundlage: F13/5

Zeitstellung: 13. Jahrhundert.

G34

Fragment einer gezahnten Sichel. Griffangel doppelt 

rechtwinklig abgesetzt.

- Meyer, Miilenen, E123

- Miiller, Bischofstein, F 50-F 51

Fundlage: F 12/6

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.

G35-G36

Fragmente von gezahnten Sicheln. Vermutlich von Si- 

cheln mit doppelt rechtwinklig abgesetzter Griffangel. 

Fundlage: G35F13/8; G36F11/2

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.

G37

Fragment einer gezahnten Sichel mit doppelt recht

winklig abgesetzter Griffangel.

- Meyer, Miilenen, E123

- Miiller, Bischofstein, F 50-F 51

Fundlage: Streufund

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.

G38

Fragment einer Sichel mit abgewinkelter Griffangel.

- Meyer, Alt-Wartburg, C147

Fundlage: F2/1

Zeitstellung: Vermutlich 14./15. Jahrhundert.
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G39

Fragment einer gezahnten Sichel. Es handelt sich um 

einen Zwischentyp einer Sichel mit abgebogener 

Griffangel und einer mit doppelt abgesetzter Griffan

gel.

Fundlage: F2/1

Zeitstellung: Vermutlichim 14. Jahrhundert.

G40

Fragment eines massiven Dengeleisens mit kraftiger 

Angel.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt.

Handwerk

G41

Fragment einer Feile. Vorne abgebrochen. Hinten 

spitz zulaufende Griffangel. Die Rillen sind rhom- 

bisch kreuzweise und auf beiden Seiten erkennbar.

Fundlage: F1/3

Zeitstellung: Nach der Fundlage 13./14. Jahrhundert 

moglich.

Ketten und Haken

G42

Zwei langovale Kettenglieder mit splintartiger Befesti- 

gungsangel. Die Gheder haben einen quadratischen, 

an den Ecken abgerundeten Querschnitt.

- Meyer, Alt-Wartburg, C136

- Schneider, Alt-Regensberg, C126

Fundlage: F3/8

Zeitstellung: Vermutlich 13./14. Jahrhundert.

G43

Kettenglied mit splintartiger Befestigungsangel. Das 

Kettenglied ist in der Mitte zusammengedriickt. Ver

mutlich war das Glied in der Mitte ein wenig zusam- 

mengeschweiBt.

- Meyer, Millenen, E217

Fundlage: F11/2

Zeitstellung: Vermuthch 13./14. Jahrhundert.

G44

Haken mit Ose, mit unbekannter Verwendung.

Fundlage: F12/6

Zeitstellung: Unbekannt, 14. Jahrhundert moglich.

SchloB und Schlussel

G45

Leicht fragmentierter, massiver Schlussel. Aus einem 

Stuck geschmiedet. Hohler Schaft, vorderes Ende zum 

Bart, hinteres zum Griff verarbeitet.

- Meyer, Alt-Wartburg, C71

- Meyer, Millenen, E194

- Meyer, Schiedberg, E166-E169

- Tauber, Scheidegg: F80

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: 13. Jahrhundert oder alter.

G46 \

Kompletter, massiver Schlussel gleicher Konstruktion 

wie G45, aber mit einfacherem, durch Kraftanwen- 

dung abgebogenem Bart.

- Meyer, Schiedberg, El65

- Tauber, Scheidegg, F78

Fundlage: F11/2

Zeitstellung: 13. Jahrhundert oder alter.

G47

Leicht fragmentierter Schlussel, mit kompliziertem 

Bart und hohlem Schaft. Der Schlussel ist wie G45 

und G46 aus einem Stuck gearbeitet. Der Ring ist ge- 

geniiber dem Bart etwas abgedreht.

- Meyer, Millenen, E195

Fundlage: Fl 1/2

Zeitstellung: 13. Jahrhundert oder alter.

G48

Fragment eines SchloBriegels. Nur noch eine Zinke 

vorhanden.

- Berger, Petersberg, Tafel 30, Abb. 13

- Meyer, Schiedberg, E148

Fundlage: F3/8

Zeitstellung: Vermutlich 13./14. Jahrhundert.

G49

Fragment eines SchloBriegels mit zwei Zinken. Ohne 

Kerbe auf der Gegenseite.

- Berger, Petersberg, Tafel 130, Abb. 13

- Meyer, Schiedberg, El48

Fundlage: F3/8

Zeitstellung: Vermutlich 13./14. Jahrhundert.

G50

Stark verrosteter Teil eines Riegelschlosses.

Fundlage: F3/8

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.

G51

Vermutlich Fragment eines Klappriegels. Die Achse 

wurde wie ein Nagel eingeschlagen und umgebogen. 

Auf der Vorderseite Rillendekor.

Fundlage: F2/1

Zeitstellung: Vermuthch 13./14. Jahrhundert.

G52

Unbekannter, vermuthch Teil eines Schlosses. Brillen- 

fbrmig, Nocken wie Klappriegel. Funktion eines vor- 

stehenden Nockens unbekannt.
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Fundlage: F12, F13, 1. Abstich 

Zeitstellung: Unbestimmt.

Baubeschlage

Tiiren, Fenster, Mobel

G53

Turband mit geschmiedetem Drehteil. Ende herz- oder 

blattformig ausgeschmiedet. Vor dem Drehteil ausge- 

schmiedete elliptische Verbreiterung. 4 Halterungslo- 

cher. Im letzten Loch vor dem Drehteil Schraube mit 

Mutter.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt, eher neuzeitlich.

G54

Truhenband mit geschmiedetem Drehteil. Das Band 

war mit zwei Eisennieten befestigt.

Fundlage: W 1/1

Zeitstellung: Unbestimmt.

G55

Kleiner Kloben. Fur Kastenture, Truhen- oder Kisten- 

deckel.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt.

G56

Massiver Turkloben, rechteckige Angel auslaufend.

- Muller, Bischofstein, F 66

- Schneider, Alt-Regensberg, C 54

Fundlage: F16/3

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.

G57

Guterhaltener Kioben. Quadratische, hinten seitlich 

verdickte, in den Ecken mit Widerhaken versehene 

Angel. Vom Bleianker zur Befestigung in einem Hau- 

stiick umfangen.

- Meyer, Miilenen, E206 (nur Angel)

Fundlage: F 12/5

Zeitstellung: Vermutlich 13./14. Jahrhundert.

G58-G59

Zwei Kloben, Angel hinten verdickt. Entweder direkt 

eingemauert oder wie G57 mit Bleianker zu befesti- 

gen.

Fundlage: G58 F3/6; G59 F3/8

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.

G60

Kloben, vermutlich fur ein Mobel. Die hochkantige, 

vorne zum Ring umgelegte und unter dem Zapfen zur 

Zier gearbeitete Angel ist aus einem Stuck geschmie- 

det. Der spindelformige, oben spitz zulaufende Zap

fen ist eingesetzt.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt.

G61

Massiver Kloben. Hochkantige, vorne zum Ring um

gelegte Angel. Eingesetzter, spindelfbrmiger, oben 

spitz zulaufender Zapfen.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt.

G62

Massiver Fensterladenhalter. Der Halter ist um eine 

quadratische, spitz zulaufende Angel drehbar. Der 

spindelformige Teil des Halters dient als Gegenge- 

wicht, damit sich der Halter nicht von selbst dreht.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt.

G63

Fragment eines Windeisens.

Fundlage: F15/5

Zeitstellung: Unbestimmt.

G64

Beschlag unbekannter Verwendung. Hier abgebildet, 

weil eine Ahnlichkeit mit einem Kloben besteht. An- 

stelle des Zapfens aber eine Zunge.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt.

G65

Leicht fragmentierter KistenverschluB. Schmale, starke 

Kralle. Gegenstuck in den Ecken gerundet mit runder 

Aussparung. Der viereckige Steg ist nur an einem Ort 

angenietet. Versenktes SchloB, da Stegstuck nicht ab- 

gekropft.

Fundlage: F11/1

Zeitstellung: Unbestimmt.

Beschlage

G66

Fragmentierter Beschlag. Vermutlich zur Verstarkung 

einer Deichsel. Der Deichseldom, zum Einhangen der 

Waage, konnte durch das groBe Loch gegangen sein. 

Es konnte sich aber auch um ein Reparaturstiick un

bekannter Verwendung handeln.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt.

Stucke unbekannter Verwendung

G67

Langes, am Ende rechtwinklig umgebogenes Flach- 

eisen. An beiden Enden abgebrochen. Vermutlich gro

Be Bauklammer.
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Fundlage: F12, F13, 1. Abstich 

Zeitstellung: Unbestimmt.

G68

Fragmentiertes, dunnes Rundeisen.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Nach der Fundlage 13./14. Jahrhundert.

G69

Fragmentiertes, dunnes, quadratisches, an den Ecken 

abgerundetes Stuck. An einem Ende spitz zulaufend 

und rund abgebogen. Das Stuck erinnert an die Stan- 

gen in einem Bratrost.

- Schneider, Alt-Regensberg, C130

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Nach der Fundlage vermutlich 13./14. 

Jahrhundert.

G70

Blechring. Vermutlich Verstarkung eines Werkzeug- 

stiels oder zur Verstarkung eines Deichselvorderteils. 

Wahrscheinlich wurde der Ring heib aufgezogen.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbekannt.

G71

Massiver Ring mit rundem Querschnitt.

Fundlage: F16/3

Zeitstellung: Nach der Fundlage vermuthch 13./14. 

Jahrhundert.

G72

Stark fragmentiertes Stuck. Bombiert, stemformig ge- 

rippt und im Zentrum gelocht. Dunnes Blech. Ver

mutlich Zierbeschlag.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt.

G73

Welle mit Kurbel. Wellenquerschnitt quadratisch, 

vorne rund. An der Kurbel eine Angel mit Gewinde 

zum Anschrauben eines Holzgriffes.

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: Unbestimmt, eher neuzeitlich.

G74

Fragment eines hufeisenfbrmig geschmiedeten Flach- 

eisens. An den Enden abgebrochen.

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Nach der Fundlage vermuthch 13./14. 

Jahrhundert.

G75

Fragment eines rechtwinklig umgebogenen Flach- 

eisens. Ein Ende zur Ose umgebogen. Durch die Ose 

lauft ein kleiner verbogener Haken mit einem Pilz- 

kopf, der das Durchrutschen durch die Ose verhin- 

dert.

Fundlage: F1/3

Zeitstellung: Nach der Fundlage vermuthch 13./14.

Jahrhundert.

Zierbeschldge

G76

Fragment eines wappenformigen Beschlages. Oberfla- 

che verzinnt. Eingekerbter Flugel eines Greifvogels er- 

kennbar.

Fundlage: F12/2

Zeitstellung: Unbestimmt.

H Buntmetall

Hl

Sehr sauber gearbeiteter VerschluBhaken mit angelote- 

tem Steg. Drehteil umgelegt und mit rundem angeld- 

tetem Nocken geschlossen. Das kerbverzierte quadra- 

tische Gegenstiick hat ein kreuzfbrmiges Loch. Der 

abgebogene Arm ist am Ende mit einem getriebenen 

Batzen verziert.

Fundlage: F9, aus Fundamentgrube von M4 

Zeitstellung: Vermuthch 13./14. Jahrhundert.

H2

Zierfront einer Giirtelschnalle.

Fundlage: F16/1

Zeitstellung: Unbekannt.

H3

Fragment eines dtinnen, rechteckigen Zierbeschlages.

In zwei Ecken gelocht, eine Ecke ungelocht und eine 

abgebrochen. Unbekannte Verwendung, vermutlich 

auf Leder genietet.

Fundlage: F13/6

Zeitstellung: Nach Fundlage vermutlich 13./14. Jahr

hundert.

H4

Vorderer oder hinterer linker PferdefuB.

Massiv, nur ca. 10 mm hohl. Gegossen und nachgear- 

beitet. Haarmuster an den Fesseln eingekerbt. Stand

flache abgefeilt. Vermutlich Teil eines Aquamaniles.

- Tauber, Scheidegg, G21

Fundlage: F2/3

Zeitstellung: 13. Jahrhundert, Mitte.

H5

Schelle. Aus zwei getriebenen Teilen zusammengelb- 

tet. Die Ose ist wie ein Splint eingesetzt. Klbppelkugel 

aus Eisen.

- Meyer, Miilenen, F 60
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- Tauber, Scheidegg, G 8

Fundlage: F4/3

Zeitstellung: 13./14. Jahrhundert.

H6

Stecknadel. Der Kopf wird von einem einfach um die 

Nadel gewundenen Draht gleichen Materials gebildet. 

Fundlage: F13/8

Zeitstellung: Nach Fundlage vermutlich 13./14. Jahr

hundert.

Milnzen (nicht abgebildet)

Zilrcher Schilling

Fundlage: F12, F13, 1. Abstich

Zeitstellung: 18. J ahrhundert.

Tauber, Beinschnitzer

Jiirg Tauber: Beinschnitzer auf der Frohburg. Ein Beitrag zur Ge- 

schichte eines Handwerks im Mittelalter. In: Festschrift Elisa

beth Schmid (Regio Basiliensis 18/1, 1977).

Tauber, Herd und Ofen

Jiirg Tauber: Herd und Ofen im Mittelalter. Untersuchungen zur 

Kulturgeschichte am archaologischen Material vomehmlich der 

Nordwestschweiz (9.-14. Jahrhundert), Schweizer Beitrage zur 

Kulturgeschichte und Archaologie des Mittelalters 7, Olten/Frei- 

burgi. Br. 1980.

Tauber, Scheidegg

Jiirg Tauber: Die Kleinfunde. In: Jiirg Ewald, Jiirg Tauber, Die 

Burgruine Scheidegg bei Gelterkinden. Berichte uber die For- 

schungen 1970-74, Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte und 

Archaologie des Mittelalters 2, Olten/Freiburg i. Br. 1975.

WeiB, Hauser und Landschaften

Richard WeiB: Hauser und Landschaften der Schweiz. Erlen

bach-Zurich und Stuttgart 1973.
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Photo- und Abbildungsnachweis:

Abb. 5: Vermessungsbureau Rolf Kagi, Luzern.

Abb. 18: Pascal Hegner, Photograph, Solothurn.

Alle iibrigen Photos vom Autor.

Die Photodokumentation liegt im Archiv der Denkmalpflege Zu

rich.

Samtliche Zeichnungen sind Umzeichnungen der Grabungsdoku- 

mentation und stammen vom Autor.

Die Grabungsdokumentation und die Umzeichnungen liegen im 

Archiv der Denkmalpflege Zurich.
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Gebrauchskeramik, MaBstab 1:2
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Gebrauchskeramik, MaBstab 1:2
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Gebrauchskeramik, MaBstab 1:2
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Gebrauchs- und Zierkeramik, MaBstab 1:2
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Zierkeramik, Gias, Stein, Bein, MaBstab 1:2
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Zierkeramik, Gias, Stein, Bein, Mali stab 1:2
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Eisen, Matt stab 1:2
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Eisen, MaBstab 1:2
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Eisen, MaBstab 1:2
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Eisen, MaBstab 1:2
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Eisen, Mali stab 1:2
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Eisen, MaBstab 1:2
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Eisen, MaBstab 1:2
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Eisen, MaBstab 1:2
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Eisen, MaBstab 1:2
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Buntmetall, MaBstab 1:1
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