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Vorwort 

Es brauchte lange - zu lange-, bis wir mit dem Doppel
band 5 A und B die Ergebnisse der mittelalter-archäologi
schen Tätigkeit der Jahre 1992 und 1993 im Kanton Bern 
vorlegen können. Unverminderter Baudruck insbesondere 
in den bestehenden Siedlungen und Städten forderte unser 
Personal und die von Jahr zu Jahr knapper werdenden 
Mittel. Trotzdem ist die Darlegung des mit öffentlichen 
Mitteln Entdeckten, freigelegten und Ausgewerteten un
erlässlich. Mit den vorliegenden Berichten und Aufsätzen 
legen wir einerseits der Öffentlichkeit gegenüber Rechen
schaft ab, andererseits stellen wir der weiteren Forschung 
Grund-lagen zur Verfügung, indem wir aus dreidimensio
nalen Quellen, aus Schichten, Befunden und Funden 
Schriftquellen und damit für die weitere Bearbeitung zu
gänglich machen. 

In den Berichtsjahren hat die Mittelalterabteilung über 
hundert grosse und kleine, aber bisweilen nicht weniger 
wichtige Untersuchungen im ganzen Kantonsgebiet 
durchgeführt: von Saicourl bis Saanen, von Lauterbrunnen 
über Untersteckholz bis ins damals noch zum Kanton Bern 
gehörige Laufental. Die Sicherstellung der archäologi
schen Befundaufnahme auf den Baustellen glich bisweilen 
der Quadratur des Kreises für die Daniel Gutscher als 
Leiter der Abteilung Mittelalter und Neuzeit sowie Alex 
Ueltschi als leitender Grabungstechniker verantwortlich 
zeichne ten. 

Der Doppelband umfasst neue Erkenntnisse zu Städten 
und Kleinstädten, Siedlungen, Burgen, Schlössern, Kir
chen und Gräbern, Industrie und Verkehr. Dabei gelingt es, 
auch wichtige Fundensembles wie die Keramik aus dem 
Nidauer Burgturm vorzulegen, die mittlerweile bereits 
als «Referenz-Komplexe» für das Geschirr des 12. und 
13. Jahrhunderts im westlichen Mittelland E ingang in die 
Literatur gefunden haben. Die Fülle des Materials legte 
jedoch nahe, dass sich AKBE 5 für e inmal auf Mittelalter 
und frühe Neuzeit beschränkt; die Ur- und Frühgeschichte 
sowie die Römische Epoche werden in Band 6 wieder zu 
Wort kommen. 

Wie üblich werden - falls am selben Objekt nach 1993 
Beobachtungen erfolgten - jüngere Resultate mit einbezo
gen: z.B. Bern-Postgasse und Aarberg-Stadtplatz. 

Der grosse Kreis beteiligter Autorinnen und Autoren ist 
Beleg für die erprobte Zusammenarbeit innerhalb des 
ADB (Armand Baeriswyl, Regula Glatz, Daniel Kissling, 
Markus Leibundgut, Martin Portmann, Eva Roth Heege), 

Avant-propos 

La publication des decouvertes de l'archeologie medie
vale dans le canton de Beme en 1992 et 1993, sous la 
forme de ce double volume 5 A et B, s'est fait longtemps 
attendre, trop longtemps. Mais Ja pression ininterrompue 
de l 'activite de construction, en particulier dans !es sites 
bäti s actuels, a fortement mis a contribution notre person
nel et nos moyens chaque annee plus restreints.11 n'en est 
pas moins de notre devoir de presenter ce qu i a ete decou
vert, mi s au jour et etudie gräce aux fonds publics. Par les 
rapports et les etudes reunis ici, nous entendons d'une part 
rendre compte de notre activite a Ja collectivite et d 'autre 
part mettre une documentation a Ja disposition des cher
cheurs. Car en transformant ainsi la matiere premiere des 
strates archeologiques en source ecrite, nous la rendons 
accessible aux scientifiques qui s 'y interesseront dans Je 
futur. 

Durant !es deux annees en question, la section d'ar
cheologie medievale a procede a plus d 'une centaine 
d' investigations de plus ou moins grande ampleur, mais 
toutes d'importance, et dans l ' ensemble du terri toire can
tonal , de Saicourt a Saanen, en passant par Lauterbrunnen, 
Untersteckholz ou Je Laufonnais naguere encore bemois. 
Assurer la documentation archeologique sur !es chantiers 
a confine parfois a Ia quadrature du cercle. La responsabi
lite en a ete assumee par Daniel Gutscher, chef de la section 
Moyen Age et Temps modernes, et Alex Ueltschi, techni
cien en chef. 

Les decouvertes ici recensees constituent un apport a la 
connaissance des villes, des bourgades, des etablissements 
ruraux, des chäteaux forts, des residences, des eglises, des 
sepultures, des sites industriels et des voies de commu
nication. La presente publication contient egalement 
d'importantes etudes de mobilier, tel cet ensemble de 
ceramique du «Burgturm» de Nidau, d'ores et deja recon
nu dans Ja litterature scientifique comme une reference 
pour Ja vaisselle des xne et xrne siecles dans la partie 
occidentale du Moyen-Pays suisse. Mais J'abondance du 
materiau decouvert j ustifie que, pour une fois, un volume 
de l'Archeologie dans le canton de Berne soit limite au 
Moyen Age et aux Temps modernes. La prehistoire, Ja 
protohistoire et 1 'Antiquite seront a nouveau traitees dans 
Je volume 6. 

Comme a I 'accoutumee, si des decouvertes ont ete faites 
apres 1993 sur un site, elles ont ete prises en compte, ainsi 
par exemple a Beme-Postgasse et a Aarberg-Stadtplatz. 
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aber auch mit externen Beauftragten (Laurent Auberson, 
Martin Bossert, Georges Descreudres, Peter Eggenberger, 
Heinz Kellenberger) sowie mit benachbarten Disziplinen 
und Instituten, insbesondere mit der historischen Anthro
pologie (Susi Ulrich-Bochsler, Liselotte Meyer, Universi
tät Bern), der Botanik (Christoph Brombacher, Angela 
Schlumbaum, Universität Basel), der Metallurgie (Barba
ra Guenette-Beck, Hans-Ruedi Pfeifer, EPFL Lausanne), 
der Klassischen Archäologie (Martin Bossert), der Numis
matik (Susanne Frey-Kupper, Daniel Schmutz), der Ger
manischen Philologie (Naomi Jones) und der Geschichte 
(Margrit Wiek-Werder) bis hin zu Spezialisten für Leder
funde (Serge und Marquita Volken) oder Apothekerge
fässe (Samuel Steiner, Kantonsapothekeramt Bern). 

Der bunte Strauss von neuen Erkenntnissen wäre nicht zu 
Stande gekommen ohne die vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf Grabungen und Bauuntersuchungen. Ih
nen gilt unser besonderer Dank. Ihr Name ist an den 
entsprechenden Orten vermerkt. Für die Hauptredaktion 
des Bandes danken wir Adriano Boschetti-Maradi, der 
zunächst Fundkataloge, dann mit Daniel Gutscher zusam
men auch Berichtstexte verfasst und schliesslich die Her
stellungsredaktion der Bände mit der ihm eigenen Zielstre
bigkeit «durchgezogen» hat. Die grafische Bearbeitung 
und Herstellung von Fundtafeln und Plänen bewerkstellig
ten Max Stöckli, Eliane Schranz, Katharina Ruckstuhl, 
Christine Rungger und Marc Müller. Für die Französisch
übersetzungen danken wir Laurent Auberson. 

Die Buchproduktion lag wiederum in den bewährten Hän
den vonJürg Rub und der Rub Media AG. Allen Beteilig
ten, nicht zuletzt auch den Bauherrinnen und Bauherrn, 
Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern, Grundeigentüme
rinnen und Grundeigentümern in den verschiedenen Ge
meinden sei an dieser Stelle herzlich für ihr Verständnis 
und ihre Zusammenarbeit gedankt. 

Bern, im Winter 2003 
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Cynthia Dunning, 
Kantonsarchäologin 

La multiplicite des auteurs associes a Ja publication temoi
gne de l'efficacite de la collaboration au sein du SAB 
(Armand Baeriswyl, Regula Glatz, Daniel Kissling, Mar
kus Leibundgut, Martin Portmann, Eva Roth Heege), mais 
aussi avec des mandataires externes (Laurent Auberson, 
Martin Bossert, Georges Descreudres, Peter Eggenberger, 
Heinz Kellenberger), et avec des representants de discipli
nes et d ' instituts voisins, notamment l 'anthropologie his
torique (Susi Ulrich-Bochsler, Li selotte Meyer, Universite 
de Berne), la botanique (Christoph Brombacher, Angela 
Schlumbaum, Universite de Bäle), la metallurgie (Barbara 
Guenette-Beck, Hans-Ruedi Pfeifer, EPF Lausanne), 
1 ' archeologie classique (Martin Bossert), Ja numismatique 
(Susanne Frey-Kupper, Daniel Schmutz), la philologie 
germanique (N aomi Jones), l 'histoire (Margrit Wiek-Wer
der) et meme l'etude des cuirs anciens (Serge & Marquita 
Volken) ou des vases d 'apoth icaires (Samuel Steiner, Of
fice du pharmacien cantonal, Bem e). 

Mais cette richesse de decouvertes, nous Ja devons avant 
tout aux nombreux collaborateurs et collaboratrices des 
fouilles et des investigations sur les bätiments. Nous leur 
adressons des remerciements tout particuliers. Leur nom 
figure dans le texte concernant ]es sites sur Jesquels ils ont 
ete engages. La redaction de ce double volume est pour 
l'essentiel le fruit du travail d' Adriano Boschetti-Maradi, 
que nous remercions d ' avoir d' abord etabli les catalogues 
de mobilier, puis, en collaboration avec Daniel Gutscher, 
redige des textes de rapport, et enfin, avec Ja tenacite qui 
Je caracterise, assure jusqu 'au bout la production de 
l'ouvrage. Le graphisme et la realisation des planches de 
mobilier et des plans archeologiques ont ete confies aux 
soins de Max Stöckli, Eliane Schranz, Katharina Ruck
stuhl, Christine Rungger et Marc Müller. Nous remercions 
egalement Laurent Auberson pour I.a traduction des textes 
en frans:ais. 

La confection du livre a ete une nouvelle fois assuree par 
les competences de Jürg Rub et de Rub Media AG. A tous 
nous adressons nos remerciements pour leur collaboration, 
et notamment aussi aux maitres d'ouvrage et aux proprie
taires qui, dans les diverses communes, ont su faire preuve 
de comprehension. 

Beme, hiver 2003 Cynthia Dunning, 
archeologue cantonale 
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Adriano Boschetti-Maradi und Daniel Gutscher 
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Frühmittelalter 
Haut Moyen Age 

Büren a. A., Oberbüren-Chilchmatt 
Sondierungen 1992 und Rettungsgrabungen 
1993 bis 1997 

Siehe Fundbericht S . 52- 55. 

Gampelen, Kirche 
Baubegleitung 1993 

Amt Erlach 
134.011.93 
LK 1145; 571.1501207.130; 436 müM 

lm Rahmen der Innenrestaurierung der Kirche Gampelen 
musste der ADE vom J 3.1. bi.s 1.2.1993 den Einbau einer 
Fussbodenheizung überwachen. Entsprechende Vorabklä
rungen waren bere its 1991 vorgenommen worden (AKBE 
4A, S. 156). Es ging darum, sorgfältig auf die Oberfläche 
de r ersten archäologischen Schicht abzutragen und diese 
zu dokumentieren. Anschliessend wurde diese mit Flies-

1 
35 

D Älteres Gehniveau 

D Niveau für Bretterboden von 1675 

* Fundort der Gürtelschnalle 

1 
40 

• • • 
Abb. 1: Gampelen, Kirche. Sil bertauschierte Gürtelschnalle. Zustand 
nach der Restaurierung. 

1 
45 

1 
50 

1 
55 \t 

Abb. 2: Gampelen, Kirche. Grundriss mit dem Bodenniveau von 1675 und dem Fundort der Gürtelschnalle. 
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Abb. 3: Gampelen, Kirche. Blick im Schiff nach W mit den freigelegten 
Balkenlagern des Bodens von 1675. 

matte bedeckt und damit die archäologischen Befunde 
nachhaltig geschützt. Dank des Einbaus einer Fussraster
heizung konnte eine Flächengrabung umgangen werden. 
Die Balkenlager wurden an Ort ersetzt, und die archäolo
gischen Schichten erhielten durch einen erdfeuchten Kalk
mörtelüberzug zusätzlichen Schutz. 

Die Kirche Gampelen (ehern. St. Martin) ist vermutlich 
eine fränkische Gründung auf den Ruinen einer römischen 
Siedlung (AKBE 4A, Abb. 132). In den Jahren 1513 und 
1669 bis 1674 ist die Kirche Gampelen erneuert worden. 

Die Hauptphasen 
I Der Boden in den entfernten Balkenlagern war äusserst 

trocken; im Untergrund müssen poröse Schichten lie
gen. Tatsächlich fanden sich unter den spärlichen Fun-

3:2 

12 

den verbrannte Fragmente römischer Leistenziegel. 
Sie belegen die römische, allenfalls frühmittelalter
liche Besiedlung des Platzes. 

II In e inem gestörten Bereich konnte eine frühmittelal
terliche Gürtelschnalle (Fnr. 46252) geborgen werden. 

III Gehniveau, das wahrscheinlich nicht mit den heutigen 
Mauem rechnet. 

IV Bauniveau und Balkenlager für den Bretterboden von 
1675 (Dendrodatum). Der 1993 entfernte Boden 
stammte also vom letzten historisch belegten Umbau 
von 1669 bis 1674. 

Zur Gürte/schnalle 
Ausser den Leistenziegelfragmenten war die erwähnte 
Gürtelschnalle der einzige nennenswerte Fund. Sie lag in 
einem gestörten Bereich und wird wohl von e inem umge
lagerten Grab an den Fundort gelangt sein. Es handelt sich 
um den trapezförmigen Schnallenbeschlag mit Schwal
benschwanzenden einer silbertauschierten Gürtelgarnitur 
(Typ Bülach). Die drei Nieten und der Dorn sind abgebro
chen. Der re lativ flache Schnallenbügel zeigt eine Tau
schierung mit parallelen Linien und Andreaskreuzen. Das 
zentrale Ziermotiv des Beschlages ist ein Flechtband mit 
Punktband. Das Banddekor der Randzone ist sehr aufwän
dig gestaltet; es besteht aus drei Reihen mit - von aussen 
nach innen - Leiter-, Treppen und Wabenmuster. Tier
köpfe mit ausgeprägter Schnauze und Auge schmücken 
die Schwalbenschwanzenden . 

Beschläge mit Schwalbenschwanzenden sind in Frank
reich und Belgien sehr häufig und gemäss M. Martin in der 
Burgundia und der Francia beheimatet. Unsere Schnalle 
hat nahe Vergleichsbeispiele in Riaz (Tronche-Belon Grab 
138), Vuippens (La Palaz Grab 36), Kallnach (Grab 107 
und 120) und Erlach (Totenweg Grab 38). In Grab 138 von 
Riaz lagen auch neun wenig abgenützte, langobardische 
Nachprägungen von Münzen Justinians 1. oder Justins II., 
was einen terminus post quem von 568 ergibt. Die Schnalle 
von Riaz hatte ausserdem weder Gegen- noch Rücken
beschläge. Das weist laut R. Windler auf ihr höheres Alter 
hin (noch vor 600) . Die Schnallen von Erlach, Kallnach 

Abb. 4: Gampelen, Kirche. M. 3:2. Schnallenbeschlag aus 
Eisen, mit Si lber tauschiert. - Fnr. 46252. - Aus Störung 
( 18). - Typologische Datierung: um 600. - Literatur: Max 
Martin, Bemerkungen zu den frühmittelalterlichen Gürtel
beschlägen der Westschweiz, in: Zeitschrift für schweize
rische Archäologie und Kunstgesch ichte 28, 1971, 29-57, 
hier44-50; Hanspeter Spycher, Die Ausgrabungen auf den 
Nationalstrassen im Kanton Freiburg 1975, i.n: Mittei
lungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte 7, 1976, 34- 61, hier 42; Reto Marti/Hans-
Rudolf Meier/Renata Windler (Hrsg.), Ein frühmitte lalter
liches Gräberfeld bei Erlach BE. Antiqua Bd. 23, Basel 
1992; Hanni Schwab u.a., Vuippens/La Palaz. Le s ite 
gallo-romain et la necropole du Haut Moyen-Age. Archeo
logie fr ibourgeoise Bd. 10, Freiburg 1997, 139 und 202. 



und Vuippens gehörten hingegen zu dreiteiligen Gürtel
garnituren vom Typ C mit Gegen- und Rückenbeschläg. 
Sie sind aufgrund des dendrodatierten Grabes von Hüfin
gen, des münzdatierten Grabes von Morken und der Hori
zontalstratigraphie von Bülach eher um 600 oder ins 
l. Drittel des 7. Jahrhunderts zu datieren. 
Im Fall der Schnalle von Gampelen ist nicht zu entschei
den, ob sie zu einer ein- oder dreiteiligen Gürtelgarnitur 
gehört hat, da sie ausserhalb des Grabzusammenhangs und 
nicht mehr in «Trachtlage» gefunden worden ist. Es ist 
anzunehmen, dass sie - wie die ähnlichen Schnallen von 
Riaz, Vuippens und Erlach - in einem Männergrab lag. In 
der romanisch geprägten Burgundia trugen freilich auch 
Frauen Gürtel mit Beschlag (z.B. die Frau aus Grab 217 
von Bümpliz-Ährenweg), so dass auch diese Frage in 
unserem Fall nicht definitiv beantwortet werden kann. 

Dendrochronologie: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Dokumentation: 
D. Gutscher, M. Portmann, M. Leibundgut. 

Kallnach, Bergweg (Parzelle 863) 
Aushubüberwachung 1993 

Amt Aarberg 
004.004.93 
LK 1145; 584.490/207.975; 459 müM 

Im Herbst 1993 musste 50 m südlich der GrabungsfJäche 
von 1988/89 (AKBE 3A, S. 152-156) der Aushub für 
ein Einfamilienhaus überwacht werden. Im Übergangs-

bereich zwischen gewachsenem Sand und Humus wurden 
mehrere Gruben entdeckt und dokumentiert. Drei Gruben 
enthielten römische Funde, die mit grösster Wahrschein
lichkeit von jenem spätrömischen Gebäude (mansio?) 
stammen, in dessen Ruinen vom 6. bis ins 8. Jahrhundert 
bestattet worden ist. Auf der 1993 beobachteten Parzelle 
wurden indes keine Gräber entdeckt. Weitere Aushubüber
wachungen ab 1997 südl ich und westlich des ehemaligen 
Gräberfeldes lieferten Negativbefunde. 

Dokumentation: 
E. Nielsen 

Literatur: 
Janet Lechmann-McCaillon/Franz E. König, Kallnach BE: vestiges 
romains et necropole du Haut Moyen Age. Rapport preliminaire des 
fouilles de 1988-I 989, in : Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft 
für Ur- und Frühgeschichte, 73. Jahrgang, 1990, 160-166. 
Daniel Gutscher, Das frühmittelalterliche Gräberfeld Kallnach-Berg
weg, in: Archäologie der Schweiz 16, 1993, 87-90. 
Christiane Kissling/Susi Ulrich-Bochsler, Kallnach-Bergweg. Römi
sche Mansio und frühmittelalterliches Gräberfeld (Schriftenreihe der 
Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern, in Vorbereitung. 

Liesberg BL, Hintere Gasse 6 
Grabfund 1992 

Amt Laufen 
252.000.92 
LK 1086; 599.290/250.400; 530 müM 

Anlässlich eines Umbaus an der Hinteren Gasse 6 in 
Liesberg trat ein Skelett zu Tage, das im Januar 1992 
dokumentiert wurde. Es lag geastet mit gestreckten Armen 

.. 
• . ~ 

• • ·tiC. -· 

~'~. ~-~~· 
'~ ?~ 

Abb. 5: Kallnach, Bergweg. Die geleerte Grube (5) mit Blick gegen Abb. 6 : Liesberg. Ortsplan mit Lage des Grabfundes (1 ), der Kirche (2) 
Osten. und der Grabfunde im Kihlacker (3). M. 1: J O 000. 
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in gestreckter Rückenlage. Das Grab befand sich etwa 
30 cm unter dem Stallboden in gewachsener Erde; Reste 
eines Sarges oder einer Steineinfassung wurden nicht 
beobachtet. Ein Sondierschnitt Richtung Süden erbrachte 
keine weiteren Funde. 
Bezüglich Ausrichtung und Lage handelt es sich um eine 
reguläre Bestattung, obwohl weitere Grabfunde in der 
näheren Umgebung fehlen. Das Grab ist vielleicht früh
mittelalterlich , denn frühmittelalterliche Grabfunde wur
den bei Liesberg bereits mehrmals entdeckt: Erstmals 
1852 etwa 500 m nordwestlich des Dorfes, beim römi
schen Gutshof im Kihlacker. Im Dorf selbst sind römische 
Funde zwar bisher unbekannt; die Ersterwähnung des 
Dorfes fällt ins Jahr 1241. Die Pfarrkirche St. Peter und 
Paul steht 100 m nordöstlich unserer Fundstelle und ist ein 
Neubau von 1697 bis 1701; ein Vorgängerbau ist noch 
nicht entdeckt. Im Pfarrgarten fanden sich aber 1994 
Erdbestattungen, die zum Teil noch frühmittelalterlich 
sein könnten. 

Anthropologische Bestimmung 
Erhaltung: Die Skelettreste umfassen einen unvollständi
gen Schädel, dem das Gesicht weitgehend fehlt und dessen 
Unterkiefer im Bereich der Frontzähne beschädigt ist und 
aus Körperskelettresten. Davon erhalten sind die Wirbel
säule (Hals- und Lendenwirbelsäule unvollständig), Teile 
beider Schlüsselbeine, das linke Schulterblatt, der unvoll
ständige rechte und linke Oberarmknochen sowie die linke 
Elle und Speiche (beide nur im distalen Teil). 
Geschlecht: Die sekundären Geschlechtsmerkmale sind 
teils deutlich männlich, teils eher weiblich ausgeprägt. 
Diagnose: vermutlich Mann. 
Alter: 20<- 25 Jahre . 
Körperhöhe: Nach dem rechten Oberarmknochen beträgt 
die geschätzte Körperhöhe 167 cm. Falls es sich um ein 
frühmitte lalterliches Skelett handelt, reiht sich der Mann 
eher in den unteren Bereich der Variationsbreite ein. 
Paläopathologische Befunde: An den unteren Brustwir
beln sind zum Teil stark ausgeprägte Schmorlsche Impres
s ionen vorhanden. Diese muldenförmigen Einbrüche in 
den oberen oder unteren Deckplatten der Wirbelkörper 
entstehen durch Austritt von Bandscheibengewebe in den 
Knochen. Lang andauernde körperliche Belastungen vor 
allem im jungen Alter werden als Hauptursache für ihre 
Ausbildung angesehen. Verletzungsbedingte Veränderun
gen sind nicht zu beobachten. 
Besonderes : Am Hinterhaupt sind grosse Schaltknochen 
in der Lambdanaht ausgebildet. Ferner findet sich im 
untersten Abschnitt der Pfeilnaht im Bereich der beiden 
Scheitelbeine ein grosser zweiteiliger Schaltknochen. Sol
che Variationen sind für den Einzelfall zwar interessant, 
aussagekräftig werden sie jedoch erst, wenn eine grössere 
Anzahl von Bestattungen aus einer Bevölkerungsgruppe 
untersucht werden kann. In diesem Fall erlauben solche 
erbbedingten Merkmale allenfalls Aussagen über die ge
neti sche Verwandtschaft. 

Susi U lrich-Bochsler 
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Dokumentation: 
E. Nielsen. 

Anthropologischer Bericht: 
S. Ulrich-Bochsler, Bern (Bericht vom 12.1.1997, Skelettnummer 
NMBE4390). 

Literatur: 
Reto Marti, Zwischen Römerzeit und Mittelalter. Forschungen zur 
frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte der Nordwestschweiz (4.-
10. Jahrhundert). Bd. 2B Katalog (Archäologie und Museum 4 1 ), 
Liestal 2000, 161- 162. 

Moutier, Avenue de la Poste 
Constat negatif en 1992 

District de Moutier 
287.000.92 
CN 1106; 595.030/236.500; 528 m 

La surveillance d'un chantier en decembre 1992 a Moutier 
n'a donne lieu aaucune decouverte de vestiges anciens. La 
tranchee se trouvait entre la rue Centrale et l 'avenue de Ja 
Liberte, face a I 'ancienne eglise Saint-Pierre, demolie en 
1859/1871. Cette eglise avait vraisemblablement ete cons
truite avec le premier monastere, vers 640. Elle etait 
entouree d'un cimetiere. En 1873, de nombreux sarco
phages du haut Moyen Age avaient ete mis au jour. 
S'il y avait la des couches de terre liees a l'egl ise Saint
Pierre et a son cimetiere, elles avaient deja ete enlevees et 
n'ont guere laisse de traces dans !es coupes de Ja tranchee. 
Les maisons du XJXe s. demolies en 1992 etaient cons
truites sur des pilotis. 

Documentation: 
A. Ueltschi. 

Bibliographie: 
Friedrich Oswald/Leo Schaefer/Hans Rudo lf Sennhauser (ed.), Vo r
romanische Kirchenbauten, Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang 
der Ottonen (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunst
geschichte in München lll/ 1), München 1966, 226. 

Niederbipp, Kirchgasse 8 
Frühmittelalterliche Gräber: Negativbefund 
1992 

Siehe Fundbericht S. 104-108. 

Ursenbach, Kirche 
Rettungsgrabungen 1992 

Siehe Fundbericht S. 150-153. 

Wahlen BL, Friedhof 
Suche nach frühmittelalterlichen Gräbern 1992 

Siehe Fundbericht S. 154-158. 



Mittelalter/Neuzeit 
Moyen Age/Epoques postmedievale et moderne 

Aarberg, Stadtplatz 
Rettungsgrabungen 1992/93 

Amt Aarberg 
001 .002 .92 
LK 1146; 210.4001586.600; 453 müM 

Siehe Aufsatz S. 163- 272. 

Aarberg, Murtenstrasse 
Überbauung «Holzbrücke» 1992 

Amt Aarberg 
001 .002 .92.2 
LK 1146; 587.460/210.320; 455 müM 

Die Überwachung des gesamten Aushubs für die Überbau
ung der Parzelle 160 in Aarberg zeigte keine Befunde zum 
vermuteten Brückenkopf bzw. zum planmässig überliefer
ten Grabensystem der Zeit des Dreissigjährigen Krieges 
oder zu vorstädtischen Siedlungsresten. 

Beobachtungen: 
A. Ueltsch i, D. Gutscher, D. Kiss ling. 

Bannwil, Kirche 
Bauanalyse 1993/94 

Amt Aarwangen 
015.009.93 
LK 1108; 622 .190/231.840; 450 müM 

Siehe Aufsatz S. 291-303. 

Bern, Brunngasse 7 /9/11 
Grabungen 1989 

Amt Bern 
038.120 .89 
LK 1166; 600.880/199.750; 535 müM 

Siehe Aufsatz S. 305-332. 

Bern, vor Bundesgasse 3 
Stadtmauerfund 1993 

Amt Bern 
038./40.93.1 
LK 1166; 600.225/199.490; 541 müM 

Bei Le itungssanierungen konnten in der Bundesgasse 
mehrere archäologische Befunde dokumentiert werden. 
Beim Haus Bundesgasse 3 (ehern. Hotel Bernerhof) konn
te der sog. vierte Westgürtel der Stadtbefestigung mit 
stadtseitiger Wehrmauer und innerer Grabenmauer, aber 
ohne zugehörige Niveaus, erfasst werden (AKBE 4A, 
S. 125). Der Westabschluss der letzten Stadterweiterung 
bis zum Christoffelturm ist 1344 bis 1346 errichtet wor
den. Die dokumentierten Mauerreste dürften aber zu einer 
neuzeitlichen Reparaturstelle gehören. Der Graben wurde 
an dieser Stelle, am Viehmarkt, wahrscheinlich erst um 
1865 aufgefüllt. Die Funde aus dem Graben datieren ins 
19. Jahrhundert. 

Dokumentation: 
A. Ueltschi. 

Literatur: 
Regula Glatz/Daniel Gutscher, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellun
gen, (Veröffentlichungen des Instituts flir Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich 1996, 61-99. 

Abb. 7: Bern, Bundesgasse 3. Innere Grabenmauer der Befestigung von 
1344 bis 1346 mit Blick gegen Südwesten. 
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Fundkatalog: 
l Dunkel engobierte Keramik. Steckdeckel mit Kragenrand, halbku

gel iger Körper und halbkugeliger Knauf. Beidseitig über Engobe 
glasiert mit schwarzbrauner Farbwirkung. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 45850-2. - Aus: Grabenfüllung nördlich der Grabenmauer. -
Datierung durch Befund: vor 1865 (typologisch: 19. Jahrhundert). 

2 Steingut. Topf (l BS) mit eingezogenem Flachboden. Beidsei
tig weiss glasiert. Weisser, harter, dicker Scherben. Zwei Löcher 
von eisernen Flickk:lammern. - Fnr. 45850-l. - Aus: Grabenfüllung 
nördlich der Grabenmauer. - Datierung durch Befund: vor 1865 
(typologisch: 19. Jahrhundert). 

Weitere, nicht gezeichnete Funde: Ein Fragment einer flachen, weissen 
Fayence-Ofenkachel des 18./19. Jahrhunderts (Fnr. 45843). 

Abb. 8: Bern, Bundesgasse 3. Gefässkeramik aus dem Stadtgraben. 
M. 1:2. 
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Abb. 9: Bern, Bundesgasse. Die Maueraufschlüsse und Grabfunde mit dem Verlauf der alten Stadtbefestigung nach dem Stadtplan von 
J. J. Brenner 1766. M. 1:3000. 
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Bern, vor Bundesgasse 6 
Gräberfunde 1993 

Amt Bern 
038.140.93 
LK 1166; 600.360/199.530; 541 müM 

Vor dem Haus Bundesgasse 6 musste anlässlich der Neu
verlegung von Werkleitungen quer über die Gasse ein 
2,8 m breiter Graben ausgehoben werden. In der (eben
falls) etwa 2,8 m langen Sondierfläche konnten sieben, 
teil weise gestörte Gräber dokumentiert werden. Die Köpfe 
der Bestatteten waren nach Norden und nach Süden ausge
richtet. Die vielen Holzreste und Nägel lassen vermuten, 
dass die Toten in Särgen lagen. 
Es ist unklar, ob die verstreuten Skelettteile, die Bauarbei
ter im Leitungsgraben geborgen haben, umgelagert sind 
oder die westliche Ausdehnung des «Friedhofs beim Holz
werkerhof» angeben. Dieser Friedhoflöste 1729 den Insel
friedhof im Bereich des heutigen Bundesplatzes ab und 
wurde 1815 vom Monbijou-Friedhofausserhalb der Stadt
befestigung ersetzt. Bei einigen Gräbern lagen Funde des 
18. Jahrhunderts. 

Anthropologischer Bericht 
Aus dem zwischen 1729 und 1815 benutzten Friedhof für 
die Burgerderobern Stadt gelangten bereits verschiedent
lich Skelettreste zur Beobachtung, so Streufunde von 1993 
und 1994. In der Anthropologischen Sammlung des 
NMBE sind acht Gräber sowie Streufunde mit Fundjahr 
1961 inventarisiert (NMBE Nr. 1038- 1046), ferner drei 
unvollständige Schädel aus «Grabungen» von 1923 und 
1947 (NMBE Nr. 285- 287). 
Die sieben archäologisch dokumentierten Bestattungen 
von 1993 teilen sich in zwei Kinder, 10- bis 12-jährig und 
8-jährig, sowie in fünf Erwachsene auf. Vier Frauen im 
mittleren und hohen Alter stehen einem jungen, um 
20-jährigen Mann gegenüber. Diese sieben in situ doku
mentierten Bestattungen wurden der Sammlung des 
NMBE zugeführt. 
Anthropologische Daten von Skeletten aus der Zeit des 
18. und 19. Jahrhunderts sind Mangelware. Die Bestattun
gen vom Friedhof beim Holzwerkhof wären daher eine 
wichtige Fundgruppe. Da die meisten der sieben Gräber 
aber unvollständig sind, bringen sie vorerst nur einen 
kleinen Erkenntniszuwachs. Zukünftige Funde sind somit 
erwünscht. 
Die Körperhöhe Iiess sich lediglich für einen Mann be
rechnen. Mit einem Wert von 171,4 cm ist er eher gross 
gewachsen. Die Schädel (drei weibliche) sind mittellang 
bis lang und durchwegs breit, woraus sich ein Längen
Breiten-Index ergibt, der zwischen hochmesocran bis hy
perbrachycran variiert. Die Breitenkomponente ist de ut
lich vorhen-schend. Die Schädelhöhe liegt in der mittel
hohen Kategorie, der Längen-Höhen-Index ist demzufol 
ge orthocran, der Breiten-Höhen-Index hypertapeinocran. 
Die paläopathologischen Befunde belegen hingegen ein 
weites Spektrum der Leiden und Gebresten und erlauben 

Abb. 10: Bern, Bundesgasse. Übers icht der Bestattungen aus der Zeit 
zwischen 1729 und 1815, Blick gegen W. 

damit auch einen näheren Einblick in die Lebensbedingun
gen der Berner dieser Zei t. Neben einigen wenigen verlet
zungsbedingten Knochenläsionen sowie alters- und über
belastungsbedingten Veränderungen treten zwei Kompo
nenten stark hervor. Einerseits sind es die Mangelerkran
ktmgen , die bei den Kindern zu einem verzögerten Wachs
tum führten, und andererseits fällt der schlechte Gebisszu
stand vor allem bei den Erwachsenen auf. Die hier im 
Holzwerkfriedhof bestatteten «Berner>> scheinen weder 
optimal ernährt gewesen zu sein noch bessere Zahnhygie
ne betrieben zu haben als ihre mittelalterlichen Vorfahren. 
Ähnlich ungünstige Knochenbilder zeigten auch die im 
Klösterlifriedhof bestatteten Menschen der frühen Neu
zeit. Die städtische Lebensweise scheint nicht in allen 
Bereichen befriedigend gewesen zu sein, vor allem nicht 
für die Unter- und Mittelschicht. 
Streufunde: Beim Bau des Gebäudes der damaligen Muse
umsgesellschaft in den Jahren 1867 /69 (heutiges Gebäude 
der Berner Kantonalbank) solJen Gräber ausgehoben und 
dann in der Planierschicht wieder über den Boden verteilt 
worden sein. Vielleicht wurden 1993 zum Teil diese Alt
funde wieder eingesammelt. Nach der anthropologischen 
Untersuchung bestattete man diese Gebeine mit Ausnah
me einiger der paläopathologischen Sammlung einver
leibten Skelettteile wieder. Bei den Streufunden handelte 
es sich vorwiegend um Langknochen und Schädelteile von 
mindestens 19 Individuen, 16 Erwachsenen und drei Kin
dern. Vertreten sind Männer und Frauen aller Altersstufen. 
Nach den morphologischen Daten von sechs Schädeln 
sind wiederum die kurz-breiten Schädelformen vorhen
schend, zudem gelangten einige sehr kleine Schädel von 
Greisinnen zur Beobachtun~. Besonders die als männlich 
eingestuften Langknochenreste wiesen eine deutliche 
Robustizität auf. An krankhaften Befunden wurden eine 
unter erheblicher Beinverkürzung verheilte Schienbein
fraktur sowie wenige Fälle von degenerativ bedingten 
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Veränderungen im Sinne von Arthrosen oder Wirbelspon
dylosen beobachtet. Dagegen fiel - wie bei den noch in situ 
gelegenen Bestattungen - der schlechte Gebisszustand 
dieser Menschen auf, insbesondere die zahlreichen und 
grossen kariösen Defekte. 

Susi Ulrich-Bochsler 

Dokumentation: 
R. Glatz, E. Nielsen , C. Rungger. 

Anthropologischer Bericht: 
S. Olrich-Bochsler. 

Literatur: 
Berchtold Weber, Historisch-topographi sches Lexikon der Stadt Bern, 
(Schriften der Berner Burgerbibliothek), Bern 1976. 

F undkatal o g: 
l Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (l RS) mit aufge

stel ltem Lippenrand und geneigter Fahne. Innen über weissem Mai
harndekor schwach hellgrün glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
39997-1. - Bei Grab 3. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

2 Farbloses Glas. Becher (1 BS) mit Flachboden und senkrechter 
Wandung. Unten an der Aussenseite Rillenmuster. - Fnr. 39996- 13. 
- Bei Grab 2. - Datierung durch Befund: Vor 1815? 

3 Schaft einer Fersen pfeife mit Ansatz des Kopfes ohne Fersenmarke. 
Vorne am Schaft grün glasiert. Weisser Pfeifenton . - Fnr. 39996-7. -
Bei Grab 2. 

4 Kleider-oder Kopfputznadel aus Buntmetall mit kleinem Kugelkopf. 
- Fnr. 39998-2. - Bei Grab 4. 

Weitere, nicht gezeichnete Funde: WS und BS polychromer Geschirr
keramik (Fnr. 39996, 39997); zahl reiche Eisennägel (Fnr. 39996, 
39997, 39998, 39999). 

Gräberkatalog: 
Grab 1/NMBE Nr. 4570/Geschlecht we iblich/Alter adult II bis matur 

(30- 59 J .) . - Erhaltung: stark fragmentiert.er Schädel und Frag
mente der beiden ersten Halswirbel. Paläopathologische Befunde: 
Schwache Cribra orbitalia links und rechts. Stark kariöses Gebiss 
mit Granulomen und starkem Zahnsteinbefall. - Morphologie: 
Schädel: lang und breit (LBI: brachycran). 

Grab 2/NMBE Nr. 4571/Geschlecht indet./Alter infans II (10-12 J.). -
Erhaltung: Schädel und Unterkiefer stark beschäd igt, Körperske
lett gut und annähernd komplett erhalten. - Paläopatholog ische 
Befunde: Augenhöhlen mit Lochstruktur (infektiös bedingt). Ge
biss mit zahlreichen Schmelzhypoplasien. Extremitätenknochen 
mit Veränderungen der Knochenstruktur, wegen Pilzbefall jedoch 
schwierig zu beurteilen. Am linken Oberschenkel ist über der 
seitlichen Kondyle eine 33 mm lange Vertiefung mit scharfen 
Rändern ausgebildet (Zyste?) . - Morphologie: Körpergrösse 120 
bis 129 cm. Unterarme auffallend kurz (Disproportion), eher klein
gewachsenes Kind; eventuell bestand wegen einer Mangelerkran
kung ein verzögertes Wachstum. Der Zahndurchbruch der zweiten 
Molaren ist ebenfalls retardiert. 

Grab 3/NMBE Nr. 4572/Geschlecht männlich/Alter adu lt 1 (um 20 J.). 
-Erhaltung: Nur Körperskelett erhalten (Unterarme, Becken links 
und rechts, untere Wirbelsäule sowie Oberschenkel). Grünverfär
bungen am Armskelett deuten auf Häftchen des Totenkleides. -
Morphologie : Körperhöhe 17 l ,4 cm. 

Grab 4/NMBE Nr. 4573/Geschlecht weiblich/Alter matur II bis senil 
(40->79 J.). - Erhaltung: Schädel mit beschädigtem Oberkiefer und 
Körperskelett (Schulterpartie und linker Oberarm sowie Teile der 
Wirbelsäule). - Paläopathologische Befunde: Wirbel mit mittel
starken Abnutzungserscheinungen (Spondylosis deformans), zwei 
mittlere Brustwirbe l mit Schmorlschen Impressionen. Mittel starke 
Arthrose im Schultergelenk. Unterkiefer stark abgebaut (senili 
siert). Starke Parodontose, Zahnsteinbefall. Die Backenzähne wa
ren zu Lebzeiten ausgefallen. - Morphologie: Schwacher Chignon. 
Der Schädel ist mittellang, breit und mittelhoch (LBl: brachycran, 
BHl: hypertapeinocran). 

Grab 5/NMBE Nr. 4574/Geschlecht. indet./Alter infans IT (8 J. + 
24 Mt.). - Erhaltung: Nur Unterkieferfragment und Körperskelett
reste (rechter Unterarm, linkes und rechtes Beckenfragment, rech-
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Abb. 11: Bern , vor Bundesgasse 6. Funde aus dem Friedhof. M. 1:2. 

tes Bein, z.T. stark korrodiert) . - Paläopathologische Befunde: 
Schmelzhypoplasien. Schienbeinschaft stark verkrümmt. - Mor
phologie: Körperhöhe 115 bis 124 cm. Unterarme kurz (Dispropor
tion wie beim Kind aus Grab 2). 

Grab 6/NMBE Nr. 4575/Geschlecht verm. weiblich/Alter adu lt II bis 
matur (30-50 J.). - Erhal tung: Bergbar waren nur die Unterschen
kel mit Füssen. - Paläopathologische Befunde: Gut abgegrenzte 
Knochenaullagerung am linken Schienbein, wahrscheinlich nach 
Verletzung (reaktiv, posttraumatisch) . 

Grab 7/NMBE Nr. 4576/Geschlecht weiblich/A lter matur 11 bis senil 
(50->79 J.). - Erhaltung: Nur Schädel mit Unterkiefer (Oberkiefer 
fehlt) sowie die ersten sechs Halswirbel. - Paläopathologische 
Befunde: Halswirbel mit mittelstarker bis starker Spond ylose und 
Spondylartluose und starker Osteochondrose. Cribra orbitalia links 
und rechts. Der Unterkiefer ist stark abgebaut, alle Zähne waren zu 
Lebzeiten ausgefallen. Granu lom im Eckzahnbereich. -Morpholo
gie: Der Schädel ist mittellang, brei t und mittelhoch (LBI: brachy
cran, LHI: orthocran, BH!: hypertapeinocran). 

Bern, Ecke Bundesgasse/Christoffelgasse 
Kellerfund 1993 

Amt Bern 
038.140.93 
LK 1166; 600.1801199.485; 538 müM 

Unter der Kreuzung Bundesgasse/Christoffelgasse wurde 
anlässlich der Neuverlegung von Werkleitungen ein 
Mauerwinkel erfasst. Das zugehörige Gebäude stand aus-
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Abb. 13: Bern, Ecke Bundesgasse/Christoffelgasse. Südwest-Front der 
Kellermauer mit dem Gewölbeansatz. 
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serhalb der mittelalterlichen Stadt und orientierte sich mit 
seiner mächtigeren Ostmauer am Verlauf der äusseren 
Grabenmauer des sog. vierten Westgürtels. Der Mauer
winkel umfasste einen Raum, der (in einer zumindest im 
Bauvorgang späteren Phase) von einem Tonnengewölbe 
überzogen wurde. In einer dritten Phase wurde in die 
mächtigere Ostmauer ein Kellerfenster gebrochen. Die 
Süd- und Westmauer des Kellers sind im Leitungsgraben 
nicht erfasst worden. Der Raum war mit Schutt aufgefüllt, 
der Funde des 16. bis 17. Jahrhunderts enthielt. Auf Stadt
plänen ist aber noch bis in die Zeit um 1860 e in Gebäude 
an dieser Stelle und mit der gleichen Orientierung des 
ausgegrabenen Mauerwinkels e ingezeichnet. 

Dokumentation: 
R. Glatz, E. Nielsen, C. Rungger. 

Literatur: 
Paul Hofer, Die Wehrbauten Berns, Burg Nydegg und Stadtbefestigung 
vom 12.-19. Jahrhundert, Bern 1953. 
Regula Glatz/Daniel Gutscher, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstel lun
gen, (Veröffentlichungen des Instituts fü r Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich 1996, 61-99. 
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Abb. 14: Bern, Ecke Bundesgasse/Christoffelgasse. Funde aus dem Keller. M. 1 :2. 
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Fundkatalog: 
Abb. 14: Bern, Ecke Bundesgasse/Christoffelgasse. Funde aus dem 
Keller. M. 1 :2. 
1 Grün glas ierte Keramik. Henkelschüssel ( l RS). Ausladender Rand 

ohne Lippe (?) mit Ansatz eines breiten, profil ierten Bandhenkels. 
Beidseitig über weisser Engobe sattgrün glasiert. Ziegelroter Scher
ben. -Fnr. 46832-9. -Aus: Kellerfüllung. - Typologische Datierung: 
Ende 16./17. Jahrhundert. 

2 Grün glasierte Keramik. Schüssel ( l RS). Ausladender, kräftig pro
filierter Leistenrand. Innen über Engobe und weissem Malhorndekor 
grün glasiert. Glasur korrodiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 46832-
4. - Aus: Kellerfüllung. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

3 Grün glasierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Aufgestellter Rand, kurze, 
leicht geneigte Fahne und steile Wandung. Innen über weisser En
gobe sattgrün glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 46832-8. - Aus: 
Kellerfüllung. - Typologische Datierung: Ende 16./17. Jahrhundert. 

4 Grün glasierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Aufgestellter, profilierter 
Rand, kurze, leicht geneigte Fahne und steile Wandung. Innen über 
weissem Malhorndekor sattgrün glasiert. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 46832-5. - Aus: Kellerfüllung. - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert. 

5 Ofenkeramik. Rel iefierte Blattkachel mit Palmetten und Rauten
muster. Über weisser Engobe grün glasiert. Hinten Ansatz des Tubus 
ohne Russspuren. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 46832-10. - Aus: 
Kellerfüllung. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

Weitere, nicht gezeichnete Funde aus dem Keller: Zwei Fragmente 
einer Blattkachel mit Rapportmuster (AKBE 4A, Abb. 288,1; Fnr. 
46832); ein Fragment einer Gesimskachel mit liegendem Löwen (Eva 
Roth Kaufmann/Rene Buschor/Daniel Gutscher, Spätmittelalterliche 
reliefierte Ofenkeramik in Bern, Herstellung und Motive, Bern 1994, 
Kat. 21 O; Fnr. 46832); Baukeramik (Fnr. 46832); WS polychromer 
Geschirrkeramik (Fnr. 46832). 

Bern, vor Bundesgasse 32 und 38 
Beobachtungen zur barocken Schanzenanlage 
1993 

Amt Bern 
038.150.93 
LK 1166; 599.9601199.430; 538 müM 

In einem Leitungsgraben konnte vor Bundesgasse 32 die 
barocke Schanzenmauer erfasst werden. Die Mauer be
steht aus zwei sorgfältig gefügten Sandsteinquader-Scha
len. Der Kern ist mit Kieseln und Mörtel gefüllt; die 
Mauerstärke beträgt um 1,5 m. Von Osten her stösst eine 
kleinere Mauer an die Wehrmauer. 
Vor Bundesgasse 38, an der Ecke Bundesgasse/Hirschen
graben, kam im selben Leitungsgraben die ehemalige 
äussere Grabenmauer zum Vorschein. Nur die gegen den 
Graben gerichtete Nordostseite ist mit sauberen Sand
steinquadern auf Sicht gefügt. 
Die Mauern gehören zur Bastion Christoffel der barocken 
Schanzennanlage von 1622 bis 1634. Davon hat sich nur 
die weiter südlich gelegene Bastion Wächter ( «kleine 
Schanze») erhalten. Der weitere Verlauf der Anlage im 
Norden zeigt sich aber im Grundriss des Hirschengrabens 
sowie anhand von archäologischen Aufschlüssen, z.B. im 
Bereich Hirschengraben/Bubenbergplatz und Sidlerstras
se/Universität (AKBE 3A, S. 185-188). 
Der Graben vor der Bastion Christoffel - der heutige 
Hirschengraben - diente nach 1757 als Tiergarten. Er 
wurde 1826 bis 1831 aufgefüllt, das Gelände östlich davon 
1876 bis 1880 überbaut. 

Abb. 15: Bern, vor Bundesgasse 32. lnnenseite der Schanzenmauer von 
1622 bis 1634 mit Blick gegen Süden. 

Dokumentation: 
R. Glatz, E. Nielsen, C. Rungger. 

Literatur: 
Paul Hofer, Die Wehrbauten Berns, Burg Nydegg und Stadtbefestigung 
vom 12.-19. Jahrhundert, Bern 1953, 55-60. 
Andreas Hauser/Peter Röllin, Inventar der neueren Schweizer Archi
tektur 1850- [920, Bd. 2: Basel, Bellinzona, Bern, Bern 1986, 489. 
Regula Glatz/Daniel Gutscher, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellun
gen, (Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich 1996, 61-99. 

Abb. 16: Bern, vor Bundesgasse 38. Front der äusseren Grabenmauer 
von 1622 bis 1634 mit Blick gegen Süden. 
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Bern, Engeriedweg 4 
Sodbrunnenfund 1992 

Amt Bern 
038.250.92 
LK 1166: 599.740/201.060; 563 müM 

Anlässlich des Neubaus einer Tiefgarage wurde ein Sod
brunnen freigelegt und dokumentiert. Der Brunnen gehör
te zum Garten des früheren Landhauses der Familie 
von Fischer. Der obere Teil des Brunnens war beim Ab
humusieren bereits teilweise abgebaut worden. Erhalten 
hatte sich eine Lage ringförmig angebrachter halbrunder 
Sandsteinquader, die 25 cm breit und max. 40 cm hoch 
waren. Der innere Durchmesser betrug ca. l m. Darunter 
bestand der Schacht aus annähernd lagig angebrachten 
Kieselsteinen, die nicht vermörtelt waren. Die Tiefe betrug 
noch 11,20 m. Aufgrund der Bearbeitungsspuren der Brun
nenringe dürfte es sich um die barockzeitliche Wasser
fassung handeln. 
Der Sodbrunnen wurde bis auf Bodentiefe der Tiefgarage 
abgebrochen, ein Rest sollte darunter erhalten bleiben. 

Dokumentation: 
D. Gutscher. 

Abb. 17: Bern, Engeriedweg 4. Aufsicht auf den neuzeitlichen Sod
brunnen. 

Bern, Liebeggweg 19 
Gemauerter Keller 1993 

Amt Bern 
038.400.93 
LK 1166; 601.635//99.420; 556 müM 

Im Zuge der Werkleitungserneuerung (Kanalisation) 
konnten im Garten Liebeggweg 19 am Kleinen Muristal
den Teile e ines Mauergeviertes dokumentiert werden. Ver-

22 

~ 
N 

0 20m 

Abb. 18: Bern, Liebeggweg J 9. Lage des Mauerwinkels. M. 1: 1000. 

mutlich handelt es sich um die Reste eines barocken Kel
lers. 
Das Mauerwerk besteht aus lagig gefügten Sandsteinqua
dern (Formate: 90 x 60 x 60 cm) mit Zangenlöchern. Die 
UK der Mauer konnte nicht erfass t werden, liegt aber 
sicher unter 454.09 müM. Das Bodenniveau des vermute
ten ehemaligen Kellers muss sich ebenfalls unterhalb 
dieser Kote befinden. Der Mauetmörtel ist hellgrau, fein
sandig und sehr hart. 
Für die Vermutung, dass es sich um einen «Eiskeller» 
handle, konnten keine Belege gefunden werden. 

Dokumentation: 
D. Gutscher, A. Ueltschi, S. Beyeler, R. Glatz . 

Bern, Münster 
Turmfundation 1992 

Amt Bern 
038.120.92.1 
LK ll66; 600.960/199.560; 535 müM 

Im Auftrag des Münsterbauvereins galt es abzuklären, ob 
und wenn ja welche Konsequenzen e ine Verstärkung der 
Turmfundamente archäologieseiti g nach sich zöge, fa lls 
man sich anlässlich der geplanten Orgelrestaurierung dazu 
entschliessen sollte, den zur Turmverstärkung im ausge
henden 19. Jahrhundert eingebauten Unterzugsbogen zu 
entfernen. Die Überlegungen zur Archäologie - eine Gra
bung zumindest bis zur Westfassade der einstigen Leutkir
che -, aber auch jene des Ingenieurs liessen schliesslich 
davon abraten; der Bogen bleibt. 



Bern, Nägeligasse 9 
Skelettfunde 1993 

Amt Bern 
038.130.93.1 
LK 1166; 600.520! 199.820; 538 müM 

Anlässlich eines Umbaus wurde im Innenhof der Liegen
schaft das Niveau abgetieft. Dabei kamen ein kompaktes 
Paket mit verworfenen und zerstörten menschlichen Kno
chen zum Vorschein (mind. 5 Schädel). Die lehmige Gru
benfüllung war deutlich vom kiesigen (gewachsenen?) 
Boden zu unterscheiden. Es dürfte sich um ein Loch (ca. 
1,2 x 0,8 m) handeln, in das bei einem früheren Umbau 
gefundene Skelette wieder eingegraben worden waren. 
Die Skelettreste stammen wohl aus dem spätmittelalterli
chen Predigerfriedhof. Sie gehörten zu mindestens sechs 
erwachsenen Individuen (Männer und Frauen). Da die 
vielen und meist stark fragmentierten Teile von Schädeln 
und Körperskeletten nicht individualisiert werden konn
ten, wurde das Material 1994 sorgfältig durchgesehen und 
bestimmt und anschliessend zur Wiederbestattung frei
gegeben. 

Dokumentation: 
A. Ueltschi, E. Roth. 

Anthropologischer Bericht: 
Liselotte Meyer, Susi Ulrich-Bochsler. 

Abb. 19: Bern, Nägeligasse 9. Das Knochendepot in der Baugrube. 

Bern, Neubrückstrasse 65 
Entdeckung eines Sodbrunnens 1993 

Amt Bern 
038.250.93 
LK 1166; 599.8801200.670; 551 müM 

Beim Aushub für ein neues Wohn- und Geschäftshaus an 
der Neubrückstrasse 65 kam der unterste Teil eines Sod-

.\ 

Abb. 20: Bern, Neubrückstrasse mit der Lage der beiden Sodbrunnen
funde von 1992 und 1993 (Engeriedweg 4 und Neubrückstrasse 65). 
M. 1:10 000. 

Abb. 21: Bern, Neubrückstrasse 65. Übersicht über die Baugrube nach 
N mit den Resten des Sodbrunnens links der Bildmitte. 

brunnens zum Vorschein. Der Brunnen hat einen Aussen
durchmesser von 180 cm und einen Innendurchmesser von 
L 18 cm. Er besteht aus einem 21 cm hohen Holzring, der 
sich aus vier mit Schwalbenschwanz-Verbindungen ge
fügten Teilen zusammensetzt. Über dem Holzring liegen 
zwei Ringe aus je fünf Sandsteinquadern. Sie weisen 
re lativ grobe Bearbeitungsspuren auf. Alle drei Lagen 
(Holzring und Quader) messen 146 cm Höhe (UK 
550.28 müM). Ursprünglich dürfte der Schacht etwa 5 m 
tief gewesen sein. Im Innern des Sodes steckt ein Holz
pfosten von etwa 20 cm Durchmesser. Da er in der 
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Mitte durchbohrt ist, dürfte er zu einer Deuchelpumpe 
gehört haben. 
Der Holzring ist dendrochronologisch datiert worden. 
Das Schlussdatum ohne Splintansatz liegt im Jahr 1706. 
H. Egger setzt das Schlagdatum und somit das Baudatum 
des Brunnens nach 1720 (Bericht vom 9.11.1993). Das 
darüber stehende, 1993 abgebrochene Haus an der Neu
brückstrasse 65 ist 1861 erbaut worden. Die Auffüllungs
zeit des Sodbrunnens ist auch anhand der Funde ins Jahr 
1861 zu datieren. 

Dokumentation: 
R. Glatz, M. Stöckli. 

Dendrobericht: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Fundkatalog: 
Abb. 22: Bern, Neubrückstrasse 65. Keramik und Hohlglas aus dem 
Sodbrunnen. M. 1:2. 
l Steingut. Napf (2 RS). Gerader Rand ohne Lippe. Beidseitig weiss 

g lasiert. Weisser, harter Scherben. - Fnr. 45843- 14. Weitere, ähnliche 
Scherben mit Fnr. 45843- 15 , -18, - 19. - Aus: Füllung des Sod
brunnens. - Datierung durch Befund: vor 1861. 

2 Steingut. Teller ( l RS). Rand ohne Lippe, leicht geneigte Fahne und 
Ansatz des Spiegels. Beidseitig weisse Glasur, leicht braun korro
diert. Weisser, harter Scherben. - Fnr. 45843-17. - Aus: Füllung des 
Sodbrunnens. - Datierung durch Befund: vor 1861. 

3 Steingut. Teller (1 BS). Flachboden. Auf der Unterseite Werkstattzei
chen in brauner Farbe: Wappen mit «(OPAQ-)UE» (= Opaque de 
Sarreguemines?). Beidseitig weiss glasiert. Weisser, harter Scher
ben. - Fnr. 45843-20. -Aus: Füllung des Sodbrunnens. - Datierung 
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durch Befund: vor 1861 (Saargemünd produzierte von 1793 bis zum 
Ende des 19. Jahrhundert). 

4 Dunkel engobierte Keramik. Schüssel (1 WS). Ausladender, leicht 
unterkehlter Kragenrand. lnnen über schwarzbrauner Grundengobe 
weisser Malhorndekor, aussen rote Engobe. Beidseitig glasiert. Zie
gelroter Scherben. - Fnr. 45843-9. - Aus: Füllung des Sodbrunnens. 
- Datierung durch Befund: vor 1861. 

5 Irdenware. Blumentopf (1 RS). Nach aussen umgeschlagener und 
profilierter Leistenrand. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 45843-23. -
Aus: Füllung des Sodbrunnens. - Datierung durch Befund: vor 1861. 

6 Irdenware. Blumentopf (1 RS). Gerade aufgestellter Rand, aussen 
Zierrille. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 45843-1. Weitere, ähnliche 
Scherben mit Fnr. 45843-3, -10. - Aus: Füll ung des Sodbrunnens. -
Datierung durch Befund: vor 186 1. 

7 Glas. Flasche (1 RS). Verdickte Lippe, zylindrische Wandung. Grü
nes Glas. - Fnr. 45843-30. - Aus: Füllung des Sodbrunnens. -
Datierung durch Befund: vor 186 1. 

8 Glas. Flasche (1 RS). Gerade Lippe mit aufgelegtem Faden. Grünes, 
korrodiertes Glas. - Fnr. 45843-36. - Aus : Füllung des Sodbrun
nens. - Datierung durch Befund : vor 1861. 

Weitere, nicht gezeichnete Funde: WS und BS von engobierter Ge
schirrkeramik, Porzellan, Steinzeug, grünes und weisses Hohlglas 
(Flaschen) sowie Ziegelstücke, Eisennägel, Schlacke, Holzsplitter und 
Knochen (alle Fnr. 45843). 

Medaille (Susanne Frey-Kupper) 

Gärtner-Verein, Bern 

M 1 Bern?, Prämienmedaille (J. Kiener), o. J. (Datierung durch Befund: 
vor 1861? Durch graviertes Vergleichsbeispiel: spätestens um 1866). 

Vs.: GÄRTNER - VEREIN oben, (Vierblatt) BERN (Vierblatt) 
Berner Wappen auf spitzem Schild, dahinter Gärtnerutensilien, 
unten Signatur J. KIENER, in einem Perlkreis; aussen profilierter, 
erhabener Rand. 
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Abb. 22: Bern, Neubrückstrasse 65. Keramik und Hohlglas aus dem Sodbrunnen. M. l :2. 
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Abb. 23: Bern, Neubrückslrasst: 65. Prämii.::111uedaille. M. 1:1. 

Rs.: (ohne Legende; das innerhalb des Kranzes zur Gravur bestimmte 
Feld ist leer) 
Kranz aus zwei zusammengebundenen Lorbeerzweigen; aussen 
profilierter, erhabener Rand. 

Rüegg 1992, S. 61 (Kupfer mit graviertem Datum 1866, 31,04 g; Silber 
ohne Gravur 24,87 g); Friedländer 1989, S. 86, Nr. 645- 646 (Zinn ohne 
Gravur, 24,66 g und 18,51 g) . 

CU 27,94 g 37,4--37,5 mm 360° A 1/1 K 2/2 

Fundzusammenhang: Auffüllung des Sodbrunnens. 

lnv. Nr. ADB 038.0160 Fnr. 45843 SFI351 -2504.l: 1 

Die Medaille wurde vom Gärtnerverein Bern geprägt als Preis für 
besondere Leistungen, etwa für hervorragende Zuchterfolge. Die glatte 
Fläche auf der Rückseite im Kranz diente als Feld, in das der Name des 
Ausgezeichneten, die Kategorie des Gewinners und andere Informatio
nen eingraviert werden konnten. Das einzige uns bekannte Beispiel mit 
Gravur befand sich ehemals .in der Sammlung Willi Rüegg (heute in der 
Sammlung Beat Klein, Bern; Hinweis Martin Lory, Thun, und Beat 
Kummer, Bern, der uns freundlicherweise den Katalog der Sammlung 
Rüegg zur Verfügung gestellt hat) ; dieses ist wie das Exemplar von der 
Neubrückstrasse aus Kupfer. Die erwähnte Medaille trägt folgende in 
Kursivschrift gravierte Legende: IV. Preis/Verbenen/E. Mettler/1866. 
Demnach war sie E. Mettler gewidmet, der 1866 den vierten Preis für 
die Zucht von Verbenen erhielt. Die Jahrzahl gibt einen willkommenen 
Anhaltspunkt für die Datierung des Medaillentyps. Seit wann dieser 
vom Gärtnerverein in Auftrag gegeben wurde, ist allerdings nicht 
bekannt. Aufgrund des vorliegenden archäologischen Befundes muss 
man aber annehmen, das die Produktion und die Verleihung dieser 
Preismedaillen bereits auf die Jahre vor 1861 zurückgehen. 
Die Recherchen über den Graveur J. Kiener blieben ohne Ergebnis. Der 
1856 in Schwarzenfeld (Oberpfalz) geborene und 191 8 in Eichstätt 
verstorbene Maler, Grafiker und Illustrator Joseph Kiener (vgl. Allge
meines Lexikon der bildenden Künstler, S. 268) kommt jedenfalls nicht 
in Frage, weil er bei der Verleihung der Medaille an den Gärtner 
E. Mettler erst J O Jahre alt gewesen wäre. Da die einschlägigen Lexika 
ke ine Alternative anbieten, muss die Identität des Künstlers vorderhand 
offen bleiben. Weitere ungravierte Vergleichsbeispiele befinden s ich im 
Münzkabinett des Bern ischen Historischen Museums (Kupfer, lnv. MS 
1750, als Geschenk von J. Wiedmer-Stern 1905 eingegangen, Hinweis 
D. Schmutz, Bern) und im Cabinet de numismatique des Musee d'art et 
d'hisloire von Neuenburg (Silber, Inv. Nr. CN 2511, Hinweis G. Perret, 
Neuenburg). 

Literatur: 
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart, herausgegeben von Hans Vollmer, 20. Band, Leipzig 1927. 
Ueli Friedländer, Schweizer Medaillen aus altem Privatbesitz, mit einer 
medaillengeschichtlichen Einleitung von Dietrich W.H. Schwarz, 
Zürich 1989. 
Willy Rüegg, Bern. Medaillen, Plaketten, Auszeichnungen, Abzeichen 
u.a. , Bern 1992 [in 10 Exemplaren existierender Katalog der Sammlung 
Rüegg, der zahlreiche Vergleichsbeispiele einschliesst]. 

Bern, Postgasse 68/70 
Ausgrabungen und Bauuntersuchungen 
1993 bis 1995 

Amt Bern 
038.110.92/038.110.94 
LK 1166; 601.090/199.750; 542 müM 

Siehe Aufsatz S. 333- 383 . 

Bern, Rathausgasse 
Ausgrabungen im ehern. Statthaltergässchen 
1992 

Amt Bern 
038.120.92 
LK 1166; 600.7911199.718; 537 müM 

Anlässlich der Werkleitungserneuerung in der oberen Rat
hausgasse konnten ein Laubenke ller, zwei Hauskeller I 
und II, der Ehgraben als Kanal , die gepflästerte Sandstein
grube (33), ein Wasserkanal, das Torwangenfundament 
des Predigertores und weitere Mauern dokumentiert wer
den. Der Leitungsgraben verläuft durch die beiden ehern. 
Häuser Kornhausplatz 15 und Brunngasse 74, die 1898 
abgerissen worden sind. Anlässlich des Komhausbrücken
baus wurde damals das Statthaltergässchen zwischen 
Kornhausplatz und Rathausgasse verbreitert, weshalb die 
beiden Häuser weichen mussten. Das ehern. Statthalter
gässchen wurde in der Folge zur Rathausgasse (bis 1971 
Metzgergasse) geschlagen. 

Abb. 24: Bern, Rathausgasse. Nördliches Nebentor des ersten Westgür
tels im Stattthaltergässchen (Predigertor). Lithographie von A. Streit 
nach einer Vorlage des frühen 17. Jahrhunderts. (Arnold Streit, Album 
historisch-heraldischer Alterthümer und Baudenkmale, Bern 1858, 
Taf. LVII, Nr. 11 6). 
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Abb. 25: Bern, Rathausgasse. Das Statthaltergässchen von Osten. 
Rechts das 1898 abgerissene Haus, dessen Keller 1.992 ausgegraben 
worden ist. 

Der archäologische Bestand 
Von Westen nach Osten: Auf alten Abbildungen sind im 
ehern. Statthaltergässli zwei Schwibbögen erkennbar. Der 
äussere, direkt am Kornhausplatz gelegene, ist der Über
rest des 1280 erbauten Predigertores, welches schon 1898 

Abb. 26: Bern, Rathausgasse. Übersichtplan des Leitungsgrabens im 
ehem. Statthaltergässl i. M. 1 :750. 
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Abb. 27: Bern , Rathausgasse. «Skizze zur Klage Baumeister contra 
Rohrbach. Ansicht vom Statthaltergässchen aus» vom 14. September 
1885 . Stadtarchiv Bern, Bauamtakten Bd. 23. 

nicht mehr stand. Im Leitungsgraben konnte als ältestes 
Fundament die nördliche Torwange mit einer Stärke von 
169 cm erfasst werden. 
Die westliche Liegenschaft (Kornhausplatz 15) war abge
sehen von der gepflästerten Sandsteingrube (33) nicht 
unterkellert. Zwei Nord-Südverlaufende Mauern könnten 
älter als das 1898 abgerissene Haus sein. Vor 1898 war das 
Haus Kornhausplatz 15 im Besitz von Bierbrauer L. Bau
meister und diente als Wirtschaft. Zwischen den beiden 
ehern. Häusern Kornhausplatz 15 und Brunngasse 74 ver
lief der mit Steinplatten gedeckte Ehkanal in Nord-Süd
Richtung. 
Die beiden Hauskeller I und II gehörten zusammen mit 
dem Laubenkeller zur östlichen Liegenschaft (Brunngasse 
74). Auf der Flucht der Trennmauer der beiden Keller hat 
P. Hof er den sog. zweiten Westgürtel vermutet. Der 9,9 m 
lange Keller 1 und der Laubenkeller waren überwölbt. Der 
später eingetiefte, 6,9 m lange Keller hatte seinen Zugang 
im Westen über eine siebenstufige Sandsteintreppe. Das 
Haus Brunngasse 74 kam 1892/93 aus dem Besitz des 
Wirtes und Droschkenhalters J.F. Rohrbach-Fankhauser 
an die Einwohnergemeinde Bern. In den Jahren vor dem 
Abbruch 1898 beherbergte das Haus einen «Bazarn und 
das «Fankhauserstübli». 
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Abb. 28 : Bern, Rathausgasse. Steingerechter Plan der Mauerfunde im 
ehern. Statthaltergäss li. M. 1 :200. 

Abb. 29: Bern, Rathausgasse. Die Treppe, die in den Keller I führt. Blick 
gegen Westen. 

Abb. 30: Bern, Rathausgasse. Aufsicht auf d ie verfüllte Grube (33). 

Zu den Funden 
Aus dem verfüllten Stadtgraben westlich vor dem Predi
gertor stammt eine reliefierte Blattkachel aus der Mitte des 
15. Jahrhunderts. Es handelt sich dabei um ein sehr frühes 
Stück mit Fayenceglasur. Dargestellt sind Maria und das 
Lamm Gottes in einer Dornenkrone. 
Die Grube (33) im westlichen Haus ist nach Ausweis der 
Funde .in der erste Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgefüllt 
worden (Kat. 1- 13). Den terminus post quem 1806 liefert 
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Abb. 31: Bern, Rathausgasse. D ie Fayence-Blattkachel aus dem Stadt
graben unter dem Kornhausplatz. Mitte 15 . Jahrhundert. 

die Seltersflasche (Kat. 7). Die beiden grossen Vorrats
töpfe (Kat. l, 2) schliessen an den Vorratstopf von 1778 aus 
dem Steffisburger Höchhus und Funden aus der Bäriswiler 
Röhrenhütte an (AKBE 48, S. 191; AKBE 5, S. 130). Sie 
gehören ins frühe 19. Jahrhundert. In Grube (33) fehlen im 
Gegensatz zu Keller II Steingut und gelb glasiertes Back
oder Bratgeschirr, dafür sind vor allem grün glasierte 
Keramik (13%) und vor allem Fayence (47%) ve1treten. 
Die Münze (Kat. M2) aus Grube (33) lässt sich leider nicht 
bestimmen. 
Aus den Schutteinfüllungen (22) und (25) in Keller I und 
II liegt ein Fundkomplex mit terminus ante quem 1898 vor 
(Kat. 14- 82). Dieses Datum wird durch eine Münze von 
1883 (Kat. Ml) und eine Patronenhülse von 1878 bis 
ungefähr 1890 bestätigt (Kat. 81 ). Bedeutend ist der Fund
komplex vor allem deshalb, weil derartige Ensembles 
bisher weder von Archäologen noch von Museen beachtet 
worden sind. Vergleichbar sind der Kellerfund von Nid
fluh (Gde. Därstetten), ein Komplex aus dem Steffisburger 
Höchhus und die Funde der jüngsten Phase von Biel
Römergässli 6 (in diesem Band S. 457-462). Unser Fund
ensemble enthält neben malhornverzierter Keramik be
sonders viel Steingut (Kat. 33-45) und gelb glasierte 
Back- oder Bratformen (Kat. 22- 26). Beides weist auf eine 
Gastwirtschaft hin; die Keramik könnte das Kellerinventar 
des «Fankhauserstüblis» darstellen. Das Steingut stammt 
mehrheitlich aus Schramberg oder Saargmünd. Porzellan 
war wertvoll und selten (Kat. 46). Neben der Gefäss
keramik liegen auch Ofenkeramik aus der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts (Kat. 47- 54) und viel Hohlglas vor 
(Kat. 58- 80). Ein besonderes Einzelstück ist eine Platte, 
die vielleicht einem Maler zum Mischen der Farbe gedient 
hat (Kat. 45) . 

Dokumentation: 
D. Gutscher, A. Ueltschi, R. Glatz, F. Rasder. 

Literatur: 
Eva Roth Kaufmann/Rene Buschor/Daniel Gutscher, Spätmittelalterli 
che reliefierte Ofenkeramik in Bern, Herstellung und Motive (Schrif
tenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern 1994, 2 1 und 
Kat. 74. 
Katrin und Ernst Roth-Rubi u.a. , Chacheli us em Bode .... Der Keller
fund im Haus 315 in Nidfluh, Därstetten - ein Händlerdepot, Wimmis 
2000. 

Abb. 32: Bern, Rathausgasse. Auswahl der Hohlgläser aus Keller II, Fundkatalog: 

vor 1898. Abb. 34: Bern, Rathausgasse. Keramiktöpfe aus Grube (33). M. 1 :2. 
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1 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Topf (5 RS, 17 WS, 1 BS). 
Gerade aufgestellter Rand mit Deckelfalz aussen, bauchiger Körper 
und nicht abgesetzter Flachboden. Zwei gegenständige, profilierte 
Bandhenkel (einer erhalten). Transparente Glasur innen. Beige-roter 
Scherben. - Fnr. 42759-1 bis - 18, -22 bis -26, -28. -Aus: Grube (33). 
- Typologische Datierung: l 8. Jahrhundert. 

2 Rot engobierte Keramik ohne Dekor. Topf ( 4 RS, 7 WS). Profilierter 
Leistenrand und Bandhenkel. Über ziegelroter Grundengobe trans
parente Glasur innen. Beige-roter Scherben. -Fnr. 42759-19 bis -21, 
-27. - Aus: Grube (33). - Typologische Datierung: 18 . Jahrhundert. 

Abb. 35: Bern, Rathausgasse. Funde aus Grube (33) und Keller I . 
M.1:2. 
3 G lasierte Keramik ohne Grundengobe. Deckel (1 RS). Gerader, 

aussen leicht gekehlter Rand, horizontaler Kragen und halbkugel
förmiger Körper. Aussen über weissem Malhorndekor transparent
gelblich glasiert. Ziegelroter Scherben. - f nr. 42758-32. - Aus: 

Abb. 33: Bern, Rathausgasse. Individuen der Geschirrkeramik aus Grube (33). 
Keller I und II vor 1898. Fortsetzung S. 38. 
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Abb. 34: Bern, Rathausgasse. Keramiktöpfe aus Grube (33). M. 1 :2. 
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Abb. 37: Bern, Rathausgasse. Keramik aus Keller IT vor 1898. M. 1 :2. 
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Fortsetzung von S. 28. 

4 Fayence. Teller (4 RS). Faconnierte Fahne. Deckend weisse Glasur 
aufbeigem Scherben. - Fnr. 42759-46 bis-50. Zwei weitere,ähnliche 
Fayenceteller-Ränder: 42759-41 bis -43 und 42759-44, -45. - Aus: 
Grube (33). 

5 Fayence. Henkeltasse (l RS)? Gerade aufgestellter, leicht verdickter 
Rand mit angarniertem Horizontalhenkel. Deckend weisse Glasur 
auf ziegelrotem Scherben. - Fnr. 42759-51. -Aus: Grube (33). 

6 Fayence. Henkel. Dünner, geknickter Henkel mit ovalem Quer
schnitt. Deckend weisse Glasur mit blauer Malerei. Beiger Scherben. 
- Fnr. 42759-53. -Aus: Grube (33). 

7 Steinzeug. Flasche (2 WS, 1 BS). Zylindrischer (?) Körper. aufge
wölbter Boden. Brunnenzeichen «(SELT)ERS (H) N» im Doppel
kreis mit kobaltblauer Umrandungslinie (H N für Herzogtum Nass
au). Aussen bräunliche Salzglasur. Beige-gräulicher, sehr harter 
Scherben. -Fnr. 42759-28 bis -30. -Aus: Grube (33). - Typologi
sche Datierung: Nach 1806 (Brunnenzeichen). - Literatur: Brink
mann, Bernd, Zur Datierung von Mineralwasserflaschen aus Stein
zeug, in: Keramos 98, 1982, 7- 36, hier 32. 

8 Hohlglas. Flasche. Stark ausgebogene Lippe über gerundeter 
Schulter, keulenförmiger Körper und hochgestochener Boden. 
Grünliches Glas mit Blasen. - Fnr. 42759-138. - Aus: Grube (33). 

9 Hohlglas. Flasche(] RS). Verdickter Lippenrand, leicht konischer 
Hals. Farbloses Glas. - Fnr. 42759-139. - Aus: Grube (33). -
Typologische Datierung: 1. Hälfte 19. Jahrhundert? - Literatur: 
Glatz 1991, Kat. 423. 

10 Hohlglas. Flasche ( 1 RS). Aussen verdickte Lippe. Farbloses Glas . 
- Fnr. 42759-140. -Aus: Grube (33). 

11 Hohlglas. Becher (2 RS). Gerader Rand, steile Wandung. Mit einem 
Muster aus ovalen und runden Dellen verziert. Farbloses Glas. -
Fnr. 42759-141, -142. -Aus: Grube (33). 

12 Hohlglas. Becher (1 RS)? Gerader Rand. Auf der Aussenseite 
geritzt: Leiterband mit hängenden Ghirlanden. Farbloses Glas. -
Fnr. 42759-144. -Aus: Grube (33). 

13 Hohlglas. Kelchglas ( 1 BS). Massiver, leicht hochgestochener Fuss 
mit Stängelansatz. Farbloses Glas . - Fnr. 42759-143. - Aus: Grube 
(33). 

14 Flachglas. Ladenschild. Farbloses Glas mit gemalter Schrift in rot 
und weiss: « ... er-Go ... ». - Fnr. 42757-19, -20. - Aus: Keller I. -
Datierung durch Befund: vor 1898. 

Abb. 36: Bern, Rathausgasse. Keramikfunde aus Keller II vor 1898. 
M.1:2. 
15 Rot engobierte Keramik. Schüssel (5 RS , 6 WS). Leicht unter

schnittener Dreiecks-Kragenrand, steile Wandung und nicht abge
setzter Flachboden. Beidseitig rot engobiert, innen und am Rand 
weisser, gelber, grüner und schwarzbrauner Malhorndekor. Trans
parente Glasur be idseitig. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 42756-1 bis 
-1 1. -Aus: Keller U. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

16 Rot engobierte Keramik. KJeine Schüssel (2 RS, 1 WS). Leicht 
unterschnittener Dreiecks-Kragenrand, steile Wandung und nicht 
abgesetzter Flachboden. Beidseitig rot engobiert, innen und am 
Rand weisser, gelber, grüner und schwarzbrauner Malhorndekor. 
Transparente Glasur beidseitig. Ziegelroter Scherben. Glasur und 
Dekor korrodiert. - Fnr. 42756-20 bis -22. - Aus: Keller II. -
Datierung durch Befund: vor 1898. 

17 Rot engobierte Keramik. Schüssel (5 BS). Leicht abgesetzter 
Flachboden. Beidseitig rot engobiert, innen weisser, gelber, grüner, 
schwarzbrauner und blauer Malhorndekor. Transparente Glasur 
beidseitig. Ziegelroter Scherben.~ Fnr. 42756-15 bis - 19. - Aus: 
Keller 11. - Datierung durch Befund: vor l 898. 

18 Rot engobierte Keramik. Deckel. Gerader Rand, horizontaler Kra
gen, halbkugelfönniger Körper und halbkugeliger Knauf. Aussen 
über hellroter Engobe weisser und grüner Malhorndekor sowie 
schwarzbraune Glasurmalerei (Schwämmchen-Abdrücke). Innen 
weisse Engobe. Transparente Glasur beidseitig- Fnr. 42756-95. -
Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898 . 

19 Braun engobierte Keramik. Tasse() RS)? Innen gekehlter, aussen 
verstärkter Ste ilrand. Beidseitig honigbraune Engobe, auf dem 
Rand dunkelbraune Engobe. Transparente Glasur beidseitig, aus
sen im brauenen Striemen. Beiger Scherben. - Fnr. 42756-89. -
Aus: Keller IJ. - Datierung durch Befund: vor 1898 . 

20 Dunkel engobierte Keramik. Topf ( 1 BS)? Nicht abgesetzter Flach
boden. Aussen schwarzbraune Engobe. Transparente Glasur beid
seitig, innen mit honiggelber Farbwirkung. Ziegelroter Scherben. -

38 

Fnr. 42756-88. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund : vor 
1898. 

Abb. 37: Bern, Rathausgasse. Keramikfunde aus Keller II vor J 898. 
M 1:2. 
21 Fayence. Deckel. Gerader Rand, horizontaler Kragen mit Rillen 

und halbkugelförmiger Körper. Beidseitig über weisser Engobe 
transparente Glasur mit leicht gelblicher Farbwirkung. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 42756-97. - Aus: Keller II. - Datierung durch 
Befund: vor 1898. 

22 Braun engobierte Keramik. Backform oder Bratpfanne (IRS, lBS). 
Aussen verdickter Rand, nicht abgesetzter Flachboden. Beidseitig 
über gelb-brauner Engobe transparente Glasur. Beiger Scherben. 
Bodenunterseite stark verrust. - Fnr. 42756-23, -29. Weitere Scher
ben, wahrscheinlich desselben Individuums: 42756-24 bis -28, -30 
bis -39. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

23 Glasierte Keramik ohne Engobe. Backform oder Bratpfanne (4 RS, 
2 BS). Aussen leicht verdickter Rand, nicht abgesetzter Flach
boden; ovale Grundform. Innen transparente Glasur. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 42756-51 bis -57. -Aus: Keller II. - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

24 Glasierte Keramik ohne Engobe. Backform oder Bratpfanne (2 RS, 
1 BS). Aufgestellter Rand, nicht abgesetzter Flachboden; ovale 
Grundform (?). Beidseitig transparente Glasur. Ziegelroter Scher
ben. - Fnr. 42756-42, -43, -58 bis -60. -Aus: Keller II. - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

25 Glasierte Keramik ohne Engobe. Backform oder Bratpfanne (5 RS, 
4 BS). Aussen leicht profi lierter Rand, ovale Grundform(?). Beid
seitig transparente Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 42756-66, 
-66, -68, -80 bis -84. Ein zweites, gleiches Individuum: 42756-61 
bis -64, -67. -Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

26 Rot engobierte Keramik. Backform oder Bratpfanne (2 RS). Aufge
stellter Rand, ovale Grundform. Innen über roter Engobe leicht 
gelbliche, transparente Glasur. Engoben- und Glasurspritzer auf 
der Aussenseite. Ziegel roter Scherben . - Fnr. 42756-40, -4 J . - Aus: 
Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

27 Glasierte Keramik ohne Engobe. Grosse Schüssel (4 RS, 3 WS). 
Aussen verdickter, innen gekehlter Rand, aussen unter dem Rand 
schmale Leiste. Beidseitig transparente Glasur. Ziegelroter Scher
ben. - Fnr. 42756-73 bis -79. - Aus: Keller II. - Datierung durch 
Befund: vor J 898. 

28 Glasierte Keramik ohne Engobe. Deckel (2 RS). Eingebogener 
Rand, hori zontaler Kragen, konischer Körper. Beidseitig transpa
rente Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 42756-70, -71 . - Aus: 
Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

29 Glasierte Keramik ohne Engobe. Deckel (1 RS). Gerader Rand, 
horizontaler Kragen, halbkugeliger Körper. Aussen transparente 
Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 42756-72. -Aus: Keller II . -
Datierung durch Befund: vor 1898. 

30 Glasierte Kerami k ohne Engobe. Deckel (1 RS). Oben leicht 
verdickter Rand ohne Kragen , konischer Körper. Aussen transpa
rente Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 42756-69. - Aus: Kell er 
II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

3 1 Dunkel engobierte Keramik. Deckel ( 1 RS). Rand ohne Lippe, 
konischer Körper. Aussen über dunkelbrauner Engobe transparente 
Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 42756-93. -Aus: Keller II. -
Datierung durch Befund : vor 1898. 

32 Steinzeug. Mineralwasserflasche (1 BS). Leicht aufgewölbter Bo
den. Aussen bräunliche Salzglasur. Grauer, sehr harter Scherben. -
Fnr. 42756-86. - Aus: Keller II . - Datierung durch Befund: vor 
1898 . 

33 Steingut. Teller ( 1 RS, 3 BS) . Gerader, unverdickter Rand, geneigte 
Fahne und Boden mit Standring. Transparente Glasur beidseitig . 
Weisser, sehr harter Scherben. -Fnr. 42756- 104, -138, -141, -150. 
Ähnliche Scherben: RS: 42756- 100, - 103, - 105, -109, -113 bis 
-120, -124 bis -128, - 161. WS: 42756-159, -164, -165 . BS: 42756-
143, -1 44, -153, -154, -156, - 158. - Aus: Keller 11. - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

Abb. 38: Bern, Rathausgasse. Keramikfunde aus Keller 11 vor 1898. 
M.1 :2. 
34 Steingut. Teller (3 RS , 3 BS). Gerader, unverdickter Rand, schwach 

geneigte Fahne, tiefer Spiegel und nicht abgesetzter Flachboden. 
Transparente, leicht elfenbeinfa rbene Glasur beidseitig . Weisser, 



sehr harter Scherben. - Fnr. 42756-101, -102, -112, -147, -148, 
-152. -Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

35 Fayence. Teller (3 RS). Gerader, aussen leicht verdickter Rand und 
schwach geneigte Fahne. Beidseitig transparente Glasur über weis
ser Engobe. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 42756-97 bis -99. - Aus: 
Keller Il. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

36 Steingut. Teller (2 RS , 1 BS). Gerader, unverdickter Rand und 
Boden mit Standring. Transparente, leicht elfenbeinfarbige Glasur 
beidseitig. Weisser, sehr harter Scherben. - Fnr. 427 56-102, -107, 
-151. - Aus: Keller 11. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

37 Steingut. Teller (1 RS). Gerader, unverdickter Rand . Transparente 
Glasur beidseitig. Weisser, sehr harter Scherben. - Fnr. 42756-108. 
- Aus: Keller TL - Datierung durch Befund: vor 1898. 

38 Steingut. Napf (1 RS). Gerader, unverdickter Rand. Transparente, 
leicht elfenbeinfarbige Glasur beidseitig. Weisser, sehr harter 
Scherben. - Fnr. 42756-106. -Aus: Keller II . - Datierung durch 
Befund: vor 1898. 

39 Steingut. Teller (3 RS). Gerader, unverdickter Rand, im abgesetzter 
Spiegel und Boden mit Standring. Beidseitig transparente Glasur, 
blau bemalte und zwischen Gold linien gefasste Fahne. Weisser, 
sehr harter Scherben. - Fnr. 42756-132, -135, -137 . -Aus: Keller 
II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

40 Steingut. Tasse (3 RS, 1 BS). Gerader, unverdickter Rand, ge
schwungene Wandung und abgesetzter Boden mit Standring. Beid
seitig transparente Glasur, goldene und spärl ich erhaltene grüne 
Bemalung innen am Rand und aussen. Am Boden braunes Firmen
zeichen: «OPAQUE SCHRAMBERG». Weisser, sehr harter Scher
ben. - Fnr. 42756-134, -136, -168. - Aus: Keller II. - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

41 Steingut. Tasse ( 1 RS, 2 WS, 1 BS). Gerader, unverdickter Rand und 
abgesetzter Boden mit Standring. Beidseitig transparente Glasur, 
rote, grüne und schwarze Bemalung aussen. Am Boden schwarzes 
Firmenzeichen: «OPAQUE DE SARREGUEMINES». Weisser, 
sehr harter Scherben. - Fnr. 42756-163, -166, -167, -169. - Aus: 
Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

42 Steingut. Napf (4 RS). Gerader, unverdickter Rand und Boden mit 
Standring. Beidseitig transparente Glasur, innen mit schwarzer 
Malerei (ornamental bemalter Rand, Ptlanzenranke und Land
schaft) . Weisser, sehr harter Scherben. - Fnr. 42756-130, -131, 
-133, -137. -Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vorl 898. 

43 Steingut. J BS. Beidseitig transparente Glasur. Am Boden braunes 
Firmenzeichen: «(OPAQUE DE) SARREGUEMINES». Weisser, 
sehr harter Scherben. - Fnr. 42756-149. - Aus: Keller II. - Datie
rung durch Befund: vor 1898. 

44 Steingut. 1 BS. Beidseitig transparente Glasur. Am Boden einge
prägtes Zeichen «M4». Weisser, sehr harter Scherben. - Fnr. 42756-
157. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

45 Steingut. Farbmischplatte eines Malers (5 RS)? Unverdickter 
Rand. Beidseitig transparente Glasur. Am Boden schwarzes Fir
menzeichen «L. M. & CIE. CRE( ... )REAL PORCEL OPAQUE» 
und eingeprägtes Zeichen «6.». Weisser, sehr harter Scherben. -
Fnr. 42756-111 , 121, 142, -146, - 160. -Aus: Keller II. - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

46 Porzellan. Untersatz ( 1 RS)? Ausladender Rand und Boden mit 
Standring. Beidseitig transparente Glasur. Weisser, sehr harter und 
wasserundurchlässiger, glänzender Scherben. - Fnr. 42756-139. -
Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

Abb. 39: Bern, Rathausgasse. Ofenkeramik aus Keller II vor 1898. 
M. 1:2. 
47 Ofenkeramik. Blattkachel. Glattes Blatt mit deckend weisser Gla

sur. Aufgesetzter Tubus mit Bleistiftzeichen innen «X». Ziegelroter 
Scherben. Russig. - Fnr. 42756-173. Weitere, ähnliche Scherben: 
42756-174, -178 bis -185, -187, - 188. -Aus: Keller II . - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

48 Ofenkeramik. Blattkachel. Glattes Blatt mit deckend türkisblauer 
Glasur. Aufgesetzter Tubus. Ziegelroter Scherben. Russig. - Fnr. 
42757-3. Ähnlicher Scherben: 42756- 186. -Aus: Keller !.-Datie
rung durch Befund: vor 1898. 

49 Ofenkeramik. Eckkachel. Glattes Blatt mit deckend weisser Gla
sur. Innen Tubusleiste. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 42756-184. -
Aus: Keller II . - Datierung du rch Befund: vor 1898. 

50 Ofenkeramik. Eckkachel. Glattes Blatt mit deckend türkisblauer 
Glasur. Innen Tubusleiste. Hellbeiger Scherben. - Fnr. 42756-177. 
- Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

Abb. 40: Bern, Rathausgasse. Ofenkeramik aus Keller II vor 1898. 
M. 1:2. 
5 1 Ofenkeramik. Eckkachel. Glattes Blatt ohne Glasur. Innen Tubus

leiste. Gelblich-beiger Scherben. Russig. - Fnr. 42756-176. -Aus: 
Keller 11. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

52 Ofenkeramik. Gesimskachel. Profiliert mit deckend weisser Gla
sur. Innen maschienengefertigter (?) Tubus. Ziegelroter bis beiger 
Scherben. Russig. - Fnr. 42756-170. -Aus: Keller II. - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

53 Ofenkeramik. Eck-Gesimskachel. Profiliert mit deckend weisser 
Glasur. Innen maschienengefertigter (?) Tubus. Ziegelroter bis 
beiger Scherben. Russig. - Fnr. 42756-175. - Aus: Keller II. -
Datierung durch Befund: vor 1898. 

54 Ofenkeramik. Gesimskachel? Profiliert mit deckend weisser Gla
sur. Innen maschienengefertigter (?) Tubus.Ziegelroter bis beiger 
Scherben. Russig. - Fnr. 42756-172. -Aus: Keller Il. - Datierung 
durch Befund : vor 1898. 

55 Ofenkeramik. Gesimskachel. Profiliert mit deckend grau-blauer 
Glasur. Innen Befestigungsleiste. Beiger Scherben. - Fnr. 42756-
l 71. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

Abb. 41: Bern, Rathausgasse. Verschiedene Funde aus Keller II vor 
1898. M. 1:2. 
56 Baukeramik. Bodenplatte. Quadratische Platte mit Rand umsäum

tem Quadratmuster. Zementartiger, grauer, sehr harter Scherben. -
Fnr. 42756-193. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 
1898. 

57 Flachglas. Glasziegel. Rechteckige Platten. Unteres Ende mit Drei
achtei-Schluss, oberes Ende mit quergestellter Nase. Grünes Glas 
mit Blasen. - Fnr. 42756-198, -199. - Aus: Keller II. - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

58 Hohlglas. Flasche (1 RS). Gerade aufgestellter Rand mit aufgeleg
tem Faden unterhalb der Lippe. Grünes Glas . - Fnr. 42756-246. 
Ähnlicher Scherben: 42756-247b. - Aus: Keller II. - Datierung 
durch Befund: vor 1898. 

59 Hohlglas. Flasche ( 1 RS). Gerade aufgestellter Rand mit aussen 
verstärkter Lippe. Vertikale Rillen. Grünes Glas mit Blasen. -Fnr. 
42756-247. Ähnlicher Scherben: 42756-248, -249.-Aus: Keller II. 
- Datierung durch Befund: vor 1898. 

60 Hohlglas. Flasche (2 BS). Hoch gestochener Boden. Grünes Glas 
mit Blasen. - Fnr. 42756-253, -254. Ähnlicher Scherben: 42756-
252. -Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

61 Hohlglas. Flasche (1 BS). Schwach aufgewölbter Boden. Grünes 
Glas. - Fnr. 42756-251.-Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: 
vor 1898. 

62 Hohlglas. Flasche (1 BS). Schwach aufgewölbter Boden mit erha
benem Zeichen. Bläuliches Glas. - Fnr. 42756-220. -Aus: Keller 
II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

63 Hohlglas. Flasche (1 RS). Aussen verstärkter Rand, zylindrischer 
Hals. farb loses Glas. - Fnr. 42756-235. - Aus: Keller II. - Datie
rung durch Befund: vor 1898. 

64 Hohlglas. Flasche (1 RS). Aussen verstärkter Rand, zylindrischer 
Hals. farbloses, leicht grünstichiges Glas. - Fnr. 42756-236. -Aus: 
Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

65 Hohlglas. Flasche (1 RS). Aussen verstärkter Rand, zylindrischer 
Hals. farbloses Glas. - Fnr. 42756-241 . -Aus: Keller II. - Datie
rung durch Befund: vor 1898. 

66 Hohlglas . Flasche (1 RS). Aussen verstärkter Rand, zylindrischer 
Hals. farbloses, leicht grünstichiges Glas. - Fnr. 42756-234. -Aus: 
Keller ll . - DMierung rlurch Befund: vor 1898. 

67 Hohlglas. Flasche (1 RS). Aussen verstärkter Rand, zylindrischer 
Hals. farb loses, leicht grünstichiges Glas. Gussnaht erkennbar. -
Fnr. 42756-232. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 
1898. 

68 Hohlglas. Flasche (1 RS). Aussen verstärkter Rand, zylindrischer 
Hals. farbloses, leicht grünstichiges Glas. Gussnaht erkennbar. -
Fnr. 42756-23 1. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 
1898. 

69 Hohlglas. Flasche(] RS). Aussen verstärkter Rand, zy lindrischer 
Hals. farbloses, leicht grünstichiges Glas. Gussnaht erkennbar. -
Fnr. 42756-237. - Aus: Keller IT. - Datierung durch Befund: vor 
1898. 

70 Hohlglas. Flasche (l RS). Aussen verstärkter Rand, zylindrischer 
Hals. Farbloses, leicht grünstichiges Glas . Gussnaht erkennbar. -
Fnr. 42756-233. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 
1898. 
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Abb. 42: Bern, Rathausgasse. Funde aus Keller Ir vor 1898. M. 1:2. 
71 Hohlglas. Flasche (l RS). Aussen verstärkter Rand, zylindrischer 

Hals. Farbloses Glas. Gussnaht erkennbar. - Fnr. 42756-242. -Aus: 
KeJJer IT. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

72 Hohlglas. Flasche (1 BS). Leicht hoch gewölbter Boden. Auf der 
Unterseite erhabenes Zahlzeichen «J.50». Farbloses Glas. - Fnr. 
42756-245. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

73 Hohlglas. Flasche (1 BS). Leicht hoch gewölbter Boden. Auf der 
Unterseite erhabenes Zahlzeichen «65». Farbloses Glas. - Fnr. 
42756-244. - Aus: Keller JI. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

74 Hohlglas. Flasche. Gerader Rand ohne Lippe, vierkantiger Körper, 
leicht hoch gewölbter Boden. Auf der Unterseite erhabenes Zei
chen «II». Gussnaht erkennbar. Farbloses Glas. - Fnr. 42756-226. 
- Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor J 898. 

75 Hohlglas. Flasche. Aussen verstärkter Rand, runder Körper. Auf 
der Unterseite erhabenes Zahlzeichen «20». Gussnaht erkennbar. 
Farbloses, irisiertes Glas . - Fnr. 42756-225. - Aus : Keller II. -
Datierung durch Befund: vor 1898. 

76 Hohlglas. Flasche. Aussen verstärkter Rand , vierkantiger Körper, 
leicht hoch gewölbter Boden. Auf der Vorderseite erhabene Schrift 
«Dr. C. WANDER BERN». Gussnaht erkennbar. Farbloses Glas. -
Fnr. 42756-224. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 
1898. 

77 Hohlglas. Fläschchen. Aussen verstärkter Rand, ovaler Körper, 
leicht hoch gewölbter Boden. Auf der Vorderseite zwei erhabene 
Linien, auf der Unterseite erhabenes Zahlzeichen« 15 ». Gussnaht 
erkennbar. Farbloses Glas. - Fnr. 42756-227. - Aus: Keller II. -
Datierung durch Befund: vor l 898. 

78 Hohlglas. Fläschchen. Aussen verstärkter Rand , ovaler Körper, 
leicht hoch gewölbter Boden. Auf der Vorderseite zwei erhabene 
Linien, auf der Unterseite erhabenes Zahlzeichen «l/8». Gussnaht 
erkennbar. Farbloses Glas. - Fnr. 42756-28. - Aus: Keller II. -
Datierung durch Befund: vor 1898. 

79 Hohlglas. Fläschchen. Aussen verstärkter Rand, runder Körper, 
leicht hoch gewölbter Boden. Auf der Unterseite erhabenes Zahl
zeichen« 1 O». Gussnaht erkennbar. Grünstichiges Glas. Im Innern 
eingetroknete Reste blauer Flüssigkeit (Tinte?). -Fnr. 42756-29. -
Aus: Keller ll. - Datierung durch Befund: vor 1898. 

80 Hohlglas . Zapfen. Zwiebelförmiger, vertikal perippter Knauf, ge
rauhter Pfropfen. Farbloses Glas. - Fnr. 42756-30. - Aus: Keller LI. 
- Datierung durch Befund: vor 1898. 

81 Buntmetall. Patronenhülse, Kaliber 10,4 mm. GP 1878, Repetier
gewehr System Vettreli. Auf der Unterseite Marke «K». - Fnr. 
42756-209. - Aus: Keller II. - Datierung durch Befund: vor 1898. 
-Typologische Datierung: 1878 bis ca. 1890. - Literatur: Christian 
Reinhart/Kurt Sallaz/Michael am Rhyn, Die Repetiergewehre der 
Schweiz. Die Systeme Vetterli und Schmidt-Rubin, Dietikon/Zü
rich 1991 , 79, Abb. 3. Bestimmung durch Erich Schweizer, Mau
stetten. 

Weitere, nicht gezeichnete Funde: 
Aus dem Stadtgraben eine Blattkachel. 
Aus Grube (33): Ein Fragment einer rel iefierten Blattkachel aus der 
2. Hälfte des 15 . Jahrhunderts (Eva Roth Kaufmann/Rene Buschor/ 
Daniel Gutseber, Spätmittelalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern , 
Herstellung und Motive, Bern l 994, Kat. 248; Fnr. 42759-55). E in 
Fragment einer Blattkachel mit Rapportmuster aus der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts (Roth Kaufmann et al. 1994 (wie oben), Kat. 353; Fnr. 
42759-54). Geschirrkeramikfragmente eines unglasierten Topfes, von 
3 glasierten, engobierten Schüsseln und von 4 Fayencetellern; 1 Stein
zeug-WS; 2 Fayence-Ofenkacheln und 47 Tubenfragmente (Ofenkera
mik). 66 Hohlglasscherben, 26 Flachglasscherben, 1 münzähnliches 
Bronzeplättchen, Ofenabdeckplatten, Baukeramikfragmente, 1 Flint
stein und 5 Eisennägel (alle Fnr. 42759). 

Münzen (Susanne Frey-Kupper) 

Schweiz, Eidgenossenschaft 

MI Bern, 5 Rappen, 1883. 
Vs.: CONFCEDERATIO HELVETlCA 
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Frauenkopf n. r. mit Diadem, darauf die Legende LIBERTAS, 
unten die Jahrzahl 1883 zwischen zwei vierblättrigen Rosetten; 
aussen Riffelkreis. 

Rs.: Wertangabe 5 
in einem Kranz aus zwei Zweigen von Reblaub und Trauben, unten 
Münzstättenzeichen B; aussen Riffelkreis. 

Jean-Paul Divo/Edwin Tobler, Die Münzen der Schweiz im 19. und 20. 
Jahrhundert, Zürich - Luzern 19692, 197, Nr. 319. 

CN 1,85 g 17,0 mm 360° A 2/2 K 2/2 

Fundzusammenhang: Schicht 25. 

Inv. Nr. ADB 038.0144 Fnr. 42756 SFI351-1013.l: 1 

Prägeherr unbestimmt, Münze ? 

M 2 Prägestätte und Nominal unbestimmt, 15. bis 18. Jahrhundert 

Vs.: unkenntlich. 
Rs .: unkenntlich. 

BI 0,07 g ca. 6,6-11,7 mm - 0 A 0/0 K 5/5 

Erhaltung: Fragment. 

Sekundäre Eingriffe: gelocht (von der einen Seite her durchstochen). 

Bern.: verbrannt. Es ist nicht s icher, ob es sich tatsächlich um eine 
Münze handelt. 

Fundzusammenhang: Grube 33 . 

Inv. Nr. ADB 038.0148 Fnr. 42761 

Bern, Schloss Wittigkofen 
Entdeckung eines Versteckes 1992 

Amt Bern 
038.406.92 
LK 1166; 603.3401199.016; 555 müM 

SFl351-1013 .l : 2 

Anlässlich der Renovation im lnnerndes Schlosses Wittig
kofen ist ein kleines Kellerehen zum Vorschein gekom
men. Das Kämmerchen verfügt über einen Tonplatten
boden, Nische für ein Licht sowie Luftzufuhr; es handelt 
sich sehr wahrscheinlich um ein Versteck. Nach 1577 hat 
Hans Rudolf Steiger das heutige Hauptgebäude des Land
sitzes erbauen lassen. Der viereckige Treppentunn über 
dem Versteck ist 1617 unter Christoph Wurstemberger 
entstanden. Zahlreiche weitere Umbauten und Renovatio
nen folgten bis heute. Die Datierung der Funde zeigt, dass 
das Versteck (letztmals) im frühen 20. Jahrhundert zuge
schlossen worden sein muss. 
Mauerwerks- und Versteckfunde stellen ein volkskundlich 
interessantes Phänomen dar. Immer wieder findet man in 
alten Häusern Gegenstände und Fragmente, die entweder 
während des Hausbaus oder während der Benützung ab
sichtlich in Hohlräume gelegt worden sein müssen. Es 
handelt sich dabei vorzugsweise um beschädigte Stücke, 
einzelne Schuhe oder dergleichen. Dieses Phänomen ist 
weltweit vom Mittelalter bis in die Modeme belegt. Wir 
begeben uns hier wahrscheinlich in den Bereich des Aber
glaubens, denn vermutlich wird solchen Deponierungen 
ein heilsbringender oder unheilsabwehrender Charakter 
zugesprochen. Das Phänomen ist aber weder von archäo
logischer noch von volkskundlicher Seite genügend be
kannt und erforscht, als dass weiter gehende Aussagen 
erlaubt wären. 
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Abb. 43: Bern, Schlössli Wittigkofen. Das Versteck unter der Treppe. Übersicht, Schnitt sowie Grundrisse im Erdgeschoss und Keller. 

Dokumentation: 
D. Gutseber. 

Begutachtung der Lede1funde: 
S. und M. Volken, Gentle Craft, Lausanne. 

Literatur: 
June Swann, Shoes Concealed in Builclings, in: Costume. The Journal 
of the Costume Society 30, 1996, 56- 68. 
Bernhard Furrer, Die Stadt Bern (Schweizerische Kunstführer), Bern 
1994, 54. 

Fundkatalog: 
Abb. 46: Bern, Schlössl i Wittigkofen. Funde aus dem Versteck unter der 
Treppe. M. 1 :2. 
1 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Backform (1 RS). Gerader, 

aufgestellter Rand, nicht abgesetzter Flachboden. Innen deckend 
grünlich-gelb glasiert. Ziegelroter bis beiger Scherben. - Fnr. 39923-
1. - Aus: Gewölbe unter Treppe. - Typologische Datierung: spätes 
19 ./frühes 20. Jahrhundert. 

2 Steinzeug. Mineralwasserflasche. Wandung mit Henkelansatz. In
nen braun-rötlicher Überzug, aussen Salzglasur. Sehr harter, grauer 
Scherben. - Fnr. 39923-3. -Aus: Gewölbe unter Treppe. - Typolo
gische Datierung: 19. Jahrhundert. 

3 Steingut. Krug? Geschwungene Wandung mit aufgelegter Rippe. 
Beidseitig weiss glasiert. Weisser, harter Scherben. - Fnr. 39923-2. 
- Aus: Gewölbe unter Treppe. 

4 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Pfannen griff mit Resten einer 
Transparentglasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 39923-4. - Aus: 
Gewölbe unter Treppe. - Typologische Datierung: 18./19. Jahrhun
dert. 

Weitere Funde: 
Glas. Flasche ( 1 RS). Zylindrischer Hals mit nach aussen umgeschlage

ner Lippe. Leichtgrünstichiges Glas.-Fnr. 39923-5 .-Aus: Gewölbe 
unter Treppe. - Typologische Datierung: 19. bis frühes 20. Jahrhun
dert. 

Eisen. Pfannenstiel. f lache Handhabe mit Aufhängeöse; mit zwei 
Nieten an einem korrodierten Eisenring befestigt. - Fnr. 39923-1 0. -
Weitere, ähnliche Fragmente: 39923- 11 bis - 14. - Aus: Gewölbe 
unter Treppe. - Literatur: Regula Glatz/Daniel Gutseber, Burgdorf, 
Ehemaliges Siechenhaus, Ergebnisse der archäologischen Grabun
gen und Bauforschungen 1989-1991 (Schriftenreihe der Erzie
hungsdirektions des Kantons Bern), Bern 1995, Kat. 124. 

Stein. Verschluss eines Ofen-Zugloches. Rechteckiger Sandsteinqua
der mit zwei halrunden Griffmulden. Stark russig. - Fnr. 39923-15. 
- Aus: Gewölbe unter Treppe. 

41 



---
Abb. 44: Bern, Schlössli Wittigkofen. Funde aus dem Versteck unter 
der Treppe. 
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Abb. 45: Bern, Schlössli Wittigkofen. Leder aus dem Versteck unter 
der Treppe. 

Leder. Ein Paar Damenschuhe mit Elastikband (Knöpfstiefeletten). -
Fnr. 39923 . -Aus: Gewölbe unter Treppe. - Typologische Datierung: 
gegen 1870/1890. - Literatur: Saskia Durian-Ress, Schuhe vom 
späten Mittelalter bis zur Gegenwart, München 1991, 128- 129; Paul 
Weber, Schuhe. A pictoral commentary on the history of the shoe, 
Aarau 1982, 98- 103. 

Leder. Geleimter Schuh. - Fnr. 39923. - Aus: Gewölbe unter Treppe. -
Typologische Datierung: um 1900. 

Leder. Abzieh- bzw. Schärfleder, ehemals auf Holz aufgezogen. - Fnr. 
39923. - Aus: Gewölbe unter Treppe. - Typologische Datierung: 
19. oder frühes 20. Jahrhundert? 

Lederbestandteile eines Blasebalgs mit Ventilklappe. - Fnr. 39923. -
Aus: Gewölbe unter Treppe. - Typologische Datierung: 19./20. 
Jahrhundert. 

Holz. Fragmentierter Fegbesen. Oben Ansatz des runden Schaftes, 
unten Löcher für Borsten.- Fnr. 39923. - Aus: Gewölbe unter Treppe. 

Schuhsohle aus Leder, Textilfragmente, drei Tierknochen, Holzstücke 
und ein Fragment eines Flachziegels. - Fnr. 39923. 
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Abb. 46: Bern, Schlössli Wittigkofen. Funde aus dem Versteck unter 
der Treppe. M. 1 :2. 

Bern, Stadtbachstrasse 36 
Ausgrabungen und Mauerdokumentation 
im ehern. Manuelgut 1993 und 1998 

Amt Bern 
038.250.1993 .01 !038.250.1998.01 
LK 1166; 599.5501199.775; 542 müM 

Im Winter 1993 wurden die Erdgeschossräume im Südteil 
der Liegenschaft Stadtbachstrasse 36 durch eine Rettungs
grabung untersucht, weil dieser Hausteil für eine Unterkel
lerung freigegeben werden sollte. Im Winter 1998 mussten 
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Abb. 47: Bern, Stadtbachstrasse 36. Josef Plepp/Valentin Friedrich, 
«Kartenbrouillon mit Schanzenprojekt zur Stadt Bern und deren wei
terer Umgebung», 1620 bis 1623. Im Kreis ist das Manuelgut zu 
erkennen. Süden ist oben. 
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Abb. 48: Bern, Stadtbachstrasse 36. Die Reste von Korridor und 
Treppenturm, Blick nach Norden. 
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Abb. 49: Bern, Stadtbachstrasse 36. Gesamtgrundriss und Kernbau der Phase!. M. 1:150. 
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Abb. 50: Bern, Stadtbachstrasse 36. Die Westmauer des Kernbaus von 
mnen. 
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Abb. 51: Bern, Stadtbachstrasse 36. Grundriss der Phasen II- V. 
M. 1:300. 
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infolge von Planänderungen weitere Rettungsgrabungen 
und Mauerdokumentationen im Kernbau vorgenommen 
werden. 
Der Kernbau stellt einen der ältesten, bislang bekannten 
Herrenstöcke ausserhalb der Tore Berns dar, das sog. 
Manuelgut. Es stand an bevorzugter Lage vor dem Westtor 
der Stadt, unten am Südhang des Donnerbühls in der Nähe 
des Stadtbachs. Zum Gut gehörten neben dem Herrenstock 
ein Lehenshaus mit Scheune und e in Stöckli für die Päch
ter. Im Jahr 1652 verkaufte Hauptmann Johann Franz Wyss 
das Gut an Junker Samuel von Wattenwyl. Der spätere 
Besitzer, der nachmal.ige General N iklaus von Diesbach, 
verkaufte es 1700 seinem Schwiegersohn Franz Ludwig 
Manuel (1666 bis 1722). Daraufhin blieb es für gut 90 
Jahre in der Familie Manuel. 1726 wurde es um das be
nachbarte Landgut ergänzt. Nachdem es kurzzeitig im 
Besitz von Maria Tschiffeli war, gelangte es wieder an 
einen Manuel, an Major Albrecht Manuel, der das Gut bis 
1807 mit seinem Schwager Johann Rudolf von Tavel teilte. 
1853 verkaufte er das Manuelgut weiter an den Werk
meister Tschiffel i. Im Zug der Stadterweiterungen ist das 
Gut seit 1856 aufgeteilt worden. 

Chronologie des archäologischen Bestandes: 
l Kernbau von 5,6 m auf8 maus Tuffmischmauerwerk. 

Zum Kernbau gehören eine Feuerstelle und eine 
Bauschmiede. Datierung: 13./14. Jahrhundert? 

II Anbau eines mehrräumigen Westflügels, wohl als 
Holzbau auf Steinsockel. 

III Treppenturm in der Nordwestecke des Kernbaus. 
IV Niveauerhöhung im Kernbau, Umgestaltung des Ein

ganges. Dendrodatierung: nach 1536 (um 1540/50). 
V Norderweiterung des Westflügels, Korridoreinbau 

und Balkendecken im Westflügel. Ostmauer des Kern
baus und Gewölbekeller im Nordosten. Dendrodatie
rung: 1699/1700. Dieser eingreifende Umbau fällt mit 
dem Kauf des Gutes durch Franz Ludwig Manuel 
zusammen , der ihm wahrscheinlich den Namen gab. 

VI Renovationen (historisch belegt 1866 und 1878). 

Eine stratigraphische Auswertung der Funde ist nicht 
möglich. Die typologische Gliederung der zahlreichen 
Baukeramik ergibt aber ein ausserordentlich breites Spekt
rum. Die ältesten Stücke können aus dem 14./15. Jahrhun
dert stammen oder noch älter sein (Kat. 1-8). Zu diesen 
spätmittelalterlichen Funden passt das (ungezeichnete) 
Fragment einer Blattkachel mit Rapportmuster aus der 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts (Fnr. 46205-4, s. Eva Roth 
Kaufmann/Rene Buschor/Daniel Gutscher, Spätmittel
alterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern, Herstellung 
und Motive, Bern 1994, Kat. 353). Das Kachelfragment 
muss umgelagert worden sein, lag es doch im Schutt über 
dem N iveau 1. Einzig der typologisch nicht näher datierba
re Wetzs tein (Kat. 19) kann stratigraphisch der ersten 
Phase des Kernhaus zugewiesen werden. 

Dokumentation: 
D. Gutscher und R. Glatz mit P. Eichenberger, C. Jost, P. Liecht i, 
F. Rasder und L. Schober. 



Abb. 52: Bern, Stadtbachstrasse 36. Fundamente der Vorgängerbauten 
westlich des Kernbaus, Blick nach Westen. 

Dendrobericht: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Fundkatalog: 
Abb. 53: Bern, Stadtbachstrasse 36. Baukeramik. M. 1 :4. 
1 Dachziegel. Fragment eines Unterdächlers. Gequetschte Nase am 

oberen Rand. Innenseite (= Oberseite) grob gesandet, Aussense ite 
mit Fingerstrich. Ziegelroter Scherben. Masse: Länge mind. 31 cm. 
Breite mind. 12 cm. Höhe 6 cm. Dicke 1,5 cm. - Fnr. 57856-28, -29. 
- Weitere Funde gleichen Typs: 57852-41; 57853-30; 57854-15, -25. 
- Aus: Bauniveau ( 147), ( 150) zum Kernbau. Phase 1. - Typologische 
Datierung: 13./14. Jahrhundert. - Literatur: Jürg Goll, Kleine Ziegel
Geschichte, in: Ziegelei-Museum, Jahresbericht der Stiftung Ziege
leimuseum Meienberg Cham (1984), 31 - 76, hier 59. 

2 Dachziegel. Fragment eines Hohlziegels (Unterdächler?). Oberer 
Rand leicht aufgewölbt erhalten . Keine Nase, kein Einzug. Innensei
te grob gesandet, Aussenseite mit schwachem Fingerstrich. An den 
Aussenseiten Mörtelspuren, daher vermutlich Unterdächler. Ziegel
roter Scherben. Masse: Länge mind. 32 cm. Breite 10,5 cm. Höhe 
6 cm. Dicke 1,5 cm. - Fnr. 46203-2. - Streufund. - Typologische 
Datierung: Mittelalterlich. 

3 Dachziegel. Fragment eines eingeschnürten Firstziegels (?). Einzug 
12 cm breit, mind. 8 cm lang. Innenseite(= Unterseite) gesandet, 
Aussenseite mit schwachem Fingerstrich. Ziegelroter Scherben. 
Masse: Länge mind. 30 cm. Breite 15 cm. Höhe 8 cm. Dicke l ,8 cm. 
- Fnr. 46203-3 bis -5. - Weitere Funde gleichen Typs : 57852-38 bis 
-40; 57853-16, - 17, - 18; 57854-20 bis -24, -26 bis -28; 57866-1 , -2. 
- Streufund. - Typologische Datierung: Mittelalterlich. - Literatur: 
Jürg Goll , Kle ine Ziegel-Geschichte, in: Ziegelei-Museum, Jahres
bericht der Stiftung Ziegeleimuseum Meienberg Cham, ( 1984 ), 31-
76, hier 58. 

4 Dachziegel. Fragment eines Unterdächlers. Abgebrochene Nase am 
oberen Rand. Innenseite grob gesandet, Aussenseite mit Finger
strich . Dunkelroter Scherben. Masse: Länge mind. 21 cm. Breite 
mind. 11,5 cm. Höhe 6cm. Dicke 1,8 cm. - Fnr. 57854-1. - Streufund. 
- Literatur: wie Nr. 1. 

5 Dachziegel. Fragment eines Unterdäch lers. Gequetschte Nase auf 
breiter Leiste am oberen Rand. Innenseite grob gesandet, Aussen
seite mit Fingerstrich. Rötlich-beiger Scherben. Masse: Länge mind. 
24 cm. Breite mind. 13,5 cm. Höhe 8 cm. Dicke 1,8 cm. -Fnr. 57854-
17 . - Weitere Funde gleichen Typs: 46209-9.-Aus: Auffüllung (149) 
im Treppenturm. - Typologische Datierung: 14. bis 17. Jahrhundert. 
- Literatur: wie Nr. l. 

6 Dachziegel. Fragment eines Flachziegels. Unterseite grob verstri
chen und gesandet. Nase am Rand. Auf der Oberseite breiter Fin-

gerstrich mit Randstrich. Rötlich-beiger Scherben. Masse: Breite 
17,5 cm; Dicke 2 cm. - Fnr. 57853-9. - Weitere Funde gleichen Typs: 
46209-7; 57852- 18, -20, -24, -26, -28 bis -31, -33, -35, -36; 57853-
7, -8, -10 bis -15; 57854-18. -Aus: Grube (1 33). - Typologische 
Datierung: 14. bis 17. Jahrhundert. 

7 Dachziegel. Fragment eines Flachziegels. Grundform leicht verzo
genes Rechteck. Unterseite grob verstrichen und gesandet. Nase am 
Rand , von der Mittelachse verschoben. Auf der Oberseite brei ter 
Fingerstrich mit Randstrich. Rötlich-beiger Scherben. Masse: Breite 
17,5 cm; Dicke 2 cm. - Fnr. 57853-6. - Weitere Funde gleichen Typs: 
46209-5. - Aus: Grube (133) . - Typologische Datierung: 14. bis 
l 7. Jahrhundert. 

Abb. 54: Bern, Stadtbachstrasse 36. Baukeramik. M. I :4 . 
8 Dachziegel. Fragment eines Flachziegels mit Spitzschnitt. Unter

seite mit Brettchenabdruck (?) und gesandet. Auf der Oberseite 
breiter Fingerstrich mit Randstrich. Ziegelroter Scherben. Masse: 
Länge mind. 32 cm; Breite 17,5 cm; Dicke 2 cm. -Fnr. 46210- 1. -
Wei tere Funde gleichen Typs: 46209-4; 57852-19, -22, -23, -26, 
-32. - Aus: Niveau zum Annexbau. - Typologische Datierung: 
14. bis 17. Jahrhundert. - Literatur: Michele Grate, Les tuiles 
anciennes du Canton de Yaud, (Cahiers d 'archeologie romande 67), 
Lausanne 1996, 32- 33. 

9 Dachziegel. Zwei Fragmente eines Flachziegels mit Spitzschnitt. 
Unterseite mit Nase am Rand und grob gesandet. Auf der Oberseite 
Kopfstrich und kräftiger, kielbogenförmiger Randstrich. Dunkel
roter Scherben. Masse: Länge mind. 33 cm; Breite 16,5 cm; Dicke 
l ,8 cm. -Fnr. 46224-5, -8. -Aus: AuffüJl ung im Treppenturm unter 
neuerer Kellerstufe. - Typologische Datierung: 18./1. Hälfte 
19. Jahrhundert. - Literatur: Michele Grote, Les tui les anciennes du 
Canton de Vaud (Cahiers d'archeologie romande 67), Lausanne 
J 996, 32-33; Jürg Goll, Kleine Ziegel-Geschichte, in: Ziegelei
Museum, Jahresbericht der Stiftung Ziegeleimuseum Meienberg 
Cham (1984), 31-76, hier 54. 

10 Dachziegel. Drei Fragmente eines Flachziegels mit Spitzschnitt. 
Unterseite mit Nase am Rand, Fingerstrich und gesandet. Auf der 
Oberseite Kopfstrich und k ielbogenförmiger Randstrich. Ziegel
roter Scherben. Masse: Länge42,5 cm; Breite 16cm; Dicke 1,8 cm. 
- Fnr. 46224-4, -7, -9 . - Aus: Auffü llung im Treppenturm unter 
neuerer Kellerstufe. - Typologische Datierung: 17. bis 19. Hälfte 
19. Jahrhundert. - Literatur: wie Nr. 8. 

11 Bodenfliese. Quadratische Platte . Unterseite grob gesandet. Zie
gelroter Scherben. Masse: Länge/B reite 23,5 cm; Dicke 1,8 bis 
3 cm. - Fnr. 46223- l. - Aus: Schuttniveau (39). - Typologische 
Datierung: 14. bis 18. Jahrhundert. 

Abb. 55: Bern, Stadtbachstrasse 36. M l :4 (Baukeramik) und M. 1 :2 
(Kleinfunde) . 
12 Backstein-Quader. Oberseite mit Randstrich. Unterseite und 

Längsseiten gesandet. Ziegelroter Scherben. Masse: 31 x 16 x 5 cm. 
- Fnr. 46224-3. - Weitere Funde gleichen Typs: 46203-1. - Aus: 
·Auffüllung im Treppenturm unter neuerer Kellerstufe. 

13 Backstein. Bogenförmiger Quader. Oberseite mit Randstrich. Un
terseite und Längsseiten gesandet. Ziegelroter Scherben. Masse: 
31 x 18 x 6 cm. - Fnr. 46224-2. - Aus: Auffüllung im Treppen
turm unter neuerer Kellerstufe. 

14 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Topf (3 BS). Nicht abge
setzter Flachboden und senkrechte Wandung. Ansatz eines Band
henkels. Innen grün-braun g lasiert. - Fnr. 46222-1 , -2, 57852-2. -
Aus: Schutt über Gewölbekeller. - Typologische Datierung: 
18./19. Jahrhundert. 

15 Porzellan. Untertasse bzw. kleiner Teller (2 RS, l BS). Gerader 
Rand ohne Lippe, steile Wandung, Standring und abgesetzter 
Spiegel. Beidseitig weiss glasiert. Am Rand Spuren eines goldenen 
(?) Liniendekors.Sehr harter, glänzender, weisser Scherben. - Fnr. 
46207. - Aus: Schuttschicht (50). - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert. 

16 Porzellan. Untertasse bzw. kleiner Teller (J RS). Gerader Rand 
ohne Lippe, konkave Wandung, Standring und abgesetzter Spiegel. 
Beidseitig weiss glasiert. Innen grünes Blumenband und goldener 
Liniendekor. Unten grünes Firmenzeichen: «H & Co./SELB/ 
( ... A)RIA». Sehr harter, glänzender, weisser Scherben. - Fnr. 
46207-4. - Aus: Schuttschicht (50). - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert. 
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Abb. 53 : Bern, Stadtbachstrasse 36. Baukeramik. M. 1:4. 
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Abb. 55: Bern, Stadtbachstrasse 36. M. 1 :4 (Baukeramik) und M. 1 :2 (Kleinfunde). 

17 Ofenkeramik. Profilierte Gesimskachel. Aussen über weisser En
gobe glasiert und blau bemalt (Fayence). Hellbeiger Scherben. -
Fnr. 46205-4. - Aus : Schutt über Niveau I. - Typologische Datie
rung: 18. Jahrhundert. 

18 Glasbecher. Dicke Wand mit abgerundetem Rand. Aussen geritzt. 

48 

Farbloses Glas. - Fnr. 54647-3. - Aus: Pflästerung 116. -Typo
logische Datierung: Ende 18./19. Jahrhundert. 

19 Wetzstein. Längsrechteckig mit rechteckigem Querschnitt. - Fnr. 
57857- l. - Aus: Feuergrube ( 15 1 ). Phase I. - Datierung durch 
Befund: 13./14. Jahrhundert. 

20 Patronenhülse, Kaliber 10,4 mm. Auf der Unterseite Marke«+». -
Fnr. 46207-30. -Aus: Schuttschicht (50) . - Typologische Datie
rung: 1878 bis ca. 1890. - Literatur: Christian Reinhart/Kurt Sallaz/ 
Michael am Rhyn, Die Repetiergewehre der Schweiz. Die Systeme 
Yetterli und Schmidt-Rubin, Dietikon/Zürich J 991, 78-81. 



Rechenpfennig (Susanne Frey-Kupper) 

Rechenpfennig, Nürnberg, Werkstatt von Cornelius Lauffer 
(1658 bis 1711). 

M 1 Nürnberg, Rechenpfennig auf den Namen des französischen 
Königs Louis XIV. (1643 bis 1715). 

Vs.: LVD. XIIII. DG. - FR. ET NAV. REX. 
drapierte Panzerbüste n. r.; aussen Riffe lkreis und (teilweise) 
doppelter Linienkreis. 

Rs.: CORN LAVFFERS RECH PFENING 
gekröntes Wappen mit drei Lilien; aussen Riffe l kreis und (teilwei
se) doppelter T .in ienkreis. 

Michael Mitchiner, Jetons, Medalets & Tokens. The Medieval Period 
and Nuremberg. Bd. 1, London 1988, S. 500, Nr. 1777- 1778. 

ME 0,95 g 18,9-20,1 mm 345° A 2/2 K 2/2 

Herstellungsfehler: dezentriert (Vs. und Rs.); Stempelverletzung (Vs. 
rechts der Büste, Rs. oberhalb des Wappens an der Basis der Krone). 

Bern. : Die Vs. ist stempelgleich mit den bei Mitchiner aufgeführten 
Exemplaren Nr. 1777 und 1778, die Rs. mit Nr. 1777. (Anders als bei 
Mitchiner vem1erkt, stammen Nr. 1777 und 1778 nicht aus demselben 
Rs.-Stempel.). 

Fundzusammenhang: Schutt unter Südtüre von Raum 2; Qm. l 3,40 N/ 
47,60 E; 541 .91 müM. 

ADB,Inv.Nr.038.0158 Fnr. 46206 SFI 35l-2502.l:1 

Abb. 56: Bern, Stadtbachstrasse 36. Rechenpfennig, Nürnberg, Werk
statt von Corne!ius Lauffer(l658 bis 1711). M. 1:1. 

Bern, Sulgeneckstrasse 7 /La Prairie 
Dendrodatierung 1987 
und Mauerwerksdokumentation 1992 

Amt Bern 
038.300.92.1 
LK 1166; 600.000/199.320; 535 müM 

Das Haus «La Prairie» ist im Kern ein spätmittelalterl ich er 
Herrenstock unmitte lbar vor den Toren Berns. Im Juli 1987 
nahm H. Egger ohne begleitende Bauuntersuchung Dend
rodatierungen vor. Acht Proben bilden eine Mittelkurve 
ohne Waldkante, aber mit Enddaten von 1434 bis 1448. 
Das FäUdatum dürfte nach 1450 liegen. Sechs weitere 
Proben liefern eine Mittelkurve mit Enddatum 1830 ohne 
Rinde, d.h. Fälldatum nach 1832. Während Bauarbeiten 
im Mai 1992 wurde Mauerwerk des Kernbaus in einem 
Durchbruch dokumentiert. Dank der «sanften Sanierung» 
unter der Begleitung der städtischen Denkmalpflege 
drängte sich keine weitere Untersuchung auf. 

Dokumentation: 
D. Gutscher und A. Ueltschi . 

Dendrobericht: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Bern, Schloss Holligen 
Beobachtungen in Leitungsgräben 1993 

Amt Bern 
038.309.93 
LK 1166; 598.4701199.170; 542 müM 

Bereits Sondierungen im Jahr 1990 haben gezeigt, dass 
beim Schloss Holligen keine Vorgänger des zwischen 
1495 und 1510 erbauten Herrschaftssitzes zu erwarten 
sind (AKBE 4A, S. 127-128). Die Überwachung der 
Baugrube für den neuen Westtrakt erbrachte 1993 tatsäch
lich keine Aufschlüsse. 
In den im Dezember 1993 überwachten Leitungsgräben 
ergaben sich aber folgende Beobachtungen: 1. Der zentra
le Donjon weist ein 1,9 m mächtiges Fundament auf. Erst 
nachträglich wurde aussen eine mindestens 1 m dicke 
Planieschicht aufgeschüttet, die den Eindruck verstärkt, 
dass der Donjon auf einem Hügelehen steht. 2. In der 
Nordflucht der Ostmauer des Donjons fand sich im Lei
tungsgraben das Fundament eines ehemaligen Anbaus 
oder einer Umfassungsmauer. 3. Weiter östlich lagen im 
Leitungsgraben verschiedene Bau- und Strassenniveaus. 
Das älteste Bauniveau auf dem gewachsenen Boden dürfte 
zum Bau der Anlage um 1500 gehören. Ausserhalb des 
Schlossareals sind sämtliche vonnodernen Schichten bis 
auf den gewachsenen Boden abgetragen. 

Dokumentation: 
E. Nielsen, D. Kissling, C. Gassmann, B. Gygax. 

Literatur: 
Eva Roth, Ein bernischer Fayence-Kachelofen aus dem Jahr 1518, in: 
Kunst+Architektur in der Schweiz 50, 1999, Heft 2, 22-31. 

Biel, Obergässli 5/Römergässli 6 
Bauuntersuchung und Sondierung 1993 

Amt Biel 
049.710.93 
LK 1126; 585.385/221 .220; 443 müM 

Siehe Aufsatz S. 433-462 

Biel, Obergasse 7 
Fund von Keramikschüsseln 1982 

Amt Biet 
049.720.82 
LK 1126; 585.480/221.380; 445 müM 

Im August J 992 überbrachte M. Peters dem ADB zwei 
Keramikschüsseln, die sie 1982 anlässlich von Bauunter
suchungen im Haus Obergasse 7 gefunden hatte. Die 
Schüsseln waren in einer der ehemaligen Lichternischen 
im Erdgeschoss eingemauert. 
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Abb. 58: Biel. Lage der in diesem Band behandelten Fundorte. 
M. l:4000. 1 Burggasse 17. 2 Obergässli 5/Römergässli 6. 3 Ober
gasse 7. 

Eine der Schüsseln zeigt innen Unterglasurmalerei, die 
Fayence nachahmen sollte (Kat. 1 ). Keramik mit Untergla
surmalerei ist aus dem Städtli 42 in Wangen bekannt, wo 
sie vermutlich ins späte 16. oder frühe 17. Jahrhundert 
gehört, sicher aber in die Zeit zwischen 1527 und 1760 (in 
diesem Band, S. 740). Das jüngste Auftreten ist in der 1699 
bis 1714 betriebenen Glashütte Le Chaluet bei Court 
bekannt (Grabungen 2000 bis 2003). 
Ein eher früher Datierungsansatz passt zur malhornver
zierten, flachen Schüssel ohne Grundengobe (Kat. 2). 
Beide Schüsseln könnten also ins 17. Jahrhundert gehören. 

Li1eratur: 
Ingrid Ehrensperger/Margareta Peters, Haus Obergasse 7. Unter
suchungen zur Baugeschichte, in: Bieter Jahrbuch 1981, 90- 113. 

Bolligen, Kirche 
Mauerwerksdokumentation 1993 

Amt Bern 
039.110.93 
LK 1167; 604.370/202.660; 587 müM 

Anlässlich der durch die kantonale Denkmalpflege beglei
teten Fundamentsanierung wurden die 1993 freigelegten 
Mauerpartien fotografi sch dokumentiert. Das Schiff und 
der Turm der bestehenden Kirche (ehern. St Nikolaus) 
stammen zum Teil aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. 

r I 
1 1 
1 1 
1 

1 

1 

1 
L _J 

Beobachtung 1993 ,. 

romanische Kirche 

Chor-Anbau 1795 

Abb. 59: Bolligen, Kirche. Grundriss nach K.L. Schmalz und 
P. Marti anhand der Grabungen 1957. M. ca. 1 :200. 

Abb. 60: Boll igen, K irche. Ansicht von Süden mit den im unteren Teil 
freigelegten Mauern. 

Abb. 61 : Beiligen, Kirche. Nordfassade mit vermauertem Rundbogen
portal im romanischen Schiff. 

5 1 



Abb. 62: Bolligen, Kirche. Nordfassade mit der Baunaht zwischen 
romanischer Chorschulter und barockem Chor. 

Anlässlich der Sanierung 1993 zeigten sich an der Nord
seite östlich des Nordportals die Reste der romanischen 
Chorschulter. 
Der bestehende Chor gehört zum spätbarocken PredigtsaaJ 
von 1792 bis 1797. Weitere Umbauphasen fallen ins 
15. Jahrhundert; der Glockenstuhl ist dendrochronlogisch 
auf 1482 datiert; zwei Glocken tragen die Jahreszahlen 
1484 und 1489. Unbestimmte Reste von älteren Vorgän
gerbauten fanden sich 1957 südlich der Kirche. 

Dokumentation: 
A. Ueltschi. 

Literatur: 
Karl Ludwig Schmalz, Bolligen. Geschichte Gemeindeentwicklung 
Heimatkunde, Bern 1982, 200- 213. 

Büren a. A., Oberbüren-Chilchmatt 
Sondierungen 1992 und Rettungsgrabungen 
1993 bis 1997 

Amt Büren a . A. 
053 .003 .92/053 .003 .1993 
LK 1126; 595.5501220.700; 469 müM 

Im März 1992 wurden aufgrund der geplanten Überbau
ung «Oberbüren» im Bereich der verschwundenen Wall
fahrtskapelle und des vermuteten römischen Gutshofes elf 
Sondierschnitte angelegt (AKBE 3A, S. 110). Dabei zeig
ten sich römische Einzelfunde und die Reste der im Zuge 
der Reformation 1528 bis 1534 vollständig abgebroche
nen Wallfahrtskapelle mit dem zugehörigen Friedhof. 

52 
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Abb. 63: Büren. Lage des Städtchens und der Grabungsfläche in der 
Chilchmatt. M. l: l O 000. 

In den Jahren 1993 bis 1997 erfolgte die Ausgrabung der 
3500 m2 grossen gefährdeten Fläche. Die Befunde lassen 
sich chronologisch wie folgt zusammenfassen: 
I Gruben und Pfostenbauten der Spätbronzezeit. 
II Gebäude mit südseitiger Portikus der pars urbana 

eines römischen Gutshofes. 
III Nordseitiger spätrömischer (?) Anbau an die beste

henden Bauten. 
IV Frühmittelalterlicher Holzpfostenbau in den römi

schen Ruinen und Anlage eines Gräberfeldes. 
V Dorf des 11. bis 14. Jahrhunderts mit Schwellen-und 

Pfostenbauten, Vorratsgruben, Schmiedeesse, Sod
brunnen usw. 

VI Kapelle mit Bestattungen, erwähnt 1302. 
VII Wallfahrtsanlage mit Kirche, Friedhof, Terrasse, 

Brunnen und Kaplanenhaus, um 1470. 
Vill Restlose Zerstörung der Wallfahrtskapelle bis auf 

die Fundamente 1528 bis 1534. 
Insgesamt wurden über 600 Gräber geborgen; botanische 
und osteologische Funde sind in Bearbeitung. Eine mono
graphische Vorlage der archäologischen Resultate mit ei
ner historischen Aufarbeitung ist in Arbeit. Vor Ort konn
te mittlerweilen ein Geländedenkmal errichtet werden 
(T. Weber und G. Frentzel). 

Dokumentation: 
P. Suter, K. Glauser und U. Tschanz (1992). 
P. Eggenberger und H. Kellenberger (AAM Moudon) sowie D. Gut
scher mit V. Leistner, M. Baumgartner, M. Carena, M. Daepp, M. Frey, 
C. Gassmann, B. Gygax, B. Imboden, T. Ingold, M. Kamber, S. Ko
rolnik, S. Kretzschmar, E. Kunz, M. Leibundgut, P. Liechti, S. Rüegs
egger, W. Rutishauser, N. Streit, B. vonAesch und R. Zeiter (1993/94). 
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2 Wallfahrtshof, 3 Feldaltar, 4 Pfei ler (Opferstock oder Weihwasserbecken), 5 Haus, 6 Kanzel, 7 Kaplanenhaus, 8 KorridorN01rnum, 9 und 
10 Kammern, l l Freiraum zwischen Kaplanenhaus und Terrasse, 12 Beinhaus/Ossuar, I 3 Trennmauer, 14 künstlich erhöhte Terrasse um 
die Wallfahrtskirche, 15 Brunnen, 16 Kirchweg, 17 Kirche (17.1 jüngerer Frontturm, 17.2 Schiff, 17.3 Chor, 17.4 Altar, 17.5 älterer Seitenturm), 
18 Nebenraum/Sakristei, 19 Umfriedung. 
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Büren a. A., Kreuzgasse 8 
Bestandesanalyse 1992 

Amt Büren a. A. 
053.006.92 
LK 1126; 594.890/220.960; 435 müM 

Wegen eines geplanten (aber bislang nicht ausgeführten) 
Umbaus wurde ei ne monumentenarchäologische Vorun
tersuchung durchgeführt. Das Haus Kreuzgasse 8 steht im 
Westabschluss des Städtchens Büren, das mit Haupt-, 
Spittel- und Kreuzgasse eine dreieckige Anlage bildet. 
Büren erhie lt unter Berchtold 1. von Strassberg 1260 das 
Stadtrecht. Das Städtchen kam nach verschiedenen Hand
änderungen in der Folge des Sempacherkrieges 1393 an 
Bern, das es zum Hauptort der Landvogtei Büren machte. 

Abb. 66: Büren. Lage des Hauses Kreuzgasse 8. M. 1 :2000. 

I Die Westfassade von Kreuzgasse 8 besteht bis unter die 
Traufe zum Teil aus der ehemaligen Stadtmauer des 13. 
Jahrhunderts. Sie ist mindestens 7,5 m hoch, weist im 
unteren Tei I einen äusseren Anzug auf und ist dort etwa 
1,6 m dick. Da keine grösseren Freilegungen nötig 
waren, fehlen nähere Beobachtungen zu Wehrgang 
oder Zinnen. Auf der Westseite der Häuserzeile an der 
Kreuzgasse lässt sich der ehemalige Trockengraben im 
Gelände erkennen. 

II Der turmartige Kernbau von Kreuzgasse 8 wurde im 
13. oder 14. Jahrhundert direkt an die Stadtmauer 
gebaut. Es handelt sich im Grundriss um ein leicht 
verschobenes Viereck von 5,5 bzw. 6,5 m Seiten länge, 
das die gesamte Parzellenbreite einnimmt. Eine Rund
bogentür in rechteckiger Rahmung führt in den Erdge
schossraum. In die beiden Obergeschosse gelangte 
man über eine hölzerneAussentreppe. In der Nordseite 
des ersten Obergeschosses hat sich hat sich die in 
Backstein gemauerte Kaminhaube einer Küche erhal
ten. In der Ostfassade des zweiten Obergeschosses 
haben sich eine Türe aus sorgfältig behauenen Tuff
quadern und ein Fenster erhalten. Der ehemalige Dach
verlauf lässt sich im Verputz der Nordmauer ablesen. 
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Abb. 67: Büren, Kreuzgasse 8. Grundriss mit Phasen. M. l : 150. 
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Abb. 68: Büren, Kreuzgasse 8. Längsschnitt mit Phasen. Blick nach Norden. M .. l : 150. 

III Als das nördliche Nachbarhaus mit seiner spätgoti
schen Fassade bereits bis an die Gasse vorgerückt war, 
wurde das Haus Kreuzgasse 8 im 16. Jahrhundert 
ebenfalls bis zur Gasse vergrössert. Der gassenseitige 
Erweiterungsbau ist - vielleicht erst nachträglich -
unterkellert. Über dem Erdgeschoss erheben sich zwei 
Obergeschosse und ein grosser Dachstock. Steinkon
solen tragen Streifbalken der Deckenkonstruktionen. 
Im ersten Obergeschoss fanden sich die Reste einer 
jüngeren Küche mit Kamin und Ofennische im gassen
seitigen Nachbarraum. Auf einer Fachwerkwand im 
zweiten Obergeschoss wurden die Reste einer Wand
malerei mit der Darstellung eines Landsknechtes in 
Renaissancetracht entdeckt. 

IV In einer späteren Phase wurde die gesamte gassenseiti
ge Fassade ersetzt. Es handelt sich um eine beachtens
werte spätbarocke Fassade des ausgehenden 1.8. Jahr
hunderts. Zu diesem Umbau gehört auch der Aufzug
giebel mit der gesamten östlichen Dachhälfte. 

V In einer letzten Bauphase wurde die Westhälfte des 
Daches erneuert. 

Dokumemation: 
D. Gutscher, A. Ueltsch i, R. Glatz und M. Stöckli. 
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Literatur: 
Regula Glatz/Daniel Gutscher, Kanton Bern, in: Zürich , Institut für 
Denkmalpflege an der ETH (Hrsg.), Stadt- und Landmauern Bd. 2: 
Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darste llungen (Veröffentli
chungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich 15/2), 
Zürich 1996, 61-99, hier 72-73. 

Burgdorf, Bernstrasse 
Mauerdokumentation 1993 

Amt Burgdorf 
068.130.93.3 
LK 1147; 614.2201211 .640; 553 müM 

In einem Leitungsgraben wurde 1993 vor der Südwestecke 
von Haus Bernstrasse 2 ein Mauerrest dokumentiert. Die 
etwa l m dicke Mauer mit Sandsteinquader-Schalen und 
Kieselkern verläuft in Nord-Süd-Richtung. Der Mauer
charakter passt ins 14. Jahrhundert. Es handelt sich um die 
äussere Grabenmauer bzw. einen Bestandteil des 1792 
abgebrochenen Vorwerkes des ehern. Schmiedentores. 
Eine Planaufnahme von S. Aeschlimann aus dem Jahr 
1792 erl aubt eine genaue Identifikation der Mauern. Im 
Jahr 1994 wurden weitere Mauem des Schmiedentores 
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Abb. 69: Burgdorf . Lage der archäologischen Untersuchungen 1992 und 1993. M. 1 :4500. 1 Bernstrasse, 2 Grabenstrasse, 3 Kornhaus
gasse 9- 11, 4 Kronen platz, 5 hinter Metzgergasse 10- 20, 6 Mühlegasse 22, 7 Neuengasse 5, 8 Niederspital/Schlachthaus, 9 Schalgasse, 10 Schmie
dengasse. 

Abb. 70: Burgdorf, Bernstrasse. Aufsicht auf die äussere Grabenmauer 
beim ehern. Schmiedentor. 

aufgedeckt und dokumentiert (Fundbericht erscheint m 
AKBE). 

Dokumentation: 
E. Nielsen, B. Imboden, U. Kindler. 

Literatur: 
Jürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land Bd. 1, 
Die Stadt Burgdorf (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 75), Basel 1985, 
43-48. 
Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittel
alter. Archäologische und historische Studien zum Wachstum der drei 
Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Freiburg im Breisgau (Schweizer 
Be iu·äge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 30), 
Basel 2003, 341. 

Burgdorf, Grabenstrasse 
Mauerdokumentation 1993 

Amt Burgdo,f 
068.130.93 .4 
LK 1147; 614.1601211.600; 553 müM 

Im Rahmen von Leitungserneuerungen wurden 1993 am 
Westrand der Grabenstrasse drei Mauerstücke erfasst. Im 
südlichen Schnitt fanden sich zwei parallele Mauerzüge. 
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Abb. 71: Burgdorf. Übersicht über die Maueraufschlüsse 1993 und 1994 an Bernstrasse, Grabenstrasse, Neuengasse 5 und Schmiedengasse 
(dunkler Raster). Als heller Raster ist die Planaufnahme von Schmiedentor und Vorwerk aus dem Jahr 1792 eingetragen. M. 1 :500. 
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Abb. 72: Burgdorf, Kornhausgasse 9- 11. Der Bestand der ersten Phase (13./14. Jahrhundert) aufgrund der Grabungen 1992/93 und 2000 sowie 
unter dem Kornhaus 1988 bis 1991. M. 1:500. 
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Die Mauer ist etwa 90 cm breit und besteht aus grossen 
Sandsteinquadern mit vereinzelten Ziegeln. Gegen Wes
ten trägt die Mauer einen Verputz. Die zweite Mauer 
verläuft im Abstand von 1, 1. m westlich der ersten Mauer. 
Der Mauercharakter ist ähnlich. Im nördlichen Schnitt lag 
möglicherweise die Fortsetzung des östlichen der beiden 
Mauerzüge. 
Das nördliche Mauerfragment lässt sich nicht deuten. Bei 
den beiden südlichen, parallelen Mauerstücken handelt es 
sich wahrscheinlich um die Reste des ehemaligen Torwär
terhauses, und zwar um den in Nord-Süd-Richtung verlau
fenden Eingangskorridor. Die Türe befand sich im Norden 
an der Schmiedengasse. Das Haus wurde 1828 mit dem 
Schmiedentor abgebrochen. Nach dem Stadtbrand 1865 
wurde die Grabenterrasse 1868 bis in den Bereich der 
aufgedeckten Mauem gegen Osten vergrössert. 

Dokumentation: 
D. Gutscher, E. Nielsen. 

Literatur : 
Jürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land Bd. 1, 
Die Stadt Burgdorf (Die Kunstdenk mäler der Schweiz 75), Basel 1985, 
43-48. 

Burgdorf, Kornhausgasse 9-11 
Rettungsgrabungen 1992/93 

Amt Burgdorf 
068.150.93 .2 
LK 1147; 614 .2801211 .910; 534 müM 

In den Jahren 1992 und 1993 wurde das von einer Tief
garage bedrohte Areal südlich und östlich der Häuser 
Kornhausgasse 9- 11 archäologisch untersucht. Die Neu
überbauung wurde später realisiert, weshalb die Ausgra
bungen im Bereich der Häuser selbst erst 2000 durchge
füh rt wurde. Eine monographische Auswertung ist ge
plant. 
Die bedeutendsten Ergebni sse in chronologischer Folge: 
I Im natürlichen Untergrund liegt ein rund 9 m breiter 

alter Bachlauf. 
II Der Mühlebach wird anlässlich der Gründung der 

Burgdorfcr Unterstadt um 1250 kanalisiert. Mit dem 
Stadtgrabenaushub wurde das Gelände aufplaniert. 
Auf der Planierung wurden Gassen und Parzellen von 
etwa 6,5 x 18 m angelgt. Die westlichste Parzelle zeigt 
gassenseitig keine Bebauung, aber im Süden Öfen und 
ein gewerblich genutztes Aussenniveau. Die sechs 
östlich anschliessenden Parzellen verfügen über Bal
kengräbchen gassenständiger Schwellenbauten mit 
Binnenwänden. Auf der Rückseite der Parzellen zum 
Mühlebach hin befinden s.ich Werkhöfe und Arbeits
plätze mit Feuerstellen und Lehmböden. Ein Bretter
boden ist nach 1236 dendrodatiert; das Fälldatum ist 
um 1250 anzusetzen. 

III Nach einer Brandkatastrophe wurden die Häuser im 
14. Jahrhundert weitgehend in Holz wieder aufgebaut, 
aber erstmals mit Pflästerungen, einzelnen Brandmau
ern und e iner Teilunterkellerung. Erste Gerberbottiche 
stammen aus dieser Phase. 

IV Nach einer weiteren Brandkatastrophe um 1500 wur
den sämtliche Häuserin Stein wieder aufgebaut. Dabei 
wurde die Nordflucht der Häuserzeile um l m nach 
Norden verschoben. 

V Nach dem verheerenden Unterstadtbrand 1715 blieb 
das Areal wahrscheinlich zunächst unbebaut. 

VI Nach 1850 wurden die bis zur Ausgrabung bestehen
den Häuser für e ine Gerberei erbaut. 

Dokumentation: 
D. Gutseber und E. Nielsen mit M. Baumgartner, S. Rüegsegger, 
C. Gassmann , F Rasder, R. Zeiter, P. Liechti, B. Imboden, M. Leibund
gut, S. Beyeler, B. Gygax und C. Rungger. 

Dendrodatierung: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Literatur: 
Jürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land Bd. ! , 
Die Stadt Burgdorf (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 75), Basel 1985, 
400. 
Armand Baeriswyl/Martin Portmann, Burgdorf BE, Kornhausgasse 11, 
in: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fü r Ur- und Früh
geschichte 84, 2001 , 257-259. 
Adriano Boschetti, Vom Turmhaus bis zum Holzpfostenbau, in: Rainer 
C. Schwinges (Hrsg.), Berns mutige Zeit, Das 13. und 14. Jahrhundert 
neu entdeckt, Bern 2003, 282- 293. 
Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittel
alter. Archäologische und historische Studien zum Wachstum der drei 
Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Freiburg im Breisgau (Schweizer 
Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 30), 
Basel 2003, 337-340. 

Burgdorf, Kronenplatz 
Ausgrabungen 1992 

Amt Burgd01f 
068.140.1992.2 
LK ll47; 614.315!2ll .680; 556 müM 

Siehe Aufsatz S. 471-542 

Burgdorf, hinter Metzgergasse 10-20 
Ausgrabungen 1993 

Amt Burdorf 
068.150.1993.04 
LK 1147; 614.260/211 .840; 547 müM 

Der ADB begleitete im Sommer 1993 die Werkleitungs
erneuerungen in der Burgdorfer Unterstadt und dokumen
tierte Profile und Hausgrundrisse. Die Mauen este gehören 
zu mindestens vier Häusern, die vor dem Brand der Unter
stadt 1715 dem heutigen Gässchen gar keinen Platz gelas-
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Abb. 7 3: Burgdorf, hinter Metzgergasse 10--20. S ituationsp lan 
M. 1:500 mit dem Schnitt und der Lage der Häuser J und 2 sowie der 
Mauer 3 . 

sen haben. Erst mit dem Neubau der Häuserzeile Metzger
gasse 8-20 ist dieses namenlose Gässchen geöffnet wor
den. Der 2 m breite Durchgang zwischen Haus 1 und Haus 
2 dürfte der Zugang zur ehem. Röhrlisgasse sein, von wo 
sich die Feuersbrunst am 14. August 1715 ausgebreitet hat. 
Die vorspringende Ecke des Nachbargrundrisses könnte 
zum ersten Haus jener Zeile gehören, die nach dem Brand 
1715 die Schadensnummern 3- 8 erhalten hat. Eine Ge
simskachel, ein Backstein und eine in situ geborgene 
Bodenplatte können der letzten Phase vor dem Unterstadt
brand 1715 zugewiesen werden (Kat. 3-5). 
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Abb. 75: Burgdorf, hinter Metzgergasse 10- 20. Blick gegen S in das 
namenlose Gässchen hinter der Metzgergasse. 

Unter dem Brandschutt von 1715 fanden sich ältere Brand
und Benützungsschichten, die allerdings im schmalen 
Leitungsgraben nicht mit weiteren Befunden in Verbin
dung gebracht werden konnten. Eine Becherkachel des 
ausgehenden 13. Jahrhunderts (Kat. 1) muss aus der vor
städtischen Siedlung «Holzbrunnen» oder der Frühzeit der 
in den 1270er Jahren gegründeten Stadterweiterung, der 
Burgdorfer Unterstadt stammen; sie ist stratigraphisch 
älter als Mauer (3). Die übrigen Funde stammen mehrheit
lich aus jüngeren Einfüllschichten oder sind unstratifi
ziert. 
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Abb. 74: Burgdorf, h inter Metzgergasse 10--20. Grundr iss der Häuser 1 und 2 mit dem möglichen Zugang zur Röhrl isgasse dazwischen. 
M. l :lOO. 
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Abb. 76: Burgdorf, hinter Metzgergasse 10-20. Übersicht auf die 
Mauern von Haus 2 im Leitungsgraben. 

Dokumentation: 
D. Gutscher mit R. Glatz, B. lmboden, E. Nielsen, R. Zeiter. 

Literatur: 
J ürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land, Bd. 1, 
Die Stadt Burgdorf (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 75), Basel 1985, 
386-396. 
Armand Baeriswyl/Daniel Gutscher, Burgdorf Kornhaus, Eine mittel
alterliche Häuserzei le in der Burgdorfer Unterstadt (Schriftenreihe der 
Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern 1995, 15- 19 und 73- 77. 

Fundkatalog: 
Abb. 77: Burgdorf, hinter Metzgergasse 10-20. Stratifizierte Funde. 
M. l:2 (Nr. 1- 3) und M. l:4 (Nr. 4 und 5). 

Ofenkeramik. Becherkachel (2 RS). Flach abgestrichener, leicht 
ausladender Rand, Aussenseite kräftig gerippt und Flachboden. Von 
Hand aufgebaut, auf der Scheibe nachgedreht. Harter, oranger bis 
grauer, grob gemagerter Scherben. Innen am Rand Mörtelreste, 
aussen russig. - Aus: Brandschicht (8). - Fnr. 46762. - Typologische 
Datierung: 2 . Häl fte 13. Jahrhundert. - Literatur: Jürg Tauber, Herd 
und Ofen im Mittelalter (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte 
und Archäologie des Mittelalters 7), Olten/Freiburg 1980, 193- 195 
(Burg Altbüron LU vor 1309). 

2 Ofenkeramik. Blattkachel. Wahrscheinlich linke untere Ecke einer 
flachen Blattkachel mit grüner Glasur. Hinterläufe und Schweif eines 
nach rechts schreitenden Tieres (?), von Leiterband eingefasst. 
Sehr harter, rot-grauer Scherben. Sekundär verbrannt. - Aus: 
Brandschicht (25) . - Fnr. 46775. - Typologische Datierung: 
Mitte 14. Jahrhundert. - Literatur: Reto Marti/Renata Windler, 
Die Burg Madeln bei Pratteln BL (Archäologie und Museum 12), 
Liestal 1988, Kat. 154 (vor 1356). 

3 Ofenkeramik. Gesimskachel. Oberer Rand einer glatten Kachel mit 
Achtelkreis über profilierter Kante. Über weisser Engobe sattgrün 
glasiert. Ziegelroter bis brauner Scherben. Tubus innen russig. - Aus: 
Brandschutt (27). - Fnr. 46776-2. - Datierung durch Befund: Vor 
Unterstadtbrand 1715? 

4 Baukeramik. Backstein. Quader von 28 x 16,5 x 3,8 cm. Unter- und 
Schmalseiten gesandet; Oberseite mit sauberem Randstrich. Ziegel
roter Scherben. - Aus: Brandschutt (27). -Fnr. 46776-3. - Datierung 
durch Befund: Vor Unterstadtbrand 1715? 

5 Baukeramik. Bodenplatte. 25 x 25 x 3 cm. Unter- und Schmalseiten 
gesandet; Oberseite mit sauberem Randstrich und drei Diagonal-

strichen. Ziegelroter Scherben. - Aus: Boden (32) oder (37). -
Fnr. 46797-1 bis -5. - Datierung durch Befund: Vor Unterstadt
brand 1715. 

Abb. 78: Burgdorf, hinter Metzgergasse 10-20. Streufunde. M. 1 :2 . 
6 Glasierte Keramik ohne Engobe. Henkeltopf (1 RS ). Aufgestellter 

Rand, breiter, profilierter Bandhenkel. Innen olivgrün glasiert. 
Hellbeiger Scherben. -Streufund. - Fnr. 46798-15. - Typologische 
Datierung: Ende 18.- 1. Hälfte 19. Jahrhundert. 

7 Glasierte Keramik ohne Engobe. Topf (1 RS). Aufgestellter, innen 
leicht gekehlter Rand, aussen umlaufende, profil ierte Deckelleiste. 
Innen olivgrün glasiert. Hellbeiger Scherben. - Streufund. - Fnr. 
46798-1. -Typologische Datierung: Ende 18.-1 . Hälfte 19. Jahr
hundert. 

8 Glasierte Keramik ohne Engobe. Topf (1 RS). Aufgestellter, innen 
leicht gekehlter Rand, aussen umlaufende Deckelleiste . Irmen 
transparent glasiert. Ziegelroter Scherben. - Streufund. - Fnr. 
46798-2. - Typologische Datierung: Ende 18.-1. Hälfte 19. Jahr
hundert. 

9 Fayence(!). Topf (1 RS). Aufgestellter Rand mit Deckelfalz innen. 
Beidseitig deckend weisse Glasur, am Rand mit blauer Bemalung. 
Hellbeiger, steingutartiger Scherben. Glasur stark korrodiert. -
Streuf und. - Fnr. 46798-7. - Typologische Datierung: 19. J ahrhun
dert? 

10 Grün glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel ( l RS). 
Aufgestellter, aussen verdickter, innen leicht gekeh lter Rand mit 
Ansatz einer gezogenen Schnauze oder eines Henkels. Innen grün 
glasiert mit Spuren weissen Malhomdekors. Beige-oranger Scher
ben. - Streufund. - Fnr. 46798-4. - Typologische Datierung: 17./ 
frühes 18. Jahrhundert. 

11 Grün glasierte Keramik. Schüssel (1 RS)? Aussen profilierter, 
innen leicht gekehlter Leistenrand. Beidseitig über weisser Engobe 
grün glasiert. Ziegelroter Scherben. -Streufund. - Fnr. 46798-13. 
- Typologische Datierung: 17 ./18. Jahrhundert. 

12 Grün glasierte Kerami k. Schüssel ( 1 RS). Aussen profilierter, 
dicker Leistenrand. Innen weisser Malhorndekor über roter Engobe 
und unter hellgrüner Glasur. Hellbeiger Scherben. - Streufund. -
Fnr. 46798-3. 

13 Grün glasierte Keramik. Rundhenkel. Über weisser Engobe grün 
glasiert. Brauner Scherben. -Aus: Einfü llung . - Fnr. 46799-38. -
Typologische Datierung: 17. Jahrhundert? 

14 Grün glasierte Keramik? Fuss. Umgeschlagener, profilierter Fuss. 
Flecken einer hellgrünen Glasur und weisser Engobe. Ziegelroter 
Scherben. - Aus: Einfüllung. - Fnr. 46799-3. Typologische Datie
rung: Spätmittelalter/Frühneuzeit. 

15 Hell engobierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Keulenrand mit schma
ler Fahne. Innen über weisser Engobe rotbrauner Maihorn- und 
Rädchendekor. Transparente Glasur innen. Ziegelroter Scherben. -
Su·eufund. - Fnr. 46799-1 6. - Typologische Datierung: Frühes 
18. Jahrhundert? 

Abb. 79: Burgdorf, hinter Metzgergasse 10-20. Streufunde. M. l :2. 
I 6 Hell engobierte Keramik. Deckel (1 RS). Gerader Rand mit breitem 

Kragen aussen. Beidseitig weisse Engobe, aussen mit grünem und 
braunem Malhorndekor. Leicht grünstichige Transparentglasur 
beidseitig. Ziegelroter Scherben. -Aus: Einfü llung. - Fnr. 46799-
7. -Typologische Datierung: 18./19. Jahrhundert. 

17 Rot engobierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Kurzer Keulenrand mit 
geneigter Fahne. Innen über roter Engobe weisser, brauner und 
grüner Malhorndekor. Transparente Glasur innen. Ziegelroter 
Scherben. - Streufund. - Fnr. 46798-5. - Typologische Datierung: 
Spätes 18./19. Jahrhundert. 

18 Rot engobierte Keramik. Schüssel ( l RS). Leicht profilierter Leis
tenrand. Innen über roter Engobe weisser, gelber, brauner und 
grüner Malhorndekor. Transparente Glasur innen. Ziegelroter 
Scherben. - Aus: Einfüllung. - Fnr. 46799-1 8. - Typologische 
Datierung: Spätes 18./19. Jahrhundert. 

19 Rot engobierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Kragenrand. Innen über 
roter Engobe weisser und schwarzbrauner Malhorndekor. Transpa
rente Glasur innen. Ziegelroter Scherben. -Aus: Einfüllung. - Fnr. 
46799-12. - Typologische Datierung: Spätes 18./19. Jahrhundert. 

20 Keramik mit Spritz- oder Verlaufglasur. Schüssel (J RS). Kurzer, 
kantiger Leistenrand. Beidseitig über weisser Engobe gelbe Glasur 
mit schwarzbraunem Verlaufmuster. Ziegelroter Scherben. -Aus: 
Einfüllung. - Fnr. 46799-21. 

Fortsetzung S. 65. 
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Abb. 77: Burgdorf, hinter Metzgergasse 10- 20. Stratifizierte Funde. M. l :2 (Nr. 1-3) und M. l :4 (Nr. 4 und 5). 
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Abb. 78: Burgdorf, hinter Metzgergasse l0~20. Streufunde. M. 1 :2. 

7 
1 1 

6 

9 

8 

14 

13 

12 
\ 

15 

63 



I Streufunde ! 

/ 
I 
1 

/ 

\ 
\ 
\ 

c=(/__/ -
16 

18 

Abb. 79: Burgdorf, hinter Metzgergasse 10- 20. Streufunde. M. 1 :2. 
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Fortsetzung von S. 61 . 

21 Keramik mit Spritz- oder Verlaufglasur. Teller oder Nachttopf 
(! RS). Einfacher, unverd ickter Rand mit ausladender Fahne. 
Beidseitig transparente Glasur mit schwarzbraunem Verlaufdekor 
innen. Ziegelroter Scherben. - Streufund . - Fnr. 46798-10. 

22 Keramik mit Spritz- oder Verlaufglasur. Henkel. Profilierter Band
henkel. Transparente Glasur mit schwarzbraunem Verlaufdekor am 
Rand. Ziegelroter Scherben. -Aus: Einfüllung. - Fnr. 46799-10. 

23 Hell engobierte Keramik. Henkel. Profil ierter Bandhenkel. Über 
weisser Engobe transparent glasiert mit braunen Spritzern (Ham
merschlag). Ziegelroter Scherben. - Aus: Einfüllung. -Fnr. 46799-
37. - Typologische Datierung: 3. Viertel 19 . Jahrhundert. 

24 Keramik mit dunkler Glasur. Schüssel (1 RS). Aufgestel lter Rand. 
Beidsei tig über weisser Engobe schwarbraune Glasur. Ziegelroter 
Scherben. -Aus: Einfüllung. - Fnr. 46799-48. 

25 Steinzeug. Henkel einer Mineralwasserflasche. Rundhenkel mit 
Wandansatz. Aussen mit rötl icher Salzglasur. Sehr harter, grauer 
Scherben. -Streufund. - Fnr. 46798- 16. - Typologische Datierung: 
Ende 18./19. Jahrhundert. - Literatur: Bernd Brinkmann, Zur 
Datierung von Mineralwasserflaschen aus Steinzeug, in: Keramos 
98, 1982, 7-36. 

26 Glas. Flaschenhals. Steiler, leicht ausladender Rand mit verstär
kendem Faden aussen. Grünes Glas. - Aus: Einfüllung. - Fnr. 
46799-53. - Typolog ische Datierung: 18. Jahrhundert. - Literatur: 
Regula Glatz, Hohlglasfunde der Region Biel, Zur Glasproduk
tion im Jura (Schriftenreihe der Erziehungsd irektion des Kantons 
Bern ), Bern 1991, 48. 

Wei tere, nicht gezeichnete Funde: Unstratifizierte Geschirr-, Ofen- und 
Baukeramik. 

Burgdorf, Mühlegasse 22 
Bauuntersuchung im Innern 1993 

Amt Burgdorf 
068.150.93.3 
LK 1147; 614.240/211.930; 547 müM 

Die ehemalige Mühle Dür an der Mühlegasse 22 am 
Westrand der Burgdorfer Unterstadt sollte umgebaut wer
den. Daher war 1993 eine Kurzuntersuchung der Stadt
mauer und der mittleren Binnenmauer nötig. Die Entfer
nung der Betoneinbauten der alten Silos gestaltete sich 
derart schwierig, dass der Eigentümer in Absprache mit 
der Denkmalpflege die Vorbetonierungen im Bereich der 

1868/69 

535.00 
müM 

Abb. 80: Burgdorf, Mühlegasse 22. Ansicht der Westmauer (ehem. 
Stadtmauer) gegen Westen mit ursprünglicher Stadtmauer und Mauern 
der Mühle des 16. Jahrhunderts. Vorgebaut sind die Betonsilos von 
1933. M. 1:150. 
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Abb. 81: Burgdorf, Mühlegasse 22. Gru ndriss mit Stadtmauer und der 
alten Mühle. M. 1:250. 

Abb. 82: Burgdorf, Mühlegasse 22. Ansicht an die Innenseite der 
Westmauer nach Abbruch der Silos im Jahr 1993 . 
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Abb. 83: Burgdorf, Mühlegasse 22. A nsich t der Westmauer (ehern. Stadtmauer) gegen Osten mit ursprünglicher Stadtmauer, Ausfluss des 
Mühlebaches und Mauern der Mühle des 16. Jahrhunderts. Das Mauerwerk im 1. und 2. OG stammt weitgehend von 1868/69. M. 1: 150. 

Stadtmauer unangetastet Iiess. Daher beschränkten sich 
die archäologischen Aufschlüsse auf wenige Ausschnitte. 
Die Aussenfassaden wurden 1997 analysiert. 
Die «Untere Mühle» liegt über dem Austritt des Baches 
aus der Unterstadt. Sie ist indirekt 1323 erstmals erwähnt. 
Das Haus Nr. 22 bestand vordem Umbau aus zwei Teilen, 
nämlich dem Mahlhaus mit einer Wohnung darüber und 
der Wasserkammer über dem Bach. 

/- ....... 1 • 

Abb. 84: Burgdorf, Mühlegasse 22. Ansicht an die Westfassade, in der 
sich Reste de r Stadtmauer verbergen, gegen Osten im Jahr 1997. 
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Die wichtigsten Resultate der Untersuchungen von 1993 
und 1997 in chronologischer Folge: 

I Die Stadtmauer wurde nur bis auf eine Höhe von 2 
bis 3 m erfasst. Ihr Charakter entspricht demjenigen 
anderer Stadtmauerabschnitte in der Burgdorfer 
Unterstadt. Die Datierung fällt in die 2 . Hälfte des 
13. Jahrhunderts. 

II Im Spätmittelalter wurde die Stadtmauer im Bereich 
der Wasserkammer bzw. des Ausflusses des Mühle
baches erneuert (erfasst 1997). 

III Obwohl die Stadtmauer beim Einbau der alten Silos 
stark zurückgeschrotet worden ist, zeigt sie noch 
deutliche Spuren einer älteren Brandrötung an der 
Innenseite. Es könnte sich um einen frühen Stadt
brand des 16. Jahrhunderts handeln. 

IV Im 16. Jahrhundert - vielleicht infolge des genannten 
Brandes - wurden die alte Stadtmauer erneuert und 
das Haus Mühlegasse 22 erbaut. Die Westmauer 
besteht aus groben Sandsteinquadern mit Ziegelein
schlüssen . 

V Eine zweite Schicht von Brandrötungen könnte vom 
Unterstadtbrand 1715 stammen. Laut Schriftquellen 
wurde die Mühle danach wieder aufgebaut, wahr
scheinlich mit dem erfassten Riegbau. 

VI Ein Dendrodatum weist auf weitere Umbauten um 
1773/75 hin (erfasst 1997). 

VII Die beiden Obergeschosse aus grossen Sandstein
quadern stammen vom Umbau 1868/69 . 

VIII 1933 wurde die Mühle stillgelegt; die Betonsilos 
wurden eingebaut. 



Dokumentation: 
D. Gutscher, D. Kissling (1993); A. Bäriswyl, C. Kündig (1997) . 

Dendrodatierung: 
H. Egger, Boll ( 1997). 

Literatur: 
Jürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land, Bd. 1, 
Die Stadt Burgdorf, (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 75), Basel 1985, 
379-38 l.2 
Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittel
alter. Archäologische und historische Studien zum Wachstum der drei 
Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Freiburg im Breisgau (Schweizer 
Bt:iträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 30), 
Basel 2003, 340. 

Burgdorf, Neuengasse 5 
Mauerdokumentation 1993 

Amt Burgdo,f 
068.130.93.2 
LK 1147; 614.150/211 .650; 553 müM 

Anlässlich der Leitungserneuerungen konnten 1993 west
lich vor dem Haus Neuengasse 5 Fundamentreste doku
mentiert werden. Es handelt sich um Mauerwerk aus 
sorgfältig gefügten Sandsteinquadern (17./18. Jahrhun
dert). Das Haus war 1865 abgebrannt und wurde 1871 
durch die bestehende ehern. Mädchenschule von Robert 
Roller ersetzt. 

Dokumentation: 
R. Glatz, E. Nielsen, U. Kindler. 

Lileratur: 
Jürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land Bd. l, 
Die Stadt Burgdorf (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 75), Basel 1985, 
44 und 258-260. 

Abb. 85: Burgdorf, Neuengasse 5. Die Südwest-Ecke des 1865 zerstör
ten Vorgängerbaus im Leitungsgraben, Blick nach Nordosten. 

Burgdorf, Niederspital/Schlachthaus 
Bauanalyse 1993 

Amt Burgdo,j 
068.150.93.1 
LK 1147; 614.330/211.820; 540 müM 

Anlässlich des geplanten Umbaus wurden punktuelle Ein
zelabklärungen im ehern. Niederspital/Schlachthaus vor
genommen. Bereits in den Jahren 1988 und 1991 fanden 
grössere Untersuchungen statt (AKBE 3A, S. 199-206; 
AKBE 4A, S. 154). Eine abschliessende Untersuchung 
und deren Auswertung stehen noch aus, da das Umbaupro
jekt nach wie vor nicht realisiert ist. 
Die Bauanalyse 1993 galt der mutmasslichen Trennmauer 
zwischen Hospitaltei l und Chor in der Spitalkirche. Die 
Spitalkirche datiert in die Zeit zwischen 1150 und 1240. 
Die mutmassliche Trennmauer ist mit einfach behauenen, 
kleineren Sandsteinquadern sauber lagig erbaut. Sie steht 
mit den Aussenmauern im Verband, gehört also zum Ori
ginalbestand. Einzelne Flicke mit Ziegeln und Backstei
nen sind jünger. Die südliche Aussenmauer ist später 
abgebrochen und gegen Süden versetzt worden. 

Dokumentation: 
E. Nielsen und M. Baumgartner. 

Literatur: 
Jürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land Bd. 1, 
Die Stadt Burgdorf (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 7 5), Basel 1985, 
370-379. 
Daniel Gutseber, Fundbericht Burgdorf Schlachthaus, in : Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 72, 1989, 
338-339. 
Daniel Gutscher, Fundberichl Burgdorf Schlachthaus, in: Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesell schaft für Ur- und Frühgesch ichte 74, 1991, 
284. 
Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittel
alter. Archäologische und historische Studien zum Wachstum der drei 
Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Freiburg im Breisgau (Schweizer 
Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mitte lalters 30), 
Basel 2003, 324- 327. 

/ 

- Mühlebach 

Abb. 86: Burgdorf, Niederspital/Schlachthaus. Grundriss der Spital
kirche anhand der Untersuchungen von 1988 bis 1991 und 1993. Die 
Trennmauer im Schiff der ursprünglichen Saalkirche gehört zum origi
nalen Bestand. M. 1 :500. 
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Burgdorf, Schalgasse 
Aushubüberwachung 1993 

Amt Burgdorf 
068.140.93.2 
LK 1147; 614.280/211 .650; 555 müM 

Im Zuge von Werkleitungserneuerungen wurde 1993 der 
Ehgraben im Südteil der Schalgasse freigelegt und doku
mentiert. Er besteht aus einem Nord-Südgerichteten 
Sandsteinkanal, dessen 60 cm breite und 60 cm tiefe Rinne 
bis heute Abwasser führt. Ein identisches Pendant wurde 
1985 gegenüber im Kirchbühl 11 erfasst. 

Dokumentation: 
R. Glatz, S. Rüegsegger, P. Liechti. 

Literatur: 
Daniel Gutscher/Heinz Kellenberger, Die Rettungsgrabungen in der 
Burgdorfer Marktlaube 1985, in: Gutscher, Daniel/Peter J. Suter 
(Hrsg.), Archäologie im Kanton Bern, Bd. 1, Bern 1990, 241- 267, hier 
254. 

Burgdorf, Schmiedengasse 
Aushubüberwachung 1993 

Amt Burgdorf 
068.130.93.1 
LK 1147; 614.220/211.640; 553 müM 

Im Rahmen von Leitungserneuerungen konnte 1993 der 
Schichtaufbau in der Schmiedengasse beobachtet werden. 
Offenbar wurde nach dem Stadtbrand 1865 nicht nur der 
Brandschutt weggeführt. Vielmehr wurde das Gelände für 
die Neuüberbauung 1872/74 soweit abgetragen , dass in 
der Gasse keine älteren Schichten mehr vorhanden sind. 

Dokumentation: 
R. Glatz mit E. Nielsen, B. lmboden, P. Liechti und S. Rüegsegger. 

Literatur: 
Jürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land Bd. 1, 
Die Stadt Burgdorf (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 75), Basel 1985, 
63-77 und 239- 261. 

Diesse, cimetiere 
Surveillance de travaux d'excavation en 1992 

District de La Neuveville 
302 .001.92 .1 
CN 1145; 575.600/217.950; 833 m 

La tranchee de canalisation, profonde d'un metre, creusee 
entre la fa9ade occidentale de l'eglise et le mur du cime
tiere au sud, n 'a rencontre aucun vestige ancien, ni murs, 
ni sepultures . L'eglise, dont la mention remonte a 1185, 
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Fig. 87: Diesse. lnvestigations archeologiques en 1992. Ech. 1: 10 000. 
I cimetiere. 2 maison 11° 56. 

contient encore des elements romains. Elle a ete renovee 
pour la derniere fois en 1955/1956. 

Documentation: 
A. Ueltschi . 

Bibliographie: 
Fredy Dubois, Eglise Saint-Michel, paroi sse reformee de Diesse, Lam
boing, Preles 11 85- 1985, Diesse 1985. 

Diesse, maison n° 56 
Examen archeologique en 1992 

District de La Neuveville 
302.001 .92.2 
CN 1145; 575 .630/217.980; 835 m 

La maison au numero 56 a Diesse, situee immediatement 
a l'est du cimeti.ere, a fait l' objel d'un <::xarm:n et d ' une 
documentation par le Service des monuments historiques. 
Lors d'une vi site sur place en 1992, il est apparu qu ' une 
investigation archeologique n' etait pas oecessaire, parce 
que Ja transformation prevue n'entrainait pas d' ioter
ventions dans Je sol. 
L'elemeot Je plus ancien de la maison est Ja cave datee de 
1634. 11 n'est plus possible de se faire une idee precise de 
la forme de Ja rnaison dont eile fai sait partie. L'aspect 
actueJ de Ja bätisse remonte au x1xe s. 

Documentation: 
A. Ueltschi. 



Abb. 88: Erlach. Situationsplan mit den Fundorten römischer Ziegel. 
M. 1:10000. 

Erlach, Spittelgässli 2 
Rettungsgrabung 1992 

Amt Erlach 
131.000.92 
LK 1145; 547.010/210.300; 435 müM 

Im März 1992 musste im Spittelgässli 2 in Erlach wegen 
Bodenauskofferungen eine kleine Rettungsgrabung vor
genommen werden. Die benachbarte Liegenschaft Spittel
gässli 1 (Metzgerei Grimm) war 1950 Fundo11 eines römi
schen Leistenziegels mit Inschrift, deren Deutung umstrit
ten ist. Weitere Ziegelfunde und ein gemauerter Kanal sind 
1983 in einem Leitungsgraben im Spittelgässli erfasst 
worden. 

Eine römische Legionsziegelei in Erlach? 
Das Haus Spittelgässli 2 ist auf eine Planieschicht (9) mit 
zahlreichen römischen Leistenziegeln und imbrices ge
baut. Diese Planieschicht muss im 17. Jahrhundert neu 
aufgeschüttet worden sein, wie Gefässkeramik beweist 
(Kat. 2). Einige der Leistenziegel sind verbrannt oder 
Fehlbrände. Drei Fragmente tragen die Inschrift «L·XXI 
C-» in einer tabula ansata (Kat. 1). Es handelt sich dabei 
um Stempel der 21. Legion, der Rapax, die von 43/45 bis 
69/70 n. Chr. in Windisch (Vindonissa) stationiert war. 
Ziegelstempel der 21. Legion sind im Seeland keine Sel
tenheit; bisher bekannte Westschweizer Fundorte mit 
Stempel «LXXI C-» sind: Aegerten BE, Avenches (Aven
ticum) VD, Cressier NE, Marin-Prefargier NE, Pont-de
Thielle NE, Pont du Rondet FR, St-Blaise NE, Studen 
(Petinesca) BE und Wavre NE. Es stellt sich deshalb die 
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Abb. 89: Erlach, Spittelgässli 2 . Grundriss mit den älteren Bruchstein
kanälen im Hinterhaus (Phase 1) und den jüngeren Befunden der 
Metzgerei (Phase ll, um 1780). M. 1: 100. 
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Abb. 90: Erlach, Spittelgässli 2. Blick vom Hinterhaus durch das 
Vorderhaus nach Süden. 

Frage, ob die 21. Legion im Seeland eine Ziegelei betrieb, 
die auch für zivile Kunden produzierte. Die 1950 gefunde
ne Ziegelinschrift und die möglichen Fehlbrände lassen 
nun die Frage aufkommen, ob diese Ziegelei nicht in 
Erlach gestanden haben kann. Lehm aus der Region wurde 
in historischer Zeit zur Ziegelproduktion verwendet; die 
bedeutendste Ziegelei war der «Ziegelhof Erlach» (Gde. 
Gals) und von 1658 bis 1960 in Betrieb. Archäometrische 
Untersuchungen an den römischen Ziegelfunden und den 
Tonlagerstätten am Jolimont werden hierzu vielleicht Ant
worten liefern. 

Die Metzgerei des 18. und 19. Jahrhunderts 
Der weitere archäologische Bestand gehört zur frühen 
Benutzung des Hauses Spittelgässli 2. Der hintere Kern
bau dürfte um 1700 gestanden sein; die heutige Südfassade 
wird um 1780 datiert (mit Umbauten 1910). Durch die 
beiden Erdgeschossräume führten Frisch- und Abwasser
kanäle, die möglicherweise im Zusammenhang mit der 
Nutzung als Metzgerei zu sehen sind. Im Übrigen fanden 
sich Reste weiterer, nicht deutbarer Einrichtungen. 
Bei den Kanälen können mindestens zwei Phasen unter
schieden werden. Die ältere Phase bilden drei Kanäle ( 11, 
12, 23) aus gestellten Sandsteinen. Sie befinden sich im 
nördlichen Raum und laufen im Bereich der heutigen Türe 
zusammen. Es ist wahrscheinlich, dass die Sandstein
kanäle um 1700 im Hinterhaus erbaut worden sind. 
Zur jüngeren Phase zählen drei Kanäle aus Backsteinen 
(Kat. 5- 7). Die jüngeren Kanäle laufen ebenfalls im Be
reich der Türe zusammen und werden durch einen langen 
Kanal (1) im südlichen Raum entwässert. Die Kanäle der 
jüngeren Phase sind aufgrund ihres Verlaufs im bestehen
den Haus - d.h. nach 1780 - entstanden. 
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Abb. 91 : Erlach, Spittelgässli 2 . Als Kanalverbindung umgearbeiteter 
Wappenstein . Höhe 73 cm. 

Als TürschweJle (24) zwischen den beiden Erdgeschoss
räumen war eine Spolie des 15. oder frühen 16. Jahrhun
derts eingesetzt. Es handelt sich um einen Sandstein mit 
profilierten Stäben und dem Fragment eines Wappens mit 
diagonalem Wellenband. Das Stück ist zunächst zum Ver
bindungsstück der älteren Wasserkanäle aus Sandstein 
umgearbeitet worden. Die Spolie ist seit 1992 im zweiten 
Obergeschoss in der Nordmauer des Hinterhauses von 
Spittelgässli 2 eingemauert. 
Bemerkenswerte Funde lagen in der Grube (21) im südli
chen Raum. Es handelt sich unter anderem um die gut 
erhaltenen Reste einer Verglasung. Dabei sind sowohl 
geschnittene Scheiben (Kat. 12-16) als auch Butzenschei
ben (Kat. 11) sowie Bleiruten (Kat. 10) vertreten. Sie 
stammen vermutlich aus dem 18. Jahrhundert. 

Dokumentation: 
D. Gutscher mit E. Nielsen, F. Rasder. 

Literatur: 
Regula Frei-Stolba, Zur Ziegelinschrift von Erlach, in: Archäologie der 
Schweiz 3, 1980, 103-105. 
Michel F11chs/(;i l les Marr,ueron, T .es estampi l les sur tuiles d ' Avenches, 
in: Bulletin de l' Association Pro Aventico 40, 1998, 105-172. 
Andres Moser, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land Bd . 2, Der 
Amtsbezirk Erlach, Der Amtsbezirk Nidau l. Teil (Die Kunstdenk mäler 
der Schweiz 90), Basel 1998. 

Fundkatalog: 
Abb. 92: Erlach, Spittelgässl i 2. Kleinfunde. M. l :2. 
Leistenziegelfragmente mit Stempel «L XXI C». (= Stempel der 
21. Legion). Ziegelroter Scherben. -Fnr. 39831-48, -49. - Aus: Planie
schicht (9) . - Datierung: 45/46- 69 n. Chr. - Literatur: Michel Fuchs/ 
Gilles Margueron , Les estampilles sur tuiles d'Avenches. In: Bulletin 
de I' Association Pro Aventico 40, 1998, 105- 172. 
I Glasierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Verkröpfter, leicht unterschnit

tener Rand. Innen engobiert(?) und glasiert. Glasur stark korrodiert. 
Ziegelroter Scherben. - Fnr. 39831-1. - Aus: Planieschicht (9) . -
Typologische Datierung: 17. Jahrhundert? 
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Abb. 93: Erlach, Spittelgässli 2. Kleinfunde. M. 1:2. 
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Abb. 94: Erlach, Spittelgässli 2. Fensterbestandteile aus Grube (21 ). 

2 lrdenware. Lämpchen (] RS). Aussen schräg abgestrichener Rand 
und Flachboden. Am Rand russig. Orange-beiger Scherben. - Fnr. 
39827-2. - Aus: Störung. - Typologische Datierung: 14. Jahrhun
dert. - Literatur: Christine Keller, Gefässkeramik aus Basel. Unter
suchungen zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gefäss
keramik aus Basel (Materialhefte zur Archäologie in Basel 15A), 
Basel 1999, 100. 

3 Ofenkeramik. Blattkachel. Gekrümmtes, flaches Blatt. Durch Schab
lone aufgetragener, weisser Engobendekor ohne Grundengobe. 
Grüne Glasur. Auf der Rücksei te Tubusansatz. Ziegelroter Scher
ben. - Fnr. 39827-7, -8. - Aus: Störung. - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert. - Literatur: Daniel Grütter, Ein Ofenkachelfund aus 
dem ehemaligen St. Leonhardsstift zu Basel , in: Archäologische 
Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt - Jahresbericht 1998 
(1999), 201-251. 

4 Baukeramik. Backstein. Quader von 26 x 13 x 3 cm. Alle Seiten 
geglättet. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 39829-1. -Aus: Baumaterial 
von Kanal (2). - Datierung durch Befund: um 1780? 

5 Baukeramik. Backstein. Quader von 27 x 9 x 4 cm. Oberseite 
glattgestrichen mit schmalem Randstrich, die übrigen fünf Seiten 
gesandet. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 39830-2. - Aus: Baumaterial 
von Kanal (3). - Datierung durch Befund: um 1780? 

6 Baukeramik. Backstein. Platte von 21 x 21 x 3,5 cm. Oberseite 
glattgestrichen mit schmalem Randstrich und diagonalem Bogen, die 
übrigen fünf Seiten gesandet. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 39830-1. 
- Aus: Baumaterial von Kanal (3). - Datierung durch Befund: um 
1780? 

7 Bleikreuz («Ritter»?) unbekannter Funktion. Ineinander gesetzte 
rundstabige Kreuze. - Fnr. 39834-57. - Aus: Grube (21). 

8 Buntmetall/Leder. Scheidenmundband. Blech mit Gürtelhaken. Da
rin eingefasstes Lederfutteral. - Fnr. 39834-56. - Aus: Grube (21 ). 

Abb. 93: Erlach, Spittelgässli 2. Fensterbestandteile aus Grube 21. 
M. 1:2. 
10 Bleiruten für Glasfenster. - Fnr. 39834-59, -60. - Aus: Grube (21) . 
11 Flachglas. Butzenscheibe. Geblasen mit umgeschlagenem Rand. 

Leicht grünstichiges Glas. - Fnr. 39834-15 . - Aus: Grube (21). -
Typologische Datierung: 18. Jahrhundert? - Literatur: Heinz Ho
rat, Flühli-Glas (Suchen und Sammeln 9), Bern/Stuttgart 1986, 
175-178; Heinrich Christoph Affolter, Die Bauernhäuser des Kan
tons Bern Bd. 1. Das Berner Oberland (Die Bauernhäuser der 
Schweiz 27), Basel 1990, 268- 270. 

12 Flachglas. Geschnittene (Mond-?)Scheibe. Leicht grünstichiges 
Glas. - Fnr. 39834-4. -Aus: Grube (2 J ). - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert? - Literatur: wie Nr. 10. 

13 Flachglas. Geschnittene (Mond-?)Scheibe. Leicht grünstichiges 
Glas. - Fnr. 39834-5. -Aus: Grube (21 ). - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert? - Literatur: wie Nr. 10. 

14 Flachglas. Zwickelscheibe. Leicht grünstichiges Glas. - Fnr. 
39834-38. - Aus: Grube (21 ). - Typologische Datierung: 18. 
Jahrhundert? - Literatur: wie Nr. 10. 

15 Flachglas. Zwickelscheibe. Leicht grünstichiges Glas. - Fnr. 
39834-40. - Aus: Grube (21). - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert? - Literatur: wie Nr. 10. 

16 Flachglas. Geschnittene (Mond-?)Scheibe. Leicht grünstichiges 
Glas. - Fnr. 39834-7. -Aus: Grube (21). - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert? - Literatur: wie Nr. 10. 

Gampelen, Kirche 
Baubegleitung 1993 

Siehe Fundbericht S.11-13. 

Guggisberg, Kirchhofmauer 
Mauerdokumentation 1993 

Amt Schwarzenburg 
391.004.93 
LK 1206; 591.6501179.490; 1115 müM 

Wegen einer Strassenverbreiterung musste die bestehende 
Kirchhofmauer um ca. 1 m zurückversetzt werden. Eine 
archäologische Begleitung der Massnahme im Herbst 
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Abb. 95: Guggisberg, Verlauf der 1993 zurückversetzten Kirchhof
mauer. M. 1:10000. 
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1993 hat gezeigt, dass die bestehende Mauer frühestens im 
ausgehenden 19. Jahrhundert erneuert worden ist. Beim 
Aushub für die neue Mauer kamen verlagerte Knochen des 
dicht belegten Friedhofes zum Vorschein; sie wurden im 
Friedhof wieder beigesetzt. Die Kirche Guggisberg wird 
1148 erstmals erwähnt; Ausgrabungen fanden 1971 bis 
1973 statt. 

Dokumentation: 
A. Ueltschi. 

Literatur: 
Hermann Schöpfer, Guggisberg BE. Kirche und Pfarrhaus (Schweize
rische Kunstführer 358), Bern 1984. 

Huttwil, Brunnenplatz 6 
Dokumentationsarbeiten im Bereich 
des ehern. Stadtgrabens 1993 

Amt Trachselwald 
460.001.93 
LK 1128; 631.165/218.116; 647 müM 

Nach dem Abbruch des Hauses Brunnenplatz 6 in Huttwil 
untersuchte der ADB Ende November 1993 die neu zu 
unterkellernde Fläche. Dabei konnten im Bereich des 
ehern. Stadtgrabens drei Profile dokumentiert und zahlrei
che Funde geborgen werden. 

Abb. 97: Huttwil , Brunnenplatz 6. Die Häuserzeile Brunnenplatz 8- 16 
mit Blick gegen Südosten. Das Haus Brunnenplatz 6 ist bereits abgeris
sen. 

Historische Notizen 
Huttwil ist bereits im 9. Jahrhundert schriftlich erwähnt. 
Der Kirchort gelangte aus dem Zähringererbe in kiburgi
schen Besitz. Vielleicht ist Huttwil im Streit um das kibur
gische Erbe 1263 bis 1273 befestigt worden. 1313 wurde 
der Ort erstmals als Stadt bezeichnet; seit damals hielten 
ihn die Kiburger als österreichisches Lehen. Bern erwarb 
1408 das Gericht Huttwil und gliederte es der Landvogtei 

\ \ 
Po ,-,...--,............ 1--'--t-, ~ 

Abb. 96: Links: Huttwil vor dem Brand von 1834. Zeichnung von Samuel Hermann nach einem Plan von Ingenieur Friedrich Gerber. Neu 
eingezeichnet sind der vermutliche Verlauf des Stadtgrabens und die Grabungsfläche. Rechts: Grundriss mit Grabungsfläche und Verlauf des 
Stadtgrabens. M. 1 :2000. 
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Abb. 98: Huuwil, Brunnenplatz 6. Blick auf das Profil gegen Westen 
mit den Auffüllungschichten des Stadtgrabens. 

Trachselwald an. Der örtliche Markt ist 1467 erwähnt. Erst 
1559 erhielt das Städtchen von Bern eine Handfeste. 
In der Nacht vom 8. auf den 9. Juni 1834 ist Huttwil 
abgebrannt. Das heutige Städtchen ist weitgehend ein 
Produkt des Wiederaufbaus unter der Leitung von Johann 
Daniel Osterrieth. Damals wurden neue Gassenlinien fest
gelegt und der südliche Stadtgraben aufgefüllt. Im Gegen
satz zum ursprünglich nur zweizeiligen Städtchen prägen 
heute drei Häuserzeilen das Ortsbild. Die südliche Häuser
zeile, wozu auch das Haus Brunnenplatz 6 zählt, liegt auf 
dem zugeschütteten Stadtgraben. 

Archäologischer Bestand und Funde 
Während der Ausgrabung konnte der Südrand des min
destens 22 m breiten und 3 m tiefen Stadtgrabens erfasst 
werden. Der Verlauf des alten Stadtgrabens an der Südseite 
des Städtchens lässt sich nach einem Plan von Friedrich 
Gerber aus der Zeit vor 1834 rekonstruieren. Die Lage des 
Weiers neben dem Landjägerposten am Westeingang des 
Städtchens, die Gärten auf der Südseite und die südliche, 
leicht gekrümmte Häuserzeile auf dem ehern. Grabenrand 
geben die wichtigsten Anhaltpunkte. Die Grabensohle und 
die nördliche Böschung wurden durch die Baugrube nicht 
erreicht. Die südliche Böschung war unregelmässig steil; 
sie liegt etwa 4 ,75 m nördlich der Südfassaden der Häuser
zeile Brunnenplatz 6-18. Zuunterst im Graben lag eine 
mindestens 30 cm mächtige Lehmschicht, die darauf hin
weist, dass der Graben einst unter Wasser stand. 
Dem Städtliplan vor 1834 entnehmen wir, dass auf dem 
Stadtgraben Scheunen standen, darunter diejenige des 
Isaak Eggimann am Westrand der Grabungsfläche. Der 
Stadtgraben ist also vor 1834 aufgefüllt worden. Tatsäch
lich bilden mehrere Schuttschichten die Auffüllung des 
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Abb. 99: Huttwil, Brunnenplatz 6. Profil durch den Stadtgraben gegen 
Westen. M. 1:150. 

Stadtgrabens. Dazu zählt die Stadtgrabenauffüllung (6) 
mit viel Geschirrkeramik des späteren 16. bis 18. Jahrhun
derts. Die jüngsten Funde stammen frühestens aus dem 
späten 18. Jahrhundert (Kat. 16, 17). Aus den Funden ist 
zweierlei zu schliessen: Erstens ist der Stadtgraben ver
mutlich bis ins 16. Jahrhundert sauber gehalten und erst im 
späten 18. Jahrhundert aufgefüllt worden. Andererseits ist 
die Scheune des Isaak Eggimann erst um 1800 erbaut 
worden. 

Abb. 100: Huttwil , Brunnenplatz 6 . Blick in die Baugrube gegen Süden 
mit den beiden versetzten Profilen durch den Stadtgraben. 
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Zur Scheune des Isaak Eggimann gehörte wahrscheinlich 
die südlich des aufgefüllten Grabens in den Boden einge
lassene Holzkiste (2). Die jüngsten Funde aus Holzkiste 
(2) datieren ins 19. Jahrhundert (Kat. 38-41). Deshalb ist 
anzunehmen, dass sie spätestens beim Städtlibrand 1834 
in den Boden gelangt sind. Damals ist ja auch die zugehö
rige Scheune zerstört worden. 
Eine Ofenkachel aus dem fortgeschrittenen 19. Jahrhun
dert (Kat. 73) weist vielleicht darauf hin, dass Schutt
schicht (1) beim Bau des Hauses Brunnenplatz 6 auspla
niert worden ist. Das Haus Brunnenplatz 6 ist erst um 1869 
bis 1873 erbaut worden. 

Der Knabenschuh (Kat. 78) 
In der Stadtgrabenauffüllung lag ein Holzfass (48), das 
einen Knabenschuh enthielt. Es handelt sich um einen am 
rechten Fuss getragenen, geradleistigen Schuh. Geradleis
tig heissen Schuhe, die auf einem symmetrischen Leisten 
erstellt wurden, der weder eindeutig rechts noch links 
gerichtet ist - eine Erscheinung, die ungefähr im 16. Jahr
hundert aufgetreten sein soll und gegen Mitte des 19. Jahr-
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hunderts verschwindet. Obwohl sich die Fäden aufgelöst 
haben, sind die Besohlung und das Blatt mit später ange
brachten Nägeln noch miteinander verbunden. Die Quar
tiere haben sich losgelöst, weil die Nagelung sich im 
Schuhinneren (unter der Fersenpartie) befindet und die 
untere Quartierkanten nicht mitgenagelt wurden. 
Das Oberleder aus Rindsleder hat die Fleischseite nach 
aussen gekehrt. Es setzt sich aus einem ( den Vorfuss 
bedeckenden) Blatt und zwei um die Fersenpartie liegen
den Quartieren sowie einer (hier fehlenden) in überwend
lichen Stichen angenähten Zungenlasche zusammen. Die 
über dem Fussrist quer liegenden Seitenlaschen sind aus 
einem Stück zusammen mit dem Quartier geschnitten. 
Zwei nebeneinander liegenden Lochungen an der noch 
bestehenden Lasche deuten auf die fehlende doppeldör
nige Schuhschnalle. Die Seitennähte, welche Blatt und 
Quartiere verbunden haben, zeigen vorne bei den Seiten
nähten eine viereckige Auszackung. Der untere Teil ist mit 
einer (Kante an Kante liegenden) Stossnaht verbunden. 
Der obere Teil dieser Auszackung überlappt das Blatt um 
2 bis 3 cm und ist mit einem doppelten Nahtriegel ver-

f 

g 

Abb. 1 Ol: Huttwil, Brunnenplatz 6, Lederfunde. a. Blatt, den Vorfuss bedeckend, mit Nahtbild eines überwendlichen Stiches, mit welchen die hier 
fehlende Zungenlasche verbunden war. Zu beiden Seiten des Zungenlaschenansatzes Nahtlöcher der doppelten Nahtriegel. - b. Quartier mit 
fehlender, möglicherweise abgeschnittener Lasche. - c. Quartier mit geschlitzter Lasche und zwei Domlöcher. - d. Oberansicht der Brand
sohle. - e. Schema der zwiegenähten Machart. - f. Seitenansicht der Besohlung. - g. Unteransicht der Besohlung. 
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Abb. 102: Hypothetische Rekonstruktionszeichnung des Schuhes zur 
Zeit kurz vor seiner Entsorgung. 

stärkt. In der Fachsprache wird diese seitliche Verbindung 
als «Hinterteil bzw. Quartier mit Hundeohr» bezeichnet 
(engl. dog legged, frz. enqueuede chien oder bec a onglet). 
Die Machart, d.h. die Art und Weise, wie das Oberleder 
mit der Besohlung verbunden ist, ist zwiegenäht. In einer 
ersten Phase werden die nach aussen gebogene Unterkante 
des Oberleders und die Brandsohle miteinander verbun
den. Mit der zweiten Bestechnaht werden die Oberleder 
und Brandsohle mit der Laufsohle verbunden. Eine wei
tere Sohlenschicht, bestehend aus vorderem und hinterem 
Sohlenf1eck, wurde in einer letzten Phase der SohJenkante 
entlang an die ursprüngliche Besohlung angenäht und 
genagelt. Die handgeschmiedeten Nägel mitgrossen, vier
eckigen Köpfen sind dem Sohlenrand entlang eingeschla
gen und ihre Nagelenden umgebogen und in das Leder 
geschlagen. Abnützungen unter dem Sohlenfleck bezeu
gen, dass es sich um eine nachträgliche Reparatur handelt. 
Laut GoubitzscherTypenbezeichnung ist dieser Schuh als 
Typ 135 zu bezeichnen (zur Literatur s. Kat. 78). Im 
diesbezüglichen Referenzwerk bezieht man sich vor
nehmlich auf den Oberlederschnitt. Ein Beispiel aus 
Grandval ist bezüglich Machart und Oberlederschnitt mit 
unserem Beispiel fast identisch, unterscheidet sich aber im 
Absatz (ca. Mitte 18. Jalu·hundert). In der Sammlung des 
Bally-Schuhmuseums befindet sich ein weiterer ver
gleichbarer Schuh, der um 1750 datiert wird. Als dritter 
Schweizer Vergleich sei eine identische Besohlung aus der 
Burgruine Wartau erwähnt, die typologisch in das Ende 
des 17. Jahrhundert passt. Ausländische Parallelen sind 
uns nur aus den Niederlanden bekannt. Dies sind ein 
Schuhfund aus Deventer ( ca. 1725) und ein Fund aus 
Brugge (1700 bis 1750), beide mit identischem Oberleder
schnitt. Diese Vergleiche, unter BerücksichLigung tkr Suh
lenkonstruktion und Aufbau des Absatzes, führen uns 
dazu, den Schuh in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zu 
datieren, möglicherweise sogar zwischen 1720 und 1730. 

Serge und Marquita Volken 

Dokumentation: 
R. Glatz mit P. Liechti, C. Gassmann und A. Ueltschi. 

Lederbegutachtung: 
Serge und Marquita Volken, Ein neuzeitlicher Knabenschuh aus Hutt
wi l (Gentle-Craft-Bericht 26), Lausanne 2003 . 

Literatur: 
Jürg Rettenmund, Huttwil 1834. Erinnerungsschrift zum Wiederaufbau 
des Städtchens Huttwil nach dem Brand vor J 50 Jahren, Huttwil 1984. 

F undkatalo g: 
Abb. 103: Huttwil , Brunnenplatz 6. Gefässkeramik aus der Stadt
grabenauffüllung (6) . M. 1 :2. 

I Glasie11e Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (1 RS, 2 BS). 
Schwach profilierter, leicht unterschnittener Leistenrand, steile 
Wandung und Flachboden. Innen weisser Malhorndekor unter 
transparenter, gelblich-brauner Glasur. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 48464-3 bis -5. -Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). - Typologi
sche Datierung: 17. Jahrhundert. 

2 G lasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel ( 1 RS). Einfacher 
Leistenrand und steile Wandung. Innen weisser Malhorndekor 
unter honigbrauner Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-16. 
- Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert. 

3 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel ( l RS). Verkröpf
ter Rand mit kurzer, geneigter Fahne und steile Wandung. Innen 
weisser Malhorndekor unter grüner (?) Glasur. Ziegelroter Scher
ben. Sekundär verbrannt, Glasur korrod iert. - Fnr. 48464-12. -
Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). - Typologische Datierung: Ende 
16./17. Jahrhundert. 

4 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel ( 1 RS). Einfach 
umgeschlagener Leistenrand, steile Wandung und abgesetzter 
Flachboden. Innen weisser Ma]horndekor unter grüner Glasur. 
Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-9. - Aus: Stadtgrabenauffül
lung (6). - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

5 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel ( 1 RS). Verkröpf
ter und scharf abgestrichener Rand und steile Wandung. Innen 
weisser Malhorndekor unter grüner Glasur. Ziegelroter Scherben. 
-Fnr. 48464-28. - Aus: Stadtgrabenauffüllung (6) . - Typologische 
Datierung: 17. Jahrhundert. 

6 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (1 RS). Niedriger, 
verkröpfter Rand. Innen weisser Malhorndekor unter grüner G la
sur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-15. -Aus: Stadtgrabenauf
füllung (6). - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

7 Glasierte Keramik ohne Engobe. Teller (1 RS). Aufgestellter, 
dünner Rand, geneigte Fahne und abgesetzter Flachboden. Innen 
transparent braune Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-50. 
- Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). 

8 Glasierte Keramik ohne Engobe? Schüssel (1 RS). Kleiner, wen ig 
unterschnittener Kragenrand und konvexe Wandung. Innen grün 
(?) glasiert. Glasur stark korrodiert mit schwarzbrauner Farb
wirkung. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-47. - Aus: Stadt
grabenauffüllung (6) . 

9 Glasierte Keramik ohne Engobe? Schüssel (1 BS). Abgesetzter 
Flachboden. Innen grün (?) glasiert. Glasur stark korrodiert mit 
schwarzbrauner Farbwirkung. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-
44. - Aus: Stadtgrabenauffüll ung (6). 

10 Rot engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Schwach ausgebildeter 
Kragenrand mit profilierter Leiste unter dem Kragen, steile Wan
dung. Innen über roter Engobe weisser und grüner Malhorndekor. 
Transparente Glasur innen. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-7. 
- Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). - Typologische Datierung: 
J 8. Jahrhundert. 

11 Rot engobierte Keramik. Schüssel (1 RS ). Schwach profilierter, 
unterschn ittener Leistenrand und steile Wandung mit Knick. Innen 
über rötlich-brauner Engobe weisser und schwarzbrauner Mal
horndekor. Ziegelroter bis oranger Scherben. - Fnr. 48464-19. -
Aus: Stadtgrabenauffüllung (6) . - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert. 

Abb. 104: Huttwil, Brunnenplatz 6. Gefässkeramik aus der Stadtgra
benauffüllung (6). M. 1 :2. 
12 Rot engobierte Keramik (?). Schüssel (1 RS). Hoher, profilier

ter Leistenrand und steile Wandung. Innen über rötlich-brau
ner (?) Engobe weisser Malhorndekor. Transparente Glasur innen. 
Orange-roter Scherben. - Fnr. 48464-17. - Aus: Stadtgrabenauf
füllung (6). 

Fortsetzung S. 84. 
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Abb. 103: Huttwil, Brunnenplatz 6. Gefässkeramik aus der Stadtgrabenauffüllung (6). M. 1:2. 
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Abb. 105: Huttwil, Brunnenplatz 6. Funde aus der Stadtgrabenauffüllung (6) und aus der Einfüll ung (3) von Holzkiste (2). M. 1 :2 . 
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Abb. 106: Huttwil, Brunnenplatz 6. Funde aus der Einfüllung (3) von Holzkiste (2) und aus Schuttschicht (1). M. 1 :2 . 
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I Füllung (49) von Holzfass (48) im Stadtgraben / 
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Abb. 109: Huttwil, Brunnenplatz 6. Der Knabenschuh aus Holzfass (48) im Stadtgraben. M. 1 :2. 

Fortsetzung von S. 77. 

13 Rot engobierte Keramik (?). Schüssel (! RS). Einfacher, stark 
ausbiegender Rand. Innen Malhorndekor und Glasur über rötlich
brauner (?) Engobe. Alles stark korrodiert. Orange-beiger Scher
ben. - Fnr. 48464-32. - Aus: Stadtgrabenauffüllung (6) . - Typo
logische Datierung: 17. Jahrhundert. 

14 Rot engobierte Keramik. Henkelschüssel (1 RS). Nicht unter
schnittener Kragenrand mit Dreieckquerschnitt und Tnnenkehlung; 
am Rand Ansatz eines Bandhenkels. Innen über roter Engobe 
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Spuren eines gelblichen Malhorndekors . Leicht grünstichige 
Transparentglasur innen. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-1 J. -
Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). 

15 Rot engobierte Keramik (?). Teller (1 BS). Leicht abgesetzter 
Flachboden und Ansatz der schrägen Fahne. Innen über roter 
Engobe (?) weisser Malhorndekor unter gelblicher Transparent
glasur. Ziegelroter Scherben. -Fnr. 48464-27. -Aus: Stadtgraben
auffüllung (6). 

16 Rot engobierte Keramik mit Yerlaufdekor. Schüssel (] BS). Leicht 
abgesetzter Flachboden. Innen über roter Grundengobe Yerlauf
muster mit weisser und grüner Engobe. Transparente Glasur innen. 



Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-J. - Aus: Stadtgrabenauffül
lung (6) . - Typologische Datierung: Um 1800?-Literatur: Archäo
logie im Kanton Bern, Bd. 4A, Bern 1999, Abb. 261, Nr. 1. 

17 Dunkel engobierte Keramik. Schüssel (! RS). Kragenrand und 
konvexe Wandung. Innen schwarzbraune, aussen rote Engobe. 
Innen mit weissem Malhorndekor. Beidseitig transparente Glasur. 
Ziegelroter Scherben. Zwei Löcher für Flickklammern. - Fnr. 
48464-10. -Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). - Typologische Datie
rung: Um 1800. 

18 HeJJ engobierte Keramik. Schüssel (1 RS)? Aufgestellter, leicht 
verdickter Rand und Ansatz einer Fahne (?). Innen über weisser 
Engobe mit Rädchenmuster transparent grüne Glasur. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 48464-38. - Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). -
Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. - Literatur: Robert 
L. Wyss, Berner Bauernkeramik, (Berner Heimatbücher 100- 103), 
Bern 1966, Abb. 20-21, Taf. IX-X. 

19 HeJJ engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Eingebogener, aussen 
profilierter Lippenrand. Innen über weisser Engobe brauner und 
grüner Malhorndekor mit Rädchenmuster. Transparente Glasur 
innen . Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-64. - Aus: Stadtgraben
auffüllung (6). -Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. - Lite
ratur: wie Nr. 18. 

20 HeJJ engobierte Keramik. Teller (1 RS). Aufgestellter, aussen leicht 
profilierter Rand, geneigte Fahne und abgesetzter Flachboden. 
Innen über weisser Engobe grüner, brauner und schwarzbrauner 
Malhorndekor mit Ritz- und Rädchenmuster. Transparente Glasur 
innen. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48464-65 . -Aus: Stadtgraben
auffüllung (6) . - Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. - Lite
ratur: wie Nr. 18. 

21 Hell engobierte Keramik. Schüssel (] RS). Aufgestellter, aussen 
leicht profilierter Lippenrand und steile Wandung . Innen über 
weisser Engobe transparent grün glasiert. Hell oranger Scherben. 
Glasur stark korrodiert, ein allfälliger Dekor ist nicht erkennbar. -
Fnr. 48464-37. - Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). - Typologische 
Datierung: 18. Jahrhundert. 

22 Hell engobierte Keramik? Schüssel ( l RS). Einfacher, aufgestellter 
Rand. Beidseitig über weisser Engobe glasiert. Glasur stark korro
diert mit schwarzbrauner Farbwirkung. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 48464-56. - Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). 

Abb. 105: Huttwil , Brunnenplatz 6. Funde aus der Stadtgrabenauffül
lung (6) und aus der Einfüllung (3) von Holzkiste (2). M. 1 :2. 
23 Keramik mit Unterglasurmalerei. Schüssel (1 RS) . Verkröpfter 

Rand. Innen über weisser Engobe transparente Glasur mit schwar
zer und grüner Bemalung. Ziegelroter bis beiger Scherben. - Fnr. 
48464-24. -Aus: Stadtgrabenauffüllung (6) . -Typologische Datie
rung: 17. Jahrhundert. - Literatur: Aufsatz Wangen in Archäologie 
in Kanton Bern Bd. 5, Kat. 83-85. 

24 Fayence. Schüssel (] BS)? Abgesetzter Flachboden. Beidseitig 
über weisser Engobe transparente Glasur. Innen schwarze und 
blaue Bemalung. Ziegelroter bis beiger Scherben. - Fnr. 48464-6. 
- Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert. 

25 Hohlglas. Fläschchen (1 BS). Zylindrischer Körper und hoch gesto
chener Boden. Grünes Glas mit Bläschen. - Fnr. 48464-76. -Aus: 
Stadtgrabenauffüllung (6). 

26 Hohlglas. Fläschchen (1 BS). Zylindrischer Körper und wenig 
aufgewölbter Boden. Transparent hellgrünes Glas mit Bläschen. -
Fnr. 48464-74. - Aus: Stadtgrabenauffüllung (6). 

27 Hohlglas. Fläschchen (1 BS). Zylindrischer Körper und dicker 
Flachboden. Transparentes Glas. - Fnr. 48464-71. - Aus: Stadt
grabenauffüllung (6). 

28 Holz. Bürste. Drei Fragmente eines Bürstenbrettchens mit fünf 
Borstenreihen. Die Löcher für die Borsten sind schräg ins Holz 
gebohrt. - Fnr. 48464- l 00 bis -102. - Aus: Stadtgrabenauffüllung 
(6) . 

29 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Teller (1 RS). Wenig aufge
stellter, verdickter Rand und breite, geneigte Fahne. Innen weisser 
Malhomdekor unter honiggelber Glasur. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 48463-5. - Aus : Einfüllung (3) der Holzkiste (2). - Datierung 
durch Befund: Vor 1834. -Typologische Datierung: 17. Jahrhun
dert. 

30 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Teller (1 RS). Aufgestellter 
Rand und Ansatz der geneigten Fahne. Innen weisser und schwarz
brauner Malhorndekor und honigbrauner Glasur. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 48463-30. - Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). 

- Datierung durch Befund: Vor 1834. - Typologische Datierung: 
17./18. Jahrhundert. 

31 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (1 RS). Hoher, 
dicker, unprofilierter Leistenrand. Innen weisser und schwarzbrau
ner Malhorndekor unter griinstichiger Transparentglasur. Ziegel
roter bis grauer Scherben. - Fnr. 48463-3. -Aus: Einfüllung (3) der 
Holzkiste (2). - Datierung durch Befund: Vor 1834. - Typologische 
Datierung: 17./18. Jahrhundert. 

32 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (l RS). Hoher, 
unprofilierter Leistenrand. Innen weisser und schwarzbrauner 
Malhorndekor unter grünstichiger Transparentglasur. Ziegelroter 
bis grauer Scherben. - Fnr. 48463-4. - Aus: Einfüllung (3) der 
Holzkiste (2). - Datierung durch Befund: Vor L834. - Typologische 
Datierung: 17./l 8. Jahrhundert. 

33 Grün glasierte Keramik. Henkelschüssel (1 BS). Flachboden und 
steile Wandung mit Ansatz eines Bandhenkels. Innen über weisser 
Engobe sattgrün glas iert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48463-62. -
Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). - Datierung durch Befund: 
Vor 1834. - Typologische Datierung: 16. Jahrhundert? 

34 Grün glasierte Keramik. Krug ( 1 WS). Kurze Ausgusstlille. Beid
seitig weiss engobiert, aussen oben mit grüner Glasur. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 48463-74. -Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). 
- Datierung durch Befund: Vor 1834. - Typologische Datierung: 
l 6. Jahrhundert? 

35 Rot engobierte Keramik. Schüssel (2 RS). Hoher, dicker, unpro
filierter Leistenrand. Innen rot-braune Engobe mit weissem Mal
horndekor unter transparenter Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
48463-1, -2. -Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). - Datierung 
durch Befund: Vor 1834. - Typologische Datierung: 18. Jahrhun
dert. 

36 Rot engobierte Keramik. Schüssel (2 RS, nicht zusammenpassend). 
Hoher, unprofilierter Leistenrand. Innen rote Engobe mit weissem 
Malhorndekor unter transparenter Glasur. Ziegelroter Scherben . -
Fnr. 48463-41. - Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). -Datierung 
durch Befund: Vor 1834. - Typologische Datierung: 17./18. Jahr
hundert. 

37 Rot engobierte Keramik. Teller ( 1 BS). Abgesetzter Flachboden 
und Ansatz der geneigten Fahne. Innen rote Engobe mit weissem 
und grünem Malhorndekor unter transparenter Glasur. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 48463-8. -Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). 
- Datierung durch Befund: Vor 1834. 

Abb. 106: Huttwil, Brunnenplatz 6. Funde aus der Einfüllung (3) von 
Holzkiste (2) und aus Schuttschicht ( l ). M. 1 :2. 
38 Dunkel engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Kragenrand. Innen 

schwarzbraune Engobe mit weissem Malhorndekor unter trans
parenter G lasur. Aussen wahrschein lich rote, sekundär verbrannte 
Engobe unter transparenter Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
48463-22. - Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). - Datierung 
durch Befund: Vor 1834. - Typologische Datierung: Um 1800. 

39 Keramik mit Verlaufdekor. Tasse ( 1 RS , 2 WS, 2 BS, nicht zusam
menpassend). Verdickter, oben flach abgestrichener Rand mit pro
filierter Leiste unter dem Kragen, konvexe Wandung. Innen über 
roter Engobe transparente Glasur mit schwarzer Verlaufglasur. 
Ziegelroter, aussen beiger Scherben. - Fnr. 48463-40, -44, -47 , -54; 
48460-184 (Schicht 1). -Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). -
Datierung durch Befund: Vor 1834. - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert. 

40 Keramik mit Verlaufdekor. Schüsselehen (2 RS, 12 BS, Rand und 
Boden nicht zusammenpassend). Aufgestellter Rand mit leicht aus
ladender Lippe, konvexe Wandung und leicht abgesetzter Flach
boden. Beidseitig weisse Engobe, aussen mit braunem und grü
nem Verlaufdekor. Transparente Glasur beidseitig. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 48463-95, -96; 48460-183 (Schicht 1) . - Aus: 
Einfüllung (3) der Holzkiste (2) . - Datierung durch Befund: Vor 
1834. 

41 Dunkel engobierte Keramik. Schüsselchenffasse (1 RS) . Aufge
stellter Rand mit le icht ausladender Lippe. Innen weisse Engobe, 
aussen schwarzbraune Engobe mit weissem Malhorndekor. Trans
parente Glasur beidseitig. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48463-87. -
Aus: Einfüllung (3) der Holzkiste (2). - Datierung durch Befund: 
Vor 1834. - Typologische Datierung: 19. Jahrhundert. 

42 Hell engobierte Keramik. Teller ( 1 BS). Leicht abgesetzter Flach
boden und Ansatz der geneigten Fahne. Innen weisse Engobe mit 
schwarzbraunem, rotem und grünem Malhomdekor; aussen rote 
Engobe mit grünem (Verlauf-?)Dekor. Transparente Glasur beid-
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seitig. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48463-15. - Aus: Einfüllung (3) 
der Holzkiste (2). - Datierung durch Befund: Vor 1834. 

43 Hell engobierte Keramik. Teller ( 1 BS). Flachboden. Innen weisse 
Engobe mit brauner Ritzzeichnung (Bär nach links) unter transpa
renter GI asur. Ziegel roter Sc herben. - Fnr. 48463-97. - Aus: Ein fü 1-
lung (3) der Holzkiste (2). - Datierung durch Befund: Vor 1834. -
Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. 

44 Fayence. Teller() BS). Flach ausladende Randlippe und geneigte 
Fahne. Innen weisse Engobe mit Transparentglasur und blauer 
Bemalung. Hellbeiger Scherben. - Fnr. 48463-75. -Aus: Einfül
lung (3) der Holzkiste (2). - Datierung durch Befund: Vor 1834. 

45 Steingut. Schüsselehen ( l RS). Aussen verdickte Randlippe. Beid
seitig weisse Glasur. Weisser, harter, poröser Scherben. - Fnr. 
48463-9 1. - Aus: Einfü llung (3) der Holzkiste (2). - Datierung 
durch Befund: Vor 1834. 

46 Hohlglas. Fläschen (! RS). Verdickte, ausgebogene Lippe. Trans
parent grünes Glas mit Bläschen. - Fnr. 48463-104. -Aus: Einfül
lung (3) der Holzkiste (2). - Datierung durch Befund: Vor 1834. 

47 Hohlglas. Becher(] BS). Hochgestochener Fuss mit hohlem Rand. 
Transparent grünes Glas mit Bläschen. - Fnr. 48463- 102. - Aus: 
Einfüllung (3) der Holzkiste (2) . - Datierung durch Befund: Vor 
1834. 

48 Grün glasierte Keramik. Schüssel (l RS). Nicht unterschnittener 
Kragenrand mit Dreieckquerschnitt. Innen weisse Engobe unter 
grüner Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48460-97. - Aus: 
Schuttschicht (1 ). -Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert. 

49 Grün glasierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Wenig aufgestellter Rand 
und geneigte Fahne. Innen über weisser Engobe sattgrün glasiert. 
Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48460-100. -Aus: Schuttschicht (1 ). 
- Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

50 Grün glasierte Keramik. Teller (1 BS). Geneigte Fahne und abge
setzter Flachboden. Innen über weisser Engobe sattgrün glasiert. 
Ziegelroter Scherben. -Fnr. 48460-84. - Aus: Schuttschicht (1). -
Typologische Datierung: 16./1 7 . Jahrhundert. 

Abb. 107: Huttwil, Brunnenplatz 6. Gefässkeramik aus Schuttschicht 
(l). M. 1 :2. 
51 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel oder Teller ( 1 RS). 

Wenig aufgestellter Rand und geneigte Fahne. Innen weisser Mal
horndekor mit braun-gelber Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
48460-39. - Aus: Schuttschicht (1). - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert. 

52 Rot engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Verdickter, ausladender 
Rand mit Leisten aussen im Knick. Innen über rötlicher Engobe 
transparent grün glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48460-9 l. -
Aus: Schuttschicht(! ). 

53 Rot engobierte Keramik. Schüssel (l RS ). Ausladender, scharf 
abgestrichener Rand. Innen über rötlicher Engobe transparent gla
siert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48460-125. - Aus: Schuttschicht 
(1). 

54 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel ( 1 RS). Unprofi 
lierter, hoher Leistenrand mit ausbiegender Lippe. lnnen über 
weissem Malhorndekor grünstichige Transparentglasur. Ziegel
roter Scherben. - Fnr. 48460-51. -Aus: Schuttschicht (1). 

55 Rot engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Hoher, dicker, unprofi
lierter Leistenrand. Innen über roter Engobe weisser Malhorndekor 
unter grünstichiger Transparentglasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
48460-12. -Aus: Schuttschicht (1) . 

56 Rot engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Unprofilierter Leisten
rand. Innen über roter Engobe weisser Malhorndekor unter grünsti
chiger Transparentglasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48460-10. -
Aus: Schuttschicht (1). - Typologische Datierung: 2. Hälfte 
18. Jahrhundert 

57 Rot engobierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Unprofilierter, hoher 
Leistenrand mit Knick und einbiegender Lippe. Innen über braun
roter Engobe weisser Malhorndekor unter grünstichiger Transpa
rentglasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48460-8. - Aus: Schutt· 
schiebt(]). 

58 Rot engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Unprofilierter, dicker 
Leistenrand. Innen über roter Engobe weisser Malhorndekor unter 
grünlich-gelber Transparentglasur. Ziegel roter Scherben. - Fnr. 
48460-6. - Aus: Schuttschicht (1). 

59 Rot engobierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Aufgestellter, verdickter 
Rand mit Leiste aussen unter dem Rand. Innen über roter Engobe 
weisser und andersfarbener, nicht erhaltener Malhorndekor unter 
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transparenter Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48460-31. -Aus: 
Schuttschicht ( 1 ). 

60 Braun engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Hoher, leicht unter
schnittener, unprofilierter Leistenrand. Innen über brauner Engobe 
(mit Pinselstrichen) weisser und grüner Malhorndekor unter Trans· 
parentglasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 48460-18. -Aus: Schutt· 
schicht (l). - Typologische Datierung: 2. Hälfte 18. Jahrhundert. 

61 Rot engobierte Keramik. Deckel (1 RS). Einfacher Rand, horizon
taler Kragen und kugelförmiger Körper. Innen und aussen unter 
dem Kragen weisse Engobe, aussen am Körper rote Engobe; auf 
dem Rand Rädchendekor. Beidseitig transparente Glasur. Ziegel· 
roter Scherben. - Fnr. 48460-163. - Aus: Schuttschicht (1). -
Typologische Datierung: 2. Hälfte 18. bis 1. Hälfte 19. Jahrhundert. 

62 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (1 WS). Geneigte 
Fahne und konvexe Wandung. Innen weisser Malhorndekor mit 
braun-gelber Glasur. Ziegelroter Scherben. -Fnr. 48460-42. -Aus: 
Schuttschicht (1). -Typolog ische Datierung: J 7. Jahrhundert. 

63 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (1 BS). Flach· 
boden. Innen weisser M alhorndekor (] ahrzahl 16„ über geg ittertem 
Grund) mit braun-gelber Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
48460-1 1. - Aus: Schuttschicht (l). - Datierung durch Inschrift: 
l7. Jahrhundert. 

Abb. 108: Huttwil, Brunnenplatz 6. Funde aus Schuttschicht (] ). 
M. 1:2. 
64 Keramik mit Verlaufdekor. Schüssel ( 1 RS). Einfacher, ausladen

der Rand. Beidseitig über roter Engobe transparente Glasur mit 
schwarzbraunem Verlaufmuster. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
48460-120. - Aus: Schuttschicht (]). - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert. 

65 Hell engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Flacher Kragenrand und 
konvexe Wandung. Innen weisse Engobe mit Rädchendekor, auf 
dem Rand mit grünem und schwarzbraunem, verlaufendem Mal
horndekor. Transparente Glasur innen. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
48460-160. - Aus: Schuttschicht (1) . - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert. 

66 Fayence. Teller (1 RS). Flach ausladende Randlippe, geneigte 
Fahne und leicht abgesetzter Flachboden, beidseitig weisse En
gobe, innen mit Transparentglasur und blauer Bemalung. Orange
beiger Scherben. - Fnr. 48460-173. - Aus: Schuttschicht ( 1 ). -
Typologische Datierung: 17./ 18. Jahrhundert. 

67 Steinzeug. Mineralwasserflasche (4 WS). Kegelförmiger Körper 
mit schmalem Hals und Henkel mit O-förmigem Querschnitt. 
Aussen rötliche Salzglasur. Grauer, sehr harter Scherben. - Fnr. 
48460-178 bis -181. - Aus: Schuttschicht (1 ). - Typologische 
Datierung: 19. Jahrhundert. - Literatur: Bernd Brinkmann, Zur 
Datierung von Mineralwasserflaschen aus Steinzeug, in: Keramos, 
98 (1982), 7-36. 

68 Steinzeug. Topf (1 RS)? flacher Kragenrand, aussen profilierte 
Wand. Beidseitig graue Salzglasur. Grauer, sehr harter Scherben. -
Fnr. 48460-1 82. -Aus: Schuttschicht(!). - Typologische Datie
rung: 19. Jahrhundert. 

69 Ofenkeramik. Reliefierte Blattkachel. Diagonal gebändertes Rap
portmuster. Vorderseite über weisser Engobe sattgrün glasiert. 
Ziegelroter Scherben, innen nur schwach russig. - Fnr. 48460- 194. 
- Aus: Schuttschicht (1 ). - Typologische Datierung: 2. Hälfte 
16./17. Jahrhundert. 

70 Ofenkeramik. Reliefierte Blattkachel. Rapportmuster mit Dia
mantbossen. Vorderseite über weisser Engobe sattgrün glasiert. 
Ziegelroter Scherben, innen nicht russig. - Fnr. 48460- 196. -Aus: 
Schuttschicht (1). - Typologische Datierung: 2. Hälfte 16./ 
17 . Jahrhundert. 

71 Ofenkeramik. Gesimskachel. Vorderseite über weisser Engobe 
sattgrün glasiert. Ziegelroter Scherben, innen nicht russig. - Fnr. 
48460- 199. -Aus: Schultsch icht (1). - Typologische Datierung: 
16./17. Jahrhundert. 

72 Ofenkeramik. Gesimskachel. Vorderseite über weisser Engobe 
sattgrün glasiert. Ziegelroter Scherben, innen schwach russig . -
Fnr. 48460-193. - Aus: Schuttschicht ( 1). -Typologische Datie
rung: Hälfte 15. bis 17. Jahrhundert. 

73 Ofenkeramik. Glatte Blattkachel. Vorderseite weiss glasiert mit 
schwarz bemaltem Rand (Fayence). Beiger Scherben. - Fnr. 
48460-218. - Aus: Schuttschicht ([). - Typologische Datierung: 
1. Hälfte 19. Jahrhundert. - Literatur: Hans Mühlethaler, Die 
Hafner Anderegg. Eine Ofenbauer-Dynastie in Wangen an der 
Aare, in: Jahrbuch des Oberaargaus 1983, 129-158. 



74 Hohlglas. Flasche (2 RS). Ausgebogene Verdickte Lippe mit auf
gelegtem Faden unter dem Rand. Grünes, irisiertes Glas mit Bläs
chen. - Fnr. 48460-281, -282. - Aus: Schuttschicht (1 ). 

75 Hohlg las. Becher (1 BS). Schwach hochgestochener Boden auf 
glattem Standring . Grünes Glas. - Fnr. 48460-269. -Aus: Schutt
schicht (1). 

76 Hohlg las. Kelch (1 WS). Hochgestochener Boden und schmaler 
Schaft. Transparent grünes Glas. - Fnr. 48460-270. -Aus: Schutt
schicht ( 1 ). 

77 Bronze . Deckelfragment eines E insatzgewichtes? Flache Platte mit 
konzentrischen Rillen, Ansatz der steilen, dünnen Wand. - Fnr. 
48460-332. - Aus: Schuttschicht (1). - Typologische Datie rung: 
18. Jahrhundert? - Literatur: Robert Tuor, Mass und Gewicht im 
A lten Bern, Bern/Stuttgart J 977, 86-87. 

Abb. 109: Huttwil, Brunnenplatz 6. Der Knabenschuh aus Holzfass 
(48) im Stadtgraben . M. 1:2. 
78 Leder. Rechter Knabenschuh aus Rindleder. Begutachtung durch 

Serge und Marquita Yolken, Gentle Craft, Lausanne. - Fnr. 48460-
1. - Aus: Füllung (49) von Holzfass (48) im Stadtgraben. - Typo
logische Datierung : 1. Hälfte 18. Jahrhundert (1720 bis 1730). -
L iteratur: Serge und Marquita Volken, Grandval, Maison Banneret 
Visard. Die Lederfunde, Gentle-Craft-Bericht Nr. 11 (unpubliz ier
ter Bericht im Archiv des ADB) , Lausanne 1997; Serge und Mar
quita Volken, Die Schuhe der Burgruine Wartau, Untersuchung der 
Funde von 1932, in: Werdenberger Jahrbuch, 1 1. Jahrgang, Buchs 
1998, 117- 121; Olaf Goubitz/Carol van Drie l-Murray/Willy Grc:e
nemann-van Waaterringe, Stepping through time, Zwolle 200 1; 
Olaf Goubitz, Leder, in: Het Hof van Watervliet in de Oude Burg te 
Brugge, Vandewiele pvba Brugge 1983; Olaf Goubitz, «Schoeisel 
uit de Deventer binnenstad, een keze uit de fondsten J 964--1984», 
in: Deventer Jaarboek 1992, 26--41. 

Kirchberg, Froberg 4 
Mauerbeobachtung 1992 

Amt B urgdo,f 
076.001.93 
LK 1147; 611.4001214.800; 528 müM 

Anlässlich eines Neubaus in Kirchberg wurde der Aushub 
1992 archäologisch überwacht. Dabei konnte in der West
wand der Baugrube von Haus Nr. 6 eine Mauer aus Sand-
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Abb. 110: Kirchberg, Lage des Mauerfundes am Froberg 4. 
M. 1:5000. 

steinbruchquadern und Kieseln beobachtet werden. Die 
Mauer ist vermutlich spätmittelalterlich oder frühneuzeit
lich, jedenfalls älter als das abgebrochene Haus. Sie liegt 
35 m östlich des Areals der vermuteten <<Stadt» Kirchberg. 
Negativbefunde am Nordhang des «Stadtareals» beim 
Kirchgemeindehaus 2001 zeigen aber, dass Kirchberg 
wahrscheinlich nie befestigt war. 

Dokumentation: 
D. Gmscher. 

Köniz, Wabern/Bächtelen 
Fund eines Dolches 1993 

Amt Bern 
042.018.93 
LK JJ66; 601.100/197.200; 570 müM 

Im Juli 1993 überliess uns Daniel Pfenninger e inen Dolch, 
den er bei Wasserleitungsarbeiten hangwärts südlich der 
Hauptgebäude des Bächtelengutes, eines barocken Land-

Abb. l I l: Köniz, Wabern/Bächtelen. Eisendolch. Massstab 1:2 . Sym
metrische, zweischne idige und zungenförmige Dolchklinge aus Eisen 
mit spitzem Ort. Be idseitig wenig ausgeprägter Mittelgrat und zwei 
Hohlschliffe im oberen Drittel. Griffzunge und Parierstange fehlen, 
die Klinge ist stark korrodiert und am Ort leicht verbogen. Länge 
23 cm, Gewicht 104,4 g. - Fnr. 36793. - Typologische Datierung: 
2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: Hugo Schneider, Waffen im 
Schweizerischen Landesmuseum. Griffwaffen Bd. l , Zürich 1980, 
207 und 223. 
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sitzes, gefunden hatte. Es handelt sich um einen Dolch aus 
der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Besser erhaltene Ver
gleichsstücke mit ähnlicher Klingenform und Hohlschliff 
stammen aus dem Bielersee bei Gerolfingen (BHM 1277) 
und von der 1306 zerstörten Schnabelburg im Kanton 
Zürich (SLM 6369e). Zwei Hohlschliffe sind ansonsten 
bei sog. Basilards des 14. Jahrhunderts häufiger, so wie es 
ein Fund von Ligerz zeigt (SLM 7909). Basilards weisen 
aber am Klingenansatz Nietlöcher auf, die am Dolch von 
Wabern fehlen. 

Dokumentation: 
D. Gutscher. 

Krauchthal, Äusseres Fluhhäuschen 
Rettungsgrabungen 1992 

Amt Burgdorf 
078.006.92 
LK 1167; 608.6401205.250; 670 müM 

Siehe AKBE 4A, S. 172- 186. 

Längenbühl, Hattigen 
Bauuntersuchung 1992 

Amt Thun 
442.004.92 
LK 1207; 607.480/178.190; 660 müM 

Siehe AKBE 4A , S. 186-202. 

Langenthal, alte Mühle 
Sondierungen 1993 

Amt Aarwangen 
021.009.93 
LK 1128; 626.7801229.370; 474 müM 

Im Zuge des Umbaus der Alten Mühle konnten im August 
bis September 1993 die Unterfahrungsetappen der Nord
und Ostfassade mit 13 Schnitten archäologisch begleitet 
werden. 
Die Langenthaler Mühle wurde 1224 erstmals erwähnt, als 
Eberhard von Grünenberg Güter in Langenthal dem Klos
ter St. Urban schenkte. Der heutige Bau ist 1754 bis 1759 
unter dem Müller Friedrich Marti neu errichtet worden. 
Um-undAnbautenstammenausderZeitum 1890bis 1900 
unter Samuel Geiser. 
Eine Pflästerung (23) und eine südliche Mauerbegrenzung 
(28) eines nicht weiter rekonstruierbaren Vorgängerbaus 
wurden erfasst. Die Pflästerung (23) liegt knapp 40 cm 
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Abb. 112: Langenthal. Lage der alten Mühle. M. J: 10 000. 

Profil M 1 :50 

A 
0 1m 

N 
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0 5 10m Cl Sondagen 

Abb. 113: Langenthal, alte Mühle. Grundriss mit den Sondagen 
(M. l :400) und Profil in Sondage 6 gegen Osten (M. I :50). 
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Abb. 11 4: Langenthal, alte Mühle. Gefässkeramik aus Abbruch- und Bauschicht (25). M. 1 :2. 

unter dem heutigen Bodenniveau und besteht aus Kieseln , 
die ohne Kopfschlag hochkant in ein Sandbett versetzt 
sind. Der Charakter der 40 cm dicken Mauer (28) weist ins 
Spätmittelalter; sie besteht aus Sandsteinquadern, Bollen
steinen und Baukeramik. Die Abbruch- und Bauschicht 
(25) ist wahrscheinlich beim Abbruch des Vorgängerbaus 

bzw. beim Bau der Alten Mühle abgelagert worden. Sie lag 
auf der Pflästerung (23) und der Abbruchkrone von Mauer 
(28) und enthielt Gefässkeramik. 

Dokumentation: 
R. Glatz, F. Rasder. 
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Literatur: 
Stefan Costa (Red.), Die Mühle Langenthal 1224- 1995, Langenthal 
(o. J.). 

Fundkatalog: 
Abb. 114: Langenthal, alte Mühle. Gefässkeramik aus Abbruch- und 
Bauschicht (25). M. l :2. 
I Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (1 RS, 1 BS). 

Verkröpfter Rand, konvexe Wandung und Flachboden. Innen über 
weissem Malhorndckor honigbraun glasiert. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 45846-3, -4. - Aus: Abbruch- und Bauch.ich! (25) . - Typologi
sche Datierung: Ende 16. bis frühes 17. Jahrhundert. - Literatur: 
AKBE 3A, 238, Nr. 6. 

2 ()las ierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel ( 1 RS , l WS, wahr
scheinlich zum gleichen Gefäss) . Verkröpfter Rand und konvexe 
Wandung. Innen über weissem Malhorndekor honigbraun glasiert. 
Ziegelroter Scherben. - Fnr. 45846-6, -13. - Aus: Abbruch- und 
Bauchicht (25). - Typologische Datierung: Ende 16. bis frühes 
17. Jahrhundert. 

3 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (1 RS ). Aussen 
verstärkter Lippenrand und stei le Wandung. Innen weisser (oder 
gelber), zu einer Wellenform geschwenkter Engobendekor unter 
gelb-brauner Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 45846-9. - Aus: 
Abbruch- und Bauchicht (25) . - Typologische Datierung: frühes 
17 . Jahrhundert. - Literatur: Eva Roth/Daniel Gutscher, Burgdorf, 
Kindergarten Kronenhalde. Funde aus dem Stadtgraben 1991 , in: 
AKBE 48, 1999, 25 1-270, hier 261, Nr. 3 und 4 (Bburgdorf, 
Kindergarten); In diesem Band, S. 506 (Burgdorf, Kronenplatz vor 
1734). 

4 Glasierte Keramik ohne Gnmdengobe. Schüssel ( 1 RS). Aufgestell
ter, hori zontal ausgezogener Rand (verkröpfter Rand?). Innen über 
weissem Malhorndekor sattgrün glasiert. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 45846-11. - Aus: Abbruch- und Bauchicht (25). - Typologische 
Datierung: Ende 16. bis frühes 17. Jahrhundert. 

5 Glasierte Keramik ohne Grundengobe. Schüssel (1 RS). Aufgestell 
ter Keulenrand mit kurzer Fahne (verkröpfter Rand?). Innen über 
weissem Mal.horndekor grün-braun glasiert. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 45846-7. - Aus: Abbruch- und Bauchicht (25). - Typologische 
Datierung: Ende 16. bis frühes 17. Jahrhundert. 

6 Glasierte Keramik ohne Engobe(?). Schüssel (1 RS). Kragenrand. 
Innen sattgrün glasiert, wahrschein lich ohne Engobe. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 45846-12. - Aus: Abbruch- und Bauchicht (25). -
Typologische Datierung: 17 . Jahrhundert(?). - Literatur: Armand 
Baeriswyl/Daniel Gutscher, Burgdorf Kornhaus, Eine mittelalterli
che Häuserzei le in der Burgdorfer Unterstadt, Bern 1995, 96, Nr. 68. 

7 Grün glasierte Keramik . Schüssel (1 RS) . Breite Fahne und aufge
stellter Keulenrand und konvexe Wandung. Innen über weisser 
Engobe grün glasiert. Glasur stark korrodiert. Ziegelroter Scherben. 
-Fnr. 45846-5. -Aus: Abbruch- und Bauchicht (25). - Typologische 
Datierung: Ende 16. bis 17. Jahrhundert. 

Weitere, nicht gezeichnete Funde: 2 WS und I BS Malhornware aus 
Abbruch- und Bauschicht (25) . 

Laufen BL, ehern. Ziegelscheune 
(Mühlenweg 18) 
Bauuntersuchung 1992 

Amt Laufen 
251 .011.92 
LK 1087; 604.610/251 .370; 361 müM 

Seit der Eröffnung der Bahnlinie Basel- Delemont im 
Jahre 1875 hat sich südlich des Städtchens rasch eine 
Industriezone gebildet. Diese ist aber nicht erst mit der 
Gründung der Tonwarenfabrik Laufen AG im Jahre 1892 
«auf der grünen Wiese» entstanden; vielmehr knüpfte der 
Aufschwung wie anderswo unmittelbar ans vorindustriel
le Handwerk an. Seit dem Mittelalter darf das südlich von 
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- Ofen 1 und 2 

- älteste Werkstattgebäude 

- erste Erweiterung 4 mit Kalkraum 

zweite Erweiterung mit Zi egelhaus 

D Tröcknehalle 6 (um 1880) 

D spätere Umbauten 

Abb. 115: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Zusammenfassender Grund
riss. M. l:500. 1 und 2 Ofen, 3 Stapelplatz fü r getlösstes Brennholz, 4 
erste Erweiterung mit Kalkraum (?), 5 zweite Erweiterung mit Ziegler
haus, 6 Tröcknehalle, um 1880, 7 spätere Umbamen (Landwirtschaft). 

Abb. 116: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Die heutige Anlage von der 
Birsseite (Westen) mit den drei Hauptbauten (v.l.n.r.): Tröcknehalle, 
Werkstatt- und Zieglerhaus mit Abtritttürmchen. 
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Abb. 117: Laufen , ehem. Ziegelscheune. Längsschnitt. M. 1 :250. 

Laufen gelegene Birstal als eigentliche «Industrieachse» 
bezeichnet werden. Mühlen, Glashütten, Erzverhüttungs
anlagen, Kalkbrennöfen und Ziegelhütten sorgten für ei
nen regen Betrieb. Sie haben alle eines gemeinsam: den 
hohen Wasserbedarf. Zudem lieferte der dichte Wald genü
gend Brennmaterial für die Brennöfen, das auf dem Fluss 
kostengünstig geflösst werden konnte. Wir dürfen heute 
davon ausgehen, dass letztlich diese wirtschaftliche Qua-

Abb. l 18: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Ansicht von Osten. 

0 10m 

lität den Bischof von Basel veranlasste, die kaiserlose Zeit 
der 1270er Jahre zu nutzen, um seine Stadt Laufen zu 
gründen. 
Um ein solches vorindustrielles Produktionszentrum han
delt es sich auch bei der Gebäudegruppe am Mühlenweg 
18, bekannt als «Ziegelschüre». Die Voranfrage des Eigen
tümers Rudolf Holzherr zur Neu- und Umnutzung des 
zuletzt landwirtschaftlich genutzen Areals gab Anlass zu 

Abb. 119: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Die Beschickungsöffnung des 
Brennofens 2 . 
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Abb. 120: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Einblick von oben in den 
Brennraum des Ofens 2. 

einer eingehenden Untersuchung zunächst des heute noch 
sichtbaren Bestandes; sie fand in Zusammenarbeit mit 
dem Atelier d 'archeologie medievale Moudon SA von 
Ende April bis Juni 1992 statt. Noch vor dem Kantons
wechseJ des Laufentals zu Basel-Land konnte die zentrale 
Ofenanlage konserviert werden. Sie soll zukünftig der 
interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Die bisherigen Arbeiten wurden durch den Bund und den 
Kanton Bern finanziert. 

Zur baulichen Entwicklung der Ziegelhütte 
Am heutigen Bau haben sich Reste erhalten, die aufgrund 
dendrochronologischer Bestimmungen der Eichenbalken 
einen Kernbau in die Jahre um 1565- 1575 datieren lassen. 
Dass damit die erste Ziegelhütte am Platz gefasst worden 
ist, ist nicht anzunehmen. Ältere Spuren dürften jedoch 
erst durch Grabungen zu erbringen sein. 
Im Osten wurden nebst Mauerresten einer zugehörigen 
Hütte ein älterer Ofen 1 von 4,7 x 3,4 m Aussen- und 
2,6 x 1,5 m Innenmass entdeckt, der noch 2,8 m hoch 
erhalten war. Sein Mantel war aus Kalkbruchsteinen, das 
Innere aus Ziegeln sorgsam gefügt. An der Westseite 
befand sich die Einfeuerung, der Schürkanal; rund 1,7 m 
über dem Ofenboden konnte durch eine nach Süden ge
richtete Öffnung das Brenngut eingebracht werden. Die 
ursprüngliche Höhe dürfte rund 5 m betragen haben. Spu
ren am heutigen Bau der Trocknungshalle deuten an, dass 
der Ofen bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts noch 
betrieben wurde. 
Älter als die ihn umgebenden Bauten ist dereindrücklichs
te Zeuge im heutigen Baukomplex: der grosse Brennofen 
2. Er belegt eine Fläche von 5,25 x 4,75 m. Sein Brennraum 
misst 2,95 x 2,53 m. Die auf 5,2 m Höhe liegende Mauer-
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Abb. 121: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Die Einfeuerungsöffnungen 
des Ofens 2. 

krone entspricht dem ursprünglichen Abschluss. Der Man
tel ist aus Bruchsteinen (Kalk , Tuff) und Ziegeln gefügt, 
die mit Kalkmörtel gebunden sind. Die Innenauskleidung 
besteht aus Backsteinen. Wie Ofen 1 ist auch Ofen 2 von 
Westen her- allerdings durch einen doppelten Schürkanal 
- eingefeuert worden. Eine rundbogige Beschickungsöff
nung liegt südwärts in 2 m Höhe . 
Falls eine 1646 datierte Platte noch am ursprünglichen Ort 
liegt und damit zu einem ersten Anbau an den Ofen ge
hört, müsste dieser älter sein und bereits im ausgehenden 
16. oder frühen 17. Jahrhundert erbaut worden sein. 
Ofen 2 war integriert in ein Werkstattgebäude, das den 
Kern der heutigen Anlage bildet: ein im Grundriss 7 x 
12 m messender Steinbau. Die Platte mit Datum 1646 
könnte mit den erwähnten Einschränkungen auf das Bau
datum hinweisen. 
Anlässlich einer Erweiterung der Ziegelei um 5 m nach 
Süden wurde der heutige Dachstuhl aufgerichtet. Die 
dendrochronologische Bestimmung seiner Hölzer ergab 
Fälldaten im Herbst/Winter 1777 /78. Der Bau dürfte im 
Frühjahr 1778 entstanden sein. Wann das Zieglerhaus als 
Westteil der heutigen Baugruppe entstand, ist vorderhand 
noch offen. Um 1880 schliesslich wuchs die Baugruppe 
auf ihr heutiges Mass. Damals wurde die zweischiffige, 
dreigeschossige Trocknungshalle östlich an den Kernbau 
gefügt. 

Produktionsweise und Produktionsmengen 
Die Anlage zeugt von der Ziegel -, Tonfliesen- und Back
stein-Produktion, d ie zwar dem traditionellen Handbetrieb 
verpflichtet war, jedoch die Abläufe im Sinne einer vorin
dustriellen Massenproduktion organisierte. So Jassen sich 
drei Ebenen unterscheiden: 
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Abb. 122: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Befunddokumentation des 
grossen Ofens 2. M. !: 100. 

28 

1 

ANSICHT DER SCHÜRÖFFNUNG 

78 

1 

LÄNGSSCHNITT 8-8 

NACH NORDEN 

OFENGRUNDRISS AUF 

VERSCHIEDENEN EBENEN 

B 

_zs 

Abb. 123: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Befunddokumentation von 
Ofen 1. M. 1 :100. 
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Abb. 124: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Innenansicht in die gewölbte 
Kalkkammer. 

1. Die unterste Ebene bildet nördlich der Anlage das 
Birsufer, von welchem sich die Brennöfen 1 und 2 markant 
absetzen. Auf dieser Ebene befinden sich die Einfeuerun
gen der Öfen. Wir dürfen davon ausgehen, dass sich hier 
der Stapelplatz des Brennholzes befand, das zum grössten 
Teil auf dem Wasserweg herangeflösst worden war. Die 
Ausrichtung der Einfeuerungen nach Westen dürfte mit 
den örtlichen Windbedingungen zusammenhängen. 
2. Eine zweite Ebene ist diejenige der Produktionsstätte 
selber, der eigentlichen Zieglerwerkstatt. Auf dieser Höhe 
befinden sich - nach Süden zur Werkstatt ausgerichtet -
die Beschickungsöffnungen der Brennöfen. Man musste 
somit das Brennmaterial nicht weit tragen. Hier mündet 
auch der Weg aus dem südlich gelegenen «Saalfeld» und 
der «Leimgruebe» am Westufer des Wahlenbaches. 
3. Auf einer dritten Ebene befindet sich das seit den 1880er 
Jahren erst nachweisbare grosse Trocknungslager. Es 
zeugt vom Übergang zur frühindustriellen Produktion. 

Bezüglich der Produktionsmengen haben wir für den gros
sen Ofen 2 aufgrund von anderswo bekannten Brennmen
gen eine Hochrechnung erstellt. Wir beschränken uns auf 
Ziegel. Das gesamte Brennkammervolumen lässt sich mit 
rund 39 m3 errechnen. Davon wären rund 10 m3 abzuzie
hen, weil im untersten Teil - wie sich durch unsere Unter
suchungen nachweisen liess - stets Kalk eingeschichtet 
und gebrannt worden war. Er diente zur besseren Wärme
übertragung, und gleichzeitig konnte damit gebrannter 
Kalk für die Herstellung von Mörtel gewonnen werden. 
Wir dürfen daher davon ausgehen, dass pro Brand rund 
11 000 Ziegel hergestellt werden konnten. Aus anderen 
Ziegeleien der frühen Neuzeit wissen wir, dass die Ziegler 
nicht mehr als drei Brände pro Jahr durchführten. 
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Abb. 125: Laufen, ehern. Ziegelscheune. Die Tröcknehalle von 1880. 
Links Einblick in den Dachstuhl von 1777/78. 

Damit dürfte der J ahresausstoss unserer Ziegelei zwischen 
25 000 und 35 000 Ziegeln betragen haben. Diese Menge 
reichte bei einfacher Deckung für 1000- 1500 m2 Dach
flächen aus. 
Zum Vergleich: die Dachfläche über dem Mittelschiff des 
Berner Münsters misst 840 m2, ein Altstadthaus in Laufen 
im 16. Jahrhundert um 150 m2. Da selbst bei einem Neubau 
früher so viel Ziegel wie möglich wiederverwendet wur
den - auf den Dächern in Laufen liegen nebst neueren noch 
heute Ziegel des 16. und 17. Jahrhunderts-, war der Bedarf 
an neuen Ziegeln pro Quadratmeter geringer. 
Unsere Hochrechnungen zeigen, dass die Produktion be
reits des einen Ziegelofens am Mühleweg die Bedürfnisse 
Laufens mehr als zu decken vermochte. Die Tatsache, dass 
zeitweise zwei Öfen in Betrieb standen, beweist schlüssig, 
dass der Ziegelei am Mühleweg regionale Bedeutung 
zukommt. Die weitreichende Bedeutung der Laufener 
Baukeramikproduktion scheint also wesentlich vor das 
19. Jahrhundert zurückzugehen. 

Funde 
Der gewölbte Kellerraum zeigte einen Fliesenboden aus 
Backsteinen. Drei Stück waren verziert. Eine Fliese, in situ 
angetroffen, trug die Jahreszahl 1646. Die Masse der 
Backsteine waren etwa 26,5 x 14 x 6 cm. Gemäss dem 
Vorbesitzer Imhof stammen zwei weitere Backsteine, die 
zu seiner Sammlung gehören, ebenfalls aus dem gewölb
ten Kellerraum. Sie tragen die Jahreszahl 1646 und sind 
gleich gross wie die anderen Backsteine. 

Dokumentation: 
G. Desca:udres, W. Stöckli, E. Wullsch leger und F. Wadsack (AAM 
Moudon) mit U . Kindler, A. Ueltsch i und B . .Redha (AD Bern). 
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Abb. 126: Laufen , ehern. Ziegelscheune. M . 1 :5. Ansicht der im ge
wölbten Kellerraum als Bodenfliesen eingesetzten Backsteine. Während 
der Untersuchung 1992 aufgenommen, Verbleib der Funde in s itu in 
Laufen. 

Dendrochronologie: 
Heinz & Kristina Egger, Boll -S inneringen. 

Li1eratur: 
Daniel Gutscher, Laufen: Untersuchungen in der Ziegelscheune, in: 
Laufentaler Jahrbuch 1994, 59-66. 
Jürg Goll, Stellungnahme zum Ziegelofen Laufen, Manuskri pt im 
Archiv ADB, Müstair 1989. 
Georges Descceudres/Werner Stöckli, Laufen «Ziegelscheune». Be
richt über die Bauuntersuchungen 1992, Manuskript im Archiv ADB, 
Moudon 1992. 

Laupen, Marktgasse 2 und 4 
Stadtmaueruntersuchung und Grabung 1991/92 

Amt Laupen 
263 .006.92 ,] /263 .006.92 .2 
LK 1165; 584.820/194.645; 490 müM 

Siehe AKBE 4A , S. 211- 215 . 

Lauterbrunnen, Trachsellauenen 
Ausgrabungen bei den Verhüttungsanlagen 1992 

Amt lnterlaken 
206.002.92 
LK 1248; 634.500/152 .600; 1240 müM 

Siehe die beiden Aufsätze S. 543-589. 

Liesberg BL, Hintere Gasse 6 
Grabfund 1992 

Siehe Fundbericht S. 13-14. 

Matten, Galgen 
Konservierung 1992 

Siehe AKBE 4A, S. 219-222. 

Meinisberg, Bielweg 9 
Dokument 1993 

Amt Büren a.A. 
060.000.93 
LK 1126; 593.000/223.290; 452 müM 

Dank eines Hinweises durch den Bauherrn Hans Zahner 
konnte im Herbst 1993 ein altes Ofenfundament unter dem 
Stubenboden freigelegt und dokumentiert werden. 
Über dem Gewölbe eines Kellers wurde ein in den Boden 
e ingetiefter Ofen erbaut. Es handelt sich um eine recht
eckige, mit Sandsteinplatten und Kieseln sowie mit Mörtel 
ausgekleidete Brandgrube (30 cm tief, im Grundriss 160 x 
60 cm). Nach einem verheerenden Brand wurde das Haus 
1834 zum Teil neu erbaut und der Ofen zugeschüttet. Die 
Reste wurden zum Abbruch freigegeben . 

Dokumentation: 
A . Ueltschi, S. Rüegsegger und B. Gygax. 

Melchnau, Ruine Grünenberg 
Ausgrabungen 1992/93 

Amt Aarwangen 
025.001.92/025.001 .93 
LK 1128; 631.800/225.420; 615 müM 

In den Jahren 1992 bis 1998 wurde die Ruine Grünenberg 
bei Melchnau in Zusammenarbeit mit der Stiftung «Burg
ruine Grünenberg» saniert. In diesem Rahmen wurden die 
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Abb. 127: Melchnau, Ruine Grlinenberg. Zustand vor den Konservie
rungsarbeiten im Dezember 1991 , Blick gegen Norden. 

vom Zerfall bedrohten Mauern und notwendige Auf
schlüsse im Boden dokumentiert; eine Flächengrabung 
konnte vermieden werden. 1992 und 1993 wurden die 
Südmauer mit der Kapelle saniert und das Schutzhaus über 
der Kapelle neu erbaut. Der neue Schutzbau dient als 
klimatisierte Vitrine über dem einzigartigen Kapellen
boden aus St. Urban-Fliesen und zeichnet mit seinem 
Volumen die Gestalt der mittelalterlichen Kapelle nach. 
Die monographische Gesamtauswertung der Grabungen 
auf Grünenberg ist in Arbeit. 

Die Ruine Grünenberg bildet mit der schlecht erhaltenen 
Burg Langenstein eine Doppelburg auf einem Hügel 80 m 
über dem Dorf Melchnau. 1194 gründeten Mitglieder der 
Familie von Langenstein das Zisterzienserkloster St. Ur-

Abb. 128: Melchnau, Ruine Grlinenberg. Zustand nach den Konservie
rungsarbeiten im März 2002, Blick gegen Norden. 
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Abb. l 29: Melchnau, Ruine Grünenberg. Rekonstruktion des Zustan
des in Phase VI/VII. 

ban. Der Familienname von Grünenberg tritt im 13. Jahr
hundert in Erscheinung. Im 14. Jahrhundert kommen etli
che Grünenberger als habsburgische Ministeriale zu ange
sehenen Ämtern. 
Im «Burgdorfer Krieg» von 1383/84 behändigen Solothur
ner und Berner Truppen die Burg Grünenberg erstmals. Im 
Jahr 1443 besetzen die Berner die Burg erneut und setzen 
einen Vogt ein; die Herrschaft Langenstein gelangt aber 
erst 1480 durch Kauf an die Stadt Bern. Ab 1516 gehören 
alle Teile der Herrschaften Grünenberg und Langenstein 
zur Landvogtei Aarwangen. 

1948/49 durchgeführte Grabungen führten zur Ent
deckung der Schlosskapelle mit ihrem Fliesenboden und 
zur Freilegung weiterer Mauerzüge. 

Abb. 130: Melchnau , Ruine Grünenberg. Zusammenfassung der 
Mauerbefunde 1992 bis 1998 im Grundriss. M. 1: 1000. 1 äusserer, 
2 innerer Burggraben, 3 jüngerer, heute wieder hergestellter Burgzu
gang, 4 Zwinger, 5 Nordpalas, 6 Backofen, 7 ursprünglicher Burgzu
gang, 8 Sodbrunnen, 9 Burgkapelle (ehern. St. Georg), 10 Südpalas, 
11 Halsgraben (ehern. Steinbruch), 12 Bergfried. 



Die baugeschichtlichen Ergebnisse der Jahre 1992 bis 
1998 im Überblick: 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Die ältesten erfassten Spuren stammen von den 
Pfostenbauten und Grubenhäusern einer Holzburg 
unbekannten Alters . 
Die Ringmauer und der Vorgänger des Bergfriedes 
gehören zu den ältesten gemauerten Teilen. Sie da
tieren ins 12. oder 13. Jahrhundert. Die Mauern sind 
aus einem Kieselkern mit einer Schale aus grob 
zugerichteten Sandsteinquadern gebildet. Als Stein-
bruch diente der südwestliche Halsgraben. 
Wahrscheinlich aufgrund statischer Probleme 
musste der Turm neu errichtet werden, und zwar 
mit einer mächtigen Bossenquaderverkleidung. Der 
gleichen oder jedenfalls nicht mehr der nächsten 
Bauphase gehören die Wohnbauten im Südwesten 
und im Nordosten an. Sie massen beide im Grund
riss 3 x 5 m. 
Die Burgkapelle und das Brunnenhaus wurden um 
oder nach 1275 erbaut. Der Kapellenboden ist mit 
einem in situ erhaltenen Tonplattenboden aus relief
gestempelten St. Urban-Fliesen belegt. 
Im 14. Jahrhundert wurde der nördliche Wohnbau 
soweit gegen Nordwesten verlängert, dass er als 
Palas die gesamte Nordseite der Burg dominierte. 
Vorläufig nicht genauer einzuordnen ist die Verle
gung des Burgzuganges an die Nordecke. Das neue 
Tor war mit Zwinger und Zugbrücke gesichert. Der 
alte Zugang gegenüber an der Südostseite wurde 
vermauert. Hier entstand das Ofenhaus mit Back
ofen. 

VII In einer letzten Phase wurde der Zugang durch den 
Zwinger verbreitert. 

Vill Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde die Burg ver
lassen. 

Dokumentation: 
D. Gutscher, A. Uel!schi und D. Kissling mit M. Baumgartner, 
M. Stöckli, E. Schranz, C. Rungger, E. Nielsen, P. Liechti, C. Gassmann 
und C. Jost (1992/93 ). 

Literatur: 
Max Jufer, Die Freiherren von Langenstein-Grünenberg, in: Oberaar
gauer Jahrbuch 1994, 109- 214. 
Daniel Gutscher, Die Burganlage Melchnau bei Grünenberg, in: Mittel
alter. Moyen Age. Medioevo. Temp medieval. Zeitschrift des Schwei
zerischen Burgenvereins, 1. Jahrgang 1996, Heft 4, 77-82. 
Daniel Gutscher, Melchnau BE. Burgruine Grünenberg , in: Jahrbuch 
der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 82, 1999, 
312- 313. 
Lukas Wenger, Der Schlossberg im Mittela.lter, in: Melchnau auf dem 
Weg, Melchnau 2000, 144-147. 

Moutier, Avenue de la Poste 
Constat negatif en 1992 

Voir p. 14. 

Münchenbuchsee, Hofwil 
Baugeschichtliche Beobachtungen 1992 

Amt Fraubrunnen 
174.000.92 
LK 1146; 601 .700/207.900; 560 müM 

An lässlich einer Restaurierung 1992 galt es, die Bauge
schichte des Schlosses Hofw il zu überprüfen. Tatsächlich 
sind Säulenvorhalle und Seitenrisalit an den Kernbau 
angefügt worden. Die beiden Teile unterscheiden sich 
nicht nur im Mörtel. Die Hausteinquader des Kernbaus 
weisen im Gegensatz zu denjenigen der Anbauten immer 
eine seitliche Verzahnung auf. Im Bereich der Anschluss
stellen der Anbauten sind die alten Steinoberflächen se
kundär ausgeschrotet, um die neuen Quader aufzunehmen. 
Schliesslich wechseln auch die meisten Profilierungen 
zwischen Kernbau und Anbauten. 
Der Kernbau ist der 1784 von Ahasver Carl von Sinner für 
Gabriel Al brecht von Erlach erbaute Landsitz. Die Säulen
vorhalle und der Seitenrisalit stammen aus der Zeit nach 
1798/99, als die Campagne im Besitz der Familie Fellen
berg war. 

Dokumentation: 
D. Gutscher. 

Literatur: 
Heinrich Türler/Emanuel Jirke Propper, Das Bürgerhaus im Kanton 
Bern 2. Teil (Das Bürgerhaus in der Schweiz l l ), Zürich 1922, 7 l und 
Taf. 129. 
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Abb. J 31: Münchenbuchsee, Hofwil. Grundriss der Campagne von 
1784 mit den Anbauten aus der Zeit nach 1798/99 (aus Türler/Propper 
1922). 
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La Neuveville, Grand-rue 5 
Element du mur d'enceinte decouvert en 1992 

District de La Neuveville 
304.007.92 .1 
CN 1145; 573.655/212.560; 435 m 

Lors d 'une visite sur place en 1992, prealablement a la "
renovation de la maison Grand-rue n° 5, il est apparu que 
!es travaux prevus ne toucheraient !es enduits ni des murs 
mitoyens ni de l'enceinte urbaine. La transformation de 
l ' interieur, date du xvme et du xrxe s., a ete suivie par Je 
Service des monuments historiques. 
Lemur d 'enceinte de Ja ville, qui forme Ja limite nord de 
Ja parcelle, est conserve jusqu'au deuxieme etage. 
L'enceinte remonte aux premiers temps de Ja ville medie
vale, fondee en 1312 par l 'eveque de Bäle. En 1994 , il a ete 
possible d 'observer, cinq maisons plus a l'est, a Ja Grand
rue n° 15, que le mur d'enceinte est probablement appuye 
contre la porte nord de la ville. 

Documentation: 
D. Gutscher. 

Bibliographie: 
Regula Glatz/Daniel Gutscher, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen 
(Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich 1996, 61- 99, en partic. 84- 85. 

Fig. 132: La Neuveville. L'angle sud-estde la villefondee en 1312, avec 
la «Tour Wyss». 
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Fig. 133: La Neuvevi lle. lnvestigations archeologiques en 1992. Echel
le 1:2000. 

Fig. 134: La Neuveville. Le socle de la «Tour Wyss», vue vers le nord
ouest. 



La Neuveville, «Tour Wyss» 
Observation du parement du muren 1992 

District de La Neuveville 
304.007.92.2 
CN 1145; 573.800/212.470; 433 m 

La refection du crepi du socle de la «Tour Wyss» (place du 
Marche 1) a ete l'occasion, en 1992, de photographier 
Je parement de ma<;onnerie degage. L'enceinte de la ville 
fondee en 13 12 comprenait quarre tours circulaires et Ja 
«Tour Wyss» occupait l 'angle sud-est. Ellen' a pas encore 
fait l 'objet d 'une etude archeologique. 

Documentation: 
A. Ueltschi. 

Bibliographie: 
Regula Glatz/Daniel Gutscher, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen 
(Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich 1996, 61 - 99, en partic. 84-85. 

Nidau, ehern. Frühmesskapelle 
Rettungsgrabung und Bauuntersuchung 
1992 bis 1995 

Amt Nidau 
319.007.92 
LK 1125; 584.300/219.370; 432 müM 

Von Januar bis April 1992 konnte das Innere der ehemali
gen Frühmesskapelle vorgängig zu einem Bodenhei
zungseinbau vollständig ergraben und das Aufgehende mit 
längeren Unterbrüchen bis 1995 archäologisch untersucht 
werden. Die Ergebnisse wurden in einer kleinen Monogra
fie 1996 veröffentlicht, so dass wir uns hier mit einer 
Zusammenfassung der Resultate begnügen können. 

Wahrscheinlich wurde um 1338 eine kleine Siedlung, die 
bei der Burg Nidau entstanden war, von den Grafen von 
Nidau befestigt und in eine planmässig angelegte Stadt 
umgewandelt. Die St. Erhard geweihte Kirche stand wohl 
an Stelle der heutigen, bislang nicht archäologisch unter
suchten Stadtkirche. Sie war erst Filiale der Pfarrkirche 
Aegerten-Bürglen, wurde aber 1482 davon gelöst und mit 
eigenen Pfarreirechten ausgestattet. Bei der Stadtkirche 
sollen zwei Nebengebäude gestanden haben. Das eine 
diente als Beinhaus, in dem man die Gebeine der Verstor
benen zur Schau stellte, die bei Bestattungen zum Vor
schein kamen. Die Gläubigen sollten an den allmächtigen 
Tod und damit an die Bussbereitschaft erinnert werden, zu 
welcher der Mensch angesichts des jederzeit gegenwärti
gen Todes aufgerufen war (memento mori). Das Nidauer 
Beinhaus wird allerdings erst dann aktenkundig, als es in 
der Reformation von 1528 profaniert wurde. Es wurde 
1536 vom Stand Bern gekauft und in ein Kornhaus umge
baut. Nachdem das Gebäude 1835 in private Hände über-
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Abb. 135 : Nidau. Die archäologischen Untersuchungen 1992 und 1993. 
1 Rathaus (Hauptstrasse 32), 2 ehern. Frühmesskapelle, 3 Strand weg 1 
(Ziegelhütte). M. 1 :2500. 
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Abb. 136: Nidau, ehern. Frühmesskapelle. Grundriss des Kirchhofes 
mit der Lage der Kapelle. M. 1:1000. 
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Abb. 137: Nidau, ehern. Frühmesskapelle. Äusseres von Osten beim 
Abbruch des Spritzenhauses 1987. 

gegangen, schliesslich 1852 zur Versteigerung ausge
schrieben worden ist, verlieren sich seine Spuren. Beim 
anderen Nebengebäudehandel te es sich um die ehemalige 
Frühmesskapelle St. Nikolaus, die 1467 erstmals in den 
Akten erscheint. Sie wurde in der Reformation säkulari
siert und soll sich im kleinen, zweistöckigen Gebäude 
erhalten haben, das heute auf der Südseite der Kirche steht, 
in der nordwestlichen Ecke des ehemaligen Friedhofs. 
Tatsächlich ist die gegen Osten gerichtete Fassadenmauer 
dreifach gebrochen, wie dies für den Chorschluss vieler 
spätgotischer Kirchenbauten der Fall war. In jüngerer Zeit 
diente das Obergeschoss als Wohnung, das Erdgeschoss 
als Werk- und Fabrikationsstätte einer Küferei und einer 
Limonadenfabrik, dann als Lagerraum für Käse und zu
letzt für ein Antiquitätengeschäft. Als das Gebäude restau
riert, das Erdgeschoss in einen Saal für die reformierte 
Kirchgemeinde umgebaut werden sollte, konnte vor
gängig sowohl der Untergrund als auch das aufgehende 
Mauerwerk archäologisch untersucht werden. 

Die ältesten Fassaden mauern haben sich im heute zweige
schossigen Gebäude bis auf die Höhe des Zwischenbodens 
erhalten. Sie bilden einen einfachen, längsrechteckigen 
Raum von 11 , 1 x 5,8 m lichter Fläche, der nicht nur - wie 
viele kirchliche Bauten - gegen Osten polygonal geschlos
sen ist, sondern auch eine für diese charakteristische An
ordnung der Fenster aufweist. Damit wird die vor den 
Forschungen bestehende Annahme zweifelsfrei bestätigt: 
Es handelt sich bei diesem Gebäude um einen geosteten 
Kapellenbau mit dreiseitigem Chorhaupt. Die drei einzi
gen, hohen Fenster dürften spitzbogig gewesen sein. Der 
Eingang war der auf der Südseite stehenden Stadtkirche 
zugewandt. 
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Abb. 138: Nidau, ehern. Frühmesskapelle. Das vom Verputz befreite 
Mauerwerk im Erdgeschoss. 

Wenn dieser Bestand für eine Kapelle, die beispielsweise 
wie in Nidau der Frühmesse diente, durchaus üblich ist, 
mutet ein weiteres entdecktes Element diesbezüglich be
fremdend an. Gleich neben dem Eingang öffnete sich, 
wenig über dem Aussenni veau, ein q uerrechteckiges Fens
ter. Die Erklärung liess sich über den Bestand eines Um
baus finden, der das Gebäude nach der Säkularisierung 
betroffen hat: Es wurde in ein Kornhaus umgewandelt. Ein 
Zwischenboden teilte es in zwei Geschosse, die beide 
durch neu geöffnete, kleine Fenster erhellt wurden. Das 
Erdgeschoss, das üblicherweise als Keller für Wein und 
andere kühl zu lagernde Produkte diente, besass als Bo
denbelag ein Kopfsteinpflaster. Auf dem Bretterboden des 
Obergeschosses, wo das Getreide trocken und vor Nagern 
geschützt aufbewahrt wurde, waren einst Tonplatten ver
legt; sie waren bei einem jüngeren Umbau entfernt worden 
und wurden in einem Depot aufbewahrt. Es sind noch 161 
mehr oder weniger vollständige Fliesen vorhanden. In 
einer grösseren Anzahl ist ein Dekor eingestempelt, der für 
die Manufaktur des nahe gelegenen, heute aufgehobenen 
Prämonstratenserklosters Gottstatt (Orpund bei Biel) cha
rakteristisch ist. Darunter befinden sich Wappenschilder, 
die eine Entstehung der Bodenplatten spätestens im ausge
henden 15. Jahrhundert und damit in der Benutzungszeit 
der Kapelle nahe legen. Offensichtlich bildeten sie deren 
Boden und wurden für das Kornhaus wieder verwendet. In 
Kenntni s, dass in Nidau das Beinhaus nach der Reforma
tion in einen Kornspeicher umgewandelt worden ist, muss 
es sich beim untersuchten Gebäude um dieses gehandelt 
haben. Damit erhält auch das eigenartige, querrechteckige 
Fenster eine plausible Erklärung, das sich in der Südmauer 
auf Augenhöhe öffnete: Durch dieses konnten die Kirch
gänger die im Innern der Kapelle gestapelten Gebeine 



Abb. 139: Nidau, ehern. Frühmesskapelle. Isometrische Rekonstruk
tion. 

sehen. Als weitere Bestätigung darf das grössere Depot 
durcheinander geworfener menschlicher Knochen gelten, 
das im Untergrund des Gebäudes gefunden worden ist. Es 
handelt sich um die einst ausgestellten Gebeine, die nach 
der Reformation aus dem Raum entfernt und bestattet 
worden sind (ossuarium). Aufgrund der archäologischen 
Ergebnisse handelt es sich bei dem heute vorhandenen 
Gebäude also einerseits um das Beinhaus, aufgrund der 
archivalischen Kenntnisse aber anderseits um die Früh
messkapelle St. Nikolaus. Die Lösung ist einfach: Neben 
der Kirche stand nur ein einziges Gebäude, das nicht nur 
als Beinhaus, sondern als Beinhauskapelle gestaltet war. 
Sie war dem hl. Nikolaus geweiht und diente auch zur 
Frühmesse; Beinhaus und Frühmesskapelle waren im sel
ben Gebäude vereint. 

Nach spätmittelalterlichem, vor allem im städtischen 
Umfeld verbreiteter Sitte wurde im Innern der Kapelle 
auch bestattet. Die 65 aufgedeckten Gräber bilden für 
einen derart kleinen Raum eine verhältnismässig grosse 
Zahl. Die Kapelle diente daher nicht nur der Erinnerung an 
die menschliche Vergänglichkeit, sondern als Grabstätte 
selbst. Damit reiht sie sich zusätzlich unter die Kapellen 
ein, die von einzelnen oder mehreren Personen zu diesem 
persönlichen Zweck gestiftet wurden, sei es als alleinste
hendes oder in Kirchen einbezogenes Bauwerk. Die Frage 
nach den Stiftern ist mit derjenigen nach der Datierung 
verbunden. Die Antwort gestaltet sich weder archäolo
gisch noch archivalisch einfach . Es wurden keine zeitlich 
klar bestimmbaren Objekte gefunden, die sich mit dem 
Zeitpunkt des Baugeschehens verbinden und diesen ge
nauer bestimmen liessen. Die spätgotische Gestalt des 
Gebäudes entspricht derjenigen der vielen Kirchenbauten, 

Abb. 140: Nidau, ehern. Frühmesskapelle. Isometrische Rekonstruk
tion des Kornhauses nach der Reformation. 

die im 15./16. Jahrhundert errichtet worden sind. Dies 
weist die Entstehung der Kapelle frühestens in die Mitte 
des 15. Jahrhunderts; die erste Erwähnung von 1467 bildet 
den spätmöglichsten Zeitpunkt. 1473 erfahren wir, dass in 
Nidau eine Bruderschaft besteht, die - wie sich allerdings 
nur mittelbar schliessen lässt- dem Patronat des hl. Niko
laus untersteht. Es ist daher gut möglich, dass diese Ge
meinschaft massgeblich an der Förderung des Kapellen
baus beteiligt gewesen ist und Einfluss auf deren Patrozi
nium genommen hat. Unter Berücksichtigung der kurzen 
Benutzungsdauer der Kapelle von etwa 80 Jahren (frühes
tens um 1450 bis 1528) erscheint die Zahl der 65 Bestattun
gen noch erstaunlicher. Auf das Innere der Kapelle entfiel 
jedoch im Jahr durchschnittlich nicht einmal eine einzige 
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Abb. 141: Nidau, ehern. Frühmesskapelle. Grundriss der Kapelle mit 
den Innenbestattungen. M. 1: 150. 
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Abb. 142: Nidau, ehern. Frühmesskapelle. Bestattungen und Knochen
depot unter dem Boden des Kornhauses. 

Bestattung! Es muss sich daher um eine Grabstätte gehan
delt haben, die nicht allen Einwohnern von Nidau, sondern 
nur einer privilegierten Bevölkerungsgruppe zur Ver
fügung stand, wie sie durch eine Bruderschaft gebildet 
wurde. 

Peter Eggenberger, Daniel Gutscher 

Anthropologischer Bericht 
Im Verlaufe der Ausgrabungen in der St. Nikolauskapelle 
wurde neben 65 spätmittelalterlichen Bestattungen auch 
ein Knochendepot gefunden, welches bei der Publikation 
der archäologischen und anthropologischen Ergebnisse 
von 1996 aus Zeitgründen keine Berücksichtigung fand. In 
der Zwischenzeit konnten die Gebeine aus der grossen 
Grube anthropologisch untersucht werden, woraus einige 
wesentliche Befunde resultierten, über die an dieser Stelle 
kurz berichtet werden soll. 
Die grosse, vor der östlichen Nordwand des Gebäudes 
eingetiefte Grube enthielt durcheinander geworfene Kno
chen. Dieses Depot ist jünger als die umliegenden und zur 
Kapelle gehörenden Restattlmgen. In der Publikation von 
1996 vermutet P. Eggenberger, dass es sich um die nach der 
Reformation entfernten Skelettreste handle, die ursprüng
lich im Beinhaus aufbewahrt worden seien. Wo genau, ist 
unbekannt, vielleicht in der Nische des Fensters, bei dem 
es sich nach Grösse und Lage um ein eigentliches Schau
fenster handelte, welches den Blick der Gläubigen vom 
Friedhof her ins Innere gestattete. Möglicherweise wurden 
die Gebeine auch in einem Behältnis im Innern des Schiffs 
aufbewahrt. Mit dem Glaubenswechsel erlosch die Funk
tion der Kapelle als Beinhaus und Frühmesskapelle, wes
halb man die im Innern aufbewahrten Knochen in der 
Grube pietätvoll wiederbestattete. 
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Abb. 143: Nidau, ehern. Frühmesskapelle. Grab 28 in Fundlage. 

Die anthropologischen Ergebnisse der Untersuchung die
ser zweimal umbestatteten Knochen zeigen klar, dass 
mindestens ein Teil der Gebeine aus den Gräbern in der 
Kapelle stammen. Im unteren und mittleren Bestattungs
niveau gab es nämlich viele gestörte Gräber, in denen Teile 
der Skelette bei der Beisetzung eines weiteren Verstorbe
nen entfernt worden waren. Wie jetzt gezeigt werden kann, 
wurden diese Gebeine damals zuerst dem Ossuarium ein
verleibt, welches dann später in das Depot überführt wur
de. Sozusagen beweisen lässt sich dieser zweimalige 
«Ortswechsel» an Grab 28 aus dem mittleren Bestattungs
niveau. Diese Bestattung wurde im chornahen Bereich, 
wenig von der Nordmauer entfernt, angelegt. In situ lagen 
nur noch beide Füsse und das linke Bein in der Grabgrube. 
Der Rest fehlte bzw. fand sich nun unter der grossen Zahl 
der Knochen der Deponie wieder. Zu verdanken ist der 
Nachweis der Zusammengehörigkeit von In-si tu- und 
Deponieteilen der Tatsache, dass der Verstorbene, ein 
jugendliches Individuum, an Knochensyphilis litt. Diese 
Krankheit bewirkt die im tertiären Stadium charakteristi
sche Läsionen am Knochen. Nach wie vor umstritten ist, 
ob sich diese Seuche bereits vor- oder aber erst nachkolum
bianisch über Europa ausbreitete. Unser Grab 28 aus 
Nidau kann in diesem Fall keinen Beitrag zur Syphilis
datierung bieten, da wir den Zeitraum der Bestattung 
(zwischen 2. Hälfte 15. Jahrhundert bis 1528) für den frag
lichen Zeitpunkt (vor oder nach 1493) nicht einengen 
können. 
Die übrigen Gebeine des Depots gehören zu mindestens 40 
Individuen, 30 Erwachsenen und 10 Kindern. Die Zahl der 
Frauen (n = 19) ist wie bei den ungestörten Bestattungen 
grösser als die der Männer. Dieser (für ein Gotteshaus) 
eher ungewöhnliche Befund deutet darauf hin, dass sich 



Abb. 144: Nidau, ehern. Frühmesskappelle. Aus Grab 28 und aus der 
Deponie zusammengesetztes Beinskelett mit Knochensyph ilis. 

Abb. 145: Nidau, ehern. Frühmesskappelle. Streufund eines Schädels 
aus der Deponie mit grossflächiger, tödlicher Hiebverletzung am Hin
terhaupt. 

der ausgewählte Personenkreis, dem eine Bestattung im 
Kapelleninnern zustand, mehrheitlich aus Frauen und 
Kindern - den Familienangehörigen der St. Nikolaus
Bruderschaft? - zusammensetzte, deren zugehörige Män
ner vielleicht in der Kirche begraben wurden. 
Vergleichbare Befunde zwischen den «Deponieknochen» 
und den noch im Grab gelegenen Gebeinen gehen aus der 
paläopathologischen Untersuchung hervor. Für beide 
Gruppen ist ein hoher Befall mit Mangelkrankheiten kenn
zeichnend. Eine hohe Verletzungsrate, wie sie für die 
Erwachsenen nachgewiesen wurde, widerspiegelt sich 
auch im Depot. Am Schädel eines 40- bis 60-jährigen 
Mannes findet sich am Hinterhauptsbein eine grossfläche 
Hiebverletzung, welche innert Stunden, höchstens aber 
Tagen zum Tode geführt haben muss. Bei einem über 60 
Jahre alt gewordenen Mann ist im rechten Scheitelbein 
eine fast 6 cm lange, nicht ganz verschlossene, aber über
lebte wellenförmige (und deshalb ungewöhnliche) Verlet
zung zu beobachten. In diesem Fall gibt es grosse Frage
zeichen in Bezug auf das verursachende Instrument. 

Abb. 146: Nidau, ehern. Frühmesskappelle. Schädelfragment zu Grab 
28 mit Läsionen im Stirnbein (Caries sicca/Syphi lis). 

Abb. 147: Nidau, ehern. Frühmesskappelle. Schädelfragment aus der 
Deponie mit wellenförmiger, überlebter Verletzung am Scheitelbein. 

Zusammenfassend lassen die Gebeine aus dem Knochen
depot ebenfalls spannende Einblicke in eine kleine ausge
wählte Bevölkerungsgruppe des ausgehenden 15. Jahr
hunderts zu. Einige Pathologica wurden in die Sammlung 
an unserem Institut integriert, während die grosse Zahl 
stark fragmentierter Skelettreste anschliessend an die Be
standesaufnahme wiederbestattet wurde. 

Susi Ulrich-Bochsler, Liselotte Meyer 

Dokumentation: 
P. Eggenberger, H. Kellenberger, F. Wadsack, S. Ulrich-Bochsler, 
D. Gutscher, A. Ueltschi mit M. Daepp, C. lost, R. Glatz, C. Gassmam1 
und S . Rüegsegger. 

Anthropologischer Bericht: 
Susi Ulrich-Bochsler, Liselotte Meyer. 

Literatur: 
Peter Eggenberger/Susi Ulrich-Bochsler/Gabriele Keck, Nidau. Ehe
malige Frühmesskapelle St. Nikolaus (Nidauer Chlousebletter 4), 
1996. 
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Nidau, Rathaus (Hauptstrasse 32) 
Grabung und Bauuntersuchung 1993 

AmtNidau 
319.006.93.01 
LK 1125/1126; 584.925/219.415; 432 müM 

Siehe Aufsatz S. 641-676. 

Nidau, Strandweg 1 («Ziegelhütte») 
Stadtmauerbefund 1992 

Amt Nidau 
319.006.92.1 
LK 1125; 584.850/219.275; 432 müM 

Anlässlich des Umbaus 1992 wurde von der Baufirma 
aussen an der Südfassade des Hauses Strandweg 1 ein 
Sondierschnitt ausgehoben. Die Stadtmauer dient als Fun
dament der Südfassade des bestehenden Baus. Das Profil 
zeigt bis in eine Tiefe von 1,5 m natürlich entstandene 
Schichten, die wahrscheinlich an das Stadtmauer-Funda
ment anstossen. Weder Baugrube noch Bauniveaus konn
ten beobachtet werden. Der Bestand der Mauer selbst war 
durch den Umbau nicht gefährdet. 
Die Stadt Nidau ist wahrscheinlich erst J 338 durch Graf 
Rudolf III. mit Mauer und Graben befestigt worden. Das 
Haus Strandweg 1 steht nahe dem - bislang archäologisch 
nicht untersuchten - Rundturm in der Südwestecke der 
Stadt. Die Ziegelhütte an der Ringmauer ist 1671 einge
richtet worden. Der bestehende Bau mit Mansarddach und 
stadtseitiger Ründifassade ist ein Neubau von 1800. Der 
Umbau des Hauses 1992 wurde von der Denkmalpflege 
begleitet. 

Dokumentation.: 
E. Nielsen, C. Jost. 

Literatur: 
Andres Moser, Nidau BE (Schweizerische Kunstführer439/440), Basel 
1988, 23-24. 
Regula Glatz/Daniel Gutscher, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen 
(Veröffentl ichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich 1996, 61- 99, hier 86- 87. 

Niederbipp, Kirchgasse 8 
Sondierungen und Bauaufnahme 1992 

Amt Wangen a.A. 
477.005.92 
LK 1107; 619.340/235.020; 462 müM 

Das ehemalige Bauernhaus an der Kirchgasse 8 in Nieder
bipp war von der Denkmalpflege zum Abbruch freigege
ben, weil es vermeintlich aus dem 19. oder 20. Jahrhundert 
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stammte und einen desolaten Zustand aufwies. Im Hin
blick auf den geplanten Abbruch führte der ADB 1992 im 
und am Bau Untersuchungen durch. Mit der Erwartung auf 
römische Siedlungsspuren wurden drei Sondierschnitte im 
Boden angelegt (AKBE 3A, 117-118). Das Haus steht 
nämlich 100 m nordöstlich der Kirche Niederbipp, wo seit 
dem 17. Jahrhundert römische Funde und Mauem bekannt 
sind. An der Kirchgasse 9 sind 1964 bis 1980 mindestens 
neun frühmittelalterliche Bestattungen freigelegt worden, 
die im römischen Abbruchschutt lagen. Römische oder 
frühmittelalterliche Funde kamen an Kirchgasse 8 aber 
nicht zum Vorschein. 
Dafür zeigte sich sofort, dass das Haus selbst die Reste 
eines alten Hochstudhauses birgt. Die Überraschung war 
gross, als feststand, dass das Haus Kirchgasse 8 zu den 
ganz wenigen erhaltenen mittelalterlichen Holzbauten im 
Kanton Bern zählt. Die ältere Grundstruktur befand sich 
offenbar in einem besseren Zustand als die Einbauten des 
19. Jahrhunderts. Der Abbruch konnte dank des Entgegen
kommens des Bauherrn verhindert werden. Die bestehen
de Substanz liess sich in ein neues Projekt integrieren. 



Abb. 149: Niederbipp, Kirchgasse 8. Ansicht von Süden . 

Das Hochstudhaus von 1476 
Der Kernbau ist ein eichenes, ehemals mindestens zwei
jochiges Hochstudhaus. Es handelt sich im Vergleich mit 
jüngeren Bauten um ein eher kleines Bauernhaus von 
knapp 11 m Breite. Im Osten und im Westen wurde das 
Haus später in eine Reihenbebauung eingebunden, so dass 
sich die ursprüngliche Länge nicht mit Sicherheit bestim
men lässt (heute 11 m). 
Heute sind noch zwei Hochstüde erhalten , ursprünglich 
stand mindestens ein weiterer im Bereich der westlichen 
Brandmauer. In beiden Achsen sind die Hochstüde mit 
eindrücklichen, weit hinunterreichenden Scherbäumen 
ausgesteift, die sorgfältig mit den Ständern und anderen 
Balken überblattet sind. Für weitere Stabilität sorgen die 
Firstpfette und der 1,5 m darunter verlaufende Katzenfirst. 
Ferner haben sich zwei Querbinder, der Bundbalken auf 
der Firstachse, die beiden Rähmbalken der Nord- und der 
Südfassade sowie Teile der Fassadenständer erhalten. Mit 
Ausnahme eines Bundbalkens aus Tanne handelte es sich 
um gut 100-jährige Eichenbalken von bis zu 30 cm Durch
messer. 
Sämtliche Balken s ind von der ehemaligen offenen Küche 
russgeschwärzt. Die erhaltene Konstruktion ist heute «frei 
schwebend», d.h. kein Pfosten ist mehr im Boden fundiert. 
Es ist daher nicht ganz auszuschliessen, dass der Bestand 
verschoben oder erhöht wurde. Heute sind die Fassaden 
4 m und der First knapp 10 m hoch. 
Vom ursprünglichen Sparrendach - vermutlich mit Stroh
deckung - ist nichts erhalten. Als Rekonstruktion möchten 
wir uns ein Haus mit drei Hochstüden und Vollwalmdach 
vorstellen. Westlich des bestehenden, 6 m breiten Joches 
ist ein weiteres von gut 3 m Breite zu ergänzen, das auf 
Firstachse mit nur einem - zum Teil erhaltenen - Scher-

Abb. 150: Niederbipp, Kirchgasse 8. Blick ins Dach mit den Hölzern 
des Hochstudhauses von 1476. 

baum versteift war. Die Firstpfette wäre demnach fast in 
ihrer ursprünglichen Länge erhalten; die grösste Dachbrei
te hätte etwa 16 m betragen. Als das Haus in die bestehende 
Häuserreihe eingebunden wurde, schnitt man nur die bei
den Walme ab. 
Gemäss der Datierung von fünf Eichen- und einer Tannen
probe - davon drei mit Rinde - sind die Hölzer im Herbst/ 
Winter 1475/76 gefällt worden. Das Haus ist also wahr
scheinlich im Frühjahr 1476, zur Zeit der Burgunder
kriege, aufgerichtet worden. Niederbipp war damals eine 
von vier Gemeinden in der 1463 eingerichteten Berner 
Vogtei Bipp. 

Der Umbau von 1585 
Als das Hochstudhaus in die Reihenbebauung eingebun
den wurde, erhielt es weitgehend die bestehende Struktur. 
An der zweigeschossig abgebundenen Südfassade lässt 
sich sein Aufbau ablesen: Der 3,2 m breite Westteil diente 
mit seinem grossen Tor als Tenn. Der gleich breite Mittel
teil weist einen niederen Eingang in den Stall auf. Das 
Ostdrittel ist der Wohnteil mit der Tür zum Korridor. Die 
Stube im Erdgeschoss war mit einer durchgehenden Fens
terreihe belichtet, dessen profilierte Bank sich erhalten hat. 
Im Obergeschoss lagen die Kammern. 
Die Stube ist am Fenstersturz der Südfassade inschriftlich 
auf 1585 datiert. Die fünf zugehörigen dendrodatierten 
Eichenproben fallen ins Jahr 1570 mit drei Splintringen. 
Ein Fälldatum um oder kurz vor 1585 ist also sehr wahr
scheinlich. 
Diese Struktur des Bauernhauses ist bis ins 20. Jahrhundert 
erhalten geblieben. In der Stube steht ein Kachelofen von 
1844. Der nördliche Nachbarraum der Stube war die Kü
che. Von hier aus konnte auch ein an der Nordseite an-
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Abb. 151: Niederbipp, Kirchgasse 8. Ansicht der Südfassade. M. l :100. 
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Abb. 152: Niederbipp, Kirchgasse 8. Grundriss des Dachstockes. M. l : 100. 
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Abb. 156: Niederbipp, Kirchgasse 8. Die baufällige Ofenanlage im 
Norden des Hauses, Blick gegen Süden. 

gebauter Backofen mit Lehmkuppel und Rutengeflecht 
beschickt werden. 

Alte Bodenniveaus 
Mehrere alte Bodenniveaus konnten stratigraphisch nicht 
sicher mit den verschiedenen Bauphasen des Hauses in 
Verbindung gebracht werden. Auf einer bis zu 80 cm 
mächtigen, fundleeren Planieschicht liegt das erste Ni
veau. Es handelt sich um eine begangene Siltschicht, die 
von einer Brandschicht bedeckt ist. Die Nord-Süd-Aus
dehnung dieses Niveaus passt nur ungefähr zum bestehen
den Bauernhaus-vieHeicht ein Hinweis auf eine Verschie
bung des Baus. 
Am Ostprofil im Korridor wurde eine Ost-Westverlaufen
de Mauer erfasst. Sie ist mit aus Kieseln viel Mörtel gefügt 
und 64 cm breit. Ihre Länge ist unbekannt, weil sie von 
jüngeren Gruben gestört ist. Grundrisslich passt die Mauer 
zu keiner der beiden Bauphasen von 1476 bzw. 1585. Eine 
römische Datierung ist aufgrund fehlender Funde in den 
benachbarten Schichten eher unwahrscheinlich. Entwe
der handelt es sieb um den Rest e iner mittelallerlicht:11 
Mauer oder eines verschwundenen Einbaus des 18. oder 
19. Jahrhunderts. 
Weitere dünne, siltige Bodenniveaus sind jünger als besag
te Mauer. Sie passen aufgrund der Höhenkoten in das Haus 
von 1585. 

Dokumentation: 
D. Gutscher, U. Bertschinge r, K. G!auser, B. Liechti. 

Dendrodatierung: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 
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Abb. 157: Niederbipp, Kirchgasse 8. Das Profil gegen Osten mit den 
alten Niveaus und der Mauer. 

Literatur: 
Jürg Schweizer, Niederbipp BE: Bauernhaus an der Kirchgasse 8, in: 
Unsere Kunstdenkmäler 44. Jahrgang, 1993, Heft 2, 274-275 . 
Peter J. Suter/Rene Bacher/Franz E. Koenig, Niederbipp-Römero-asse 
1991. Derrömische Gutshof im Raume der Pfarrkirche, in: Archäologie 
im Kanton Bern Bd. 3B, Bern 1994, 423-441. 

Nods, «Petit chäteau» 
Analyse archeologique en 1993/1994 

District de La Neuveville 
305.000.93.1 
CN 1125; 572.9001217.800; 880 m 

Au sud du village de Nods, il est une petite maison de pierre 
en forme de tour a Jaquelle la tradition locale a donne Je 
nom de «Petit Chateau». Al ' occasion de sa transformation 
complete, Ja question s'est posee de savoir si elle renfer
mait des elements plus anciens. 
11 s 'est avere que la maisonn 'a pas de noyau medieval. Les 
interventions dans Je sol pour la reprise des fondations en 
sous-ceuvre depuis l'exterieur ont fait directement appa
raitre Je sol vierge SOUS l ' humus. II n 'a ete decouvert ni 
strates medievales ni objets mobiliers quelconques. 
L'analyse detaillee de la construction a donne les resultats 
suivants: 
I La maison presente un plan presque carre de 6 m de 

cöte. Elle possede une cave subdivisee en deux locaux, 
et deux niveaux d 'habitation. Au rez-de-chaussee, ou 
se trouve la cuisine, sont conservees deux portes origi
nales et une ancienne fenetre au sud. Un escalier in
terieur mene a l 'etage. Cette petite maison d 'habitation 



Fig. 158: Nods, «Petit Chäteau». Le groupe de maisons vu depuis le 
nord-est. 

apparait sur le plan cadastral de 1785. Dans Ja ma~on
nerie du mur sud se trouvait en remploi un element de 
meneau de fenetre a double gorge, du XVle Oll du 
xvne s. Le travaiJ de la pierre et Je caractere de Ja ma
~onnerie permettent de situer la construction de la 
maison au xvme s. 

II La maison a ete transformee apres un premier incendie 
de faible ampleur. Au rez-de-chaussee et a l 'etage, une 
nouvelle fenetre a ete percee. Les poutres du nouveau 
plafond de la cave ont ete soumises a une datation par 
dendrochronologie . Les quatre echantillons (du sapin) 
presentaient une courbe moyenne dont la derniere 
annee etait 1826. La date d'abattage ne peut donc pas 
etre determinee precisement, mais estimee a 1827/ 
1828. En 1847, Ja maison etait propriete de la commune. 
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Fig. 159: Nods, «Petit Chateau». Elementderemploi tlans la fa<;:atlesud. 
Ech. 1:3. 

Fig. 160: Nods, «Petit Chateau». Coupe transversale vue vers l'est. 
Ech. 1: 150. 

remploi 

Fig. 161: Nods, «Petit Chateau». Elevation sud. Ech. 1: 150. 
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Fig. 162: Nods, «Petit Chateau». Plan du rez-de-chaussee. Ech. 1 :150. 
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Fig. 163: Nods, «Petit Chateau». La maison vue depuis le sud-ouest. 

III La maison a ete une seconde fois la proie des flammes, 
sans doute lors de J' incendie qui, le 15 avril 1851, 
detruisit nonante-trois maisons du bas du village. Le 
feu est venu de 1 'exterieur et a tauche la charpente, qui 
a ete refaite en 1851 ou peu apres. En effet, les echan
tillons de sapin ont donne une courbe moyenne dont la 
derniere annee est 1851. La date d 'abattage ne devrait 
pas etre posterieure de plus d 'un ou deux ans. 

Documentation: 
L. Auberson (AAM) et A. Ueltschi. 

Dendrochronologie: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Bibliographie: 
LaurentAuberson, Nods (BE). «Petit Chateau». Analyse archeologique 
partielle en 1993 (rapport dactyl., archives SAB), Moudon 1994. 

Nods, «Tour communale» 
Analyse archeologique en 1993 

District de La Neuveville 
305.000.93.2 
CN 1125; 572.850/218.050; 890 m 

La «Tour communale» de Nods se dresse au nord de 
l 'eglise actuelle, construite en 1835. EJle porte sur une de 
ses faces le millesime 1682. Les travaux de restauration ont 
fourni l'occasion d'examiner la question de savoir si elle 
avait ete une tour d'eglise et si elle renfermait des parties 
anterieures a 1682. Il y a en effet des elements plus anciens, 
mais l' interpretation de l ' histoire de l' edifice et de ses 
fonctions laisse encore des points d ' interrogation. 

La premiere phase 
Au bas du mur ouest de Ja tour, a l'interieur, deux a trois 
assises de blocs de calcaire et de galets ont ete identifiees 
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comme etape de construction distincte. La jointure avec 
l 'etape suivante a ete salie, signe de son exposition prolon
gee a l'air. II peut s'agir des restes d'une premiere tour 
demolie ensuite ou, moins vraisemblablement, de Ja fon
dation de Ja tour actuelle laissee intenompue un certain 
temps (par exemple un hiver). Cette question ne peut etre 
tranchee, pas plus que - dans Ia premiere hypothese - il 
n 'est possible de proposer une date. 

La phase de construction principale 
Les trois premiers niveaux, jusqu 'a la corniche, sont le 
produit d'une seule etape de travaux. L'elevation est en 
grands moellons de ca\caire formant de solides chaines 
d' angles et dont Ies niveaux sont regularises par des petits 
galets. Par son caractere massif mais soigne et par la forme 
des encadrements conserves, cette ma9onnerie peut etre 
datee aussi bien du xv1e que du xvne s. 
La fa9ade orientale presente au niveau du deuxieme etage 
une fenetre rectangulaire. Plus bas, a 2,50 m du sol, a 
!'angle sud-est, un moellon porte une inscription gravee: 
« 1682 NO PC A W ». La fa9ade sud est percee aux etages de 
deux fenetres rectangulaires a montants et linteau adoucis 
par une gorge. La fa9ade occidentale ne montre aucune 
ouverture, mais l'empreinte du solin ma9onne d ' un pan de 
toiture de l'annexe qui s'appuyait contre eile jusqu'en 
1959. La partie inferieure de la fa9ade occidentale a ete 
reparee consecutivement a la demolition de Ja ferme adja
cente. Des photographies de cette demolition montrent 
qu 'il se trouvait a l' extremite nord de la fa9ade ouest une 
niche murale ou une porte. 
La fa9ade nord a conserve deux acces: au rez-de-chaussee 
une grande ouverture a arc en plein cintre, immediatement 
surmontee d'une plus petite porte a arc surbaisse. La 
grande ouverture ne peut se comprendre qu 'en relation 
avec un bätiment auquel elle donnait acces. La porte 
superieure pourrait avoir mene a un etage de cloches. Mais 
aucune trace d ' un quelconque ouvrage de charpente, esca
lier reliant les deux ouvertures ou couvert, n ' est conservee 
en fa9ade. Quanta la forme de Ja couverture au-dessus de 
la corniche, nous en sommes reduits a supposer par exem
ple un toit pyramidal ou un beffroi pour les cloches. 

Datation et fonction de la tour 
Ces deux questions ne peuvent etre dissociees. La «tour 
communale» de Nods a+elle ete autrefois tour d'egJise ou 
de tout temps une construction profane? II est certain que 
Ja grande baie du mur nord exige une construction adja
cente de ce cöte. Ce peut avoir ete la nef d 'une eglise, voire 
le ehre ur. Dans ce cas, il faudrait cependant rendre compte 
des deplacements successifs de l 'eglise de Nods. Car en 
1682, l 'eglise ne se trouvait assurement pas a cet emplace
ment. Mais le millesime grave sur la tour peut se rapporter 
a une transfonnation ulterieure. 
11 est donc indispensable de puiser dans les archives tous 
les renseignements possibles sur l' histoire de l 'eglise de 
Nods et sur des mentions anciennes de tour. On sait qu 'en 
1528, J ' introduction de Ja Reforme par Berne s'est heurtee 
a des resistances, au point que jusqu 'en 1556, les catholi-



Fig. 164: Nods, «Tour communale». Vue depuis le sud-ouest. 

ques eurent le droit de celebrer la messe dans une ferme du 
vi llage, tandis que la predication reformee se tenait dans Ja 
chapelle. En 1557, la commune acquiert d'un denomme 
N icollet Mathye le droit de suspendre Ja cloche commu
nal.e, qui etait jusq u' alors a un autre endroit, «en la tour de 
[sa] maison qui etait par cy devant la chapelle dudit Noz». 
Une nouvelle chapelle a ete construite de 1639 a 1643, a 
un emplacement que le plan cadastral de 1785 permet de 
situer a l' endroit de l' ancienne ecole, raute de Diesse 11° 8. 
Le lieu s 'appelle d 'ailleurs «A l' ancienne Chapelle». Nods 
a accede au statut de paroisse en 1708. En 1640, la 
commune avait achete a un certain Jacques Clenin une tour 
avec jardin. 
Qu ' a donc ete la «Tour communale», et quelle chapelle se 
trouvait ou? Une premiere interpretation (celle donnee 
dans le rapport de 1994) ferait de la tour communale une 
construction de tout temps profane, partie d'un domaine 
prive. La chapelle de Nods se serait trouvee des l 'origine 
a l'emplacement du temple de 1639, et la «cy devant» 
chapelle de Nicollet Mathye ferait reference a l 'usage 
recent de la maison pour ce qui subsistait du culte catholi
que. 
Mais il est plus probable que la chapelle medievale, dont Ja 
premiere mention remonte a 1549, se soit trouvee precise
ment a l 'emplacement de la tour communale. Par sa forme, 
la partie principale de la tour (soit ses trois premiers 
niveaux) peut parfaitement avoir existe deja au debut du 
XVJe s. Dans ce cas, le millesime 1682 ferait reference au 
rehaussement de la tour (phase suivante). Selon cette 
interpretation, Ja chapelle a ete livree a I 'usage profane des 
1528 et immediatement assimilee - dans le langage du 
moins - a une ferme, et c'est la peut-etre que les catholi
ques ont ete autorises a celebrer la messe jusqu 'en 1556. 
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Fig. 165: Nods, «Tour communale». Phases de construction, coupe 
transversale vue vers Je sud. Ech. 1: 150. 
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Fig. 166: Nods, «Tour communale». Phases de construction, en plan. 
Ech. 1:150. 
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Fig. 167: Nods, «Tour communale». Phases de construction, fa,;ade 
sud. Ech. 1:150.' 

L'annee suivante, la commune utilise Ja tour comme clo
cher et finit par l' acheter en 1640. 
Cette interpretation permet de donner une meilleure 
coherence a la succession des evenements, mais elle pre
sente aussi des difficultes. Ainsi la profanation aussi rapide 
et brutale, au moment de Ja Refonne, de la chapelle 
frequentee par La population ne s' impose pas a l'espritet il 
serait plus normal de postuler une continuite d'utilisation 
du lieu de culte; certes il y a eu des profanations dans Je 
canton de Beme, comme celle des eglises Notre-Dame de 
Rubigen-Kleinhöchstetten et Sainte-Marie de Bolligen
Habstetten, mais il s'agit dans les deux cas d'eglises de 
pelerinage, que !es reformes avaient donc des raisons bien 
particulieres de choisir pour cibles. Quanta l' abandon de 
l 'eglise Saint-Martina Saint-Imier et de sa tour, il n'a pas 
ete aussi rapide. II faut aussi rendre campte de trois em
placements successifs pour la chapelle ou Je temple de 
Nods. Mais peut-etre toutsimplement J 'obligation pour les 
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Fig. 168: Nods, «Tour communale». Phases de construction, fa,;ade est. 
Ech. 1:150. 

Fig. 169: Nods, «Tour communale». Inscription sur la fa,;ade orientale. 
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Fig. 170: Nods, «Tour communale». Phases de construction, fa<;:ade 
nord. Ech. 1 :1 50. 

reformes de construire ailleurs leur temple temoigne-t-elle 
de Ja vive resistance du culte catholique, bien ancre dans 
l' ancienne chapelle. 
Les certitudes archeologiques font encore defaut. Les 
tranchees creusees en 2002 pour des canalisations Je long 
du chemin de Chuffort n'ont fait apparai'tre aucune sepul
ture, alors que plusieurs ont ete anciennement decouvertes 
aux alentours du temple de 1639. 

Le rehaussement de la tour 
Le troisieme etage de la tour constitue une phase de 
construction distincte. Il est muni de grandes baies en plein 
cintre destinees a porter !es abat-son. Plus tard encore, 
l'ouverture du premier etage dans le mur nord a ete 
obstruee. 
La boule de Ja fleche porte le millesime grave 1692. Mais 
dans son etat actuel, la toiture ne date que du XJXe s. Il n ' est 
donc pas certain que 1692 soit I' annee du rehaussement de 
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Fig. 171 : Nods, «Tour communale». Phases de construction, fa<;:ade 
ouest. Ech. l: l 50. 

la tour (ce pourrait aussi etre 1682, millesime grave plus 
bas sur Ja pierre). La boule de Ja fleche peut provenir de Ja 
toiture precedente, voire d 'un autre edifice. 

L' incendie de 1798 
Les quatre fac;:ades montrent des traces d' incendie, surtout 
au nord. Mais le murage de Ja grande ouverture du rez-de
chaussee ne presente pas de traces de feu, ce qui montre 
qu'une construction etait adossee au nord et qu'apres 
l' incendie, elle a ete rebätie sous une forme differente ne 
necessitant plus cette ouverture. Les elements de bois de la 
tour sont tous plus recents que cette date. 
Le 6 fructidor an VI, c'est-a-dire Je 29 aoilt 1798, un 
terrible incendie, provoque par la foudre, detruisit vingt
sept maisons a Nods, et parmi el les une partie de Ja touret 
Ja cloche.11 fallut de longues demarches aux gens de Nods 
pour obtenir enfin une cloche de l'eglise de Diesse, le 6 
frimaire an VIII, soit le 26 novembre 1799. De 1797 a 
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1800, Je Plateau de Diesse fit partie du departement fran
~ais du Mont Terrible, puis, jusqu 'a fin 1813, du departe
ment du Haut-Rhin. Le gouvemement revolutionnaire 
avait interdit le culte et, faute d 'entretien, Je temple - dont 
on ignore s' il a ete directement tauche par l'incendie -
tomba en ruines. C'est du moins J'absence de lieu de cu Jte 
qui motiva la construction du temple actuel en 1835. 

Les transformations du X/Xe et du xxe s. 
Apres avoir obstrue J 'entree nord, on a perce une ouverture 
a arc brise dans Ja fa~ade sud . Lors des memes travaux, 
l 'espace du rez-de-chaussee a ete divise en deux et la 
moitie ouest couverte d'une voute. Sur le linteau de la 
nouvelle porte est inscrit a l'interieur Je millesime 1825. 
Cette transformation correspond certainement a l'ame
nagement d'un caveau d'archives pour la commune. 
D'apres les proces-verbaux du conseil, la charpente actu
elle, ainsi que le mecanisme de J 'horloge et les deux 
cadrans, ont ete montes en 1877. 
Enfin, la demolition de la ferme adjacenteen 1959 adonne 
a la tour son aspect actuel. Ces travaux ont implique des 
reparations au bas de la fa~ade occidentale. Et peut-etre 
aussi ont-iJs fait disparailre des vestiges de l'ancienne 
chapelle. 

Laurent Auberson 

Documentation: 
L. Auberson, F. Waclsack et R . Serclaly (AAM), A. Ueltschi. 

Bibliographie: 
Frecly Dubois, Eglise Saint-Michel, paroisse reformee de Diesse, Lam
boing, Preles 1185-1985, Diesse 1985. 
Laurent Auberson, Nods (BE). Tour communale. Analyse archeolo
gique en 1993 (rapport. clactyl. , archives SAB), Mouclon 1994. 

Nods, village (parcelle 53) 
Documentation sommaire en 1992 

District de La Neuveville 
305.000.92 
CN 1125; 572.7901218.200; 895 m 

Au nord du village, lors de travaux d'excavation, un 
machiniste a decouvert des ossements et une coloration de 
terrain en forme de tombes. Apres examen, il s'est avere 
que les deux fos ses n'etaient pas des tombes, mais des 
reserves aJimentaires, l'une, a l'est, entouree de pierres, 
J'autre munie d'un caisson de bois et d 'un pavage. Dans 
la maladrerie de Berthoud, des fosses semblables pour 
l'entreposage des aliments ont ete datees du xvme s. 
Les fosses etaientremplies d'ossements animaux, de terre 
vegetale, de debris d'incendie et de ceramique du xvme; 
XIXe s. Un ancien habitant nous a confirme que son grand
pere se souvenait encore d'avoir vu une ferme sur cette 
parcelle. 11 est donc vraisembJabJe que les fosses ont ete 
comblees au x1xe s. 
Documentation: 
D. Gutscher. 
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Fig. 172: Nocls. Investigations archeologiques 1992-94. 1 «Petit chä
teau», 2 Tour communale, 3 Village, 4 Rte du Chasseral. Ech. 1: 10 000. 

Nods, village / Route du Chasseral 
Observations dans les tranchees de canalisation 
en 1992 

District de La Neuveville 
305.000.92 
CN 1125; 572.900/218.050; 885 m 

Le remplacement de Ja conduite d 'eau traversant le village 
sous la route du Chasseral a ete J 'occasion d 'examiner 
l' ancien canal. II s' agit d 'une construction en dalles de 
calcaire, de datation imprecise. Le canaJ recoupait a un 
endroit un caisson de bois plus ancien, dont l'analyse par 
dendrochronologie n 'a cependant pas donne de resuJtats 
probants. La direction des travaux a dresse un releve de 
l 'ancien canal de pierre et transmis Ja documentation 
au SAB. Dans Ja mesure du possible, le fond et une paroi 
ont ete laisses en p!ace, Ja Oll j] n 'y avait pas necessite 
d 'enlever le fond pour faire passer des raccordements. 

Documentation: 
A. Ueltschi. 

Oberdiessbach, Schloss 
Quellstollen 1992 

Amt Kono{fingen 
235.001.92 
LK 1187; 614.340/187.630; 627 müM 

Beim Anlegen einer neuen Leitung Mitte März 1992 
konnte ein angeschnittener Quellstollen begangen und 
vermessen werden. Die Fundstelle befindet sich am West-
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Abb. 173: Oberdiessbach. Lage des 1992 angeschnittenen Quellstol
lens (M. l:10 000) und Querschnitt (M. l :50). 

ende des Gumiwegs, wo dieser in die Schlossstrasse mün
det, etwa 20 m nördlich des Schlosses Oberdiessbach. 
Es handelt sich um einen schmalen Stollen, der in die 
Nagelfluh eingehauen ist. Er ist 50 cm breit und 160 cm 
hoch und verfügt über eine Stichbogentonne. Ursprüng
lich sollen 100 m des Stollens begehbar gewesen sein. 
Sigmund von Wattenwyl erinnert sich an Aufschlüsse, die 
sein Vater 1950 und 1970 angetroffen hat. 
Eine Zugänglichmachung ist seitens der Gemeinde nicht 
zustande gekommen. Immerhin bleibt der Bestand erhal
ten, sodass sich ein weiterer Eingriff des ADB nicht aufge
drängt hat. 

Dokumentation: 
D. Gutscher, U. Kindler. 

Oberhünigen, Chomberg 
Quellstollen 1993 

Amt Konolfingen 
240.100.93 
LK 1187; 617.630/191.800; 925 müM 

Beim Heimet Oberli am Chomberg tat sich 1993 auf dem 
Hügel ein 5,3 m tiefes Loch von 30 cm Durchmesser auf. 
Ein Augenschein auf Hinweis des Gemeindepräsidenten 
von Oberhünigen zeigte, dass das Loch durch den Ein
bruch eines neuzeitlichen Quellstollens entstanden sein 
muss. Das Loch wurde sicherheitshalber wieder aufge
füllt, weitere archäologische Interventionen waren nicht 
notwendig. 

Dokumentation: 
A. Ueltschi. 

Oberwil i. S., Pfaffenried (Parz. 1135) 
Dendrodatierung 1993 

Amt Niedersimmental 
337.000.93 
LK 1226; 598.500/165.950; 818 müM 

Beim Umbau des Hauses Hemmer im Sommer 1992 wur
den Proben für eine dendrochronologische Analyse bei 
seite gelegt. Ein einzelnes Balkenstück aus Fichte konnte 
datiert werden, und zwar mit Endjahr 1635 ohne Splint. 
Das Fälldatum dürfte um 1650 anzusetzen sein. 

Dendrobericht: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Reconvilier, eglise St-Leonard 
Bauuntersuchung am Turm 1992 

Voir: LaurentAuberson!Jachen Sarott, Reconvilier, eglise 
St-Leonard de Chaindon. Analyse archeologique du clo
cher 1992, in: Archeologie dans le canton de Berne 4B, 
Berne 1999, p. 321-341 . 

Reichenbach, Mülenen 
Grabungen im Burgareal 1992 

Siehe AKBE 4A, S. 250- 252. 

Literatur: 
Werner Wild, Reichenbach, Burg und Letzi Mülenen, Die Rettungs
grabungen von 1941 und 1990/1996 (Schri ftenreihe der Erziehungs
direktion des Kantons Bern), Bern 1997. 

Rüegsau, ehern. Benediktinerinnenkloster 
Mauerdokumentation 1992 

Amt Trachselwald 
462.001.92 
LK 1147; 617.618/208.200; 600 müM 

Im Zug der Friedhofserweiterung bei der Kirche Rüegsau 
kam eine mächtige Mauer zum Vorschein, die im April 
1992 dokumentiert wurde. Die Mauer verläuft etwa 50 m 
südöstlich der Kirche von Südwesten nach Nordosten. Sie 
ist 80 cm mächtig und aus zugeschlagenen Tuffsteinen 
sowie Bollensteinen lagig aufgeführt. Der Kern der zwei
schaligen Mauer ist sehr mörtelreich. Die 17 m lange 
Mauer bildet einen kaum spürbaren Winkel. Südwestlich 
davon ist sie einlagig gegen eine verschwundene Bö
schung, nordöstlich freistehend gebaut. An der Aussen
seite ist ein alter Bachlauf zu vermuten. 
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Abb. l 74: Rüegsau, ehern. Benediktinerinnenkloster. Der archäologi
sche Bestand im Grundriss mit der 1992 entdeckten Immunitätsmauer. 
M. 1:10 000. 

Es handelt sich um die ursprüngliche Immunitätsmauer 
des Benediktinerinnen-Klosters Rügsau, das im 12. Jahr
hundert gegründet worden ist. Eine monographische Aus
wertung aller Ausgrabungen und Bauuntersuchungen der 
Jahre 1966, 1978, 1989, 1991, 1992 und 1998 ist in Vor
bereitung (AKBE 3A, S. 253; AKBE 4A, S. 244-246). 

Dokumentation: 
E. Nielsen. 

Literatur: 
Ernst Tremp, Unter dem Krummstab im Ern mental, Die emmentalische 
Klosterlandschaft im Mittelalter, in: Berner Zeitschrift für Geschichte 
und Heimatkunde, Heft 3, 53. Jahrgang, 1991, 109-137. 
Gabriele Keck, Ein aufgegebenes Werkstück der Hochromanik aus dem 
ehemaligen Benediktinerinnenkloster HI. Kreuz in Rüegsau, in: Kunst 
und Architektur in der Schweiz, Heft 3, 45. Jahrgang, 1994, 247- 260. 
Georges Desca:udres/Gabriele Keck, Rüegsau. Ehemaliges Benedikti
nerinnenkloster He ilig Kreuz und abgegangene Kirche St. Johann. 
Archäologische Untersuchungen 1962- 1992 (Schriftenreihe der Erzie
hungsdirektion des Kantons Bern), Bern, in Vorb. 

Abb. 175: Rüegsau, ehern . Benediktinerinnenkloster. Blick auf die 
Immunitätsmauer Richtung Nordosten. Die Aussenseite liegt rechts. 
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Rümligen, Schloss 
Aushubbeobachtungen 1993 

Amt Seftigen 
414.001.93 
LK 1187; 603.910/186.460; 710 müM 

Nach einer Fundmeldung der Denkmalpflege beobachtete 
der ADB im November 1993 den Aushub für einen Aus
senlift am Schloss Rümligen. Der Aussenlift kam vor die 
südwestliche Fassadenmauer zu stehen. In der Baugrube 
war eine noch 1, 1 m hoch erhaltene Vorgängermauer der 
aktuellen Südwest-Fassade sichtbar. Sie liegt 1, 1 m vor der 
heutigen Fassade. In der Baugrube ( 1) der aktuellen Fassa
de lagen 82 Scherben eines barocken Ofens des 17. Jahr
hunderts und ein Ziegel. Die grün glasierte, reliefierte 
Ofenkeramik lässt sich z.B. mit dem auf 1679 datierten 
Ofen in der Freienhofgasse 20 in Thun vergleichen. 
Das Schloss Rümligen gelangte 1515 von den Freiherren 
von Rümligen an Burkhard Schütz. Eine erste Barockisie
rung erfuhr die Anlage 1650. Damals könnte auch unser 
Kachelofen gesetzt worden sein. Nach verschiedenen Be
sitzerwechseln erwarb Samuel Frisching 1709 das Schloss 
Rümligen und liess es umbauen. Bei dieser Gelegenheit 
dürften der grün glasierte Barockofen ersetzt und die 
Südwestfassade erbaut worden sein. Seit damals bewahrte 
das Schloss weitgehend seine Gestalt, abgesehen von 
wenigen Umbauten im 19. Jahrhundert (u.a. Turmhelm). 
Es gehörte 1927 bis 1980 zum Besitz von Mme L.E. de 
Meuron-von Tscharner. 

Dokumentation: 
R. Glatz mit S. Rüegsegger und A. Ueltsch i. 

Literatur: 
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (Hrsg.), Kunstführer 
durch die Schweiz, 3 Bde., Bd. 3, Wabern 1982, 282-283. 
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Abb. 176: Rümligen, Schloss. Situationsplan mit Sondage 1993. 
M. l:5000. 
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Abb. 178: Rümligen, Schloss. Ofenkeramik. M. 1:2. 

Fundkatalog: 
Abb. 177: Rümligen , Schloss Rümligen. Ofenkeramik. M. 1:2. 
t Ofenkeramik. Reliefiene, über weisser Engobe grün glasierte Blatt

kachel mit Medaillon in einem beidseitig von Linien eingefassten 
Blattkranz, in den Zwickeln Blatt-Blüten, Leistenrand mit Kehle und 
Viertelrundstab. Tubus fast vollständig erhalten , weder Russ- noch 
Lehmspuren. Ziegelroter, harter Scherben. - Fnr. 48458-1. - Aus: 
Schicht (1 ). - Weitere, gleiche Kacheltypen: Mindestens 7 Indivi
duen in 36 Scherben (Fnr. 39987, 48458).- Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert. 

2 Ofenkeramik. Reliefierte, über weisser Engobe grün glasierte Blatt
kachel mit einer neben e inem Säulenschaft sitzenden und Trompete 
spielenden Dame, umgeben von einem Rahmen mit Fratze und 
Rankenwerk, Leistenrand mit Viertelrundstab. Weder Russ- noch 
Lehmspuren. Ziegel roter, harter Scherben. - Fnr. 48458-22 bis -24. 
- Aus: Schicht (1). - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. -
Literatur: Konrad Strauss, Die Kachelkunst des 1.5. und 16. Jahrhun
derts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien, 
2. Teil, Basel 1972, Taf. 164/2 (Yictoria and Albert Museum in 
London). 

3 Ofenkeramik. Reliefierte, über weisser Engobe grün glasierte Ge
simskachel mit Tierfra tzen in einer Bogenreihe über Blattwerk, oben 
Halbrundstab und Abtreppung, unten mit rechtwinkliger Leiste. 
Ziegelroter, harter Scherben. - Fnr. 48458-25, -26. - Aus: Schicht (1). 
- Weitere, gleiche Kacheltypen: Mindestens l Individuum (Fnr. 
48458-37) .-Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

4 Ofenkeramik. Reliefierte, über weisser Engobe grün glasierte Ge
simskachel mit Blattwerk mit abgetreppter Leiste oben und unten, 
unten zusätzlich mit Konsolen. Weder Russ- noch Lehmspuren. 
Ziegelroter, harter Scherben. - Fnr. 48458-27, -30, -3 1. - Aus: 
Schicht (1). - Weitere, gleiche Kacheltypen: Mindestens 2 Indivi
duen in 5 Scherben (Fnr. 48458-28, -33).- Typol.ogische Datierung: 
17. Jahrhundert. 

5 Ofenkeramik. Reliefierte, über weisser Engobe grün glasierte, senk
rechte Leistenkachel mit Frauenkopf und Blattwerk (?). Ziegelroter, 

~~··· .. :-~ 
~_.;::a,;.__.~ .. ~·l: 
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. - - -

Abb. 179: Ofenkeramik aus Schloss Rümligen. 
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harter Scherben. - Fnr. 48458-29. - Aus: Schicht (1). - Weitere, 
gleiche Kacheltypen: Mindestens 2 Individuen in 2 Scherben (Fnr. 
48458-32).- Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

Abb. 178: Rümligen, Schloss Rümligen. Ofenkeramik. M. l :2. 
6 Ofenkeramik. Reliefierte, über weisser Engobe grün glasierte Leis

tenkachel mit Halbrundstab, spiralförmig mit Tauband und Blättern 
gebändert. Ziegelroter, harter Scherben. - Fnr. 48458-38. - Aus: 
Schicht (1). - Weitere, gleiche Kacheltypen: Mindestens 3 Indivi
duen (Fnr. 48458-35, 36, -39 bis -41).- Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert. - Literatur: Armand Baeriswyl/Daniel Gutscher, 
Burgdorf Kornhaus, Eine mittelalterliche Häuserzeile in der Burg
dorfer Unterstadt (Schriftenreihe der Erziehungsdirektions des Kan
tons Bern), Bern 1995, 120, Nr. 47 (vor 1715). 

7 Ofenkeramik. Reliefierte, über weisser Engobe grün glasierte Leis
tenkachel mit Halbrundstab, spiralförmig mit Kerbenpaar gebändert. 
Ziegelroter, harter Scherben. - Fnr. 48458-42. - Aus: Schicht ( l). -
Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

Weitere, nicht katalogis ierte Funde: 17 Scherben von Abdeckplatten, 
8 Fragmente von Ofentubi und I Ziegel (Fnr. 48458). 

Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel 
Bauuntersuchungen 1992 

Amt Saanen 
389.009.1992 
LK 1246; 506.030/146.240; 1285 müM 

Der Einzelhof der Familie Trachsel auf der Schibe im 
Weiler Bisse ob Gstaad war 1992 dem Teilabbruch ge
weiht. Dank einer Anfrage des Gemeinderates von Saanen 
bestand die Möglichkeit, das Haus im Juli und August zu 
untersuchen. Die sensationellen Entdeckungen führten zur 
Erhaltung des Gebäudes. 
Die Flur Schibe liegt abgelegen an einen Nordwesthang 
auf knapp 1300 müM, hoch über dem Talweg ins Bergdorf 
Lauenen und abseits grösserer Verbindungswege. Bei 
Schibe führt ein Weg ins abgeschiedene Turbachtal vorbei. 
Zuhinderst im Turbachtal beim Pfaffeberg sind Mauem 
sichtbar, die gemäss lokaler Überl ieferung zu einer 1556 
abgegangenen Kapelle gehören . 

Der mittelalterliche Kernbau 
Der älteste Kern der heutigen Bausubstanz ist ein Steinbau 
mit mächtigem Rundbogenportal und Fugenstrichverputz. 
Die Südfassade mit dem Portal ist 6,5 m breit. Der Grund
riss könnte die Fläche des heutigen Nachbarhauses an der 
Nordseite belegt haben. 



Abb. 180: Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Lage des 
Hauses. M. 1:100 000. 

Der Kernbau datiert wahrscheinlich ins 13. oder 14. Jahr
hundert. Seine Funktion ist unklar. Handelt es sich um 
eine - abseits gelegene - Sust oder um ein «festes Haus»? 

Die Erweiterung um 1490 
An den Kernbau fügte man einen doppelgeschossigen 
Steinbau an, der im Grundriss 6 auf 11 m mass. Vor dem 
älteren Kellerportal wurde eine Winkelmauer mit Licht-

Abb. 18 l: Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Das Haus 
beim geplanten Abbruch. Die Wandmalereien treten zu Tage. 

Abb. 182: Saanen, Gstaad, Schi be/Bisse, Haus Trachsel. Die Nord
fassade vor dem Umbau. ln der gemauerten Westhälfte rechts verbirgt 
sich die Stube von 1490. 

nischen errichtet. Die Südseite des Kellers wird durch ein 
Schlitzfenster erhellt. Über dem mächtigen Keller belegte 
ein stattlicher Wohnraum das Obergeschoss. Dieser Raum 
mass im Grundriss 5 x 5 m und war 2,8 m hoch. Von da 
führten zwei Rundbogenportale gegen Norden in den 
älteren Kernbau. In der Westmauer befand sich ein Dop
pelfenster mit Stichbogen und gemauerten Sitzbänken, 
flankiert von zwei hoch gelegenen Wandnischen. 

Abb. 183: Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Das Haus nach 
dem Umbau. 
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Abb. 184: Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Grundriss des Kellers. M. 1: 100. 
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Abb. 185: Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Grundriss des Obergeschosses. M. 1: 100. 
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Abb. 186: Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Schnitt durch die Stube gegen Norden (B). M. 1: JOO. 
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Abb. 188: Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Die Wandmalereien an der Nordwand der Stube. 

Neun Fichtenhölzer aus dem Keller bilden eine Mittel
kurve, deren Endjahr ohne Rinde 1488 ist. Das Fälldatum 
ist um 1490 oder kurz danach anzusetzen. 

Die Wandmalereien 
Der Eigentümer entdeckte bei der Demontage des Stuben
täfers von 1693 hervorragende Wandmalereien. Sie sind 
mit Rötel und Schwarz auf den hellen Gipsglattputz ge
zeichnet und gehören zum Bau von 1490. 
Ein Narr mit Kappe und Keule bewacht den Zugang zum 
Wohnraum. Er hält ein kaum lesbares Spruchband. Der 
Narr steht an der Nordwand, westlich des linken Rund
bogenportals. An der gleichen Wand, in der Ecke links 
oberhalb des Narren, kniet ein modisches Liebespaar. Der 
Jüngling trägt ein geschlitztes Wams, ein Federbarett und 
einen Schweizerdolch. Hinter dem Paar lauert der Tod als 
Krieger mit Stundenglas. Ausserdem zieren viele Sprüche 
den tadellos erhaltenen Wandverputz. Sie verraten uns den 
Besitzer und Bauherrn des Hauses, Paul Rütel oder Rütte
ler: 

«di s haus yst paule rütteler wer im das nimt der ist ein 
dieb es seige ritter oder knecht/so stat im der gaJgen/ 
recht.» 
«auff go[u?]ttes vertruwen hat Pauly rütel diss hauss 
verbau wen» 
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«Jhs krist den [ ... ]/[ ... ]/und marya die mu0 ter/enser 
heren iesus/Chryst» [die Senk.rechte des h von Jhs als 
Schweizerdolch gemalt] 

- «hab acht Du Junges Blu0 tt u/Wie es yn alter du0 tt» 
- «ma ria»[links und rechts einer kleinen Figur] 

Über dem Fenster in der Westwand ist ein grosses Chris
tus-Monogramm im Strahlenkranz gemalt. Zu beiden 
Seiten des IHS-Monogrammes finden sich zwei stehende, 
weibliche Heilige, vielleicht die hll. Katharina und Barba
ra. Neben den Heiligen und dem Fenster knien die Besitzer 
(?) als Stifterfiguren. In den beiden oberen Ecken der 
Westwand schliessen stuckgerahmte Nischen an. Die linke 
ist mit gemaltem spätgotischem Sprengwerk bekrönt, die 
rechte mit dem hl. Christophorus. 
Inschriften bei der Stifterin rechts des Fensters: 
- «i h s» 
- «M[?]ein Go [ ... ]/ komet harzu0 

[ ••. ]/ als di ir [ ... ]» 

Die Nordwand zeigt eher profane Darstellungen, während 
die Westwand von sakralen Themen beherrscht ist. Letzte
re ist im Gegensatz zur Nordwand streng symmetrisch um 
das Fenster aufgebaut und erinnert so an die Gestaltung 
einer Privatkapelle. Die äusserst q ualitätsvollen Malereien 
sind stilistisch um 1515 zu datieren. Als Autor kommt ein 



Abb. 189: Saanen, Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Die Wandmalereien an der Ostwand der Stube. 

Künstler von hohem Rang im Umkreis von Ambrosius 
Holbein, Niklaus Manuel Deutsch oder Urs Graf in Frage. 

Der Umbau von 1693 
Der heutige Ausbau zum Bauernhaus entstand in einer 
dritten Phase. In den Wohnraum wurde eine hölzerne 
Stube mit Wand- und Deckentäfer gestellt. Dahinter hat 
sich die ältere Bausubstanz so gut erhalten. 
Acht Tannenproben aus dem ersten Obergeschoss und dem 
Dachstock bilden eine gemeinsame Mittelkurve, deren 
Ende mit Rinde ins Jahr 1692 (Herbst/Winter) fällt. Der 
Umbau kann frühestens im Früjahr 1693 statgefunden 
haben. Dem 19. und 20. Jahrhundert sind nur kleinere 
Umbauten zuzuschreiben. 

Dokumentation: 
D. Gutscher und A. Ueltschi mit C. Jost, E. Roth und U. Bertschinger. 

Dendrobericht: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Literatur: 
Jürg Schweizer, Gstaad BE: Spätmittelalterliches Turmhaus, in: Unsere 
Kunstdenkmäler 44. Jahrgang, 1993, Heft 2, 273-274. 

Fundkatalog: 
Abb. 190: Saanen-Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Funde. 
M . 1:2. 

Hell engobierte Keramik. Henkelschüssel (2 BS, 2 WS, l RS nicht 
passend). Oben abgeflachter Leistenrand mit eingezogener Lippe, 
Henkelansatz und leicht abgesetzter Flachboden. Innen über weisser 
Engobe und grünem sowie schwarzbraunem Malhorndekor hell
grüne Transparentglasur. Orangeroter Scherben. - Fnr. 39959-1 bis 
-5. - Aus: Keller, Auffüllung in Sondage auf der Westseite. -
Typologische Datierung: 2. Hälfte 18. Jahrhundert? 

2 Hell engobierte Keramik. Tasse (1 RS , 1 BS). Aufgestellter, leicht 
ausladender Lippenrand, geschwungener Körper und abgesetzter, 
wenig hoch gewölbter Boden. Innen über weisser, aussen über roter 
Engobe Transparentglasur. Hellbeige-orangeroter Scherben. - Fnr. 
39957-1, -2. -Aus : Keller, Westseite im Schutt über dem Mörtelguss. 
- Typologische Datierung: 19. Jahrhundert. 

3 Hohlglas. Flaschenfragment (1 BS). Flach ovale Flasche mit leicht 
hoch gewölbtem Boden aus transparent grünem Glas. Keine naht 
erkennbar. -Fnr. 39959-16. -Aus: Keller,Auffüllung in Sondage auf 
der Westseite. -Typologische Datierung: 19. Jahrhundert? 

4 Hohlglas. Flasche. Zylindrischer Körper, abgesetzter und geblähter 
Hals, vertärkter Rand , hoch gestochener Boden. Transparent grünes 
Glas. - Fnr. 39958-2. - Aus: Obergeschoss/Dach, Ostseite. - Typo
logische Datierung: 19. Jahrhundert? 

5 Eisenlöffel. Runde Kelle, flacher Griff mit breitem, rundem Ende. -
Fnr. 39958-1. - Aus: Obergeschoss/Dach, Ostseite. - Typologische 
Datierung: 19. Jahrhundert? 

Weitere, nicht gezeichnete Funde: Aus der Sondage auf der Westseite 7 
Stück Leder, 2 Stück Textilien, 3 Eisennägel, 1 Eisenband, 4 Hohlglas
WS, 5 Flachglasscherben und 10 Keramik-WS (u.a. 1 Porzellan und 4 
Steingut, Fnr. 39959). Aus der Auffüllung über dem Treppenpodest an 
der Ostseite Textilien (Fnr. 39951, 39952). Aus der Westseite des 
Kellers im Schutt über dem Mörtelguss: 3 Keramik-Wandscherben und 
2 Stück Leder (Fnr. 39957). 

123 



\ 

3 

2 

4 

Abb. 190: Saanen-Gstaad, Schibe/Bisse, Haus Trachsel. Funde. M. 1 :2. 
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Saicourt, Cöte-des-Places 
Decouverte d 'un ancien chemin en 1993 

District de Moutier 
293 .002 .93 .1 
CN 1105; 580.4601232.850; 875 m 

Un segment de chemin creux nettement marque nous a ete 
signale par le voyer responsable, au nord de Le Fuet 
(direction Bellelay). Un bref releve a ete effectue. 
Le chemin creux commence a quelque 150 mau nord du 
village de Le Fuet puis toume vers l ' est apres 150 m. La il 
se retrecit et passe par-dessus les rochers. Sous une couche 
d'humus ont pu etre reperees deux ornieres presentant un 
ecartement de 107 cm. 
11 peut s'agir d'un segment de voie romaine. Mais, en 
l' absence d 'autres decouvertes et d' investigations plus 
etendues, une datation en rapport avec l'abbaye de Pre
montres de Bellelay ne saurait non plus etre exclue. 

Documentation: 
P. Suter, C. Gerber, U. Liechti. 
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Fig. 191: Saicourt, Cöte des Places/La Rouge-Eau. Trace de route 
decouvert entre Le Fuel et Bellelay. Ech. 1:10000. 

Saicourt, La Rouge-Eau 
Decouverte d'un ancien chemin en 1993 

District de Moutier 
293.002.93.2 
CN 1105; 580.550/233.430; 935 m 

Dans le prolongement du segment observe a la Cöte-des
Places, un autre tron~on a ete repere, lui aussi sur le trace 
Le Fuet-Bellelay. Une omiere etait visible sous Ja couche 
d 'humus. 

Documentation: 
P. Suter, C. Gerber, U. Liechti. 

Spiez, Faulensee/Strandweg 21 
Fund eines Apothekenfläschchens 

Amt Spiez 
339.010.92 
LK 1228; 620.170/169.500; 585 müM 

Im März 1992 überliess Peter von Tavel dem ADB ein 
gläsernes Apothekenfläschchen, das er in der Nähe der 
ehemaligen Columbakirche in Faulensee gefunden hatte. 
Die St. Columbakirche wurde 1961/62 anlässlich des Baus 
der reformierten Kirche Faulensee archäologisch unter
sucht. Es handelte sich dabei um eine Wallfahrtskapelle, 
die 1453 bereits baufällig war (capellam beate Columbe ... 
que quasi venit ad ruinam) und deren Ruinen 1892 abge
tragen wurden. Das unbeschädigte Glasfläschchen dürfte 
ins 15. oder 16. Jahrhundert zu datieren sein. 

Dokumentation: 
D. Gutscher. 

Literatur: 
Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums 41/42, 1961/1962, 
444-445. 
Ansgar Wildermann (Hrsg.), La visite des egl ises du diocese de Lau
sanne en 1453, Teil 1. Memoires et documents publies par la societe 
d'histoire de la Suisse romande 3e serie Bd. 20, Lausanne 1993, 93. 
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Abb. 192: Spiez, Faulensee/Strandweg 2 1. M. 1 :2. Apothekenfläsch
chen aus transparentem grünem Glas mit vereinzelten Bläschen. Stark 
ausgebogene Randlippe, eng eingezogener Hals, zyl indrischer Körper 
und dicker, leicht hoch gewölbter Boden. Höhe 8,1 cm, Durchmesser 
2 cm, Gewicht 20,2 g . - Fnr. 23028. - Typologische Datierung: 15./ 
16. Jahrhundert. - Literatur: Regula Glatz, Hohlglasfunde der Region 
Biel, Bern 1991, 50. 
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Abb. 193: Spiez, Schloss. Lage der Sondage im Burggraben 1992. 
M. 1:2000. 

Spiez, Schloss 
Dokumentation im äusseren Graben 1992 

Amt Niedersimmental 
339.009.1992 
LK 1207; 619.040/170.940; 569 müM 

Anlässlich der Sanierung der Abwasserleitung wurde im 
November 1992 nordöstlich der bestehenden Zufahrts
strasse zum Schloss Spiez im Burggraben ein Schacht aus
gehoben. Die Grabensohle konnte nicht erreicht werden. 
Neben der Spriessung konnten drei Auffüllschichten des 
Burggrabens beobachtet werden. Zuunterst liegt eine hu
mose Absetzschicht. Darüber folgen zwei Schuttschichten 
des 18. und 19. Jahrhunderts; sie sind zusammen 280 cm 
mächtig. 

Dokumentation: 
R. Glatz, A. Ueltschi , F. Rasder. 

Steffisburg, sog. Matter-Höchhus Nr. 17 
Rettungsgrabungen im Grossen Höchhus 1992 

Amt Thun 
448.004.1992 
LK 1207; 615.1701180.730; 590 müM 

Im Winter 1992 untersuchte der ADB den nordöstlichen 
Keller des Höchhus Nr. 17, weil eine Tieferlegung des 
Bodens vorgesehen war. Beobachtungen am aufgehenden 
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Abb. 194: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Situationsplan. M. 1: 10 000. 

Mauerwerk begleiteten die Arbeiten. Bereits 1989 wurde 
ausserhalb des kleinen Höchhus eine Bollensteinmauer 
dokumentiert (AKBE 3A, S. 251-252). 

Historische Notizen 
Das kleinere Höchhus (Nr. 15) hat im 14. Jahrhundert 
vermutlich der Familie von Kien als Wohnhaus und Zent
rum des herrschaftlichen Gerichtes gedient. Im frühen 
15. Jahrhundert soll das Anwesen in den Besitz der Berner 
Familie Matter gelangt sein. Die Matter waren eine ange
sehene Honoratiorenfamilie und versuchten eine ge
schlossene Herrschaft Steffisburg zu errichten. Der Berner 
Staatsmann Heinrich Matter soll 1480 das «Grosse Höch
hus» erbaut haben. Konrad Türst erwähnte 1497 /99 in 
seiner Beschreibung der Eidgenossenschaft: «Das hus 
Steffisburg des ritters und schulthes Matters/castrum Stef
fisburg possesio quiritis et consulis Matter». Nachdem das 
Freiburger Geschlecht d' Affry die Besitzung geerbt hatte, 
gelangten die Höchhüser 1514 bis 1545 über die von 
Wattenwyl und von Diesbach in den Besitz von Steffisbur
ger Landleuten. 

Archäologischer Bestand 
1992 waren im Keller keine mittelalterlichen Innenraum
schichten mehr erhalten. Der Boden muss spätestens nach 
1778 abgetieft worden sein. Mit 1778 ist der grosse, in den 
Boden eingelassene Vorratstopf datiert (Kat. 1). In der 
Nord- und Ostmauer konnten aber äl tere Fundamente 
erfasst werden, die möglicherweise zu einem Turm gehört 
hatten. Eine Bauaufnahme der Denkmalpflege von 1988 
(AKBE 3A, S. 252) hat ergeben , dass das grosse Höchhus 
wahrscheinlich zwei Kernbauten enthält, einer in der Süd-
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Abb. 195: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Grundriss des Kellers mit der Grube und dem in den Boden eingelassenen Gefäss. M. 1 :200. 

westecke und einer in der Nordostecke. Nach Abbruch des 
möglichen Turmes wurde die Lücke zwischen den Kern
bauten geschlossen und das Gebäude unter einem Dach 
vereint. Dieser Grossumbau fand laut Dendrodaten 1534 
statt, d.h. zur Zeit des Überganges aus patrizischem in 
Steffisburger Besitz. 

Der Vorratstopf von 1778 
In der Kellermitte war der grosse, zweihenklige Vorrats
topf eingegraben (Kat. 1). Er trägt die Inschrift «Georg 
Stephan ( ... ) 1778» in Engobenmalerei und zeigt somit, 
dass Henkelform, Leistenrand und einseitige, farblose Gla
sur ohne Engobe noch im späten 18. Jahrhundert geläufig 
gewesen sind. Einseitig glasierte Henkeltöpfe treten nicht 
selten in Fundkomplexen des 18. Jahrhunderts auf und 
müssen also nicht ins 15 ./16. Jahrhundert datiert werden 
(z.B. AKBE 4B, S. 257, Nr. 14; S. 357, Nr. 4). Der 
Vorratstopf wurde möglicherweise in den Boden eingegra
ben, als der Hafnermeister Christian Schweizer Besitzer 
des Höchhus Nr. 17 war (Ende 18. Jahrhundert bis 1815). 

Die Funde aus der Grube in der Nordostecke 
Unter den Funden ist vor allem auch der Inhal t einer 60 cm 
tiefen Grube in der Nordostecke des Kellers wichtig. Die 
Grube hat einen gut erhaltenen Fundkomplex geliefert, der 
insbesondere deshalb von Bedeutung ist, weil er aus der 
unmitte lbaren Umgebung des Töpfereizentrums Heim
berg-Steffisburg stammt, wo seit 1732 Töpfer nachgewie
sen sind. 
Recht zahlreich sind Gefässe mit weisser Engobe, kobalt
blauer Unterglasurmalerei und Transparentglasur (Kat. 7-
11). Sie ahmen mit ihrer blauen Verzierung Fayence bzw. 
Steingut nach. R. Wyss und R. Schnyder weisen dieses 
Geschirr der Werkstatt des David Andere aus Heimberg 
( 1810 bis 1873) zu. Die blauen Tupfen sind vermutlich mit 
dem Maihorn aufgetragen und verlaufen am Saum mit der 
Glasur. Diese Dekorart zeigen im Bemischen Historischen 
Museum zahlreiche Gefässe unterschiedlicher Form. Ein 
frühes Stück mit blauer Verzierung ist ein Krug, der neben 
der blauen Tupfenzier eine an Langnauer Keramik er
innernde Verzierung zeigt und die Aufschrift «Barbara 
Beyeler in der Hausmatt 1857» trägt (BHM 6937). 
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Offene Formen, 
5 3 14 

zweiseitig glasiert 

Offene Formen, 1 
einseitig glasiert 

Geschlossene Formen, 2 6 
zweiseitig glasiert 

Geschlossene Formen, 1 
einseitig glasiert 

Deckel 2 2 6 

Blumentöpfe 6 6 

Total 6 3 3 7 2 2 6 1 3 34 

Prozent 17% 9 % 9% 21 % 6% 6% 17% 3% 3% 9% 100% 

Abb. 196: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Statistik der Keramikränder aus der Grube im Keller. 

Unter den Funden in der Grube sind die Stücke mit gel
ber Glasur (Kat. 14- 16) typisch für das letzte Drittel des 
19. Jahrhunderts. Traditioneller Malhorndekor Heimber
ger Art ist hingegen relativ selten (Kat. 21, 24- 27), ebenso 
wie Porzellan und Steingut (Kat. 4 und 5). Steingut ist mit 
nur 3% aller Ränder vertreten, in Därstetten-Nidfluh (um 
1870) mit etwa 8% und in Bern-Rathausgasse mit 44% (in 
diesem Band S. 28, vor 1898). Wie in Därstetten-Nidfluh 
gibt es in unserer Kellergrube aber Gefässe mit Verlaufgla
suren und Beimischung von Hammerschlag (Kat. 18, 19). 
Alle Gefässe sind beidseitig glasiert, ausser zwei Stück 

Abb. 197: Steffisburg, Höchhus Nr. 17 . Gefässe mit kobaltblauer 
Malerei, mög licherweise aus der Werkstatt Andere im Heimberg, um 
1850 bis 1873 (Kat. 7- 11). 
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ohne Engobe (Kat. 28, 29). Überraschend zahlreich sind 
die Blumentöpfe, die einzigen gänzlich unglasierten Ge
fässe (Kat. 32-37). Ausserden Blumentöpfen sind zahlre i
che weitere Formen vertreten: ca. 3 Näpfe, 2 Tassen, ca. 8 
Teller, 4 Krüge, 1 Suppenschüssel, 6 Deckel, 2 Nachttöpfe, 
1 Vorratstopf und 1 Pfanne. 
Bei den übrigen Funden sind zunächst die grünen Zylin
derflaschen (Kat. 39~3) und die farblosen Arzneiflaschen 
(Kat. 45~9) bemerkenswert. Dieses Ensemble lässt sich 
gut mit den Glasflaschen von Därstetten-Nidfluh und 
Bern-Rathausgasse vergleichen und passt daher in die 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Einen terminus post quem 
liefern die 1886 erstmals hergestellten Maggi-Flaschen 
(Kat. 51, 52). Ins ausgehende 19. Jahrhundert verweist der 
Deckel einer Fahrradklingel (Kat. 54). Die ledernen Soh
len (Kat. 59- 60) sind die Reste früher, industriell gefertig
ter Schuhe und kommen um 1860 auf, datieren aber eher 
um 1880. 
Es ist zu vermuten, dass der Grubeninhalt von Steffisburg
Höchhus zwischen den Kellerfund aus Därstetten-Nidfluh 
(um 1870) und die Kellerfüllung von Bern-Rathausgasse 
1992 (vor 1898) zu datieren ist. Um 1890 war Johann 
Büchler Besitzer des «Grassen Höchhus», der das Haus 
vom 1875 verstorbenen Amtsrichter und Grossrat Chris
tian Büchler geerbt hatte. 

Dokumentation: 
D. Gutscher mit C. Jost und S. Rüegsegger. 

Dendrobericht: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Lederbegutachtung: 
S. und M. Volken, Gentle Craft, Lausanne. 



Literatur: 
Conradi Türst De Situ Confa:deratorum Descriptio, edd. Georg von 
Wyss/Hermann Wartmann, in: Quellen zur Schweizer Geschichte 
Bd. 6, Basel I 884, 1- 72, hier 9 und 30. 
Karl Friedrich Jseli, Die Hochhüser zu Steffisburg, Steffisburg 1979. 

Fundkatalog: 

Abb. 198: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Topf von 1778, in Kellermitte 
eingegraben. M 1:4. 

I Glasierte Keramik ohne Engobe. Vorratstopf. Bauchiges Gefäss 
von knapp 55 cm Höhe. Ausladender, profilierter Leistenrand und 
Flachboden; profilierter Bandhenkel mit Fingertupfen. Unter dem 
Hals Wellenband zwischen je drei Rillen. Aussen mit dem Malhum 
aufgemalte, weisse Schrift: «Georg Stephan ( ... ) 1778». Innen 
transparente Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41070. -In den 
Boden eingegraben in der Kellermitte. - Datierung: 1778. 

Abb. 199: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus dem Keller, 
Benützungsschichten (Nr. 2- 3) und Grube in der Nordostecke (Nr. 4-
10). M. 1:2. 

2 Dunkel engobierte Keramik. Kleiner Krug (] RS, 8 WS, 1 BS). 
Aufgestellter und aussen verdickter Rand, bauchiger Körper und 
Flachboden; profilierter Bandhenkel. Innen weisse Engobe, aussen 
schwarzbraune Engobe. Auf der Aussenseite weisser und grüner 
Malhorndekor. Transparente Glasur beidseitig. Ziegelroter Scher
ben. - Fnr. 41069-78, -79, -83, -85, -87, -89, -90, -96. - Aus: 
Benützungsschichten. - Datierung: 1. Hälfte 19. Jahrhundert. 

3 Rot engobierte Keramik. Tasse (2 RS). Ausladender Rand, ge
schwungene Wandung und abgesetzter Flachboden. Aussen 
schwarzbrauner Malhorndekor über beidseitiger roter Grund
engobe und unter beidseitiger transparenter Glasur. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 41060-14, -15. - Aus: Benützungsschichten. -
Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. - Literatur: Katrin und Ernst 
Roth-Rubi u.a., Chacheli us em Bode .... Der Kellerfund im Haus 
315 in Nidfluh, Därstetten - ein Händlerdepot, Wimmis 2000, 28. 

4 Porzellan. Schüssel (] RS). Leicht ausladender Rand und ge
schwungene Wandung. Beidseitig transparente Glasur. Glänzend 
weisser Scherben. - Fnr. 41061-24. - Aus: Grube in der Nordost
ecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

5 Steingut. Tasse oder Napf (1 RS, 2 WS, 1 BS). Aufgestellter Rand 
und abgesetzter Boden mit Standring. Unten gestempeltes Zeichen 
«3». Beidseitig transparente Glasur. Weisser, poröser Scherben. -
Fnr. 41066-22, -263, -259. - Aus: Grube in der Nordostecke. -
Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

6 Hell engobierte Keramik mit Unterglasurmalerei. Deckel (1 RS). 
Flacher Rand und ausgeprägter Falz. Beidseitig weisse Engobe und 
transparente Glasur. Aussen blaue, rote und schwarzbraune Unter
glasurmalerei. Beiger Scherben. - Fnr. 41066-164. - Aus: Grube in 
der Nordostecke. - Datierung: Etwa 1850 bis 1873 (Werkstatt 
David Andere aus Heimberg). - Literatur: Roth-Rubi (wie Kat. 3), 
6-9. 

7 Hell engobierte Keramik mit Unterglasurmalerei. Kleine Schüssel 
( 1 RS , 2 WS, 3 BS). Aufgestellter und aussen leicht gekehlter Rand, 
abgesetzter Flachboden. Beidseitig über weisser Engobe transpa
rent glasiert. Aussen Blümchendekor in kobaltblauer Malerei unter 
der Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41066-142, -154, -155, 
157, -158, -161. - Aus: Grube - Datierung: Etwa 1850 bis 1873 
(Werkstatt David Andere aus Heimberg). - Literatur: Roth-Rubi 
(wie Kat. 3), 10; Robert L. Wyss, Berner Bauernkeramik (Berner 
Heimatbücher 100- 103), Bern 1966, 40-41. 

8 Hell engobierte Keramik mit Unterglasurmalerei . Kleine Schüssel 
(3 RS). Aufgestellter, sich verjüngender Rand. Beidseitig über 
weisser Engobe transparent glasiert. Aussen Blümchendekor in 
kobaltblauer Unterglasurmalerei. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
41060-12, 41061-17, 41066-159. -Aus: Grube in der Nordostecke 
und Benützungsschicht. - Datierung: Etwa 1850 bis 1873 (Werk
statt David Andere aus Heimberg). - Literatur: Roth-Rubi (wie 
Kat. 3), 10; Wyss (wie Kat. 7), 40-41. 

9 Hell engobierte Keramik mit Unterglasurmalerei. Deckel (2 RS). 
Flacher Rand, kleiner Falz und konischer Körper; Knauf abgebro
chen. Beidseitig Transparentglasur über weisser Engobe und brau
ner Unterglasurmalerei. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41066-169, 
-170. - Aus: Grube in der Nordostecke und Benützungsschicht. -
Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

10 Hell engobierte Keramik mit Unterglasurmalerei. Krug (6 RS, 3 
WS, 4 BS). Aufgestellter, leicht verdickter Rand, zylindrischer 
Hals, schwach bauchiger Gefässkörper und leicht abgesetzter 
Flachboden; gezogene Schnauze und Henkelansatz. Beidseitig 
weisse Engobe, aussen am Hals blaue und braun-gelbe Untergla
surmalerei, die sich stellenweise grün verfärbt hat. Beidseitig 
Transparentglasur. Ziegelroter Scherben. Brennfehler (B lasenbil
dung). - Fnr. 41066- 143 bis -153, -166, -167 - Aus: Grube -
Datierung: Etwa 1850 bis 1873 (Werkstatt David Andere aus 
Heimberg) . - Literatur: Roth-Rubi (wie Kat. 3), 6 (Dekor) und 17-
18 (Form); Wyss (wie Kat. 7), 40-41. 

Abb. 200: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in 
der Nordostecke des Kellers. M. l :2. 
11 Hell engobierte Keramik mit Unterglasurmalerei. Suppenschüssel 

(8 RS, 3 WS, 7 BS). Dreiecksrand, zylindrischer Körper und leicht 
abgesetzter Flachboden; zwei gegenständige Griffe. Beidseitig 
weiss engobiert, aussen kobaltblaue Unterglasurmalerei . Beidsei
tig Transparentglasur. Ziegelroter Scherben. Vier in den Boden 
gebohrte Löcher (evtl. Zweitverwendung als Blumentopf). - Fnr. 
41066-129 bis -141, -174, -178 bis -180. -Aus: Grube-Datierung: 
Etwa 1850 bis 1873 (Werkstatt David Andere aus Heimberg) . -
Literatur: Roth-Rubi (wie Kat. 3), 6; Wyss (wie Kat. 7), 40-41. 

12 Hell engobierte Keramik mit farb iger Glasur. Topf (2 BS, 4 WS, 
Scherben passen nicht). Zylindrischer Körper mi t leicht abgesetz
tem Flachboden. Beidseitig weiss-gelbe Engobe, aussen brauner 
und grüner Malhorndekor. Transparente Glasur beidseitig . Ziegel
roter Scherben. - Fnr. 41060-18, 41061-9, -10, -12, 41066-163, 
-165. -Aus: Grube in der Nordostecke und Benützungsschicht. -
Datierung: J 9. Jahrhundert. 

13 Dunkel engobierte Keramik. Krug (2 RS, 9 WS, 1 BS, Scherben 
passen nicht). Aufgestellter Rand und leicht abgesetzter Flach
boden. Ansatz der gezogenen Schnauze und des Henkels. Aussen 
braune Engobe. Transparente Glasur beidseitig. Ziegelroter Scher
ben. -Fnr. 41061-1 bis -4, 41066-57 bis -64. -Aus: Grube in der 
Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

14 Gelb engobierte Keramik. Krug (5 RS, 5 WS, l BS). Aufgestellter, 
leicht ausbiegender Rand, s-förmig geschwungener Gefässkörper 
und leicht abgesetzter Flachboden; gezogene Schnauze und Hen
kelansatz. Beidseitig über gelber Engobe transparente Glasur. Zie
gelroter Scherben. Im Boden nachträglich angebrachtes - Fnr. 
41066-93 bis -96, -99, -100, -1 02 bis -107. - Aus: Grube in der 
Nordostecke. - Datierung: Um 1860/80. - Literatur: Roth-Rubi 
(wie Kat. 3), 17-18. 

15 Gelb engobierte Keramik mit farbiger Glasur. Tasse (5 RS, 1 WS, 
I BS). Aufgestellter Rand, geschwungener Körper und abgesetzter 
Hohlboden; Henkelansatz. Beidseitig weisse, am Rand braune 
Engobe. Gelb-beige Glasur beidseitig. Ziegelroter Scherben. -Fnr. 
41061-13 bis -16, 41066-66, -67. -Aus: Grube in der Nordostecke 
und Benützungsschicht. - Datierung: Um 1875. - Literatur: Ähn
liche Form: Roth-Rubi (wie Kat. 3), 32. 

16 Gelb engobierte Keramik. Kleine Schüssel (3 RS, 1 BS). Auf
gestellter Rand. Beidseitig über gelber Engobe transparente Glasur. 
Ziegelroter Scherben.-Fnr. 41066-92, -97, -98, -101.-Aus: Grube 
in der Nordostecke. - Datierung: 3. Drittel 19. Jahrhundert. 

Abb. 201: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in der 
Nordostecke des Kellers. M. l :2. 
17 Rot engobierte Keramik. Schüssel (8 RS, 3 BS). Aufgestellter, sich 

verjüngender Rand , leicht abgesetzter Flachboden. Beidseitig rote 
Engobe, innen weisser Malhorndekor und am Rand schwarzbrau
ner Malhorndekor. Transparente Glasur beidseitig(?). Innen keine 
Glasur erhalten. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41060-5, 41061-7, 
-8,41066-15 bis-20,41068-2.-Aus: Grube in der Nordostecke und 
Benützungsschicht. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

18 Keramik mit Verlaufglasur. Schüssel (6 RS, 2 BS). Aufgestellter 
und aussen leicht gekehlter Rand, leicht abgesetzter Flachboden. 
Beidseitig über roter Engobe transparent glasiert mit schwarzbrau
nen Flecken (Verlaufglasur mit Hammerschlag?). Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 41066-47 bis 56. - Aus: Grube in der Nordost
ecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. -Literatur: Roth-Rubi 
(wie Kat. 3), 12. 

Fortsetzung S. 140. 
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j Benützungsschichten im Keller I 

1:4 

Abb. 198: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Topf von l 778, in Kellermitte eingegraben. M. 1 :4. 
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Abb. 199: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus dem Ke ller, Benützungsschichten (Nr. 2-3) und Grube in der Nordostecke (Nr. 4-10). 
M . 1:2. 
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Abb. 200: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in der Nordostecke des Kellers. M. 1 :2. 
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Abb. 201 : Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in der Nordostecke des Kellers. M. 1:2. 
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Abb. 204: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in der Nordostecke des Kellers. M. 1:2. 
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Abb. 205 : Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in der Nordostecke des Kellers. M. 1:2. 
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Abb. 206: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in der Nordostecke des Kellers. M. J :2. 
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Abb. 207: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in der Nordostecke des Kellers. M. 1 :2. 
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Abb. 208: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in der Nordostecke des Kellers. M. 1 :2. 

Fortsetzung von S. 129. 

19 Hell engobierte Keramik. Nachttopf (7 RS, 16 WS, 4 BS). Aus
ladender, auf der Oberseite mit einer Rille profilierter Rand, bau
chiger Körper und leicht abgesetzter Flachboden, profi lierter 
Bandhenkel. Beidseitig über weisser Engobe transparent glasiert 
mit braunem Sprenkelmuster aussen (Hammerschlag in der Gla
sur?). Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41066-172, -176, -179, -182 
bis - 186, -189 bis -192, - 194 bis -200, -202 bis -207. - Aus: 
Grube - Datierung: Vor bzw. um 1875. 

20 Rot engobierte Keramik. Nachttopf (5 RS, 6 WS, 2 BS). Ausladen
der Rand, bauchiger Körper und leicht abgesetzter Flachboden, 
Ansatz eines profilierten Bandhenkels. Innen über weisser, aussen 
über rot-brauner Engobe transparent glasiert. Ziegelroter Scher
ben. - Fnr. 41066-114 bis -125, -127. -Aus: Grube in der Nordost-

140 

ecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. - Literatu r: Regula 
Glatz/Daniel Gutscher, Burgdorf. Ehemaliges Siechenhaus, Bern 
1995, Kat. 49. 

Abb. 202: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in 
der Nordostecke des Kellers. M. 1 :2. 
21 Dunkel engobierte Keramik («Heimberg») . Deckel (4 RS, 3 WS). 

flacher Rand , ausgeprägter Falz und runder, oben abgeflachter 
Körper; runder Knauf. Innen weiss, aussen schwarzbraun engobiert 
mit gelbem, grünem und weissem Malhorndekor aussen. Transpa
rente Glasur beidseitig. Ziegelroter Scherben. -Fnr. 41066-108 bis 
-113 . - Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: Um 1800? -
L iteratur: Roth-Rubi (wie Kat. 3), 5. 

22 Rot engobierte Keramik. Kleine Schüssel (2 RS). Aufgestellter, 
leicht einbiegender Rand. Beidseitig über ziegelroter Engobe trans-



parente Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41066-81, -82. -Aus: 
Grube in der Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte J 9. Jahrhundert. 

23 Rot engobierte Keramik. Kleine Schüssel (lRS). Nur wenig aus
ladender, kantig profilierter, oben flach abgestrichener Kragen
rand. Beidseitig hellbeige engobiert. Transparent rote Glasur innen. 
Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41061-20. -Aus: Grube in der Nord
ostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

24 Keramik mit Verlaufglasur. Deckel (1 RS). Flacher Rand und 
ausgeprägter Falz. Beidseitig rote Grundengobe, aussen weisser 
Malhorndekor. Transparente Glasur mit schwarzen Verlaufflecken 
(Hammerschlag?) beidseitig. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41066-
12. - Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 
19. Jahrhundert. 

25 Rot engobierte Keramik. Tasse (l RS). Verdickter, ausbiegender 
Rand. Beidseitig über roter Grundengobe transparente Glasur, 
aussen mi.t weissem Malhorndekor. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
41066-79. -Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: 2 . Hälfte 
19. Jahrhundert. 

26 Rot engobierte Keramik. Schale (2 RS). Aufgestellter Rand. Beid
seitig rote Engobe, innen mit weissem und schwarzbraunem Mal
horndekor. Transparente Glasur beidseitig. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 41066-13, -80. -Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: 
2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

Abb. 203: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in 
der Nordostecke des Kellers. M. 1:2. 
27 Rot engobierte Keramik. Deckel (5 RS, 3 WS). Dreieckiger, oben 

gekehlter Kragenrand, konvexer Körper, flache Oberseite mit pro
fil iertem Bandgriff. Auf der Achse des Griffes am Körper zwe.i 
kleine Durchlochungen. Aussen über roter Engobe weisser und 
schwarzbrauner Malhorndekor. Transparente Glasur aussen. Zie
gelroter Scherben. Löcher und Reste von vier alten Flickklammern. 
- Fnr. 41066-1 bis -9. - Aus: Grube in der Nordostecke. - Datie
rung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. - Literatur: Roth-Rubi (wie Kat. 3), 
21. 

Abb. 204: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in 
der Nordostecke des Kellers. M. 1 :2. 
28 Glasierte Keramik ohne Engobe. Henkeltopf (9 RS, 15 WS, 1 BS). 

Verdickter, aufgestellter Rand, Deckelfalz aussen, bauchiger Kör
per und Flachboden; zwei gegenständige, am Deckelfalz ansetzen
de profilierte Bandhenkel. Transparente Glasur innen. Ziegelroter 
Scherben mit schiefrigem Bruch. Mit Movital gefestigt. - Fnr. 
41066-22 bis -46. - Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: 
Spätes 18. Jahrhundert, um 1800? - Literatur: Regula Glatz/Daniel 
Gutscher/WalterThut, Bäriswil. Röhrenhütte. Grabungen und Bau
untersuchungen 1988- 1990, in: AKBE 4B, 177-211, hier 191 
(2. Hälfte 18./1. Hälfte 19. Jahrhundert). 

29 Glasierte Keramik ohne Engobe. Kleiner Teller (4 RS, 2 BS) 
Aufgestellter Rand und Flachboden. Innen transparent glasiert. 
Ziegelroter Scherben mit braunen Magerungskörnern. - Fm. 
41066-68 bis -74. -Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: 
2 . Hälfte 19. Jahrhundert. 

30 Glasierte Keramik ohne Engobe. Pfanne (1 Griff mit Rand). Ver
dickter, aussen leicht profilierter Leistenrand(?) mit profiliertem 
Hohlgriff. Beidseitig (ausser am Griff) transparente Glasur. Ziegel
roter Scherben. - Fnr. 41066-257. - Aus: Grube in der Nordost
ecke. - Datierung: 19. Jah rhundert. 

Abb. 205: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in 
der Nordostecke des Kellers. M. 1 :2. 
3 L Braun engobierte Keramik. Deckel (7 RS, 2 WS). Flache, ovale 

Deckplatte mit einfacher, aufgelegter Leiste; Griffansatz. Über rot
brauner Engobe honigbraune (?) Glasur. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 4!073-3, 4!066-242 bis -249, -251. - Aus: Grube in der 
Nordostecke und Benützungsschicht. - Datierung: 2. Hälfte 
19. Jahrhundert. 

32 lrdenware. Blumentopf (2 RS, 2 WS , 1 BS). Aufgestellter Rand und 
gelochter Hohlboden. Ziegelroter Scherben. -Fnr. 4!061-29, -31, 
-34, -35, 41066-220. - Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: 
2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

33 Irdenware. Blumentopf ( 1 RS, 1 WS, 1 BS). Aufgestellter Rand. 
Beige-oranger Scherben. - Fnr. 41061-30, -32, 41066-219. -Aus: 
Grube in der Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

34 lrdenware. Blumentopf (3 RS, 2 WS, 1 BS). Aussen verdickter, 
unprofilierter Leistenrand und gelochter Flachboden. Beige-oran-

ger Scherben. - Fnr. 41066-209, -213 bis -2 15, -233, -238. -Aus: 
Grube in der Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

35 Irdenware. Blumentopf (l RS , 4 WS, 2 BS). Aussen verdickter, 
unprofilierter Leistenrand und gelochter Flachboden. Ziegelroter 
Scherben. -Fnr. 41066-21 1, -212, -216, -226, -234, -235, -237. -
Aus: Grube in der Nordostecke. -Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhun
dert. 

36 lrdenware. Blumentopf (1 RS, 1 WS, 1 BS). Aussen verdickter, 
unprofilierter Leistenrand. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41070-1, 
-3, 4!071-1. -Aus: Inhalt von Vorratstopf. - Datierung: 2. Hälfte 
19. Jahrhundert. 

37 lrdenware. Blumentopf (3 RS, 1 WS). Aussen verdickter, unprofi
lierter Leistenrand. Hellbeiger Scherben. - Fnr. 41060-29, 41061-
25, -27, 41066-228. -Aus: Grube in der Nordostecke und Benüt
zungsschicht. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

Abb. 206: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in 
der Nordostecke des Kellers. M. 1 :2. 
38 Hohlglas. Grosse Kugelflasche (zahl reiche Scherben, nicht zusam

mengesetzt). Verdickter, ausbiegender Rand, kurzer Hals, grosser, 
bauchiger Körper und hochgestochener Boden. Hellgrünes, sehr 
dickes Glas mit Blasen. - Fnr. 41064. - Aus: Grube in der Nordost
ecke. - Datierung: Seit 16. Jahrhundert. - Literatur: Regula Glatz, 
Hohlglasfunde der Region Biel. Zur Glasproduktion im Jura, Bern 
1991, Kat. 351-356. 

39 Hohlglas. Flaschenboden (1 BS). Leicht hochgewölbter Boden . 
Grünes Glas. - Fnr. 41064-24. -Aus: Grube in der Nordostecke. -
Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

40 Hohlglas. Flaschenboden (l BS). Weit hochgestochener Boden. 
Brau-grünes Glas. - Fnr. 41064-32. - Aus: Grube in der Nordost
ecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

41 Hohlglas. Flaschenhals ( 1 RS). Verdickte Lippe. Grünes Glas mit 
Blasen. - Fnr. 41064-29. - Aus: Grube in der Nordostecke. -
Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

42 Hohlglas. Flaschenhals (1 RS, 2 WS) . Wandungsansatz und ver
dickte Lippe. Grünes Glas . - Fnr. 41064-28. - Aus: Grube in der 
Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

43 Hohlglas . Flaschenhals ( 1 RS , 1 WS). Wandungsansatz und ver
dickte Lippe. Grünes Glas mit Blasen. -Fnr. 41064-30, -31. -Aus: 
Grube in der Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

Abb. 207: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in 
der Nordostecke des Kellers. M. 1:2. 
44 Hohlglas. Flaschenboden (1 BS). Massiver, leicht ovaler Flach

boden. Farbloses Glas. - Fnr. 41064-9. -Aus: Grube in der Nord
ostecke. - Datierung: 19. Jahrhundert. 

45 Hohlglas. Flaschenhals ( 1 RS). Annähernd zylindrischer Hals, 
scharf abgestrichene Randlippe und Ansatz des rechteckigen (?) 
Körpers. Farbloses Glas. - Fnr. 41064-4. - Aus: Grube in der 
Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

46 Hohlglas. Flaschenhals ( 1 RS). Zylindrischer Hals mit nach aussen 
geschlagener Lippe, zylindrischer Körper. farbloses Glas. - Fnr. 
41064-5. - Aus: Grube in der Nordostecke. -Datierung: 2. Hälfte 
l 9 . Jahrhundert. 

47 Hohlglas. Flaschenboden (1 BS). Zylindrischer Körper und leicht 
hochgewölbter Boden mit eingeprägter Zahl 75 . Farbloses Glas. -
Fnr. 41064-11. - Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: 
2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

48 Hohlglas. Flaschenfragment (! RS, 1 WS, 1 BS). Zylindrischer 
Hals und Körper, nach aussen geschlagene Lippe und leicht hoch
gewölbter Boden mit eingeprägter Zahl 50. Das Volumen entspricht 
ungefähr 50 ml. Farbloses Glas. - Fm. 41064-6, -10, -23. - Aus: 
Grube in der Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

49 Hohlglas . Fläschchen. Zylindrischer Hals, annähernd zylindrischer 
Körper, nach aussen geschlagene Lippe und leicht hochgewölbter 
Boden. Schwach grünes Glas . - Fnr. 41064-1 . - Aus: Grube in der 
Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

50 Hohlglas. Fläschchen. Nach aussen geschlagene Lippe, vierkanti
ger Körper und leicht hochgewölbter Boden mit dem Ansatz eines 
abgeschlagenen Zapfens. Schlecht lesbare Reliefschrift auf der 
Vorderseite: «LEBENS/ESSENZ/VERFERTIGT/IN/AUGS
BURG/VON/J. G. KIESOW/CHURBAYR./RATH U. DR./MIT 
ROM./KAISERL. MAI./ALLERGNAE/DJGSTEM/PRIVILE
GIO». - Fnr. 41064-2. -Aus: Grube in der Nordostecke. - Datie
rung: ab 1764 (Datum des kaiserlichen Privilegs für Johann Georg 
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Kiesow. Freundlicher Hinweis von L. Frascol i nach einem identi
schen Fund aus Obergasse 7- 13 in Winterthur). 

51 Hohlglas. Zapfen. Flacher Deckel mit bauchigem Zapfen. Auf der 
Oberseite Reliefschri ft: «MAGGI». Rotbraunes Glas. - Fnr. 
41061-44. - Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: Ab 1886. 
- Literatur: Harmut Vini;on (Hrsg.), Frank Wedekinds Maggi-Zeit, 
Darmstadt 1995. 

52 Hohlglas. Flaschenboden (1 BS). Leicht hochgewölbter Boden mit 
Reliefschrift: «MAGGI». Rotbraunes Glas. - Fnr. 41064-45. - Aus: 
Grube in der Nordostecke. - Datierung: Ab 1886. - Literatur: wie 
Kat. 51. 

53 Buntmetall. Schuppenanige Riemen- oder Stoffbeschläge unter
schiedlicher Form (insgesamt 13 Stück). Gestanzte Blechstücke 
mit je zwei Löchern und einem eisernen (?) Klammerbügel. -
Fnr. 41067. - Aus: Grube in der Nordostecke. 

54 Buntmetall. Deckel einer Fahn-adklingel. Auf der Oberseite Relief
verzierung (drei Fischblasen), innen Gewinde. - Fnr. 41061-43. -
Aus: Grube in der Nordostecke . - Datierung: Spätes 19. Jahrhun
dert. 

55 Buntmetall. Fragment eines Zirkels. Zwei miteinander verschraub
te Bügel, der eine mit Einsatz für e inen Stift. -Fnr. 41067-38. -Aus: 
Grube in der Nordostecke. 

Abb. 208: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Kleinfunde aus der Grube in 
der Nordostecke des Kellers . M. l:2. 
56 Holz. Bürste. Zwei, ehemals mit 7 Bronzestiften zusammengenie

tete Platten. Die untere mit Rillen und Löchern für die Haare. - Fnr. 
41063-6. - Aus: Grube in der Nordostecke. - Datierung: 2. Hälfte 
19. Jahrhundert. 

57 Wetzstein. -Fnr. 41063-4. Weiteres ähnliches Fragment: 41063-5. 
- Aus: Grube in der Nordostecke . - Datierung: 2. Hälfte 
19. Jahrhundert. 

58 Wetzstein. - Fnr. 41063-3 . - Aus: Grube in der Nordostecke. -
Datierung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

59 Leder. Frühe, industriell gefertigte, genagelte Schuhsohle. Begut
achtung durch S. und M. Volken, Lausanne. - Fnr. 41063. - Aus: 
Grube in der Nordostecke. - Datierung: Um 1860 bis 1890. 

60 Leder. Absatz eines Nagelschuhs aus mindestens sechs Lagen. 
Begutachtung durch S. und M. Vol.ken, Lausanne. - Fnr. 4 !063. -
Aus: Grube in der Nordostecke. 

Münze (Susanne Frey-Kupper) 

Bern, Stadt 

M l Bern, Halbbatzen, 1778. 

Vs.: [MON]ETA · RE!PUBLICJE · BERNENS[IS (Zwischenzeichen)] 
verziertes Berner Wappen; in Linienkreis; aussen Perlkreis. 

Rs.: DOMINUS (sechsblättrige Rosette) PROVIDEBIT 
Ankerkreuz mit Blumenverzierungen in den Winkeln, unten die 
Jahrzahl zwischen zwei Verzierungen; in Linienkreis; aussen Perl
krei s. 

Abb. 209: Steffisburg, Höchhus Nr. 17. Bern, Halbbatzen, 1778. 

Jean-Paul Divo/Edwin Tobler, Die Münzen der Schweiz im 18. Jahr
hundert, Zürich- Luzern 1974, S. 97, Nr. 525 p. 

BI 1,43 g 22,3-22,5 mm 360° A 2/2 K 3/3 

Bern.: Die Jahrzahl ist im Schräglicht schwach erkennbar. 

Fundzusammenhang: Benützungsschichten. 

lnv. Nr. ADB 448.0379 Fnr. 41069 SFI 939-4.1 : 1 
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Täuffelen, Burrirain 3a 
Kurzdokumentation einer Teuchelleitung 1992 

Amt Nidau 
327.000.92.1 
LK 1145; 582 .1101212.840; 470 müM 

Beim Bau eines Telefonleitungs-Schachtes 1992 wurde in 
1,3 m Tiefe eine Holzteuchel-Leitung angegraben. Die 
weitgehend zerstörten Reste wurden kurz dokumentiert. 
Im Teuchel stecken Kupplungen aus Eisenrohr. Eine 
Dendrodatierung blieb erfolglos, eine Datierung in die 
Frühe Neuzeit oder ins 19. Jahrhundert ist aber wahr
scheinlich. Gemäss Aussagen von Anwohnern soll die 
Leitung im Burrirain früher wiederholt angeschnitten 
worden sein. 

Dokumentation: 
J. Winiger, U. Kindler. 

. ... .... :---
Abb. 210: Täuffelen, Burrirain 3a/Kleemattweg 5. Lage der 1992 
entdeckten Wasserleitungen. M. 1: 10 000. 

Täuffelen, Kleemattweg 5 
Kurzdokumentation einer Wasserfassung 1992 

Amt Nidau 
327.000.92.2 
LK 1145; 581.7201212.470; 460 müM 

Beim Bau eines Biotopes wurde 1992 ein aus Sandstein
und Kalkplatten gefügter Kanal angeschnitten und kurz 
dokumentiert. Eine aus Zementmörtel gefertigte Zunge 
am Südost-Rand bildete das Ende des Kanals. Wahr
scheinlich handelt es sich um eine Wasserfassung des 
19. Jahrhunderts. 

Dokumentation: 
U. Kindler. 



Thon, Bälliz 22 
Stadtmauer-Dokumentation 1993 

AmtThun 
451.140.93.l 
LK 1207; 614.348/178.700; 556 müM 

Beim Aushub für eine doppelgeschossige Unterkellerung 
konnten 1993 Reste der Stadtmauer dokumentiert werden. 
Das 724 cm lange und 190 cm breite Mauerstück bestand 
ausschliesslich aus Kieseln. Es handelte sich um eine 
zweischalige Mauer, wobei die Schalen aus grossen und 
der Kern aus kleineren Steinen gebildet waren. Die äussere 
Schale gegen Südwesten war frei auf gemauert; ihre Unter
kante lag auf 555.40 müM. 
Die Mauer ist bis in eine Höhe von 140 cm erhalten. Der 
Mörtel ist schlecht erhalten , zum Teil nur noch als Sand 
mit Kieslchen; der Kalk ist völlig ausgeschwemmt. Das 
Mauerfragment wurde zum Abbruch freigegeben, denn 
umfangreiche Unterfangungen wären nötig gewesen, um 
die Mauer mitten im ersten Untergeschoss zu erhalten. 
Ferner stand sie durch Flickungen, Abbrüche und Auswa
schungen in allzu schlechtem Zustand. 

Abb. 212: Thun, Bälliz 22. Die Stadtmauer während des Aushubes, 
Blick nach Osten. 

Die Stadtmauer verläuft in den Fassaden der Nachbarhäu
ser Bälliz 20 und 24 weiter. Es handelt sich um die 
Befestigung der zweiten kiburgischen Stadterweiterung. 

Abb. 211: Thun. Lage der archäologischen Untersuchungen 1992 und 1993. M. l:3000. J Bälliz 22, 2 Grabenstrasse, 3 Obere Hauptgasse 80, 
4 Rathaus, 5 Untere Hauptgasse 7. 
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Abb. 213: Thun, Bälliz 22. Links: Grundriss mit dem Verlauf der Stadtmauer. M. l :500. Rechts: Ansicht der Stadtmauer nach Osten. M. 1: 100. 

Sie umfasste das Bälliz, einen über 500 m langen Gassen
zug am linken Aareuf er. Die Befestigung besass zwei 
Stadttore - das Allemd- und das Scherzligtor - und meh
rere Halbrundtürme. Die Stadterweiterung des Bälliz ist 
vor 1308 zu datieren und fällt möglicherweise mit dem 
Herrschaftsantritt des Grafen Eberhard von Neu-Kiburg 
1273 zusammen. Im Jahr 1315 wurde sie novum suhurbi
um de Thuno, Laussannensis dyocesis (neue Vorstadt von 
Thun in der Diözese Lausanne) genannt. 
Das Bälliz war während 400 Jahren nur bei Hochwasser 
eine Insel. Der Stadtgraben vor der Bälliz-Mauer dürfte 
meistens trocken gelegen sein. Erst 1720 bis 1725 (nach 
der Kanderkorrektion 1711 bis 1714) wurde das Bett der 
«Äusseren Aare» zum Schutz der Stadt vor Überschwem
mungen angelegt. Damals erhielt das Bälliz seinen heuti
gen Charaktei· als Aareinsel. 

Dokumentation : 
R. Glatz, A. Ueltschi, N. Streit. 

Literatur: 
Peter Küffer, Die Bällizbefestigung, in: Historisches Museum Schloss 
Thun 1979, 4-21. 
Paul Hofer, Die Stadtanlage von Thun, Thun 1981 , 103- 106. 
Regula Glatz/Daniel Gutseber, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen, 
(Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich 1996, 88-92. 

Thun, Grabenstrasse 
Stadtmauer-Dokumentation 1993 

Amt Thun 
451.130.93.3 
LK 1207; 614.5001178.950; 562 müM 

Im Zuge von Kanalisationssanierungen in der Graben
strasse wurde die ehemalige Grabengegenmauer der 
Stadtbefestigung dokumentiert. 
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Abb. 214: Thun, Grabenstrasse. Verlauf der 1993 entdeckten Graben
gegenmauer. Die Lage der inneren Grabenmauer ist noch nicht be
kannt. M. 1 :500. 



Abb. 215 : Thun, Grabenstrasse. Tm Vordergrund die Grabengegen
mauer, im Hintergrund die Stadtmauer, Blick nach Südwesten. 

Abb. 216: Thun, Grabenstrasse. Die Front der Grabengegenmauer, 
Blick nach Norden. 

Die 100-130 cm dicke, einschalige und an die äussere 
Grabenwand gesetzte Mauer verläuft im Abstand von 13 m 
parallel zur Stadtmauer. Sie konnte auf einer Länge von 
55 m und eine Höhe von 1,4 m (8-9 Lagen) beobachtet 
werden. Die Grabensohle wurde nicht erreicht. Die relativ 
lagig gefügte Mauerschale besteht aus Bruchsteinen und 
Kieseln; im Kern finden sich auch einzelne Backsteine. 
Die Grabenmauer gehört zur Befestigung der Unterstadt, 
der «alten Neuenstadt». Es handelt sich um die erste 
kiburgische Stadterweiterung, die wahrschein lich Graf 
Hartmann V. bei seinem Hen-schaftsantritt 1250 veranlasst 
hat. 

Dokumenlation: 
R. Glatz, M. Portmann. 

Literatur: 
Regula Glatz/Daniel Gutscher, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2 : Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen, 
(Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich l 996, 88-92. 

Thun, Obere Hauptgasse 80 
Dokumentation eines Turmfundamentes 1992 

Amt Thun 
451.120.92 .1 
LK 1207; 614.7751178.520; 563 müM 

Beim Lifteinbau im Haus Obere Hauptgasse 80 wurden 
Fundamentreste der Stadtbefestigung freigelegt und doku
mentiert. Die Mauer ist an dieser Stelle wahrscheinlich gut 
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Abb. 217: Thun, Obere Hauptgasse 80. Grundriss der 1992 entdeckten 
Fundamentreste und ihre Interpretation anhand der Befestigung der 
Lauitorvorstadt nach C. Fisch 1813/14. M. 1:500. 
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2 m breit; die gesamte Mauerstärke konnte aber nicht 
erfasst werden. Die einzige erfasste Mauerschale besteht 
aus grob behauenen Tuffsteinen mit einzelnen Schiefem. 
Der Kern ist aus Kieseln sowie Bruchsteinen unterschied
licher Grösse gefügt. Die erhaltene Höhe beträgt über 
150 cm in bis zu acht Lagen, wobei die untersten drei bis 
vier Lagen das Fundament bilden. Vor die äussere Mauer
schale wurde im späten 19. Jahrhundert eine Kellermauer 
gestellt. 
Die Mauer dürfte die Reste der Stadtmauer und des an
schliessenden Pulver- oder Schwarzturmes darstellen, 
der bis 1894 an dieser Stelle gestanden sein muss . Der 
Schwarzturm stand - nach dem Stadtplan von C. Fisch 
1813/14-amrechten Ufer beim Ausfluss der Aare aus dem 
Thunersee und bildete das Südende der Befestigung der 
Lauitorvorstadt. Sie reichte bis zum natürlichen Einschnitt 
des Kratzbaches im Osten vor der Stadt. Die Lauitorvor
stadt wurde nicht vor der Befestigung des Bälliz um
mauert. Sie gehört daher frühestens zur zweiten kiburgi
schen Stadterweiterung, vielleicht aber erst in das 14. Jahr
hundert. 

Dokumentation: 
A. Ueltschi , M. Leibundgut. 

Literatur: 
Paul Hofer, Die Stadtanlage von Thun, Thun 1981, 91 und 122. 
Regula Glatz/Dan iel Gutscher, Kanton Bern, in: Stadt- und Land
mauern Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darste llungen, 
(Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH 
Zürich 15), Zürich 1996, 88. 
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- Bauuntersuchung 1994/ 1995 

Thun, Rathaus 
Baubegleitende Untersuchungen 1993 bis 1995 

Amt Thun 
451.130.1993 .01 /451.130.1995.02 
LK 1207; 614.50311 78.704; 557 müM 

Die Unterfangung der südöstlichen Pfeiler der Rathaus
laube sowie die Unterfangung der aareseitigen Südwest
mauer erforderten baubegleitende Untersuchungen. In 
einer mächtigen Planieschicht - möglicherweise des 
13. Jahrhunderts - verläuft eine Holz-Wasserleitung. 
Darüber liegen verschiedene Platzniveaus. Der Eckpfeiler 
gehört zur Erweiterung des Rathauses J 585. 
Die Bauarbeiten und die archäologischen Untersuchungen 
wurden bis 1995 fortgesetzt (Fundbericht folgt im entspre
chenden Band AKBE). 

Dokumentation: 
E. Nielsen. 

Thun, Untere Hauptgasse 7, «Ochsen» 
Fassadendokumentation 1993 

Amt Thun 
451.130.93.2 
LK 1207; 614.520/178.775; 550 müM 

Nach einer behördlichen Baueinstellung auf Intervention 
der Kantonalen Denkmalpflege mussten die des Verputzes 
beraubten Fassaden dokumentiert werden. Es handelt sich 
um das ehemalige Gasthaus «Ochsen». 
An der östliche Fassade, die gegen die Untere Hauptgasse 
gerichtet ist, zeigten sich die Reste eines mindestens 8,2 m 
breiten und 7 ,2 m hohen Kernbaus. Er war wahrscheinlich 
schon dreigeschossig. Auf etwa 3 m Höhe liegen die Bänke 
einer Fensterreihe; vier Laibungen sind erhalten. 
Dieser Kernbau wurde umgebaut und gegen Süden erwei
tert. An der Ostfassade zeigt sich ein 3,6 m breiter Rieg
anbau in den beiden Obergeschossen. Die gleiche Kon
struktion ist auf der gesamten Südfassade in einer Länge 
von 17,5 m zu verfolgen. Es handelt sich um einen sehr 
sogfältig gefügten, geschossweise abgebundenen Holz
bau. Von der Riegkonstruktion wurden sechs Holzproben 
(fünf Fichten, eine Tanne) genommen. Drei Prohen l iessen 
sich korrelieren und mit Endjahr 1529 datieren (ohne 
Splint und Rinde). Der Riegbau wurde also nicht vor 1530 
errrichtet. 

Dokumentation: 
U. Bertschinger. 

Dendrobericht: 
H. Egger, Boll -Sinneringen. 

Abb. 21 8: Thun, Rathaus. Etappen der archäologischen Ausgrabungen und Bauuntersuchungen 1989-1995. M. 1 :500. 

146 



564 .00 

562.00 

560.00 
müM 

0 

- Kernbau 

5m 
C] Riegbau nach 1529 

Abb. 219: Thun, Untere Hauptgasse 7. Ostfassade mit Resten des Kernbaus. M. 1 :150. 
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Abb. 220: Thun, Untere Hauptgasse 7. Südfassade mit der Riegkonstruktion nach J 529. M. l: 150. 

Thunstetten, Schloss 
Gartenarchäologische Sondierungen 1993 

Amt Aarwangen 
034.005.1993 
LK 1128; 623.900/228.350; 506 müM 

Das 1711 bis 171 3 durch den französischen Architekten 
Joseph Abeille für Hieronymus von Erlach erstellte 
Schloss besitzt eine mehrfach veränderte Gartenanlage, 
die saniert werden musste. Die Denkmalpflege strebte eine 
Rückführung in den ursprünglichen Zustand an. Es ging 
darum abzuklären, ob der 1715 auf dem Deckengemälde 
des Hauptsaales von Joh. Brandenberg dargestellte Garten 
Ideal oder Ausführung sei. 

Im Frühling 1993 betrieb der ADB mittels zehn Sondagen 
Gartenarchäologie. Dadurch konnte bewiesen werden, 
dass Joh. Brandenbergers Darstellung im Wesentlichen 
der tatsächlich ausgeführten barocken Gartenanlage ent
spricht. 
Im Schnitt K (Steinsetzung 4) südlich des Schlosses fand 
sich unter anderem Fayence-Ofenkeramik des 18. Jahr
hunderts, die zur Ausstattung des Schlosses gehört haben 
kann (z.B. der von Peter Gnehm bemalte Kachelofen von 
1749). Im weiter vom Schloss entfernten Schnitt B fand 
sich grün glasierte Ofenkeramik, die typologisch älter 
als das 1711 bis 1713 erbaute Schloss ist. Bei der Fund
schicht dürfte es sich allerdings um eine j üngere Störung 
handeln, sodass wir nicht wissen, woher die Ofenkeramik 
kommt. 
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Abb. 221: Thunste tten, Schloss. Blick vom Schloss über den Garten 
nach Nordosten. Im Vordergrund Sondage G. 

[ Schnitt B, Schicht 13 [ 

c~ 
\ 

[ Schnitt K, Schicht 4 [ 

1 1 
4 

Dokumentation: 
Th. lngold, V. Leistner, M. Baumgartner 

Fundkatalog: 
Abb. 222: Thunstetten, Schloss. Ofenkeramik aus dem Schlossgarten. 
M. 1:2. 
I Ofenkeramik. Ges imskachel-Fragment. Gesims mit Leiste und Vier

telstab. Über weisser Engobe grün glasiert. Ziegelroter Scherben. -
Fnr. 46152-3. - Aus: Schnitt B , Schicht (13). - Typologische Datie
rung: 16./17. Jahrhundert. 

2 Ofenkeramik. Leistenkachel-Fragment. Halbstab, spiralförmig mit 
weisser Engobe gebändert, darüber grün glasiert. Ziegelroter Scher
ben. - Fnr. 46152-4. - Aus: Schnitt B, Schicht (13). - Typologische 
Datierung: 16./17 . Jahrhundert. 

3 Ofenkeramik. Blattkachel-Fragment. Flaches Blatt mit Schablonen
muster aus weisser Engobe, darüber grün glasiert. Ziegelroter Scher
ben. Innen russig. - Fnr. 46152-2. - Aus: Schnitt B , Schicht (13). -
Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

4 Ofenkeramik. Gesimskachel-Fragment. Gesims mit zwei schmalen 
Leisten und angarnierter Rose. Dicke, weisse Zinnglasur (Fayence). 
Hellroter Scherben. - Fnr. 46154-5, -6. - Aus: Schnitt K, Schicht 
(4A). - Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. 

5 Ofenkeramik. Kranzkachel-Fragment. Palmettenförmiger Ab
schluss über Medaillon mit blauer Fayence-Malerei in weisser G la
sur. Hellroter Scherben . - Fnr. 46158-1. -Aus: Schnitt K, Schicht 
(4B). - Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. 

./ 5 

Abb. 222: Thunstetten, Schloss. Ofenkeramik aus dem Schlossgarten. M. 1:2. 
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Abb. 223: Thunstetten, Schloss. Lage der Schnitte im Schlossgarten. M. 1: 1500. 

Toffen, Hangweg 
Kurzdokumentation eines Quellstollens 1992 

Amt Seftigen 
417.000.92 
LK 1187; 603.9161189.895; 556 müM 

Beim Baugrubenaushub für ein Mehrfamilienhaus wurde 
hangseitig ein neuzeitlicher Quellstollen angeschnitten 
und am 23. März 1992 dokumentiert. Der durchschnittlich 
60 cm breite und 180 cm hohe, überwölbte Stollen weist 
eine Verzweigung auf. Der längere Ast reichte etwa 30 m 
in den Hang hinein. Laut mündlicher Mitteilung gibt es in 
Toffen weitere derartige Quellstollen. 

Dokumentation: 
P. Suter, U. Kindler und B. Redha. 

Unterseen, Mühlegässli 1 
Bauaufnahme 1992 

Amt lnterlaken 
215.003.92 
LK 1208; 631.4701170.670; 565 müM 

Siehe Aufsatz S. 687-698. 

Unterseen, Untere Gasse 19/Under de Hüsere 18 
Bauuntersuchung 1992 

Amt Interlaken 
215.003.91.1 
LK 1208; 631.4701170.670; 565 müM 

Siehe Aufsatz S. 687- 698. 

Untersteckholz, Chlyrot 
Geländeaufnahme 1993 

Amt Aarwangen 
035.001.93 
LK ll28; 630.8501228.075; 540 müM 

Im Juli 1992 fertigte das Institut für Denkmalpflege der 
ETH Zürich eine Geländeaufnahme des Erdwerkes Chly
rot an, da die vorhandenen Geländemerkmale mit der Zeit 
durch Erosion und landwirtschaftliche Nutzung verwischt 
werden. Der Weiler Chlyrot bildet einen Geländesporn 
über dem Tal der Rot, etwa 3,5 km südlich des Zisterzien
serklosters St. Urban. Im Gelände Jassen sich Spuren e iner 
talseitigen Böschung und eines bergseitigen Abschnitt
grabens beobachten. 
Chlyrot könnte ein Herrenhof der Familie von Langenstein 
gewesen sein, die 1194 das Kloster St. Urban gründete. Im 
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Abb. 224: Untersteckholz, Chlyrot. Topographische Aufnahme von R. Glutz, ETH Zürich. M. 1 :2000. 

ersten Jahr soll sich der Konvent in Chlyrot befunden 
haben, bevor er 1195 ins nachmalige St. Urban übersiedel
te. Im 13. bis 15. Jahrhundert befand sich eine Pfarrkirche, 
während kurzer Zeit vielleicht sogar ein Frauenkloster 
bei Chlyrot. Wiederholt wurden in Chlyrot so genannte 
St. Urban-Backsteine des 13. Jahrhunderts gefunden 
(AKBE 2A, S. 172). Notgrabungen 2001 brachten in der 
Tat Siedlungsspuren des 13. Jahrhunderts an den Tag. 

Dokumentation: 
R. Glut:t, U. Kindler. 

Literatur: 
Jürg Goll, St. Urban, Baugeschichte und Baugestalt des mittelalterli
chen Klosters (Archäologische Schriften Luzern 4), Luzern 1994, 167-
170. 
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Ursenbach, Kirche 
Rettungsgrabungen 1992 

Amt Aarwangen 
036.001.92 
LK 1128; 625.180/220.580; 585 müM 

In der im frühen 16. Jahrhundert errichteten reformierten 
Pfarrkirche der Oberaargauer Gemeinde Ursenbach wur
den 1992 vom ADB in Zusammenarbeit mit dem Atelier 
d'archeologie medievale, Moudon, archäologische Aus
grabungen durchgeführt. Anlass dazu war die vorgesehene 
Installierung einer Bodenheizung. Die archäologischen 



Untersuchungen wurden als Flächengrabung durchge
führt, wobei auf e ine Ausgrabung des zu den Vorgänger
bauten gehörigen Aussenfriedhofes, soweit er beim Bau 
der bestehenden Kirche in deren Innenraum zu liegen kam, 
verzichtet wurde. 

Bei diesen Ausgrabungen, welche 1993 durch bauge
schichtliche Untersuchungen an der Südwand des Schiffes 
und an der Westfassade ergänzt wurden, konnten insge
samt sieben aufeinanderfolgende Kirchen- oder grössere 
Umbauten bestimmt werden. 

Anlage l: frühmittelalterlicher Holzständerbau 
Von der ersten Kirche am Platz haben sich nur geringe 

Anlage I 

bauliche Reste erhalten, nämlich ein gegen 3 m langer Anlage II 

Abschnitt der Ostwand, bestehend aus ein bis zwei Lagen 
trocken gemauerter Tuffquader von 0,30 bis 0,35 m Breite 
mit einer deutlich ausgeprägten Aussenfront an der Ostsei
te sowie einer Bollensteinauffüllung der Mauergrube und 
e inem anstossenden Fragment eines Mörtelbodens auf der 
Westseite. Östlich davon gelegene Bestattungen, die vom 
nachfolgenden Apsisbau (Anlage II) gestört wurden, bele
gen die Existenz eines vor den Bau der Anlage II zurück
reichenden Aussenfriedhofes. Ansonsten fehlten Bestat-
tungen im gesamten Innenraum der Anlagen I und II. Da 
der gewachsene Boden in diesem Bereich 16 bis 18 cm 
höher anstand als die Unterkante der Ostmauer von An
lage 1, muss angenommen werden, dass die westliche und 
die südliche und wohl auch die nördliche Ausdehnung der 
ersten Kirche mindestens den Massen des Schiffes von 
Anlage II entsprochen hat. Für die älteste Kirche ist dem
nach ein insgesamt rund 10 m langer und gut 6 m breiter 
Saal bau zu postulieren. Die trocken versetzten Tuffquader 
Jassen die Annahme einer vollständig in Stein gebauten 
Kirche als unwahrscheinlich ausscheiden. Vielmehr wird 
man diese Tuffmauern als Sockel einer hölzernen Schwel
len-Ständerkonstruktion interpretieren müssen. Als Alter
native ist allenfalls eine Blockbauwei se zu erwägen. 
In Ursenbach ist erstmals in der Schweiz eine frühmittel
alterliche Holzkirche als Schwellenbau beobachtet wor
den. Inzwischen weisen Befunde bei Ausgrabungen in der 
Pfarrkirche von Seeberg BE (Anlage IV) auf die Existenz 
eines weiteren Kirchenbaus dieser Art hin (s. Peter Eggen
berger/Daniel Gutscher, Seeberg BE, Kirche, in: Jahr
buch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Früh
geschichte 83 , 2000, 208-209). 

Anlage ll: früh-!hochmittelalterlicher Saalbau mit ein
gezogener Apsis 
Das zweite Gotteshaus von Ursenbach war wie alle folgen
den Anlagen ein Steinbau. Es handelte sich dabei um eine 
Saalkirche mit einer um anderthalbfache Mauerstärke ein
gezogenen Apsis, wobei die Grösse des Schiffes im We
sentlichen dem Umfang der Vorgängeranlage entsprach. 

Abb. 225: Ursenbach, K irche. Die Bauphasen 1m Grundriss . 
M. 1:300. 
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Abb. 226: Ursenbach, Kirche. Aufsicht auf die Ausgrabungen im Chor 
mit Resten der Altarhäuser der Phasen I- V. 

Mit 0,65 bis 0,70 m Mauerstärke wiesen die Fundamente 
der Apsis sowie der Südmauer des Schiffes eher beschei
dene Abmessungen auf, während die Westmauer mit gut 
0,80 m breiter fundiert war. Ein 3,30 m tiefer Bereich auf 
der Ostseite des Schiffes war mittels einer Schranke ab
gegrenzt. 

Anlage III: hochmittelalterlicher Saalbau mit eingezoge
ner Apsis 
Nach einem Brand wurde die Anlage II umgebaut. Dabei 
hat man das Schiff um 2,40 m nach Westen verlängert. Die 
dabei neugeschaffenen, 0,75 bis 0,85 m breiten Funda
mente waren - jedenfalls in den erhaltenen untersten 
Steinlagen - nicht mit Mörtel, sondern mit Lehm gebun
den. Die übrigen Teile der Vorgängeranlage, jedenfalls 
soweit dies anhand der Fundamente bzw. der Mauergruben 
ersichtlich war, blieben bestehen. Im erweiterten Schiff 
und im Chor wurde ein Mörtelboden angelegt, wobei man 
die bisherige Trennung zwischen Laienteil und Presbyte
rium beibehalten hat. Ein Altar konnte wie bei den Vorgän
geranlagen nicht gefasst werden; eine grössere Grube im 
Bereich des Chorbogens scheint jedoch ein Hinweis auf 
dessen Standort zu sein. 

Anlage IV: hoch-Jspätmittelalterlicher Saalbau mit Recht
eckchor 
Der dritte Kirchenbau ist wiederum von einer Feuers
brunst heimgesucht worden, und auch dieses Mal sind 
grosse Teile der Vorgängeranlage beim nachfolgenden 
Umbau übernommen worden. Anstelle des halbrunden 
Chorabschlusses hat man in der Breite der bisherigen 
Apsisöffnung einen im Lichten rund 4 m tiefen Rechteck
chor errichtet. Während nun im Schiff ein Fussboden aus 
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Holz verlegt wurde, ist der Chor neuerdings mit einem 
Mörtelboden versehen worden. Wie das bei einem späte
ren Brand entstandene Negativ eines Suppedaneums zeig
te, war der Hauptaltar dieser Kirche an die Ostwand des 
Chores gestellt. 

Anlage V: Saalbau mit Polygonalchor, um 1515 
Die bestehende Kirche (Anlage V) wurde um 1515 als 
vollständiger Neubau errichtet, wobei die Fläche des 
Schiffes um die Hälfte vergrössert und auch der mit einem 
Triumphbogen abgetrennte Polygonalchor erheblich er
weitert wurden. Zum gleichen Zeitpunkt erbaut wurden 
die beiden unteren Geschosse des heutigen Glockentur
mes. Auf der West- und der Südseite des Schiffes bestand 
je ein Portal, ein weiterer Eingang führte vom Chor über 
zwei Treppenstufen ins Erdgeschoss des Turmes hinunter. 
Neben einem mächtigen freistehenden Hauptaltar im Chor 
waren zwei Nebenaltäre an die Chorbogenwand gestellt. 
Im Schiff wurde ein durchgehender Bretterboden verlegt, 
im Chor bestand der Fussboden aus Sandsteinplatten. 

Neuzeitliche Umbauten 
Obwohl die Bausubstanz aus dem frühen 16. Jahrhundert 
im Wesentlichen erhalten blieb, sind fast alle Bauelemente 
des Gotteshauses in nachreformatorischer Zeit verän
dett worden. Eine erste Umgestaltung der Kirche nach 
der Reformation lässt sich erst für das letzte Viertel des 
17. Jahrhunderts nachweisen. Im Jahre 1678 wurden der 
Triumphbogen abgerissen und in Schiff und Chor eine 
durchlaufende Holztonne errichtet, Massnahmen, die auf 
eine Vereinheitlichung der Raumwirkung im Sinne eines 
Predigtsaales abzielten. Gleichzeitig hat man eine Empore 
eingerichtet sowie ein Vorzeichen im Westen gebaut, wel
ches den Zugang sicherstellte. Wahrscheinlich ist auch die 
bestehende Kanzel mit diesem Umbau entstanden, deren 
Korb später massiv überarbeitet worden ist. Weitere Um
bauten betrafen die Fenster und den Nebeneingang im 
Süden, ferner die Empore sowie den Turmaufbau. 

Bestattungen 
Ungewöhnliche Resultate haben die Ausgrabungen hin
sichtlich der insgesamt 27 sicher ermittelten Grabstellen 
erbracht. Unüblich war beispielsweise die Altersvertei
lung der gefassten Population, sind doch ausschliesslich 
Kinderbestattungen zutage getreten, die meisten davon 
Neonaten und Kleinkinder. Ungewöhnlich nach bisheri
gen Kenntnissen war auch die Beobachtung, dass solche 
Kleinkinder bereits im Frühmittelalter in unmittelbarer 
Nähe der Kirche beigesetzt worden sind. Hingegen sind 
Bestattungen von ungetauften Kindern im Innern spätmit
telalterlicher Kirchenanlagen in jüngerer Zeit mehrfach 
beobachtet worden. Zu Fragen Anlass gab auch die einzige 
Bestattung im bestehenden Gotteshaus. Es handelte sich 
dabei um ein 12- bis 14-jähriges Mädchen, welches an 
prominenter Stelle in einer sorgfältig angelegten Gruft 
beigesetzt wurde, wo man eher einen Prädikanten oder 
einen Kirchmeier erwartet hätte. 

Georges Descmudres 



Anthropologischer Bericht 
In der Kirche von Ursenbach wurden 29 Grabstellen beob
achtet und dokumentiert; allerdings waren in einigen Gru
ben keine Knochen mehr erhalten. 18 Gräber mit anthro
pologisch auswertbaren Skelettresten von zehn Bestattun
gen ste llen Aussengräber zur frühmittelalterlichen Holz
kirche oder zu den Nachfolgebauten dar. Neun Gräber 
repräsentieren Innenbestattungen , von denen die Mehrheit 
aus der Zeit zwischen dem 13./14. Jahrhundert und dem 
Jahr 1515 stammt. In der Frühen Neuzeit wurde im Innern 
der heutigen Kirche nur ein Grab angelegt. 
Für die Friedhofgräber besteht in Ursenbach eine für den 
Berner Raum erstmalige Fundsituation, indem aussen an 
den ersten drei Kirchenanlagen nur Kinder gefunden wur
den. Wichtig ist der Nachweis von frühmittelalterlichen 
Neugeborenen, die an der West- und an der Ostwand der 
Kirche Jagen. Sie bestätigen, dass diese beiden Bereiche 
schon zur Zeit der Kirchengründungen im alamannischen 
Siedlungsraum als Kinderbestattungsplätze bevorzugt 
wurden. 
Hinsichtlich der spätmittelalterlichen Innengräber ist Ur
senbach mit ländlichen Kirchen im Oberaargau (Bleien
bach, Rohrbach) vergleichbar, in denen in dieser Zeitepo
che ebenfalls bevorzugt Früh- und Neugeborene im Kir
cheninnern begraben wurden. In Ursenbach stehen wir 
insofern vor einer neuen Situation, als man hier ausschliess
lich Kleinstkinder und keine Erwachsenen fand. Wie in 
den erwähnten geographisch benachbarten Kirchen be
steht eine Di skrepanz zwischen der archäologisch-anthro
pologischen Fundsituation und dem Kirchenrecht. Diese 
im Kircheninnern begrabenen Säuglinge waren vermut
lich ungetauft verstorbene Kinder, somit Nichtchristen, 
und hätten demzufolge keinen Anspruch auf ein Begräbnis 
in geweihter Erde gehabt. Wahrscheinlich waren es heim
lich erfolgte Bestattungen. 
Der neuzeitliche Gräberbestand stellt ebenfalls ein Novum 
innerhalb der Ausgrabungen der letzten Jahre im Kanton 
Bern dar. Für die Neuzeit fand sich ein einziges Innen
grab - an ausgezeichneter Stelle vor dem Chor, und dieses 
enthielt die Knochenreste eines 12- bis 14-jährigen Mäd
chens. Weder Schriftquellen noch ein Epitaph erhellen die 
Herkunft der jungen Frau. Möglicherweise gehörte sie 
einer in Ursenbach oder in der Region einflussreichen 
Familie an. 
Trotz kleiner Gräberzahl und vielfach schlecht erhaltener 
Skelette nehmen die anthropologischen Befunde von Ur
senbach eine wichtige Position in der Reihe bernischer 
Kirchengrabungen ein. Jede der topographisch und/oder 
chronologisch unterscheidbaren Gräbergruppen weist 
neue Aspekte oder Ergänzungen zu bisher bekannten Be
stattungsbräuchen auf. 

Susi Ulrich-Bochsler 

Archäologische Untersuchungen: 
G. Descreudres, D. Gutscher, E. Wullschleger, X. Münger, A. Ueltsch i, 
U. Kindler, B. Imboden, Th. Ingold, M. Raess und V. Leistne r. 

Anthropologie: 
L. Meyer, S. Ulr ich-Bochsler. 

Dendrochronologie: 
H. und K. Egger, Boll-Sinneringen . 

Literarur: 
Daniel Gutscher, Ursenbach BE, Kirche, in: Jahrbuch der Schweizeri
schen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 76, 1993, 234-235. 
Georges Descreudres, Die Pfarrkirche von Ursenbach, in: Archäologie 
der Schweiz 16, 1993, 97-98. 
Georges Descreudres,ArchäologischeAusgrabungen in der Pfarrkirche 
von Ursenbach, in: Jahrbuch des Oberaargaus 1994, 89-108. 
Charles Bonnet, Les eglises en bois du haut Moyen-Age d 'apres les 
recherches archeologiques, in: Gregoire de Tours et l'espace gaulois. 
Actes du cong res internationa l, Tours 3-5 novembre 1994, texres reunis 
par N. Gauthier et H. Galin ie (Revue Archeologique du Centre de Ja 
France, supplement 13), Tours 1997, 2 17- 236. 
Susi Ulrich-Bochsler, Anthropologische Befunde zur Stellung von Frau 
und Kind in Mittelalter und Neuzeit, Soziobiologische und soziokultu
relle Aspekte im lichte von Archäologie, Geschichte, Volkskunde und 
Medizingeschichte (Schriftenreihe der Erziehungsdirektions des Kan
tons Bern), Bern 1997, 198-199. 

Utzenstorf, Schlossstrasse 
Alter Emmenlauf 1992 

Amt Fraubrunnen 
180.004.92 
LK 1127; 608.430/220 .820; 470 müM 

Anlässlich der Kanalisationserneuerung entlang der 
Schlossstrasse kamen ältere verschüttete Flussbette und 
ein Fundamentrest zum Vorschein. Die Fundstelle liegt im 
Nordosten des Schlosses Landshut, das 1254 erstmals 
erwähnt ist. 
In einem alten Emmenlauf lag auf 3,5 m Tiefe ein Weiden
stamm. Eine Dendrodatierung war nicht möglich. Die 
C l4-Datierung der äussersten Jahrringe ergab mit 83,3% 
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Abb. 227: Utzensto1f, Schlossstrasse. Lage der Sondierung und des 
Schlosses Landshut. M. 1: 10 000. 
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Wahrscheinlichkeit ein Datum zwischen 643 und 783 
n. Chr. (ZU-2918/ETH-9369: 1350 ± 55 y BP). Heute 
fliesst die Emme kanalisiert etwa 250 m westlich der 
Fundstelle, auf der anderen Seite des Schlosses Landshut. 
Das Mauerfundament war aus Sandsteinquadern ge
fügt. Es handelt sich um einen Te.il eines Gebäudes des 
18. Jahrhunderts, das auf der Siegfried-Karte noch ein
getragen ist. 

Dokumentation: 
D. Gutscher, E. Nielsen. F Rasder. 

Vechigen, Dorf 
Quellstollen 1992 

Amt Bern 
046.000.92 
LK 1167; 609.4501199.450; 635 müM 

Auf einer Weide im Südosten des Dorfes Vechigen brach 
der Boden ein. Darunter kam ein neuzeitlicher Quellstol
len zum Vorschein, der kurz dokumentiert wurde. Er ver
läuft in Ost-West-Richtung talwärts. Das Loch wurde 
anschliessend wieder aufgefüllt. 

Dokumentation: 
A. Ueltschi. 

Wahlen BL, Friedhof 
Suche nach frühmittelalterlichen Gräbern 1992 

Amt Laufen 
255 .003 .1992 
LK 1087; 605.8501250.180; 410 müM 

Anlässlich einer Friedhoferweiterung Richtung Norden 
führte der ADB im Sommer 1992 Sondierungen durch. 
A. Gerster hat nämlich 1927 nördlich der Kirche Wahlen 
zwei Steinkistengräber entdeckt. 
Nach dem Abtrag des Humus wurde die Untersuchungs
fläche gereinigt. Dabei kamen keine Gräber zum Vor
schein, sondern nur Steinkonzentrationen und Verfärbun
gen im gewachsenen Boden. Stellenweise trat der Sand
steinfels zutage. Mögliche Ursachen des Negativbefundes 
sind die Bauarbeiten und Ausgrabungen beim Schulhaus
bau von 1927. Im Dorf wird berichtet, dass A. Gerster in 
den l 930er Jahren das Areal mit Angestellten der Kera
mikfabrik Laufen intensiv untersucht haben soll. Dass 
im Bereich der Grabungsfläche tatsächlich einst Gräber 
lagen, dürften umgelagerte Grabfunde des mittleren 
19. Jahrhunderts aus einer Grube (5) zeigen (Kat. 21-24). 
Das Blechkreuz gehörte zum Sarg, während das Kettchen, 
das Anhängerkreuz und die Medaille Bestandteile eines 
Rosenkranzes waren, welcher einer bestatteten Person in 
die Hände gelegt gewesen sein könnte. Sie verweisen auf 
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Abb. 228: Wahlen, Friedhof. Situationsplan mit Kirche, den beiden 
Steinkistengräbern von 1927 und der Grabungsfläche von 1992 mit 
Grube (5) und Steinkonzentration (1 2). M. l :2000. 

den katholischen Glauben im Laufental und sind als Funde 
im übrigen Berner Kantonsgebiet nicht zu erwarten. 
Als Übenaschung können die Keramik- und Hohlglas
scherben des 13. bis frühen 16. Jahrhunderts gelten (Kat. 
1- 5). Sie wurden verstreut auf der Fläche und in einer 
Steinkonzentration (12) gefunden. Die weiteren Funde aus 
der F läche datieren ins 17./18. Jahrhundert (Kat. 6, 8, 11 , 
14, 15, 18 und 19), während diejenigen aus dem Humus 
eher ins 19. Jahrhundert gehören. 

Dokumentation: 
E. Nielsen mit C. Bader, B. Cueni, C. Jost, C. Gassmann, B. Imboden 
und W. Wild. 

Literatur: 
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 19, 1927, 
120; 21, 1929, 109- 110. 
Jahrbuch des Bernischen Histori schen Museums 22, 1943, 7 . 
Auguste Quiquerez, Monuments de I 'Ancien Evcche de Bäle. Le Mont
Terrible avec notice historique sur !es etablissements des romains dans 
le Jura bernois, Pruntrut 1862, 229. 

F undkatalo g: 
Abb. 231 : Wahlen, Friedhof. Funde. M. 1 :2. 

I Graue Ware. Topf ( l WS) . Scheibengedrehte graue Ware mit zwei 
Riefen auf der Schulter. - Fnr. 41076-1. - Aus: Flächenreinigung. 
- Typologische Datierung: 13./14. Jahrhundert. - Literatur: Reto 
Marti/Renata Wind ler, Die Burg Madeln bei Pratteln BL, (Archäo
log ie und Museum 12), Liestal 1988, Kat. 47-51. 

2 Hohlglas. Krautstrunk ( ! RS) . Ei nfacher, aufgestellter Rand mit 
leichter Innenkehlung. Grünes, iris iertes Glas. - Fnr. 4 1076-43. -
Aus: Flächenreinigung. - Typologische Datierung: 15. bis frühes 



Abb. 229 : Wahlen, Friedhof. Übersicht der Grabungsfläche gegen W, 
links die Kirche. 

16. Jahrhundert. - Literatur: Erwin Baumgartner/Jngeborg Krue
ger, Phönix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters, München/ 
Bonn/Basel 1988, 298 und 336-354; Regula Glatz, Hohlglasfunde 
der Reg ion Biel, Zur Glasproduktion im Jura (Schriftenreihe der 
Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern 1991 , 19- 21 und 
133. 

3 Hohlglas. Krautstrunk ( 1 WS). Becherwand mit einer grossen 
ovalen Nuppe. Grünes, irisiertes Glas. - Fnr. 41076-39. -
A us: Flächenreinigung. -Typologische Datierung: 15. bis frühes 
16. Jahrhundert. - Literatur: wie Nr. 2. 

4 Hohlglas. Dünne Becherwand mit Fadenauflage. Grünes Glas mit 
Bläschen. - Fnr. 4 !083-2. -Aus: Steinkonzentration ( 12). - Typo
logische Datierung: 15. bis frühes 16. Jahrhundert. - Literatur: 
Erwin Baumgartner/lngeborg Krueger, Phönix aus Sand und 
Asche. Glas des Mittelalters, München/Bonn/Basel J 988, 330-333 
und 386-389. 

5 Hohlglas. Stangenglas ( 1 WS). Becherwand mit zwei kleinen, eng 
aneinander liegenden Nuppen. Grünes Glas mit Bläschen. - Fnr. 
41076-42. - Aus: Flächenreinigung. - Typologische Datierung: 
15. bis frühes 16. Jahrhundert. - Literatur: Erwin Baumgartner/ 
Ingeborg Krueger, Phönix aus Sand und Asche. Glas des Mittelal
ters, München/Bonn/Basel 1988, 392- 398; Regula Glatz, Hohl
glasfunde der Region Biel, Zur Glasproduktion im Jura (Schriften
reihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern 1991 , 28-
31 und 138. 

6 Glasierte Keramik ohne Engobe. Topf (] RS). Einfacher, aufge
stellter Rand mit vertikalem Deckelfalz. Beidseitig ohne Engobe 
transparent glasiert. Orangeroter Scherben. - Fnr. 41076-3. -Aus: 
Flächenreinigung. - Typologische Datierung: 17./18. Jahrhundert. 

7 Glasierte Keramik ohne Engobe. Platte oder Teller ( 1 RS). Kurze 
geneigte Wand mit einfachem Rand und rlachboden. Innen ohne 
Engobe transparent glasiert. Orangeroter bis beiger Scherben. -
Fnr. 41079-1. - Aus: Humus. - Typologische Datierung: 
18./19. Jahrhundert. 

8 Rot-braun engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Verkröpfter Rand 
mit aussen profilierter Leiste, kurze, geneigte Fahne. Innen über 
rot-brauner Engobe und weissem Malhorndekor transparent gla
siert. Orangeroter Scherben. - Fnr. 41076-4. - Aus: Flächenreini
gung. - Typologische Datierung: 17. bis frühes 18. Jahrhundert. 

9 Braun engobierte Keramik. Krug (3 RS , 2 WS). Aufgestellter Rand 
mit einfacher Zierrille aussen, zylindrischer Hals und Ansatz des 
bauchigen Körpers mit Henkelansatz. Beidseitig über brauner 
Engobe transparent glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41089-10 

Abb. 230: Wahlen, Friedhof. Rosenkranz mit der Medaill e der hl. 
Katharina Laboure. 

bis - J 3, -15. - Aus: Humus. - Typologische Datierung: 19. Jahrhun
dert. 

10 Gelb engobierte Keramik. Krug ( l RS) . Angarnierte Schnauze mi t 
profiliertem Leistenrand. Beidseitig über gelber (i nnen) bzw. bei
ger (aussen) Engobe transparent glasiert, aussen mit weissem 
Malhorndekor. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 41089-25 . - Aus: 
Humus. -Typologische Datierung: 19. Jahrhundert? 

11 Fayence. Teller (l RS). Einfacher Rand mit breite r, geneigter 
Fahne. Beidseitig weiss engobiert und transparent glasiert, innen 
mit blauer Fayence-Malerei. Hellgrauer Scherben. - Fnr. 41076-
16, - 17. - Aus: Flächenreinigung. - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert. 

12 Steingut. Tasse oder Krug(] RS). Aufgestellter Rand. Beidseitig 
weiss glasiert, aussen mit blauer, grüner und roter Malerei. Hell
grauer Scherben. - Fnr. 41089-28. - Aus: Humus. - Typologische 
Datierung: 19. Jahrhundert? 

13 Steingut. Krug ( 1 RS). Angarnierte Schnauze. Beidseitig weiss 
glasiert, aussen mit blauer Malerei. Hellgrauer Scherben. - Fnr. 
41089-26. -Aus : Humus. -Typologische Datierung: 19. Jahrhun
dert? 

14 Hohlglas. Flasche ( 1 RS). Zylindrischer Flaschenhals mit dicker 
Fadenauflage zur Verstärkung. Grünes Glas mit Bläschen. - Fnr. 
41076-48. - Aus: Flächenrein igung. - Typologische Datierung: 
17./18. Jahrhundert. - Literatur: Regula Glatz, Hoh lglasfunde der 
Region Biel, Zur Glasproduktion im Jura (Schriftenreihe der Erzie
hungsdirektion des Kantons Bern), Bern 199 1, 151-152. 

15 Hohlglas. Flasche(] RS). Zylindrischer Flaschenhals mit verstärk
tem l{aml. In freier Drehung geblasen. farbloses Glas. - Fnr. 
41076-46. - Aus: Flächenreinigung. - Typologische Datierung: 
Ende 18./19. Jahrh undert . 

16 Hohlglas. Flasche ( 1 BS). Zyl indrischer, leicht aufgewölbter Fla
schenboden mit Standring und erhabenem Zahlzeichen «100». In 
Form geblasen? Farbloses Glas. -Fnr. 41089-38. - Aus: Humus. -
Typologische Datierung: 19. Jahrhundert. 

Abb. 232: Wahlen, Friedhof. Funde. M. 1 :2. 
17 Hohlglas. Becher (1 BS). Leicht auf gewölbter Boden eines Bechers 

mit zehn Kanten. Am Boden erhabenes Zeichen «a» oder «9». 
Farbloses Glas. - Fnr. 41079-5. - Aus: Humus. - Typologische 
Datierung: Ende 18./19. Jahrhundert. 

18 Hohlglas. Fläschchen- oder Deckel-Fragment. In Form geblasenes 
Fläschchen mit Rippenmuster und Monogramm (?). Farbloses 
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Abb. 232: Wahlen, Friedhof. Funde. M. 1:2. 

Glas. - Fnr. 41076-45. - Aus: Flächenreinigung. - Typologische 
Datierung: Ende 18. bis frühes 20. Jahrhundert? 

19 Hohlglas. Kelchfuss (] BS)? Hohlknauf aus farblosem Glas mit 
opaken, weissen Bändern (a Ja far,;on de Venise). - Fnr. 41076-50. 
- Aus: Flächenreinigung. - Typologische Datierung: 17./18. Jahr
hundert? 

20 Runder Schlüsselgriff aus Eisen mit rechteckigem Querschnitt und 
eingeschriebenem Herzen.- Fnr. 41076. - Aus: Humus. - Typolo
gische Datierung: 18. bis frühes 20. Jahrhundert? 

21 Grab- oder Sargkreuz. Hohles Blechkreuz mit halbrundem Quer
schnitt. Aufhängung bzw. Nietlöcher aufgrund der Korrosion nicht 
mehr erkennbar. - Fnr. 41076-76. - Aus: Humus. - Typolog ische 
Datierung: 19. Jahrhundert. 

22 Rosenkranz (zusammen mit Nr. 23 und 24). Kettchen mit 41 
(erhaltenen) Perlchen aus weissem, opakem Glas. Die Glieder 
bestehen aus Buntmetalldraht, der zu 8er-Schlaufen verarbeitet ist. 
Ein einzelnes blaues Perlchen gehört vermutlich auch zum Rosen
kranz. - Fnr. 41080-7. - Aus: Grube (5). - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert. - Literatur: Manfred ßrauneck, Religiöse Volks
kunst, Köln 1978, 238- 253, Abb. 102; Georges Descreudres/ 
Andreas Cueni/Christian Hesse et. al., Sterben in Schwyz, 
(Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des 
Mittelalters 20/21) , Basel 1993, 180-192 und 233. 

23 Anhängerkreuz (Rosenkranzanhänger mit Nr. 22 und 24). Kleines 
Kreuz aus Buntmetall mit Anhängeröse und Vorderseite mit Leis
tenrahmen. Im Rahmen Kruzifixus mit zerstörtem Kopf. Gewicht: 
1,98 g, Grösse: 11 x 22,5 mm. - Fnr. 41080-10. - Aus: Grube (5). 
- Typologische Datierung: 19. Jahrhundert. - Literatur: Georges 
Descreudres/Andreas Cueni/Christian Hesse et al., Sterben in 
Schwyz (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäolo
gie des Mittelalters 20/21), Basel 1993, 218. 

24 Medaille, die an einem Rosenkranz dort angebracht war, wo sich 
die drei Teile trafen (Rosenkranz mit Nr. 22 und 23). Herzförmiges 
Medaillon aus Buntmetall mit drei Anhängerösen. Vorderseite mit 
stehender hl. Maria und Umschrift: «MARIA OHNE SÜN DE/ 
ENFANGEN/BITTE FÜR UNS DIE WIR». Auf der Rückseite 
Kreuz mit eingeschriebenem «M» über zwei Herzen, gerahmt von 
12 Sternen. Gewicht: 0,38 g, Grösse: 9 x 12 mm. - Fnr. 41080-9. -
Aus: Grube (5). - Typologische Datierung: Mitte des 19. Jahrhun
derts. -Auskunft von Abt Lukas Schenker, Mariastein: Es handelt 
sich um die « Wunderbare Medaille der hl. Katharina Laboure». Der 
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hl. Katharina Laboure erschien 1830 die Gottesmutter und erteilte 
den Auftrag, ganz bestimmte Medaillen zu prägen. Die ersten 
dieser Medaillen wurden 1832 hergestellt, und noch heute werden 
ähnliche Medaillen aus Aluminium verwendet. Die Inschrift ist zu 
ergänzen mit «die wir zu dirunsere Zufl ucht nehmen». Die Darstel
lung der beiden Herzen dient der Herz-Jesu- und Herz-Mariä
Verehrung, die im 19. Jahrhundert stark gefördert wurde. 

Münzen (Susanne Frey-Kupper) 

Basel, Stadt 

M l Basel , Rappen, o. J . (nach 1750). 

Vs.: (ohne Legende) 
ßaselstab in verzierter Kartusche; aussen Riffelkreis. 

Rs.: [MO]N/BASIL 
in Lorbeerkranz; aussen Riffe lkreis. 

Abb. 233: Wahlen, Friedhof. Basler Rappen. 

Jean-Paul Divo/Edwin Tobler, Die Münzen der Schweiz im 18. Jahr
hundert, Zürich-Luzern 1974, 261, Nr. 779. 

BI 0,2l g 12,5- 12,8mm 360° AOJO K 4/4 

Fundzusammenhang: bei der Flächenreinigung gefunden. 

Tnv. Nr. ADB 255.0001 Fnr. 4 1076.72 SFI 651-2.1 : 1 
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Schweiz, Eidgenossenschaft 

M 2 Bern, 5 Rappen, 1895. 

Vs.: CONFCEDERATIO HELVETlCA 
Frauenkopf n. r. mit Diadem, darauf die Legende LIBERTAS, 
unten die Jahrzahl 1895 zwischen zwei vierblättrigen Rosetten; 
aussen Riffelkreis. 

Rs.: Wertangabe 5 
in einem Kranz aus zwei Zweigen von Reblaub und Trauben, unten 
Münzstättenzeichen B; aussen Riffelkreis. 

Jean-Paul Divo/Edwin Tobler, Die Münzen der Schweiz im l 9. und 20. 
Jahrhundert, Zürich-Luzern [9692, 197, Nr. 319. 

CN 1,85 g 16,9- 17,0 mm 360° A 3/2 K 2/2 

Fundzusammenhang: bei der Flächenreinigung gefunden. 

Jnv. Nr. ADB 255.0002 

M 3 Bern, 2 Rappen, 1937. 

Vs .: HELVETlA 

Fnr. 41076.73 SFI 651-2. 1: 2 

Schweizer Wappen auf gekreuzten Lorbeer- und Eichenblätter
zweigen, darüber Federhut; unten Jahrzahl 1937; aussen Riffel
kreis. 

Rs.: (ohne Legende) 
Wertangabe 2, in Kranz; darunter B; aussen Riffelkreis. 

Jean-Paul Divo/Edwin Tobler, Die Münzen der Schweiz im 19. und 20. 
Jahrhundert, Zürich-Luzern 19692, 199-200, Nr. 323. 

BR 2,98 g 20,0 mm 360° A 1/ 1 K 1/1 

Fundzusammenhang: bei der Flächenreinigung gefunden. 

Inv. Nr. ADB 255.0003 Fnr. 4 1076.74 

Wangen a. A., Hinterstädtli 
Werkleitungserneuerungen 1992 

Amt Wangen 
488.004.1992 
LK JJ07; 616.300/231 .630; 418 müM 

SFI 651 -2.1 : 3 

Siehe AKBE 4A, S. 275- 282 und Aufsatz S. 699-760. 

Wangen a. A., Städtli 28, 30, 34 
Ausgrabung und Bauuntersuchung 1993 

Amt Wangen 
488.004.1993.l 
LK Jl07; 616.335/231 .710; 418 müM 

Siehe Aufsatz S. 699-760. 

Wangen a. A., Städtli 42 
Grabungen 1993 

Amt Wangen 
488.004.1993.3 
LK 1107; 6162801231.600; 4/8 müM. 

Siehe Aufsatz S. 699- 760. 
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Wangen a. A., Städtli 60 
Rettungsgrabungen 1993 

Amt Wangen 
488.004./993.2 
LK 1107; 616.3101231.625; 418 müM 

Siehe Aufsatz S. 699-760. 

Wangen a. A., Holzbrücke 
Mauerdokumentation 1992 

Amt Wangen 
488.004.92.1 
LK 1107; 6 /6.385/231.745; 420 müM 

Anlässlich eines Rohrle itungsbruches konnte 1992 das 
Widerlager des stadtseitigen Brückenkopfes kurz doku
mentiert werden. Die Sanierung der Strasse zwischen 
Brücke und Städtli 1994 war Anlass für eine eingehendere 
archäologische Untersuchung (erscheint in AKBE). 

Dokumentation: 
A. Ueltschi. 

Literatur: 
Daniel Gutscher/Martin Portmann, Archäologische Beobachtungen im 
Städtli Wangen a. A., in: Jahrbuch des Oberaargaus 2000, 47-70. 

Wiedlisbach, Hinterstädtli 3/Städtliturm 
Dendrodatierung 1992 

Amt Wangen 
491 .011.92 
LK 1107; 615.7751233.475; 470 müM 

In der Nordwestecke des Städtchens Wiedlisbach steht der 
so genannte Städtliturm, ein Wehr- und Wohnturm mit 
spätgotischem Spitzhelm. Es handelt sich vermutlich um 
den einzigen ursprünglichen Turm des Städtchens, den 
Sitz des froburgischen Vogtes. Der Turm zeigt saubere 
Eckbossen mit breitem Randschlag (AKBE 2A, S. 186-
187). Grosse Teile dürften aus der Stadtgründungszeit im 
mittleren 13. Jahrhundert stammen. 
1992 wurde eine dendrochronologische Datierung vorge
nommen: Fünf Tannen aus dem Dachstock ergeben eine 
Mittelkurve mit Fälldatum im Herbst/Winter 1425/26 
(2 mit Rinde). 13 Eichenschwellen im Dachstock und 
Deckenbalken aus dem Erdgeschoss sowie aus dem 1. und 
2. Obergeschoss bilden eine Mittelkurve mit genau glei
chem Endjahr. Ein Eichenunterzug im zweiten Oberge
schoss ist einzeln ohne Splint auf l 492 datiert. Die dendro
chronologische Datierung passt zur Form des Daches und 
der spätgotischen Rechteckfenster. Vermutlich ist der 
Turm unter bernisch-solothurnischer Herrschaft vollstän-



Abb. 234: Wiedlisbach. Lage von Hinterstädtli 3/Städtliturm. 
M. l :2000. 

476.00 
müM 

Abb. 235: Wiedli sbach, Hinterstädtli 3/Städtliturm. Die Südfassade. 
M. 1:150. 

dig neu ausgebaut worden, vielle.icht nach dem - unsicher 
überlieferten - Städtlibrand 1423. 
Eine monographische Aufarbeitung aller archäologischen 
Untersuchungen in Wiedlisbach ist in Vorbereitung. 

Dokumentation: 
0. Gutscher, J . Obrecht. 

Dendrobericht: 
H. Egger, Boll-Sinneringen. 

Literaiur: 
Adriano Boschetti -Maradi/Martin Portmann, Das Städtchen Wiedlis
bach. Bericht über die archäologische Untersuchungen von 1994 bis 
2000 (Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons B ern) , Bern 
in Vorb. 

Wilderswil, Ruine Unspunnen 
Ausholzaktion 1993 

Amt lnterlaken 
216.002.93 
LK 1228; 632.040/168 .680; 625 müM 

Im Herbst 1993 wurde die Nordseite des Burgfelsens 
Unspunnen - im Rahmen eines Einsatzprogrammes des 
Forstamtes für Stellenlose - von sämtlicher Vegetation 
befreit. Originaler Mauennörtel, der als Fallmörte l in den 
Spalten zwischen den steil aufragenden Felsplatten liegt, 
zeigt, dass der Fels zur Bauzeit tatsächlich frei von Humus 
und Bewuchs war. 
Die Burg Unspunnen dürfte im frühen 13. Jahrhundert 
erbaut worden sein und verfiel im 16. Jahrhundert. Die 
Ruine ist seit 1898 im Besitz des Staates. 1968/69 und 
1988 bis 1990 wurde sie konserviert und saniert (AKBE 
4A, S. 282- 287). 

Dokumentation: 
0. Gutscher. 

Zollikofen, Länggasse 34 
Sodbrunnenfund 1993 

Amt Bern 
048.000.93.l 
LK 1166; 602.080/204 .550; 555 müM 

1993 wurde ein aus Ziegelste inen gefügter Brunnen von 
rund l O m Tiefe beobachtet und kurz dokumentiert. Durch 
eine Änderung des Bauprojektes gelang es, den Brunnen 
des 19. Jahrhunderts zu erhalten. 

Dokumentation: 
D. Gutseber. 

Zollikofen, Schulstrasse 73 
Sodbrunnenfund 1993 

Amt Bern 
048.000.93.2 
LK 1166; 601.0151205.220; 566 müM 

Anlässlich der Erweiterung der Turnhalle be im Walacker 
wurde ein moderner Sodbrunnen oder Abwasserschacht 
angeschnitten und kurz dokumentiert. Er ist etwa 9 ,3 m tief 
und hat einen Durchmesser von maximal 85 cm. Der 
Schacht ist aus leicht gerundeten Ziegelsteinen lagig und 
trocken gemauert. Ferner wurden einige Z uflussrohre aus 

159 



Abb. 236: Zollikofen. Die 1993 entdeckten Sodbrunnen an Schul
strasse 73 und Länggasse 34. M. 1 :25 000. 
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glasierter Baukeramik und Zement angeschnitten. Ein 
Zusammenhang mit bestehenden Bauten (Schulhaus) be
steht nicht. 

Dokumentation: 
E. Nielsen, M. Stöckli. 

Zweisimmen, Hübeli (Parz. 567) 
Kurzdokumentation 1992 

Amt Obersimmental 
350.000.92 
LK 1246; 594.815//55.960; 961 miiM 

Anlässlich des Umbaus eines Gebäudes am Hübeli west
lich ob Zweisimmen kam 1992 vor dem Haus ein Holz
zuber zum Vorschein. Das Behältnis war aus Brettern 
gefügt und mit Steinen und Mörtel hinterfüllt. Es war im 
Grundri ss oval (300 x 215 cm) und ursprünglich ungefähr 
130 cm tief. Das Haus soll 1711 erbaut worden sein; der 
Zuber stammt aus der Bauzeit oder ist jünger. Er diente 
zuletzt als Jauchegrube. 

Dokumentation: 
M. Stöckli, M. Leibundgut 
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Die Funde vom Stadtplatz in Aarberg 

Eva Roth Heege 
in Zusammenarbeit mit Daniel Gutscher, Serge & Marquita Volken und Daniel Schmutz 

Archäologische Untersuchungen haben in Aarberg wäh
rend der vergangenen 15 Jahre eine Vielzahl von neuen 
Befunden zur präurbanen Geschichte und zur Stadtge
schichte geliefert. 1 Wesentliche Erkenntnisse waren ins
besondere anlässlich der Erneuerung des Stadtplatzes 
(Abb. 1) mit seiner Pflästerung in den Jahren 1992 und 
1993 zu gewinnen. Die Resultate aller bisherigen Untersu
chungen sind in e iner 1999 erschienenen Stadtgeschichte 
veröffentlicht.2 

Im Folgenden sollen die Funde der Grabungen 1992/93 auf 
dem Stadtplatz Aarberg eingehend vorgestellt werden. 
Dazu gehört eine Darstellung des archäologischen Bestan
des unter dem Stadtplatz, dessen Befunde Daniel Gutscher 
bereits 1999 im Überblick vorgestellt hat. Im letzten Kapi
tel der Fundauswertung (Kap. 5.2) wird auf die Datierung 
der Stratigrafie zurückgekommen. Für die Auswertung der 
Münzen und Lederfunde konnten Spezialisten (Daniel 
Schmutz und Serge & Marquita Volken) gewonnen wer
den. 

Die Ergebnisse der botanischen Forschungen und ei
ner ikonografisch-literaturgeschichtlichen Untersuchung 
zur Ofenkeramik folgen in separaten Beiträgen in diesem 
Band.3 

Historische Daten zur frühen Sradtgeschichte4 

Um 1220/25 verl ieh Graf Ulrich Tll . von Neuen
burg - nach Rückschlüssen aus e iner Nennung von 
127 1 -Aarberg das Stadtrecht und liess die Sied lung 
ummauern. 
In den Jahren 1249 wurden die Bürgerschaft, 1259 
der Schultheiss und 1262 der Schulmeister erwähnt. 
Erstmals wurde die Stadt 1267 «oppidum de Ar
berch» genannt. 
127 1 bestätigte Ulrich IV., Freiherr von Aarberg, der 
Stadt mit der Handfeste die früheren Stadtrechte. 
1339 wurden «burg und stat» Aarberg erwähnt. 
Die Stadtmauer und der Stadtgraben wurden 1367 in 
einer Verkaufsurkunde genannt: «die vorgnt. burg 
und stat Arberg ... als s i mit muren, mit graben und 
mit brüggen in Costenzer bistum ist gelegen.» 
1379 g ing Aarberg definitiv an Bern über. 
Der erste grosse Stadtbrand wütete am 24. März 
14 19. 
Im Jahr 1475 wies die S tadt 37 Herdstätten auf. 
DerzweitegrosseStadtbrand wütete am 3. Mai 1477. 

Abb. 1: Aarberg mit seinem grossen Stadtplatz, der Stadtkirche vorne 
rechts und der gedeckten Holzbrlicke liber die alte Aare im Vorder
grund. Luftaufnahme gegen Osten. 

1. Archäologische Befunde zur Stadtgeschichte 

Daniel Gutscher 

1. Präurbane Befunde 

In die Zeit vor der Stadtgründung um 1220/25, d.h. ins 
12. Jahrhundert, können verschiedene Befunde datiert 
werden. Eine wichtige Beobachtung ist die, dass der heu
tige Kirchenbereich - als Plateau der Stadtburg - sich 
durch einen mächtigen Graben vom restlichen Plateau der 
Stadt absetzte. Gesichertes zu seiner Bebauung fehlt aber 
bis heute. Indessen lassen e ine Reihe von Beobachtungen, 
die 1993 im östlichen Dritte l des Stadtplatzes dokumen
tiert werden konnten, auf eine ländliche Siedlung des 
12. Jahrhunderts schliessen. 

1 1988 Stadtplatz I und 3, 8-12 (Voruntersuchung), 22, 36, 43/37b 
(AKBE 3A, 157-163); 1990/91 Stadtplatz 5, 24 und 27 (AKBE 4A, 
121 ); 1992 Beobachungen an der Murtenstrasse (Fundbericht in 
AKBE 5); 1995 bis 1997 Stadtplatz 8-12 (Glatz/Gutscher 1996, 
62- 63). 

2 Gutscher 1999; Roth 1999/2. 
3 Vgl. die Beiträge Brombacher/Schlumbaum S. 273-279 und Jones 

s. 28 1-289. 
4 Zur Geschichte Aarbergs im Mittelalter: Hofer 1973, 23, 25, 34, 43 

und 47; Gerber 1999. 
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Abb. 2: Grundplan der Stadt Aarberg mit den 1992/ 93 auf dem Stadtplatz archäologisch untersuchten Flächen (Abis G, 1). 1970 = Schnitt von 
P. Hofer. T = Teuchelleitung. M. 1: J 500. 

Spuren eines präurbanen Do,fes 
Im Herbst 1993 wurde als letzte Grabungsetappe der 
Stadtplatzsanierung die Grabungsfläche I im Norden des 
Platzes untersucht (Abb. 2). Die Fläche wurde von etlichen 
sich überkreuzenden Leitungsgräben gestört. Als Haupt
befunde sind ein Teil der Ringmauer (vgl. unten) und etwa 
250 bereits vor dem Mauerbau zugeschüttete Pfostengru-
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ben und -löcher zu nennen (Abb. 4 und 5). Darunter fielen 
36 markant grössere Gruben (120-128), (132-134), (137-
139) auf, die zum Teil Reste von rechteckigen Pfosten und 
Keilsteinen aus Sandstein aufwiesen. Ihre Lage ordnete 
sich in rechtwinklig zueinander verlaufende Linien, so
dass ihre Bedeutung als Stützen von massiven Holzbauten 
deutlich wurde. An den Grubensohlen erhielten sich teil-
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Abb. 3: Rekonstruktionsvorschlag eines Pfostenhauses mit Geflügel
pferch auf Fläche 1 (Daniel Gutscher). 

weise noch verkohlte Reste der senkrechten Ständer oder 
Pfosten. Ihre Durchmesser schwanken - soweit feststell
bar - zwischen 24 und 30 cm. 

Da der Boden später abgetragen wurde, haben sich zwi
schen den Pfosten keinerlei Nutzungshorizonte erhalten. 
Als Folge weisen e inerseits die meisten Pfostengruben nur 
mehr eine Tiefe von 5 bis 40 cm auf, anderseits erklärt sich 
daraus das Fehlen von datierbaren Funden. Immerhin 
weisen drei C 14-Datierungen von Holzkohle aus den Pfos
tenlöchem darauf hin, dass dieser Siedlungsteil wahr
scheinlich präurban ist. Die C14-Daten liegen zwischen 
1000 und 1260.5 Sie liefern uns auch einen Terminus post 
quem für den Mauerbau (107), weil dieser die bereits 
gefüllten Pfostengruben schneidet. 

Die Pfostenabstände von 1, 1 bis 2 m lassen darauf schlies
sen, dass die Pfosten mit e ingezapften Schwellen verbun
den waren. Der enge Abstand der einzelnen Wandpfosten 
sowie ihr schlanker Durchmesser erlauben kaum eine 
Rekonstruktion zweier Geschosse. Wir nehmen vielmehr 
eingeschossige ebenerdige Pfosten-Ständerbauten mit 
Bohlen- oder lehmverstrichenen Flechtwerkwänden an 
(Abb. 3). Sie lagerten wohl unter grossen Walmdächern, 

Abb. 4: Übersicht auf die Grabungsfläche l mit den freigelegten 
Pfostenlöchern. Blick nach Nordwesten. 

denn diese Dachform gibt eine regelmässige Last auf die 
Wand ab, wogegen ein Satteldach eher kräftigere First
pfosten erfordern würde. 

Der knappe Ausschnitt der beobachtbaren Fläche und das 
Fehlen von Kulturschichten verwehrt uns die klare Defini
tion von Innen- und Aussenraum, sodass die Verbindung 
der Pfosten zu Hausgrundrissen (vgl. Abb. 5) nur als eine 
aus zahlreichen Möglichkeiten gesehen werden darf. Die 
zahllosen kleineren Pfostenstellungen (101.2), (101.3), 
(101.5), (105), (135), (136) lassen sich als Staketen von 
Flechtwänden und Zäunen zu Pferchen oder als Einsteck
löcher von nicht mehr bestimmbaren gewerblichen Ge
räten deuten. 

Falls die Burg unter der heutigen Kirche damals bereits 
bestand (s. unten), dürfte das Dorf als Burgstall oder 
Burgsiedlung angesprochen werden. 

5 Aus Pfostenloch 121 (Fnr. 45078), UZ-3800/ETH-l 3587: 865 ± 55 
y BP "' 1035-11 44, 1148- 1266 n.Chr. cal. 2cr (95,4%). 
Aus Pfostenloch 125 (Fnr. 45076), UZ-3802/ETH- l 3589: 945 ± 55 
y BP "' 1000--1012, 1015- 121 3 n.Chr. cal. 2cr (95,4%). 
Aus Pfosten loch 128 (Fnr. 45077), UZ-380 I/ETH-13588: 875 ± 55 
y BP "" 1033- 1260 n.Chr. cal. 2cr (95,4%). 
Die für die Altersbestimmung erforderliche Präparierung und Auf
bereitung des Probenmaterials erfolgte im Radiokarbonlabor des 
Geographischen Institutes der Universität Zürich. Die anschliessen
de Datierung wu rde mittels der AMS-Technik auf dem Tandem
Beschleuniger des Institutes für Teilchenphysik der ETH-Höngger
berg durchgeführt. 

165 



• 

\ 
\ 

• 

\ 
\ 

·I ·....,,___ 

" ·, 
@·, 

0 

·, 

. .....,__ . 
'; · 

/ 

~ 
N 

5m 

Abb. 5: Die Befunde der Fläche l gehören zur priiurbanen Siedlung. Der Plan zeigt eine mögliche, aber nicht sichere Grundriss-Rekonstruktion 
der Bebauung (grau gerastert). M. l: 100. 

Wassergraben und Pferche 
Eingetieft in den gewachsenen Boden fand sich ein win
kelförmiger Graben (Abb. 6 und 7). Die Breite dieses 
Grabens (EO l) ist unregelmässig, sie beträgt ca. 1 man den 
Enden und 1,5 bis 2,3 m im Grabenwinkel. Die Tiefe 
beträgt bis zu 32 cm, wobei das Niveau gegen die Enden 
ansteigt. Da vermutlich während der Platzplanierung in 

166 

der frühen Neuzeit die gesamte Oberfläche abgeschürft 
wurde, ist anzunehmen, dass sich nur die tiefsten Stellen 
des ursprünglichen Grabens erhalten konnten. Das feuchte 
schwarze Füllmaterial (E05) im Graben zeigt, dass es sich 
um einen versumpften Wassergraben handelte. Wie wir 
feststellten, hat man den Graben zumindest einmal ge
leert und nachgeschnitten. Offenbar handelt es sich um 
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Abb. 6: Der präurbane Wassergraben (EOl ) in Fläche E. M. 1:100. 

ein System der Entwässerung im Siedlungsbereich. Es 
wurde frühestens Ende des 13. Jahrhunderts aufgefüllt 
(Kap. 5. L.5). Vor dem Graben fanden sich Abdrücke eben
erdiger Schwellen eines Holzhauses. 

Zahlreiche Pföstchen (E03) und (E04) steckten im Terrain 
und in der Grabenfüllung. Von den erhaltenen Pfosten 
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wurden Proben genommen. Davon konnte eine nur unsi
cher datiert werden, das Fälldatum liegt vermutlich bei 

6 Eine messbare Probe (Eiche mit 67 Jahrringen und 24 Splintringen) 
mit zwei sehr schwachen Synchronisationsmöglichkeiten mit End
jahren bei 1109 bzw. 1146. Fälldatum maximal drei Jahre später. 
Dendrobericht von Heinz Egger, Boll, den 3. Juni 1993. 
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Abb. 7: Der freigelegte Wassergraben in Fläche E, Blick in Richtung 
Süden . 

1109 bis 1112 oder bei 1146 bi s 1149.6 Die Pföstchen 
gehörten wohl zu Pferchen und Zäunen zur Haltung von 
Kleintieren. Die Zickzack-Ste llung der Pfostenreste und 
-abdrücke lassen diese als Staketen von Flechtzäunen 
deuten. 

Äcker auf dem heutigen Stadtplatz 
Dass die Bewohner dieser vorstädtischen Dorfsiedlung 
u.a. Landwirtschaft betrieben, konnte archäologisch nach
gewiesen werden. Die Grabungen von 1995 auf der Par
zelle lOA erlaubten die Freilegung eines Ackers des 
12. Jahrhunderts mit Pflugspuren.7 

Über dem Sandsteinfelsen lag der sterile Unterboden , ein 
hellgelber, siltiger Verwitterungshorizont der Molasse, der 
fliessend in eine stark humöse, mit viel Holzkohle und 
vereinzelten Keramikfragmenten durchmischte braune 
Erdschicht übergeht. Auf der unebenen Schichtoberfläche 
konnten als Hufabdrücke interpretierbare Negative und 
auf der Unterseite dieser Schicht im gewachsenen Boden 
mindestens zehn parallel zueinander verlaufende v-förmi
ge Furchen im Abstand von je 30 bis 50 cm beobachtet 
werden (Abb. 8). Die Furchen verlaufen rechtwinklig zur 
Felskante in nordwestlich-südöstlicher Richtung und Jas
sen sich als Pflugs puren interpretieren. Bei der Erdschicht 
dürfte es sich folgedessen wohl um ehemalige Ackererde 
handeln. 

Daher wurden Erdproben genommen und am Botanischen 
Institut der Universität Basel untersucht. 8 Die relativ hohe 
Korndichte und deren Bestimmung (Hafer, Dinkel und 
Gerste, Gestrüpp und Unkraut) lassen den Schluss zu , dass 
am Ort oder in nächster Umgebung tatsächlich Flurwirt
schaft betrieben worden ist. 

168 

Abb. 8: Präurbane Pflugspuren am Nordrand des Stadtplateaus (vor 
Stadtplatz IO). 

2. Stadtburg und Befestigung 

Der Graben der Stadtburg 
Wohl ins 12. Jahrhundert und damit zeitlich vor die Stadt
gründung darf die Anlage der an der Stelle der heutigen 
Baugruppe von Kirche und Pfarrhaus zu lokalisierenden 

Abb. 9: Der Burggraben bildet einen schroffen Einschnitt im Molasse
felsen , auf dem Aarberg steht. 

7 Gut.scher l 999, 80-82. 
8 Vgl. den hier fo lgenden Aufsatz: Christoph Brombacher/Angela 

Schlumbaum, Archäobotanische Untersuchungen von Aarberg
Stadtplatz, in: AKBE 5, 2004, 273- 279. 
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Abb. 12: Ein Teil der Stadtmauer (007(!07) im Bereich des späteren 
Stadtplatzes ist aufgrund des Mauercharakters noch im 14. Jahrhundert 
erbaut oder erneuert worden. 

Stadtburg angesetzt werden, weil für die Stadtgründung 
der dortige Graben bereits teilweise zugeschüttet und 
bebaut worden ist. Der Kenntnisstand über die abgegan
gene Burg ist indessen dürftig.9 

Anlässlich der Grabungen von 1992 konnte im Molasse
felsen der Burggraben festgestellt werden, der ein rund 
30 x 45 m grosses Plateau von der übrigen Stadtfläche 
abtrennt (Abb. 9- 11). Die Grabenwände weisen auf eine 
natürliche Entstehung hin; mehrere Ausschrotungen im 
Fels (A07) zeugen jedoch von menschlichen Eingriffen 
und bilden Standlöcher (A08) für senkrechte Pfosten. 
Sie sind vielleicht als Hinweise auf eine Holzbrücke zu 
deuten. 

Die Grabenfüllung bestand zuunterst aus einer Schicht 
homogener Erde mit Holzkohleeinschlüssen; eine Holz
probe konnte mittels C14-Methode ins 5./6. Jahrhundert 
datiert werden. 10 Daraus und aus den Begleitfunden einer 
Reibschüssel (Kat. 26) und einiger Leistenziegelfragmen
te kann allenfalls gefolgert werden, dass in der näheren 
Umgebung in spätrömisch-frühmittelalterlicher Zeit ge
siedelt wurde. Diese Funde und die unterste Schicht kön
nen zum Teil durch Abschürfen älterer Schichten-z.B. auf 
dem Burgplateau - in den Graben gelangt sein. Brücke und 
Graben hingegen dürften zur mittelalterlichen Stadtburg 
gehören, denn Bretterlieferungen «zuo dem Steg in die 
vesti» bezeugen, dass noch um 1375 bis 1382 ein hölzer
ner Steg Stadt und Burg verband.11 Dass er indessen 

170 

nicht mehr an der durch unsere Grabungen lokalisierten 
Stelle gelegen haben kann, beweisen die dort im späten 
13. Jahrhundert bestehenden Häuser (Kap. 5.1.1 ). 

Reste der Ringmauer 
Aufgrund der Insellage war das Städtchen mit einer Ring
mauer und zwei Brückentoren ausreichend gesichert. 12 

Der Verlauf des Mauergürtels konnte mittels Bauuntersu
chungen sowie der Grabung auf dem südöstlichen Stadt
platz meh1fach nachgewiesen werden. 13 

Der Mauerabschnitt (G07 II 07) im Bereich des späteren 
Stadtplatzes ist aufgrund des Mauercharakters im 14. Jahr
hundert erbaut oder erneuert worden (Abb. 12). Abbruch
schichten (G05) mit Funden aus der Zeit nach dem 
Stadtbrand 1477 füllten den ehemaligen Stadtgraben 
(Kap. 5.1.7). 

3. Reste von Wohnbauten 

Im Zuge der Stadtgründung muss nach Abbruch der Ge
bäude der Dorfsiedlung das gesamte Stadtplateau abge
schü1ft worden sein. AnsteHe der lockeren Einzelbauten 
entstanden wohl mehrheitlich geschlossene Häuserzeilen 
aus ebenerdigen Holzbauten, von denen sich im Westen 
und Osten des Stadtplatzes Grundrisse und wenige Reste 
der ältesten Benutzungsschichten erhalten haben. Die bei
den Häuserzeilen hatten einen Abstand von rund 25 m. Der 
Platz des 13. Jahrhunderts muss daher wesentlich schma
ler gewirkt haben als der heutige. Zudem bildete er einen 
sanften Hügel mit Gefälle gegen Nordosten und Süd
westen. Erst in der Neuzeit wurde dieser abgeschürft, des
halb fehlten bei unseren Untersuchungen in der heuti
gen Platzmitte archäologische Spuren aus dem Mittel.alter 
weitgehend. 

9 Vgl. Hofer 1973, 47. Über das Aussehen der Gebäude auf dem 
Stadtburgfelsen wissen wir nach wie vor kaum etwas. Um 1408 
scheinen Teile der Anlage, da eingefallen, durch Bern wiederherge
stellt worden zu sein. Dass der heutige Glockenturm auf den 
Fundamenten des Burgturmes (Bergfried) des 13. Jahrhunderts 
ruhe, wurde aufgrund seiner Dominanz schon vermutet, liess sich 
aber bis lang am Bau selber nicht überprüfen . Die heutige Pfa rrkir
che entstand nach der Überlieferung als direkte Nachfolgerin der 
St. Mauritius, später der Gottesmutter Maria geweihten Burgkapel
le, das Entstehungsdatum 1526 findet sich am Turm. Spätestens mit 
dem Neubau des Pfarrhauses im Jahr 1721, das Albert Jahn 1857 als 
neu, aber unbequem charakterisierte, dürften die letzten Spuren der 
Stadtburg verschwunden sein (Jahn 1857, 20). 

10 Aus Stadtgraben, UZ-3770/ETH- l 3382: 1570± 55 y BP "' 384-620 
n.Chr. ca!. 2cr (95,4%). 
Die für die Altersbestimmung erforderliche Präparierung und Auf
bereitung des Probenmaterials erfolgte im Rad iokarbonlabor des 
Geographischen Institutes der Universität Zürich. Die anschlies
sende Datierung wurde mittels der AMS-Technik auf dem Tandem
Beschleuniger des Institutes für Teilchenphysik der ETH-Höngger
berg durchgeführt. 

11 Stadtrechnungen Bel. 1/II, ll, 45, 46, 70, 140, 162- 165, 188, 207, 
2 11. Hofer 1973, 47. 

J 2 Hofer 1973, 43. 
13 Glatz/Gutscher 1996; Gutscher 1999, 85-91. 
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Abb. 14: Die nördliche Kellermauer von Haus H2, Ansicht gegen N. 

3.1 Die Häuser am Burggraben 

Weil im Burggrabenbereich der Sandsteinfels erst in grös
sererTiefe ansteht, haben sich hier die deutlichsten Spuren 
der ältesten Bebauung erhalten. Die Beobachtungen lassen 
eine Zeile von vier Holzbauten mit gemeinsamer platz
seitiger Front erkennen (Haus Hl- H4, Abb. 13). 

Haus 1: Die westliche Kellermauer (AOl) von Haus 2 war 
beidseits «auf Sicht» gemauert, d.h. westlich schloss sich 
direkt der in den Felsen und den ehemaligen Burggraben 
eingetiefte Keller des Nachbarhauses an, dessen Fussbo
den 60 cm tiefer als im benachbarten Keller von Haus 2 lag. 
Die Mauerung setzte nicht auf dem Bodenniveau, sondern 
auf einem Felssockel auf. Die räumliche Ausdehnung 
konnte wegen der begrenzten Grabungsfläche und -zeit 
nicht ermittelt werden. Die Befunde wurden indessen auch 
nicht zerstört, sondern bleiben im Boden konserviert, 
sodass wir nur die platzseitige Flucht und die Begrenzung 
gegen Haus 2 hin kennen. Hausbreite und -tiefe bleiben 
offen. Der Aufbau des Hauses bestand aus Holz. Weder am 
Boden noch an der Mauer fanden sich im KeUer B randspu
ren, sodass wir davon ausgehen, dass er zur Zeit der beiden 
Stadtbrände bereits zugeschüttet war. Eine Verschonung 
von Haus 1 im Brand ist wenig wahrscheinlich bei den 
nachgewiesenen Brandtemperaturen des ebenfalls hölzer
nen Nachbarhauses Haus 2. 

Haus 2: Am vollständigsten ist der teilweise in den aufge
gebenen Burggraben gemauerte Keller von Haus 2 über
liefert. Unter Auffüllschichten (A16) und (Al8) mit 
Brandabfall kam ein Kellergrundriss mit einer Innenfläche 
von ca. 6 x 4 m zum Vorschein (Abb. 14). Die Kellermauer 
(AOl) ist zweiphasig und hat im Norden einen breiten 
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Eingang (A02). Sie ist nicht vor dem 13. Jahrhundert 
erbaut worden, wie die Funde aus der Mauergrube (A3 1) 
belegen (Kat. 20-22). Von der hölzernen Kellertreppe 
fanden sich verkohlte Reste. 

Für die Kellergrube ist der Felsen geschrotet worden, so 
dass die 60 bis 65 cm dicken Mauern auf einem Felssockel 
von mindestens 40 cm Höhe aufsitzen. Sie sind sehr 
einheitlich aus kleinteiligem Sandsteinquaderwerk in un
regelmässigen Lagen aufgeführt und enthalten einen gros
sen Anteil an Bollensteinen und Kieseln als Ausgleich für 
die unterschiedlichen Steinhöhen. Die Sandsteine wurden 
ungefähr rechteckig und grob behauen. Der brüchige, 
dunkelgraue Kalkmörtel enthält Sand, wenig Kalkein
schlüsse und feine Kieselehen. Der Mauerkern besteht aus 
Bollensteinen und Sandsteinabschlägen. Die Südseite der 
Mauer ist nicht vertikal, sondern kragt auf Abbruchhöhe 
ca. 10 cm vor; es handelt sich um Auflager für Balken oder 
für ein hier aufliegendes Gewölbe. Aufgrund der geringen 
Mauerhöhe - der Kellerboden lag auf 451,85 müM, die 
Abbruchkrone der Kellermauer nur 1,75 m darüber -
ziehen wir für die Rekonstruktion ein Gewölbe der flachen 
Holzkonstruktion vor. Damit läge das Erdgeschoss auf 
einem knapp meterhohen, gemauerten Sockel. 

Der Keller wies intensiv brandgerötete Wände auf und war 
mit mächtigen Schichten von Brandschutt (A l2), (A16) 
und (Al 8) gefüllt. In diesem lagen zahlreiche Ofenkera
mikfragmente, die sich überwiegend in die Mitte des 
15. Jahrhunderts datieren lassen. Viele Scherben sind 
äusserst stark ausgeglüht. Wahrscheinlich wurde das Haus 
im zweiten Stadtbrand von 1477 total zerstört. 

Haus 3: Östlich schloss sich an Haus 2 das rund sieben 
Meter breite Haus 3 an, das aufgrund fehlender Mauern als 
reiner Holzbau zu rekonstruieren ist. Auch hier fand sich 
ein Keller, der in einer ersten Fassung (Keller 3a) als 
einfache aus dem Felsen gehauene Grube gestaltet war 
(vgl. Abb. 14). Einzig nach Westen konnte er von der 
Mauer des Nachbarkellers von Haus 2 profitieren. An 
dieser haben sich denn auch die Abdrücke der seitlich 
liegenden Kellertreppe (A03) erhalten. Wir haben uns 
diesen Keller mit seiner unregelmässigen Form als einfa
che Grube unter dem Holzboden des Erdgeschosses vor
zustellen; eine Klappe im Fussboden erlaubte wohl den 
Einstieg. Der Kellerboden lag auf 452.20 müM. Wohl als 
Unterlegsteineder platzseitigen Fassadenschwelle zu deu
tende plattige Steine lagen auf 453.54 müM, sodass die 
Kellergrube nur um 1,3 Meter tief gewesen sein dürfte. 
Aufgrund der Datierung der Funde muss dieser Keller 
schon vor dem grossen Stadtbrand von 1419 aufgefüll t 
worden sein (Füllungen A22 und A24). 

Später hat man den Keller weiter in den ehemaligen 
Burggraben hineingebaut und abgetieft, sodass er begeh
bar und von der Vo1Tatsgrube zum eigentlichen Keller 
wurde (Keller 3b). Zudem entstand eine Längsteilung mit 
einer Holzwand (A04); der westliche Teil erhielt eine 
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Aussteifung durch eine partielle Ausmauerung (A05). 
Dieser jüngere Keller dürfte nach dem Stadtbrand von 
1477 zugeschüttet worden sein (Schichten A26, A28, A42 
und ASO mit Kat. M 1-MS). 

Haus 4: Östlich muss an Haus 3 ein weiteres Holzhaus 
angeschlossen haben. Spuren verkohlter Holzbodenreste 
und Balken (A06) belegen dies. Wegen des engen Gra
bungsperimeters können aber keine Angaben zu Form und 
Ausdehnung gemacht werden. Wichtig ist die Tatsache, 
dass die Stelle der oben erwähnten Brücke über den Gra
ben spätestens mit der Errichtung dieses Hauses überbaut 
wurde. Der Zugang zur Burg muss an eine andere Stelle 
gerückt worden sein. Die für das benachba1te Haus 3 
gemachten Feststellungen bezüglich Brand und Wieder
aufbau gelten auch für Haus 4. 

3.2 Die südliche Häuserzeile 

Über den Resten der vorstädtischen Dorfsiedlung lagen 
vor dem heutigen Haus Stadtplatz 13 Schichtreste und 
bauliche Befunde zu zwei weiteren Häusern der südlichen 
Zeile (Abb. 15 und 16). 

Haus 5: Das eine Haus befand sich über einer in den Felsen 
eingetieften Grube (FOl), die wir als kellerartige Vorrats
grube deuten; ihre Sohle konnte nicht gefasst werden. Ihre 
Wände waren nicht ausgemauert, wie wir das schon bei 
Haus 3 beobachten konnten. Platzsseitig schloss die Grube 
mit einer geraden Flucht; sie und das Abbrechen der 
Innenraumschichten belegen, dass wir uns hier die verlo
rene Schwelle der platzseitigen, völlig in Holz konstruier
ten Fassade des 13. Jahrhunderts vorzustellen haben. Die 
Grube verjüngte sich hauseinwärts; wir denken an eine Art 
Kellerhals, d.h. Zugang. Daraus lässt sich eine Innentei
lung des Hauses erschliessen. Die Gruben-Aussenkante 
lag rund 8 m vor der Fassadenflucht der heutigen Stadt
platzhäuser. Nach einem Brand war die Kellergrube teil
weise aufgefüllt worden (F08). Darüber fanden sich wei
tere Benutzungsschichten. Erst nach einem zweiten Brand 
(F05) - wohl jenem von 1477 - fand kein Wiederaufbau 
mehr statt. 

Haus 6: Östlich anschliessend fanden sich Spuren eines 
weiteren Holzbaus. Er war nicht unterkellert und ist mit 
mehreren lehmigen Fussbodenschichten (F02), einer 
ebenerdigen Feuerstelle (F04) und den vermoderten Res
ten der Schwelle (F03), der parzellentrennenden Holz
wand zu Haus 5, fassbar geworden. Die östliche Haus
begrenzung konnte wegen neuzeitlicher Störungen nicht 
ermittelt werden. Die Ausdehnung der Brandschuttschich
ten konnte jedoch über 5 Meter beobachtet werden, sodass 
wir davon ausgehen dürfen, dass Haus 6 direkt an die dort 
zu lokalisierende Stadtmauer (G07) anschloss. Im Haus ist 
ein erster Brand direkt lokalisierbar. Der Boden blieb nach 
der Räumung von einer teil weise dünnen Schuttschicht 
überlagert. Es scheint, dass der erwähnte Sehwellbalken 
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Abb. 16: Überblick über die Grabungsflächen E bis G im Osten des 
Stadtplatzes. Blick nach Nordosten. 

nach dem ersten Brand unbeschadet liegen blieb und noch 
benutzt werden konnte, weil die jüngeren Schichten beid
seitig an den Balken ziehen, d.h. das Haus wurde wieder 
errichtet. 

Im jüngeren Niveau des Hauses fand sich die ebenfalls 
bereits erwähnte Feuerstelle (F04). Die Befunde werden 
von den Spuren (F05) eines zweiten Brandes überlagert. 
Erst dieser zweite Brand muss so massiv gewesen sein, 
dass an dieser Stelle keine Häuser mehr gebaut wurden. 
Es ist aufgrund der Kleinfunde naheliegend, die beiden 
Brände mit den Katastrophen der Jahre 1419 und 1477 
gleichzusetzen. 

Die Platzplanie (F09) lag direkt über der fundlosen Brand
schuttschicht (F05) und wurde geschnitten von einer 
Teuchelleitung (F l2) und einer jüngeren Grube (F16). 

3.3 Die nördliche Häuserzeile 

Vor der heutigen Liegenschaft Stadtplatz 52 konnten die 
bisher einzigen Reste der ältesten nördlichen Häuserzeile 
dokumentiert werden (Haus H7-H9, Abb. 17). 

Haus 8: Ein selbstständiges Haus 8 liess sich durch den 
Fund seines in den Felsen geschroteten Kellers belegen 
(BOI). Aufgrund der analogen Beobachtungen zum ge
mauerten Keller von Haus 2 und Felsgruben gehen wir 
davon aus, dass sich links und rechts weitere Bauten 
anschlossen. Wie dort darf die platzseitige Fassade auf der 
Flucht der südlichen Kellermauer angenommen werden; 
sie lag bezüglich der heutigen Fassaden 8,5 m weiter im 



~ 
N 

0 Sm 

454 .82 

210357 
H9 

4.93 • 4.78 

B 

H7 

210352 

Abb. 17: Die Reste der nördlichen Häuserzeile H7- H9 in Fläche B. M. 1:100. 

Platz. Über Hausbreiten dieser Nordzeile können vorläu
fig keine sicheren Angaben gemacht werden, da nicht 
sicher ist, ob mit der gefassten Breite unseres Kellers von 
2,7 m auch die Hausbreite gefasst wurde. 

Das Kellerfundament war wie jenes im Haus 2 über einem 
Felssockel von 45 cm Höhe als Wandauskleidung gegen 
die ausgeschrotete Felsstruktur gesetzt worden. Das Mau
erwerk war 30 bis 50 cm stark und bestand aus zwei Lagen 
von Bruchsteinen und Kieseln (Durchmesser bis 25 cm). 
In der Mitte der Platzseite fanden sich die Reste des 
einstigen axialen Zuganges von 90 cm Breite. Vor dem 
Zugang war bereits beim Ausschroten des Felsens ein 
25 cm hohes Podest von 100 x 30 cm stehen gelassen 
worden. Die unterste Treppenstufe bildeten zwei Tuffqua
der. Das Kellerniveau lag auf 454.10 müM, die Felsober
kante ausserhalb des Kellers - Kulturschichten fehlten 
völlig - lag auf rund 455 müM, d.h. vom Kel !er haben sich 
90 cm seiner einstigen Tiefe erhalten. Offensichtlich ist in 
neuerer Zeit beträchtlich Terrain abgeschürft worden. 
Trotzdem können wir schliessen, dass analog zum Keller 
von Haus 2 auch Haus 8 über einem Sockel konstruiert 
gewesen sein muss und ein Hochparterre besass. 

Im Kellerinnern konnte in der Südwestecke eine direkt aus 
dem Fels geschlagene kreisrunde Grube (B02) mit 48 cm 
Durchmesser und einer Tiefe von 30 cm beobachtet wer
den. Zu dieser Grube gehört eine auf Kellerbodenniveau 
seitlich in den Felssockel gehauene Nut. Sie erlaubte, die 
Grube mit einem rund 5 cm dicken Brett abzudecken. Dies 
lässt die Grube als Vorratsgrube deuten und damit das 
darüberliegende Haus als Wohnhaus wiedererkennen. 

Wir gehen aufgrund der Funde davon aus, dass dieser 
Keller erst um 1800 aufgegeben wurde. Die Tatsache, dass 
sich Funde des 16. bis 19. Jahrhunderts (Kat. 215- 217) in 
der homogenen Auffüllschicht gefunden haben, lässt sich 
aber möglicherweise auch auf jüngere Störungen zurück
führen. 

4. Der Stadtplatz und seine Nutzung 

Der Stadtplatz war vor 1477 rund 25 m breit und diente als 
Gassenmarkt. Eine von der älteren Stadtforschung postu
lierte mittlere Häuserzeile existierte nie. Allerdings darf 
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Abb. 18: Reste einer Bebauung (Ofenhaus und Feuergrube) auf dem Stadtplatz in Fläche C. M. 1:100. 

man sich den Platz nicht als grossen Freiraum vorstellen; 
leichter gebaute Einrichtungen von Handwerk und Ge
werbe standen hier. 

Die Betrachtung der einzelnen Fundaufschlüsse im Be
reich der hölzernen Häuser zeigt, dass nach dem zweiten 
Stadtbrand, d.h. nach 1477, kein Wiederaufbau erfolgte. 
Man rückte die Häuser so weit auseinander, dass der Platz 
in seiner heutigen Ausdehnung von über 40 m Breite 
entstand. Ähnlich grosse Freiflächen des 15, Jahrhunderts 
kannte Freiburg i.Üe. mit seiner oberen Matte oder Unter
seen mit dem nach dem Stadtbrand von 1470 weitgehend 
freigehaltenen Stadtplatz, 

Die wegen der Werkleitungsbauten ermöglichte Beobach
tung eines Profilschnittes über den gesamten Platz zeigt 
uns, dass in der Platzmitte archäologische Schichten fehl
ten, Offenbar ist der Stadtplatz nach 1477 nicht nur ver
breitert, sondern auch abgeschürft worden. Der spätmittel
alterliche Platz war nach 14 77 praktisch horizontal und mit 
einem groben Kiesbelag (C06) versehen, dessen Oberflä
che sich durch die Ablagerung von Mist verdichtet haben 
dürfte. 
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Auf dem Platz standen nach wie vor einzelne gewerbliche 
Einrichtungen (Abb, 18): So weisen die Überreste eines 
Ofenhauses (CO]) auf die Bäckerei; eine grosse Feuer
grube (C03) darf vielleicht als zweiter grosser Backofen 
und eine weitere Grube als Hinweis auf die Gerberei 
gedeutet werden. Paul Hofer fand 1970 in einem Sondier
schnitt mehrere Gruben, die den ältesten Gehhorizont 
durchbrachen , jedoch von den jüngsten Platzkofferungen 
überdeckt wurden, 14 Sie sind im Übersichtsplan als Kreise 
eingetragen (vgl. Abb, 2). 

Im 17. oder 18, Jahrhundert hat man in der Platzmitte 
wieder etwa 80 cm Material aufgeschüttet, damit der Platz 
Richtung der beiden Tore mehr Gefälle erhielt. Auf dem 
veränderten Terrain entstand die erste Pflästerung, von der 
wir kleine Reste flächig freilegen konnten, Hinzuweisen 
ist schliesslich auf die beiden klassizistischen Platzbrun
nen, deren Zuleitungen in Teucheln verschiedentlich frei
gelegt und dokumentiert werden konnten, Durch die Sa
nierung von J 992/93 hat man das bombierte Längsprofil 
wiederum abgeflacht. 

14 Hofer 1973, 40--41 und Abb. 27. 



II. Die Funde vom Stadtplatz 

Eva Roth Heege 

1. Einleitung 

Bei den Ausgrabungen 1992/93 auf dem Aarberger Stadt
platz wurden insgesamt 10613 archäologische Funde un
terschiedlichster Materialien geborgen. 15 Das Ziel der 
nachfolgenden Bearbeitung ist es, das Fundmaterial um
fassend quantifiziert in Katalog und Zeichnungen vorzu
legen und darüber hinaus aufgrund der Stratigrafie und 
externer Vergleiche zu datieren. 16 Vor allem bei der 
Gefässkeramik gilt es dabei zu berücksichtigen, dass re
gelhaft nur Fundkomplexe mit sehr geringen Stückzahlen 
vorliegen. Aus diesem Grund liegt ein Schwergewicht der 
Auswertungen auf der überlieferten Ofenkeramik und dem 
Ofenlehm. 

Als Grundlage für die Fundauswertung diente die Sich
tung des gesamten Fundmaterials, indem es nach Materi
algruppen ausgelegt wurde.17 Gefäss-, Ofen- und Bau
keramik wurden intensiv zusammengesetzt mit dem Ziel, 
einerseits möglichst grosse und darstellbare Gefässe, 
Ofenkacheln oder Baukeramik-Stücke zu erhalten und 
andererseits Passscherben zwischen den verschiedenen 
Schichten zu finden. Erst im Anschluss daran wurde die 
Auswahl der zu zeichnenden Stücke getroffen. Kachel
motive, die identisch bereits aus der Stadt Bern publiziert 
waren, wurden nicht erneut gezeichnet. 18 Bei den übrigen 
Materialgruppen wurden pro Fundkomplex signifikante 
Einzelstücke, die - soweit sichtbar - die typologische 
Varianz zeigen, zur Zeichnung ausgesucht. 

2. Gefässkeramik 

2 .1 Übersicht 

Aus den verschiedenen Grabungsflächen wurden insge
samt 397 Keramikfragmente geborgen und nach Typo
logie und Warenart aufgenommen. Gezeichnet wurden 
122 von 124 Randscherben sowie 50 weitere aussage
kräftige Fragmente. Die grosse Mehrheit der Keramik
funde besteht aus Gefässscherben. Nur gerade bei sie
ben Stücken handelt es sich um andere Keramikgegen
stände. 

Auf den Grabungsflächen B, D und F wurden nur ganz 
wenige Scherben geborgen, die daher als zufällig gelten 
müssen (Abb. 19). Weitaus am meisten Keramikfragmente 
kamen auf Fläche A zum Vorschein, was jedoch im Ver
gleich mit den übrigen Fundgattungen dieser Fläche nicht 
weiter erstaunlich ist. Die Flächen A und C weisen ausser
dem eine unübliche Aufteilung zwischen Rand- und 
Wandscherben auf. Dies kann mit dem sehr hohen Grad 
der Zerscherbung erklärt werden, die überproportional im 
Randbereich zu beobachten war. 
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Abb. 19: Die Verteilung der Keramikfragmente pro Grabungsfläche A 
bis G und l. RS = Randscherbe, BS = Bodenscherbe, WS = Wand
scherbe, ü = übrige Fragmente. 

Die 397 Keramikscherben konnten in 14 verschiedene 
Warenarten unterteilt werden, wovon die zwei reduzierend 
grauen Waren (red 1, red 2) und die vier oxidierenden 
Waren (ox 1-ox 4) mit 3 J % bzw. 34% die grössten Anteile 
im Warenspektrum ausmachen (Abb. 20). Relativ hoch 
sind die Anteile verbrannter oder uneinheitlich gebrannter 
Waren, nämlich insgesamt 28% (red 11, red 99, ox 11, oxgb 
und un). Darunter sind red ll und ox lJ mit insgesamt 9% 
der Gesamtkeramik eindeutig auf massive sekundäre 
Brandeinwirkung zurückzuführen. Die Waren red 99, 
oxgb und un (19%) könnten von einem sekundären Brand 
verändert worden sein, müssen aber nicht. Die übrigen 
Warenarten (SG, TS und SZ) machen mit insgesamt 7% nur 
einen geringen Anteil aus. 

Betrachtet man die Verteilung der Warenarten auf die 
Flächen , so fällt auf, dass die reduzierend gebrannten 
Waren und die in ändernder Atmosphäre gebrannte Ware 
oxgb primär in den Flächen A, E und I auftreten, während 
bei den oxidierenden Waren ein Übergewicht in den Flä-

15 Es handelt sich um 397 Gefässkeramikfragmente, 7 127 Ofenkera
mikfragmente, 623 Hütten- und Ofenlehmfragmente, 72 Glasscher
ben, 1290 Metallartefakte, 580 Fragmente von Backsteinen und 
Bodenplatten, 502 Ziegelfragmente, zwölf Stücke bearbeiteter 
Stein sowie sieben Holz- und drei Knochenobjekte. Die Münzen, 
die Schuh- und Lederreste, die Tierknochen und das botanische 
Fundmaterial wurden zur Bearbeitung weitergegeben (vgl. die 
Beiträge von Daniel Schmutz und Serge & Marquita Volken in 
diesem Aufsatz, den Aufsatz von Christoph Brombacher sowie 
Angela Sehturnbaum in diesem Band S. 273-279). 

16 Das vorliegende Manuskript wurde im Wesentlichen im Herbst 
1999 abgeschlossen. Später erschienene Literatur konnte nicht 
mehr eingearbeitet werden. 

17 Keine weiteren Auswertungsschritte erfuhren die Materialgruppen 
Holzkohle- und Mörtelproben. Die Holzproben wurden zur Alters
bestimmung verwendet. Die Schlacken wurden nach Fundnum
mem gewogen. Alle nicht im Katalog verzeichneten Angaben zu 
den restlichen Funden (Datenbank) werden im Archiv des ADB 
aufbewahrt. 

18 Die betreffenden Kachelmotive werden im Folgenden immer mit 
«BE ... » zi tiert nach: Roth Kaufmarm 1994. 
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Abb. 20: Die Verteilung der Keramikfunde auf die unterschiedlichen 
Warenarten (redl -SZ) in Prozent. 
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Abb. 21: Die Verteilung der verschiedenen Warenarten (redl-SZ) pro 
Grabungstläche Abis G und I. 

chen B, C und G zu beobachten ist (Abb. 21). Auffällig ist 
das fast ausschliessliche Auftreten der uneinheitlich ge
brannten Ware un in Fläche A und die Beschränkung der 
Waren ox 3 und SG auf die Fläche C. 

2.2 Zu Material und Herstellungstechnik 

Beschreibung der Waren 19 

Bei fast allen Keramikfunden handelt es s ich um poröse 
lrdenware, die in unterschiedlicher Atmosphäre reduzie-
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rend bis oxidierend gebrannt wurde. Zu erwähnen ist die 
nicht poröse Ware Steinzeug (SZ), die mit nur e inem 
Fragment vertreten ist. Die Irdenware weist feine bis sehr 
grobe Magerungsanteile aus Quarzsand, Kieseln, Glim
mer und Schamotte auf. Die Scherben wurden zum gröss
ten Teil hart bis sehr hart gebrannt, als Ausnahme kommt 
auch der weiche (TS) und der klingend harte (SZ) Brand 
vor.20 Ein grosser Teil der Keramikfunde zeigt im Scher
ben massive Veränderungen, die durch einen Schadens
brand verursacht wurden (red 11 , un, ox 3). 

Bei den oxidierenden Waren und der uneinheitlichen Ware 
ist Glasur mit oder ohne Engobe zu beobachten. Am 
häufigsten kommen die grünen und braunen Bleiglasuren 
vor (vgl. Katalog). Die grüne Bleiglasur wird in der Regel 
über einer weissen Engobe aufgetragen, während die 
braune Bleiglasur oft nicht engobiert ist und über weis
sem Malhorndekor erscheint. An einzelnen Stücken 
sind Transparentglasur über Malhomdekor (Kat. 231) 
oder deckende weisse oder braune Glasur festzustellen 
(Kat. 234, 282). 

Graue Waren 
red 1: Dunkelgrau (mit Braunton), sehr hart gebrannt, fein 
gemagert (nur Kalkteile sichtbar), schnell gedreht, oft mit 
verstrichener metallisch schwarzer Oberfläche. Ungla
siert.21 
red 2: Hellgrau, sehr hart gebrannt, fein bis mittelgrob 
gemagert (Quarze und Kalk sichtbar) , z. T. porös, schnell 
gedreht. Unglasiert. 22 
red 11: In Sekundärbrand stark verbrannt, dunkelgrauer 
Scherben, feine Magerung, schnell gedreht. a) unglasiert, 
b) ohne Engobe glasiert, c) mit Engobe glasiert. 
red 99: Reduzierend hart gebrannt. Einzelstücke. Nicht 
näher bestimmbar. Unglasiert. 

Nicht einheitlich gebrannt 
un: Uneinheitlich mittel bis hart gebrannt, feine Mage
rung, schnell gedreht. Es ist dies nicht eine e inheitliche 
Warenart, sondern eine Gruppe mit ähnlichen Merkmalen. 
Die uneinheitliche Scherbenfarbe kann sowohl aus dem 
Keramikbrand in uneinheitlicher Atmosphäre als auch aus 

I 9 Da diese Arbeit nicht das Ziel hatte, eine lleLaillierte Untersuchung 
und Auswertung der Warenarten vorzunehmen, bleibt die Eintei
lung der Warenarten relativ grob und berücksichtigt nur grosse 
Unterschiede. Falls es vom Material her möglich war, wurde für die 
Keramik von Aarberg-Stadtplatz und von Nidau-Schloss dieselbe 
Definition der Warenarten verwendet (Eva Roth Heege, Die Funde 
aus dem Schloss Nidau. Ausgrabungen I 985 bis 1987, in: AKBE 5, 
2004, 591-640). 

20 Für Bestimm ung und Terminologie der technologischen Eigen
schaften: Bauer et al. 1993. 

21 Vgl. red 1 auf der Farbtafel im Aufsatz: Eva Roth Heege, Die Funde 
aus dem Schloss Nidau (Ausgrabungen 1985 bis I 987), in: AKBE 
5, 2004, 595. 

22 Vgl. red2 auf der Farbtafel im Aufsatz: Eva Roth Heege, Die Funde 
aus dem Schloss Nidau (Ausgrabungen 1985 bis 1987), in: AKBE 
5 , 2004, 595. 



einem Sekundärbrand, d.h. einem Schadensbrand, resul
tieren; a) unglasiert, b) ohne Engobe glasiert, c) mit En
gobe glasiert. 

Oxidierende Waren 
oxgb: Braun (rotbraun bis graubraun), mittel hart gebrannt, 
z.T. porös, mittelgrob gemagert, hoher Glimmeranteil, 
schnell gedreht. U nglasiert. 23 
ox 1: Gelborange (bis beige), hart gebrannt, relativ porös, 
fein gemagert mit einzelnen Kieseln, Kalk und Schamotte, 
sdmdl gedreht. a) unglasiert, b) ohne Engobe glasiert.24 

ox 2: Orangerot, klingend hart gebrannt, fein gemagert mit 
einzelnen Kieseln und Kalk, schnell gedreht. Unglasiert. 
ox 3 : Orange bis rosa, hart gebrannt, kaum Magerung 
sichtbar, schnell gedreht. a) unglasiert, b) ohne Engobe 
glasiert, c) mit Engobe glasiert. 
ox 4: Orangerot, hart gebrannt, porös, sehr fein gemagert 
mit einzelnen Kieseln und Kalk, schnell gedreht. a) ungla
siert, b) ohne Engobe glasiert, c) mit Engobe glasiert, d) 
nur engobiert.25 

ox 11: In Sekundärbrand stark verbrannt, dunkelrot verzie
gelt. a) unglasiert, b) ohne Engobe glasiert, c) mit Engobe 
glasiert. 

Besonderes 
TS: Terra sigillata. Heilorange, weich gebrannt ohne sicht
bare Magerung. Orangebraun engobiert. 
SG: Beige bis weiss, hart gebrannt, ohne sichtbare Mage
rung aber porös, «Steingut», schnell gedreht. Ohne En
gobe deckend weiss glasiert. 
SZ: Reduzierend grau, klingend hart gebrannt, ohne sicht
bare Magerung, Steinzeug, schnell gedreht. Mit Salzglasur 
versehen. 

Herstellungstechnik 
Die Aarberger Keramik ist durchweg als schnell gedrehte 
Drehscheibenware zu bezeichnen. An den Gefässböden 
sind unterschiedliche Bearbeitungsspuren abzulesen: Im 
Innern sind oft Drehschnecken sichtbar, die vom Aufzie
hen des Gefässes stammen. Die Standböden wurden nach 
der Fertigung glattgestrichen (TB3 , TB4, vgl. unten). Der 
sog. Quellrandboden zeigt im Zentrum den Abdruck einer 
runden Platte und am Rand wulstartig hervorquellendes 
Material (TB l). Das Stück wurde wohl mit der Platte von 
der Drehscheibe gehoben. An einem Exemplar ist eine 
Nachbearbeitung des Standbodens zu erkennen (TB5). 
Der Topf wurde auf den Rand gestellt und der Boden 
abgedreht. 

2.3 Typologie 

Es konnten die Gefässformen Topf, Dreibeintopf, Kanne, 
Pfanne, Schüssel, Henkeltopf/tiefe Schüssel, Teller, Napf 
und Talglicht erkannt werden. Zudem existieren die Ein
zelformen Henkelflasche (Kat. 231 ), Krug? (Kat. 222), 
Schröpfkopf (Kat. 4, 208) und Miniaturgefäss (Kat. 48) 
sowie die Sonderformen (SF) Deckel (Kat. 47), Spinn-

wirtel (Kat. 301), Knopf (Kat. 198), Brennhilfe (Kat. 267) 
und ein Tonrelief (Kat. 71). 

Eine präzise Einordnung und Datierung der mittelalterli
chen Gefässkeramik aufgrund externer Vergleiche gestal
tet sich bei Funden der Region Bern aus verschiedenen 
Gründen schwierig.26 Wir sind nämlich dafür auf weiter 
entfernte Fundkomplexe angewiesen, die jedoch in der 
Regel keine zwingenden Analogieschlüsse zulassen. Die 
besten formalen Vergleiche für die Aarberger Randtypen 
sind in den Komplexen von Winterthur-Marktgasse 5427, 

Laufen-Rathausplatz28, Basel-Augustinerkloster29, Zü
rich-Münsterhof30, Pratteln-Madeln31, Diessenhofen
Unterhof.32 und Winterthur-Untertor33 zu finden. Eine 
Durchsicht der betreffenden Publikationen macht deut
lich, dass es noch immer ganz wenige geschlossene Kom
plexe gibt, die durch archivalische und dendrochrono
logische Daten oder Münzen absolut datiert sind. Dazu 
gehören für das 12. Jahrhundert die Komplexe von 
Zürich-Münsterhof.34 und Uetliberg-Uto Kulm35, für das 
13. Jahrhundert Basel-Augustinerkloster36 und die Münz
töpfe von Winterthur-Holderplatz37 und Niederbipp38 
sowie für das 14. Jahrhundert ein Komplex aus Diessen
hofen -Unterhof39, die Funde aus der Burg Pratteln
Madeln40 und der Münztopf von Basel-Nadelberg41 . Für 

23 Vgl. oxgbauf der Farbtafel im Aufsatz: Eva Roth Heege, Die Funde 
aus dem Schloss Nidau (Ausgrabungen 1985 bis 1987), in: AKBE 
5, 2004, 595. 

24 Vgl. ox 1 auf der Farbtafel im Aufsatz: Eva Roth Heege, Die Funde 
aus dem Schloss Nidau (Ausgrabungen 1985 bis 1987), in: AKBE 
5, 2004, 596. 

25 Vgl. ox 4 auf der Farbtafel im Aufsatz: Eva Roth Heege, Die Funde 
aus dem Schloss Nidau (Ausgrabungen 1985 bis 1987), in: AKBE 
5, 2004, 596. 

26 Diese Situation ist sowohl mit dem relativ geringen Fundaufkom
men bisheriger Grabungen als auch mit dem weitgehenden Ausblei
ben systematischer, über gesetzliche Verpflichtungen hinausgehen
der Keramikforschung-z.B. seitens der Universitäten - zu begrün
den. Besonders schmerzlich ist beispielsweise die Vernachlässi
gung von Altfunden aus der Stadt Bern, die zum grossen Teil von 
Paul Hofer während der vergangenen Jahrzehnte geborgen wurden. 

27 Matter 1996. 
28 Pfrommer/Gutscher 1999. 
29 Kamber 1995. 
30 Schneider/Gutscher 1982. 
31 Marti/Windler 1988. 
32 Baeriswyl/Junkes 1995. 
33 Lehmann 1992. 
34 Schneider/Gutscher 1980: Hl.I, Il: vor 1136; HI.III und H2: nach 

1136; Grube 1: 1132/48; Grube 2: nach 1132/48; H3.IV und Grube 
4: nach Mitte 12. Jahrhundert. 

35 Windler 1991: Fundkomplex unter Schichten 258, 259,die um 1150 
münzdatiert sind. Zerstörungsdatum der Burg um 1267. 

36 Kamber 1995: Latri nen l, 2, 5: vor 1276; Latrine 3: 1276 bis 1290; 
Latrine 5: nach 1276. 

37 Schnyder 1981: Münztopf mit 2284 Münzen. Jüngste datieren um 
1261. 

38 Lobbedey 1968: Münztopf mit 1300 Münzen. Jüngste datieren um 
1210. 

39 Baeriswyl/Junkes 1995 : Vor 1318. 
40 Marti/Windler 1988: Zerstörungsdatum der Burg um 1356. 
41 Stöckli 1979, 28: Münztopf mit 14 18 Münzen. Jüngste datieren um 

1365. 
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das 15. Jahrhundert können die - allerdings nicht als 
geschlossener Komplex anzusehenden - Funde aus Oft
ringen-Alt Wartburg herangezogen werden.42 

Weitere Komplexe sind relativchronologisch und typolo
gisch datiert und umfassend vorgelegt. Sie können daher 
ebenfalls für die Einordnung der Aarberger Stücke benutzt 
werden.43 

2.3.1 l'opf 

Beschreibung 
Der Kochtopf als häufigste Gefässform der mittelalterli
chen Gebrauchskeramik ist auch in Aarberg mit dem 
grössten Anteil der Keramikfunde vertreten. Die Ränder 
und Böden lassen sich formal unterscheiden, während die 
meisten Wandscherben unverziert und nicht näher einzu
ordnen sind. Es existieren aber Wandscherben mit einfa
chen oder doppelt gezogenen Ritzungen, fein eingedrück
ten bzw. geglätteten Riefen und scharfen Rillen als ein
fachem Dekor.44 

Die sieben Randtypen (TR) lassen sich wie folgt beschrei
ben. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich - der geringen 
Fundmenge wegen - nicht um Gruppen von identischen 
Rändern handelt, sondern um Einzelstücke, die aufgrund 
ähnlicher Merkmale zu Typen zusammenfasst wurden 
(Abb. 22). 

TRl: Einfacher Rand, trichterfömig, kantig abgestrichen 
(Kat. 44). 
TR2: Einfacher Rand, langer Hals, rund ausbiegend 
(Kat. 306, 45, 278). 
TR3: Einfacher Rand, kurzer Hals, kaum ausbiegend, 
aussen gekehlt (Kat. 288, 300, 264). 
TR4: Lippenrand, aussen kantig abgestrichen (Kat. 307). 
TR5: Einfacher Leistenrand, unterschnitten (Kat. 27, 262). 
TR6: Gekehlter und karniesförmiger Leistenrand, unter
schnitten (Kat. 23, 249, 263, 250). 
TR 7: Breiter, karniesförmiger, unterschnittener Leisten
rand (Kat. 46, 47). 

Die Topfböden (TB) sind durchweg einfache Standböden, 
die sich jedoch in fünf Bearbeitungsvarianten gruppieren 
lassen: 
TB 1: Quellrandboden mit roh belassener Oberfläche 
(Kat. 1, 21, 37, 38, 290, 319). 
TB2: Standboden mit roh belassener Oberfläche (Kat. 29, 
33, 34, 35, 36, 252, 265). 
TB3: Standboden mit glatt gestrichener Oberfläche 
(Kat. 25, 208, 289). 
TB4: Standboden mit geglätteter Oberfläche (Kat. 251). 
TB5: Standboden, abgedreht (Kat. 48). 

DieAarberger Kochtöpfe wiesen also alle Standböden und 
relativ wenig ausbiegende Ränder auf. Die Mündungs
durchmesser liegen bei 10 bis 15 cm und die Bodendurch-
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Abb. 22: Typologie der Topfränder TRl bis TR7. M. 1 :4. 

messer betragen 8 bis 18 cm. Weil vollständig erhaltene 
Töpfe fehlen, lässt sich zu Höhe und Bauchdurchmesser 
lediglich feststellen, dass die Proportionen wohl sehr bau
chig und gedrungen waren. 

Einordnung und Datierung 
Für den Randtyp TRI fand sich keine direkte Parallele in 
der erwähnten Literatur,jedoch ist ein Fragment aus Basel
Augustinerkloster aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhun
derts ähnlich.45 Obwohl in seiner Grundform trichterför-

42 Meyer 1974: Zerstörung der Burg um 1415, jedoch Weiterbesied
lung anzunehmen. 

43 Hier sind die örtlich näher gelegenen Komplexe wie Biel-Untergas
se 21 und Reichenbach-Mülenen sowie die Funde von Laufen
Rathausplatz zu nennen (vgl. unten). 

44 Verzierte Topfwandscherben wurden fol gende gezeichnet: Kat. 2, 
258, 269, 311 , 3l4. 

45 Kamber 1995, Nr. 68 (Latrine 3). 



mig ausbiegend, halte ich Randtyp TRI nicht für einen 
typischen Schrägrand, da der charakteristische Knick zwi
schen Gefäss und Rand fehlt. Ich halte ihn eher für eine 
Variante von TR2. 

Den rund ausbiegenden Rand TR2 finden wir in Basel
Augustinerkloster, Winterthur-Marktgasse, in Diessen
hofen-Unterhof und in Zürich-Münsterhof wieder. Er ge
hört in Basel in die Latrinen 1 und 3 und in Winterthur zu 
der um 1300 datierten Brandschuttfüllung eines Steinkel
lers.46 Das Vergleichsstück aus Diessenhofen gehört zu 
jenem Komplex, der über die dendrochronologisch datier
ten Bauphasen auf die Zeit vor 1318 festgelegtwird.47 Das 
kleine Fragment Kat. 278 ist zwar auch ein einfacher, rund 
ausbiegender Rand, er steht aber wegen seines fast spitzen 
Endes und der oxidierenden Ware singulär da. Ein annä
hernd gleicher Rand fand sich in Zürich-Münsterhof. Er 
wurde dort als Napfrand bezeichnet und mit den übrigen 
Funden der Grube 4 nach die Mitte 12. Jahrhundert bzw. 
vor 1300 datiert.48 

Ähnlich einzuordnen ist auch der Randtyp TR3. Parallelen 
dazu finden sich in Basel-Augustinerkloster, Laufen-Rat
hausplatz, in Diessenhofen-Unterhof und in Reichenbach
Mülenen.49 Die Vergleichsstücke werden in Basel vor 
1276, in Laufen in die 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, 
in Diessenhofen Ende 13./Anfang 14. Jahrhundert und 
in Mülenen ins 14. Jahrhundert datiert. Es ist zudem 
zu erwähnen, dass kleine Fragmente dieses Randtyps 
(Kat. 263) auch zu Bügelkannen gehören könnten.so 

Bei TR4 handelt es sich um eine Kombination von Lippen
rand und unterschnittenem Leistenrand. Dieser Rand ist 
sowohl in Winterthur-Marktgasse als auch in Zürich
Münsterhof zu finden. 51 An beiden Orten wird er um 1300 
oder kurz davor datiert. 

Für die unterschnittenen Leistenränder TR5 und TR6 gibt 
es zahlreiche Parallelen, die formal fast identisch oder sehr 
ähnlich sind. Als Vergleiche seien hier Basel-Augustiner
kloster, Laufen-Rathausplatz, Laufen-Amtshaus, Rei
chenbach-Mülenen, Diessenhofen-Unterhof und Winter
thur-Marktgasse genannt.52 Die Parallelen werden in 
Basel zwischen 1276 und 1290, in Laufen und Mülenen 
Mitte/Ende 13. Jahrhundert, in Winterthur um 1300 und 
Diessenhofen Ende 13./Anfang 14. Jahrhundert datiert. Zu 
Kat. 250 existiert zudem eine enge Parallele von der Burg 
Madeln. Der Randtyp kann daher vor das Zerstörungs
datum von 1356 datiert werden.53 Die weiter ausbiegen
den und deutlich breiteren RänderTR7 scheinen chronolo
gisch nochmals einen Schritt weiter zu weisen: So ist 
Kat. 47 mit Funden aus Diessenhofen-Unterhof und Win
terthur-Untertor zu vergleichen, die ins 14. oder 15. Jahr
hundert bzw. um 1400 datiert werden.54 

Die kleine Wandscherbe Kat. 311 gehört zu einem schnell 
gedrehten, dünnwandigen Topf mit gedrungenen Propor
tionen und einem Schulterbereich, der auf einen ohne Hals 

ansetzenden, direkt ausbiegenden Rand (wohl Lippen
rand) schliessen lässt. Obwohl der Rand fehlt, kann man 
aufgrund der Proportionen und aufgrund des fehlenden 
Halses eine vorsichtige Datierung in die 1. Hälfte des 
12. Jahrhunderts vorschlagen. Zu vergleichen ist er somit 
vielleicht mit dem älteren Komplex von Winterthur
Marktgasse 54.55 

2.3.2 Dreibeintopf (D) 

Insgesamt sechs Fragmente gehören zu Dreibeintöpfen: 
Zwei Ränder, zwei Henkel und ein Fuss-/Bodenfragment 
(Kat. 24, 28, 253, 254). Für den einfachen Trichterrand 
Kat. 24 und den nicht ausgezogenen Fuss Kat. 254 existie
ren vergleichbare Stücke in Bern-Zytgloggelaube, Prat
teln-Madeln und Diessenhofen-Unterhof.56 Sie sind somit 
etwa Ende 13. Jahrhundert zu datieren, jedenfalls vor der 
Zerstörung der Burg Madeln 1356. Die verstärkte, innen 
gekehlte Randform mit dem spitz ausgezogenen Dreiecks
henkel Kat. 28 verweist ins 14. Jahrhundert, wie der 
Vergleich zu Laufen-Rathausplatz zeigt.57 

2.3.3 Pfanne (P) 

Insgesamt drei Fragmente gehören zu Pfannen: Ein 
Fussfragment mit umgelegtem Ende und Ansatz zu fla
chem Boden sowie zwei Rohrgriffe, von denen einer 
randständig und der andere unterhalb des Randes angar
niert war (Kat. 51, 52, 53). Die beiden ersten, die auch zum 
selben Gefäss gehören könnten, finden ihre besten Paral
lelen auf der Burg Madeln und sind daher vor 1356 zu 
datieren. 58 Der Tüllengriff Kat. 53 ist mit einem Stück aus 
Biel-Untergasse zu vergleichen.59 Damit datiert das Stück 
ungefähr in die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

46 Kamber l 995, Nr. l und l 25; Matter 1996, 259ff und Nr. 22, 26; 
Schneider/Gutscher 1982, Taf. 19:15- 17. 

47 Baeriswyl/Junkes 1995, 168-169 und Nr. 143. 
48 Schneider/Gutscher 1982, Taf. 21: 1. 
49 Kamber 1995, Nr. 361; Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 1:6; Baeris-

wyl/Junkes 1995, Nr. 166; Wild 1997, Nr. 12. 
50 Vgl. Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 4:1 , 2. 
51 Matter 1996, Nr. 29; Schneider/Gutscher 1982, Taf. 19:7. 
52 Kamber 1995, Nr. 18, 158, 180; Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 5.9; 

AKBE 3,Abb. 319:7; Wild 1997, Nr. 188; Baeriswyl/Junkes 1995, 
Nr. 137, 145, 154, 166; Matter 1996, Nr. 32, 33. 

53 Marti/Windler 1988, Nr. 33. 
54 Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 168; Lehmann 1992, Taf. 4- 8. 
55 Matter 1996, Nr. 1-4. 
56 AKBE 2, Abb. 117:10; Marti/Windler 1988, Nr. 68; Baeriswyl/ 

Junkes 1995, Nr. 132- 134, 139. 
57 Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 3:6. 
58 Marti/Windler 1988, Nr 89. 
59 AKBE 2, Abb. 140:2. 
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2.3.4 Schüssel (S) (Abb. 23) 

Bei den Schüsseln können nur zwei Randtypen (SR) fest
gestellt werden. Die restlichen sieben Schüsselränder sind 
Individualformen (Kat. 216, 232, 240, 269, 281, 322): 
SR 1: Schüssel mit einfach ausgezogenem Rand (Kat. 271, 
71, 72). 
SR2: Schüssel mit profiliertem und unterschnittenem 
Rand. Ansatz zu randständigen Henkeln (Kat. 70, 230, 69). 

Bodenformen (SB) 
Unter den sieben Böden, die zu Schüsseln oder grossen 
Töpfen gehören dürften, kann zwischen flachen Stand
böden (einfach oder abgesetzt) und Standringen unter
schieden werden (Kat. 3, 39, 235, 236, 241, 243). 

Die beiden Schüsseln mit dem Rand SRI gehören in die 
Kategorie der groben Schüsseln. Formal finden die Ränder 
Parallelen in Winterthur-Marktgasse und Laufen-Rat
hausplatz.60 Diese - um 1300 und Anfang 14. Jahrhundert 
datiert - sind jedoch im Gegensatz zu den Aarberger 
Stücken nicht glasiert. Weitere vergleichbare Stücke sind 
in der 1356 zerstörten Ruine Sissach-Bischofsstein sowie 
in der Latrine des Augustinereremitenklosters in Freiburg 
i.Br. zu finden.61 Die Anwendung der Innenglasur ohne 
Engobe ist in der Region Bern bis anhin nur in Analogie zur 
zeitgenössischen Ofenkeramik zu datieren, nämlich mit 
dem frühesten Auftreten glasierter Blattkacheln im mittle
ren 14. Jahrhundert. 62 Dass diese Schüsseltypen langlebig 
sind, zeigt ein Vergleich mit Winterthur-Salmen, wo ähn
liche Randtypen,je nach Glasuranwendung und Vergesell
schaftung vom Ende des 15. Jahrhunderts bis 1671 datiert 
werden.63 

Für den Randtyp SR2 gibt es ähnliche, aber keineswegs 
identische Vergleichsbeispiele in Laufen-Rathausplatz, 
Diessenhofen-Unterhof und Winterthur-Untertor.64 Sie 
werden ins 15. Jahrhundert bzw. spätmittelalterlich oder 
um 1400 datiert. Zu beachten ist die Tatsache, dass diese 
Stücke über Engobe glasiert und daher in der Region Bern 
wohl frühestens Ende 14. Jahrhundert zu datieren sind. 

Unter den Einzelstücken ist Kat. 269 zu nennen, das eine 
Parallele in Laufen-Rathausplatz besitzt.65 Dort gehört 
das Gefäss zum Abbruch der Phase II und wird in die 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert. Für das Fragment 
Kat. 216 ist in Riehen-Landvogtei ein Vergleich zu nen
nen, der als eingebogene, verstärkte Randform gewisse 
Ähnlichkeiten aufweist.66 Das Stück gehört in Riehen zu 
Horizont V, der zwischen 1798 und 1807 datiert wird. Die 
Rand- und Dekorform von Kat. 322 kennen wir von 
zahlreichen identischen Funden der Region Bern: Es han
delt sich um eine «Röstischüssel» aus Heimberger Produk
tion des frühen 19. Jahrhunderts.67 Dieselbe Rand- und 
Dekorform ist auch in Riehen-Landvogtei belegt und wird 
dort wiederum zwischen 1798 und 1807 datiert. 68 Für die 
anderen Schüsselränder sind keine genauen Parallelen 
bekannt. 
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Abb. 23: Typologie der Schüsselränder SR l und SR2. M. l :4. 

Henkeltopf' oder tiefe Schüssel (HT) 
Fragmente von Henkeltöpfen oder tiefen Schüsseln wei
sen einen gekehlten Rand als Deckelauflage auf. Zudem 
können diesem Gefässtyp ein Bandhenkelfragment und 
ein Grifflappen zugeordnet werden (Kat. 215, 222, 267, 
270, 294 ). Vergleichbar mit den Randfragmenten Kat. 222, 
270 und 294 sind Stücke aus Biel-Untergasse, Diessen-

60 Matter 1996, Nr. 67, 68; Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 4:9. 
61 Müller 1980, A 71, 72; Kaltwasser 1995, Taf.11 :1, 2. 
62 Vgl. Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, Kat. 36, 35. Zur 

stilistischen Datierung modelgleicher Motive aus Niedergesteln
Gestelnburg: Keck 1993, 340ff. 

63 Frascoli 1997, 88 und Nr. 182. 
64 Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 12:6, 7; Baeriswyl/Junkes 1995, 

Nr. 205; Lehmann 1992, Nr. 116. 
65 Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 12.9. 
66 Matteotti 1994, Nr. 89. 
67 Eine Chronologie der Heimberger Keramik zwischen ihren Anfän

gen um 1730 und ihrer Umorientierung zur «Thuner Majolika» 
Ende 19. Jahrhundert wurde bis anhin leider nicht publiziert. Sie 
lässt sich aber in der Dauerausstell ung des Historischen Museums 
Thun nachvollziehen. Zur «Thuner Majolika»: Buchs 1988. 

68 Matteotti 1994, Nr. 77, 92. 



hofen-Unterhofund Winterthur-Untertor.69 Diese werden 
ins späte 15. Jahrhundert, spätmittelalterlich bzw. um 1400 
datiert. Zudem sind Parallelen in Laufen-Rathausplatz 
auszumachen, die dort ins 14. bzw. 15. Jahrhundert datiert 
werden.70 

Teller (TE) 
Unter den Tellerfragmenten wurden vier individuell aus
geprägte Ränder festgestellt (Kat. 217, 231, 233, 234, 
268). Die besten Vergleichsbeispiele zu den Steingut
Tellern Kat. 233 und 234 fanden sich im 1789 bis 1807 
datierten Komplex aus Riehen-Landvogtei.71 Der kleine 
Teller Kat. 231 ähnelt mit seinem manganvioletten Mal
homdekorunterTransparentglasureiner Schüsselform aus 
Winterthur-Glocke.72 Aufgrund der einfachen Randform, 
die mit Heimberger und Langnauer Stücken vergleichbar 
ist, würde ich ihn jedoch im regionalen Spektrum der 
2. Hälfte des 18. bzw. des 19. Jahrhunderts einordnen. 

Napf(N) 
Der Napf ist eine kleine offene Gefässform mit einfachem 
Rand und flachem Standboden, deren Funktion als Talg
icht zwar möglich, aber aufgrund der Tiefe nicht sinnvoll 
erscheint. Es wären auch eine Nutzung als kleine Schale 
oder als Miniaturgefäss denkbar (Kat. 54, 55). Die ein
fache Randform ist auch in Laufen-Rathausplatz und in 
Zürich-Münsterhof zu finden . Die dortigen Gefässe wer
den jeweils als Talglichter interpretiert und ins mittlere 
14. Jahrhundert bzw. vor 1300 datiert.73 

2.3.5 Öllämpchen/Talglicht (TL) (Abb. 24) 

Unter den Talglichtfragmenten wurden vier Randtypen 
festgestellt: 
TLl: Einfacher, gerade abgestrichener Rand (Kat. 30, 56, 
323, 20). 
TL2: Einfacher, gegen aussen abgestrichener Rand 
(Kat. 57 , 280, 60) . 
TL3: Spitz ausgezogener Rand (Kat. 207, 64, 291, 229, 
61- 63, 65 , 68). 
TL4: Einbiegender Rand (Kat. 292, 293). 

Zu TLl sind formale Paralle len in Zürich-Münsterhof, 
Winterthur-Marktgasse und Diessenhofen-Unterhof zu 
finden. 74 Daher kann man für Kat. 30 eine Datierung nach 
1132/48, für Kat. 20 und 323 vor 1300 und für Kat. 56 
«spätmittelalterlich» heranziehen. 

Für TL2 finden sich Vergleiche in Basel-Augustiner
kloster, Laufen-Rathausplatz und Pratteln-Madeln, die 
vor 1276 bzw. vor 1356 datiert werden.75 

Ein ähnliches Bild ergibt sich beim häufigen Randtyp TL3, 
der enge Vergleiche in Basel-Augustinerkloster, Pratteln
Madeln, Laufen-Rathausplatz, aber auch in Biel-Unter
gasse und Reichenbach-Mülenen aufweist.76 Auch hier 
scheint die Form zwischen 1276 (Basel) und der Zerstö
rung von Pratteln-Madeln 1356 möglich zu sein. 

TL l 

C J 
TL2 

c=7 ~ ~ 
,_ 

~ ~ n ~ ,, 
'1 TL3 

TL 4 

Abb. 24: Typologie der Talglichter TLl bis TL4. M. 1 :4. 

Für TL4 schliesslich ergeben sich aufgrund der Verglei
che mit Winterthur-Untertor, Laufen-Rathausplatz, Lau
fen-Amtshaus, Wiedlisbach-Städtli und Diessenhofen
Unterhof Datierungen, die allesamt ins 15. Jahrhundert 
verweisen.77 

69 AKBE 2,Abb. 139:3-5; Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 212; Lehmann 
1992, Nr. 144. 

70 Pfrommer/Gutscher 1999. Taf. 11 :1-3. 
71 Matteotti 1994, Nr. 118, 124. 
72 Frascoli 1997, Nr. 673. 
73 Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 7: 12; Schneider/Gutscher 1982, Taf. 

21 :2. 
74 Schneider/Gutscher 1982, Taf. 15:1, 24:6; Matter 1996, Nr. 74; 

Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 222. 
75 Kamber 1995, Nr. 369; Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 5: 1, 2, 7:1 1; 

Marti/Windler 1988, Nr. 76. 
76 Kamber 1995, Nr. 236, 338; Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 7.1 3; 

Marti/Windler 1988, Nr. 77-79; Wi ld 1997, Nr. 27; AKBE 2, 
Abb. 139: 1. 

77 Lehmann 1992, Nr. 118-120; Pfrommer/Gu tscher 1999, Taf. 6.7; 
AKBE 3, Abb. 319:16; AKBE 2, 465: 12; Baeriswyl/Junkes 1995, 
Nr.l~. . 
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2.3.6 Einzelformen 

H enkelflasche ( Kat. 246) 
Die Henkelflasche scheint in dieser Form sehr langlebig zu 
sein. Ähnliche Fragmente kamen in Laufen-Rathausplatz 
und in Winterthur-Untertor zum Vorschein und werden 
dort ins 14. und 15. Jahrhundert datiert.78 Aber auch in 
Winterthur-Glocke gibt es vergleichbare Fragmente, die 
dort vor das grosse Aufkommen von Glasflaschen ab der 
Mitte des 17. Jahrhunderts datiert werden.79 Daher kann 
das Stück nicht genauer datiert werden. Die Anwendung 
einer Engobe unter der grünen Glasur weist auf eine 
Zeitstellung frühestens im 15. Jahrhundert hin. 

Krug (Kat. 237)? 
Für das Wandungsfragment eines bauchigen Kruges fand 
sich kein Vergleichsbeispiel. Es lässt sich jedoch aufgrund 
der Glasur und des Dekors in die 2. Hälfte des 19. Jahrhun
derts datieren. 

Schröpfkopf (Kat. 4, 223) 
Schröpfköpfe sind aufgrund ihrer langlebigen Form sehr 
schwer zu datieren. In Laufen-Rathausplatz treten sie 
beispielsweise erst mit Abbruch der Periode II, d.h. in der 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, auf.80 In der Region Bern 
sind Schröpfköpfe bisher nicht zahlreich zum Vorschein 
gekommen und lassen daher für die Aarberger Stücke 
keine genauere Einordnung zu.81 

Miniaturgefäss (Kat. 50) 
Miniaturgefässe und Kinderspielzeug kommen in mittel
alterlichen Fundkomplexen regelmässig vor. Aufgrund 
der individuellen Gestaltung der Stücke ist es aber oft 
schwierig, sie zu datieren. Das Aarberger Stück weist 
durch die grüne Innenglasur zumindest ins Spätmittelalter. 
Als Parallele sei hier auf zwei ähnliche Stücke mit anderen 
Randformen aus Laufen-Rathausplatz hingewiesen, die in 
die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert werden.82 

2.3.7 Sonderformen 

Deckel (Kat. 49) 
Ein kleines Fragment scheint zu einem Hohldeckel mit 
geradem Abschluss zu gehören. Dazu gibt es Vergleiche 
aus Laufen-Rathausplatz und Alt Wartburg, die allerdings 
deutlich steiler stehen.83 In Laufen gehören die Deckel 
erst ins 15. Jahrhundert, und in Alt Wartburg könnte man 
das Zerstörungsdatum von 1415 als Terminus ante quem 
heranziehen. Es wäre theoretisch auch möglich, dass das 
Aarberger Stück zu einer Sonderform wie einem Becher 
oder einem Pokal gehört, wie der Vergleich zu einem Stück 
aus Freiburg i.Br. zeigt, das jedoch in der Warenart ab
weicht. 84 

Spinnwirtel (Kat. 301) 
Der einzige Spinnwirtel aus Aarberg hat eine gedrungen 
konische Form, eine leicht konische Durchbohrung und 
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keine Zierrillen. Formale Vergleiche sind in Bern-Franzö
sische Kirche, Erlach-Städtli 10, Laufen-Rathausplatz und 
Diessenhofen-Unterhof zu finden. 85 Sie datieren dort ins 
13. bis 15. Jahrhundert. Beim Aarberger Stück ist eine 
Datierung ins Spätmittelalter aufgrund der oxidierenden 
Ware (ox 4) wahrscheinlicher. Stratigrafisch gehört er in 
die Auffüllung einer Grube (G 10), die erst nach der Auf
gabe der Stadtplatzbebauung angelegt worden war. 

Knopf (Kat. 213) 
Keramikknöpfe sind relativ selten erhallen. Meistens wur
den sie aus Bein und Metall erstellt. Das Aarberger Stück 
wurde in einem Model geformt und nachträglich mit 
Kerben und den Fadenlöchem versehen. Aufgrund der 
deckend braunen Glasur scheint eine Datierung dieses 
Knopfes ins 18. oder 19. Jahrhundert am wahrschein
lichsten. 

Töpferei-Brennhilfe ( Kat. 285) 
Für die gerippte Brennhilfe fand sich eine Parallele im 
Fundgut der ehemaligen Töpferei Bäriswil-Röhrenhütte, 
die zwischen 1790 und 1830 Geschirrkeramik produzier
te. 86 Auch aufgrund von Glasur und Ware ist das Aarberger 
Stück in die Neuzeit zu datieren. 

Figürliches Relief ( Kat. 73) 
Die Funktion des keramischen Reliefs mit dem Ausschnitt 
aus einem menschlichen Gesicht ist nicht geklärt. Das 
Stück wurde nicht gedreht, sondern in ein Model gepresst 
und nachgearbeitet. Am naheliegendsten ist die Interpreta
tion als Ofenaufsatz des 14. Jahrhunderts, wie er in un
serer Region - auch in Aarberg - gelegentlich vorkommt 
(Kat. 94 ). Gegen diese Annahme spricht jedoch das Fehlen 
einer Rundung und von Drehspuren im Inneren. Am 
ehesten wäre an eine offene Schüsselform mit grossem 
Gesicht zu denken, wie sie aus Winterthur-Tösstalstrasse 7 
bekannt ist (Abb. 25). 87 

Als zweite Möglichkeit ist an den Ausschnitt einer Terra
kottaplatte zu denken, wie sie beispielsweise in Lüneburg 
aus dem 16. Jahrhundert erhalten sind.88 Theoretisch ist 

78 Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 17:9; Lehmann 1992, Nr. 104, 105. 
79 Frascoli 1997, Nr. 280, 315. 
80 Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 19:6-13 . 
81 Biel-Burggasse 17: AKBE l, Abb. 83; Burgdorf-Kornhaus: Baeris

wyl 1995, Nr. 206, 207; Burgdorf-Mühletor:AKBE4A,Abb. 195:4; 
Thun-Obere Hauptgasse 6/8: Roth/Gutscher 1999, Abb. 19:6, 7. 

82 Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 13:3. 
83 Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 3:17- 19; Meyer 1974, Kat. El08, 

El09. 
84 Kaltwasser 1995, Taf. 11 :3. 
85 Descreudres/Utz Tremp 1993, Nr. 4:57; AKBE 3, Abb. 291:5; 

Pfrommer/Gutscher 1999, Taf. 19: 16; Baeriswyl/Junkes 1995, 
Nr. 656. 

86 Zu Brennhilfen und Töpferei-Abfall vgl. das Material aus Baeris
wil-Röhrenhütte: Glatz/Gutscher(fhut 1999, Abb. 27:1-20, ferner 
AKBE 3, 483ff. 

87 Matter/Wild 1997, Abb. 21. 
88 Ring 1998, Taf. 1-3. 



Abb. 25: Ofenaufsatz aus Keramik in Form eines Gesichts aus Winter
thur, Tösstalstrasse 7 (Kantonsarchäologie Zürich, Christoph Renold). 

derartige keramische Bauplastik auch bei uns denkbar. Es 
bleibt indes einzuwenden, dass die Lüneburger Terrakot
ten im Umfeld der norddeutschen Backsteinarchitektur 
entstanden und qualitativ einiges anspruchsvoller sind als 
das Aarberger Fragment. 

Drittens ist die Deutung als so genannter Feierabendziegel 
möglich: Unter den humoristisch verzierten Einzelstücken 
finden sich auch immer wieder so genannte Neidköpfe auf 
den Ziegeln, die vermutlich als Schreck- und Trutzgesich
ter das Hausdach bewachen sollten. 89 Gegen eine eindeu
tige Interpretation des Aarberger Stückes als Feierabend
ziegel spricht jedoch die fein gemagerte Töpferware, die 
nicht mit Ziegelbruchstücken aus derselben Schicht zu 
vergleichen ist. 
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Als vierte und letzte Idee sei die auffällige Ähnlichkeit 
zwischen dem Aarberger Gesicht und einer Gruppe von 
sogenannten Tonvotiven aus Bayern erwähnt.9° Diese im 
Bereich der Volksfrömmigkeit und Wallfahrt genutzten 
Behälter waren nicht unbedingt gedreht und datieren zwi
schen dem 16. und dem Ende des 19. Jahrhunderts. Da aber 
in unserer Region keine Anhaltspunkte für ein derartiges 
Brauchtum existieren, muss diese Interpretation wohl ent
fallen. 

3. Ofenkeramik und Lehmfragmente 

3.1 Einleitung 

Insgesamt wurden aus verschiedenen Grabungsflächen 
7127 Ofenkeramikfragmente geborgen. Davon konnten 
599 bestimmt und weiter bearbeitet werden. Dieser relativ 
kleine Anteil von nur 8,4% ist bedingt durch die starke 
Zerscherbung der Kacheln und durch massive Brandein
wirkung, die viele Stücke bis zur Unkenntlichkeit ver
formt hat. Der überwiegende Anteil der Ofenkeramik 
wurde in der Fläche A geborgen (Abb. 26). 

Nach den Befunden zu urteilen, könnte man in Aarberg 
Ofenkeramik des 12. bis 18. Jahrhunderts erwarten. In den 
ältesten archäologischen Schichten (E05, 128, 111), die 
durch Dendrochronologie und C14-Proben ins 12. Jahr
hundert datiert sind, kamen jedoch keine Ofenkeramik
fragmente zum Vorschein (Kap. 1.1 ). Die ältesten Ofen
kacheln datieren aufgrund externer Vergleiche ins l. Vier
tel des 13. Jahrhunderts. Es sind die Üben-este eines 
Becherkachelofens, der vermutlich in Haus 3a gestanden 
hat. 

Der überwiegende Teil der Ofenkeramik kann grob in die 
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert werden, nämlich die 
rund 5500 Fragmente aus den Kellerfüllungen der Häuser 
3b und 4 in Fläche A. Ihnen gilt unsere besondere Auf
merksamkeit, weil sie zusammen mit dem geborgenen 
Ofenlehm neue Erkenntnisse zum Aussehen von Kachel
öfen des 14. Jahrhunderts liefern. Dass auch in anderen 
Bereichen der mittelalterl ichen Stadt Öfen dieser Zeitstel
lung standen, beweisen die Fragmente aus den Flächen C 
(Kat. 227, 228) und E (Kat. 272). 

Eine weitere, umfangreiche Gruppe stellen die Ofen
kacheln aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts aus den 
FlächenA, C, G und I dar. Sie entstammen in der Regel den 
obersten Füllschichten, was bei Berücksichtigung der 
Brandspuren nahelegt, dass das Material infolge des gros
sen Stadtbrandes von 1477 in den Boden gelangt ist. 

Abb. 26: Die Verteilung der Ofenkeramikfragmente auf die Flächen A 89 Osterloh-Gessat 1997, 49-50. 
bis G und 1. 90 Markmiller 1985. 
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Als Nachweis eines Kachelofens des 17. Jahrhunderts ist 
schliesslich die jüngste Kachel der Grabungsfunde, das 
Fragment Kat. 21 8 aus Fläche B , zu nennen. 

3.2 Zu Material und Herstellungstechnik 

Material 
Ein grosser Teil der Ofenkacheln ist durch ein Schadens
feuer derart beeinträchtigt, dass sich die ursprüngliche 
Machart nur erahnen lässt. Es sind dies die verbrannten 
Warenarten oka 2 und oka 5, die einen Anteil von 53% 
sämtlicher aufgenommener Ofenkachelfragmente aus
machen. Die nicht verbrannten Stücke zeigen gelborange
bis rotbrennende, relativ poröse Irdenwaren, die alle 
eine feine bis mittlere Magerung mit Quarzsand haben.91 

Als Rohstoff wurden vermutlich lokale Tonvorkommen 
verwendet.92 

Die folgende Wareneinteilung wurde auf grobe Unter
scheidungsmerkmale reduziert, weil einerseits diese Wa
ren mit blassem Auge klar zu erkennen sind und anderer
seits der Anteil an sekundär verbrannter Ware sehr hoch ist 
und daher eine ursprüngliche Wareneinteilung nicht an
gestrebt werden kann. 

oka 1: Uneinheitlich gelbbraun bis graubraun und hart 
gebrannte Ware mit feinen Magerungsanteilen; ungla
siert.93 
oka 2: Uneinheitlich stark verbrannte Ware mit oxidierend 
rot bis reduzierend dunkelgrau gebrannten Stellen; a) 
unglasiert, b) ohne Engobe glasiert, c) mit Engobe glasiert. 
oka 3: Einheitlich gelborange und hart gebrannte Ware mit 
mittlerer Magerung; a) unglasiert, b) ohne Engobe glasiert, 
c) mit Engobe glasiert. 
oka 4: Einheitlich orangerot und hart gebrannte Ware mit 
mittlerer bis grober Magerung; a) unglasiert, b) ohne 
Engobe glasiert, c) mit Engobe glasiert.94 

oka 5: Uneinheitlich stark verbrannte Ware mit orange
roten bis schwarzgrauen Partien; a) unglasiert, b) ohne 
Engobe glasiert, c) mit Engobe glasiert. 

Der Ofenkeramikbrand erfolgte in der Regel in oxidieren
der Atmosphäre, wobei aufgrund unterschiedlicher Scher
benfarben und -härten von einer grossen Varianz ausge
gangen werden muss. So sind beispielsweise die Fragmen
te der Ware oka 1 mit hellbrennendem Ton bei zeitweise 
reduzierender Atmosphäre gebrannt, während die Waren 
oka 3 und oka 4 eindeutig oxidierend gebrannt wurden. 

Glasur und Engobe 
Mit Ausnahme der Ware oka 1, die nur unglasiert vorkam, 
konnte in den Gruppen auch die Verwendung von Engobe 
oder Glasur festgestellt werden. Die grosse Masse wurde 
mit einer durchscheinend grünen Glasur versehen, die 
nach der farbgebenden Substanz und ihrem Flussmittel oft 
Kupfer-Bleioxidglasur genannt wird . Das Grün kann je 
nach Brennatmosphäre zwischen einem dunklen Tannen-
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grün und e inem hellen Olivgrün variieren. Die grüne 
Bleiglasur ist in unserer Region die weitaus am häufigsten 
verwendete Glasur auf Ofenkacheln. Ihre Anwendung in 
Aarberg ist daher nicht weiter erstaunlich. Weiterhin exis
tieren auch andere Glasurfarben, wie das Manganoxid
braun95 oder das Eisenoxidgelb.96 Eine Zinnglasur mit 
blauer Fayencemalerei ist in Aarberg nur auf dem Kranz
kachelfragment des 17. Jahrhunderts erhalten. 

Eine Reihe von Ofenkeramikfragmenten weisen unter der 
Glasur eine feine gelblid1-weisse Engube auf. Die Ver
wendung einer Engobe kann in unserer Gegend als Datie
rungshinweis herangezogen werden.97 Die relativ dunk
len Bleiglasuren dürften seit dem beginnenden 15. Jahr
hundert mit einer weissen Schlicker- oder Tonschicht 
aufgehellt worden sein. Es gibt aber Hinweise, dass Engo
ben - wohl als einheimische Reaktionen auf importierte 
Engobenware - bereits im 14. Jahrhundert verwendet 
wurden.98 

Herstellungstechnik 
Innerhalb der Ofenkeramik ist grundsätzlich zu unter
scheiden zwischen einfachen Kacheln , di.e meistens eine 
von der Gebrauchskeramik abgeleitete Gefässform auf
weisen, und zusammengesetzten Kacheln, die aus zwei 
getrennt gefertigten Teilen bestehen.99 Die einfachen 
Kacheln Aarbergs können formal in Becher- und Napf
kacheln unte1t eilt werden. Sie sind alle scheibengedreht. 
Ihre Böden sind entweder roh belassen oder weisen 
Drahtschlingenspuren vom Abschneiden auf der noch 
drehenden Scheibe auf. Die Becher und Näpfe sind 
sorgfältig hochgezogen und enden mit einfachen oder 
innen gekehlten Lippenrändern. Im Innern sind oft Dreh
schnecken zu sehen. An den Aussenseiten der Becher und 
Näpfe wurden absichtlich mehr oder weniger starke Rie-

9 1 Grundlage für Bestimmung und Terminologie ist der «Leitfaden für 
Keramikbeschreibung» (Bauer et al. 1993). 

92 Eine genauere Lokalisierung des verwendeten Tones ist ohne um
fangreiche, vergleichende naturwissenschaftliche Analysen nicht 
möglich. Dies bleibt fü r die Region Bern weiterhin ein Forschungs
desiderat. 

93 Vgl. oka J auf der Farbtafel im Aufsatz: Eva Roth Heege, Die Funde 
aus dem Schloss Nidau (Ausgrabungen 1985 bis 1987), in: AKBE 
5, 2004, 596. 

94 Vgl. oka4 auf der Farbtafel im Aufsatz: Eva Roth Heege, Die Funde 
aus dem Schloss Nidau (Ausgrabungen 1985 bis 1987), in: AKBE 
5, 2004, 596. 

95 Kat. 82, 87, 110, 123 und 140. 
96 Kat. 11 5, 122, 132, 136, 149 und 227. 
97 Vgl. Übereinstimmung von stilistischer Datierung und Auftreten 

einer Engobe der stadtbernischen Kachelmotive (Roth Kaufmann 
1994,25ff). 

98 Vgl. dazu das leider noch unpublizierte Material eines Hafnerei
betriebes aus der Zeit um 1400 aus der Stadthofstrasse in Luzern, 
das in einem nicht geringen Abteil engobierte Geschirr- und Ofen
keramik aufweist (freundlicher Hinweis Gabriele Keck): Vorbe
richte: Manser 1992, 87; Keck 1996, 150-152. 

99 Zur Herstellungstechnik verschiedener Ofenkacheltypen und der 
daraus abgeleiteten Terminologie der Kacheltypen: Roth Kauf
mann 1994, 24--47. 
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Abb. 27: An den Aussenseiten der Becher- und Napfkacheln drehte der 
Hafner manchmal mit einem spitzen Gegenstand Riefen ein. 

Abb. 28: Tubus einer Blankachd mit deutlichen Herstellungsspuren. 
Links: Ursprünglicher Becherrand (Kacheltubus), der an die Rückseite 
des Kachelblattes angepresst und mit Schlicker verstrichen wurde. 
Rechts: Rund aufgeschnittener Boden des ursrpünglichen Bechers 
(Kacheltubus) mit Spuren des Abschneidens von der Töpferscheibe. 

fen angebracht, die der Hafner mit einem spitzen Gegen
stand in einem zusätzlichen Arbeitsgang eingedreht hat 
(Abb. 27). Die Glasur der einfachen Kacheln wurde -
sofern vorhanden - an der Innenseite angebracht. 

Die zusammengesetzten Kacheln bestehen aus einem ge
drehten Tubus und einem modelgepressten Kachelblatt. 
Anhand mehrerer Stücke kann man den genauen Ablauf 
der Kachelherstellung nachvollziehen: Als Kachelkörper 
wurde zuerst in oben beschriebener Weise ein Becher 
gedreht und seine Aussenseite mit einer Riefelung verse
hen. Daneben wurde entweder auf der Scheibe ein flacher 
Teller mit leicht abgesetztem Boden (Tellerkachel) oder 
im Model ein reliefiertes Kachelblatt (Blatt- oder Kranz
kachd) gefertigt. Danach wurde der Becher mit dem Rand 
an die Rückseite des Kachelblattes angepresst und die 
Aussenseite der «Naht» mit Schlicker verstrichen. Der 
Becher darf dabei noch nicht allzu trocken gewesen sein, 
weil sein Rand der viereckigen Blattform der Blattkachel 
oder gar der dreieckigen Blattform der Kranzkacheln an
gepasst werden - also verzogen -werden musste. Nachher 
wurde der Becherboden von aussen her aufgeschnitten 
und der so entstandene Tubusrand notdürftig verstrichen 
(Abb. 28). Im Innern zeugen deutliche Druckspuren und 
Fingerabdrücke von erneutem Verstreichen und Andrü
cken der kritischen Stellen. Dass diese Sollbruchstellen 
durchaus unter Hitzeeinwirkung eine schädliche Eigen
dynamik entwickelten , beweisen nicht zuletzt die zahl
reichen an dieser Stelle während des Feuers zerborstenen 
Kachelfragmente. 

3.3 Ein Becherkachelofen aus Haus Ja 

Beschreibung 
Die oberste Auffüllschicht (A24) des Kellers 3a enthielt 
325 Funde, davon 255 Becherkachelfragmente. 100 Die 
Mindestindividuenzahl der Becherkacheln liegt je nach 
Art der Berechnung bei 15 oder 16. 101 Alle Becherkacheln 
gehören zur Ware oka 1, tragen keine Glasurspuren und 
können formal den in einer Auswahl gezeichneten, kleinen 
Becherkacheln zugeordnet werden (Kat. 29 , 30). 

Die Becherkacheln sind 7 bis 7 ,5 cm hoch, und die Aussen
durchmesser betragen 8 bis 9 cm an der Mündung und 6 bis 
7 cm am Boden (Abb. 29). Alle haben einen verstärkten 
Lippenrand, der unterschiedlich stark ausgezogen und 
abgestrichen ist. Sie weisen zudem eine leicht trichterför
mige Wandung mit durchgehenden Riefen auf. Die Rie
fungen sind unterschiedlich sanft bis scharfkantig ausge
prägt. Die flachen Standböden weisen keine Drahtschlin
genspuren auf, sondern sind roh belassen. Vereinzelt sind 
Quellrandböden und Fingerabdrücke zu sehen. Im Innern 

100 Die hohe Fragmentzahl ergibt sich aus der sehr kleinteiligen 
Zerscherbung der Kacheln. So bestehen die zwei geklebten und 
gezeichneten Stücke zusammen aus 31 Kleinfragmenten. 

101 Die grössere Anzahl ergibt sich aus dem rechnerischen Durch
schnitt der geklebten Stücke (15,5 F. pro Kachel). Die kleinere 
Anzahl wurde durch Zählen der potenziell vollständigen Böden 
ermittelt. Man kann somit aufgrund der Böden davon ausgehen, 
dass in dieser Schicht mindestens 15 Becherkacheln des gezeich
neten Typs vorhanden waren. 
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Abb. 29: Unglasierte Becherkacheln aus Haus 3a. 

zeugen enge Drehschnecken von einem sorgfältigen Dreh
vorgang. An wenigen Fragmenten sind auch Benutzungs
spuren zu erkennen: Es handelt sich um hellbraun bis 
gelborangefarbene Ofenlehmreste, die an den Rändern 
und im Kachelinneren zu finden sind. Eine Kachel weist 
aussen am Rand deutliche Russspuren auf. 

Das im Keller 3a nachgewiesene Schadensfeuer lässt sich 
an den Funden nicht gut verifizieren: Nur wenige Kacheln 
tragen Spuren sekundärer Brandeinwirkung. Dadurch 
konnte auch kaum verziegelter und daher erhaltener Ofen
lehm nachgewiesen werden. 

Einordnung und Datierung 
Sucht man nach formalen Parallelen zu den Becher
kacheln, so stellt sich unweigerlich das Problem der Indi
vidualität: Zwar finden sich durchaus Einzelmerkmale wie 
Randform, Wandung und Bodengestaltung im Spektrum 
des schweizerischen Mittellandes. Lippenränder sehr ähn
licher Ausprägung sind in den Fundkomplexen Bern-Burg 
Nydegg, Bern-Zytgloggelaube, Niedergesteln-Gesteln
burg, Oftringen-Alt Wartburg, Trimbach-Frohburg und 
Winterthur-Metzggasse belegt. 102 Dennoch scheint der 
Aarberger Typ als Einzelfall dazustehen, weil er - soweit 
nachprüfbar - rund I h weniger tief ist als die Vergleichs
beispiele. Diese werden von Anfang bis Mitte des 13. 
Jahrhunderts datiert, worunter dem Ensemble aus Winter
thur eine Schlüsselfunktion zukommt, weil der zugehörige 
Ofen dendrochronologisch in das Jahr 1208 datiert ist 
(Abb. 30).103 Man kann also die Aarberger Kachelgruppe 
aufgrund der Vergleiche mit Vorbehalt in das erste Viertel 
des 13. Jahrhunderts datieren. 

Als interne Datierung wäre die Vergesellschaftung mit den 
Keramikscherben Kat. 20, 25 und 26 heranzuziehen. Das 
Talglicht Kat. 20 muss älter sein als die Benutzung des 
Kellers 3a. Der Topfrand und das Dreibeintopffragment 
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wurden gleichzeitig wie die fraglichen Kacheln entsorgt. 
Es muss nicht erstaunen, dass die Gefässkeramik typo
logisch jünger datiert wird, nämlich in die 2. Hälfte des 
13. Jahrhunderts und ins 14. Jahrhundert. Die Datierung 
der vergleichbaren Becherkacheln ist somit genauer. An
haltspunkte für die Datierung des zerstörenden Feuers 
hingegen liefert uns die genannte Gefässkeramik, die ins 
14. Jahrhundert datiert werden kann (Kap. 5.1. l ). 

Der Herstellungsort der Kacheln lässt sich weder aufgrund 
der Form noch aufgrund der Warenart bestimmen. Die 
Ware ist innerhalb des ganzen Fundspektrums des Aarber
ger Stadtplatzes so singulär, dass man auch eine Herstel
lung am Ort nicht herleiten kann. Mir scheint jedoch 
angesichts der relativ einfach gedrehten Töpferware nahe 
liegend, die Herstellung in Aarberg zu vermuten. 

Rekonstruktion 
Da die Kacheln eine sehr einheitliche Gruppe bilden, 
gehörten sie mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem 
einzigen Ofen. Sie sind aber in einer Füllschicht zum 
Vorschein gekommen, und daher sind die Voraussetzun
gen für eine Ofenrekonstruktion relativ schlecht. 104 Ich 
halte mich beim Rekonstruktionsvorschlag an den aus
sagekräftigen Ofenbefund aus der Metzggasse in Winter
thur und auf bekannte Bildquellen aus dieser Zeit 
(Abb. 30).105 Demnach würde es sich inAarberg um einen 
einfachen Ofen handeln, dessen Erscheinungsbild von den 
gegen den Raum hin offenen Becherkacheln und vom 
Ofenlehm geprägt ist. Dazu müssen wir beachten, dass in 
Aarberg - wie in Winterthur - die Becherkacheln auch im 
Innern mit Lehm verstrichen waren, so dass sie sich nicht 
auffällig vom Ofenkörper absetzten. 

Bei mindestens 15 Kachelindividuen müssen wir einer
seits davon ausgehen, dass das ganze Unterteil des Ofens 
wie in Winterthur aus Ofenlehm und einem Rutengeflecht 
konstruiert war. Andererseits sind bei weitem nicht alle für 
den Oberbau erforderlichen Kacheln erhalten. Für die 
Rekonstruktion der Winterthurer Ofenkuppel wurde eine 

102 Bern-Burg Nydegg (Hofer/Meyer, 199 L. Abb. 45:2, 45:3), Bem
Zytgloggelaube (AKBE 2, Abb. 118:7), Niedergesteln-Gesteln
burg (Keck, 1993, Abb. 3.2), Oftringen-Alt Wartburg (Tau
ber, 1980, Abb. 14:25-27), Trimbach-Frohburg (Tauber, 1980, 
Abb. 179:87-95), Wincerthur-Metzggasse (Mauer/Wiki 1997, 
Abb. 7:1-4, 7:6). 

103 Insgesamt 9 Holzproben datieren den ganzen Raum mit Bretter
boden und Ofensockel in die Zeit um 1200, worunter eine Wand
bohle mit Waldkante ins Jahr 1208 datiert werden konnte (Matter/ 
Wild 1997, 78, Anm. 5). 

104 Man kann eindeutig nicht von einem während des Brandes herun
tergestürzten Ofen sprechen, da die Kacheln erstens in der obers
ten Füllschicht des Kellers zum Vorschein kamen und zweitens 
auch jeglicher Ofenlehm fehlt. Funde einer Füllschicht kommen 
zwar oft aus dem darüberliegenden Haus, wei l man den Schutt 
nicht gerne allzu weit trägt. Die Funde können aber auch aus den 
Nachbarhäusern stammen. 

105 Matter/Wild 1997, 78-82 Monatsdarstellung aus der Würzburger 
Handschrift um 1250 (München, Bayrische Staatsbibl iothek, 
Clm. 3900, fol. 11 v). 



Abb. 30: Rekonstruktionsvorschlag eines Becherkachel-Ofens an
hand von Befunden aus Winterthur, Metzggasse, dendrochronologisch 
datiert nach 1208 (Kantonsarchäologie Zürich, Werner Wild). 

Stückzahl von 85 Kacheln errechnet, weil die Kachel
abdrücke im zugehörigen Ofenlehm eng versetzt waren 
und die Kacheln im Innern vermutlich Boden an Boden 
lagen. I06 Bei einer Rekonstruktion des Aarberger Ofens 
nach dem Winterthurer Vorbild wären für die Kuppel nur 
31 oder 46 Kacheln nötig. Nach zwei verschiedenen Be-
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Abb. 31: Abfolge der Auffüllschichten im Profil in den Kellern der 
Häuser H2 und H3. Zur Lage der Profile vgl. Abb. 13. M. 1: 100. 

rechnungen wiese der Aarberger Ofen im Vergleich zu 
Winterthur eine flachere Kuppel mit wenjger Kachelrei
hen und unregelmässigere Kachelabstände auf. 107 Die 
durchwegs geringere Kacheltiefe in Aarberg könnte auf 
eine dünnere Kuppelwandung und daher auch eine gerin
gere Kuppeldimension hinweisen. 

3.4 Die Öfen aus den Kellern 3b und 4 

Beschreibung des Gesamtbesrandes 
Aus den Auffüllschichten (A26, A27, A28, A42, A45 und 
ASO, Abb. 31) in den Kellern der Häuser 3b und 4, die 
untereinander mit etlichen Passscherben verbunden sind, 
wurden 5576 Ofenkeramikfragmente geborgen. Davon 
konnten 422 formal und ikonografisch bestimmt werden. 
Die restlichen 5154 Scherben sind sehr klein und stark 
verbrannt, so dass nur zwischen 2546 modelgepressten 
Kachelblattfragmenten und 2608 gedrehten Tubusfrag
menten) unterschieden werden kann. Die 422 bestimmten 
Ofenkeramikfragmente weisen die Warenarten oka 2b 
(163 F.), oka 2c (22 F.), oka Ja (2 F.), oka 3b (40 F.), oka 
4a (lOF.) , oka4b (14 F.), oka4c (23 F.), oka5b (147 F.) und 
oka 5c (1 F.) auf. Von diesen Kacheln sind also 79% 
sekundär verbrannt (Abb. 32). Bei den meisten Stücken 
konnte man eine Engobe oder eine Glasur beobachten. 
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Abb. 32: Die Verteilung der Warenarten der bestimmten Ofenkeramik
fragmente in Fläche A. 

106 Matter/Wild 1997, 79, Anm. 9. 
107 Überträgt man die Beobachtungen aus Winterthur, nämlich einen 

Basisdurchmesser der Kuppel von 60 cm und einen durchschnitt
lichen Kachelabstand von 3,5 cm, auf die Aarberger Kacheln, so 
erhält man im Aufbauversuch vier Reihen von 16, 11 , 9 und 7 
Kacheln. Zuoberst könnten noch 3 weitere Kacheln den Abschluss 
gebildet haben. Dies ergibt eine Gesamtzahl von 46 Kacheln. 
Nimmt man eine andere Beobachtung aus Winterthur als Prämisse, 
nämlich dass die Kachelböden im Innern praktisch aneinander 
lagen, so erhält man fü r Aarberg der kürzeren Kacheln wegen 
einen kleineren Basisdurchmesser von ca. 40 cm und ebenfalls 
eine flachere Kuppel. Diese hätte nur drei Kachelreihen von 12, 9 
und 7 Kacheln sowie einen Abschluss mit 3 Kacheln gehabt, also 
insgesamt 31 Kacheln aufgewiesen. Wie im Aufbauversuch klar 
wurde, gilt für beide Varianten, dass die Kachelabstände nicht 
regelmässig eingehalten werden können und der Kuppelrundung 
wegen gegen oben tendenziell grösser werden. 
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Kacheltyp Fragmentzahl Anzahl Motive MIZ m. Engobe glasiert o. Engobe glasiert unglasiert 

Becherkachel 2 1 1 
Napfkachel 17 13 6 6 
Tellerkachel 86 10 30 29 
Steckpfropfen 17 5 6 6 
Ofenaufsatz 21 1 l 1 
Kranzkachel dreieckig 99 15 22 22 
Kranzkachel 3 2 2 2 
Nischenkranzkachel 1 l l 1 
Blattkachel 23 1 55 86 15 71 
Blattkachel mit Gesims 7 2 2 2 

Gesamt 484 91 164 21 136 7 

Abb. 33: Ofenkeramik aus den Kellern der Häuser 3b und 4. Verteilung von Motiven und Fragmenten, Mindestindividuenzahlen (MIZ) sowie 
Glasuren und Engoben auf die verschiedenen Kacheltypen (Becherkachel bis Blattkachel). 

Im Folgenden werden die bestimmbaren Fragmente den 
Kacheltypen zugewiesen. 108 · Im Ganzen sind mittels 
geklebter Stücke und bestimmbarer Motive mindestens 
164 Kacheln nachweisbar, von denen 7 unglasiert, 136 
ohne Engobe glasiert und 21 über Engobe glasiert sind 
(Abb. 33).109 In der Liste fällt die grosse Diversität inner
halb einzelner Kacheltypen auf: So gibt es unter den 
30 nachgewiesenen Tellerkacheln 10 verschiedene Moti
ve, oder unter den 86 Blattkacheln deren 55. Auch unter 
den klein zerscherbten dreieckigen Kranzkacheln weisen 
die 22 Individuen 15 verschiedene Motive auf. Man nimmt 
indes an, dass ein Motiv in der Regel an einem Ofen öfter 
wiederholt worden ist. Somit würde die Motivvielfalt des 
Komplexes nicht nur auf mehrere Öfen, sondern auch auf 
die Verwendung zahlreicher Motive an einem Ofen hin
weisen. 

Es stellt sich die Frage nach der Anzahl verschiedener 
Öfen, auf die aus den bestimmten Mindestindividuen und 
der Restmenge von 2546 Kachelblattfragmenten ge
schlossen werden kann. Wenn man davon ausgeht, dass im 
Idealfall diejenigen Kacheln zusammen an einem Ofen 
waren, die typologisch, technologisch und stilistisch zu
sammenpassen, so kann man für die 164 Mindestindivi
duen von folgenden Anhaltspunkten ausgehen: 

1. Diejenigen 21 Kacheln, die unter der Glasur eine En
gobe aufweisen, bilden aufgrund ihrer technologischen 
Merkmale eine eigene Gruppe (Gruppe III, vgl. unten). 110 

Sie gehörten zu einem Ofen des 15. Jahrhunderts oder 
bildeten die Reparatur eines älteren Ofens. 
2. Ebenfalls scheiden bei einer Schätzung Einzelstücke 
wie Becherkachel, Nischenkranzkachel und der Ofen
aufsatz aus. 
3. Die verbleibenden mindestens 140 Teller-, Blatt- und 
dreieckigen Kranzkacheln sowie die Steckpfropfen sind 
technologisch und stilistisch vergleichbar. Dies dürften die 
Reste von zwei bis drei Öfen des 14. Jahrhunderts gewesen 
sein (Gruppen I und II). Die Annahme von mehr als einem 
Ofen beruht vor allem auf der hohen Anzahl von dreiecki
gen Kranzkacheln, deren Basisbreiten 22 bis 25 cm betra
gen. 111 Ein Ofenaufbau von rund 80 cm Durchmesser 
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(Umfang 251,2 cm) könnte bei einer durchschnittlichen 
Kachelbreite von 23 cm höchstens elf Kranzkacheln ent
halten haben. Rechnet man mit einem grazilen Ofenauf
bau, oder mit einem achteckigen Grundriss (vgl. unten), 
so fanden noch weniger Kranzkacheln dieser Grösse an 
einem Ofen Platz. 

Die zweite Frage ist, wie viele weitere Individuen in der 
Restmenge von 2546 Kachelblattfragmenten enthalten 
sind. Aufgrund der grossen Anzahl müsste man auf den 
ersten Blick von mehreren weiteren Öfen ausgehen. Wahr
scheinlich befinden sich aber die fehlenden Ergänzungen 
der bestimmten Kacheln in der zur Unkenntlichkeit zer
scherbten und verbrannten Restmenge. Eine Hochrech
nung der durchschnittlichen Kachelgewichte bestätigt 
diese Vermutung: Das Gesamtgewicht der oben genannten 
140 Individuen dürfte rund 133 kg betragen haben, und das 
tatsächliche Gesamtgewicht aller 5576 Fragmente liegt 
bei rund 137 kg. 112 Die geringe Gewichtsdifferenz von nur 
3% lässt den wichtigen Schluss zu, dass vermutlich der 
grösste Teil aller Motive und Individuen bekannt ist. Aller
dings bleibt in der Regel - aus welchen Gründen auch 

108 Neben den 422 Stücken aus den genannten Schichten sind darin 
auch 62 weitere Passfragmente enthalten, die als Oberflächenfun
de zu Tage traten (vgl. Katalog). Zur Definitionen der Technik und 
Kacheltypen: Roth Kaufmann 1994; Bauer et al. 1993; Tauber 
1980. Speziell zur Kachelterminologie ist ein Leitfaden zur Ofen
keramikbeschreibung in Vorbereitung. 

109 Aufgrund des Brandes sind viele Reliefmotive nicht zu erkennen 
und daher nicht zu bestimmen. Weil aber das erkennbare Motiv 
für die Berechnung von Mindestindividuen ein Hauptkriterium 
darstellt, müssen wir uns in dieser Frage auf Schätzungen be
schränken. 

110 D.h. 1 Napfkachel, l Tellerkachel, 15 Blattkacheln, 2 Kranz
kacheln und 2 Blattkacheln mit Gesims. 

111 Vgl. Kat. 101, 105 und 106. 
112 Bei folgenden Kacheltypen konnte das Durchschnittsgewicht er

mittelt werden: Napfkachel (1 2 x 360 g), Steckpfropfen (6 x 
300 g), Tellerkachel (29 x 760 g), Blattkachel (7 1 x 930 g) und 
dreieckige Kranzkachel mit Kopf (22 x 1,78 kg). Diese Gewichte, 
multipliziert mit den nachgewiesenen Mindestindividuen des je
weiligen Kacheltyps, ergeben ein hochgerechnetes Gesamtge
wicht von 133,35 kg. Das Gesamtgewicht der Ofenkeramik dieser 
Schichten beträgt 136,665 kg. 



Abb. 34: Ofenkeramik aus den Kellern der Häuser 3b und 4: Vier Steckpfropfen mit modelgepressten Gesichtern (vgl. Kat. 89- 92). 

immer - nie die Gesamtheit und damit das Gesamtgewicht 
einer möglichen Fundmenge erhalten. Wir können den
noch davon ausgehen, dass nur die aufgrund der bestimm
baren Fragmente ersichtlichen Öfen vorhanden waren, 
d.h. ein jüngerer Ofen oder eine Reparatur mit rund 21 
engobierten Kacheln (Gruppe III) sowie vermutlich zwei 
oder drei schwer zu unterscheidende ältere Öfen (Gruppen 
I und II, vgl. unten). 

Unter den 422 bestimmten Fragmenten wurden 91 Motive 
und acht Becher- bzw. Napfformen ermittelt. Davon sind 
87 gezeichnet (Kat. 74-160) und zwölf nicht gezeichnet 
worden, da sie aus der Stadt Bern in identischer Form 
bekannt und publiziert sind (vgl. Katalog): Kriterien für 
eine Einordnung der Motive sind- soweit erkennbar-Stil 
der Darstellungen und Kostümgeschichte, aber auch tech
nologische Merkmale wie Anwendung von Engobe oder 
Glasur, Reliefbehandlung und z.T. auch Kacheltyp. Beob
achtungen zu Stil, Reliefart und Technik sind aber auf
grund des Sekundärbrandes eingeschränkt. Trotzdem 
kann man unter den 91 Motiven drei Gruppen ausmachen, 
die sich aufgrund verschiedener Merkmale unterscheiden. 

Gruppe l 
Gruppe I beinhaltet Motive, die eine auffällige Art der 
Reliefierung und speziell dünne Kachelblätter gemeinsam 
haben (Abb. 35). Die Hauptmotive treten oft in starkem 
Relief aus der Ebene des Kachelblattes hervor, während 
das umliegende Dekor und die feinen Bildrahmen kaum 
darüber erhaben sind. Charakteristisch ist ebenfalls, dass 
der feine Rahmen nicht genau den Rand des Kachelblattes 
markiert, sondern vielmehr - ähnlich einem Passepartout 
- hineingesetzt ist und die DarsteUung direkt umgibt. 
Formal weisen einige Motive deutliche Parallelen auf, 

etwa die feinen Stabrahmen und Bildunterteilungen, die 
wie Tannenzweige kleine Verästelungen aufweisen. Auch 
das Auffüllen leerer Bildflächen mit Punkten und Blüm
chen ist bei diversen Motiven anzutreffen. Die Figuren
darstellungen sind durchweg in schlechtem bis fast un
kenntlichem Relief wiedergegeben; die Augen wurden 
nachgearbeitet. Dies deutet daraufhin, dass der Hafner ge
brauchte Model verwendete und die Reliefs überarbeitete. 

Die Gesichter der Steckpfropfen und der Kranzkachel 
hingegen treten durch ihre plastische Reliefierung und die 
feinen Details hervor (Abb. 34). Daher kann ihre Zuwei
sung zu dieser Gruppe diskutiert werden. Diese Beobach
tung trifft aber für fast alle bekannten Steckpfropfen zu. 
Die plastischen Gesichter sind in der Regel so individuell 
geformt, dass es in Gruppe I nicht ungewöhnlich erscheint. 
Offenbar schenkte ihnen der Auftraggeber oder der Hafner 
besondere Aufmerksamkeit, so dass ihnen bei der Her
stellung eine Sonderbehandlung zukam. Eine weitere Ge
meinsamkeit dieser Gruppe sind die im Vergleich eher 
dünnen Kachelblätter und die sehr sorgfältig gedrehten 
Tubi. Zudem wurde bei. keinem Exemplar dieser Gruppe 
eine Engobe unter der Glasur festgestellt. 

Anhaltspunkte für eine stilistische Einordnung der Motive 
bieten kostümgeschichtliche Merkmale, die an einzelnen 
Figuren zu erkennen sind. 11 3 So tragen die drei Damen 
auf der Kranzkachel Kat. 105 eng anliegende knöchel
lange Kleider und als Kopfbedeckung einen Krüseler 

113 Für folgende Einordnungen: Thiel, 1960, 98ff. 
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Abb. 35: Fragmente und Mindestindividuenzahlen (MIZ) der verschie
denen Kachelmotive von Gruppe I (aus Keller 3b und 4 ). Mittleres bis 
spätes 14. Jahrhundert. 

(Abb. 36). Auch die zwei Frauen auf Kat. 114 zeigen einen 
Krüseler, während die Haare der Dame auf Kat. 113 nur mit 
einem einfachen Schleier bedeckt sind. Krüseler und seine 
einfachere Form, der Schleier, gehörten in der 2. Hälfte des 
14. Jahrhunderts zur Bekleidung der vornehmen Dame. 
Ebenfalls erkennbar ist die Kopftracht der Kranzkachel 
Kat. 98: Sie trägt ein Gebände mit so genanntem Schapel, 
das von der Mitte des 13. bis ins 14. Jahrhundert sehr 
beliebt war. Auf dem Fragment mit reitendem Turnierritter 
(Kat. 112) ist lediglich zu erkennen, dass der Ritter eine 
sehr kurze Schecke mit kurzem Dolch trägt. Die grösste 
Verbreitung der kurzen Schecke wird ins letzte Viertel des 
14. Jahrhunderts datiert. 

Einige Motive sind praktisch identisch auch von anderen 
Fundstellen des schweizerischen Mittellandes bekannt 
(vgl. Katalog). Dies bestätigt die Vermutung, dass die 
Model schon zu dieser Zeit in überregionalem Rahmen 



••• 
Abb. 36: Ein weitgehend zusammengesetztes Individuum des Kranz
kachel-Motivs Kat. 105. 

gehandelt wurden. 114 Die auffälligsten Parallelen zu die
sen Motiven sind vor kurzem publiziert worden: Es han
deltsich um die Motive Kat. 100, 105, 123 und 147, die alle 
in einem Wohnhaus in Cressier zum Vorschein kamen. 115 

Die Kacheln aus Cressier gehörten zu einem einzigen Ofen 
und gelangten spätestens um 1475 bei Umbauarbeiten in 
den Boden. Die Masse und Detailformen dieser Ver
gleichsbeispiele entsprechen genau denjenigen aus Aar
berg. Daraus kann man schliessen, dass weder die Exem
plare aus Cressier, doch diejenigen aus Aarberg von den 
anderen kopiert wurden, sondern dass identische ( oder gar 
dieselben?) Model in der Region vorhanden waren. Es ist 
zu beachten, dass auch aus der Stadt Solothurn Kacheln 
mit den Motiven Kat. 95 und 105 existieren. 116 Im Weite
ren sind identische Motive, d.h. soweit nachvollziehbar 
mit identischem Relief und Massen, aus Bern-Waisen
hausplatz, 117 Oftringen-Alt Wartburg, 118 Auswil-Rohr
berg 119 und Basel-Fischmarkt120 publiziert worden. 

Die Motive der Gruppe I lassen sich somit aufgrund der 
Übereinstimmungen zu mehreren Fundstellen des schwei
zerischen Mittellandes extern in das mittlere 14. Jahrhun
dert datieren. Diejenigen Aarberger Stücke jedoch, die 
kostümgeschichtliche Aspekte erkennen lassen, weisen 
eher in die 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Dies kann 
entweder bedeuten, dass Gruppe I nicht einheitlich ist, 
oder aber, dass die Datierung allgemeiner ins mittlere bis 
späte 14. Jahrhundert fällt. 

Gruppe II 

Die Gruppe Il beinhaltet Motive, die sich primär durch ihre 
plastische Reliefierung von denen der Gruppe I abheben 
(Abb. 38): Die figürlichen und pflanzlichen Darstellungen 

Abb. 37: Plastisch geformter Steckpfropfen mit Resten von Ofenlehm 
und seitlichen Abdrücken einer Kranzkachel (Kat. 93) . 

weisen kaum feine Binnenzeichnungen auf. Dafür errei
chen sie durch ihr fleischiges Relief einen Ausdruck, der 
fast als expressiv zu bezeichnen ist (z.B. Kat. 93 und 95) 
(Abb. 34 und 37). lm Gegensatz zur Gruppe I kommen hier 
verschiedene Rahmengestaltungen vor. Meistens sind es 
einfache Leistenränder, die das KacheJblatt abschliessen, 
aber auch hineinversetzte Stabrahmen, wie in Gruppe I. 
Diese sind jedoch dicker und plastischer ausgeführt. Ein 
technisches Merkmal dieser Gruppe sind die starken Ka
chelblätter und die nicht sehr fein gedrehten Tubi. 

Für eine kostümgeschichtliche Datierung können die 
Kranzkacheln Kat. 101, BE379 und die Blattkachel 
Kat. 110 herangezogen werden: Der Hl. Georg (BE379) 
trägt eine Beckenhaube, einen tief liegenden Gürtel und 
einen kurzen Lentner-alles Elemente, die das Motiv in das 
dritte Viertel des 14. Jahrhunderts datieren. 121 Auf Kranz-

114 Roth Kaufmann 1994, 77-78. 
115 Glaenzer 1999. Den freundlichen Hinweis auf das damals noch 

nicht publizierte Material verdanke ich Herrn Antoine Glaenzer, 
Neuchatei. 

116 Solothum-Aare, Juragewässerkorrektion, z.T. unpubliziert (Kan
tonsarchäologie Solothurn, lnv. Nr. 115/215/35, 115/215/62), 
freundlicher Hinweis von Frau Ylva Backman, Kantonsarchäo
logie Solothurn (Schwab 1973, 173, Abb. 8 J 2) . 

117 Roth Kaufmann 1994, Kat. 15. Dieser Bereich des Waisenhaus
platzes wurde wohl 1531 aufgefüllt. 

118 Tauber, 1980, 323:7. Diese Stücke werden in die l. Hälfte des 
14. Jahrhunderts datiert. 

119 Tauber 1980, Abb. 123: 18. Datierung: Um oder kurz nach 1337. 
120 Tauber 1980, Abb. 107:7. Datierung: 2. Viertel 14. Jahrhundert. 
121 Vgl. Gamber 1953, 59ff. 
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Abb. 38: Fragmente und Mindestindividuenzahlen (MlZ) der verschie
denen Kachelmotive von Gruppe TI (aus Keller 3b und 4). 2. Hälfte 
14. Jahrhundert. 

kachel Kat. 101 ist eine Dame mit eng anliegendem knö
chellangen Kleid erkennbar, das man allgemein - wie in 
Gruppe I - in die 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts datieren 
kann. Die Blattkachel Kat. 110 stellt zwei Paare unter 
Arkaden mit Dreipassmasswerk dar. Die Männer tragen -
soweit erkennbar - kurze Schecken und darüber kurze 
Mäntel. Der linke Mann hat eine Gugel als Kopfbedek
kung. Beide tragen zudem eine zugespitzte Mütze, deren 
Form an die Darstellungen von Judenhüten des 13. Jahr
hunderts erinnert. Die Damen haben beide eng anliegende 
knöchellange Kleider, wovon eines geknöpft ist. Die drei
zackigen Kopfbedeckungen können sowohl als abstrahier
te Kronen als auch als gehörnte Hauben angesehen wer
den. Als bestes Datierungsmerkmal weisen letztere auf 
eine Darstellung ans Ende des 14. Jahrhunderts.122 

Auch in dieser Gruppe gibt es e inige Motive, die von 
anderen Fundstellen des schweizerischen Mittellandes 
bekannt sind (vgl. Katalog). Es handelt sich um die Blatt
kachel Kat. 121 und den Ofenaufsatz Kat. 94, die beide auf 
der Burg Thorberg bei Bern zum Vorschein kamen. 123 

Dabei ist zu beachten, dass der topfförmige Ofenaufsatz 
auf dem Thorberg statt des Tiergesichts (Panther) ein 

122 Thiel 1960, 102ff. 
123 Baeriswyl 1997, 109ff. , Abb. 5. 
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Abb. 39: Fragmente und Mindestindividuenzahlen (MIZ) der verschie
denen Kachelmotive von Gruppe III (aus Keller 3b und 4). Mittleres 
15. Jahrhundert. 

Frauengesicht aufweist. 124 Parallelen weiterer Motive fin
den sich wiederum in Bern (Kat. 108, 141).125 Die durch 
ihre besondere Ikonografie hervortretende Kranzkachel 
Kat. 95 ist auch aus Solothurn und Wangen a. A. be
kannt. 126 Von diesen Vergleichsbeispielen ist leider keines 
aufgrund des Befundes genauer als durch kostümge
schichtliche Überlegungen zu datieren. 

Ebenfalls zu erwähnen sind hier diejenigen Motive, die in 
keine Gruppe zu passen scheinen: 127 Es sind überwiegend 
Kleinstfragmente, die nur ein Teilmotiv erkennen lassen, 
oder sie unterscheiden sich von den deutlich abgetreppten 
Rahmen der übrigen Motive. 

Gruppe III (Abb. 39) 
Am einfachsten ist die Motivgruppe III abzugrenzen. Sie 
hebt sich sowohl durch den Stil der Darstellung als auch 
durch die Anwendung einer Engobe unter der Glasur von 
den übrigen ab (vgl. Abb. 35 und 38). Es handelt sich um 
die im 15. Jahrhundert weit verbreiteten Tiermotive Löwe, 
Greif, Drache und Löwe/Einhorn, um Blattkacheln mit 
vertiefter Diamantbosse, um Masswerkmotive und um 
eine Kranzkachel mit Reichsadler-Wappen. Diese Gruppe 
ist in Abmessungen und Detailformen identisch mit den in 
Bern nachgewiesenen Stücken, die zwischen 1479 und 
1531 auf der Münsterplattform in den Boden kamen. Man 
kann sie sowohl in chronologischer als auch in ikono
grafischer Hinsicht direkt in diese Reihe stellen. 

Zu beachten ist ferner, dass Gruppe III mit den im Haus 2 
gefundenen Kacheln stilistisch und technologisch über
einstimmt (vgl. unten). Diese Tatsache lässt den Schluss 
zu, dass diese Kacheln zum selben Ofen gehört haben und 
nach dem Brand vom Nebenhaus her in den Keller des 
Hauses 3b gelangt sind. Dies würde unseres Erachtens die 
Interpretation des Befundes unterstreichen, wonach von 
einer gleichzeitigen Einfüllung der Keller der Häuser 2 
und 3b auszugehen ist. 
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124 Topfförmigc Ofenaufsätze sind eher selten unter publizierten 
Kachel komplexen zu finden, wohl unter anderem weil ihre Bruch
stücke nur sehr schwer von d ickwandigen Töpfen zu unterschei
den sind_ Erst die gemodelten Apliken, oder auch das Fehlen des 
«Topfbodens», machen ihre Zuweisung und ihre auf dem Rand 
stehende Orientierung eindeutig; vgL Burg Thorberg (Baeriswyl 
1997, Abb. 5), Chur-Martinsplatz (Janosa 1997, Abb. 4), Burg 
Wolhusen «Wiggern» (Bill 1988, Abb. 5) sowie Alt-Schauen
burg, Burg Wartenberg und Burg Schönenwerd (Tauber 1980, 
Abb. 45:44, 64:33 und 211 : l 07). 

125 Roth Kaufmann 1994, Kat. 212. 
126 Solothurn-Aare, Juragewässerkorrektion (Kantonsarchäologie 

Solothurn, Inv. Nr. 115/215/35), freundlicher Hinweis Y. Back
man (Schwab 1973, 173, Abb. 812); Wangen a. A. (Gutscher 
1987, 64). 

127 Es sind dies Kat. 83, 109, 115-1 19, 138- 140, 152. 
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Beschreibung der Lehmfragmente 
Unter dem Oberbegriff Hüttenlehm wurden in den Keller
füllungen (A26, A28, A42 undA50) insgesamt 266 Stücke 
Lehm aufgenommen (116,994 kg). Die durch den Scha
densbrand gebrannten Lehmbrocken lassen sich primär 
aufgrund der Abdrücke in Gefachelehm (208 Stück, 
105,804 kg) und Ofenlehm (58 Stück, 11,19 kg) untertei
len. Die Unterscheidung ist anhand der Zusammensetzun
gen nur schlecht möglich; jedoch fällt auf, dass die Ober
flächen unterschiedlich behandelt wurden: Der Gefache
lehm besteht aus einer groben Mischung von Lehm, Stroh 
und kleinen Kieselsteinen (Durchmesser bis 0,5 cm). Bei 
einigen Stücken sind Abdrücke von Holzpfosten (2,5 x 
3 cm) und Ruten zu sehen, so dass man sie als Überreste 
einer Fachwerkwand interpretieren kann. Im Brand ver
ziegelte der Gefachelehm zu gelbbrauner bis braunroter 
Farbe. Die erhaltenen Oberflächen sind grob verstrichen 
und bilden Unebenheiten und kleine Lücken. 

Im Vergleich dazu wurde der Ofenlehm etwas kleinteiliger 
gemagert, besteht aber ebenso aus Lehm, Stroh und Kie
selsteinen. Am Ofenlehm gibt es eine Vielzahl von Kiesel
steinnegativen sowie im Lehm eingeschlossene Kiesel 
(Durchmesser bis 7 cm). Charakteristisch für den Ofen
lehm sind die Abdrücke gedrehter Tubi oder der Blatt
ränder. Die Farbe der Ofenlehmstücke ist gelbbraun bis 
orangerot. 

Die Ofenlehmstücke weisen zwei Arten der Oberflächen
behandlung auf: 1. Die Aussenseiten wurden sehr fein 
(nass) verstrichen. An etlichen Stücken sind darüber zu
dem feine Schlickerschichten zu sehen, di.e sowohl ur
sprünglich als auch aufgrund einer Reparatur entstanden 
sein könnten. Die Schlickeroberflächen tragen relativ ge
rade gezogene Verstreichspuren, die von Textilien herrüh
ren könnten. 128 Dieselben dünnen Schlickerschichten 
sind auch auf zahlreichen Kachelrändem nachgewiesen. 
2. An den Ofeninnenseiten wurde der Lehm roh belas
sen. Teilweise sind auch Finger- und Knöchelspuren vom 
Andrücken und Verstreichen zu sehen. 

Berücksichtigt man die grosse Menge an Ofenkeramik, die 
in denselben Schichten zum Vorschein kam, so erstaunt die 
kleine Menge erhaltenen Ofenlehms. Man muss anneh
men, dass nur ein Bruchteil der ursprünglichen Menge 
überliefert ist. Daher lässt sich über die Zugehörigkeit der 
Stücke zum einen oder anderen Ofen letztlich keine si
chere Aussage treffen. Da Ofenlehm ungebrannt verbaut 
wird und lediglich während der Heizprozesse allmählich 
austrocknet und verhärtet, stellt dieses Material einen ar
chäologischen Sonderfall dar - dank der massiven Brand
katastrophe. Deshalb ist es besonders wichtig, grundsätz
liche Beobachtungen an den Stücken festzuhalten. 

Es konnten verschiedenartige Abdrücke festgestellt wer
den: Die Auffälligsten sind die Rillen der gedrehten Ka
cheltubi (Kat. 163). Im Weiteren sind Abdrücke glatterund 
flacher Kiesel zu nennen, die aus Stabilitätsgründen, als 

196 

Abstandhalter und wohl auch ihrer Heizwirkung wegen 
zwischen die Kacheln eingeschoben waren. Einige Stücke 
lassen mit gerader und roher Oberfläche anschliessendes 
Holz oder evtl. Tonplatten erkennen. 

Typologie des Ofenlehms 
Für die Materialaufnahme der Ofenlehmstücke wurden 
nur diejenigen Stücke ausgewählt, die mit eindeutigen 
Spuren wie Kachelabdrücken und verstrichenen Ober
flächen versehen sind. Die typologische Unterteilung der 
58 Fragmente nach der Art der Kachelahdrücke und der 
Oberflächen ist im Katalog erläutert (Kap. 6.2.4). 

Die nachgewiesenen Oberflächenfragmente zeugen von 
einer flachen Ofenwandung und von Ecken im Winkel. von 
135°, was einem achteckigen Ofengrundriss entsprechen 
würde. Die Ecken bestehen nicht aus scharfen Kanten, 
sondern sind unterschiedlich stark abgerundet. Anhalts
punkte für die Stärke der Ofenwandung geben zwei Frag
mente mit 9 bis 11 cm Stärke zwischen Aussenwand und 
Innenseite. 

Aufgrund der Kachelabdrücke lassen sich folgende Ka
cheltypen nachweisen: Teller- oder Napfkachel, Blatt
kachel !29 , Steckpfropfen und dreieckige Kranzkachel. 
Die Unterscheidung zwischen Teller- und Napfkachel ist 
nur dort eindeutig zu treffen, wo die Wandungstärke 
vollständig erhalten ist und man das Tubusprofil beurteilen 
kann (Kat. 165). Die Kachelabstände betragen 2,5 bis 4,5 
cm zwischen den Tellerkacheln (Kat. 164, 168) und 0,8 bis 
1 cm zwischen den Blattkacheln (Kat. 166). Die Abstände 
zu den nachgewiesenen Ecken betragen 3,5 bis 5,5 cm bei 
den Tellerkacheln (Kat. 165) und 4,5 bis 6,5 cm bei den 
Blattkacheln (Kat. 167). 

An fünf Stücken mit Blattkachelabdrücken ist ersichtlich, 
dass die Blattkacheln übereinander versetzt angebracht 
wurden (Kat. 166). Die Versetzung beträgt ca. 3 bis 5 cm, 
was etwa 1/3 der Kachelbreite entspricht. Besonders be
merkenswert sind die zwei Ofenlehmstücke, die Kombi
nationen verschiedener Kacheltypen aufweisen, nämlich 
der Teller- bzw. Napfkachelmiteiner Blatt- bzw. Kranzka
chel sowie des Steckpfropfens mit zwei Kranzkacheln. 
Gerade letztere Kombination (Kat. 93, 169) wirft ein Licht 
auf die seit langem ungelöste Frage nach der genauen 
Funktion dieser massiven «Keramiknägel»: Als reines 
Dekorelement ohne heizabstrahlende Wirkung, da voll
ständig im Lehm eingelassen, wurde dieser regionale Son
dertyp bisher als Zwickelstück zwischen den runden Tel-

128 Ein Festigen der feuchten Ofenwandung mittels Stoffresten, wie 
es in Winterthur unterhalb der Schlickerschicht beobachtet wurde, 
ist an den Aarberger Stücken nicht zu erkennen (Matter 1996, 83). 

129 Diese Abdrücke könnten theoretisch auch Spuren sog. Schüssel
kacheln oder Naptkacheln mit viereckiger Mündung sein. Da 
dieser Kacheltyp jedoch in unserer Region bisher nicht nachweis
bar ist, entfällt diese Interpretation fü r das vorl iegende Material. 



ler- oder Pilzkacheln verstanden.130 Obwohl diese Inter
pretation noch immer möglich ist, wird in Aarberg anhand 
des im Ofenlehm steckenden Kopfes (Kat. 93) offensicht
lich, dass sie hier als Eckstück zwischen zwei anstossen
den, dreieckigen Kranzkacheln benutzt wurden. 

Zwei Lehmfragmente, die aufgrund ihrer fein verstriche
nen Oberflächen als Ofenlehm gelten , weisen keine Ka
chelabdrücke auf, sondern bilden plastische Ofenbestand
teile: Das eine bildet eine Ecke von ca. 105° (Kat. 172) und 
das andere e in wulstförmig auskragendes, gerundetes 
Gesims mit einem Durchmesser von ca. 35 cm (Kat. 173). 

3.5 Idealbilder zweier Öfenl31 

Wie erwähnt, können wir davon ausgehen, dass die ca. 164 
nachgew iesenen Kacheln sow ie 58 Ofenlehmstücke die 
Überreste von mindestens zwei Kachelöfen der 2 . Hälfte 
des 14. Jahrhunderts (Gruppen I und II) sowie von einem 
Ofen oder einer Reparatur des 15. Jahrhunderts (Gruppe 
III) bilden. Obwohl eine Rekonstruktion aufgrund des 
Befundes nicht möglich ist, erachte ich es als sinnvoll, aus 
den erhaltenen Kache ln der Gruppen I und II sowie den 
Lehmfragmenten die Idealbi lder zweier Öfen zu entwer
fen. Diese erheben explizit nicht den Anspruch wirklich
keitsgetreuer Rekonstruktionen, sondern sollen - wie der 
Name sagt - die idealisierende Vorstellung möglicher 
Öfen vermitteln, die auf dem überlieferten Fundgut basiert 
und nach dem Stand der Forschung sowie den daraus 
resultierenden Erkenntnissen erarbeitet wurde. Es werden 
auch keine Bi ldprogramme vorgeschlagen, da die Motiv
inhalte der betreffenden Kacheln zu vielfältig s ind. Zwar 
lassen sich bei einzelnen Kacheln Parallelen zu mittelalter
licher Literatur ziehen. Diese sind jedoch als indirekte 
Reflexe mitte lalterlicher Literatur zu verstehen.132 

Für die Definition der beiden Ofenformen wurden in erster 
Linie diejenigen Ofenlehmstücke herangezogen, die unter 
den 58 Fragmenten mehrfach überliefert sind : Sie zeugen 
von flachen Ofenwandungen der Stärke 9 bis 11 cm und 
von gerundeten Ecken im Winkel von 135°. Dies ergibt als 
Konstanten einen achteckigen Ofengrundriss und sehr 
unterschiedliche Abstände zwischen Kacheln und Ofen
ecken. Aufgrund zeitgenössischer Bildquellen gehe ich 
davon aus, dass diese Öfen zweiteilig waren und somit als 
spätgotische Turmöfen bezeichnet werden können.133 

Der Unterbau, oder Feuerungskasten, war wahrscheinlich 
an die Wand gesetzt und wurde vom Nebenraum her 
befeuert (so genannter Hinterlader).134 Der Grundriss des 
Unterbaus ist somit als 3/s-Polygonalabschluss mit recht
winkligem Wandanschluss zu sehen (ein «gekapptes Acht
eck»). Der Aufbau besteht aus einem freistehenden acht
eckigen Turm, der allseitig mit Kacheln besetzt war. 135 

Zudem ist davon auszugehen, dass jeder Ofen einen nicht 
näher bekannten Ofensockel von 20 bis 30 cm Höhe 
aufwies. 

Hinweise auf kleine Differenzen der beiden Ofenformen 
bilden die «Einzelstücke» in Ofenlehm und Kachelspekt
rum: Das runde Gesims (Kat. 173) interpretiere ich als 
bekrönenden Ofenabschluss, der sowohl alleine als auch 
in Kombination mit einem keramischen Ofenaufsatz 
(Kat. 94) gestanden sein kann. Am Winkel von 105° 
(Kat. 172) fehlen jegliche Kachel abdrücke: Er könnte eine 
stumpfe Ofenecke bi lden oder aber - statt der Gesin1ska
cheln - einen Übergang zwischen Unterbau und Aufbau 
darstellen. Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil 
nur vier Gesimskacheln überliefert sind (Kat. 124). Zudem 
ist der Übergang von runder Kachel (Teller- oder Napfka
chel) zu gerader Kachel (Blatt- oder Kranzkachel) belegt, 
die ich als Zwischenstück von Teller- und Blattkacheln 
interpretiere (Kat. 168). Daher befindet sich an beiden 
Öfen eine zusätzliche Reihe Blattkacheln unterhalb der 
Tellerkacheln. 

Ofen / (Abb. 40 und41) 
Dem Ofen I liegen, neben den aufgrund des Ofenlehms 
erkannten Konstanten, die Kacheln der Gruppe I zu Grun
de. Aus den 42 (Teil-)Motiven wurden 17 ausgewählt, die 
am vollständigsten überliefert sind. Es ist daher anzuneh
men, dass die im Bild auftretenden Motivwiederholungen 
ebensogut mit anderen Fragmenten aus der Gruppe l 
ersetzt werden könnten.136 

Am Ofenunterbau, dessen Seitenbreite durch die Gesims
kachel (Kat. 124) definiert wird, finden folglich die prak
tisch quadratischen Blattkacheln mit der Schleierszene 
(Kat. 113), den zwei Tauben (Kat. 127), dem Hirsch 
(Kat. 126) und dem Pelikan (Kat. 128) ihren Platz. Sie 
weisen zueinander nur geringe Abstände auf, und die Rei-

130 Roth Kaufmann 1994, Abb. 38. 
131 fn Roth 1999/2 wurde au f Basis des gle ichen Fundkomplexes das 

Idealbild eines einzigen Ofens publiziert. Da der Beitrag zwar 
nach Sichtung Gesamtbestandes, jedoch noch vor der Analyse der 
Funde - insbesondere der Berücksichtigung von Mindestindiv i
duen und Ofenlehm - verfasst wurde, muss e r nach vorliegender 
Auswertung korrigiert werden . 

132 Naomi Jones, Reflexe mittelalterlicher Literatur auf Ofenkacheln 
aus Bern und Aarberg, in: AKBE 5, 2004, 281-289. 

133 Es handelt sich dabei noch immer um die bekannte Monatsdar
stellung aus einer Würzburger Handschrift aus der Mitte des 
13. Jahrhunderts (München Bayrische Staatsbibliothek, Cod. lat. 
3900), um die Freskomalerei aus dem Haus zum langen Keller in 
Zürich, Anfang 14. Jahrhundert, um die Freskomalerei aus dem 
Haus zur Kunkel in Konstanz, um 1319/20 und das Wappen 
«Stubenwid» auf der sog. Zürcher Wappen rolle um 1340 (Schwei
zerisches Landesmuseum); zusammengestellt und z.T. abgebi ldet 
in Keck 1993, 343 und in Stadtluft 1992, 283. 

134 Zwar wäre theoretisch auch ein Vorderladerofen denkbar. Diese 
Ofenart, bei der der Ofen vom zu beheizenden Raum her befeuert 
wird , halte ich jedoch in Kombination mit einem grossen Reprä
sentationsbedürfnis, das hier durch die Motivvielfa lt der Kacheln 
belegt ist, für eher unwahrscheinlich; vgl. dazu Roth Kaufmann 
1997. 

135 Dafür spricht die Existenz von 22 dreieckigen Kranzkacheln, vgl. 
oben. 

136 Man beachte dazu die im Katalog angegebenen Mindestindivi
duen der einzelnen Motive. 
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Ofen l Höhe 

Kranz 40cm 
Tunn 60cm 
Unterbau 60cm 
Sockel 20-30cm 

Gesamt 180-190 cm 

Breite 

35-70cm 
70 cm 
95 cm 

100cm 

Anz. Kacheln 

16 
36 
48 

100 

Abb. 40: Mögliche Teilmasse der Ofenrekonstruktion I und die dafür 
benötigte Anzahl Kacheln. 

Reihen sind um wenige cm versetzt. Zu den Ofenecken 
bestehen Abstände von 4 bis 7 cm. 

An den Turmseiten sind sowohl Teller- als auch Blatt
kacheln eingelassen, die 3 bis 8 cm voneinander getrennt 
sind (Kat. 86- 88, 142). Auch hier bestehen grössere Ab
stände zu den Ofenecken hin. Der achteckige Turm wird 
von den bekrönenden dreieckigen Kranzkacheln domi
niert, die in ihren Zwischenräumen eng gesetzte Steck-

pfropfen aufweisen (Kat. 98, 103- 106). Zuoberst befindet 
sich das runde Gesims aus Ofenlehm (Kat. 173), das gleich 
einem massiven Deckel den nicht keramischen Ofenab
schluss bildet. 

Die für eine Ofenkonstruktion heiklen Übergänge zwi
schen Unterbau und Aufbau sowie zwischen Turm und 
Kranz werden mit Ofenlehm überbrückt. Dies kann man 
sich problemlos vorstellen, weil der Ofenlehm ja grosse 
Kieselsteine zur Stabilisierung enthält und die Distanzen 
von 15 bis 25 cm an fast allen Stellen die wahrscheinliche 
Wandungsstärke von 9 bis 11 cm nur wenig überschreiten. 
Die kritischen Stellen nahe der Raumwand könnten von 
grossen Steinplatten über dem Feuerungsloch gestützt 
werden, wie dies beispielsweise in einem Kachelofenbe
fund aus Einbeck (D) belegt ist. 137 Aufgrund technologi
scher Merkmale wurden der Motivgruppe I auch diverse 

137 Heege 1998. 

Abb. 4 1: Tdealbild des Kachelofens I aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Mögliche Kachelmotive aus Gruppe 1, passende Ofenlehmreste 
(Kat. 164- 166, 173) sind eingetragen. 
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Becher- und Napfkachelfragmente zugewiesen. Da man 
an ihren Bruchstellen keine Hinweise findet, die auf eine 
Sekundärverwendung in der Ofenkonstruktion deuten, ist 
zu vermuten, dass sie an schlecht sichtbaren Stellen des 
Ofens, d.h. an der Rückseite des Turmes, angebracht 
waren. 

Das vorliegende Idealbild (Ofen 1) zeigt somit einen ca. 
190 cm hohen und rund 95 cm breiten Ofen, der mit 
insgesamt 100 Kacheln ausgestattet war und zu einem 
erheblichen Teil auch Ofenlehm zwischen den Kacheln 
sichtbar liess. 

Ofen lI (Abb. 42 und 43) 
Für den Ofen II gelten dieselben Konstanten wie bei Ofen 
1. Es handelt sich also um einen polygonalen Unterbau mit 
3/s-Abschluss und einen achteckigen Tunn. Die Unter
schiede zu Ofen I liegen in der Gestaltung der Bekrönung 
mit der Anbringung eines keramischen Ofenaufsatzes so
wie im Übergang zwischen Unterbau und Turm, der ohne 
Gesimskacheln gefügt wurde. Als Motivspektrum steht 

Ofen II Höhe Breite Anz. Kacheln 

Kranz 45 cm 12-70 cm 17 
Tunn 55 cm 70 cm 32 
Unterbau 60cm 80cm 46 
Sockel 20--30 cm 90cm 

Gesamt 180-190 cm 95 

Abb. 42: Mögliche Teilmasse der Ofenrekonstruktion IT und die dafür 
benötigte Anzahl Kacheln. 

die Gruppe II zur Verfügung, die 36 (Teil-)Motive bein
haltet. Davon wurden nur 14 ausgewählt. Diese Ein
schränkung drängt sich aufgrund der grösseren Anzahl an 
Mindestindividuen dieser Motive auf, insbesondere der 
dreieckigen Kranzkacheln. 

Der Unterbau besteht aus vier Kachelreihen , die leicht 
versetzt übereinander angebracht wurden. Da hier zwei 
Kachelbreiten eine Achteckse ite vorgeben, ist es wahr-

Abb. 43: Idealbild des Kachelofens II aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Mögliche Kachelmotive aus Gruppe II, passende Ofenlehmreste 
(Kat. 93, 168, 171, 172) sind eingetragen. · 
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scheinlich, dass in den Zwischenreihen nur eine Kachel 
pro Achteckseite benutzt wurde. Die Existenz einer Ofen
lehmecke mit relativ grossem Abstand zwischen Kacheln 
und Ecke (Kat. 167) spricht ebenfalls dafür. 

Nach einem Übergang aus Ofenlehm (Gesims), der im 
Winkel von ca. 105° schräg nach oben führt (Kat. 172), 
erhebt sich der Turm. Die Abmessungen der Achteckseiten 
werden von den Massen der darüberliegenden Kranz
kacheln bedingt. Neben den Tellerkacheln wurde hier auch 
das Motiv mit zwei Liebespaaren angebracht (Kat. 110). 
Den Kranz bilden, wie bei Ofen I, dreieckige Kranz
kacheln mit Steckpfropfen in den Zwischenräumen. Als 
Alternative zum runden Gesims aus Ofenlehm bildet hier 
das Einzelstück eines keramischen Ofenaufsatzes den 
Abschluss (Kat. 94). Bemerkenswert ist die Übereinstim
mung der modelgepressten Aplike des Tiergesichtes am 
umgekehrten Topf mit dem Steckpfropfen (Kat. 93). 

Das vorliegende Idealbild (Ofen II) zeigt somit einen ca. 
190 cm hohen und rund 80 cm breiten Ofen, der mit 
insgesamt 95 Kacheln ausgestattet war und zu einem 
erheblichen Teil auch Ofenlehm zwischen den Kacheln 
sichtbar liess. 

3 .6 Der Kachelofen aus Haus 2 

Beschreibung 
Aus den drei Auffüllschichten im Keller des Hauses 2, die 
untereinander mit Passscherben verbunden sind, wurden 
238 Ofenkeramikfragmente geborgen. Davon konnten 64 
formal und ikonografi sch bestimmt werden. Sie bilden im 
Wesentlichen die Grundlage zum unten folgenden Ideal
bild eines Ofens. Die restlichen 174 Scherben sind so 
klein, dass nur zwischen l 03 modelgepressten Kachel
blattfragrnenten und 71 gedrehten Tubusfragmenten un
terschieden werden kann. Aufgrund des Brandes sind viele 
Reliefmotive nicht näher zu bestimmen. Dies bedeutet 
auch, dass in dieser Restmenge keine Mindestindividuen 
errechnet wurden, weil gerade bei den Blattkacheln das 
erkennbare Motiv ein Hauptkriterium zur Erfassung von 
Mindestindividuen darstellt. 

Die 64 bestimmbaren Stücke weisen die Warenarten oka 
2b (2 F.), oka 2c (22 F.), oka 4c (35 F.), oka Sb (l F.) und 
oka5c (4 F.) auf (vgl. Abb. 32). Das heisst, 55% sind durch 
den Brand nicht beeinträchtigt (Ware 4), 8% leicht verän
dert (Ware 5) und 37% stark verbrannt (Ware 2). Mit zwei 
Ausnahmen, die beide verbrannt sind, weisen sämtliche 
Fragmente eine grüne Glasur über weisser Engobe auf. Bei 
den 64 bestimmbaren Stücken handelt es sich mehrheitlich 
um Blattkacheln. Es sind aber auch diverse Tellerkacheln 
und eine Kranzkachel belegt. 

Einordnung und Datierung 
Von den insgesamt 16 erkennbaren Kachelrnotiven sind 
sechs sowohl formal als auch aufgrund ihrer Warenart 
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praktisch identisch mit Motiven aus der StadtBem.138 Die 
Berner Motive entsprechen in Abmessungen und Details 
denjenigen aus Aarberg, und auch die Warenarten können 
ohne naturwissenschaftliche Untersuchungen nicht von
einander unterschieden werden. Ob damit auch die Aussa
ge getroffen werden darf, dass diese Kacheln in demselben 
Model, von demselben Hafner und am selben Ort her
gestellt worden sind, bleibt vorerst dahingestellt. Gerade 
diese Kachelmotive sind nämlich auch aus entfernteren 
Gegenden wie Süddeutschland und Elsass bekannt, so dass 
man von einem intensiv betriebenen Handel mit Kachel
modeln ausgehen muss.139 Es wäre also durchaus mög
lich, dass der Aarberger Hafner mit denselben Modeln 
arbeitete wie der Berner Hafner. Allerdings ist ebenfalls 
denkbar, dass es sich bei diesen Stücken um Importe aus 
dem nahe gelegenen Bern handelt, wo die örtliche Ofen
keramikproduktion in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts 
durch Schriftquellen und einzelne Model bzw. Halbfabri
kate belegt ist.140 Für Aarberg fehlen bislang klare Nach
weise einer örtlichen Hafnerei des 15. Jahrhunderts. 

Auch die zehn anderen Motive aus dem Keller von Haus 2 
weisen frappierende Parallelen zu den Berner Kacheln auf. 
Es sind eher Motivvarianten als neue Bildschöpfungen zu 
erkennen: So ist das Fragment einer Ritterkachel (Kat. 6) 
nur eine einfachere Variante von BE75, die in der Bildecke 
keine Vögel darstellt. Mit Kat. 14 wurde eine Variante zu 
BE414 gefasst, die statt zwei Ziegelreihen deren drei 
aufweist. Auch die Tiermotive Kat. 10 und 11 zeigen 
grosse Ähnlichkeiten mit den Greifen- und Löwendarstel
lungen BE152-BE165. Als weiteres Beispiel sei Kat. 13 
genannt, das eine sehr ähnliche Variante der Beerenranke 
BE221 darstellt. Die beiden Motive sind spiegelverkehrt 
und haben eine unterschiedliche Reliefierung. Da das 
Aarberger Stück rund 20% kleiner ist als das Berner Stück, 
könnte es sich hier um die Motivkopie einer vorhanden 
Kachel handeln. Das abgeformte Negativ müsste aber auf 
jeden Fall überarbeitet worden sein, wie die unterschied
lichen Detailformen zeigen. 

Ohne enge Parallelen zu Bern stehen hingegen die Blatt
kachelfragmente (Kat. 7-9 und 12), obwohl auch hier die 
Einzelformen wie Blätter und Rahmenformen mit dem 
Berner Spektrum vergleichbar sind. Mit diesem Kachel
komplex trifft man also ein Motivspektrum an, wie es 
nahezu vollständig auch in Bern vorhanden war, sei es mit 
identischen Motiven, sei es mit Varianten oder mit sehr 
ähnlichen Einzelformen. Diese Feststellung ist sowohl für 
die Datierung beider Fund komplexe als auch für die Frage 
einer Ofenrekonstruktion sehr wichtig. 

138 Roth Kaufmann 1994. Im folgenden werden die Katalognummern 
der Berner Motive immer mit «BE ... » zitiert. 

139 Roth Kaufmann 1994, 77ff. Für das Rosettenmotiv BE248: Roth 
1999/1, 416. 

140 Roth Kaufmann 1994, 16, 32ff. und 48ff.; Roth 1999/1, 224. 



Die fraglichen Berner Stücke werden zwischen der 
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts (BE34) und der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts datiert. Als sicherer Terminus ante quem 
kann das Jahr 1531 gelten, als die Berner Münsterplatt
form definitiv aufgefüllt und mit Bäumen bepflanzt wur
de.141 Aufgrund stilistischer Kriterien und dem Anhalts
punkt, dass die Füllung der Münsterplattform im fragli
chen Bereich ab 1479 einsetzte, erscheint die Datierung 
der Berner Stücke in die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts 
gerechtfertigt. Einzig das Fragment BE34 stammt aus 
einem nicht stratifiziertem FundkompJex und wurde aus 
stilistischen, technologischen und typologischen Gründen 
in die 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert. Überträgt man 
diese Feststellungen auf die Aarberger Gruppe, so kann 
man sie mit Hinweis auf die engen Parallelen zu Bern 
vergleichbar datieren. 

Für den Komplex aus Haus 2 existiert aber auch eine 
interne Datierung, die von grosser Wichtigkeit ist: Der 
Keller des Hauses 2 wurde nach einem Brand einheitlich 
eingefüllt, und in der Folge wurde der Bauplatz dieser 
Häuser endgültig aufgelassen. Es ist wahrscheinlich, dass 
dieser im Boden nachgewiesene Brand dem in den Schrift
quellen belegten Stadtbrand von 1477 entspricht. Dies 
würde bedeuten, dass die betreffenden Kacheln vor 1477 
entstanden. Umgekehrt heisst dies, dass vermutlich auch 
die Kachelmotive aus der Stadt Bern schon vor 1477 
vorkommen können. Die bisherige Datierung «2. Hälfte 
15. Jahrhundert» kann daher für die in Aarberg und Bern 
identisch auftretenden Motive mit der Formulierung 
«mittleres 15. Jahrhundert» (d.h. 1430 bis 1470) konigiert 
werden.142 

Eine Ausnahme bildet das Fragment BE34 aus Aarberg, 
dessen identische Parallele in Bern stilistisch in die 
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert wird. Dies kann 
entweder bedeuten, dass wir hier ein umgelagertes Alt
stück vor uns haben, oder aber, dass eine typologisch, 
stilistisch und technologisch ältere Kachelform auch noch 
im mittleren 15. Jahrhundert hergestellt wurde. Beides ist 
möglich, insbesondere da auch die strenge Datierung des 
Berner Kacheltyps «Tellerkachel» ins 14. Jahrhundert 
manchmal fraglich erscheint. So ist beispielsweise durch
aus denkbar, dass die Benutzung von Engobe auf Tellerka
cheln ein Indiz für eine Spätdatierung dieses Kacheltyps 
wäre. In diesem Fall müssten die Datierungen gewisser 
Berner Kacheln (BE20, 25, 32, 33 und 34) in die 1. Hälfte 
des 15. Jahrhunderts korrigiert werden.143 Da es sich in 
Aarberg jedoch um ein Einzelstück handelt, möchte ich 
vorerst nur von einem umgelagerten Altstück ausgehen. 

Idealbild eines Kachelofens (Abb. 44 und 45) 
Auch hier gilt die Eingangsbemerkung, dass die Voraus
setzungen für eine genaue Rekonstruktion relativ schlecht 
sind, weil die Kacheln in einer Füllschicht zum Vorschein 
kamen. Die wenigen Lehmfragmente hatten keine Kachel
abdrücke, so dass sie nicht weiter bearbeitet wurden. Die 
Menge von 64 Fragmenten bzw. 16 Motiven bei 27 Min-

destindividuen ist für eine genaue Rekonstruktion des 
Ofens eigentlich zu klein. Ich wage mich jedoch trotzdem 
an die Erstellung eines Idealbildes, weil man annehmen 
kann, dass auch ein Teil der im Nebenhaus 3b geborgenen 
Kacheln zu diesem Ofen gehört hat (Gruppe III, vgl. 
oben). 144 Zudem ist die Gruppe eng verwandt mit den 
Berner Motiven, so dass man sich mit dem Berner Motiv
schatz behelfen kann. Das Idealbild soll eine Vorstellung 
dessen vermitteln, was in der Mitte des 15. Jahrhunderts 
in der guten Stube des Hauses 2 gestanden haben könnte. 

Unser Bild zeigt einen spätgotischen Turmofen von .rund 
225 cm Höhe (Sockel 40 cm) und 95 cm Breite, der in einen 
kubischen Unterbau und einen zylinderförmigen Aufbau 
unterteilt ist. Der Ofen steht auf einem Sockel, der aus 
Sandstein oder Keramik gefertigt gewesen könnte. Als 
Ofenbasis über den einzelnen Füssen kann man sich ent
weder eine massive Steinplatte vorstellen, wie sie noch in 
Bauernöfen des 19. Jahrhunderts erhalten sind, oder man 
geht von einem Stützgerüst aus Eisen aus, wie es beispiels
weise - allerdings im 19. Jahrhundert erneuert - am Ofen 
in der goldenen Stube auf der Festung Hohensalzburg 
heute noch vorhanden ist. 145 Der Bereich zwischen Unter
bau und Aufbau ist mit flachen Keramikplatten abgedeckt. 
Der untere Teil ist der Feuerungskasten, der vom Neben
raum her bestückt wird, wo der Rauch aus demselben Loch 
wieder austritt. Nach dem Einfeuern wird die Ofentür 
geschlossen und die warme Luft im Ofen gehalten. Die 
Kacheln werden im Innern durch verschmierten Ofenlehm 
und eventuell Steinplatten gestützt. Da der Ofenlehm beim 
Feuern hart wird, bildet sich eine stabile Einheit aus 
keramischen Kacheln und fast verziegeltem Lehm. 

Viele Aussagen unserer Vorstellung bleiben spekulativ: So 
gibt es zum Innern des Ofens, zum statischen Gerüst und 
zum Übergang zwischen Unterbau und Aufbau noch im
mer nur wenige archäologische Befunde.146 Auch fehlen 
bis anhin diesbezügliche Untersuchungen zu den wenigen, 
heute noch existierenden Öfen des 15. und 16. Jahrhun
derts, die zwar te ilweise stark restauriert sind, aber den
noch wichtige Aufschlüsse bergen könnten. 147 Die Di
mensionen des Ofens stützen sich auf Bildquellen des 
15. Jahrhunderts, die meistens eine Ofenbreite von vier bis 
fünf Kacheln haben und sehr häufig bis unter die Holz-

141 Baeriswyl 1999, 78. 
142 Roth Kaufmann 1994, Kat. 76, 77, 248, 266 und 301. 
143 Roth Kaufmann 1994, Kat. 20, 25, 32, 33 und 34. 
144 Es gibt zwar keine Passscherben zwischen dem Schichtenkomplex 

(Al 2/A16/Al8) aus Haus 2 und dem Schichtenkomplex (A26/ 
A28/A42/A50) aus Haus 3b/4, aber die Häuser 2-4 wurden 
höchstwahrscheinlich gleichzeitig aufgelassen und aufgefüllt 
(vgl. unten). 

145 Franz 1981, Taf. 1. 
146 Heege 1998, 160. 
147 Z.B. der im 19. Jahrhundert restaurierte Kachelofen von 1501 in 

der goldenen Stube der Festung Hohensalzburg in Salzburg (Franz 
198 l, 57ff. ) und der um 1480 (?) entstandene Ofen in der Landes
fürs tl ichen Burg in Meran (vgl. Ringler 1965, 33ff.). 
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Kacheltyp Fragmentzahl Anzahl Motive MIZ 

Tellerkachel 20 2 7 
Blattkachel 4] 12 18 
Blattkachel m. G. 2 1 1 
Kranzkachel l 1 1 

Gesamt 64 16 27 

Abb. 44: Kacheltypen und Mindestindividuenzahl der Ofenkeramik 
aus den Schichten A 12, A 16 und A 18. 

decke des Zimmers reichen. 148 Für den Sockel gibt es 
einige überlieferte Fragmente aus dem 15. und 16. Jahr
hundert, die man als Vorbilder heranziehen kann. 149 Unter 
Umständen könnte man das in der gleichen Schicht 
überlieferte Gesimsfragment aus Kalkstein (Kat. 17) als 
Sockelteil interpretieren. Auch keramische Füsse wären in 
dieser Zeit denkbar, sind aber bis heute weder aus Aarberg 
noch aus Bern bekannt. 

Am besten be legt ist das Vorkommen der Kacheln selbst: 
Praktisch alle eingesetzten Motive sind zumindest in klei
nen Fragmenten aus dem Keller von Haus 2 erhalten. Die 
teilweise bruchstückhaften Motive wurden mit den engen 
Parallelbeispielen aus Bern zeichnerisch ergänzt. Im 
Fundkomplex gibt es keine Anhaltspunkte für Eckkacheln. 
Die Kachelblätter waren auch nicht gebogen, was sowohl 
einen kubischen Unterbau als auch eine zylindrische bzw. 
polygonale Rekonstruktion erlauben würde. Da die er
wähnten Bildquellen überwiegend im unteren Teil kubi
sche Feuerkästen aufweisen (heiztechnisch bedingt?), 

148 So z.B. in einer Salzburger Bibel um 1448 (Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek, Cod. 2774, fol. 49v, freundlicher Hinweis 
Thomas Kühtreiber, Institut für Realienkunde, Krems), ein Holz
schnitt von Hans Falz, Nürnberg 1482 und zwei Holzschnitte aus 
Basel, um 1493 (Franz 198 1, Fig. 2 1- 23). Ferner im Luzerner 
Schill ing von 1515 (fol. 2r und 245v). 

149 Vgl. Fragmente aus Bern: Kdm II,Abb.65 undAKBE 1,Abb. 75.1. 

Abb. 45: Idealbild des Kachelofens III aus dem mittleren 15. Jahrhundert. Mögliche Kachelmotive sind aus Gruppe III entnommen. 
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habe ich mich für einen zweiteiligen «Turmofen» ent
schieden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Ecken nur 
aus abgeschroteten Kacheln und Ofenlehm geformt wa
ren, was aber eher «altmodisch» gewirkt hätte. Deshalb 
habe ich eine der weitverbreiteten Eckkacheln aus Bern 
dazu ergänzt. Nicht in das Idealbild einbezogen wurden die 
mind. 6 Tellerkacheln, von denen sich nur Randfragmente 
erhalten hatten. Es ist denkbar, dass sie in einer hochgezo
genen Kuppel des Ofenaufbaus eingelassen waren. l50 

3.7 Weitere Hinweise auf Öfen 

Ein Ofen des späten 15. Jahrhunderts aus Fläche C 
Auf der kleinen Fläche C kamen insgesamt 426 Fragmente 
Ofenkeramik zu Vorschein, wovon 126 bestimmt wurden 
(Abb. 26). Mit Ausnahme zweier Kleinfragmente des 
14. Jahrhunderts (Kat. 227, 228) und einer Blattkachel 
(Kat. 224), die aus der Grubenfüllung (C04) und der 
darüberliegenden Planie (C06) stammt, sind die meisten 
bestimmbaren Stücke nicht stratifiziert. Da Fläche C sehr 
klein ist, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den 
Streufunden um umgelagertes Material aus der Gruben
füllung (C04) handelt. 

Die Mindestindividuenzahl der bestimmten Fragmente 
beträgt 44. Alle Motive sind einmal belegt, ausser BE335, 
von dem gleich 38 Individuen festgestellt werden konnten. 
Bemerkenswert ist die Kachel Kat. 245 , die eine knieende 
Maria vor dem Betpult darstellt. Sie gehört zu einem 
Bildpaar, das auf zwei Kacheln die Verkündigung an Maria 
darstellt (BEI 15, BE116). Das Bildpaar ist in Bern eben
falls fragmentarisch erhalten und wurde derselben Masse 
wegen zur Motivergänzung herangezogen. 

Die Fragmente könnten aufgrund des Befundes von einem 
einzigen Ofen stammen, was durch die Bestimmung der 
Motive bekräftigt wird. Unter den 126 bestimmbaren 
Fragmenten konnten sieben Motive erkannt werden, wo
von fünf in identischer Form schon aus Bern bekannt sind 
(vgl. Katalog) und zwei als neue Motivvarianten gezeich
net wurden (Kat. 224, 245). Die Vergleichsbeispiele aus 
Bern kamen auf der Münsterplattform, auf dem Münster
platz und auf dem Waisenhausplatz zum Vorschein. Die 
beiden ersten Fundstellen haben einen Terminus ante quem 
von 1531 bzw. 1528. Daher lassen sich alle Stücke der 
Fläche C extern in die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts 
datieren. 151 

Für die hypothetische Gestalt des hier belegten Kachel
ofens haben wir folgende Anhaltspunkte: Der Ofenkörper 
war wohl überwiegend aus dem Rapportmuster BE335 
gebildet, und einzelne Zonen wurden mit Kat. 224, BE325 
und BE339 aufgelockert. Irgendwo an prominenter Stelle, 
d.h. auf Augenhöhe am Ofenkörper, war zumindest ein 
Bildpaar mit Mariä Verkündigung und Engel Gabriel 
(nicht erhalten) zu finden. Hinweise auf einen Abschluss 
des Ofens ergeben sich aus der profilierten Gesimskachel 

(Roth Kaufmann 1994, Abb. 5.19) und dem Fragment 
einer durchbrochenen Kranzkachel mit Masswerkmotiv 
(BE4 l 9). Die einfache Motivwahl und das Fehlen jegli
cher Eck- oder aufwändiger Kranzkacheln sprechen -
wenn überhaupt - eher für e inen sehr einfach gebauten 
kubischen Ofen ohne Absetzungen, Zwischengesimse 
und Turm. 152 

Interessant ist die Beobachtung, dass die Stücke keine 
Spuren von Brandzerstörung aufweisen. Dieser Umstand 
und die wahrscheinliche Vergesellschaftung der Funde mit 
zwei Hohlglasfragmenten des 16. Jahrhunderts (Kat. 225, 
226) lassen die Vermutung aufkommen, dass die Funde 
nicht direkt als Brandschutt von 1477 anzusehen sind, 
sondern erst etwas später - z.B. anlässlich der planmässi
gen Aufgabe der Stadtplatzbebauung - in den Boden 
gelangt sind. 

Ofenkeramik aus den Flächen G und 1 
In der Fläche G kamen 33 Ofenkeramikfragmente zum 
Vorschein, wovon fü nf bestimmt wurden (Abb. 26). Da 
sie wiederum mit Motiven der Münsterplattform über
einstimmen, lassen sie sich alle in die 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts datieren (vgl. Katalog). 

Interessant ist das Motiv der weiblichen Heiligen (Kat. 
295), dessen spiegelverkehrte und grössere Variante aus 
Bern als HI. Barbara bekannt ist (BE90). Auf den ersten 
Blick könnte man aufgrund der Grössenunterschiede an
nehmen, dass das Aarberger Motiv die Kopie eines Berner 
Exemplars darstellt. Dies ist jedoch der unterschiedlichen 
Relief- und Motivqualität wegen eher unwahrscheinlich. 
So weist die Figur des Berner Motives im Bereich der 
Anne ungeschickte und «überflüssige» Partien auf. Im 
Vergleich dazu stimmen Haltung und Gewandfalten auf 
der Aarberger Kachel überein, auch ist hier die Reliefie
rung viel differenzierter geraten. Im Hintergrund weisen 
beide Kacheln gekonnte, aber völlig unterschiedliche Dar
stellungen einer «Kapellenarchitektur» auf. Somit kann 
man zwischen den beiden Kacheln keine direkte Abhän
gigkeit feststellen. 

150 Kombinationen von runden Kacheln des 15. Jahrhunderts mit 
Blattkacheln sind vereinzelt auf Bildquellen belegt: So auf einem 
Siegel, um 1440 (Wien Hof- und Staatsarchi v, freundlicher Hin
weis Thomas Kühtreiber, Institut für Realienkunde, Krems) und 
auf einem Kupferstich, Anfang 16. Jahrhundert (Strauss 1968, 
Abb. 11). 

151 Vgl. zu den Fundstellen in Bern Roth Kaufmann 1994, l 6ff. und 
Baeriswyl 1999, 78. 

152 Dass derart einfache Öfen existiert haben müssen, belegen meh
rere Bildquellen der 2. Hälfte des 15. und des 16. Jahrhunderts. 
Vgl. z.B. in einer Salzburger Bibel urn 1448 (Wien, Österreichi
sche Nationalbibliothek, Cod. 2774, fol. 49v, freundlicher Hin
weis Thomas Kühtreiber, Institut fü r Realienkunde, Krems), ein 
Holzschnitt von Hans Folz, Nürnberg 1482 und zwei Holzschnitte 
aus Basel, um 1493 (Franz 1981, Fig. 21-23). Ferner im Luzerner 
Schilling von 1515 (fol. 2r und 245v). 
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Es wäre allenfalls möglich, die Berner Kachel als Resultat 
einer Motivkopie einer dritten, grösseren Kachel zu sehen, 
die etwa wie das Aarberger Stück ausgesehen haben müss
te. Dies wäre dann gut erklärbar, wenn man das schlecht 
erkennbare Attribut der Aarberger Kachel nicht als Turm 
(HI. Barbara), sondern als zerbrochenes Rad (Hl. Kathari
na) interpretieren würde. Der Berner Hafner hätte so ein 
Katharina-Motiv in eine Hl. Barbara geändert. 

In der Fläche I wurden 14 7 Ofenkeramikfragmente gebor
gen, wovon 100 aus den Auffüllschi<.:hlen (113-116) stam
men. Davon wurden 23 Fragmente bestimmt, deren Moti
ve alle aus Bern bekannt sind und daher nicht gezeichnet 
wurden (vgl. Katalog). Alle Stücke waren sehr stark ver
brannt, was daraufhinweisen könnte, dass sie als Folge des 
Stadtbrandes von 1477 in den Boden kamen. 

3.8 Neue Erkenntnisse zur Entwicklung und Datie
rung der Ofenkeramik im bernischen Mittelland 

Zum Aussehen des Kachelofens im 14. Jahrhundert 
Aufgrund eines massiven Stadtbrandes, der nicht nur 
Irdenware und Glasuren verformte, sondern auch den 
ursprünglich nicht gebrannten Ofenlehm «nachbrannte», 
können aussergewöhnliche Rückschlüsse zum Aussehen 
eines Kachelofens des 14. Jahrhunderts gezogen werden. 
Die Ofenlehmreste aus Aarberg lassen auf eine polygonale 
Ofenform mit achteckigem Turm schliessen. Verallgemei 
nert man diese Tatsache, so lässt sich das weitgehende 
Fehlen von Eckkacheln im 14. Jahrhundert erklären.153 

Natürlich ist weiterhin mit annähernd runden Ofenkörpern 
zu rechnen, bei denen die Kacheln aneinandergereiht ein 
vielseitiges Polygon mit rundem Gesamteindruck erge
ben. Ebenfalls möglich wäre ein kubischer Ofenkörper, bei 
dem die rechtwinkligen Ofenecken entweder mit Ofen
lehm oder mit zugerichteten, halben Kacheln gebildet 
wurden. Diese Ecklösungen sind in Aarberg indes nicht 
belegt. 

Im Weiteren lässt sich arihand des Aarberger Ofenlehms 
Genaueres zur Lokalisierung der einzelnen Kacheltypen 
am Ofen sagen: So waren runde Kacheln (Teller- oder 
Napfkacheln) und rechteckige Kacheln (Blatt- oder 
Schüsselkacheln) nebeneinander am Ofenkörper vorhan
den. Die Lokalisierung der Steckpfropfen als Zwickelfül
ler zwischen dreieckigen Kranzkacheln kann anhand des 
Aarberger Ofenlehms erstmals nachgewiesen werden. 

Über die Abstände der einzelnen Kacheln ist Folgendes 
festzuhalten: Sie betragen in Aarberg 2,5 bis 4,5 cm zwi
schen den Tellerkacheln, 0,8 bis 1 cm zwischen den Blatt
kacheln und 3,5 bis 6,5 cm zu den nachgewiesenen Ecken. 
Die Wandungs.stärke des Ofenlehms beträgt 9 bis 11 cm, 
was bei den erhaltenen Fragmenten genau der Tubustiefe 
der Kacheln entspricht. Die einzelnen Tubi waren mit 
Ofenlehm und Kieseln gefüllt. 
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Beachtenswert ist auch der wissenschaftliche Stellenwert 
plastisch geformter Lehmteile am Ofen: Das runde Ge
simsstück aus Aarberg kann eigentlich nur als bekrönender 
Ofenabschluss interpretiert werden. Daher ist auch in 
unserer Region eine vollständige Einschätzung des Reprä
sentationsgehaltes eines Ofens eigentlich nur unter Einbe
zug der Ofenlehmteile möglich.154 Wurden früher regel
mässig nur die Kacheln als Grundlage für Ofenrekonstruk
tionen herangezogen, so haben in jüngster Zeit einige 
Kollegen die Wichtigkeit von Ofenlehm erkannt. 155 In 
sehr vielen Fällen fehlt die Gattung Ofenlehm im Fund gut 
völlig, was nicht nur erhaltungsbedingt ist. Es ist nicht 
auszuschliessen, dass die unauffälligen, oft sehr kleinen 
Lehmbrocken auf Grabungen seltener geborgen oder von 
den Fundbearbeitern als unwichtig vernachlässigt wur
den. Es sei daher nochmals deutlich auf die Wichtigkeit 
des Ofenlehms hingewiesen. Besonders in Brandschutt
schichten ist die Bergung und systematische Aufarbei
tung aller gebrannten Lehmstücke für künftige Ofen
rekonstruktionen von eminenter Wichtigkeit. 156 

Zur Verbreitung der Kachelmotive in der 2. Hälfte des 
14. Jahrhunderts 
Die in Aarberg vorhandenen Kachelmotive sind in identi
scher oder sehr ähnlicher Form auch von anderen Fund
stellen des schweizerischen Mittellandes bekannt.157 Es 
ist zu beachten, dass in keinem nachprüfbaren Fall eine 
Abhängigkeit zwischen den Kacheln verschiedener Fund
orte festgestellt werden kann. Daher bestätigt sich eine 
Vermutung, die schon anhand des Stadtberner Materials 
festgehalten wurde, dass nämlich in unserer Region schon 
in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts ein funktionierender 
Handel mitKachelmodeln bestanden haben muss. 158 Dies 
wirft die altbekannte Frage nach dem Ursprung und den 
Vorlagen der einzelnen Motive erneut auf. Die Antwort 
kann bei diesen frühen Motiven aus naheliegenden Grün
den nicht im reichen Ideenschatz der grafischen Künste 
liegen. Vielmehr lässt die Frage der Motivverbreitung 
im 14. Jahrhundert einen wichtigen Schluss für spätere 

153 So wäre es unter Berücksichtigung der allfälligen Existenz von 
Ofenlehm nicht nötig, sich - wie beispielsweise im Falle der 
Ofenrekonstruktion von Cressier - auf relativ unwahrscheinliche 
Ofenformen ohne Ecklösung zu beschränken (Glaenzer 1999, 
Fig. 46 und die in Originalgrösse erstel lte Rekonstruktion des 
Ofens von Cressier in der permanenten Ausstellung des Lateni
ums, dem archäologischen Museum in Neuchätel). 

154 Plastisch gestaltete Ofenlehmteile sind bisher nur selten nach
gewiesen: So beispielsweise aus Winterthur-Obergasse 4 und 
Maschwanden (Matter/Wild 1997, 86ff.) und Einbeck-Hohe 
Münsterstrasse (Heege 1998, 160). 

155 Matter/Wild 1997. 
156 Als eindrückliches Lehrstück für die Bedeutung des Ofenlehms sei 

das von mir publizierte Idealbild mit den neuen Vorstellungen 
verglichen (Roth 1999/2, 110): Das zu korrigierende Idealbild, das 
ohne Berücksichtigung von Mindestindividuen und Ofenlehm 
erstellt wurde, weicht in Ofenform, Kachelabständen, Ecklösun
gen und der Kachelmenge von den neuen Erkenntnissen ab. 

157 Zu den konkreten Vergleichen vgl. den Katalog (Kap. 6) . 
158 Roth Kaufmann 1994, 77ff. 



Motive zu, dass nämlich Vorlagen wohl grundsätzlich 
nicht so e infach und ausschliesslich in einem e inzigen 
Zweig der bildenden Kunst zu finden sind, wie es die 
wissenschaftliche Literatur manchmal zu wissen glaubt. 
Z umindest für die Region Bern ergibt sich ein Bild, das 
von einem intensiven Handel mit Kachelmodeln (Nega
tiven) im 14. und 15. Jahrhunde1t ausgeht. Die Lokalisie
rung der Motivpositive und der Formenschneider bleibt 
ungeklärt. 

Neue Datierungsansätze für spätgotische Reliefmotive 
aus Bern 
Wie die Bearbeitung ergab, sind die in den Häusern 2 und 
3 überlieferten Aarberger Motive mit grosser Wahrschein
lichkeit mi t oder nach dem Brand von 1477 in den Boden 
gelangt; damit sind sie vor diesem Datum entstanden. 
Dieselben Motive wurden in Bern aus sti listischen Grün
den in die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datie rt. Aufgrund 
der Skulpturenfunde schien eine Datierung der Auffüllung 
der Münsterplattfonn kurz nach 1528 naheliegend und 
damit eine Entstehungszeit der Kacheln in der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts sinnvoll . Es wäre aber ungewöhnlich, 
wenn dieselben Motive in Aarberg früher entstanden wä
ren als die Berner Kacheln. Daher kann man aufgrund 
des Aarberger terminus ante quem auf die Datierung der 
Berner Kacheln zurückschl iessen und die Entstehung der 
betreffenden Motive im mittleren 15. Jahrhundert - jeden
falls vor 1477 - ansetzen. 

Spinnt man den Faden noch weiter, so könnte diese Neu
datierung bedeuten, dass sowohl in Bern als auch in 
Aarberg neue Schlüsse zur Ofenkeramikherstellung ge
zogen werden können: So wären nun auf einmal einige 
bekannte Berner Motive möglicherweise direkt mit dem 
für das mittlere 15. Jahrhundert überlieferten erfolgre i
chen Hafner Entz Tüdinger in Verbindung zu bringen.159 
Da Tüdingers Tätigkeit auch für Aarberg belegt ist, könnte 
man auch die Kacheln aus Haus 2 ihm zuschre iben (vgl. 
unten). 160 

4. Die weiteren Funde 

4 .l Baukeramik 

Material und Herstellung 
Die in Aarberg gefundenen Bodenplalten, Backsteine und 
Dachziegel sind alle als oxidierend gebrannte Zieglerware 
zu bezeichnen. Die Stücke sind sehr porös und mit Sand, 
Schamotte und Kieselsteinchen grob bis sehr grob gema
gert. 161 In der Materialaufnahme wurde als zusätzlicher 
Hinweis auf die Ofenatmosphäre zwischen bak4/zie4, bak 
2 und bak 5 unterschieden. In Anlehnung an die Waren
gruppen der Ofenkeramik (oka 1-oka 5) ist bak 4/zie 4 als 
«normale» oxidierend orangerote Ware, bak 2 und bak 5 
als uneinheitliche Waren anzusehen. Dabei ist bak 5 e in
deutig ein Resultat sekundärer Brandeinwirkung. Die 
Ware bak 2 hingegen könnte auch während des Primär-

brandes uneinheitlich gebrannt worden sein. Auf keinem 
der Fragmente sind Glasurspuren zu sehen. 

Die Bodenplatten, Backsteine und Dachziegel tragen die 
für die Zeit üblichen Herstellungsspuren: Die Bodenplat
ten wurden in gesandeten HoJzfonnen hergestellt und an 
der Oberfläche glatt verstrichen. 162 Das Reliefmotiv wur
de mittels eines wohl hölzernen Negativs (Stempel) einge
hämmert. L63 Backste ine und Dachziegel wurden, soweit 
erkennbar, traditionell hergestellt.164 

Frienisberger Bodenplatten (Tonfliesen) (Abb. 46) 
In den Flächen A, G und I kamen insgesamt 14 Fragmente 
verzierter Bodenplatten zum Vorschein. Darauf konnten 
sechs verschiedene Stempelmotive und zehn Mindestindi 
viduen bestimmt werden (Kat. 201, 309, 313, 317, 318). 
Die drei vollständigsten Motive Kat.201 , 3 13 und 318 sind 
aus der Literatur bekannt; sie werden direkt oder indirekt 
mit der Fliesenproduktion im Zisterzienserkloster Frienis
berg in Verbindung gebracht. 165 Das Motiv Kat. 318 z.B. 
kam aber identisch auf der Burg Werthe im in Deutschland 
zum Vorschein. Es wird aufgrund der charakteristischen 
Rahmung mit Motiven aus Frienisberg verglichen und 
könnte evtl. über das nahe Zisterzienserkloster Bronnbach 
tradiert worden sein.166 

Offensichtlich ist die Übereinstimmung der Motive Kat. 
201 und 3 13 mit dem bekannten Tonfliesenboden an der 
Junkemgasse 59 in Bern. 167 D ieser Boden wird ins mitt
lere 14 . Jahrhundert datiert, und die besagten Motive wer
den zur so genannten jüngeren Frienisberger Gruppe 
(um 1350) gezählt. Da Frienisberg ab dem ausgehenden 
13. Jahrhundert die Produktion mit eigenen, von St. Urban 
unabhängigen Motiven startete, scheint diese Datierung 
realistisch zu sein. 168 Bisher nicht eindeutig belegt war die 
Tatsache, dass die Frienisberger Bodenplatten in grösse
rem Umfang gehandelt wurden. So sind neben den ge
nannten Stücken aus Aarberg auch Exemplare aus Solo
thurn bekannt. 169 

Die drei bisher nicht bekannten Motive Kat. 201 , 309 und 
317 weisen - soweit erkennbar - enge Übereinstimmun-

159 Roth Kaufmann 1994, 48ff. 
160 Roth Kaufmann 1994, 54ff. 
161 Grundlage für Bestimmung und Terminolog ie ist der «Leitfaden 

für Keramikbeschreibung» (Bauer et al. 1993). 
162 Schnyder 1958, 11- 12 und Landgraf 1993, l 3ff. 
163 Zur Formgebung und Anbringung der Stempelmotive: Maurer/ 

Bucher 1994. 
164 Zur Herstellung der Dachziegel: Goll 1984. 
165 Vgl. Kdm 11, 122-123 mit älterer Literatur. FernerSchnyder 1958, 

23 (Anm. 103). Zuletzt Landgraf 1993, Kat. F I 0. 
166 Ich bedanke mich herllich bei Frau Landg raf für ihre Kurzbestim

mung sowie die weiterführenden Informationen. Landgraf 1993, 
F 10, Musterkatalog S. 135, Anm. 1. 

167 Kdm 11, 122- 123 (Abb. 129, 130) . 
168 Schnyder J 958, 23 (Anm. 103). 
169 Freundliche Mitteilung E. Landgraf. 
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Abb. 46: Frienisberger Tonfliesen aus Fläche 1. 

gen zu den Frienisberger Motiven auf. So ist beispielswei
se die innere Rahmung von Kat. 317 und 318 identisch, 
und auch die Lilienblätter auf Kat. 201 und 309 sind sehr 
ähnlich. Zudem sprechen die relativ einheitliche Platten
stärke von 4,5 bis 5 cm und die vergleichbare Ware für 
einen Zusammenhang. 

Die genannten Motive kamen in Fläche A und I in den 
Auffüllschichten nach dem Brand und der endgültigen 
Aufgabe der Bebauung (Haus 3/4 und Stadtmauer 107) 
zum Vorschein. Ihre Entsorgung dürfte somit in die Zeit 
nach dem Stadtbrand von 1477 fallen, wie auch die ver
gesellschaftete Gefäss- und Ofenkeramik nahelegen 
(Kap. 5.1.1 und 5.1.8). Als weiteres Argument für diese 
Ausführungen kann ein Blick auf die Warenarten der 
Bodenplatten gelten. Von 14 Fragmenten sind 13 als se
kundär verbrannte Ware ausgewiesen. Dies könnte darauf 
hinweisen, dass der Wirtschaftshof des Klosters Frienis
berg in Aarberg 1477 ein Opfer der Flammen wurde und 
damit e in hundertjähriger Fliesenboden in die Schutt
schichten gelangte. 110 

Backsteine 
Unter den 1082 Baukeramikfragmenten werden 580 als 
Backsteinfragmente angesehen. Dies können sowohl Bo
denpl atten als auch Backsteine sein. Die verzierten Boden
plattenfragmente wurden alle bestimmt (vgl. oben). Aus 
der Restmenge wurden 6 Backsteinfragmente exempla
risch ausgesucht und gezeichnet. 17 1 Erwähnenswert sind 
hier die Fragmente aus dem «Ofenhaus» in Fläche C 
(Kat. 238). Sie lagen in situ und bildeten den Boden des 
Ofenhauses (CO l ). Daher können sie in die Errich
tungsszeit des Ofenhauses, d.h. wohl in das 16. Jahrhun
dert, datiert werden. 
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Dachziegel 
Von den insgesamt 1082 Baukeramikfragmenten wurden 
502 als Dachziegelstücke erkannt. Sie weisen alle eine 
orangerote poröse und hart gebrannte Ware auf. 172 Auf
grund der starken Fragmentierung wurden nur 14 Frag
mente bestimmt und gezeichnet. 173 Nachgewiesen sind 
Hohlziegel (Kat. 18, 22, 202, 206, 316), Firstziegel (Kat. 
203) und Flachziegel mit Spitzschnitt (Kat. 305) oder in 
Biberschwanzform (Kat. 205, 321). 

Die Biberschwanzformen sind aus den Auffüllschichten 
der Fläche A und aus den oberen Schichten der Fläche I 
belegt. Sie gelangten also vermutlich unmittelbar nach 
dem Stadtbrand des Jahres 1477 in den Boden. Der Ziegel 
mit Spitzschnitt stammt aus der Grubenfüllung G 10 und 
ist mit Funden des 13. bis frühen 16. Jahrhunderts ver
gesell schaftet. 

4.2 Glas 

Von den nur 72 Glasfragmenten wurden 57 bestimmt 
und J 9 gezeichnet. 174 Dazu gehört ein Rippenbecher des 
14. oder 15. Jahrhunderts, der in den Auffüllschichten 
(G05) zum Vorschein kam und daher vennutlich nach dem 
Stadtbrand von 1477 eingeordnet werden kann. Weitere 
Hohlglasfragmente stammen aus den Schichten (C04), 
(G 10) und (F 16). Es sind Reste von Kelchgläsern auf 
hochgestochenem Fuss oder von Stangengläsern. Die 
Hohlgläser wurden aufgrund externer Vergleiche zum 
frühneuzeitlichen Komplex Biel-Untergasse 21 und zu 
diversen Fundorten in Süddeutschland bestimmt.175 Diese 
Bestimmung widerspricht den Vergesellschaftungen in
nerhalb der Schichten nicht. 

Unter den ganz wenigen Flachglasfragmenten befand sich 
als einziges bestimmbares Stück ein Butzenscheibenfrag
ment. Auch dieses kam in den Auffüllschichten nach dem 
Abbruch der Stadtplatzbebauung (wohl nach 1477) zum 
Vorschein und zeugt von der Existenz verg laster Fenster in 
den spätmittelalterlichen Wohnhäusern . Auffällig ist das 
weitgehende Fehlen bestimmbarer Hohlglasfragmente in 
der Fläche A. Hier mögen 14 völlig verbrannte und ver
backene Fragmente ein Hinweis darauf sein, was ohne die 
massive Brandzerstörung in diesem Bereich zu erwarten 
gewesen wäre. 176 

170 Vgl. dazu Gerber 1999, 14ff. 
17 1 Kat. 220, 221 , 238, 298, 299. 
l 72 Zur Definition der Zieglerware vgl. oben. 
173 Kat. 18, 19, 22, 202-206, 305, 316, 321. 
174 Kat. 225, 226, 244, 276, 282, 286, 287, 297, 302-304, 3 15. 
175 Vgl. dazu Glatz 1991; Baumgartner/Krüger 1988; Soffner 1995. 
176 Die Fragmente stammen aus der Schicht A28 (Fnr. 428 14). 



4.3 Metall 

Die insgesamt 1290 Metallfunde wurden bei der Material
aufnahme in die Untergruppen Bronze (380 F.), Eisen 
(893 F.) und übriges Metall (17 F.) eingeteilt. Davon wur
den 46 Fragmente gezeichnet. 177 

Fläche A 
In der Schicht (A38) kam ein kleiner Bronzestab mit 
vierkantiger Spitze zum Vorschein, den man als Stylus, 
Haarnadel oder als Ahle interpretieren könnte. 178 Eine 
genaue Datierung des Stückes ist nicht möglich, da es sich 
um eine langlebige Gebrauchsform handelt. In Schicht 
(A33) war neben einem Stecknadelfragment (Kat. 43) als 
einzig bestimmbares Fundstück ein als Scharnier interpre
tierbares Fragment (Kat. 42) erhalten. Ähnliche Schar
niere sind aus Norwich publizieit. 179 Das Aarberger Stück 
hat jedoch eine hohle Fortsetzung, um einen (Holz-)Stift 
aufzunehmen. Es ist also am ehesten als freies Gelenk, 
etwa eines Werkzeuges, zu sehen. 

In denAuffüllschichten (A 12), (A16) und (A18) kam unter 
anderem ein Flacheisen zum Vorschein, das aufgrund von 
Bildquellen als spätmittelalterliches Steinmetzwerkzeug 
zu deuten ist. 180 

Unter den Metallfunden der Auffüllschichten (A26), 
(A28), (A42) und (ASO) ist zunächst ein bronzener Gra
penfuss (Kat. 175) zu nennen. Er ist relativ hoch und 
schlank, hat einen leicht ausgezogenen Fuss und ist auf der 
Vorderseite mit winkelfö1migen Kerben verziert. Ähnli
che Grapen kamen u.a. in Schaffhausen-Mogeren und 
Küsnacht-Wulp zum Vorschein. 181 Anhand des Ansatzes 
ist letztlich nicht zu entscheiden, ob der Fuss nicht auch zu 
einer Pfanne gehört haben könnte. 182 

Als Zeuge für die Exi stenz eines sogenannten Minnekäst
chens kann der eiserne Winkelbeschlag mit sechsblättri
gen Rosetten gelten. Wir finden fast identische Beschläge 
auf d iversen Holzkästchen des Schweizerischen Landes
museums, beispielsweise dem bekannten «Konstanzer 
Kästchen» mit Darstellungen der Zeit um 1320.183 

Im Weiteren ist eine eiserne Lasche zu nennen, die wohl 
dazu diente, die Riemenzunge eines Gürtels oder einer 
Tasche zu halten. Ähnliche Exemplare sind vom 13. bi s 
15. Jahrhundert beispielsweise aus London bekannt. 184 

Der Gürtelbestandteil ist auch aus der Latrine des Augusti
nereremitenklosters in Freiburg i.Br. belegt und wird dort 
ins 13. Jahrhundert datiert.185 

Das Hufeneisenfragment (Kat. 186) kann durch Merkmale 
wie umgelegter Stollen, rechteckige Löcher in Falz und 
den Umrissform zu den frühen «mondsichelfö1migen» 
Hufeisen gezählt werden. Gute Vergleichsbeispiele finden 
wir in Reichenbach-Mülenen und Oberwinterthur-Schilt
wiesen.186 Externe Datierungen belegen, dass dieser Huf
eisentyp zwischen dem mittleren 13. Jahrhundert und der 

Frühneuzeit vorkommen kann. 187 Ebenfalls als Pferdezu
behör kann das Fragment einer Trense gelten, das aufgrund 
externer Vergleiche an das Ende des 14. oder den Anfang 
des 15. Jahrhundert datiert werden kann. 188 

Fragen nach der Einheitlichkeit des an sich geschlossenen 
Fundkomplexes wirft die geschwungene Doppelschnalle 
auf, die als Rest eines barocken Schnallenschuhs gesehen 
werden muss.189 Die Schnalle kam in Schicht (A28) zum 
Vorschein, die als abgeschlossene Schicht gilt mit zahl
reichen Passscherben zu Schicht (A26). Sie kann in die 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert werden (Kap. 5.1.1 ). 
Da Schicht (A28) in einem Bereich direkt an die Oberflä
che kam und darüber nur die moderne Kieselpflästerung 
abgetragen wurde, möchte ich den Fund als Fehlzuwei
sung eines Oberflächenfundes interpretieren. 190 

Übrige Flächen 
Die Metallfunde der anderen Grabungsflächen können 
vorwiegend über die Vergesellschaftung mit Keramik und 
Ofenkeramik datiert werden. Erwähnenswert sind darun
ter das Messerehen (Kat. 280), das im Kontext mit Funden 
des 15. und 16. Jahrhunderts zum Vorschein kam (E06). 
Das grössere Messer (Kat. 310) befand sich zwar unter 
den Streufunden der Fl.äche G, gehörte aber wohl zu 
den grossen Auffüllschichten (G05) und könnte somit 
bei Aufgabe der Platzbebauung, wohl nach 1477, in den 
Boden gelangt sein. 

Grosse Bedeutung kommt dem kleinen Eisenschlüssel 
(Kat. 312) zu, weil er als einziger von nur drei Funden zur 
Planie (111) gehört, die vor dem Bau der Stadtmauer (107) 
angelegt wurde. Der Schlüssel weist eine rautenförmige 
Reide, einen massiven Dorn und einen einfachen Bart 
auf. Damit ist er mit zahlreichen Funden von Burgen des 
13. und 14. Jahrhunderts im schweizerischen Mittelland zu 
vergleichen, wobei hier lediglich auf ein fast identisches 
Exemplar aus Reichenbach-Mülenen verwiesen sei. 191 

177 Kat. 15, 16, 42, 43, 174-191, 219, 242, 248, 277- 280, 310, 312. 
178 Margeson 1993, Nr. 1482; Egan/Pritchard 1997, 297ff. 
179 Margeson 1993, Nr. ll70, 1171. 
180 Zumbrunn/Gutscher 1994, Abb. 29; Binding 1993, Abb. 156. 
181 Guyan/Schnyder 1976, Abb. 12, 13; Bader l 998, Kat. 508. 
182 Drescher 1982, Abb. 3. 
183 Edelefrouwen 1991 , Kat. 145, 148 und 157. 
184 Egan/Pritchard 1997, 229ff. 
185 Fingerlin 1995, Abb. 70: 1. 
186 Wild 1997, Nr. 172; Drack 1990,Abb. 9:5. 
187 Clark 1995, 75. 
188 Clark 1995, 46ff; Edele frowen 1991, 224, Kat. 66. 
189 Thiel 1960, 252, Abb. 262, 281, 304, 317 und Taf. 33; Margeson 

1993,Kat.167. 
190 Eine während der Grabung nicht beachtete Störung des Komple

xes ist sehr unwahrscheinlich, da die Schnalle der einzige «Aus
reisser» in einer Menge von 7405 Fragmenten ist. 

191 Wild 1997, FK 159. 
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Abb. 47: Holzschale (Kat. 256) aus Schicht (E05) im ehemaligen 
Wassergraben. 

4.4 Holz 

Fünf der sieben bearbeiteten Holzfunde kamen in der 
untersten Ablagerung (E05) des offenen Grabens (EO 1) 
zum Vorschein. Es handelt sich um eine flache Schüssel 
(Kat. 259), zwei Schalen (Kat. 260, 261), einen Kamm 
(Kat. 262) und eine Holzschindel (Kat. 263) (Abb. 47 und 
48). Sowohl die Schüssel als auch die Schalen mit fast 
horizontal ausbiegender Fahne sind in dieser Form aus 
Konstanz-Fischmarkt bekannt und werden dort ins späte 
13. Jahrhundert datiert.192 Der Kamm wurde aus Buchs
baum gefertigt und gehört zur Gruppe der so genannten 
einfachen doppelseitigen Kämme mit leicht konkaven 
Enden. Diese Merkmale sprechen aufgrund von Parallelen 
aus Konstanz für eine Datierung ins 13. Jahrhundert.193 
Vergleichbare Kämme gehören in London aber eher ins 
14. Jahrhundert. 194 Doppelseitige Kämme treten regel
mässig im mittelalterlichen Fundgut auf, jedoch sind die 
Exemplare meist aus Tierknochen oder Geweih herge
stellt. Mit Recht wurde darauf hingewiesen, dass hier 
primär die Erhaltungsbedingungen im Boden verantwort
lich sind: In London waren von 36 Kämmen aus dem 
Feuchtbodenmilieu deren 32 aus Holz, zwei aus Bein und 
je einer aus Horn und Geweih. 195 Da die Schicht (E05) 
ebenfalls ein - in unserer Region seltenes - Feuchtboden
milieu aufwies, vermag die Existenz eines Holzkammes 
also nicht zu erstaunen. 

Als Streufund der Fläche D kam der Holzlöffel (Kat. 249, 
Abb. 49) zum Vorschein. Er ist in Form und Machart mit 
Löffeln aus Konstanz und Diessenhofen-Unterhof zu ver
gleichen, die in Konstanz aus Schichten des 15. Jahrhun
derts belegt sind.196 
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Abb. 48 : Doppelseitiger Holzkamm (Kat. 259) des 14. Jahrhunderts 
aus Schicht (E05) im ehemaligen Wassergraben. 

4.5 Bein 

Die drei bearbeiteten Beinfragmente kamen in den Auf
füllschichten der Fläche A zum Vorschein. Es handelt sich 
sowohl bei den Paternosterperlen (Kat. 192) als auch beim 
Beinring (Kat. 193) um eine sehr verbreitete Fundgattung, 
deren funktionale Form typologisch kaum einzuordnen 
und zu datieren ist. Aus diesen Gründen wird bei diesen 
Stücken eine Datierung über die Vergesellschaftung mit 
der Keramik und Ofenkeramik, die in die 2. Hälfte des 
15. Jahrhundert weist, vorgenommen. 

4.6 Bearbeiteter Stein 

Von den zwölf Fragmenten, die eine Steinbearbeitung 
aufweisen, wurden elf gezeichnet. In Fläche A kam in den 
Auffüllschichten des Hauses 2 ein Werkstück zum Vor
schein, das evtl. zu einer Fensterbank gehört haben könnte. 
Es wird über die Vergesellschaftung der Funde in die 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert. In den Auffüll
schichten der Häuser 3 und 4 ist neben einem Wetzstein 
(Kat. 194) eine interessante Gruppe von Sandsteinmörsern 
erhalten (Abb. 50). Sie gehören alle - soweit erkennbar -
zum selben Typus mit zwei gegenständigen Henkeln und 

192 Müller 1996, Taf. 6:7 und 7:11-13. 
J 93 Müller 1996, Taf. 33:20, 30. 
J 94 Egan/Pritchard 1997, 374, Nr. 1728. 
195 Egan/Pritchard 1997, 366ff. 
J 96 Baeriswyl/Jun kes l 995, Abb. 244; Müller 1996, Taf. 22:29, 34. 
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Abb. 49: Holzlöffe l aus Haus H5. 

achteckiger Basis. Die Grundform variiert zwischen sehr 
bauchig und gestelzt kugelig. Für die Charakteristika gibt 
es gute Vergleichsbeispiele im schweizerischen Mittel
land, wovon nur Bern-Münsterplattform und Reichen
bach-Mülenen genannt sein sollen. 197 Die Datierung die
ser langlebigen Form kann zwischen dem 13. und dem 
15. Jahrhundert liegen. Aufgrund der Schichtzugehörig
keit wird bei diesen Stücken eine Datierung ins 14. oder 
15. Jahrhundert bevorzugt. 

Die weiteren Steinfragmente, d.h. der Flint (Kat. 214) 
sowie die Werkstücke Kat. 239 und 320, können nur 
aufgrund ihrer Vergesellschaftung eingeordnet werden 
(vgl. Katalog). 

4.7 Lede,fragmente 

Serge & Marquita Volken 

Vöm Aarberger Stadtplatz liegen 107 Lederfragmente vor. 
Es handelt sich mehrheitlich um Schuhoberlederteile 
nebst vereinzelten Besohlungsfragmenten und zwei Ta
schenfragmenten. Sie stammen grösstenteils aus der Auf
füllung (A38) (Abb. 51) und aus der Einfüllung (E05) in 
Graben (EOl) (Abb. 53). 

Viele Lederfragmente sind kaum grösser als 1 bis 2 cm. 
Diese Schnipsel befinden sich nicht mehr in ihrem ur
sprünglichen Kontext, und Zusammenhänge zu anderen 
Fragmenten Jassen sich kaum mehr wiederherstellen. Sie 
sind daher hier nicht weiter aufgeführt; sämtliche Frag
mente sind jedoch fotografisch dokumentiert (vgl. Abb. 51 
und 53).198 

Abb. 50: Sandsteinmörser (Kat. 195-200) und Wetzstein (Kat. 194) 
des 15. Jahrhunderts aus den Häusern 3b und 4 in Fläche A. 

Die als aussagekräftig ausgewählten Lederfragmente wur
den zunächst aufgezeichnet. Die verschiedenen N ahttypen 
sind in schematischer Weise gemäss Goubitzscher Auf
zeichnungsnorm ve1merkt (Abb. 52, vgl. Kat. 41 und 
261).199 Diese Erstaufzeichnungen dienen üblicherweise 
als Basis für Rekonstruktionsversuche mit Papiermodel
len, anhand derer womöglich der ganze Schuh dargestellt 
werden kann.200 Solche Rekonstruktionen waren auf
grund des spärlichen Erhaltungszustandes der Schuhe 
nicht mehr möglich - allzu bedeutende Partien feh lten. 
Dennoch finden sich genügend Hinweise, um allgemeine 
Schuhtypologien zu erstellen und so auch Datierungen der 
Lederfunde zu ermitteln. 

Die zerschnittenen Schuhe 
Bei den untersuchten Lederfragmenten handelt es sich um 
Nasslederfunde, die dank der vorteilhaften Bodenverhält
nisse erhalten sind. Bedingung für Nasslederfunde sind 
anaerobe Nass- bzw. Feuchtböden mit konstantem hohem 
Feuchtigkeitsanteil. Trotzdem sind die Kanten vieler 
Fundstücke über weite Strecken zersetzt, was auf den 
natürlichen Zerfall während der Bodenlagerung zurück
zuführen ist. Andere Fragmentränder weisen Schnittkan
ten auf, die in keiner Weise zu den üblichen Schnittmustern 
von Schuhen passen. Sie geben zu erkennen, dass es sich 
um zerschnittene Schuhe handelt, wie man sie unter mit
telalterlichen Lederfunden öfters antrifft. 

197 Zumbrunn/Gutscher 1994, Kat. 169- 171; Wild 1997, Kat. 84. 
198 Archiv-Nr. ADE 001.002.1993.01 , Objektaufnahmen 248-254. 
199 Goubitz 1984. 
200 Volken 2000. 
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Abb. 51: Die Lederfunde (Kat. 41) aus Auffüllung (A38) im Keller von Haus H4 in Fläche A. M. 1 :3. 

Zerschnittene Schuhe sind die Spuren einer Wiederver
wertung brauchbarer Lederteile. Aus den ausgeschnitte
nen Teilen ersteJlte man z.B. Flickstücke, mit denen be
schädigte Schuhe wieder instand gestellt werden konnten. 
In der spätmittelalterlichen Stadt war dies die Arbeit der 
Altmacher, die auch Flickschuster, Schuhlapper, Schuh
pletzer, Altreissen oder Altflicker hiessen (französisch: 
savetier, englisch: cobbler).201 In Zunftregeln gab es man
cherorts seit dem 13. Jahrhundert klare Trennungen zwi
schen Neu- und Altmachern. Die Verteilung des Leders 
war bisweilen klar geregelt: Zünftige Lederverarbeiter 
beanspruchten sämtliches Leder für sich, und dem nicht
zünftigen Schuster blieb das Flicken und der Gebrauch von 
Altleder übrig. Für Aarberg sind solche Regelungen aber 
nicht bekannt, so dass nicht klar ist, ob es sich bei unseren 
Lederschnipseln um den Abfall eines Altmachers, eines 
Schuhmachers oder einer anderen Person handelt. Auch 
die zwei Taschenfragmente sind zerschnittene Teile, deren 
Rekonstruktion nicht mehr möglich ist (Kat. 4ld). 
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Die Besohlungsteile 
Besohlungsteile sind: 

ein Fragment einer hinteren Sohlenpartie mit passender 
Flicksohle (Kat. 41g- h), 
eine Sohle mit schlanker Mittelpartie (Kat. 41i), 
eine fast volJständige Besohlung, bestehend aus einer 
einfachen Sohle und zwei dazu passenden Flickstücken 
(Kat. 4 lj und k). 

Die Sohlen teile liefern uns Hinweise auf die Machart, d.h. 
die Art, wie Sohle und Oberleder zusammengefügt waren. 
Sie zeigen eine durch die Kante gestochene Naht; die 
Bestechnähte der Oberlederteile hingegen sind senkrecht 
durch das Leder gestochen. Die Oberleder wurden also 
flach liegend an die Sohlenkante vernäht - das Nahtbild 

201 Boileau 1268, 183- 185 und 187-188; Berlepsch 1850, 39-45. 



Schema Profil 

[7'717777 ~ Durch die Kante gestochener 
Überwendlingsstich 

I ' n ..,.,n Durchstochener ,Jjl~ Überwendlingsstich an Kante 

~ Angestochener Überwend-r~~ "",r'?-
lingsstich 

f-H - -H- --11- ~ ~ Tunnelstich, angestochen 

/,,.-.....-..::::=:. ....-. ...-.. ~~ 
Durch Kante gestochene 

f .._,,.._,,.__..'-' ....... Stossnaht, mit zwei sich kreu-
zenden Fäden 

l O O 0 0 ~~ Durchgestochene Nahtlöcher 

Zersetzte Fragmentränder 

Verschnittene Fragmentränder 

Vermuteter Fragmentumriss 

a b c 

a Nagellöcher 
b Holznagellöcher 
c Leistenzwecklöcher 

Fleischseite 

Narbenseite 

Abb. 52: Signaturen für die Darstellung von Lederfunden, vgl. 
Kat. 41 und 261 (Abb. 62 und 89). 

einer «wendegenähten» Machart, die mit kleineren Varia
tionen während des ganzen Mittelalters anzutreffen war. 
Der Schuh wird dabei vorerst mit der Innenseite nach 
aussen zusammengenäht. Nach abgeschlossener Näh
arbeit wurde der Lei sten heraus genommen und der Schuh 
von innen nach aussen gewendet - daher der Ausdruck 
«wende genäht». 

Die Sohle mit abgerundeter Spitze und schlanker Mittel
partie (Kat. 4li) und die nach vorne etwas breiter verlau
fende Sohlenform sind spätmittelalterliche Formen, zu 
denen sich z.B. in Wesel Vergleiche des 13. Jahrhunderts 
finden.202 

Die Flickarbeiten oder Nachbesohlungen sind an denAar
berger Funden gut erkennbar. Einerseits finden sich noch 
bestehende und sogar zu Sohlen passende Flicksohlen 
(Kat. 261h, j) , andererseits erkennt man die Nahtspuren 
der Nachbesohlung (Kat. 41 g, k, Kat. 261f). Sie besagen, 
dass es sich bei den verschnittenen Schuhen um Schuhe 
handelt, die vor dem Zerschneiden bereits geflickt waren. 
Eine Flickbesohlung bestand aus zwei Teilen, wie es an 
anderen mittelalterlichen Beispielen auch zu sehen ist. Die 

Abb. 53: Die Lederfunde (Kat. 261) aus Auffül lung (E05) im ehemali
gen Wassergraben in Fläche E. M. 1 :3. 

Halbsohle lag unter dem Vorfussbereich und das Fersen
flickstück unter der Ferse. Die Mittelpartie unter dem 
Fussgewölbe blieb gewöhnlich frei, weil dort die Sohle am 
wenigsten beansprucht und die Beweglichkeit der Sohle 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Flicksohlen wurden 

202 Wirth 1995 (die Fundstelle ist anhand von Keramikfunden datiert). 
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üblicherweise mit einer durch die halbe Dicke des Leders 
angestochenen Naht («Tunnelstich») unter der alten Sohle 
befestigt. Eine solche Naht verhindert, dass der Faden 
beim Gehen an der dem Boden zugewandten Seite vorzei
tig durchgescheuert wird. 

Ein hinteres Sohlenflickstück (Kat. 41h) zeigt die Naht
spur eines überwendlichen Stiches. Überwendliche Flick
nähte werden nur an Schuhen vor dem 13. Jahrhundert 
beobachtet, z.B. an einem Schuhfund des 12. Jahrhunderts 
aus Marin bei Neuenburg.203 Weil hier nur Teile der 
Oberleder vorliegen, ist die Rekonstruktionszeichnung 
lediglich hypothetisch zu verstehen. Der geographisch 
naheliegendste Vergleichsfund stammt aus Payerne.204 

Oberlederfragmente 
Die Oberlederfragmente liefern typologische Datierungs
hinweise, obwohl sie nur in kleineren Stücken erhalten 
sind. An allen erkennbaren Schaftabschlüssen zeigen die 
Nahtlöcher einen Kantenbesatz an der Schuhöffnung 
( «Paspel» ).205 Ein dünner Lederstreifen zeigt ein solches 
Kantenbesatzstück (Kat. 4lf), und eine Seitenlasche hat 
noch einen vollständigen Kantenbesatz, bestehend aus 
einem dünnen, stossend genähten Lederstreifen (Kat. 
261c). Die Knöpfschliessung ist durch einen senkrechten 
Einschnitt mit rechts davon liegenden Nahtspuren einer 
Riemchenbefestigung und dem darunterliegenden Knopf
loch nachzuweisen. Der Einschnitt ist die Verankerung des 
medialen (innenseitigen) Knopfes, der durch die laterale 
(aussenseitige) Lasche geknöpft wird. Der untere Knopf 
war mittig am Blatt über dem Fussrist befestigt und knöpf
te sich durch beide Laschen (Abb. 54). Ein Indiz, dass es 
sich beim Lederstreifen (Kat. 26lc) um eine mediale 
Lasche handelt, ist die durchgestochene Naht an der unte
ren Laschenkante (Kat. 261c, rechts unten). Bei mittel-
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alterlichen Oberlederschnitten versuchte man die Schuh
aussenseite möglichst nahtlos zu haben. Schliessnähte, 
angesetze Laschen und Ergänzugsstücke befanden sich 
deshalb in der Regel medial, d.h. an der Schuhinnenseite. 

Solche Knöpfschliessungen finden sich an Vergleichsbei
spielen des ausgehenden 12. bis ins 14. Jahrhundert.206 . 

Die späteren Beispiele tendieren zu Schäften, die bis auf 
die Wade reichen , während die frühen Beispiele kaum 
höher als die Fussknöchel sind. Die vorhandenen Ränder 
und die Spuren des Kantenbesatzes an den Fragmenten mit 
Knopflöchern deuten auf niedere Schuhe hin, die spätes
tens in das zweite bis letzte Drittel des 13. Jahrhunderts zu 
datieren sind. Es haben sich zwar keine Knöpfe erhalten, 
aber grundsätzlich kommen zwei Arten von Lederknöpfen 
in Frage. Die einen bestehen aus einem aufgerollten und 
verspleissten Lederstreifen und die anderen aus einem 
verknoteten Lederriemchen.207 Die gerollten Knöpfe 
wurden im 13. Jahrhundert allmählich durch die verknote
ten Knöpfe ersetzt. 

Eine zweite Art von Schliessung ist an einzelnen Fragmen
ten belegbar. Es handelt sich dabei um zwei kleinere 
Stücke eines Schaftes, an denen durch parallele Schlitze 

203 Latenium Neuchatei, Fund MAR.PM 25 1 (Volken 1999, Taf. 1). 
204 Gansser 1945, Abb. 3. 
205 Zur Terminologie: Der Kantenbesatz wird allgemein auch Paspel 

benannt, was von passepoile (franz.) abgeleitet ist. Tm engeren 
Sinn würde es sich dabei einen der Länge nach zusammengefalte
ten Lederstreifen handeln, der zwischen zwei zusammenzufügen
den Teilen liegend vernäht wird. Wir bevorzugen deshalb den 
Sammelbegriff Kantenbesatz. 

206 Goubitz 200 1, 163, Fig. 3- 6 (Typ 35). 
207 Goubitz 2001 , 60, Fig 3 . 
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Abb. 54: Mediale Ansicht der Rekonstruktion des Knöpfschuhes. Die 
gepunktete Lasche entspricht dem bestehenden Fragment Kat. 261c. 

/ Abb. 55: Rekonstruktion eines Schuhes mit durch Schlaufenriemchen 
gezogener Verschnürung. Gepunktet das erhaltene Fragment Kat. 26 la. 



ein senkrecht verlaufendes Schlaufenriemchen durchge
schlängelt wurde. Dadurch entstehen an der Schaftaussen
seite kleine Lederschlaufen, durch welche die Verschnü
rung läuft. Solche Verschnürungen wickelte man gewöhn
lich spiralförmig durch die Schlaufen am Bein hoch 
(Abb. 55). Es gibt eine Reihe von vergleichbaren Funden 
in Europa, die in das 12. und 13. Jahrhundert datiert 
s ind.208 Sie zeigen eine weite Verbreitung dieses Schuh
typs. Auch Schweizer Funde liegen vor: ein Schuh von 
Marin bei Neuenburg (Mitte 12. Jahrhundert),209 Schuh
funde aus Winterthur (frühes 13. Jahrhundert) ,210 Payerne 
(13. Jahrhundert)211 und Schaffhausen (Ende 12. bis be
ginnendes 13. Jahrhundert).212 

Zu letzt sind zwei Taschenfragmente zu erwähnen (Kat. 
4 ld). Es handelt sich um ein verschnittenes Stück der 
Rückseite und eine Eckenpartie des Balges. Sie erinnern 
an ein Gürteltäschchen aus der Zeit um 1400, das in 
Fribourg geborgen wurde.213 Aufgrund der spärlichen 
Reste ist jedoch e in Vergleich mit den Aarberger Fragmen
ten nicht möglich. 

Allgemeines zur Typologie und Datierung 
Die Schuhe vom Stadtplatz Aarberg wurden für die 
Wiederverwertung zerschnitten, es handelt sich also um 
Flickabfälle nicht verwendbarer Schuhteile. Obwohl kei
ne annähernd vollständigen Schuhe erhalten sind, können 
Oberlederfragmente und Sohlenformen typologisch mit
telalterlichen Schuhen zugewiesen werden. Es handelt 
sich um die Überreste von zwei Schuharten: Die einen 
hatten Lederknöpfe214, die anderen (mit nur einem Frag
ment belegt) e ine durch Schlaufenriemchen gezogene 
Verschnürung.215 Die geknöpften Schliessungen mi t den 
niederen Schafthöhen werden typologisch in das 13. Jahr
hundert gesetzt. Die Überschneidung mit durch Schlau
fenriemchen gezogener Verschnürung deutet ebenfalls 
auf das frühere 13. Jahrhundert. Überwendlich angenähte 
Flicksohlen deuten durch die Nahtweise auf ältere Verglei
che des 12. Jahrhunderts. Mit grosser S icherheit lässt sich 
der zeitliche Rahmen jedenfalls zwischen dem späten 
12. und dem zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts festle
gen. Der Fund zeigt einmal mehr, wie selbst in wenigen 
unscheinbaren Lederfetzen Hinweise auf Schuhtypen und 
Datierungen zu finden sind. 

4 .8 Münzen 

Daniel Schmutz 

Der archäologische Kontext 
Die insgesamt fünf Fundmünzen stammen aus den Häu
sern H3 und H4 und sind der Phase II zuzuordnen (Kap. 
6.2.4). Zwei Münzen stammen aus der Schicht (A45), je 
e ine aus den Schichten (A27), (A28) und (A50). Diese 
Auffü llschichten gehören alle zusammen und sind wahr
scheinlich dem Stadtbrand von 1477 zuzuordnen.216 Nach 
diesem Ereignis wurden offenbar die Keller der beiden 

Häuser mit dem Schutt der eigenen Parzelle und weiterem 
von aussen stammendem Material eingefüllt. Der archäo
logische Befund lässt also den Schluss zu, dass die Münzen 
vor 1477 verloren gingen und mit dem übrigen Schutt an 
ihren Fundort gelangten. 

Vier der fünf Münzen waren zum Zeitpunkt des Stadtbran
des von 14 77 bereits mehr als ein halbes Jahrhundert alt. Es 
lässt sich allerdings nicht feststellen, ob die Münzen bis 
1477 zirkulierten oder ob sie bereits früher verloren wur
den und zu diesem Zeitpunkt mit älteren Schichten in die 
Kellerauffüllung gelangten. Vier Münzen weisen Spuren 
von Hitzeeinwirkung auf. Sehr wahrscheinlich sind diese 
mit einem der Stadtbrände von 1419 oder 1477 in Verbin
dung zu bringen. Bezüglich der Datierung der Münzen 
wären beide Möglichkeiten ins Auge zu fassen. 

Auffälligerweise stammen dre i der fünf Münzen vom 
selben Lausanner Bischof und wurden im selben Jahr 1396 
hergestellt (Kat. M3- M5). Da diese Münzen nicht sehr 
häufig im Kanton Bern zum Vorschein kommen, könnte 
man vermuten, dass diese ursprünglich zusammengehör
ten und vielleicht zusammen in einer Börse gelegen hat
ten.217 Bei der Einfüllung des Kellers wurden die drei 
Münzen wohl auseinandergerissen, was erklären mag, 
weshalb die Fundorte relativ weit auseinanderliegen. 

Die Zusammensetzung 
Die Berner Haller des 15. Jahrhunderts (Kat. Ml) gehören 
zu den häufigsten spätmittelalterlichen Fundmünzen im 
Kanton Bern überhaupt. Von dem in Aarberg gefundenen 
Typ, der zwischen 1400 und 142 1 datiert wird, kamen 
allein in der Kirche Steffisburg 22 Stück zum Vor
schein.218 Das vorliegende Stück weist als einzige Münze 
keine Spuren von Hitzeeinwirkung auf. 

Die Münze Kat. M2 ist nicht genau bestimmbar, da sie 
unter der Hitze stark gelitten hat. Die wenigen erhaltenen 
Reste der Legende lassen vermuten, dass es sich um eine 
Freiburger Prägung aus der Mitte des 15. Jahrhunderts 
handeln könnte. 

208 Goubitz 2001, 136, Fig. 1 (Typ 10), 139, Fig. 10, 140, Fig 11- 13; 
Groenmann-van Waateringe 1974, Abb. 3; Goubitz/Ketel 1992, 
483, Abb. 15-10; Grew/de Neergard 1988, 74; Fingerlin 1995, 
Typ 4, 156- 157; Atkinson 1996, Nr. 116a. 

209 Volken 1999, Tafel l. 
2 10 Volken/Wild 2001 , Abb. 6, 9. 
2 11 Gansser 1945 . 
212 Yolken 1997. 
213 ß ourgarel/Volken 200 1, Abb. 13, links. 
2 14 Goubitz 2001, Typ 35 (instep toggle fastening). 
215 Goubitz 2001, Typ 10 (thong fas tening). 
2 16 Vgl. Kap.5. 1.l. 
2 17 Zum Vorkommen von Lausanner Münzen um 1400 in Berner 

Grabungen vgl. Schmutz/Koenig 2003, 72- 73. 
2 18 Schmutz/Koenig 2003, 32. 
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Die Münzen Kat. M3 und Kat. M4 sind beide Lausanner 
Deniers von 1396. Die beiden Typen unterscheiden sich in 
den unterschiedlichen Legenden und in Details des Münz
bildes. 

Der im selben Jahr geschlagene Demi-Gros (Kat. MS) 
gehört zu den selten in Siedlungsfunden vorkommenden 
mittleren Silbermünzen. Wegen ihres nicht unbedeuten
den Wertes passte der Besitzer besser auf diese Münzen auf 
als auf Kleinmünzen und versuchte sie im Falle eines 
Verlustes wiederzufinden. 

5. Zusammenfassung 

Eva Roth Heege 

5 .1 Zur Vergesellschaftung des Fundmaterials 

Neben den naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden 
ist die Keramikchronologie noch immer eine wesentliche 
Datierungshilfe für archäologische Befunde. Daher soll 
hier eine auf der Keramikchronologie basierende Synthese 
erstellt und konkrete Rückschlüsse auf die Befundinter
pretation vorgenommen werden. Aufgrund der mengen
mässigen Unterschiede der einzelnen Fundgattungen hat 
es sich gezeigt, dass zumindest in Aarberg auch die sorg
fältige Berücksichtigung der Ofenkeramikchronologie 
sehr wichtig ist. Aus diesen Gründen sind meine Ausfüh
rungen nicht auf die Gattung Keramik beschränkt. 

Der typologische Vergleich mit Fundkomplexen des 
schweizerischen Mitte llandes und der Nordwestschweiz 
hat gezeigt, dass die ältesten Keramikfunde des Aarberger 
Stadtplatzes vieJleicht ins 12. Jahrhundert, mit Sicherheit 
aber ins 13. Jahrhundert datieren und die jüngsten bis ins 
19. Jahrhundert reichen. Bei den ältesten Funden handelt 
es sich um Töpfe, Dreibeintöpfe, Schüsseln, Pfannen und 
Talglichter. Keramik-typologisch ausgedrückt sind es die 
einfach ausbiegenden Ränder und die unterschnittenen 
Leistenränder, die als erstes auftreten. Runde Lippen- oder 
Knollenränder aus dem 12. Jahrhundert, die mit der älteren 
Schicht in Winterthur-Marktgasse oder mit älteren Benüt
zungsschichten aus Zürich-Münsterhof übereinstimmen, 
sind in Aarberg mit einer sehr unsicheren Ausnahme nicht 
zu finden. Fragliche Stücke sind einerseits das Talglicht 
Kat. 30 und andererseits die Wandscherbe Kat. 3 11. Erste
res ist mit einem Fragment aus der im mittleren 12. Jahr
hundert errichte ten Abfallgrube I in Zi.irich-Münsterhof 
vergleichbar und könnte daher evtl. in die 2. Hälfte des 
12. Jahrhunderts datiert werden. Die Wandscherbe zeigt 
soweit sichtbar - Übereinstimmungen mit der älteren 
Schicht in Winterthur-Marktgasse und wäre somit vor 
1150 zu datieren. 

Eine zweite Häufung bilden die Datierungen ins 15. Jahr
hundert, die zu den Gefässen Topf (TR7), Schüssel, Pfan
ne, Henkeltopf, Talglicht (TL4), Miniaturgefäss und 
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Schröpfkopf gehören. Diese Stücke sind formal z.T. noch 
mit Winterthur-Untertor um 1400, dann aber primär mit 
dem Abbruchhorizont in Laufen-Rathausplatz und in we
nigen Fällen mit Biel-Untergasse 21 aus der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts zu vergleichen. 

Einen letzten Schwerpunkt finden wir bei Schüsseln, Tel
lern, Krug und Knopf mit Datierungen ins 18. und frühe 
19. Jahrhundert, von denen etliche mit dem um 1800 
datierten Komplex in Riehen-Landvogdtei verglichen 
werdt:n konnten. 

Die genannten Datierungen zeigen einerseits, dass die 
Keramikfunde mit der Erwähnung der Stadtgründung ein
setzen und aus vorstädtischer Zeit - zumindest im unter
suchten Bereich- keine Keramik erhalten ist. Andererseits 
weisen die Bereiche, wo neuzeitliche Keramik zu Tage 
trat, auf eine vielfältige Nutzung des Marktplatzes hin. 

5 .1.1 Fläche A 

In der Fläche A, die die Häuser 2, 3 und 4 umfasst, bestehen 
folgende Keramikkomplexe, die aufgrund externer Datie
rung zwischen dem 13. und der 2. Hälfte des 15. Jahrhun
derts eingeordnet werden. 

Älteste Schichten 
In der stratigrafisch ältesten Schicht (A3 l), der Mauergru
benfüllung, befindet sich als einziges, datierbares Frag
ment die Randscherbe eines Talglichts (Kat. 20), dessen 
Form ins 13. Jahrhundert datiert werden kann. 

Die nächsten Funde stammen aus der Auffüllung (A22), 
(A24) des Kellers Haus 3a. In (A22) befanden sich unter 
anderem ein Topfrand (Kat. 23), der in die 2. Hälfte des 
13. Jahrhunderts gehört, und e in um 1300 zu datierendes 
Randstück eines Dreibeintopfes (Kat. 24). In (A24) kom
men als wesentliche Elemente ein Topf mit unterschnitte
nem Leistenrand (Kat. 27), ein Talglicht (Kat. 30) und der 
Dreibeintopf mit ausgeprägtem Dreieckshenkel (Kat. 28) 
vor. Diese Funde können extern zwischen der 2. Hälfte des 
12. Jahrhunderts(?) und dem 14. Jahrhundert datiert wer
den. Sie sind vergesellschaftet mit einer umgelagerten 
römischen Reibschüssel und einer Gruppe von Becherka
cheln, die aufgrund von Vergleichen ins erste Viertel des 
13. Jahrhunderts gehören. Dies spricht für eine mögliche 
Zuschüttung des Kellers 3a im mittleren 14. Jahrhundert, 
bei der neben dem jüngsten Dreibeintopffragment ein rund 
hundertjähriger Becherkachelofen und etliche, umgela
gerte Altfunde in den Boden kamen. 

Aufgrund der Brandspuren im Keller und dem Nachweis 
zweier aufeinanderfolgender Brände in diesem Bereich 
wäre es sinnvoll, die nachgewiesenen Brände mit den 
historisch überlieferten Katastrophen von 1419 und 1477 
in Verbindung zu bringen. Das zweite Datum scheint sich 
tatsächlich auch anhand der Funddatierungen zu bestäti-



gen (vgl. unten). Aber der Stadtbrand von 1419 lässt s ich 
am Fundkomplex nicht nachvollziehen: Nach diesem 
Brand müsste der Keller 3a ausschliesslich mit mindestens 
100-jähriger Keramik aufgefüllt worden sein, was auf
grund der ku rzen Lebensdauer von Kochtöpfen sehr un
wahrsche inlich ist. Z udem ist zu beachten, dass die wahr
scheinl ich als Ersatz für den Becherkachelofen entstande
nen Öfen des Hauses 3b (Gruppe I, II) erst nach 1419 
entstanden wären, was ebenfa lls unwahrscheinlich ist. S ie 
wären damals nämlich um mindestens 30 Jahre veraltet 
gewesen, was bei de r einheitl ichcn Zusammenstellung der 
Motive und dem mit dem Bildprogramm intendierten 
Repräsentationsanspruch nicht anzunehmen ist (Kap. 3). 
Log ischer ist die Vorstellung, dass diese Öfen nach einem 
schriftlich nicht überlieferten Brand im mittleren 14. Jahr
hundert entstanden s ind. 

Auffüllung nach Abbruch der Bebauung 
Der nächste Schichtenkomplex, bestehend aus (A26), 
(A28), (A42) und (ASO) ist stratigrafi schjüngerund wurde 
zuobe rst nur von der modernen Pflästerung des Stadt
platzes überlagert. Die Funde geben uns somit nicht nur 
Anhaltspunkte zur endgültigen Zuschüttung des Kellers 3, 
sonde rn auch zum Abbruch des Hauses und zur Aufgabe 
der Bebauung auf dem Stadtplatz (Abb. 56). 

Es ste llt sich die Frage, inwiefern die als Brandschutt 
angesprochenen Schichten zum historisch überlieferten 
Stadtbrand von 1477 gehören können. Als älteste Funde 
des Komplexes können die Topfrände r (Kat. 44, 45) die 
Näpfe (Kat. 54, 55), die Schüsseln (Kat. 7 1, 72) und die 
auffällig vielen Talglichter (Kat. 56-68) genannt werden, 
die alle extern ins 13. Jahrhundert datiert werden. Eine 
zweite Gruppe umfasst die Töpfe (Kat. 46, 47), die Drei
beinpfannen (Kat. 51, 52), die Schüsseln (Kat. 69, 70) und 
den Decke l (Kat. 49), die z.T. mit Vorbehalt ins frühe 
15. Jahrhundert gehören. Die Fundmünzen sind frühestens 
1396, 1400 bzw. in der Mitte des 15. Jahrhunderts geprägt 
(Kap. 6.10). Jüngste Gefässkeramikfunde dieses Komple
xes s ind die relativ schwierig datierbaren Kat. 53 und 
Kat. 50, e in Pfannengriff und ein Miniaturgefäss. Sie 
bilden aber nur einen geringen Ante il der Funde des 
Komplexes und sind vergesellschaftet mit 5576 Ofenkera
mikfragmenten. Darunter sind ein Ofen aus dem mittleren 
15. Jahrhunderts und vermutlich zwei bis dre i Öfen aus der 
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts auszumachen (vgl. Kap. 3). 
Bemerkenswert sind im Weiteren die drei Fragmente 
zweier gestempelter Bodenplatten (Kat. 201), die der spä
ten Produktion des Zisterzienserklosters Frienisberg um 
1350 zugeordnet werden können. Z udem existieren aus 
diesen Schichten Buntmetall- und E isenfunde, Mörser
fragmente und Dachziegel, die am genausten durch ihre 
Vergesellschaftung mit Gefäss- und Ofenkeramik datiert 
werden können. 

Es fällt auf, dass die Datierungen von Gefäss- und Ofen
keramik keineswegs das einhe itliche Bild eines Komple
xes ergeben, wie man es nach einem Brand im letzten 

Abb. 56: Der mit Schutt aufgefüllte Keller von Haus H3 in FlächeA lag 
unmittelbar unter dem Belag des Stadtplatzes, am Rand des ehemaligen 
Burggrabens. Übersicht vom Amtshaus nach Westen. 

Vierte l des 15. Jahrhunderts erwarten würde. Es befanden 
sich auffällig viele, mehr als 100-jährige Funde in der 
Auffüllung.219 Was die Ofenkeramik betrifft , kann man 
sich vorstellen, dass 100-jährige Öfen noch in Betrieb 
waren - der Nachweis von gleich drei bis vier so alten Öfen 
auf kleinem Raum erscheint aber trotzdem ungewöhnlich. 
Im Gegensatz dazu hat jedoch die Gefässkeramik in der 
Regel kürzere Laufzeiten, und deshalb ist der grosseAnteil 
an sogar 200 Jahre alten Fragmenten sehr erstaunlich. 
Auch die Tatsache, dass zeitgenössische Keramik aus der 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts kaum vertreten ist, ist im 
Schutt eines brandzerstörten Hauses ungewöhnlich. 

Diese Auffälligkeiten lassen folgende Schlüsse zu:220 

1. Der Terminus der Kellerfüllung nach dem Brand von 
1477 ist wahrscheinlich, weil sich unter den Funden eine 
Vie lzahl von Ofenkeramikfragmenten befinden, die sti 
listisch frühestens ins mittlere 15. Jahrhundert datieren. 
2. Der Keller wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit zuerst 
ausgeräumt und auf noch brauchbare Objekte hin <lurch
sucht. Die anschliessende Kellerauffüll ung erfolgte vom 

219 Dies trifft auch auf die Fundmünzen zu (Kap. 4.8). 
220 Die Tatsache, dass sich unter der Keramik relativ viele Fragmente 

des 13. Jahrhunderts befinden, könnte unter Umständen auf eine 
Umlagerung des eingefüllten Materials hi nweisen. Es wäre theo
retisch mögl ich, dass die Öfen des 14. Jahrhunderts schon vor
her - e twa im Bereich des ehemaligen Kellers 3a - zerstört im 
Boden lagen und erst mit der endgültigen Aufgabe der Parzelle im 
Keller 3b gefül lt wurden. In diesem Falle wären die massiv 
verbrannten Keramik- und Ofenkeramikfragmente nicht im Brand 
von 1477 zerstört worden, sondern möglicherweise in dem eben
falls archivalisch überlieferten Brand von 1419. 
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Platz her und wurde vermutlich nicht nur mit «parzellen
eigenem» Material, sondern auch mit ä lterem «Fremd
material» vorgenommen, wie der grosse Ante il an Funden 
der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts vermuten lässt. Dies 
erklärt auch die Existenz von mindestens drei Öfen auf 
engem Raum. 

Stratigrafisch gle ich alt sind die Brandschutt-Schichten 
(A 12), (A 16) und (A 18), mit denen der Keller des Hauses 
2 aufgefüllt wurde. Als e inziges, datierbares Keramikfrag
ment ist aus diesen Schichten der Schröpfkopf Kat. 4 zu 
nennen, der aufgrund von Vergle ichen in die 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts gehört. Kat. 1 und Kat. 2 weisen aufgrund 
ihrer Ware eher ins 13. und 14. Jahrhundert, und die 
Anwendung einer Glasur über Engobe bei Kat. 3 auf das 
15. Jahrhundert. Vergesellschaftet mit der Keramik waren 
wiederum eine Vielzahl an Ofenkeramikfragmenten 
(238 F.), die frühestens ins mittlere 15. Jahrhundert datiert 
werden können (Kap. 3). Die übrigen Funde dieser Schich
ten wurden aufgrund ihrer Vergesellschaftung datiert. 
Auch diese Kellerfüllung weist somit ältere Funde auf. Der 
grösste Teil der Funde ist aber ins mittlere 15. Jahrhundert 
zu datieren, was eine Entstehung des Schichtkomplexes 
bald nach dem Stadtbrand von 1477 sehr wahrscheinlich 
macht. 

5 .1.2 Fläche B 

Aus der Kellerfüllung des Hauses 8 stammen die Keramik
funde Kat. 215- 21 7, von denen di.e Randscherbe einer 
malhornverzie rten Schüssel mit Vorbehalt extern um 1800 
datiert werden kann. Die beiden anderen Stücke sind 
aufgrund ihre r Waren und Formen neuzeitlich. Die Funde 
sind vergesellschaftet mit einem fayencebemalten Kranz
kache lfragment aus dem 17. Jahrhundert und nicht näher 
datierbaren Backstein- und Eisenfragmenten. Aufgrund 
der kleinen Fundmenge lassen sich nur bedingt Rück
schlüsse auf die Entstehung und Datierung der Kellerauf
füllung ziehen. Im Gegensatz zu den behandelten Kellern 
in Fläche A kann in Fläche B nicht mit Sicherheit ausge
schlossen werden, dass der Keller 8 tatsächlich erst um 
1800 aufgegeben wurde. 

5.1 .3 Fläche C 

In der Fläche C wurden zwei Hauptbefunde, eine Grube 
und ein Ofenhaus, angeschnitten, die in nicht zusammen
hängenden Teilflächen freigelegt wurden. 

In Grube (C03) und der darüberliegenden, nicht abgrenz
baren Platzplanie (C06) kamen Keramikfunde zum Vor
schein, die extern ins 15. (Kat. 222) und ins 16. Jahrhundert 
(Kat. 223) datiert werden. Sie sind vergesellschaftet mit 
zwei Kachelfragmenten des 14. Jahrhunderts (Kat. 227, 
228) und einer Blattkachel des 15. Jahrhunderts (Kat. 224) . 
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Zudem exisöeren in der Grubenfüllung (C04) Hohlglas
fragmente, wie sie im frühen 16. Jahrhundert im Handel 
sind. Aufgrund der Anhäufung von 126 Kachelfragmen
ten, die zwar als S treufunde geborgen wurden, aber wegen 
ihren Motiven vermutlich aus Grube (C03) stammen, kann 
die Grube im frühen 16. Jahrhundert zugefüllt worden 
sein. 

Im Bereich des Ofenhauses enthielt der älteste Horizont 
(C05) das TalgUchtfragment Kat. 229, das aufgrund von 
Vergleichen vor die Mitte des 14. Jahrhunderts datie rt. Aus 
der darüberliegenden Planie (C09/C06) stammt ein Hen
kelschüsselfragment, das ins frühe 15. Jahrhundert datiert 
werden dürfte. Das Ofenhaus (COl ) als jüngster Befund 
enthielt in seinem Abbruchhorizont e ine Gruppe neu
zeitlicher Teller- und Schüsselfragmente, worunter die 
SteingutteJler (um 1800) und das verzierte Krugfragment 
(2. Hälfte 19. Jahrhundert) die genausten externen Datie
rungen haben (Kat. 233, 234, 237). Damit kann man die 
Grube (C03) ins frühe 16. Jahrhundert und das Ofen
haus zwischen die 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts und die 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts datieren. 

5 .1.4 Fläche D 

Über Fläche D verlief ein Sondierschnitt, der stratigrafi sch 
schlecht e ingebunden war. In einer Planie konnten unter 
anderem das Fragment einer Henkelflasche (Kat. 246) des 
15. Jahrhunderts(?) und das Fragment einer Tellerkachel 
(Kat. 247) der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts bestimmt 
werden. 

5.1.5 Fläche E 

In Fläche E wurden die Spuren e ines Holzbaus , e in Zaun 
des 12. Jahrhunderts und ein winkelförmiger Graben do
kumentiert. Die Fundkomplexe dieser Fläche setzen mit 
den untersten Abl agerungen (E05) des Grabens (EOl) ein 
und weisen darüber zwei durch Passscherben zusammen
gehörige Schichten (E06) und (E08) auf. 

Die bestimmbaren Keramikfragmente sind Topfränder des 
Typs TR6 (Kat. 249, 250), die als unterschnittene Leisten
ränder zahlreiche ParaJ lelen aufweisen und e ine Datierung 
in die 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts nahelegen. Die Reste 
eines Dreibeintopfes (Kat. 253, 254) sind um 1300 oder ins 
frühe 14. Jahrhundert zu datieren. Die Stücke sind verge
sellschaftet mit Holz- und Lederfunden, deren externe 
Datierung ins 13. Jahrhundert verweist. Daraus ergibt 
sich eine relativ einheitliche Datierung der Schicht (E05) 
ins 13. oder frühe 14. Jahrhundert. Die stratigrafisch 
scheinbar jüngere Position des dendrochronologisch ins 
12. Jahrhundert datierten Zaunes kann eigentlich nur so er
klärt werden, dass der Zaun am Rand des offenen Grabens 
(EO l ) angelegt und von den jüngeren Ablagerungen (E05) 
einsedimentiert wurde. 



Abb. 57: Vogelschaubild von Aarberg um 1100. Wir blicken über die alteAareebene nach Nordosten Richtung Lyss/Studen. In der Mitte der spätere 
Stadthügel mit vom übrigen Plateau durch Graben getrennter Stadtburg. Auf dem späteren Stadtplatz breitet s ich eine landwirtschaft liche Siedlung 
aus. Tm Voreiergrund rechts liegt die hochmittelalterliche Holz-Erde-Burg. Die Römerstrasse in der Ebene nach Studen ist noch s ichtbar. 

Die darüber liegenden Schichten (E06, E08) enthalten 
neben Topfrändern des 13. Jahrhunderts (Kat. 262-264) 
auch Ofenkeramik des 14. Jahrhunderts (Kat. 272), Schüs
seln und Henkeltöpfe des 15. Jahrhunderts (Kat. 269- 271) 
und frühneuzeitliche Malhornware (Kat. 267, 268). Auch 
das Hohlglasfragment Kat. 273 und das Messer Kat. 277 
weisen durch externe Datierungen eher in das 16. J ahrhun
dert. Mit Vorbehalt können also auch diese Schichten in 
Zusammenhang mit der endgültigen Planierung des Stadt
platzes gesehen werden. 

5.1.6 Fläche F 

Die wenigen bestimmbaren Funde der Fläche F stammen 
aus den drei Schichten (F09), (Fl2) und (F16). In der 
Planie (F09) sind ein Topfrand (Kat. 278) des 13. Jahrhun
derts und ein Fussfragment eines Glasbechers oder Stan
genglases des beginnenden 16. Jahrhunderts vergesell
schaftet. Z udem wurden 122 verbrannte Lehmfragmente 
geborgen, die keine aufschlussreichen Abdrücke aufwei
sen, aber die Planie (F09) als Umlagerung der darunter
liegenden Brandschuttschicht ausweisen. Diese Beobach-

tungen lassen den vorsichtigen Schluss zu, dass die Pla
nie - und damit die Aufgabe der darunter liegenden 
Häu-ser - tatsächli.ch nach dem Stadtbrand von 1477, d.h. 
im frühen 16. Jahrhundert entstand. 

Im Teuchelleitungs-Graben (F12) befanden sich ein Talg
licht der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts und zwei schwer 
bestimmbare Stücke Kat. 281 und 282, die aber als neu
zeitlich anzusehen sind. Die stratigrafisch allein stehende 
Grube (F l6) enthielt al s bestimmbare Funde zwei Hohl
glasfragmente des 16. Jahrhunderts (Kat. 283, 284 ). Die 
Zusammensetzungen der Schichten zeigen zwar, dass es 
sich vorwiegend um umgelagertes Fundmaterial handelt. 
Gleichzeitig ist der Grnbeninhalt (F16) ein Hinweis auf 
den Zeitpunkt der Planierung des Stadtplatzes. 

5.1.7 Fläche G 

Auf Fläche F wurden im Wesentlichen zwei geschlossene 
Fundkomplexe geborgen, nämlich mehrere zusammen
gehörende Abbruchschichten (GOS), die den ehemaligen 
Stadtgraben füllen , und die Einfüllung (G 10) einer jünge-
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ren Grube (G 11). In denAbbruchschichten (G05) traten als 
älteste, bestimmbare Funde der Topfrand Kat. 288 und das 
Talglicht Kat. 291 zu Tage. Sie werden aufgrund externer 
Vergleiche ans Ende des 13. Jahrhunderts und in die 
1. Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert. Schichtdatierend 
sind aber mehrere Funde, die extern zwischen Anfang und 
der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert werden: Es 
handelt sich um die Talglichter Kat. 292 und 293, um das 
Henkeltopffragment Kat. 294 und um zwei reliefierte 
Blattkacheln Kat. 295 und 296. Diese Funde sind zudem 
vergesellschaftet mil einem Rippenbecherfragment des 
14. oder 15. Jahrhunderts, mit rund 140 Baukeramik
fragmenten und mit einer grösseren Menge an Metall
sehlacken (vgl. Katalog). Somit kann man die Abbruch
schichten mit grosser Wahrscheinlichkeit ans Ende des 
15. Jahrhunderts datieren. 

Die Grube (G 11) enthielt ein Topfrandfragment des 
13. Jahrhunderts, einen Spinnwirtel des 15. Jahrhunderts 
sowie Hohlglasfunde des frühen 16. Jahrhunderts. Da die 
Grube stratigrafisch jünger ist als die Abbruchkrone der 
Stadtmauer (G07), könnte die Auffüllung auf einen Ab
bruch der Mauer in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts 
hinweisen. Die leicht ältere Datierung der Funde aus den 
Abbruchschichten (G05) legt den Schluss nahe, dass die 
Platzbildung nicht unmittelbar nach dem Abbruch der 
Stadtmauer geschah, sondern erst etwa eine Generation 
später. Die Datierungen lassen ferner vermuten, dass der 
Abbruch und die Platzbildung in Zusammenhang mit dem 
Stadtbrand von 1477 zu sehen ist. 

5.1.8 Fläche l 

In Fläche I befanden sich die Fortsetzung der Stadtmauer 
(107) und eine Ansammlung von Pfostengruben einer 
präurbanen Bebauung. Die Füllungen dieser Pfostengru
ben enthielten- falls überhaupt - praktisch keine bestimm
baren Funde. Sechs der zehn Grubenfüllungen weisen 
ausschliesslich oxidierend rot gebrannte Ziegelbruch
stücke auf, eine hat undefinierbare Metallfragmente und 
drei (125, 128, 130) zeigen Wandungsscherben von Koch
töpfen. Sie gehören zu den reduzierend gebrannten Waren
arten red 2 und red 99. Nur eine Scherbe (Kat. 311) ist 
fonnal ungefähr bestimmbar: Es handelt sich um das 
Schulterfragment eines dünnwandigen, sehr gedrungenen, 
bauchigen Topfes, dessen Rand vermutlich ohne grosse 
Halspartie direkt ausbog. Mit Vorbehalt könnte man die
ses Stück aufgrund von Vergleichen in die erste Hälfte 
des 12. Jahrhunderts datieren. Damit ist mit der Füllung 
der Pfostengruben ab dem mittleren 12. Jahrhundert zu 
rechnen. 

Über den gefüllten Pfostengruben wurde eine Planie (Il 1) 
dokumentiert, die ihrerseits älter ist als die Stadtmauer 
(107). Die drei darin enthaltenen Funde könnten somit die 
Errichtung der Stadtmauer datieren. Darunter ist jedoch 
einzig der Schlüssel Kat. 312 näher einzuordnen, nämlich 
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ans Ende des 13. Jahrhunderts bzw. den Anfang des 14. 
Jahrhunderts. Dies unterstützt den Schluss, dass die Stadt
mauer (107) erst im Laufe des 14. Jahrhunderts erbaut 
wurde - was aufgrund des Mauercharakters postuliert 
wurde. 

Im Weiteren wurde die Schicht (109) direkt mit dem 
Abbruch der Stadtmauer in Verbindung gebracht. Sie ent
hält als einzigen aussagekräftigen Fund eine gestempelte 
Bodenplatte aus der Produktion des Zisterzienserklosters 
Frienisberg, die vermutlich im frühen 15. Jahrhundert ent
stand. 

Die direkt darüber liegenden Füllschichten des ehemali
gen Stadtgrabens (116) , (Tl 8) enthielten als bestimmende 
Elemente weitere Bodenplatten aus Frienisberger Produk
tion, diverse reliefierte Blattkacheln der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts und frühneuzeitliche Butzenschei
ben-Fragmente. 

Zu erwähnen bleibt noch die Randscherbe einer Schüssel 
aus Heimberger Produktion des beginnenden 19. Jahr
hunderts, die zumindest einen Teil der Leitungsräben in 
diesem Bereich ungefähr datiert. 

5 .2 Zur Datierung der Bauperioden 

Die Auswertung der Befunde hat eine grobe Einteilung der 
Bebauung des Stadtplatzes in vier Phasen ergeben, die 
aufgrund der Fundauswertung zeitlich genauer eingeord
net werden können: 

1. In eine erste Periode gehören vorstädtische Siedlungs
spuren, die wohl ins 12. Jahrhundert datiert werden können 
(vgl. Abb. 5, 6, 10 und 57).221 

2. Die zweite Periode betrifft die Entstehung der mittel
alterlichen Stadt, die aufgrund der Schriftquellen um 
1220/25 anzusetzen ist.222 Die Bebauung tritt in mehreren 
Häusern (Häuser Hl- H9) und mit dem Bau einer Stadt
mauer in Erscheinung (vgl. Abb. 13, 15, 17 und 58).223 

22 1 Dazu gehören ein Holzbau (E02), die Anlage des Wassergrabens 
(Eül) und die Pfostengruben in Fläche I. Zu dieser Periode ist 
e inzig aus einer Pfostengrube (128) eine Wandscherbe (Kat. 31 1) 
geborgen worden, die mit Vorsicht in die 1. Hälfte des 12. Jahrhun
derts datiert werden kann. 

222 Hofer 1973, 34. 
223 Dazu gehören fo lgende Fundschichten mit ihren meist externen 

Datierungen: 
(A31 ), die Mauergrubenfüllung des Hauses 2, enth ielt unter ande
rem ein Talglicht des 13. Jahrhunderts. 
(EOS) zeigt die Verschlämmung des Grabens (Eül ) an und weist 
Funde des späten 13. bzw. des 14. Jahrhunderts auf. 
(1 11) wurde als Planie vor dem dem Bau des Stadtmauerabschnitts 
(107) angelegt und enthielt einen Schlüssel des 13. oder 14. Jahr
hunderts. 



Abb. 58: Vogelschaubild auf Aarberg um 1300 im selben Bildausschnitt. Die Stadt ist gegründet; sie bestand aus zwei Reihen von insgesamt rund 
35 Holzhäusern. Die Stadtburg ist ausgebaut; der Burggraben zum Teil schon zugeschüttet. Neues Wirtschaftsland wird erschlossen; die Holzburg 
«Tiergarten» ist längst zerfallen. 

Als Fortsetzung der zweiten Periode ist in Fläche A der 
Um- und Neubau des Hauses 3 zu nennen: Nach einem 
Brand wurde der Keller 3a mit Brandschutt aufgefüllt und 
weiter südlich wieder aufgebaut (Keller 3b). Dieser erste 
Brand fand damit wahrscheinlich im mittleren 14. Jahr
hundert statt und kann nicht mit dem archivalisch überlie
ferten, grossen Stadtbrand von 1419 übereinstimmen. 224 

3. Die dritte Bauperiode hat ihren Ausgangspunkt in einem 
verheerenden Stadtbrand des Jahres 1477, der sowohl im 
Befund als auch in den Schriftquellen belegt ist. Diese 
Bauperiode lässt sich in zwei Etappen teilen: 

a) Diverse Fundschichten der ersten Etappe zeugen vom 
Entschluss, die Häuser nicht mehr an Ort und Stelle wieder 
aufzubauen, sondern die Keller zuzuschütten, die Stadt
mauer partiell abzubrechen und den ehemaligen Stadtgra
ben in diesen Bereichen aufzufüllen. Es ist zu beachten, 
dass die meisten Fundschichten nicht den Brandschutt in 
situ darstellen, sondern aus umgelagertem Bodenmaterial 
mit Brandschutt und älteren Funden bestehen. Als Konse
quenz dieser Kellerfüllungen muss man den Neubau der 
heute noch stehenden Häuser bzw. Häuserfluchten und die 

deutliche Vergrösserung des Stadtplatzes sehen. Es gibt 
jedoch im Fall des Hauses 8 einen Hinweis darauf, dass 
1477 möglicherweise nicht alle Häuser abbrannten und 
zurückversetzt wieder aufgebaut wurden. Die Auffüllung 
des Kellers von Haus 8 enthielt weder Brandschutt in situ 
noch umgelagerten Brandschutt, sondern ausschliesslich 
Fundmaterial des 17. bis frühen 19. Jahrhunderts. Dies 
dürfte bedeuten, dass Haus 8 nachträglich abgebrochen 
und in der heutigen Flucht wieder aufgebaut wurde.225 

224 Die Schuttschichten (A22, A24) datieren zwischen dem ersten 
Viertel des 13. Jahrhunderts und dem frühen 14. Jahrhundert. 

225 Folgende Fundschichten gehören in diese Etappe: 
(A l 2), (Al6) und (Al 8) machen die Auffüllung des Kellers 2 aus 
und zeigen mehrheitlich Funde des mittleren 15. Jahrhunderts. 
(A26), (A28), (A42) und (ASO) bi lden die Auffüllung des Kellers 
3b und weisen Funde des 13.-15. Jahrhunderts auf, wobei eine 
überwiegende Anzahl in die 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert. 
(G05), die Abbruchschichten der Stadtmauer (G07) und zugleich 
Füllschichten des ehemal igen Stadtgrabens weisen Funde des 
13. bis späten 15. Jahrhunderts auf. 
(109), die Abbruchschicht des Stadtmauerabsclrnitts (I07), wies 
Funde des frühen 15. Jahrhunderts auf. 
(I 16), (II 8), die Füllschichten des ehemaligen Stadtgrabens, zei
gen Funde des frühen und des späten 15. Jahrhunderts. 
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b) Erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand wurde 
vermutlich im frühen 16. Jahrhundert der Stadtplatz end
gültig eingeebnet und mit einer zusätzlich aufgebrachten 
Planie Unebenheiten beseitigt.226 

4. In einer vierten Periode sind einzelne, kle ine Platzbe
bauungen hinzugekommen. So etwa der Bau eines Ofen
hauses (COl) - vielleicht im Kontext eines Markthauses 
der Bäcker (Abb. 18). Sein Abbruch erfolgte laut den 
Funden vielleicht erst im 19. Jahrhundert. Auch Haus 8 
wurde möglicherweise erst im frühen 19. Jahrhundert 
abgebrochen. 

6. Fundkatalog 

6.1 Vorbemerkung 

Im folgenden werden die Funde des Aarberger Stadtplatzes geord
net nach Flächen und Befundzusammenhängen vorgelegt. Aufgrund 
des Befundes und der Passscherben eindeutig zusammengehörende 
Schichten werden nicht einzeln, sondern als Befund-orientierte Fund
komplexe vorgestellt. 

Innerhalb der Schichten oder Fundkomplexe wurde die Reihenfolge 
nach folgenden Kriterien festgelegt: 1. Material (Keramik, Ofenkera
mik, Metall, Baukeramik, Diverses); 2. Typologie (Gefässformen, 
Kacheltypen); 3. Grobchronologie (nach den Kriterien Warenart, Tech
nologie und Stil); 4. Form (Randformen, Bodenformen, Kachelformen, 
Kachelmotive). 

Jede Fläche oder Teilfläche (Häuser) beginnt mit einem Überblick über 
das betreffende Fundmaterial und reiht nach der Katalognummerierung 
die Einzelbeschriebe der Funde auf. Allfällige Angaben zu Datierung 
und Literatur im Katalog beziehen sich ausschliesslich auf das/oder die 
gezeichneten Stücke. 

Abkürzungen: 

6.2 Fläche A 

F. 
RS 
WS 
BS 
MlZ 

- Fragmente 
- Randscherbe(n) 
- Wandscherbe(n) 
- Bodenscherbe(n) 
- Mindestindividuenzahl 

6.2.1 Funde aus der Kellerauffüllung des Hauses 2 

Die Funde stammen aus den Schichten (Al2), (Al6) und (Al8). Sie 
sind untereinander mit mindestens 3 Passscherben verbunden, so dass 
die verschiedenen Auffüllschichten des Kellers gemeinsam vorgelegt 
werden können. 

Folgende Funde wurden aus diesen Schichten geborgen: Insgesamt 282 
Funde, 19,626 kg. Davon Keramik (6 F., 115 g), Ofenkeramik (238 F. , 
12,37 kg), Backsteine (6 F., 798 g), Ziegel (11 F., 2,118 kg), Bronze 
(1 F., 58 g), Eisen (12 F., 515 g), Stein(] F. , 802 g) und Lehm (7 F. , 
2,85 kg). 

Die 6 Keramikfragmente wurden folgenden Warenarten zugeordnet: 
- ox 2 (! RS) 
- ox 4b (1 BS); ox 4c (1 WS) 
- red 1 (1 BS, 2 WS) 
Die Stücke gehören zu fo lgenden Gefässformen: Topf (TB 1 ), Schüssel 
(SB) sowie die Sonderform Schröpfkopf. 

Von den 238 Ofenkeram ikfragmenten konnten 64 F. formal und ikono
grafisch bestimmt werden. Zudem wurden innerhalb dieser Schichten 
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weitere 174 F. gezählt, wovon 103 nicht näher bestimmbare Blatt
kachelfragmente und 71 Tubusfragmente sind. Die bestimmbaren Stücke 
weisen die Warenarten oka 4c (35 F.), oka 5b (1 F.), oka 5c (4 F.), oka 
2b (2 F.) und oka 2c (22 F.) auf. Davon wurden J O gezeichnet. 

Nicht gezeichnet wurden folgende F., deren Motive aus der Stadt Bern 
in identischer Form erhalten sind: 
- BE34 (6 F., 398 g, oka 2c) 
- BE76 (12 F., 2,268 kg, oka 4c) 
- BE77 (10 F. , 1,752 kg, oka 4c) 
- BE248 (3 F., 472 g, oka Sc) 
- BE266 (5 F., 600 g, oka 4c) 
- BE301 (2 F., 188 g, oka 2c) 

l BS eines schlanken Topfes mit Quellrandboden und roh belassener 
Oberfläche (TB 1 ) . Ware: red l. - Fnr. 42803/103. - Datierung: 
14. Jahrhundert 

2 WS eines Topfes mit feiner Zierrille. Ware: red 1. - Fnr. 42803/42. 
- Datierung: 14. Jahrhundert 

3 BS eines Topfes oder einer Schüssel mit flachem Standboden. Ware: 
ox 4. Innenseite ohne Engobe rotbraun glasiert. - Fnr. 42803/41. -
Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert 

4 Fragment eines kleinen Schröpfgefässes. Ware: ox 2. - Fnr. 42803/ 
44. - Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. - Literatur: Pfrommer 
1999, Taf. 19.6- 13. 

5 Fragmente von mind. 5 Tellerkacheln mit breit gekehltem Rand. 
Teller in die Form gedreht und Tubus angarniert. Ware: oka 3, 4, 5. 
Teller über Engobe sattgrün glasiert. -Fnr. 42802/13, 42803/4, 19, 
27, 33 . - Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. 

6 Fragmente einer Blattkachel mit gekehltem Rand und innerem 
Medaillon. Motiv: Turnierritter. Ware: oka 4. Über Engobe sattgrün 
glasiert. 42801/19, 42802/21. - Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhun
dert. - Literatur: Variante von Roth Kaufmann 1994, Kat. 75 

7 Fragment einer Blattkachel mit Rosette. Randansatz nicht erh. 
Ware: oka 5. Ohne Engobe olivgrün glasiert. Stark verbrannt. -
Fnr. 42802/22. - Datierung: 15. Jahrhundert. 

8 Fragment einer Blattkachel mit vertiefter Diamantbosse und Blatt
motiv. Ware oka 5. Über Engobe sattgrün glasiert. Stark verbrannt. 
- Fnr. 42803/10. - Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. 

9 Fragment einer Blattkachel mit vertiefter Diamantbosse und Blatt
motiv. Ware oka 4. Über Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 42802/6. -
Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. 

I O Fragment einer Blattkachel mit stark gekehltem Rand. Motiv: stei
gender Löwe. Ware: oka 2. Stark verbrannt. Engobe nicht sichtbar. 
Glasur ursprünglich grün, jetzt rot. - Fnr. 4280 1/15. - Datierung: 
2 . Hälfte 15. Jahrhundert. - L iteratur: Variante von Roth Kaufmann 
1994, Kat. 164. 

11 Fragment einer Blattkachel mit stark gekehltem Rand. Motiv: stei
gender Löwe. Ware: oka 2. Stark verbrannt. Engobe n icht sichtbar. 
Glasur ursprünglich grün, jetzt rot. - Fnr. 42803/12. - Datierung: 2. 
Hälfte 15. Jahrhundert. - Literatur: Variante von Roth Kaufmann 
1994, Kat. 163. 

12 Fragment einer Blattkachel mit Masswerkmotiv. Ware oka 4. Über 
Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 42803/1 , 2. - Datierung: 2. Hälfte 
15. Jahrhundert. 

13 Fragmente einer Blattkachel mit Gesims. Motiv: Traubenranke. 
Ware oka 4. Über Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 42801 / 12, 13. -
Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. - Literatur: Variante von Roth 
Kaufmann 1994, Kat. 221. 

226 In den Kontext der Platzbildung zweite Etappe gehören folgende 
Fundschichten: 
(C04 ), dieAuffül lung einer Grube (C03), enth iel t Funde des späten 
15. und frühen 16. Jahrhunderts. 
(C09/C06), eine Platzplanie mit Brandschutt über der Grube 
(C03), enthielt vor allem Altmaterial aus dem 14. und 15. Jahr
hundert. 
(E06, E08), die Planie über dem ehemaligen Graben 8EOJ, zeigt 
Funde zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert. 
(F09), eine Planie über der Brandschuttschicht (F05), enthielt 
Funde des 13. bis frühen 16. Jahrhunderts. 
(G 11 ), eine Eintiefung über der Abbruchkrone (G07) enthielt 
Funde des 13. bis frühen 16. Jahrhunderts. 



14 Fragment e iner Kranzkachel mit ziegelbesetztem Pultdach. Ware 
oka 4 . Blatt über Engobe sattgrün glasiert. Dach unglasie rt. - Fnr. 
42803/13. - Datierung : 2. Hälfte 15. Jahrhundert. - Literatur: 
Variante von Roth Kaufmarm 1994, Kat. 414. 

15 Fragment einer Bronzepfanne (?) mit ausbiegendem Rand. - Fnr. 
42803n6. - Datie rung: 15 . Jahrhundert. 

16 Meisselartiges Eisenobjekt (Flacheisen) mit Klinge und Schlagmar
ke (Kreuz). - Fnr. 42803/74. - Datierung: 2 . Hälfte 15. Jahrhundert. 
- Literatur: Zumbrunn/Gutscher 1994, Abb. 29. Binding 1993, 
Abb. 156. 

17 Gesimsfragment aus gelbbraunem Jura- Kalkstein (Fensterbank?). 
- Fnr. 42802/6 1. - Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. 

18 Fragment eines Hohlziegels. Ware: bak 3. - Fnr. 42803/79. -
Datierung : 2 . Hälfte 15. Jahrhundert. - M. 1 :4. 

19 Fragment einer Brennhilfe . Ware: bak 4. - Fnr. 42803/82. - Datie
rung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. - M. l:4. 

6.2.2 Funde aus Haus 3 (Phase!): 

Es handelt sich um die Schichten (A3 I ), (A22) und (A24) . (A3 I ) ist die 
Auffüllung der Mauergrube (AOJ) und könnte somit die Kellermauer 
des Hauses 2 (AOl) datieren. 

Die Schichten (A22) und (A24) sind Auffüllungen im Keller von Haus 
3. Diese Schichten gelangten nach e inem massiven .Brand in den Boden 
und der Keller wurde weiter südlich neu erstellt. 

Mauergrubenfüllung (A31) 
fo lgende Funde wurden aus dieser Schicht geborgen: Insgesamt 27 
Funde, 5,594 kg. Davon Keramik (4 F., 77 g), Ofenkeramik (2 F. , 30 g), 
Ziegel (1 l F. , 1,468 kg), Eisen (2 F. , 4 g) und Lehm (8 F. , 3,988 kg). 

Die 6 Keramikfragmente konnten folgenden Warenarten zugeordnet 
werden: 
- red 1 (! RS , IBS, l WS) 
- red 99 ( l WS). 
Diese Stücke gehören zu den Gefässformen Topf (TB 1) und als einziges 
Randfragment dieser Schicht zu einem Talglicht (TLl), das aufgrund 
von Vergleichsfunden ins 13. Jahrhundert datiert werden kann. 

Bei den Ofenkeramik- und den Eisenfragmenten handelt es sich um 
Kleinststücke, die nicht näher bestimmt werden können . Einzig unter 
den 11 Ziegelfragmenten konnte ein Stück gezeichnet werden. 

20 RS eines Talglichts (TLI) mit einfach abgestrichenem Rand. Ware: 
red 1. - Fnr. 42815/12. - Datierung: 13. Jahrhundert. - Literatur: 
Schneider/Gutscher 1982, Taf. 24.6. 

21 BS eines Topfes mit Quellrandboden (TB l). Ware: red l. - Fnr. 
42815/11. 

22 Fragment eines Hohlziegels. Ware: bak 6. - Fnr. 42815/8. 

Kellerauffüllung (A22) 
Folgende Funde wurden aus dieser Schicht geborgen: Insgesamt 38 
Funde (2,945 kg). Davon Kerami k (! 0 F., 115 g), Ofenkeramik (7 F., 
42 g) , Backsteine (2 F., 194 g), Ziegel (5 F., 1 kg 148 g), Eisen (7 F. , 
96 g) und Lehm (7 F. , 1,35 kg) . 

Die 10 Keramikfragmente konnten folgenden Warenarten zugeordnet 
werden: 
- red I (2 RS, 5 WS) 
- red 2 (1 WS) 
- un (! BS, 1 WS) . 

Die gezeichneten Stücke gehören zu den Gefässformen Topf (TR6, 
TB3) und Dreibeintopf. Die anderen Funde dieser Schicht wurden 
aufgrund kleiner Fragmentierung nicht aufgenommen. 

23 RS eines Topfes (TR6). Unterschnittener, karniesförmiger Rand. 
Ware: red 1 (Leitfossil). - Fnr. 42834 n. - Datierung: 2. Hälfte 
13. Jahrhundert. - Literatur: Wild 1997, Nr. 188; Matter 1996, 
Nr. 33; Pfrommer 1999, Taf. 4.1 ; Kamber 1995, Nr. 158. 

24 RS eines Dreibeintopfes mit einfach abgestrichenem Trichterrand. 
Ware : red 1. - Fnr. 42834/6. - Datierung: Ende 13. Jahrhundert. -
Literatur: .Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 132-134. 

25 BS e ines Topfes mit glattgestrichenem Standboden (TB3). Ware: un. 
- Fnr. 42834/1 . - Datierung: 14. Jahrhundert. 

Kellerauffüllung ( A24) 
Folgende Funde wurden aus dieser Schicht geborgen: Insgesamt 325 
Funde, 4,185 kg. Davon Keramik (16 F., 265 g), Ofenkeramik. (255 F., 
2, 194 kg), Backste ine (9 F., 860 g), E isen (7 F. , 22 g) und Lehm (7 F., 
844 g). Die weiteren 31 Backste in- und Eisenfragmente dieser Schicht 
waren sehr klein und wurden nicht weiter bearbeitet. 

Die 16 Keramikfragmente konnten folgenden Warenarten zugeordnet 
werden: 
- ox 4a (3 RS) 
- red l (3 RS, 1 BS, 3 WS) 
- red lla ( 1 RS) 
- red 99 (1 WS) 
- un a (1 WS) 
- ts (3 RS) 

Die gezeichneten Stücke gehören zu den Gefässformen Topf (TR5, 
T.82), Dreibeintopf, Talglicht (TLI ) sowie zu einer römischen Reib
schüssel. 

Die 255 Ofenkeramikfragmente gehören ausschliesslich zur Ware oka 
l und tragen keine Glasurspuren. Sie können alle formal den gezeich
ne ten, kle inen Becherkacheln zugeordnet werden. D ie hohe Fragment
zahl ergibt sich aus der sehr kleinen Zerscherbung dieser Kacheln. So 
bestehen die zwei gezeichneten und geklebten Stücke aus 31 Kleinfrag
menten. Die MIZ der Gesamtmenge wird bei 15 oder 16 Iiegen, j e nach 
Art der .Berechnung: Die grössere Anzahl ergibt sich aus dem rechne
rischen Durchschnitt der zwei geklebten Stücke (15 F. pro Kachel) . Die 
kleinere Anzahl wurde durch Zählen der potenziell vollständigen Bö
den ermittelt. Somit kann man mit Vorsicht davon ausgehen, dass in 
dieser Schicht mindestens 16 Becherkacheln des gezeichneten Typs 
vorhanden waren. 

26 RS einer sog. rätischen Reibschüssel. Ware: ox 19. Beidseitig braun 
engobiert. vgl. Leistenziegel, verbrannt, Fnr. 42805/199. - Fnr. 
42837 / 115- 117. - Datierung: 2.-4. Jahrhundert n. Chr. - Literatur: 
Martin-Kilcher 1980, Taf. 43.10. 

27 RS e ines Topfes (TR5). Unterschnittener, karniesfönniger Rand. 
Ware: red 11. - Fnr. 42837/113. - Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhun
dert. - Literatur: Matter 1996, Nr. 32; Baeriswyl/Junkes 1995, 
Nr. 137. 

28 RS und Henkel eines Dreibeintop fes mit einfach abgestrichenem 
Rand und Zierrille am Gefässhals. Ware: red 1. - Fnr. 42836/95-97. 
- Datie rung: 14. Jahrhundert. - L iteratur: Pfrommer 1999, Taf. 3.6. 

29 BS eines Topfes mit g lattem, flachem Standboden (TB2). Ware: 
red l. - Fnr. 42836/98. - Datie rung: 14. Jahrhundert. 

30 Fragment eines Talglichts mit dicker Wandung (TLl). Ware: ox 4 
(Leitfossil): - Fnr. 42836/101 - 103. - Datierung: 2. Hälfte 12. 
Jahrhundert. - Literatur: Schneider/Gutscher 1982, Taf. 15.1. 

31 Becherkachel mit konischer Wandung und flachem Boden. Ware: 
oka 1 (Leitfossil). - Fnr. 42836/29-43. - Datierung: I . Vierte l 
13. Jahrhundert. - Lite ramr: Matter/Wild 1997, Abb. 7.1-4 und 7.6. 

32 Becherkachel mit konischer Wandung und flachem Boden . Ware: 
oka 1. - Fnr. 42836/1- 17 . - Datie rung: 1. Viertel 13. Jahrhundert. 

6.2.3 Funde aus Haus 4 

Funde aus zwei Profilen, die in Haus 4 lagen. Beide Schichten (A33) 
und (A38) befinden sich unter dem markanten Brandhorizont (A4 1). 
Es gibt keine Passscherben. 

Auffüllung (A38) 
folgende Funde wurden aus dieser Schicht geborgen: Insgesamt 51 
Funde, 3,458 kg. Davon Keramik (19 F., 360 g), Ofenkeramik (5 F., 
216 g), Backsteine (17 F. , 1,726 kg), Bronze(! F. , 18 g) und Lehm 
(9 F. , 1,138 kg). Die Ofenkeramik- und Backsteinfragmente wurden 
nicht weiter bearbeitet. 
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Die 19 Keramikfragmente konnten folgenden Warenarten zugeordnet 
werden: 
- ox 4c (3 BS) 
- oxgb (3 BS, l WS) 
- red I ( 1 BS, 7 WS) 
- red 99 ( 1 BS) 
- un (1 BS, 2 WS) 

Die gezeichneten Stücke gehören zu fo lgenden Gefässfom1en: Topf 
(TB l, TB2) und Schüssel (SB). 

33 BS eines Topfes mit Zierrillen. Flacher Standboden mit roher 
Oberfläche (TB2). Ware: red 1. - Fnr. 45062/2. - Datierung: 13./ 
14. Jahrhundert. 

34 BS eines dickwandigen Topfes . Flacher Standboden mit roher Ober
fläche (TB2). Ware: red 99. - Fnr. 45062/7. - Datierung: 13./ 
14. Jahrhundert. 

35 BS eines Topfes mit Quellrandboden (TB 1 ). Ware: oxgb. - Fnr. 
45062/8. - Datierung: 13./14. Jahrhundert. 

36 BS eines Topfes mit flachem Standboden und roher Oberfläche 
(TB2). Ware: oxgb. - Fnr. 45062/ 1. - Datierung: 13./14. Jahrhun
dert. 

37 BS eines Topfes mit Q uellrandboden (TBl). Ware: oxgb. - Fnr. 
45062/1 2 . - Datierung: 13./14. Jahrhundert. 

38 BS eines Topfes mit flachem Standboden und roher Oberfläche 
(TB2). Ware: un. - Fnr. 45062/ 10. - Datierung: 13./14. Jahrhundert. 

39 BS eines Topfes oder einer Schüssel (SB) mit flachem, glatt gestri
chenem Standboden. Ware: ox 4. Innenseite über Engobe sattgrün 
glasiert. - Fnr. 45062/44 - 46. - Datierung: 15. Jahrhundert. 

40 Bronzestab mit v.ierkantiger Spitze. Haarnadel? Stylus? Ahle?. -
Fnr. 45062/48. - Datierung: Spätmittelalterlich. - Literatur: Marge
son 1993, Nr. 1482. 

41 Diverse Schuh- und Lederreste - Fnr. 45062. - Datierung: Spätes 
12. oder 13. Jahrhundert. 
a.) Oberlederfragment eines Schnürschuhes mit vier Führungs
schlitzen (Rindsleder) und einem kleinen Fragment des ledernen 
Schnürbandes (Kalbsleder). 
b.) Fragment der Schl iessung eines Knöpfschuhes. Die am unteren 
Rand erkennbare überwendliche Naht zeigt die Stelle, wo das Stück 
am Oberleder befestigt war. Die restliche (etwas unterschiedl iche) 
Naht stammt vom Knatenbesatz (Rindsleder). 
c.) Schuhfragment mit Knopflöcher der Schliessung und Spuren 
einer stossenden Naht am unteren Fragmentrand sowie einem über
wendlichen Stich an der Schaftkante (Rindsleder). 
d.) Verschnittenes Taschenfragment aus Kalbsleder mit dazu pas
sendem Balg aus Ziegenleder. 
e.) Schuhfragment mit Knopflöcher der Schliessung (Rindsleder). 
f.) Kantenbesatz: ein schmaler Lederstrei fen, der stossenden an den 
Schaftrand genäht war. 
g.) Durchgetretene Fersenpartie e iner Sohle. 
h .} Sohlenflickstück zu obigem Sohlenfragment. Auf einer Seite 
wurde des Flickstück mit einem Tunnelstich befestigt, die andere 
Seite hingegen mit einem überwendlichen Stich angenäht. 
i.) Sohle mit fehlender Fersenpartie. Am Rand erkennt man die 
Bestechnaht. Drei Nagellöcher auf der Mittelachse der Sohle bezeu
gen, dass man diesen Schuh auf einem Holzleisten zusammenfügte. 
j .) Flicksohlen mit dem Nahtbild eines Tunnelstiches. Flicksohlen 
setzten s ich üblicherweise aus zwei Stücken (einem Vorder- bzw. 
einem Hinterflick) zusammen. 
k.) Sohle mit Nahtspuren mehrfacher Nachbesohlungen. 

Auffüllung (A33) 
folgende Funde wurden aus dieser Schicht geborgen: Insgesamt 129 
Funde, 3,905 kg. Davon Keramik (3 F., 25 g}, Ofenkeramik (49 F., 
686 g), Backsteine (25 F. , 2,214 kg), Bronze ( 1 F., 3 g), Eisen (48 F., 
73 1 g) und Lehm (3 F., 246 g). Aus dieser Schicht wurden nur eine 
Eisenöse und eine Bronzenadel gezeichnet. 

Die nicht gezeichneten Keramikfragmente gehören zu den Waren ox 4b 
(1 BS) und red 1 (2 WS) und gehören zum Gefässformen Topf. Die 
Ofenkeramik- und Backsteinfragmente wurden nicht weiter bearbeitet. 

42 Eisenobjekt mit Stecköffnung und Öse. - Fnr. 45052/3. - Datierung: 
14. Jahrhundert ? 

43 Bronzenadel. - Fnr. 45052/18. - Datierung: 14. Jahrhundert? 
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6.2.4 Funde der Häuser 3 und 4 (Phase II) 

Zusammengehörende Auffüllschichten 
Diese Funde stammen aus den Schichten (A26), (A27), (A28), (A42), 
(A45) und (A50). Zwischen den übereinander liegenden Auffüll schich
ten (A26), (A28) im Haus 3 g ibt es 17 Passscherben. Auch im Bereich 
des Hauses 4 gibt es zwischen den übereinander liegenden Schichten 
(A42), (ASO) 14 Passscherben. Zusätzlich existieren zwischen den 
Schichten (A26/A28) und (A42/A50) insgesamt 9 Passscherben. Dies 
lässt den Schluss zu, dass die Bereiche der Häuser 3 und 4 nach einem 
Brand (A41) mit zusammengehörendem Material aufgefüllt wurden. 
Deshalb werden diese Schichten zusammen vorgelegt. 

Folgende Funde wurden aus diesen Schichten geborgen: Insgesamt 
7405 Funde, 323, l 7 kg. Davon Keramik (70F., 2,138 kg), Ofenkeramik 
(5576 F., 136,665 kg}, Backsteine (206 F., 15,745 kg}, Ziegel (246 F. , 
31,332 kg), Bronze (345 F., 8,835 kg}, Eisen (647 F., 2 ,963 kg), G las (39 
F., 350 g) , Bein (3 F. , 6 g), Stein (7 F. , 7,974 kg), Lehm (266 F. , 121,064 
kg) und Schlacke ( 166 g). 

Aus diesen Auffüll schichten stammen auch alle fünf Fundmün
zen, deren Termini post quos bei 1396, 1400 und in der Mitte des 
15. Jahrhunderts liegen (Kap. 6.10; Kat. Ml- M5). 

Die 70 Keramikfragmente konnten folgenden Warenarten zugeordnet 
werden: 
- oxla(4RS, 1 WS) 
- ox l b ( 1 RS) 
- ox 1/a ( 1 WS) 
- ox l lb ( l B S, 1 WS, 1 SF) 
- ox ll c ( 1 BS) 
- ox 2a ( 1 RS) 
- ox4a ( L RS, l SF) 
- ox4c (2 BS, 3 WS) 
- oxgb ( l RS) 
- red 1 (3 RS, 3 WS, 1 SF) 
- red l l a (3 RS, 1 BS, 1 WS) 
- red 1/b (2 RS) 
- red ll c (7 RS) 
- red 2 ( 1 RS) 
- un a (6 RS, 7 WS) 
- un b ( 1 RS, l BS, 1 SF) 
- un c (2 RS , 2 BS, 8 WS) 
Die Stücke gehören zu den Gefässformen Topf (TRI , TR2, TR6, TR7, 
TB5), P fanne, Schüssel (SR 1, SR3), Napf, Talglicht (TLl- TL3) sowie 
zu den Sonderformen (Deckel und Miniaturgefäss) . 

Von den 5576 Ofenkeramikfragmenten wurden 422 F. formal und 
ikonografisch bestimmt. Sie weisen die Warenarten oka 2b ( 163 F.), oka 
2c (22 F.), oka Ja (2 F.), oka 3b (40 F.), oka 4a ( 10 F.), oka 4b (14 F.), 
oka 4c (23 F.), oka 5b (147 F.) und oka 5c (1 F.) auf. Das heisst also, der 
überwiegende Teil dieser Kacheln (79%) weisen eine durch Sekundär
brand veränderte Ware auf. Von den 422 bestimmten Fragmenten 
wurden 223 gezeichnet (Kat. 74--Kat. 160). Nicht gezeichnet wurden 
folgende F. , deren Motive aus der Stadt Bern in identischer Form 
erhalten sind: 
- BE22 ( 1 F. , 38 g, oka 5b, MIZ 1) 
- BE23 (14F. , 408 g, oka 2b, MIZ 4) 
- BE24 (15 F. , 936 g, oka 3b, MlZ 5) 
- BEl 22 (32 F. , 3 ,5 18 kg, oka 5b, MIZ 4) 
- BE130 (2 F. , 160 g, oka 2/.J, MIZ 1) 
- BE 136 (6 F. , 278 g, oka 4b, MIZ 2) 
- BEl 58 (1 F. , 42 g, oka 4c, M1Z 1) 
- BE1 6l ( 1 F., l 40 g,oka4c,MIZ 1) 
- BE1 70 (2 F. , 106 g, oka 4c, M!Z 1) 
- BE379 (8 F. , 862 g, oka 2b, MIZ 4) 
- BE389 (2 F. , 90 g, oka 2c, MIZ l} 
- BE4 l 5 (1 F., 58 g, oka 4c, MIZ 1). 

Von den 5 154 übrigen Ofenkeramikfragmenten aus diesen Schichten 
sind knapp 50% (2546 F.) Tubusfragmente und gut 50% (2608 F.) 
Kachelblattfragmente. 

Unter dem Oberbegriff Hüttenlehm wurden in diesen Schichten insge
samt 253 Stücke mit einem Gesamtgewicht von 116,994 kg aufgenom
men. Die durch den Schadensbrand gebrannten Lehmbrocken lassen 



sich aufgrund von Abdrücken in Gefachelehm ( 195 Stück, 105,804 kg) 
und Ofenlehm (58 Stück, 11 , 190 kg) unterteilen. Als Ofenlehmstücke 
wu rden nur diejenigen mit eindeutigen Spuren wie Kachelabdrücke 
und verstrichene Oberfläche bezeichnet. Bei den 54 eindeutigen Ofen
lehmfragmenten kann folgende Unterteilung vorgenommen werden: 
- Kachelinneres: a) Abdruck einer Tellerkachel (Kat. 16 1; 340 g, 8 

weitere F., 1,7 kg, D 7-9 cm); b) Abdruck e iner Blattkachel (Kat. 162, 
320 g; keine weiteren F.) . 

- Ofeninneres mit Tubus-Abdruck (2 163, 240 g; 9 weitere F. , 440 g). 
- Aussenseite mit Abdruck von Tellerkacheln: a) Flache Aussenseire 

(Kat. 164, 150 g; 8 weitere F., 1,44 kg); b) Aussenseite mit 135°
Winkel (Kat. 165, 480 g; 2 weitere F., 940 g). 

- Aussenseite mit Abdruc k von Blattkacheln: a) Flache Aussenseite 
(Kat. 166, 300 g; 8 weitere F. , l.48 kg); b) Aussenseite mit 11S0

-

Winkel (Kat. 167, 260 g; keine weiteren F.). 
- Aussenseite mit Abdruck von Teller- und Blatt- oder Kranzkachel 

(Kat. 168, 200 g; ke ine weiteren F.). 
- Aussenseite mit Abdruck e iner Kranzkachel und 135°-Winkel (Kat. 

169, 540 g; keine weiteren F.). 
- Wand- oder Bodenanschluss: a) Abdruck einer Tellerkachel (Kat. 

170, 80 g; keine weiteren F.); b)Abdruckeiner Blaukac he l (Kat. 17 1, 
270 g; keine weiteren F.). 

- Aussenseite ohne Kachelabdruck: a) Aussenseite mit ca. 105°-Win
kel (Kat. 172, 220 g; keine weiteren F.); b) GerundeteAussenseite mit 
Gesims (Kat. 173, 670 g, D ca. 35 cm, keine weiteren F.). 

- Weitere Fragmente mit verstrichener Oberfläche (8 F. , J ,02 kg) oder 
verbackenen Glasun-esren (2 F., 100 g). 

44 RS eines Topfes. Trichterförmig ausbiegender, kantig abgestriche
ner Rand (TRI ). Ware: red J - Fnr. 45055/3. - Datierung: 4. Viertel 
13. Jahrhundert. - Lite ratur: Kamber 1995, Nr. 68. 

45 RS eines Topfes. Rund ausbiegender, leicht profilierter Rand 
(TR2). Ware: red 1. - Fnr. 42846/67. - Datierung: vor 1276. -
Li.teratur: Matter 1996, Nr. 26; Kamber 1995, Nr. 1. 

46 RS eines Topfes. Unterschnittener und gekehlter Leistemand 
(TR7). Ware: ox 1. - Fnr. 45061/32. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

47 RS eines Topfes. Stark ausbiegender, unterschnittener und karnies
förmiger Leistenrand (TR7). Ware: un. - Fnr. 42846/68. - Datie
rung: um 1400. - Literatur: Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 168. 
Lehmann l 992, Taf. 4 - 8. 

48 BS eines Topfes mit flachem, abgedre htem Standboden (TB5). 
Ware: red 11. - Fnr. 45057 /78. - Datierung: l 3./14. Jahrhundert. 

49 Randfragment eines kleinen Hohldeckels. Ware: red 1. - Fnr. 
42826/91. - Datie rung: 13./14. Jahrhundert. 

50 RS eines Miniaturgefässes (kleine Kanne mit Tülle oder Saugnapf) 
mit rund a usbiegendem Rand. Ware: ox 1. Innenseite ohne E ngobe 
grün g lasiert - Fnr. 4506 1 /33. - Datierung: 2. Hä lfte 15 Jahrhun
dert. - Literatur: Pfrommer 1999, Taf. 13.3. 

51 Fuss e iner Dre ibeinpfanne. Umgeschlagenes Fussende. Ware: ox 
11. Innenseite ursprünglic h grün glasiert. S tark verbrannt. Ange
backene Reste von Rispenhirse. - Fnr. 45055/2. - Datierung: 
14. J ahrhundert. - Literatur: Marti/Windler 1988, Nr 89. 

52 Rohrgriff e iner Dreibeinpfanne. Ware: ox 11. Innenseite ursprüng
lich grün glasiert. Stark verbrannt. Angebackene Reste von Ris
penhirse. - Fnr. 42843/ 116. - Datierung: 14. Jahrhundert. - Litera
tur: Marti/Windler 1988, Nr 89. 

53 Rohrgr iff e iner Dreibe inpfanne. Ware: ox 4. Grüne(?) G lasurtrop
fen erhalten. - Fnr. 45055/1. - Datie rung: 2. Hä lfte 15. Jahrhun
dert. - Literatur: AKBE 2, Abb. 140.2 

54 Fragment eines Napfes oder Talg lichts. flacher, glatt gestrichener 
Bode n. Ware: oxgb. - Fnr. 42843/112. Datierung: 1. Hälfte 
14. Jahrhundert. 

55 RS eines Napfes oder Talglichts. Ware: un. - Fnr. 42833/109, 112 . 
- Datierung: 1. Hälfte 14. Jahrhundert. - Literatur: Pfrommer 
1999, Taf. 7 . 12. Schneider/Gut scher 1982, Taf. 21.2. 

56 RS eines Ta lglichts mit einfac hem gerade abgestrichenem Rand 
(TLI ). Ware: ox 1. - Fnr. 428 14/1 l. - Datierung: 15. Jahrhundert . 
- Literatur: Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 222. 

57 RS eines Talg lichts mit einfachem, gegen aussen abgestrichenem 
Rand (TL2). Flacher, g latt gestrichener Boden. Ware: red 2. - Fnr. 
42826/12. - Datierung: l. Hälfte 14. Jahrhundert. - Literatur: 
Pfrommer J 999, Taf. 5.1, 2, 7. 1 l. 

58 RS e ines Talglichts mit e infachem, gegen aussen abgestrichenem 
Rand (TL2). Flacher, g latt gestrichener Boden. Ware: ox 4. - Fnr. 
42843/11 3. - Datierung: 1. Hälfte 14. Jahrhundert. - Literatur: 
Marti/Windler 1988, Nr. 76. 

59 RS e ines Talg lichts mit einfachem, gegen aussen abgestrichenem 
Rand (TL2). Ware: un. - Fnr. 42844/127. - Datierung: vor 1276. -
Literatur: Kamber 1995, Nr. 369. 

60 RS eines Talg lichts mit e infachem, gegen aussen abgestrichenem 
Rand (TL2). Ware: un. - Fnr. 45055/7. - Datierung: 2. Hälfte 
13. Jahrhundert. 

61 RS eines Talglichts mi t spitz ausgezogene m, profiliertem Rand 
(TL3). flacher, glatt gestrichener Boden. Ware: red 11. - Fnr. 
42844/ 126. - Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: 
Marti/Windler 1988, Nr. 77-78. 

62 RS e ines Ta lglichts mit spitz ausgezogenem, profi liertem Rand 
(TL3). Flacher. glatt gestrichener Boden. Ware: un. - Fnr. 45057/ 
77. - Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert - Literatur: Kamber 
1995, Nr. 236. 

63 RS eines Talglichts mit spitz ausgezogenem, profil iertem Rand 
(TL3). Ware: red 1. - Fnr. 42843/111. - Datierung: 2 . Hälfte 
13. Jahrhunde rt. - Literatur: Pfrommer 1999, Taf. 7. 13; Kamber 
1995, Nr. 338. 

64 RS eines Talglichts mi t spitz ausgezogenem, profilie rte m Rand 
(TL3). fl acher, g latt gestrichener Boden. Ware: ox 1. - Fnr. 45057/ 
75. - Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: Pfrommer 
1999, Taf. 6.8. 

65 RS e ines Talglichts mit spitz ausgezogenem Rand (TL3).Ware: ox 
1. - Fnr. 42846/63. - Datierung: 1. Hälfte 14. Jahrhundert. 

66 RS eines Talgl ichts mit spitz ausgezogenem Rand (TL3). flacher, 
g latt gestrichener Boden. Ware: un. - Fnr. 45055/6. - Datierung: 
2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: AKBE 2, Abb. 139.1. 

67 RS e ines Ta lglichts mit spitz ausgezogenem Rand (TL3). Ware: red 
11. - Fnr. 42846/66. - Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. 

68 RS e ines Talglichts mit spitz ausgezogenem Rand (TL3). Ware: ox 
2. - Fnr. 42846/65 . - Datierung: l. Hälfte 14. Jahrhundert. -
Literatur: Wild 1997, Nr. 27 

69 Fragmente einer Schüssel mit Henkel und mit profiliertem, unter
schnittenem Rand (SR3) sowie Z ierrillen, flachem Sta ndboden 
und Bandhenkel. Ware: un 11. Innenseite über Engobe grün gla
siert. Stark verbrannt. - Fnr. 42828/181 , 42843/ 11 8-122, 42844/ 
130. - Datierung: 15. Jahrhundert. - Literatur: Pfrommer 1999, 
Taf. 12.6. 

70 Fragmente von Schüsseln mit gerader Wandung. Unterschnittener, 
profilierte r Ra nd (SR3) und flacher, glatt gestrichener Standboden. 
Ware: un. Innenseite über Engobe grün g lasiert. S tark verbrannt. -
Fnr. 42843/ 114, 11 5. - Datierung: 15. Jah rhundert. - L iteratur: 
Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 168. 

71 RS und BS einer dickwandigen Schüssel. Einfach ausgezogener 
Rand (SR 1) mit Zierkerbe und flacher Standboden. Ware; un . 
Innenseite ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 
42833/46, 42843/117. - Datierung: mittleres 14. Jahrhundert. -
Literatur: Ma tter 1996, Nr. 67, 68. 

72 Zwei RS e iner grossen Schüssel. Einfach ausgezogener Rand 
(SR l) mit Daumendruckdekor. Ware: un 11. Innenseite ohne Engo
be grün g lasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42844/27, 42846/8. -
Datierung: mittleres 14. Jahrhundert. - Literatur: Pfrommer 1999, 
Taf. 4.9. 

73 Fragment e ines Gefässes, e ines Ofenaufsatzes oder Z ierziegels(?). 
Menschliches Gesicht mit Nase. Nicht gedreht, sondern model
gepresst und Auge frei eingeschn itten. Ware: un. Innenseite ohne 
Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42844/12. - Datie
rung: 14./15. Jahrhunde rt. 

74 Zwei BS e iner Becherkachel. Flacher Boden mit Drahtschlinge -
Spuren. Ware: oka 3. -Fnr. 42843/102, 107. MIZ 1. - Datierung: 
13./14. Jahrhuntlert. 

75 Zwei BS e iner Napfkachel. Flacher Boden mit Drahtschl inge -
Spuren. Ware: oka 4. - Fnr. 42828/182, 184. MIZ 3 . - Datierung: 
13./14. Jahrhundert. 

76 BS e iner Napfkachel. Leicht eingewölbter Boden mit Drahtschlin
ge - Spuren. Ware: oka 4 . - Fnr. 42844/1 l 5. MIZ 1. - Datierung: 
13./14. Jahrhundert. 

77 Fragment einer Napfkachel. Leicht eingewölbter Boden mit Draht
schlinge - Spuren. Ware: oka 4. - Fnr. 42833/97. MIZ 2. -
Datierung: 13./ 14. Jahrhundert. 

78 Fragmente e ine r Napfkachel. Leicht eingewölbter Boden mit 
Drahtsehlinge - Spuren . Ware: oka 2. Inne nseite ohne Engobe 
grün glasiert. - Fnr. 42828/179, 180. MIZ 2. - Datierung: 
14./15. Jahrhundert. 

79 Fragmente ei ne r Napfkachel. Leicht eingewölbter Boden mit 
Drahtschlinge- Spuren und gekeh lter Rand. Ware: oka 5. Innen sei-
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te ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42833/98, 
107, 111. MIZ 3. - Datierung: 14./15. Jahrhundert. 

80 RS einer Napfkachel mit gekehltem Rand. Ware: oka 2. Innenseite 
ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42847 /172. MIZ 
1. - Datierung: 14./15. Jahrhundert. 

81 RS einer Napfkachel mit gekehltem Rand. Ware: oka 5. Innenseite 
über Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42833/101 . MIZ 
1. - Datierung: 15. Jahrhundert. 

82 Fragmente einfacher Tellerkacheln ohne Reliefmoti v. Teller und 
Tubus getrennt gedreht und zusammengefügt. Ware: oka 5. Teller 
ohne Engobe braun glasiert. Zu diesen Kacheln gibt es vermutlich 
Ofenlehmabdrücke (Kat. 165). - Fnr. 428 16/3, 42843/36-38, 
45055/4 1. MlZ 2. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

83 Fragment einer Tellerkachel. In den Model gepresstes Rosetten
motiv. Ware: oka 2. Ohne Engobe ursprüngl ich grün g lasiert. - Fnr. 
42843/84. M IZ ! -Datierung: 14./15. Jahrhundert. - Literatur: Yar. 
Roth Kaufmann 1994, Kat. 23. 

84 Fragment einer Tellerkachel. Gedrehter Teller und eingedrehter 
Ziernoppe. Ware: oka 2. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 42827 / 
94. MlZ 1. - Datierung: 14./15. Jahrhundert. 

85 Fragment einer Tellerkachel. Gedrehter Teller und eingedrehten 
Kreisen. Ware: oka 2. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 42843/51. 
MlZ 2. - Datierung: 14./15. Jahrhundert. 

86 Fragmente e iner Tellerkachel. Gedrehter Teller und eingedrehten 
Kreisen. Ware: oka 2. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 42833/55-
61. MIZ 6. - Datierung: 14./15. Jahrhundert. 

87 Fragmente einer Tellerkachel. Gedrehter Teller und eingeritzten 
Kreisen. Ware: oka 2. Ohne Engobe grün oder braun glasiert.-Fnr. 
42833/64, 65, 42843/52, 53, 42846/2. MIZ 5. - Datierung: 
14. Jahrhundert. - Literatur: Oft.ringen, Alt-Wartburg (Tauber 
1980, 323.7). 

88 Fragmente einer Tellerkachel. ModelgepressterTeller mit mensch
lichem Gesicht und in der Form angedrehter Tubus. Ware: oka 2. 
Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 42828/168, 42829/13 1, 42844/ 
31, 42847/66, 45061/5. MIZ 3. - Datierung: 14./15. Jahrhundert. 

89 Steckpfropfen mit modelgepresstem Gesicht und handgefonntem 
Schaft. Stiftnegativ als Konstruktionshinweis an der Rückseite. 
Ware: oka 4. Ohne Engobe grün g lasiert. Glasur blasig. - Fnr. 
42820/1. MlZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

90 Steckpfropfen mit modelgepresstem Gesicht und handgeformtem 
Schaft. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 45061/1. 
MTZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

91 Steckpfropfen mit modelgepresstem Gesicht und gedrehtem 
Schaft. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. Glasur blasig. -
Fnr. 45056/2. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: 
Roth Kaufmann l 994, Kat. 15. 

92 Steckpfropfen mit modelgepresstem Gesicht und handgefonntem 
Schaft. Ware: oka 2. Ohne Engobe grün glas iert. Glasur blasig. -
Fnr. 4506 1/ 1. MIZ J. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

93 Steckpfropfen mit modelgepresstem Tiergesicht (Hund?) und 
handgeformtem Schaft. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. 
Glasur blasig. Das Stück steckt im orig inalen Ofenlehm und weist 
beidseitig schräg nach unten laufende, gerade Kachelabdrücke auf 
(Kranzkacheln). - Fnr. 42828/15, 84, 134, 142. MlZ 2. - Datie
rung: 14. Jahrhundert. 

94 Fragmente eines Ofenaufsatzes. Auf dem Rand stehender, gedreh
ter Topf mit eingewölbtem Boden, Daumendruckdekor Zierleisten 
und angarniertem Reliefmotiv. Motiv: modelgepresstes Tierge
sicht (Hund?), wie Kat. 91. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün 
glasiert. Glasur blasig. - Fnr. 42805n7, 428 13/22, 402, 378, 
42825/6, 36, 42826/39, 73, 78, 42828/26, 42829/27, 4281J7 /26, 41, 
71 . MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert-Li teratur: Ofenaufsätze: 
Thorberg (Baeriswyl 1997); Burg Wolhusen (Bi ll 1988); Tauber 
1980, Abb. 45.44. 

95 Fragmente einer dreieckigen Kranzkachel mit bekrönendem Ge
sicht. Im Model gepresstes Motiv mit drei Tierpaaren (Fabeln): 
Löwe, Elefant, Rabe, Fuchs, Taube, Sperber. Ware: oka 2. Ohne 
Engobe grün glasiert. Glasur blasig. - Fnr. 428 13/1-3, 9, JO, 13-
17, 25, 26, 28, 29, 60, 190, 199, 219, 42826/3, 6, 10, 11 , 42829/1, 
2, 42847/76, 137. MIZ 3. - Datierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: 
Wangen a. A., (Gutscher 1987, 64.); Solothurn-Aare, (lnv.-Nr. 115/ 
215/35; Schwab 1973, 137 Abb. 812). 

96 Fragment e iner dreieckigen Kranzkachel mit bekrönendem Ge
sicht. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. Glasur blasig. - Fnr. 
428 14/2. MIZ 1. - Dat ierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Var. 
Roth Kaufmann 1994, Kat. 12. 
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97 Fragment e iner dreieckigen Kranzkachel mit bekrönendem Ge
sicht. Ware: oka 3. Ohne Engobe grün glasiert. Glasur blasig. - Fnr. 
42820/2. MIZ 1 - Datierung: 14. Jahrhundert. 

98 Fragment einer dreieckigen Kranzkachel mit bekrönendem Ge
sicht. Frauenportrait mit Schapel. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün 
glasiert. - Fnr. 42843/20. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. -
Literatur: Var. Roth Kaufmann 1994, Kat. 9. 

99 Fragment einer dreieckigen Kranzkachel mit bekrönendem Ge
sicht. Kachelblau mit abstrahiertem Blattwerk. Ware: oka 3. Ohne 
Engobe grün glasiert. - Fnr. 42843/129. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. - Literatur: Var. Roth Kaufmann 1994, Kal. l 0, 380. 

100 Fragmente einer dreieckigen Kranzkachel. Motiv mi t Pferd und 
Reiter. Gehört evtl. zu Kat. 98. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün 
glasiert. Glasur blasig. - Fnr. 45055/14, 45056/58, 59. MIZ 1. -
Datierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Cressier NE (Glaenzer 
1999, Nr. 28). 

101 Fragmente einer dreieckigen Kranzkachel. Motiv: Liebespaar mit 
sitzendem Hund. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. Glasur 
blasig. - Fnr. 45056/2 1, 36, 52. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhun
dert. - Literatur: Yar. Roth Kaufmann 1994, Kat. 52, 58, 59. 

102 Fragment einer dreieckigen Kranzkachel. Kachelblatt mi t abstra
hiertem Blattwerk. Ware: oka 3. Ohne Engobe grün glasiert. -
Fnr. 45846/6 . MIZ 1. - Datierung: 1-4. Jahrhu ndert. 

103 Fragmente einer dreieckigen Kranzkachel. Motiv: Zwei Tauben 
und Liebespaar. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. Glasur 
blasig. - Fnr. 42843/12, 15. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 
- Literatur: Yar. aus Solothurn-Aare (unpubliziert). 

104 Fragment einer dreieckigen Kranzkachel. Motiv: Liebespaar. 
Ware: oka 2. Ohne Engobe grün glasiert. Glasur blasig. - Fnr. 
42827/25. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

105 Fragmente einerdreiecki.gen Kranzkachel. Motiv: Drei Damen mit 
Bändern. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. Glasur blasig. 
- Fnr. 42826/9, 42828/5- 11, 42833/5,41,43, 42843/19, 42844/10, 
42846/4. MIZ 3. - Datierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Solo
thurn-Aare, unpubliziert (Inv.-Nr. 115/215/62). 

106 Fragmente einer dreieckigen Kranzkachel. Motiv: Zwei Vögel 
unter Maske. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 
42844/1, 2, 81, 42846n, 19, 45056/22. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

107 Fragment einer dreieckigen Kranzkachel. Kachelblau mit 
Schwanzquaste oder Kralle. Ware: oka 3. Ohne Engobe grün 
glasiert. - Fn r. 42826/45. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

108 Fragment einer dreieckigen Kranzkachel. Kachelblatt mit Mass
werk. Ware: oka 3. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 428 14/ 1. 
MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

J 09 Fragment einer fünfeckigen Nischenkranzkachel. Kachelblatt mit 
durchbrochenem Masswerk. Ware: oka 3. Ohne Engobe grün 
glasiert. - Fnr. 42833/1. MlZ 1. - Datierung: 14./15. Jahrhundert. 

110 Gebogene Blattkachel mit vier Figuren (zwei Paare) unter Mass
werkbögen. Glatter Rand. Ware: oka 2 und oka 4. Ohne Engobe 
grün g lasiert. Stark verbrannt. Glasur blasig und braun bis rot 
verfärbt. - Fnr. 42805/6, 63, 42828/1, 2, 42829/10, 42847/6. 
MIZ 4. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

111 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Liebespaar und Zirkelsch]ag
rosette. Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. 
- Fnr. 42809/23, 24. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

112 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Pferd und Reiter gegen rechts. 
Ware: oka 4. Ohne Engobe gelbgrün glasiert. Stark verbrannt. -
Fnr. 45056/20. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

11 3 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Liebespaar. Er greift ihr ins 
Haar. Ware: oka 5. Urspriinglich ohne Engobe grün glasiert. Stark 
verbrannt. - Fnr. 42843/8-LO. MIZ 1.-Datierung: 14. Jahrhundert. 

114 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Zwei Frauengesichter mit 
Krüseler. Fein gemusterter Stabrahmen. Ware: oka 2. Ursprünglich 
ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42826/87, 
42846/12. MlZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

115 Fragment einer Blattkachel. Kleine Figur vor erhöhtem Hinter
grund. Ware: oka 4. Ohne Engobe gelb glasiert. Helle Tonschicht 
als Reliefformung sichtbar. - Fnr. 42847 /3 1. MIZ 2. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

11 6 Fragment einer Blatt- oder Kranzkachel. Motiv: Figur mit ange
winkelten Armen. Ware: oka 5. Ursprünglich ohne Engobe grün 
glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 45061/7. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

117 Fragment einer Blatt- oder Kranzkachel. Motiv: Figur mit ange
winkelten Armen und Blattwerk. Ware: oka 5. Ursprünglich ohne 



Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42844/13. MIZ 1. -
Datierung: 14. Jahrhundert. 

118 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Frauenfigur mit Gürtel. Ware: 
oka 4. Ohne Engobe gelbgrün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 
45061/19. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

119 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Figur mit angewinkelten Ar
men. Ware: oka 5. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark 
verbrannt. - Fnr.42816/11 . MIZ l. - Datierung : 14. Jahrhundert. 

120 Fragment einer Blattkachel floralem Motiv und vier Gesichtern im 
Zentrum. Ware: oka 2. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. 
Stark verbrannt. - Fnr. 42809/18, 42843/13. MIZ l. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

l 21 Fragment e iner Blattkachel. Motiv: Stark reliefiertes Gesicht mit 
fleischiger Blattranke. Ware: oka 4. Ursprünglich ohne Engobe 
grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 45056/39. MTZ 1. - Datie
rung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Thorberg (Baeriswyl 1997); Var. 
Cressier NE (Glaenzer 1999, Nr. 24). 

122 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Figur mit Federkleid (Vogel
sirene). Ware: oka 2. Ohne Engobe gelb glasiert. - Fnr. 42843/32. 
MIZ l. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

123 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Unterer Teil eines kämpfen
den Kentauren mit Pfeil und Bogen. Ware: oka 5. Ursprünglich 
ohne Engobe braun glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 45056/15, 
45061/24, 25. MIZ l. - Datierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: 
Basel-Fischmarkt und Auswil-Rohrberg (Tauber 1980, Abb. 
107.7/123.18); Cressier NE (Glaenzer 1999, Nr. 7). 

124 Fragmente e iner Blattkachel mit Gesims. Motiv: Hirschjagd flan
kiert von Bäumen. Ware: oka 2. Ursprünglich ohne Engobe grün 
glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42813/92; 93; 42828/17, 18. 
MIZ 4 . - Datierung: 14. Jahrhundert. 

125 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Hintertei l eines Tieres 
(Löwe?). Ware: oka 5. Ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. 
- Fnr. 45056/53. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

126 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Hirsch in Medaillon . Ware: 
oka 5. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. -
Fnr. 42833/22, 23, 31, 34, 39, 42843/24-28, 42844/22. MIZ 3. -
Datierung: 14. Jahrhundert. 

127 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Zwei Tauben im Baum. Ware: 
oka 3. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 42843/17, 18, 61, 42844/ 
II, 16, 17. MlZ 4. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

128 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Der Pelikan reisst sich die 
Brust auf. Ware: oka 5. Ursprünglich ohne Engobe grün g lasiert. 
Stark verbrannt. - Fnr. 42809/3-5. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahr
hundert. 

129 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Rest eines Federkleides (vgl. 
Pelikan, Kat. 126). Ware: oka 5. Ursprünglich ohne Engobe grün 
glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42843/14. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

130 Fragmente einer Blattkachel mit gepunktetem Rahmen. Ware: oka 
2 . Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 
42833/25, 26. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

131 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Vogel. Ware: oka 2 . Ursprüng
lich ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42843/29. 
MlZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

132 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Greif? Ware: oka 3. Ohne 
Engobe gelb glas iert. - Fnr. 42827/3. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

133 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Löwe. Ware: oka 3 . Ohne 
Engobe gelbgrün glasiert. - Fnr. 45056/5 . MTZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

134 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Löwe (?). Ware: oka 5. Ur 
sprünglich ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 42843/5 , 6, 65. 
MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

135 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Löwe. Ware: oka 3 . Ohne 
Engobe grün glasiert. - Fnr. 42833/4, 8, 27. MIZ l. - Datierung: 
14. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kaufmann l 994, Kat. 131. 

136 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Gepanzerter Drachen
schwanz. Ware: oka 3. Ursprünglich ohne Engobe gelb glasiert. -
Fnr. 42843/48, 64, 42844/37, 45056/45. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

137 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Vogel (?). Ware: oka 5. Ur
sprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 
42844/8. MIZ l. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

138 Fragment e iner Blattkachel. Motiv: Greif(?). Ware: oka 5. Ohne 
Engobe grün glasiert. - Fnr. 42827 /8. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

139 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Hinterteil eines Tieres. Ware: 
oka 3. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 45057/50. MlZ !. -
Datierung: 14. Jahrhundert. 

140 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Hinterläufe von Tieren (Jagd). 
Ware: oka 2. Ohne Engobe braun glasiert. - Fnr. 42826/58, 45056/ 
7. MIZ l. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

141 Blattkachel mit stark vertiefter Rose tte . Ware: oka 2. Ursprünglich 
ohne Engobe griin glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 45056/12, 32. 
MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kaufmann 
1994, Kat. 212. 

142 Blattkachel mit Rosette innerhalb konzentrischer Kreise. Ware: 
oka 2 . Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. -
Fnr. 42833/28, 49, 51, 42844/19-2 1. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

143 Fragment einer Blattkachel. Motiv: Zirkelschlagrosette. Ware: oka 
5. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 
42846/5 . MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

144 Fragmente einer Blattkachel mit Blume in der Ecke. Ware: oka 2 . 
Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 
42833/3, 9, 27. MIZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

145 Fragment einer Blattkache l. Motiv: konzentrische Kreise. Ware: 
oka 5. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. -
Fnr. 42843/33. MTZ 1. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

146 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Punktreihe in konzentrischen 
Kreisen. Ware: oka 2. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. 
Stark verbrannt. - Fnr. 42833/16, 17. MIZ 1. - Datierung: 
14. Jahrhundert. 

147 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Versetzt angeordnete, feine 
Kreuze. Ware: oka 2. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. 
Stark verbrannt. - Fnr. 42843/11, 42846/9. MIZ 1. - Datie rung: 
14. Jahrhundert. - Literatur: Cressier NE (Glaenzer 1999, Nr. 19). 

148 Fragmente einer Blattkachel. Zentralsymmetrisches Blumen
motiv. Ware: oka 5. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark 
verbrannt. - Fnr. 42809/ 19, 42843/25, 42846/37 . MIZ l. - Datie
rung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Tauber 1980, 148. 

149 Fragment e iner Blattkachel mit Eichenblatt in der Ecke. Ware: oka 
3. Ohne Engobe gelb glasiert. - Fnr. 42843/23. MlZ 2. - Datierung: 
14. Jahrhundert. - Literatur: Valangin (Heiligmann 1983, PI. 39); 
Variante von Cressier NE (Glaenzer 1999, Nr. 20). 

150 Fragmente einer Blattkachel. Als Motiv ist nur ein Kreis sichtbar. 
Ware: oka 3. Ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 42843/30, 31 , 
42844/95, 45056/24. MIZ !. - Datierung: 14. Jahrhundert. 

151 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Gitter aus gemusterten Bän
dern. Ware: oka 2. Ursprünglich ohne Engobe grün glasiert. Stark 
verbrannt. - Fnr. 42833/30, 47. MTZ 1. - Datierung: 14. Jahrhun
dert. 

152 Fragment einer Blattkachel. Zentral symmetrisches Motiv mit 
Rosette und Masswerk. Ware: oka 5. Ursprünglich oluie Engobe 
gelbgrün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42827/5. MIZ 1. -
Datierung: 14. Jahrhundert. - Li teratur: Draeyer/Jolidon 1986, 
157. 

153 Fragmente e iner Blattkachel. Motiv : Vertiefte Diamantbosse. 
Ware : oka 4. Über Engobe satttgrün glasiert. Stark verbrannt. -Fnr. 
42805/43, 49, 42813/19 - 21, 94, 95, 179, 42828/12. MTZ 3. -
Datierung: 15. Jahrhundert. - Literatur: Variante von Roth Kauf-
mann 1994, Kat. 292. · 

154 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Vertiefte Diamantbosse. 
Ware: oka 2. Über Engobe satttgrün glasiert. Stark verbrannt. - F nr. 
42805/17, 18, 26, 42813. MTZ 4. - Datierung: 15 . Jahrhundert. -
L iteratur: Variante von Roth Kaufmann l 994, Kat. 290. 

J 55 Fragmente einer Blattkachel. Motiv: Vertiefte Diamantbosse. 
Ware: oka 5. Über Engobe satttgrün glasiert. Stark verbrannt. -Fnr. 
42804/1, 42813/98. MIZ 1. - Datierung: 15. Jahrhundert. - Litera
tur: Variante von Roth Kaufmann 1994, Kat. 290. 

156 Fragment einer Blattkachel mit Masswerkmotiv und gekehltem 
Rand. Ware: oka 4. Über Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 45056/17. 
MIZ 1. - Datierung: 15 . Jahrhundert. 

157 Fragment einer Blattkachel mit Gesims, Masswerkmotiv und ge
kehltem Rand. Ware : oka 2. Ursprünglich über Engobe sattgrün 
glasiert.. Stark verbrannt. - Fnr. 42826/4. MlZ 1. - Datierung: 
15. Jahrhundert. 

158 Fragment einer Blattkachel mit Gesims und gekehltem Rand. 
Motiv: Pflanzenranke. Ware: oka 2. Ursprünglich über Engobe 
sattgrün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42828/6, 7. MIZ 1. -
Datierung: 15. Jahrhundert. - Literatur : Variante von Roth Kauf
mann 1994, Kat. 228. 
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159 Fragment einer Blattkachel mit gekehltem Rand. Motiv: Gepan
zerter Drache. Ware: oka 2. Ursprünglich über Engobe sattgrün 
glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42827/1, 2, 34, 69. MIZ l. -
Datierung: 15. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kaufmann 1994, 
Kat. 180. 

160 Fragment einer Blattkachel mit gekehltem Rand. Motiv: Zwei 
Reiter im Turnier. Ware: oka 2. Ursprünglich über Engobe sattgrün 
glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 42807/2. MIZ 2. - Datierung: 
15. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kaufmann 1994, Kat. 112/113. 

161 Ofenlehm: Kachelinneres mit Abdruck einer Tellerkachel. Dreh
rillenspuren an der Seite, Abdruck einer Tellerkachel vorne 
und Eindrückspuren hinten. Grob durchmischter Lehm mit feiner 
Kieselmagerung, in Sekundärbrand orangerot bis rotbraun ge
brannt. - Fnr. 42814. 

162 Ofenlehm: Kachelinneres mit Abdruck einer Blattkachel. Drehril
lenspuren an der Seite, Abdruck einer quadratischen Blattkachel 
vorne. Hinten abgebrochen. Grob durchmischter Lehm mit feiner 
Kieselmagerung, in Sekundärbrand gelborange bis beige gebrannt. 
- Fnr. 42832. 

163 Tubusabdruck mit Drehrillenspuren und Teil der Ofeninnenwand 
mit grob verstrichener Oberfläche. Grob durchmischter Lehm mit 
feiner Kieselmagerung, in Sekundärbrand orangerot gebrannt. -
Fnr. 42832. 

164 Ofenlehm: Flache Ofenaussenseite mit Abdrücken zweier Teller
(oder Napf)kacheln. Horizontal liegende Kieselsteine zwischen 
den Kacheln. Grob durchmischter Lehm mit feiner Kieselmage
rung, in Sekundärbrand gelbbeige gebrannt. - Fnr. 45058. 

165 Ofenlehm: Polygonale Ofenaussenseite (ca. 135°) mit Abdrücken 
zweier Tellerkacheln (Kat. 82). Mehrmals verstrichene Oberflä
che. Horizontal liegende Kieselsteine zwischen den Kacheln. Grob 
durchmischter Lehm mit feiner Kieselmagerung, in Sekundär
brand orangerot gebrannt. - Fm. 42841. 

166 Ofenlehm: Flache Ofenaussenseite mit Abdrücken dreier Blatt
kacheln: Zwei liegen nebeneinander und eine leicht versetzt darü
ber. Horizontal und vertikal liegende Kieselsteine zwischen den 
Kacheln Grob durchmischter Lehm mit feiner Kieselmagerung, 
in Sekundärbrand rotbraun gebrannt. Verbackene Glasurreste 
zwischen den Kachelrändern. - Fnr. 42813. 

167 Ofenlehm: Polygonale Ofenaussenseite (ca. 135°) mit Abdrücken 
zweier Blattkacheln. Mehrmals verstrichene Oberfläche. Horizon
tal liegende Kieselsteine zwischen den Kache ln. Grob durchmisch
ter Lehm mit feiner Kieselmagerung, in Sekundärbrand rotbraun 
gebrannt. - Fnr. 42841. 

168 Ofenlehm: Flache Ofenaussenseite mit Abdrücken zweier neben
einander liegender Teller(oder Napf)kacheln sowie einer darüber 
liegenden Blatt (oder Kranz)kachel. Mehrmals verstrichene Ober
fläche. Horizontal und vertikal liegende Kieselsteine zwischen den 
Kacheln. Grob durchmischter Lehm mit feiner Kieselmagerung, in 
Sekundärbrand rotbraun gebrannt. - Fnr. 42827. 

169 Ofenlehm: Polygonale Ofenaussenseite mit Abdruck einer Blatt
(oder Kranz)kachel und Auflagespuren. Mehrmals verstrichene 
Oberfläche. Horizontal liegende Kieselsteine zwischen den Ka
cheln. Grob durchmischter Lehm mit feiner Kieselmagerung, in 
Sekundärbrand rotbraun bis dunkelgrau gebrannt. - Fnr. 45058. 

170 Ofenlehm: Wand- oder Bodenabschluss mit Abdruck einer Teller
(oder Napf)kachel. Grob durchmischter Lehm mit feiner Kiesel
magerung, in Sekundärbrand gelbbraun gebrannt. - Fnr. 42828. 

171 Ofenlehm: Wand- oder Bodenabschluss mit Abdruck einer Blatt
kachel. Grob durchmischter Lehm mit feiner Kieselmagerung, in 
Sekundärbrand gelbbraun gebrannt. - Fnr. 42841. 

172 Ofenlehm: Ofenaussenseite ohne Kachelabdruck (Winkel ca. 
105°). Mehrmals verstrichene Oberfläche. Horizontal liegende 
Kieselsteine. Grob durchmischter Lehm mit feiner Kieselmage
rung, in Sekundärbrand gelbbraun gebrannt. - Fnr. 45058. 

173 Ofenlehm: Gerundetes Ofengesims (D ca. 35 cm) mit horizontal 
auskragendem Wulst und Auflagespuren. Mehrmals verstrichene 
Oberfläche. Grob durchmischter Lehm mit fe iner Kieselmage
rung, in Sekundärbrand gelbbraun bis dunkelgrau gebrannt. - Fnr. 
42825. 

174 Randfragment eines Bronzeblechs mit getriebenen Rillen. - Fnr. 
45060/81. 

J 75 Fuss eines Bronzegrapens. Leicht ausgezogene Standfläche. An 
der Vorderseite schräg laufende Zierkerben. Massiver Bronzeguss. 
- Fnr. 42842. - Datierung: 13.- 15. Jahrhundert. - Literatur: 
Guyan/Schnyder 1976, Abb. 12, 13; Bader 1998, Kat. 508; Dre
scher 1982, Abb. 3. 

226 

176 Fragment eines Kerzenleuchters aus Bronze. - Fnr. 42830/33, 34. 
177 Bronzeblech (Schelle?) . - Fnr. 42830/32. 
178 Stecknadel mit gewickeltem, rundem Kopf aus Bronze. - Fnr. 

42819/2. - Datierung: Spätmittelallterlich. - Literatur: Egan/Prit
chard 1997, 297ff. 

179 Messerscheidenbeschlag? F. eines Bronzeblechs, Reste von Ver
goldung sichtbar. - Fnr. 45060/46. 

180 Schuhschnalle aus Eisen. Geschwungene Doppelschnalle mit ab
gebrochenem Dorn, Lederrest. - Fnr. 42813/473. - Datierung: 
Ende 17./Anfang 18. Jahrhundert. - Literatur: Thiel 1960, 252, 
Abb. 262, 281, 304, 317. 

18 J Riemenzungen-Lasche. Eiserner Gürtelbestandtei l. - Fnr. 42847 / 
148. - Datierung: 13.-15. Jahrhundert. - Literatur: Egan/Pritchard 
1997, 229ff. 

182 Ovale Eisenschnalle. - Fnr. 42847 / 150. - Datierung: Spätmittel
alterlich. 

183 Winkelbeschlag mit achtblättrigen Rosetten aus Eisen. Gehörte 
vermutlich zu hölzernem oder beinernem Kästchen. - Fnr. 4506 1/ 
38. - Datierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Edele frouwen 1991, 
Kat. 145, 148 und 157. 

184 Eisenbeschlag mit Nagel - Fnr. 4281 3/492. 
185 Eisenbeschlag mit lanzettförmigem Ende - Fnr. 42813/479. 
186 Fragment eines Mondsichel-Hufeisens mit rechteckigem Loch in 

Falz und umgeschlagenem Sto llen. - Fnr. 42847 /149. - Datierung: 
Spätmittelalterlich. - Literatur: Drack 1990,Abb. 9.5; Clark 1995, 

. 75 . 
187 Eisenteil mit Öse und Ring, vermutlich Pferdetrense oder anderer 

Teil eines Zaumzeugs. - Fnr. 42813/483. - Datierung: Ende 14./ 
Anfang 15. Jahrhundert. - Literatur: Clark 1995, 46ff; Edele 
frowen 1991, 224, Kat. 66. 

188 Fragment eines Eisenschlosses? - Fnr. 42813/485. 
189 Lanzettförmiger E isenbeschlag mi t Schlitz - Fnr. 428 13/476. 
190 Eisennagel - Fnr. 45061/39. 
191 Eisennagel - Fnr. 45060/50. 
192 Rosenkranzperle aus Knochen -Fnr. 42813/51 1. 
193 Knochenring - Fnr. 428 J 9/1. 
194 Wetzstein - Fnr. 42843/126. 
195 Randfragment eines Mörsers. Gelbbrauner Sandstein. Fnr. 

45059/4. 
196 Randfragment emes Mörsers. Gelbbrauner Sandstein. Fnr. 

45059/3. 
197 Fragment eines Mörsers . Gelbbrauner Sandstein. - Fnr. 45059/1. 
198 Randfragment eines Mörsers. Gelbbrauner Sandstein. - Fnr. 

45059/5. 
199 Bodenfragment eines Mörsers. Gelbbrauner Sandstein. - Fnr. 

45061/49. 
200 Bodenfragment eines Mörsers. Gelbbrauner Sandstein. - Fnr. 

42825/86. 
201 Fragmente einer Bodenplatte mit zwei gestempel ten Reliefmoti

ven: Vierpass mit Lil ien sowie Lilien in Taustabmedaillon. Glatte 
Oberfläche, gesandete Unterseite. Ware: bak 5. - Fnr. 45056/110, 
45058/1, 45060/2. MlZ 2. - Datierung: 14./15. Jahrhundert? -
Literatur: Kdm IT, Abb. 129. 

202 Zwei Hohlziegel mit eingeschnürtem Ende. Glatte Oberfläche, 
gesandete Unterseite. Ware: bak 3. - Fnr. 42832/1, 42845/6. 

203 Hohlziegel mit kleiner Befestigungsnase. Glatte Oberfläche, ge
sandete Unterseite. Ware: bak 4. - Fnr. 42845/5 . 

204 Flachziegel mit quadratischer Nase. Beidseitig glattgestrichen. 
Ware: bak 6. - Fnr. 42830/55. 

205 Fragment eines Flachziegels mit gerundeter Spitze. Glatte Ober
füiche, gesandete Unterseite. Ware: bak 4. - Fnr. 42826/91, 95. 

206 Fragment eines Hohlziegels . Glatte Oberfläche, gesandete Unter
seite. Ware: bak 5. - Fnr. 42845/17, l 8. 

6.2.5 Oberflächenfunde der Fläche A 

Unter den Fundnummern 42804, 42805, 42808 und 42849 wurden 
Funde geborgen, die nach dem Abtragen des modernen Platzbelages, 
also beim Putzen des ersten Planums, zum Vorschein kamen. Es sind 
insgesamt 440 Funde, 12,520 kg . Davon Keramik (13 F., 154 g), 
Ofenkeramik (333 F., 8,852 kg), Backsteine (2 F. , 888 g), Ziegel (3 F. , 
660 g), Bronze ( J 2 F., 274 g), Eisen (20 F., 184 g), übriges Metall (5 F. , 
102 g), Stein (1 F. , 8 g) und Lehm (51 F., 1,398 kg). 



Die 13 Keramikfragmente konnten folgenden Warenarten zugeordnet 
werden: 
- ox Jb (1 SF) 
- ox JJb (I BS) 
- ox 4c (1 BS) 
- oxgb (1 WS) 
- red/ (5 WS) 
- red 2 (2 RS , 1 WS) 
- un a (1 BS) 

Die gezeichneten Stücke gehören zu den Gefässformen Topf (TB3), 
Napf und Talglicht (TL3) . Zudem gibt es die Sonderform eines Kera
mikknopfes. 

Von den 333 Ofenkeramikfragmenten wurden 65 F. formal und ikono
grafisch bestimmt. Sie gehören zu den Warenarten oka 2a (2 F.), oka 4c 
(] F.), oka Sb (30 F.), oka Sc (2 F. ), oka 2b (26 F.) und oka 2c (4 F.). 

Die meisten Stücke ko1mten mit stratifizierten Funden dieser Fläche 
geklebt werden und sind daher in den Zeichnungen dieser Funde 
integrie rt: Kat. 82 (8 F.), 94 ( 21 F.), 110 (26 F.) , 119 (1 F.), 154 (4 F.), 
155 (2 F.).Ausnahmenbilden die drei gezeichneten Funde Kat. 210, 211 
und 21 2. 

207 Talglicht mit spitz ausgezogenem Rand und glatt gestrichenem 
Boden (TL3). Ware: red 2 (Leitfossil). - Fnr. 42805/ 107, 108. -
Datie rung: !. Hälfte 14. Jahrhundert. - Lite ratur: Marti/Windler 
1988, Nr. 79. 

208 BS eines Topfes mit glatt. gestrichenem Boden (TB3). Ware: un. -
Fnr. 42804/24. 

209 BS eines Napfes mit glatt gestrichenem Boden (N). Ware: ox 11. 
Innenseite ohne Engobe grün glasiert. Stark verbrannt. - Fnr. 
42804/ 104 . 

210 RS einer Becherkachel mit le icht ausgezogenem Rand. Ware: oka 
2 (Leitfoss il ). - Fnr. 42804/3 l. 

211 RS einer Napfkachel (?) mit stark ausgezogenem Rand. Ware: oka 
2. - Fnr. 42804/25. 

21 2 Fragment einer Blattkachel mit Leistenrand. Motiv: Adler mit 
ausgebreiteten Schwingen. Ware: oka 4. Über Engobe sattgrün 
glasiert. Verbrannt. - Fnr. 42810/1. - Datie rung: 15. Jahrhundert. 

2 13 Keramikknopf mit vier Löchern und Zie rrillen. Ware: ox 1. Ohne 
Engobe Deckend dunkelbraun glasiert. - Fnr. 42808/38. - Datie
rung: Neuzeitlich. 

214 Dreiseitig bearbeiteter Flint. - Fnr. 42808/39. - Datierung: Neu
zeitlich. 

6.3 Fläche B 

Vor Haus 52 
Die in dieser Fläche geborgenen Funde gehören zu zwei Komplexen, 
von denen nur der eine als Geschlossenheit betrachtet werden kann: Es 
handelt sich um die Auffüllung (804) des Kellers (BOI) von Haus 8 
mit den Fundnummern 42821, 42822 und 42823. Diese Auffüllung 
wurde als e inheitlich beobachtet und weist zwischen dem 17. und 
dem 19. Jahrhundert zu datierende Funde auf (Kat. 215-221 ). 

folgende Funde wurden aus dieser Schicht geborgen: Insgesamt 32 
Funde, 8,117 kg. Davon Keramik (12 F., 114 g), Ofenkeramik (6 F. , 
1,097 kg), Backsteine (7 F. , 6,646 kg), Eisen (5 F., 106 g), übriges Metall 
(1 F., 38 g) und Lehm (1 F. , 58 g). Die 12 Keramikfragmente konnten 
folgenden Warenarten zugeordnet werden: 
- ox 3b (2 WS) 
- ox 4b (1 RS) 
- ox 4c (1 RS, 3 BS, 3 WS) 
- ox4b (1 WS ) 
- sg (] WS) 

Die gezeichneten Stücke gehören zu den Gefässformen Schüssel (RS 
Einzelform und unbestimmbar), Henkeltopf (WS), Teller (Tellerboden 
mit Standr ing). 

Von den 6 Ofenkeramikfragmenten wurden 3 F. formal und ikonogra
fisch bestimmt. Sie gehören den Warenarten oka Je ( 1 F.) und oka 4a 
(2 F.) an. 

Der zweite Komplex (8 05) wurde vor dem Keller in einer nicht näher 
zu interpretierenden Feuergrube (803) gefunden. Es sind 7 Funde 
(358 g) der Mate ria lien Eisen (2 F. , 168 g), Ziegel (4 F. , 182 g) und Ste in 
(1 F. , 8 g), die aufgrund ihrer unspezifischen Fonn und der unzureichen
den stratigrafischen Einbindung nicht gezeichnet wurden. 

215 Fragment eines Vorratstopfes mit angarn iertem Bandhenkel (HT) . 
Ware: ox 4. Innenseite weiss engobiert. Keine Glasur erkennbar. -
Fnr. 42821 /4. - Datierung: Neuzeitlich. 

216 RS einer Schüssel mit verstä rktem Keulenrand. Ware: ox 4. Innen
seite ohne Engobe rotbraun glasiert und mit wei sser Malhornlinie 
versehen. - Fnr. 42823/2. - Datierung: Ende 18. Jahrhundert? -
Lite ratur: Matteotti 1994, Nr. 89. 

217 BS e ines Tellers mit flacher Mulde und eingedrehtem Standring. 
Ware: ox 4. Beidseitig über weisser Engobe mit weisser Fayence
glasur versehen . - Fnr. 42821/1 , 2. - Datierung: J 8./19. Jahrhun
dert. 

218 Fragment e iner Kranzkachel mit Ansatz zu durchbrochenem Blatt. 
Rückseitig unregelmässig geformte Befestigungsleiste. Ware: oka 
3. Vorne über gelber Engobe weisse Fayenceglasur mit blauer 
Malere i. - Fnr. 42821/7. - Datierung: 2. Hälfte 17. Jahrhundert. 

219 Eisenobjekt, Fragment eines Spachtels mit verlorenem Holzgriff. 
- Fnr. 42821 /8. - Datie rung: Frühneuzeitlich. - Literatur: Marge
son 1993, Nr. 141 3. 

220 Fragment eines Backsteins mit sorgfältigem Randstrich. Ware: bak 
4, jedoch mit grober Schamotte gemagert. Mörtelreste. - Fnr. 
42822/3. 

221 Fragment einer Bodenplatte mit sorgfältigem Randstrich . Ware: 
bak 4, jedoch mit grober Schamotte gemagert. Mörtelreste. - Fnr. 
42822/ 1. 

6.4 Fläche C 

Grube 
Aus dem Bereich der Grube (C03) gibt es zwei Fundschichten, nämlich 
die Grubenfüllung (C04) (Fnr. 46874 , Kat. 222- 227) und die darüber
liegende Platzplanie (C06) (Kat. 228). Unter den insgesamt 127 Funden 
(14, 796 kg) gibt es alle rdings eine wichtige Passscherbe (Kat. 224 ), 
die keine klare Trennung der Schichten erlaubt. Daher werden diese 
Funde zusammen vorgelegt (Kat. 222- 228). Es sind Keramikfunde 
(7 F., 105 g), Ofenkeramik (40 F., 1,884 kg), Backsteine (71 F. , 7,91 kg), 
Eisen (5 F. , 58 g) und Glas (4 F. , 29 g). Zudem wurde aus diesen 
Schichten 4,81 kg Schlacke geborgen. 

Die Keramikfragmente gehören den Waren ox Ja (1 BS) und ox 4c 
( 1 RS, 5 WS) an. Die Stücke gehören zu den Gefässformen: Henkeltopf 
(HT) und Sonderform (Schröpfkopf) . 

Die 5 bestimmten Ofenkeramikstücke gehören zu den Warenarten oka 
3b ( l F.) , oka 4b (] F.) und oka 4c (3 F.). 

222 RS einer Schüssel mi t randständig an garniertem Bandhenkel (HT). 
Ware: ox 4. Innenseite über weisser Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 
46874/3. - Datierung: 15. Jahrhundert. - Literatur : Baeriswyl/ 
Junkes 1995, Nr. 205; Lehmann 1992, Nr. 116. 

223 BS eines Schröpfgefässes (SF). Ware: ox 1. Unglasiert. - Fnr. 
46874/ 1. - Datierung : 2. Hälfte 15. Jahrhundert. - Literatur: 
Pfrommer 1999, Taf. 19.6 - 13. 

224 Fragmente e iner Blattkachel mit vertieftem Diamantbossenmotiv. 
Warn: oka 4 . Blatt Ober wcisscr Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 
46873/11, 46874/1 3, 46875/5 . - Datierung: 15./16. Jahrhundert. -
Literatur: Variante von Roth Kaufmann 1994, Kat. 315. 

225 Randfragment e ines Kelchglases auf hochgestochenem Fuss. 
Weisse Fadenauflage. Hellgelbes Glas, irris iert. - Fnr. 46874/ 12. -
Datie rung: Frühes 16. Jahrhundert. - Literatur: Glatz, 1991, Kat. 
192. 

226 Fragmente von Kelchglasfüssen. Gelbgrünes Glas, irrisiert. - Fnr. 
46874/4, 5, 7. - Datierung: Frühes 16. Jahrhundert. 

227 Fragment eines Steckpfropfens oder einer Kranzkachel. Tm Rel ief 
sichtbar ist der obere Teil einer Haartracht (Schapel). Ware: oka 4. 
Ohne Engobe honiggelb glasiert. - Fnr. 46873/7. - Datierung: 
2. H. 14. Jahrhundert. - Lite ratur: Roth Kaufmann 1994, Kat. 9. 

228 Fragment e iner Tellerkachel ohne Reliefmotiv. Ware; oka 3. Ohne 
Engobe grün glasiert. - Fnr. 46873/1. - Datierung: 2 . Hälfte 
14 . Jahrhundert. 
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Ofenhaus 
Im Bereich des Ofenhauses (COJ ) g ibt es drei relevante Schichten: Die 
stratigrafisch älteste sog. «gelbe Schicht» (C05) (Fnr. 46869) enthält 12 
Funde (310 g), davon Keramik ( l RS., 8 g, ox lb), Ofenkeramik (3 F. , 
16 g, oka 4a), Backstein (3 F. , 164 g) und Eisen (5 F., 112 g). Davon 
wurde die RS eines Talglichts (Kat. 229) gezeichnet. 

Die darüberliegende Platzplanie (C09) (Fnr. 46868, Kat. 230) weist 11 
Funde (233 g), davon 4 Keramik (42 g, 1 RS ox 4a, J BS ox 4c, 2WS 
ox 4c), 4 Ofenkeramik (53 g, oka 4a) und 3 Eisen (138 g}, auf. 

Die nach Aufgabe des Backofens im Ofeninneren entstandene Schicht 
(CO! ) (Fnr. 46871 , Kat. 23 1- 239) hatte 60 Funde (10,998 kg}, davon 
Keramik (40 F., 440 g), Backste ine ( 11 F., 6,176 kg}, Eisen (8 F., 106 g) 
und Stein (1 F. , 4,276 kg). Die Keramikfragmente gehören zu den 
WarenartenoxJa(J WS),oxJb(IRS , 1 BS, 1 WS), oxJc (12 RS, I BS, 
l WS), sg (12 RS, JO WS). 

Zudem sind die Funde aus einer Störung bzw. Leitungsgraben (C07) 
(Fnr. 46870, Kat. 240-242) sowie die Streufunde (C) dieser Grabungs
tläche (Kat. 243- 245) zu nennen. Es sind 395 Funde (37 ,973 kg), davon 
Keramik (6 F. , 83 g}, Ofenkeramik (379 F., 37,642 kg), Bronze (1 F. , 
20 g), Metal.l (J F., JO g) und Glas (8 F. , 35 g). 

Die Keramikfragmente gehören zu den Warenarten ox Jb ( 1 BS}, ox Je 
(1 RS, 1 BS}, ox 4c (l WS) und sg (2 WS). Sie gehören zu den 
Gefässfonnen Schüssel (SB, RS Einzelform) und Teller (WS). 

Von der auffälligen Häufung an Ofenkeramikfragmenten wurden 126 
formal und ikonografisch bestimmt. Davon ist ein Fragment ohne 
Engobe glasiert und 125 über Engobe glasiert. Sie sind bis auf eine 
Ausnahme (Kat. 245) in identischer Form aus Bern bekannt: 
- BE325 (3 F. , 580 g, MIZ 1, oka 4c) 
- BE335 (94 F., 10,92 kg, MIZ 38, oka 4c) 
- BE339 (1 F., 78 g, MTZ l , oka 4c) 
- BE419(1 F., 180 g, MIZ l ,oka 4c) 
- BEAbb. 5.19 (24 F. , 3,904 kg, MIZ 6, oka 4c) 
Die nicht bestimmbaren 253 Stücke Ofenkeramik kann man in 121 
Kachelblattfragmente und 126 Tubusfragmente unterscheiden. 

229 RS eines Talglichts mit spitz ausgezogenem Rand (TL3). Ware: 
ox 1. Innenseite ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 46869/1. -
Datierung: 1. Hälfte 14. Jahrhundert. 

230 RS einer Schüssel mit randständig angamiertem Bandhenkel 
(SR3). Ware: ox 4. Innenseite ohne Engobe braun glasiert. - Fnr. 
46868/ 1. - Datierung: Frühes 15. Jahrhundert. - Literatur: Pfrom
mer 1999, Taf. 12.6; Lehmann 1992, Taf. 4- 8. 

23 1 Fragmente eines Tellers mit leicht verstärktem Kragenrand und 
glatt gestrichenem, abgesetztem Boden (Einzelform). Ware: ox 3. 
Beidseitig über weisser Engobe und Malhorndekor (manganvio
lett, kobaltblau und kupfergrün) transparent g lasiert. - Fnr. 4687 1 / 
1- 12. - Datierung: 18./19. Jahrhundert. 

232 RS einer Schüssel (Einzelform) Ware: ox 3. Aussenseite über 
Engobe gelb und dunkelbraun glasiert. - Fnr. 46871/17. - Datie
rung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

233 Fragmente eines k leinen Tellers mit einfachem Rand (Einzelform). 
Ware: ox 5 (Steingut). Ohne Engobe deckend weiss bis hellblau 
glasiert. - Fnr. 46871/18. - Datierung: 19. Jahrhundert. - Literatur: 
Matteotti 1994, Nr. 124. 

234 Fragmente eines Tellers mit gewelltem Rand (Einzelform). Ware: 
ox 5 (Steingut). Ohne Engobe deckend weiss bis hellblau glasiert. 
- Fnr. 46871/20, 29. - Datierung: 19. Jahrhundert. - Li teratur: 
Matteotti 1994, Nr. 11 8. 

235 BS einer steil wandigen Schüssel mit abgesetztem, glatt gestriche
nem Boden (Einzelform). Ware: ox 3. Beidseitig über Engobe 
weiss glasiert. - Fnr. 46871/13. - Datierung: 18./19. Jahrhundert. 

236 BS einer Schüssel mit glatt gestrichenem Boden (Einzelform). 
Ware: ox 3. Innenseite über weissem Malhomdekor honigbraun 
glasiert. - Fnr. 46871/15. - Datierung: 17./18. Jahrhundert. 

237 WS eines Kruges(?). Ware: ox 3. Innenseite über weisser Engobe 
hellgelb glasiert. Aussenseite über roter Engobe braun glasiert und 
mit weissem Malhorndekor versehen. - Fnr. 4687 1/ 16. - Datie
rung: 2. Hälfte 19. Jahrhundert. 

238 Zwei Fragmente eines Backsteins, der den Boden des Backofens 
bildete. Randlich abgestrichen. Ware: bak 4. - Fnr. 4687 1/4 1, 42. 
- Datierung: Neuzeitlich. 
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239 Fragment eines Sandsteinquaders mit feinen Behauspuren. Gelb
grliner Sandstein. - Fnr. 46871/5 1. - Datierung: Neuzeitlich. 

240 RS einer Schüssel mit leicht gekehltem Rand (Einzelform). Ware: 
ox 3. lnnenseite über weisser Engobe hellgelb glasiert.Aussenseite 
über roter Engobe braun glasiert . - Fnr. 46870/2. - Datierung: 
2. Hälfte 19. Jahrhundert . 

241 BS einer Schüssel mit abgesetztem, glatt gestrichenem Boden 
(Einzelform). Ware: ox 3. Innenseite über Engobe sattgrün, Aus
senseite orangebraun glasiert. - Fnr. 46870/ 1. - Datierung: 17./ 
18. Jahrhundert. 

242 Geschmiedeter Eisenring (Zaumzeug?) - Fnr. 46870/5. -Literatur: 
Clark 1995, 49. 

243 BS einer grossen Schüssel mit abgesetztem, glatt gestrichenem 
Boden (Einzelform). Ware: ox 3. Innenseite ohne Engobe orange
braun glasiert. - Fnr. 46875/ 1. - Datierung: 17./18. Jahrhundert. 

244 Fragment einer achteckigen Glasflasche mit eingestochenem Bo
den. Gelbgrünes Glas, stark korrodiert. - Fnr. 46875/9. - Datie
rung: 18. Jahrhundert. - Literatur: Glatz 1991 , Kat. 374. 

245 Fragmente einer Blattkachel mit fein reliefiertem Motiv: Knieende 
Maria vor Kreuzstockfenster (rechter Teil der Motivzeichnung 
wurde von identischem Kachelmotiv aus Bern übernommen). 
Ware: oka 4. Über Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 46866/1, 2. -
Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kaufmann 
1994, Kat. 11 6. 

6.5 Fläche D 

Sondierung 1 
Baubegleitend wurden in der Mitte des Stadtplatzes Sondierungen 
gemacht, deren Schichten te ilweise stratigrafisch eingeordnet werden 
können: So stammen die Funde der Sondierung I aus einer Planie (D) 
unter der neuzeitlichen Kieselpflästerung (DOS) darstellt (Kat. 246-
248). 

Es sind insgesamt 59 Funde (l ,795 kg). Davon Keramik (7 F., 95 g), 
Ofenkeramik (24 F. , 388 g, unglasiert), Ziegel (6 F. , 924 g), Eisen 
(21 F., 384 g) und Glas (l F., 4 g). 

Die Keramikfragmente gehören zu den Warenarten ox 4c (1 RS, 3 WS}, 
red 1 ( 1 WS) und red 2 (2 WS) und zu den Gefässformen Topf (WS) und 
Flasche (RS). 

246 Halsfragment einer Flasche mit seitlichem Bandhenkel. Ware: 
ox 4. Beidseitig weiss engobiert. Aussenseite sattgrün g lasiert. -
Fnr. 46499/1. - Datierung: 15. Jahrhundert? 

247 Fragment einer Tellerkachel ohne Reliefmotiv. Ware: oka 3. Ohne 
Engobe grün glasiert. - Fnr. 46499/2. - Datierung: 2. Hälfte 
14. Jahrhundert. 

248 Bronzegriff? Aussenseite sechseckig, Innenseite rund. Der Griff 
umschliesst einen Holzstab (vermutl. Eiche). - Fnr. 46499/40. 

6.6 Fläche E 

Funde aus der Schicht (E05) 
Der Graben (EO 1) hatte im untersten Bereich eine Ablagerung, die als 
offen stehendes Wasser interpretiert wurde. In dieser Schicht (E05) 
konnten organische Funde geborgen werden, wie sie bei uns in der 
Regel nicht erhalten sind. 

Folgende Funde wurden aus dieser Schicht geborgen: Insgesamt 83 
Funde (9,744 kg). Davon Keramik (30 F., 4 14 g),Ziegel (46 F., 2,86 kg), 
Lehm (7 F. , 380 g) und Schlacke (6,09 kg). Die 30 Keramikfragmente 
konnten folgenden Warenarten zugeordnet werden: 
- ox4b (1 WS) 
- oxgb (4 WS) 
- red I (4 RS, 3 BS, 16 WS) 
- red 11 (] WS) 
- una(I WS) 

Die gezeichneten Stücke (Kat. 252- 264) gehören zu den Gefässformen 
Topf (TR6, TB2, TB4) und Dreibeintopf. 

Übrige Funde: In dieser Schicht kamen auch zwei Holztellerfragmente, 
eine Holzschüssel, ein Doppelkamm sowie diverse Lederreste zum 
Vorschein . 



249 R S eines bauchigen Topfes mit gekehltem, unterschnittenem Leis
tenrand (TR6). Ware: red 1. - Fnr. 46486/127. - Datierung: vor 
1276. - Literatur: Kamber 1995, Nr. 18; Schneider/Gutscher 1982, 
Taf. 20.2. 

250 RS eines Topfes mit gekehltem, unterschnittenem Leistenrand 
(TR6). Ware: red l. - Fnr.46483/12, 13, 17. - Datierung: vor 1356. 
- Literatur: Marti/Windler 1988, Nr. 33. 

251 BS eines bauchigen Topfes mit geglättetem, leicht gewölbtem 
Standboden (TB4). Ware: red 1. - Fnr. 46486/114. - Datierung: 
13 . Jahrhundert. 

252 BS eines Topfes mit flachem, roh belassenem Standboden (TB2). 
Ware: red 1. - Fnr. 46486/117. - Datierung: 13 . Jahrhundert. 

253 WS und Dreieckshenkel eines Dreibeintopfes (D). Ware: un. -
Fnr. 46486/11 2. - Datierung: Rnde l3. Jahrhundert. 

254 Fuss e ines Dreibeintopfes mit kaum ausgezogener Standfläche 
(D). Ware: red !. 46872/22. - Datierung: Ende l 3. Jahrhundert. -
Literatur: AKBE 2, Abb. 117.10; Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. I 39. 

255 WS eines grossen Topfes mit Zierkerben am Schulterbereich. 
Ware: red 1. - Fnr. 46483/11. - Datierung: 13. Jahrhundert. 

256 Gedrechselte Holzschüssel mit profiliertem Rand und abgesetztem 
Boden. - Fnr. 46485/6. - Datierung: Spätes 13. Jahrhundert. -
Literatur: Müller 1996, Taf. 6.7. 

257 Randfragment einer gedrechselten Holzschale mit horizontaler 
Fahne. - Fnr. 46481. - Datierung: Spätes 13. Jahrhundert. -
Literatur: MülJer 1996, Taf. 7. 11 - 13 . 

258 Randfragment einer gedrechselten Holzschale mit horizontaler 
Fahne. - Fnr. 46485/4. - Datierung: Spätes 13. Jahrhundert. -
Literatur: Müller J 996, Taf. 7.11-13. 

259 Einfacher Doppelkamm mit fein bearbeiteter Oberfläche und 
leicht konkaven Enden. Buchsbaumholz. - Fnr. 46485/3. - Datie
rung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Egan/Pritchard 1997, 374, 
Nr. 1728. 

260 Holzschindel. - Fnr. 46485/5. 
261 Diverse Schuh- und Lederreste. - Fnr. 46485.- Datierung: Spätes 

12. oder 13. Jahrhundert. 
a.) In zwei Teilen gebrochenes Fragment eines Fersenfutters. Am 
unteren Rand sind noch Stichlöcher der Bestechnaht vorhanden. 
Mehrere angestochene Nahtlöcher weisen auf Reparaturen hin 
(Ziegenleder). 
b.) Fragment der Fütterung unter der Schuhöffnung eines Knöpf
schuhes mit einem noch vorhandenen Knopfloch (Ziegenleder). 
c.) Flüge l mit Schliessung bestehend aus einem Knopfloch und 
denNahtspuren der Verankerung eines Lederknopfes (Kalbsleder). 
d.) Oberlederfragment mit zwei Verschnürungslöchern und der 
Nahtspur einer Fütterung. 
e.) Fragment der Fersenpartie einer Sohle (Ziegenleder). 
f.) Besohlungsfragment mit angestochener Naht, dem so genann
ten Tunnelstich. 
g.) Fragment eines Schuhfutters, mögli.cherweise die seitliche 
Fütterung (Schweinsleder). 
h.) Oberlederfragment eines Schuhes mit dem Nahtbiid einer 
Bestechnaht am unteren Fragmentrand (Schweinsleder). 
i.) Verschnittenes Oberlederfragment eines Schuhes mit Spuren 
der Bestechnaht am unteren Fragmentrand und Verschnürungs
löchern. Derobere Fragmentrand ist verschnitten (Schweins leder). 
j .) Drei zusammenpassender Oberlederfragmente eines verschnit
tenen Schuhes. Die Teile sind stossend vernäht. Am untersten 
Fragmentrand erkennt man noch zwei Stichlöcher der Bestechnaht 
(Kalbsleder). 

Funde aus der Schicht (E06) und (E08) 
Über der Ablagerung in Graben (EO 1) befanden sich zwei Schichten 
unter der modernen Kieselpflästerung, die zumindest in dieser Fläche 
durch eine Passscherbe (Kat. 274) miteinander verbunden sind. 

fo lgende Funde wurden aus diesen Schichten geborgen: Insgesamt 308 
Funde (21,29 kg). Davon Keramik (38 F., 503 g), Ofenkeramik (24 F. , 
1728 g), Backstein ( l F. , 944 g), Ziegel (79 F., 11,438 kg), Eisen (17 F., 
280 g), Metall (4 F., 83 g), Glas (10 F., 32 g); Lehm (130 F., 6, 156 kg) 
und Schlacke (904 g). Die 38 Keramikfragmente konnten folgenden 
Warenarten zugeordnet werden: 
-oxlb(I WS 
- ox Jla ( 1 WS) 
- ox 3a (] BS) 
- ox 4b (6 RS) 

- ox 4c (15 WS) 
- oxgb (3 WS) 
- red 1 (2 RS, 5 WS) 
- red /Ja (J RS, 1 WS) 
- red 99 ( 1 WS) 
- un a (1 BS) 

Die gezeichneten Stücke (Kat. 265-280) gehören zu den Gefässformen: 
Topf (TR3, TR5, TR6, TB2), Schlissei (SR I, Einzelformen), Henkel
topf (HT) und Teller (TE). 

262 RS eines bauchigen Topfes mit unterschnittenem Leistenrand 
(TR5). Ware: red 1. - Fnr. 46487/104. - Datierung: 2. Hälfte 
13. Jahrhundert. - Literatur: Baeriswyl/Junkcs 1995, Nr. 166; 
Kamber 1995, Nr. 180. 

263 RS eines bauchigen Topfes mit gekehltem, unterschnittenem Leis
tenrand (TR6). Ware: red 1. - Fnr. 46487/105 . - Datierung: Ende 
13. Jahrhundert. - Literatur: Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 154. 

264 RS eines Topfes mit einfachem, aussen gekehltem Rand (TR3). 
Ware : red 11. - Fnr. 46487/106. - Datierung: vor 1276. - Literatur: 
Kamber 1995, Nr. 361. 

265 BS eines Topfes mit flachem, roh belassenem Standboden (TB2). 
Ware: ox 3 . - Fnr. 46482/27. - Datierung: 2 . Hälfte 13. Jahrhundert. 

266 WS eines Topfes mit feinen Zierrillen. Ware: oxgb. - Fnr. 46482/ 
25. - Datierung: 12./13. Jahrhundert. 

267 WS eines Henkeltopfes (HT) oder einer tiefen Schüssel mit angar
niertem Grifflappen. Ware: ox 1. Innenseite ohne Engobe grün 
glasiert. - Fnr. 46487/95. - Datierung: 15 . Jahrhundert. 

268 Fragmente eines grossen Tellers (TE) mit kurzer Fahne. Ware: ox 
4. Innenseite liber weissem Malhomdekor grün glasiert. - Fnr. 
46484/118, 119. - Datierung: 16. Jahrhundert. 

269 RS einer steilwandigen Schüssel. Ware: ox 4. Innenseite ohne 
Engobe grün glasiert. -Fnr. 46484/114. - Datierung: 15. Jahrhun
dert. - Literatur: Pfrommer 1999, Taf. 12.9. 

270 RS einer Henkeltopfes oder einer tiefen Schüssel (HT). Ware: ox 4 . 
Innenseite ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 46484/ 112. - Datie
rung: 15. Jahrhundert. - Literatur: Baeriswyl/Junkes 1995, 
Nr. 205; Lehmann 1992, Nr. 11 6. 

27 1 Randfragmente einer steilwandigen Schüssel (SR I). Ware: ox 4. 
Innenseite ohne Engobe grün glasiert. - Fnr. 46484 / 113, 46487/93. 
- Datierung: 15. Jahrhundert? 

272 Fragment einer Tellerkachel mit Reliefmotiv. Ware: oka 4. Ohne 
Engobe gelbgrlin glasiert. - Fnr. 46482/19, 20. - Datierung: 
2. Hälfte 14. Jahrhundert. 

273 Fussfragement eines Krautstrunkes oder Warzenbechers mit auf
gelegten Standfäden. Grünes Glas. - Fnr. 46484/128. - Datierung: 
Wohl 16. Jahrhundert. - Literatur: Glatz 1991, Kat. 1-4, 34- 36. 

274 Massive Kugel aus Blei. - Fnr. 46484/136. 
275 Eisennagel mit grossem Kopf. - Fnr. 46487/113. 
276 Eisennagel mit quadratischem Kopf. - Fnr. 46484/139. 
277 Messerklinge mit geradem Rücken und spitzem Griffdorn. Eisen 

mit Blumenmotiv als Schlagmarke. - Fnr. 46484/138. 

6.7 Fläche F 

Aus dieser Fläche sind nur wenige aussagekräftige Funde vorhanden. 
Diese stammen aus den Schichten (F09) (Kat. 281, 282) , (Fl2) 
(Kat. 283, 284, 285) und (Fl6) (Kat. 286, 287). Wie man den Zusam
mensetzungen der Schichten entnehmen kann, handelt es sich um 
umgelagertes Material, das für die Datierung der Befunde nicht auf
schlussreich ist. 

- (F02): lnsgesamt6 Funde (218 g). Davon Keramik (3 F., 20 g),Ziegel 
(1 F., 180 g) und Eisen (2 F., 18 g). Die Keramikfragmente gehören 
zu den Waren ox 4c (1 BS) und red 1 (2 WS). 

- (F08): Insgesamt 3 Funde (2 16 g). Davon Keramik (1 WS, 38 g, 
red}) und Lehm (2 F., 178 g) . 

- (F09): Insgesamt J 25 Funde (3,242 kg). Davon Keramik ( 1 RS , 4 g, 
ox 4a, TR2), Backstein (1 F. , 74 g), Glas (1 F., 10 g) und Lehn1 
(122 F., 3, 154 kg). 

- (F l 1): Insgesamt 7 Funde (310 g). Davon Keramik (5 F. , 30 g), 
Backstein (1 F., 224 g) und Lehm(] F., 56 g). Die Keramikfragmente 
gehören zu den Waren red 1 (4 WS) und sz (! WS). 

- (Fl2): Insgesamt 8 Funde (634 g). Davon Keramik (5 F., 58 g), 
Ofenkeramik (l F., 86 g), Backstein ( 1 F., 476 g) und Eisen (1 F., 
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14 g). Die Keramikfragmente gehören zu den Waren ox 11 b (1 RS), 
ox 4b (1 SF), ox 4c ( 2 WS) und oxgb (1 RS). Es handelt s ich um 
die Gefässformen Talglicht (TL2) und Schüssel (Einzelform) sowie 
um die Sonderform einer Brennhilfe. 

- (F16): Insgesamt 6 Funde (300 g). Davon Ofenkeramik (1 F., 16 g), 
Ziegel (3 F., 270 g) und Glas (2 F., 14 g). 

- Ein nicht gezeichneter Glasfund (4 g) stammt aus dem Leitungsgra
ben (F l3) und zudem sind als Streufunde 12 g Schlacke zu erwähnen. 

278 RS eines Topfes mit einfachem, leicht ausgebogenem Rand (TR 2). 
Ware: ox 4. - Fnr. 46491/2. - Datierung: Ende 13. Jahrhundert. -
Literatur: Schneider/Gutscher 1982, Taf. 4.1. 

279 Fussfragment eines Bechers oder Stangenglases mit durchbroche
nem Fuss. Gelbgrünes Glas. - Fnr. 46491 /3 . - Datierung: Anfang 
16. Jahrhundert. - Literatur: Glatz 191, Kat. 22, 23; Baumgartner/ 
Krüger 1988, Nr. 438, 491 . 

280 Fragment eines Talglichts mit einfachem Rand und abgesetztem, 
flachem Boden (TL2). Ware: oxgb. - Fnr. 46493/3. - Datierung: 
1. Hälfte 14. Jahrhundert. 

281 RS einer kleinen Schüssel mit profiliertem, aufgestelltem Rand 
(Einzelform). Ware: ox 11. Innenseite ursprünglich grün glasiert. -
Fnr. 46493/5. - Datierung: 16. Jahrhundert. 

282 Fragment einer gerippten Brennhilfe (Sonderform). Ware: ox 4. 
Honiggelbe Glasurtropfen. - Fnr. 46493/7. - Datierung: 18./19. 
Jahrhundert. -Literatur: Glatz/Gutscher/Thut 1999, Abb. 27. 2, 3. 

283 Randfragment eines Kelchglases. Hellgelbes Glas. - Fnr. 46852/ 1. 
- Datierung: 16. Jahrhundert. 

284 Fussfragment eines Stangenglases mit aufgelegtem Standring. 
Gelbgrünes Glas. - Fnr. 46851/10. - Datierung: l. Hälfte 
16. Jahrhundert. - Literatur: Glatz 1991, Kat. 80; Baumgartner/ 
Krüger 1988, Nr. 493. 

Streufunde Haus 5 
Diese Funde sind leider nicht genauer zu lokalisieren. Die Angabe 
«Hausgrube» bezieht sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Haus 5. 
Die stratigrafische Einbindung bleibt jedoch unklar. 

285 Holzlöffel mit kurzem, kantig zugeschnittenem Stiel. -Fnr. 45313. 
- Datierung: Spätmittelalterlich. 

286 Holzstiel mit Loch. - Fnr. 45312. - Datierung: Spätmittelalterlich. 
287 Diverse Lederreste, nicht bestimmbar. - Fnr. 45314. 

6.8 Fläche G 

In dieser Fläche wurden im Wesentlichen zwei geschlossene Fundkom
plexe geborgen: Der aus mehreren Schichten bestehende Komplex 
(G05, Kat. 288-299), der zusammengehörende Abbruchschichten der 
Stadtmauer (007) enthält. Die Zusammengehörigkeit wurde auf der 
Grabung erkannt, allerdings gibt es hier keine Passscherben. 

Ein weiterer Komplex wird aus der Füllung (G 10) einer jüngeren Grube 
(G 11 ) gebildet (Kat. 300-305). Zudem werden am Schluss einige 
Streufunde dieser Fläche angefügt (Kat. 306-310). 

Folgende Funde wurden im Komplex (005) geborgen: Insgesamt 208 
Funde, 36,639 kg. Davon Keramik (24 F., 252 g), Ofenkeramik (30 F., 
1,519 kg), Backsteim: (140 F., 21,725 kg), Eisen (10 r., 297 g) Glas 
(2 F., 10 g), Lehm (2 F., 16 g) und Schlacke (12,82 kg). Die 24 
Keramikfragmente konnten folgenden Warenarten zugeordnet werden: 
ox 4a (1 RS, 1 BS, 3 WS), ox 4b (10 WS) ox 4c ( 1 RS, 3 WS), red 99 
(] BS) und un a (1 RS, 1 BS, 2 WS). Sie gehören zu den Gefässforrnen 
Topf (TR3, TB 1, TB3), Henkeltopf (HT) und Talglicht (TL3, TL4). Von 
den 30 Ofenkeramikfragmenten wurden 5 F. formal und ikonografisch 
bestimmt. Sie weisen die Warenarten oka 4c auf. Davon wurden vier 
gezeichnet (Kat. 295, 296). Das fünfte Fragment ist aus der Stadt Bern 
in identischer Form bekannt (BE250, 1 F. , 52 g oka 4c). Die gezeichne
ten 2 Backsteinfragmente gehören in die Warenart bak 4 und bak 6. 

288 RS eines Topfes mit einfachem, aussen gekehltem Rand (TR3). 
Ware: un. - Fnr. 46861/8. - Datierung: Ende 13. Jahrhundert. 

289 BS eines Topfes mit glatt gestrichenem, flachem Standboden 
(TB3). Ware: un. - Fnr. 46861/7. - Datierung: 13. Jahrhundert. 
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290 BS eines Topfes mit Quellrandboden und roh belassener Ober
fläche (TBl ). Ware: red 99. - Fnr. 46862/19. - Datierung: 
13. Jahrhundert. 

291 RS eines Talglichts mit spitz ausgezogenem Rand (TL3). Ware: 
ox 4. - Fnr. 46863/73. - Datierung: l. Hälfte 14. Jahrhundert. 

292 RS eines Talglichts mit eingebogenem Rand (TL4). Ware: ox 4. 
Innenseite ohne Engobe braun glasiert. - Fnr. 46863/72. - Datie
rung: 15. Jahrhundert. - Literatur: Lehmann 1992, Nr. 118- 120; 
Pfrommer 1999, Taf. 6.7; AKBE 2, 465.12. 

293 Talglicht mit eingebogenem Rand, gezogener Schnauze und fla
chem Standboden (TL4). Ware: ox 4. Ohne Engobe grün glasiert. 
- Fnr. 46856/1-9. - Datierung: 15. Jahrhundert. - Literatur: AKBE 
3, Abb. 319.16; Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 198. 

294 RS eines Henkeltopfes oder einer steilwandigen Schüssel mit 
gekehltem Rand (Einzelfo rm). Ware: ox 4. Innenseite über Engobe 
sattgrün glasiert. - Fnr. 46863/75. - Datierung: 1.5 . Jahrhundert. -
Literatur: Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 205; Lehmann 1992, 
Nr. 116. 

295 Blattkachel mit gekehltem Rand und rel iefiertem Motiv: Brustbild 
einer Heiligen: Barbara mit Turm, oder Katharina mit zerbroche
nem Rad. Ware: oka 4. Über Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 46862/ 
20- 23. - Datierung: 2. Hälfte 15 . Jahrhundert. - Literatur: Variante 
von Roth Kaufmann 1994, Kat. 90. 

296 Fragment einer Blattkachel mit Masswerkmotiv. Ware: oka 4 
(Leitfossil). Über Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 46863/63 . -
Datierung: 2. H. 15. Jahrhundert. 

297 Fragmente eines Bechers mit optisch geblasenen Vertikalrippen. 
Hellblaues Glas. - Fnr. 46863/85, 86. - Datierung: 14. oder 
15. Jahrhundert (?). - Literatur: Soffner 1995, Nr. 80; Baumgart
ner/K.rüger 1988, Abb. 360. 

298 Fragment eines Backsteins mit gesandeter Unterseite. Ware: bak 6, 
grob gernagert mit Schamotte. Mörtelspuren. - Fnr. 46864/2. 

299 Fragment eines Backsteins mit gestrichener Oberfläche und grob 
belassener Unterseite. Ware: bak 4, grob gemagert mit Schamotte. 
Mörtelspuren. - Fnr. 46864/1. 

folgende Funde wurden als Grubenfüllung (010) geborgen: Insgesamt 
19 Funde, 4,635 kg. Davon Keramik (5 F., 68 g), Backstein ( 11 F., 
3,698 kg), Glas (3 F., 29 g) und Schlacke (840 g). Die 5 Keramikfrag
mente gehören zu fo lgenden Warenarten: ox 4a (1 SF), oxgb ( 1 RS, 1 
WS) und un a (2 BS). Die Stücke gehören zur Gefässform Topf (TR3). 

300 RS eines Topfes mit ausbiegendem Rand. Ware: oxgb. - Fnr. 
46859/8 - Datierung: Ende 13. Jahrhundert. - Literatur: Baeris
wyl/Junkes 1995, Nr. 166. 

301 Spinnwirtel in gedrungener, konischer Form mit leicht konischer 
Durchbohrung. Keine Zierrillen. Ware: ox 4. - Fnr. 46860/12. -
Datierung: 15. Jahrhundert 

302 Randfragment eines Krautstrunks oder Stangenglases mit aus
ladender Lippe. Gelbgrünes Glas. - Fnr. 46860/16. - Datierung: 
15./Frühes 16. Jahrhundert. 

303 Fussfragmenteines Kelchglases auf hochgestochenem Fuss. Gelb
grünes Glas. -Fnr. 46860/15. - Datierung: 15./frühes 16. Jahrhun
dert. 

304 Fussfragmenteines Kelchglases auf hochgestochenem Fuss. Gelb
grünes Glas. - Fnr. 46860/14. - Datierung: 15./frühes 16. Jahrhun
dert. 

305 Fragment eines Flachziegels mit Spitzschnitt. Beidseitig grob 
verstrichen. Ware: zie 4. - Fnr. 46860/6. 

Aus der obersten Planie und als Streufunde sind folgende Funde zu 
nennen (G): Insgesamt 24 Funde, 1,504 kg. Davon Keramik (l 4 F., 
150 g), Ofenkeramik (3 F., 237 g), Backstein (5 F., 1,062 kg), und Metall 
(2 F., 55 g). Die 14 Keramikfragmente gehören zu folgenden Waren
arten: ox 4c ( l BS), red 1 (7 RS, 5 WS) und red }Ja (1 WS). Die 
gezeichneten Stücke gehören zu den Gefässforrnen Topf (TR2, TR4) 
und Napf (N) . 

306 Fragmente eines bauchigen Topfes mit einfachem Rand (TR2). 
Ware: red 1. - Fnr. 46857/3 - 6, 8, 9 . - Datierung: 2. Hälfte 
13. Jahrhundert. - Literatur: Baeriswyl/Junkes 1995, Nr. 143; 
Matter 1996, Nr. 22; Kamber 1995, Nr. 125. 

307 RS eines bauchigen Topfes mit kantig abgestrichenem, unter
schnittenem Lippenrand (TR4). Ware: red 1. - Fnr. 46857/1. -
Datierung: Ende 13. Jahrhundert. - Literatur: Matter 1996, Nr. 29; 
Schneider/Gutscher 1982, Taf. 19. 7. 



308 BS eines Napfes oder eines Tiegels mit flachem Standboden (N). 
Ware: ox 4. Aussenseite über Engobe saugrün glasiert. - Fnr. 
46857/11. - Datierung: 15. Jahrhundert. 

309 Fragment einer Bodenplatte mit Stempelmotiv: Vierpass mit Lilie. 
Platte in die Form geknetet, Unterseite gesandet. Ware: bak 6. -
Fnr. 46857/6. MIZ 1. - Datierung: 14./15. Jahrhundert? 

310 Eisenmesser mit gerundeter Scheide und kurzem Dorn. Nagel als 
Halterung des Holz- oder Beingriffes sichtbar. - Fnr. 46857 /32, 33. 
- Datierung: 15. Jahrhundert. 

6.9 Fläche I 

In dieser Fläche wurden sechs kleine r:undkomplexe sowie Streufumlt: 
geborgen. Zwei Schichten gehören stratigrafisch vor den Bau der 
Stadtmauer (107): Es handelt sich um die Füllung der Pfostengrube 
(128) (Kat. 311) und um die Planie (II 1) (Kat. 312). Nach externer 
Datierung dieser Funde, insbesondere des Schlüssels Kat. 312, kann der 
Bau der Stadtmauer (I07) nicht vor Ende 13 . bzw. im 14. Jahrhundert 
erfolgt sein. 

In der Schicht (I09), die als Abbruchschicht der Stadtmauer (107) 
bezeichnet wurde, befindet sich als aussagekräftiger Fund die Boden
platte Kat. 313. Dieser Fund kann extern ins 15. Jahrhundert datiert 
werden. Mit dem Abbruch der Stadtmauer (107) ist somit vor dem 
15. Jahrhundert nicht zu rechnen. Die darüberliegenden Füllschichten 
(116) und (118) enth ielten diverse Funde (Kat. 314-321). Zu erwähnen 
ist auch die Leitung (Il9), deren Füllung mit Kat. 322 ins 19. Jahrhun
dert datiert werden kann. Die letzten Zeichnungen Kat. 323-325 zeigen 
eine Auswahl der Oberflächenfunde dieser Fläche. 

Pfostengruben 
- (120): Ziegelbruchstück (12 g, Ware zie 4). 
- (125): Wandscherbe (8 g, Ware red 99) und 2 Ziegelfragmente 

( 124 g, Ware zie 4). 
- (128): Wandscherbe eines Topfes (5 g, Ware red 2, Kat. 311 ). 
- (I30): Wandscherbe (! 0 g, Ware red 2). 
- (13 1): 3 Metallfragmente (69 g). 
- (I33): Ziegelfragment (144 g, Ware zie 4). 
- (134): 2 Ziegelfragmente (186 g, Ware zie 4). 
- (I37): Ziegelbruchstück (4 g, Ware zie 4) und Schlacke (40 g). 
- (139): Ziegelbruchstück (69 g, Ware zie 4). 
- (141 ): Ziegelbruchstück (20 g, Ware zie 4). 

Vor Stadtmauerbau (!11) 
ln der Planie (11 l, Kat. 312) kamen insgesamt 3 Funde (54 g) zum 
Vorschein. Davon Keram ik ( 1 BS, 20 g, Ware oxgb), ein Eisenschlüssel 
(] F., 22 g) und übriges Metall (! F. , 12 g). 

Abbruch Stadtmauer ( !09) 
Insgesamt 9 Funde (1,064 kg, Kat. 313). Davon Ofenkeramik (1 F., 
12 g), Backstein (4 F. , 984 g) und Eisen (4 F., 68 g). 

Auffüllung ( 113-ll 6) 
Insgesamt 231 Funde (17,696 kg, Kat. 314-318). Davon Keramik 
(39 F., 398 g), Ofenkeramik (100 F., 5,456 kg), Backstein (22 F., 
4,086 kg), Ziegel (42 F., 7,368 kg); Bronze (8 F., 40 g), Eisen (19 F. , 
320 g), Glas ( 1 F., 4 g) und Schlacke (24 g). Die Keramikfragmente 
gehören zu den Waren: 
- ox lla (l BS, 5 WS) 
- ox 2a (1 WS) 
- ox4a (1 WS) 
- oxgb (5 WS) 
- red 1 (20 WS) 
- red ]Ja (4 WS) 
- red llb (l WS) 
- red Jlc (1 WS) 

Von den 100 Ofenkeramikfragmenten wurden 23 F. formal und ikono
grafisch bestimmt. Sie weisen alle die Warenart oka 2c. Sie sind aus der 
Stadt Bern in identischer Form bekannt und wurden daher nicht ge
zeichnet: 

- BEl 55 (3 F., 290 g) 
- BE164 (4 F., 736 g) 
- BE194 (5 F., 706 g) 
- BE227 (4 F., 296 g) 
- BE299 (7 F., 414 g) 

Auffüllung (118) 
Insgesamt 141 Funde (15,507 kg, Kat. 319-321 ). Davon Keramik (3 F., 
40 g), Ofenkeramik (43 F., 1,576 kg), Backstein (14 F. , 5,568 kg), 
Ziegel (37 F., 7,835 kg); Bronze ( 11 F., 88 g), Eisen (32 F., 400 g) und 
Stein ( l F.). Die Keramikfragmente gehören zu den Waren oxgb (1 BS) 
und red I (2 WS) sowie zur Gefässform Topf (TB 1 ). 

Leitungen (119) 
Insgesamt 8 Funde ( 105 g, Kat. 322). Davon Keramik (2 F., 23 g), 
Ofenkeramik (1 F., 24 g), Ziegel() F., 38 g) und Eisen (4 F. , 20 g). Die 
Keramikfragmente gehören zu den Waren oxJc (1 RS) und ox4c (1 RS) 
sowie zur Gefässform Schüssel (Einzelformen) . 

Streufunde (1) 
8 Funde (605 g, Kat. 323-325), davon Keramik (5 F. , 36 g), Ofenkera
mik (2 F., 275 g) und Backstein ( 1 F., 294 g). Die Keramikfragmente 
gehören zu den Waren ox 2a (3 WS), ox 4c (1 RS) und red 1 (1 RS). Die 
Gefässformen sind Topf, Schüssel und Talglicht. 

311 WS eines bauchigen Topfes mit engem Hals. Ware: red 2. -
Fnr. 45067/1. - Datierung: 1. Hälfte 12. Jahrhundert. 

312 Kleiner Eisenschlüssel mit rautenförmiger Reide, massivem Dorn 
und einfachem Bart. - Fnr. 46894/65. - Datierung: Ende 13./ 
Anfang 14. Jahrhundert. - Literatur: Wild 1997, FK 159. 

313 Fragment einer Bodenplatte mit Stempelmotiv: Sechsblättrige 
Rosette mit erhöhtem Blütenstand. Platte in die Form geknetet, 
Unterseite gesandet. Ware: bak 6. - Fnr. 45060/1, 46887/4. MJZ 2. 
- Datierung: 14./15. Jahrhundert? - Literatur: Kdm II, Abb. 130. 

314 WS eines Henkeltopfes mit Ansatz zu seitlichem Bandhenkel und 
Zierkerbe (HT). Ware: red l l. - Fnr. 46882/1. - Datierung: 13./ 
l4. Jahrhundert. 

315 Fragment einer Butzenscheibe. Entfärbtes Glas. - Fnr. 46882/9. -
Datierung: Neuzeitlich. 

316 Fragment eines Hohlziegels. Oberseite glattgesu-ichen, Unterseite 
gesandet. Ware: bak 4. - Fnr. 46882/69. 

317 Fragmente einer Bodenplatte mit Stempelmotiv: Randliches Blatt
werk. Platte in die Form geknetet, Unterseite gesandet. Ware: bak 
4. - Fnr. 46882/53, 57. MIZ 1. - Datierung: 14./15. Jahrhundert?
Literatur: Landgraf 1993, ähnlich R 45. 

318 Fragmente einer Bodenplatte mi t Stempelmotiv: Kentaur in Vier
pass. Platte in die Form geknetet, Unterseite gesandet. Ware: bak 
6. - Fnr. 46882/50, 59, 60, 46883/10, 46888/60, 61. MIZ 4. -
Datierung: 14./15. Jahrhundert? - Literatur: Landgraf 1993, F 10. 

319 BS eines Topfes mit Quellrandboden und roh belassener Ober
fläche (TB l). Ware: oxgb. - Fnr. 46889/1. - Datierung: 13./ 
14. Jahrhundert. 

320 Sandstein - Werkstück mit feinem Behau. Gesims mit Kehle. 
Gelbgrlinder Sandstein. - Fm·. 46889/16. 

321 Fragment eines Biberschwanzziegels mit sorgfältigem Randstrich. 
Oberseite glatt gestrichen, Unterseite gesandet. Ware·: zie 4. - Fnr. 
46889/12. 

322 RS einer Schüssel mit K ragenrnnd (Einzelform). Ware ox 3 . Innen
seite über Engobe dunkelbraun glasiert und mit weissem Malhorn
dekor versehen. Aussenseite über Engobe orangebraun glasiert. -
Fnr. 46877/1. - Datierung: Anfang 19. Jahrhundert (Heimberger 
Keramik). 

323 RS eines Talglichts mit gerade abgestrichenem Rand (TL! ). Ware: 
red l. - Fnr. 46876/1. - Datierung: 13. Jahrhundert. - Literatur: 
Matter 1996, Nr. 74. 

324 Fragment einer Blattkachel mit Pflanzenmotiv. Ware : oka 5 . Über 
Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 46876/8. - Datierung: 2. Hälfte 
15. Jahrhundert. 

325 Fragment einer Blattkachel mit Gesims und Pflanzenmotiv. Ware : 
oka 2. Über Engobe sattgrün glasiert. - Fnr. 46876/7. - Datierung: 
2. Hälfte 15. Jahrhundert. 
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Abb. 59: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 60: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1:2, Kat. 22 M. 1:4, Kat. 26 M. 1:3, BE 34, 76, 77, 248, 266, 301 M. 1 :8. 
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Abb. 61: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. l :2. 
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Abb. 63: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 64: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 65: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. l :2, BE 22- 24 M. 1:8. 
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Abb. 66: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 67: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. J :2. 
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Abb. 68: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2, BE 379 M. 1 :8. 

96 

98 

Fläche A 

BE 379 
M 1: 8 

241 



I Auffüllung (A26), (A27), (A28), (A42), (A45), (ASO) [ 

1 

I 
I 

I 

99 

103 / 

Abb. 69: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 70: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. l :2. 
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Abb. 71: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M . 1 :2. 
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Abb. 72: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1:2. 
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Abb. 73: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2, BE 122, 130, 136 M. 1 :8. 
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Abb. 74: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1:2. 
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Abb. 75: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. l :2. 
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Abb. 76: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. l :2. 
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Abb. 77: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. l :2, M. 1 :8. 
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I Auffüllung (A26), (A27), (A28), (A42), (A45) , (A50) 1 FlächeA 

// 

' 

]66 

Abb. 78: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 79: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 80: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 82: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche A. M. 1 :2. 
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Abb. 87: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche E. M. 1:2. 

260 



I Grabenfüllung (E05) / Fläche E 

1 <J 

256 
257 

258 

Abb. 88: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche E. M. 1 :2. 

261 



I Grabenfüllung ( E05) 1 

259 

__] 

260 

• 
/1 

1 \ 
1 \ 

e 

Abb. 89: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche E. M. 1 :2, Leder M. 1 :3 (vgl. Abb. 52). 

262 

f 

Fläche E 

1 

l
_l 

-. 
' 

L\;:- ,. 

d 

g 

o > 

261, M 1: 3 



I Schicht ( E06), ( E08) 1 Fläche E 

V 
I 

l 2M '~:_J 265 

\ 1 

~' \ 

267 

270 

271 

/ 

274 275 276 

Schicht (F09) Schicht (F/2) Fläche F Schicht (Fl6) 

~ 
1 1 1278 

~280 

1 n--~ - n283 
1 282 

~' ' 
Abb. 90: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche E. M. 1 :2. 

263 



I Streufunde Haus 5 I 

I Abbruchschicht (G05) 1 

1 

1 
L __ 

0 

295 

6, 
I I 

289 

~292 

'' 294 

BE250, M 1: 8 

297 

Abb. 91: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Flächen Fund G. M. 1 :2, Leder M. 1 :3, BE 250 M . . 1 :8. 

264 

290 

/ ., 
I - , 
\ 

Fläche F 

287, M l: 3 

Fläche G 



I Abbruchschicht (G05) 1 

I Grubenfüllung (GJO) 1 

~ 
1 1 300 

1 302 

301 

Streufunde 

306 

307 

1 

'~ 
308 

Abb. 92: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche G. M. 1 :2, Baukeramik M. 1 :4. 

--------- _ 299 

303 

304 
-_c 

, 
/ 

/ 

Fläche G 

J 305 

265 



I Pfostengrube ( 1 28) 1 

Auffüllung ( l 16) 

I 
I 
1 

I I 

1 1 

/ 
/ 

V . - -

\ 

1 
1 

{ 

' ' ' 

317 

~ 
~ 

' \ 
\ 

315 

/ 
/ 

/ 

1 
/ 

Planie (/ 11) 

,---
1 

1 

1 
1 
L __ _ 

1 

1 
L __ 

Abb. 93: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche I. M. 1 :2, Baukeramik M. 1 :4. 

266 

0 

~ 312 

318 

1 
1 

1 .. 

Fläche I 

313 

--- , 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

- - - _J 



I Auffellung ( I 16) ! 

BE 155 

-

BE 194 

BE299 

Leitung (l 19) 

1 

- ~-322 

1 

q 
\ \ 

Streufunde 

BE 164 

BE227 

M 1:8 

Auffüllung (118) Fläche I 

'~~=-~319 

' 

' 

C - ------iJ 

/ 

/ 
I 

/ 

' 

325 _______ _ 

Abb. 94: Aarberg, Stadtplatz. Funde aus Fläche I.M. 1:2. BE 155, 164, 194, 227, 299 M. 1 :8. 1 

267 



6.10 Münzkatalog (vgl. Kap. 4.8) 

Daniel Schmutz 

Bern, Stadt 

M l Haller, Bern (ca. 1400-1421 ). 

Vs.: (ohne Legende) 
Bär, nach links schreitend, über dem Rücken einköpfiger Adler mit 
aufgespreizten Flügeln und Kopf nach links; in einem Wulstreif. 

Geiger 1997, 317, Typ 1 J. 1. 

BI 0.13 g 13.4-14.7 mm - A 2 K 3 

Fnr. 42839: Aufföllschicht (A45). Qm.: 210.312,30/587.599,40; 
453.56 müM. 

ADB, lnv.Nr. 001.0005 SFJ 301-4.1 : l 

Freiburg, Stadt? 

M 2 Denier(?), Freiburg(?) (Mitte 15. Jahrhundert?). 

Vs.: [M]O(?)*FR[IBVRG---] 
[ unkenntlich] 

Rs.: [---] 
Vgl. Morard/Cahn/Villard 1969, 158, Nr. 11 (?). 

BI 0.28 g 14.5- 16.2 mm unbest. A 3/3 K 4/4 

Erhaltung: zwei kleine Löcher (bei Reinigung entstanden); durch 
Hitzeeinwirkung verändert und brüchig geworden. 

Fnr. 42817 : Auffüllschicht (A45). Qm.: 210.3 13,40/587.601 ,30; 
454.08 müM. 

Fundmünzen ADB, lnv.Nr. 001.0002 

Lausanne, Bistum 

Guillaume de Monthonay (1394-1406) 

M 3 Lausanne, Denar ( 1396). 

Vs.: + SED[ES LAVSA]NE 

SFI 301-4.1 : 2 

Säulentempel, in einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 
Rs.: + CIV[ITAS LAVSANE] 
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Kreuz, im 1. Feld eine Eisenspitze, im 3. Feld ein Ringlein, in 
einem Perlkn:is; aussen Perlkreis . 

• 

Dolivo 1961, 17, Nr. 34. 

BI 0.65 g 16.8-18.2 mm 30° A 3/2 K 3/3 

Erhaltung: verbogen, verbrannt; zwei klei ne Einstiche in der Legende; 
Loch innerhalb des inneren Perlkreises der Münze. 

Fnr.: 42838: Auffüll schicht (ASO). Qm.: 210.3 12,90/587.599,80; 
453.97 müM. 

Fundmünzen ADB, Inv.Nr. 00 1.0004 

M 4 Lausanne, Denar (1396). 

Vs.:+ CIVITAS LAVSANE 

SFI 301-4. 1: 3 

5-Säulen-Tempel, darunter drei Ringlein, in einem Perl kreis; aus
sen Perlkreis. 

Rs.: SEDES • LAVSANE 
Kreuz, im 2. Feld ein Ringlein [Eisenspitze nicht erkennbar], in 
einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 

•• 
Dolivo 1961, 17, Nr. 34b. 

BI 0.50 g 16.9- 18.2 mm 90° A 2/2 K 3/3 

Erhaltung: Riss im Rand; Oberflächen durch Hitzeeinwirkung ver
ändert. 

Fnr. 42812: Auffüllschicht (A27). Qm.: 21 0.315,25/587.593,40; 
453.76 müM. 

Fundmünzen ADB, lnv.Nr. 00 1.0001 

M 5 Lausanne, Demi-Gros, 1396. 

Vs.: GVJLL EPS - LAVSAN 

SFI 301 -4. 1: 4 

Bischof, frontal sitzend, Rechte segnend erhoben, in der Linken 
Bischofstab, zu seinen Füssen Familienwappen de Monthonay 
(vier Jakobsmuscheln), in einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 

Rs.: + SIT: NOMEN DNI: BENEDTM 
Kreuz in einem doppell inigen Vierpass, bei den einspringenden 
Ecken aussen jeweils eine 5-blättrige Rosette und innen eine 
kleine Jakobsmuschel , in einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 

Dolivo 1961, 17, Nr. 33a. 

BI 1.77 g 21.5- 23.3 mm 360° A l/1 K 1/1 

Erhaltung: Rand z.T. angeschwärzt (verbrannt). 

Fnr. 42840: Auffüllschicht A. Qm.: - 210.3 13/- 587.597,30; -
453.50 müM. 

Fundmünzen ADB, l nv.Nr. 001.0006 SFJ 301-4.l : 5 
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Archäobotanische Untersuchungen von Aarberg-Stadtplatz 

Christoph Brombacher, Angela Schlumbaum 

1. Einleitung 

Im Verlaufe der archäologischen Untersuchungen bei der 
Erneuerung des Stadtplatzes Aarberg sowie der Gesamt
sanierung der Häuser 8-J 2 in den Jahren 1992 bis 1997 
wurden durch den Archäologischen Dienst des Kantons 
Bern Bodenproben entnommen. Von diesem Material ha
ben wir drei Proben archäobotanisch untersucht. Da die 
Proben aus ganz unterschiedlichen Befunden stammen, 
waren die mit der Bearbeitung verknüpften Frageste llun
gen sehr verschieden. 

1. Probe 1 (Fnr. 52457) stammt aus der Parzelle lOA und 
wurde als erste untersucht. Sie repräsentiert einen Ho
rizont vor der Zeit der Stadtgründung und datiert ins 
12. Jahrhundert. 1 

2. Probe 2 (Fnr. 46495) stellt die unterste Ablagerung eines 
Grabens aus dem 13. Jh. dar (Schicht EOI) und kommt 
aus einem feuchten Milieu, wo sich· auch noch unver-

gleichssammlungen des Botanischen Institutes der Uni
versität Basel zur Verfügung, zusätzliche Hilfe lieferte uns 
die Bestimmungsliteratur.4 Alle bestimmten Pflanzenre
ste befinden sich in der subfossilen Sammlung des Institu
tes für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäo
logie der Universität Basel. 

Die Angaben zu den einzelnen Proben sowie die Anzahl 
der bestimmten Pflanzentaxa in jeder Probe wurden in 
unserer relationalen Datenbank «ARBOL»5 erfasst. Diese 
Daten sind j ederzeit abrufbar und dienen als Grundlage für 
die weiteren Auswertungen. Die Artenliste wurde für die 
Auswertung gruppiert, als Hauptunterteilung wurde zwi
schen Kultur- , Sammel- und übrigen Wildpflanzen unter
schieden. Die Einteilung der Wildpflanzen in ökologische 
Gruppen fo lgt in ihrer Basiseinteilung der heutigen pflan
zensoziologischen Bindung nach Ellenberg. 6 

kohltes Pflanzenmaterial erhalten hat. 3. Ergebnisse 
3. Probe 3 (Fnr. 46494) schliesslich stammt aus einer 

Brandschicht, die vermutlich dem Brandschutthorizont 
aus dem Jahre 1477 entspricht. 

Somit lagen für die Makrorestuntersuchungen nicht nur 
verkohlte Reste aus dem Trockenbodenbereich, sondern 
auch eine grössere Zahl unverkohlter Pflanzenreste vor, 
wodurch e in reicheres Pflanzenspektrum erwartet werden 
konnte.2 Neben den Analysen von Samen und Früchten 
erfolgte aus Probe I auch eine stichprobenweise Bearbei
tung der Holzkohlen. 

2. Material und Methoden 

Die zur Analyse bestimmten Proben wurden mit einer 
Siebkolonne unter fliessendem Wasser geschlämmt (Siebe 
mit Maschen weiten von 4, 2, 1 und 0,35 mm) und nachfol
gend mit Hilfe der «Goldwäschermethode»3 in organi
sches und anorganisches Material aufgetrennt. Die Unter
suchungen der organischen Fraktionen erfolgten unter 
einer Stereolupe bei 6- bis 40-facher Vergrösserung. Alle 
bestimmbaren Makroreste (grösstenteils Samen und 
Früchte, aber auch Getreidedrusch, Knospen u.a. sowie 
Holzkohlen aus Probe 1) wurden dabei ausgelesen und 
gezählt. Bei den Proben 2 und 3 wurden infolge der grossen 
Zahl an Resten nur Stichproben untersucht und die Zahl 
der Reste auf das Gesamtvolumen hochgerechnet. Für die 
morphologischen Bestimmungen standen uns die Ver-

Bezüglich Herkunft und Datierung sind die einzelnen 
Proben sehr verschieden. Bei Probe 1 handelt es sich um 
Ackererde aus der Zeit vor der Stadtgründung (12. Jahr
hundert), Probe 2 stellt Material aus einem Graben mit 
feuchtem Milieu dar, das möglicherweise in situ abgela
gert wurde. Probe 3 beinhaltet eine grosse Zahl verkohlter 

I Diese Probe wurde bereits 1997 analysiert und ausgewertet. Die 
Ergebnisse sind publ iziert in: Gutscher 1999. 

2 Erfahrungsgemäss findet sich im feuchten Mi lieu wesentlich mehr 
Pflanzenmaterial als unter Trocken- bzw. Mineralbodenerhaltung, 
wo generell nur verkoh lte oder allenfalls mineralisierte Reste sich 
erhalten. Ausserdem haben nicht alle Pflanzenreste die gleichen 
Verkoh lungschancen. Insbesonder Arten, die bevorzugt mit dem 
Herdfeuer in Berührung kommen, wie Getreide, sind viel häufiger 
in verkohltem Zustand nachzuweisen als etwa Obst oder Wasser
pflanzen. 

3 Die Fraktionen werden in einem flachen Becken geschwenkt und 
die leichteren organischen Anteile abdekantiert. 

4 Hierzu v.a. Beijerinck 1947. Für die Bestimmungen der Hölzer 
diente: Schweingruber 1990. 

5 ARBOL (ArchaeoBOtanicalLists), entwickelt von Kubli und Part
ner, Riehen. 

6 Ellenberg 1991. Da insbesondere bei anthropogen geformten Ge
sellschaften wie Wiesen und Äckern die Artenzusammensetzung 
sehr stark von der An und Intensität der Bewirtschaftung abhängt 
und sich auch die natürlichen Gesellschaften im Laufe der Zeit 
gewandelt haben, ist eine Auswertung insbesondere von prähistori
schen Pflanzenspektren aufgrund aktualistischer Daten nicht un
problematisch. Für das Mittelalter hingegen ist diese Einteilung 
eher zulässig. 
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Pflanzenfunde, die vermutlich auf den Brand von 1477 
zurückgehen. Deshalb werden die einzelnen Proben ein
zeln besprochen. 

3.1 Probe 1 - Ackererde 

Mit dieser Probe, die einen Pflughorizont eines Ackers 
darstellt, sollte die Situation vor der Stadtgründung näher 
beleuchtet werden. Mit einem Gesamtvolumen von 2 1 
lieferte sie nur 19 Samen und Früchte, von denen 13 näher 
bestimmbar waren. Es konnten acht Taxa nachgewiesen 
werden, wobei die meisten Funde in verkohltem Zustand 
vorlagen. Die Funddichte von 9,5 Resten pro Liter ent
spricht den Verhältnissen im Trockenbodenbereich, oft
mals werden noch kleinere Werte von unter 1 Stück pro 
Liter beobachtet (vgl. Abb. 3).7 Das Volumen dieser Probe 
ist deshalb eher zu knapp bemessen. Zusätzlich standen 
insgesamt 102 Holzkohlestücke zur Bestimmung zur Ver
fügung, anhand derer weitere neun Pflanzentaxa bestimmt 
werden konnten. 

Laubholz 6 .9% 

unbestimmt 6.9% 

Wacholder 1 % 
Steinobst 1 % 

Weisstanne 2.9% 

Abb. 1: Aarberg-Stadtplatz. Holzartenspektrum aus Probe 1 (Holz
kohlen, n = 102). 

Samen und Früchte 
Die meisten bestimmten Samen/Früchte gehören zu den 
Getreiden (sechs Körner und ein Dreschrest). Die Objekte 
waren zum Teil stärker korrodiert und deshalb nicht alle bis 
auf die Art zu bestimmen. Bei vier Körnern handelt es sich 
sicher um Gerste, bei einem weiteren Korn wahrscheinlich 
um kultivierten Hafer, ein weiteres Getreidekorn konnte 
nicht bestimmt werden. Beim einzigen nachgewiesenen 
Dreschrest hande lt es sich um einen Spelzweizen, nämlich 
Dinkel. An Wildpflanzen fanden sich zwei verkohlte Sa
men von Bilsenkraut (Hyoscyamus niger), einer stark 
giftigen Heilpflanze, die bevorzugt an Ruderalstandorten 
vorkommt. Überdies kamen unverkohlte Samen von Ho
lunder (zwei Stück) und von der Brombeere (ein Stück) 
zum Vorschein. 
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Wie die Landschaft vor der Stadtgründung ausgesehen hat, 
ist aufgrund dieser wenigen Pflanzenfunde nicht leicht zu 
beantworten. Die Getreidefunde weisen aber deutlich da
rauf hin, dass an diesem Ort vor der Stadtgründung in 
grösserem Rahmen Landwirtschaft betrieben wurde. Die 
Präsenz von wenigen unverkohlten Diasporen könnte auf 
eine mögliche Ablagerung in einem feuchteren Milieu 
hinweisen. Da es sich aber bei diesen Resten8 durchweg 
um sehr hartschalige Diasporen handelt, könnten diese 
eventuell auch im trockenen Sediment überdauert haben. 
Eine rezente Herkunft ist dennoch nicht ganz auszu
schliessen. 

Holzkohle 
Beim Holzartenspektrum dominiert die Eiche mit einem 
Gesamtanteil von 78% (10 sicher und 62 unsicher be
stimmte Stücke), wobei es sich bei Letzteren mit grösster 
Wahrscheinlichkeit ebenfalls um Eiche handelt9 . Es folgt 
mit 6% Anteil die Rotbuche vor Hasel und Weisstanne mit 
je 3%. Buche und Weisstanne stammen mit Sicherheit 
nicht aus dem Auenwaldbereich, bei der Eiche wäre dies 
jedoch möglich. Von Pappel und Esche, die auch im 
Auenwald vorkommen können, liegt je ein Nacheis vor. 
Die Erle als typische Auenwaldart fehlt hingegen im vor
liegenden Spektrum vollständig. Vom natürlichen Stand
ort her stockte auf dem Geländerücken, wo heute das 
Städtchen liegt, wohl ursprünglich ein Edellaubmisch
wald mit Buchendominanz, in dem alle nachgewiesenen 
Baumarten wachsen konnten. 

Der hohe Eichenanteil entspricht nicht der natürlichen 
Baumartenzusammensetzung der Buchenwälder im 
Schweizer Mittelland. Dies gibt uns einen Hinweis darauf, 
dass es sich um Überreste von genutztem Holz handelt. 
Eine Brandrodung am vorliegenden Standort ist deshalb 
äusserst unwahrscheinlich. Auch die Spektren der Samen 
und Früchte (Präsenz von Ruderalpflanzen, Fehlen von 
Waldpflanzen) deutet darauf hin, dass diese Fläche vor der 
Stadtgründung schon länger offen war und als Ackerland 
genutzt wurde. 

3.2 Probe 2- Grabenfüllung 

Die Probe aus dem untersten Berei.ch des Grabens (Eül ) 
lieferte ausschliesslich unverkohles Material. Aus einem 
Gesamtvolumen von 19 1 konnten 1810 Samen/Früchte 
ausgelesen werden, die 36 verschiedenen Pflanzentaxa 
angehören. Die Funddichte liegt bei 95 Resten pro Liter 
(vgl. Abb. 3). Rund 99% aller gefundenen Reste gehören 
zu den Wildpflanzen, nur 1 % sind Kulturzeiger. Die häu-

7 Jacomet/Kreuz 1999. 
8 Holunder und Himbeere/Brombeere. 
9 Edelkastanie, welche von der Holzanatomie ebenfall s in Frage 

käme, ist äusserst unwahrscheinlich. 



figsten bestimmten Taxa kommen aus den Gattungen Atri
plex, Carex, Chenopodium und Polygonum. Dies sind 
überwiegend Pflanzen von Ruderalstandorten mit einem 
Schwerpunkt im feuchteren Bereich. Hierzu gehören auch 
die Gattungen Mentha und Eleocharis sowie Linum 
catharticum. Die reichlichen Reste von Wildpflanzen kön
nen als in situ abgelagertes Material interpretiert werden 
und widerspiegeln somit die damalige Vegetation im und 
am Graben. Die einzigen wenigen Kulturzeiger sind Reste 
der Weinrebe (Vitis vinifera, 11 Stück) sowie von Sammel
obst (Haselnuss, Brombeere, Holunder). 

3.3 Probe 3 - Brandschicht 

Die Probe aus dem Brandschutt (FOS) lieferte trotz ihres 
geringen Volumens von nur 2,5 l mit über 26 000 Resten 
weitaus am meisten Pflanzenfunde. Es handelt sich offen
sichtlich um Überreste von Kulturpflanzenvorräten, die 
beim damaligen Brand verkohlt sind. Weitaus der grösste 
Teil aller Funde sind Kulturpflanzen (89% ), nur 11 % der 
Reste sind zu den Wildpflanzen zu stellen, davon gehört 
ein grosser Teil zu den Ackerunkräutern. 

Dinkel 4% 

N acktweizen 19% 

Weizen 6% 

Saathafer 4% 

Rispenhirse 32% 

Abb. 2: Aarberg-Stadtplatz. Getreidespektrum aus Probe 3 (Körner 
verkohlt, n = 3277). 

Von den Getreiden konnte leider über drei Viertel der 
Körner infolge der schlechten Erhaltung nur als Cerealia 
bestimmt werden (vgl. Abb. 3). Unter den bestimmbaren 
Getreidekörnern sind Roggen mit einem Anteil von 35% 
und Rispenhirse mit 32% am häufigsten, gefolgt von 
Nacktweizen und Dinkel. Ebenfalls nachgewiesen sind 
Hafer und in ganz geringer Zahl Einkorn und Emmer. Mit 
Roggen und den verschiedenen Weizenarten sind haupt
sächlich Brotgetreide belegt, sie machen 64% der Korn
funde aus. Bei den Druschresten ist vor allem Roggen 
nachgewiesen, von den andern Getre iden sind bei dieser 
Fundkategorie nur sehr spärlich Nachweise vorhanden. 

Als wei tere Kulturpflanze ist die Walnuss zu erwähnen, 
von der fünf Schalenbruchstücke nachgewiesen sind. 
Ausserdem konnten drei Fragmente von Haselnüssen 
bestimmt werden. 

Von den Wildpflanzen lassen sich die meisten Funde zu 
den Ackerunkräutern stellen, die zusammen mit den Ge
treiden in den Siedlungsbereich gelangt sind. Dazu gehö
ren beispielsweise Agrostemma githago, Bromus secali
nus und nicht näher bestimmbare Arten der Gattung Vicia. 
Diese geben uns ebenfalls einen Hinweis auf Wintergetrei
deanbau, der ja bereits durch den Nachweis von Roggen 
und Dinkel erbracht werden konnte. Sommergetreide
unkräuter sind demgegenüber fast keine vorhanden, ob
wohl mit der Rispenhirse ein Sommergetreide belegt ist. 
Es sind überwiegend grosssamige Unkräuter nachgewie
sen, die nur sehr schwer von den Getreiden getrennt 
werden konnten. Darunter sind auch die giftigen Samen 
der Kornrade (Agrostemma githago ), die unbeabsichtigt 
mit den Getreiden vermahlen wurden, was bei der Bevöl
kerung öfters zu gesundheitlichen Beschwerden geführt 
hat10 . 

4. Der Kulturpflanzenanbau 

Das Kulturpflanzenspektrum wird fast ausschliesslich von 
Getreiden dominiert und hat deshalb nur beschränkte Aus
sagekraft zum Speisezettel der Bevölkerung von Aarberg. 
Zweifellos gehörten aber die Getreide- zusammen mit den 
Hülsenfrüchten, von denen hier Nach weise fehlen - zu den 
wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Am meisten Funde 
stammen von Roggen und Rispenhirse mit je einem Drittel 
der Kornfunde. Während Roggen in der Regel als Winter
getreide angebaut wurde und eine typische Brotfrucht ist, 
erfolgte der Anbau der Hirsen als Sommerfrucht. Rispen
hirse war ein beliebtes Breigetreide. Mit 19% aller Korn
funde folgt Nacktweizen und mit 6% Dinkel. D iese beiden 
Weizenarten sind typische Brotgetreide, sie eignen sich 
aber auch zur Herstellung von feinen Backwaren und 
allenfalls zur Bierherstellung11 • Nur in geringer Zahl 
nachgewiesen ist d ie Gerste. Nachweise von Gemüsen, 
Obst und Nüssen fehlen in Aarberg nahezu vollständig, 
diese Arten sind - mit Ausnahme von Latrinenfunden -
generell im archäobotanischen Fundmaterial unterreprä
sentiert. Immerhin konnten mit Walnuss und Weinrebe 
zwei wichtige Arten aus dieser Gruppe nachgewiesen 
werden. Beide werden bei uns seit der Römerzei t gepflanzt 
bzw. kultiviert. Im weiteren belegen Funde von Haselnüs
sen das Sammeln dieser Wildpflanze in den nahe gelege
nen Wäldern. 

10 Die Samen der Kornrade enthalten Alkaloide, die zu Schleimhaut
reizungen , Benommenheit bis hin zu Atemlähmung führen können. 

11 Vgl. Körber-Grohne 1987. 
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Auch wenn die unterschiedlichen Fundstellentypen12 nur 
einen beschränkten Vergleich zulassen, soll hier das Ge
treidespektrum kurz mit andern mittelalterlichen Fund
stellen in der näheren Umgebung verglichen werden. Da 
sehr wenige Druschreste vorliegen, werden nur die Korn
funde in diesen Vergleich miteinbezogen. Für die Zeit des 
12.-15. Jahrhunderts liegen vergleichbare Untersuchun
gen aus Altreu, Solothurn, Eptingen-Riedfluh, Thun, Lau
fen und Basel vor13 . Wie Rösch et al. 14 gezeigt haben, ist 
zu dieser Zeit die Bedeutung des Roggens in den nördli
cheren Gebieten wesentlich grösser als weiter südlich im 
Alpenvorland. So wurde im Neckar-Raum vor allem Rog
gen angebaut, gefolgt von Dinkel und Hafer, während sich 
im Donauraum und der Nordschweiz ein wesentlich hete
rogeneres Bild zeigt mit sehr unterschiedlichen Getreide
dominanzen. Der hohe Anteil von Roggen im vorliegen
den Material ist deshalb bemerkenswert, weil aus der 
Schweiz, mitAusnahme vom rund 20 km entfemtenAltreu 
sowie aus dem Rosshof in Basel, bisher immer nur wenig 
Roggen nachgewiesen wurde. Das Spektrum von Altreu 
zeigt auch sonst einige Ähnlichkeiten mit demjenigen von 
Aarberg. So ist an beiden Orten relativ viel Nacktweizen 
und Dinkel belegt, während Einkorn und Emmer praktisch 
ohne Bedeutung sind. Einzig die Hirse fehlt in Altreu, 
dafür ist dort mehr Hafer nachgewiesen. Der Vergleich mit 
den anderen Fundstellen zeigt uns, dass bisher in der 
nördlichen Schweiz im Spätmittelalter weder klare regio
nale noch chronologische Tendenzen beim Getreidebau 
erkennbar sind. 
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Fnr. 52457 46495 46494 
Bot. Name Deutscher Nam e Rest Erhalt. Probe 2 3 

Typ 
Vol. (L) 

2 19 2.5 
Summe 

Alphabetische Liste 

Unverkohlte Reste 

Agrostemma githago Kornrade S/F unv 3 3 
Anthemis cotula Stinkende Hundskamille SIF unv 

Asteraceae Korbblütler SIF unv 1 

Atriplex spec. Melde SIF unv 300 300 
Carex spec. Segge SIF unv 204 204 
Chenopodium album Weisser Gänsefuss SIF unv 34] 341 
Corylus avellana Haselstrauch SIF unv 4 4 
Galeopsis spec. Hohlzahn S/F unv 3 3 

Eleocharis palustris s. l. Sumpfbinse SIF unv 1 1 
Indeterminata Unbestimmte S/F unv 197 197 
Lamiaceae Lippenblütler S/F unv 2 2 
Linum catharticum Purgier-Lein SIF unv 2 2 
Mentha arvensis Ackerminze S/F unv 2 2 
Physalis alkekengi Judenkirsche SIF unv 1 1 

Poaceae Süssgräser, Echte Gräser SIF unv 1 1 
Potentilla alba Weisses Fingerkraut SIF unv 3 3 
Polygonum spec. Knöterich SIF unv 9 9 
Polygonum hydropiper (Frag) Wasserpfeffer-Knöterich SIF unv 582 582 
Polygonum lapathifolium Ampferknöterich SIF unv 25 25 
Polygonum persicaria Pfirsichknöterich SIF unv 6 6 
Potenti lla reptans Kriechendes Fingerkraut SIF unv 5 5 
Potentilla spec. Fingerkraut SIF unv 1 1 
Ranunculus spec. Hahnenfuss SIF unv 59 59 
Rubus spec. Brombeere S/F unv 2 2 

Rubus fruticosus Brombeere SIF unv 3 2 
Rubus idaeus Himbeere SIF unv 2 2 
Rumex spec. Ampfer S/F unv 

Sambucus ebulus Attich, Zwergholunder S/F unv 1 
Salix spec. Weide S/F unv 19 19 
Sambucus spec. Holunder SIF unv 3 2 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder S/F unv 

Silene vulgaris Gemeines Leimkraut S/F unv 

Stellaria graminea/palustris Grasbl./Sumpf-Stemmiere SIF unv 1 
Stellaria media Vogelmiere SIF unv 3 3 

Vicia sativa Saatwicke SIF unv 

Vitis vinifera Europäische Weinrebe S!F unv I I II 

Verkohlte Reste 

Agrostemma githago Kornrade SIF verk 1179 1179 
Anagallis arvensis Acker-Gauchhei l S/F verk 2 2 
Asteraceae Korbblütler SIF verk 

cf. Avena spec. Hafer S/F verk 

Avena sativa/fatua Saathafer/Flughafer SIF verk 124 124 
Avena sativa Saathafer BB verk 1 1 
Bromus secalinus Roggentrespe S/F verk 884 884 
Carex cf. appropinquata/paniculata Gedrängtährige/Rispen-Segge S/F verk 88 88 
Carex spec. Segge SIF verk 184 184 
Cerealia Getreide S!F verk 440 7 432 
Cerealia (Frag) Getreide S/F verk 19736 19736 
Corylus avellana Haselstrauch S/F verk 3 3 
Galium aparine Klettenlabkraut S/F verk 2 2 

Galium spec. Labkraut S/F verk 1 
Hordeum vulgare Mehrzeilige Gerste S/F verk 5 4 
Hyoscyamus niger Bilsenkraut S/F verk 2 2 
Jndeterminata Unbestimmte SIF verk 235 6 229 

Abb. 3: Aarberg-Stadtplatz. Taxaliste (Samen(Früchte) der drei untersuchten Proben. 
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Fnr. 52457 46495 46494 

Bot.Name Deutscher Name Rest Erhalt. Probe 1 2 3 

Typ 
Vol. (L) 

2 19 2.5 
Summe 

Juglans regia Walnussbaum S/F verk 5 5 

Panicum miliaceum Echte Rispenhirse S/F verk 1034 1034 

Poaceae Süssgräser, Echte Gräser SIF verk 7 6 

Polygonum spec. Knöterich S/F verk 1 

Rumex spec. Ampfer S/F verk 77 77 

Scleranthus annuus Einjähriger Knäuel S/F verk 1 

Secale cereale Roggen SIF verk 1166 1166 

Secale cereale Roggen SG verk 233 233 

Si lene spec. Leimkraut SIF verk 2 2 

Triticum aestivum/durum/turgidum Nacktweizen S/F verk 618 618 

Triticum dicoccon Emmer S/F verk 4 4 

Triticum spec. Weizen SIF verk 209 208 

Triticum monococcum Einkorn S/F verk 2 2 

Triticum spelta Dinkel HSB verk 5 4 

Triticum spelta Dinkel SIF verk 121 120 

Vicia angustifolia Schmalblättrige Wicke SIF verk 5 5 

Vicia spec. Wicke S/F verk 313 313 

Vicia sativa Saatwicke S/F verk 1 

Summe 28494 19 1810 26665 

Konzentration pro Liter 9.5 95.3 10666 

Gruppierte Liste 

Kulturpflanzen 

A vena sativa Saathafer BB verk 

Avena sativa/fatua Saathafer/Flughafer SIF verk 124 124 

Cerealia Getreide S/F verk 440 7 432 

Cerealia (Frag) Getreide SIF verk 19736 19736 

Hordeum vulgare Mehrzeilige Gerste SIF verk 5 4 

Juglans regia Walnussbaum S/F verk 5 5 

Panicum miliaceum Echte Jl.ispenhirse S/F verk 1034 1034 

Secale cereale Roggen SIF verk 1166 1166 

Secale cereale Roggen SG verk 233 233 

Triticum aestivum/durum/turgidum Nacktweizen S/F verk 618 618 

Triticum dicoccon Emmer SIF verk 4 4 

Triticum monococcum Einkorn S/F verk 2 2 

Triticum spec. Weizen SIF verk 209 208 

Triticum spelta Dinkel HSB verk 5 4 

Triticum spelta Dinkel SIF verk 121 120 

Vicia saliva Saatwicke S/F unv l 

Vicia sativa Saatwicke SIF verk 

Vitis vini fera Europäische Weinrebe SIF unv 11 II 

Ackerunkräuter 

Agrostemma githago Kornrade SIF unv 3 3 

Agrostemma githago Kornrade S/F verk 1179 1179 

Anagallis arvensis Acker-Gauchheil S/F verk 2 2 

Anthemis cotula Stinkende Hundskamille S/F unv 

Bromus secalinus Roggentrespe SIF verk 884 884 

Polygonum persicaria Pfirsichknöterich S/F unv 6 6 

Scleranthus annuus Einjähriger Knäuel S/F verk 1 

Stellaria media Vogelmiere S/F unv 3 3 

Vicia angustifolia Schmalblättrige Wicke S/F verk 5 5 

Ruderalpflanzen 

Alriplex spec. Melde SIF unv 300 300 

Chenopodium album Weisser Gänsefuss S/F unv 341 341 

Galium aparine Klettenlabkraut S/F verk 2 2 

Hyoscyamus niger Bilsenkraut S/F verk 2 2 

Abb. 3: Aarberg-Stadtplatz. Taxaliste (Samen/Früchte) der drei untersuchten Proben. 
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Fnr. 52457 46495 46494 

Bot. Name Deutscher Name Rest Erhalt. Probe 1 2 3 

Typ 
Vol. (L) 2 19 2.5 
Summe 

Wälder und Schläge 

Corylus avellana Haselstrauch SIF unv 4 4 
Corylus avellana Haselstrauch SIF verk 3 3 
Physalis alkekengi Judenkirsche SIF unv 1 1 

Rubus fruticosus Brombeere SIF unv 3 2 
Rubus idaeus Himbeere S/F unv 2 2 
Rubus spec. Brombeere SIF unv 2 2 
Sambucus ebulus Attich, Zwergholunder S/F unv 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder SIF unv 1 

Sambucus spec. Holunder SIF unv 3 2 
Wiesenpßanzen und Feuchtvegetation 

Eleocharis palustris s .l. Sumpfbinse SIF unv 1 

Linum catharticum Purgier-Lein S/F unv 2 2 
Mentha arvensis Ackerminze S/F unv 2 2 
Polygonum hydropiper (Frag) Wasserpfeffer-Knöterich S/F unv 582 582 
Polygonum lapathifolium Ampferknöterich SIF unv 25 25 
Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut S!F unv 5 5 
Silene vulgaris Gemeines Leimkraut S/F unv 1 

Stellaria graminea/palustris Grasbl./Sumpf-Sternmiere SIF unv 

Diverse 

Asteraceae Korbblütler S/F unv 

Asteraceae Korbblütler S/F verk 

cf. A vena spec. Hafer S!F verk l 

Carex appropinquata/paniculata Gedrängtährige/Rispen-Segge SIF verk 88 88 

Carex spec. Segge S!F unv 204 204 
Carex spec. Segge S/F verk 184 184 
Galeopsis spec. Hohlzahn SIF unv 3 3 
Galium spec. Labkraut SIF verk .1 

Lamiaceae Lippenblütler SIF unv 2 2 

Poaceae Süssgräser, Echte Gräser S/F unv 1 

Poaceae Süssgräser, Echte Gräser SIF verk 7 6 

Polygonum spec. Knöterich SIF unv 9 9 

Polygonum spec. Knöterich SIF verk 

Potentilla cf. alba Weisses Fingerkraut S/F unv 3 3 

Potentilla spec. Fingerkraut S/F unv 1 
Ranunculus spec. Hahnenfuss S/F unv 59 59 
Rumex spec. Ampfer SIF unv 1 

Rumex spec. Ampfer S/F verk 77 77 
Salix spec. Weide S/F unv 19 19 
Silene spec. Leimkraut SIF verk 2 2 

Vicia spec. Wicke S/F verk 313 313 
Indeterminata Unbestimmte S/F unv 197 197 
Indeterminata Unbestimmte S/F verk 235 6 229 

Rest Typ: BB: Blütenbase; HSB:Hüllspelzenbase; S/F: Same/Frucht; SG: Spindelglied 
Erhaltung: unv: unverkohlt; verk: verkohlt 

A bb. 3: Aarberg-Stadtplatz. Taxalis te (Samen/Früchte) der drei untersuchten Proben. 
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Reflexe mittelalterlicher Literatur auf Ofenkacheln 
aus Bern und Aarberg 

Naomi Jones 

Die Kachelfunde vom Stadtplatz in Aarberg ermöglichen 
Rekonstruktionen von ldealbildern mittelalterlicher Ka
chelöfen. 1 Dabei stellt sich die Frage nach den Bildinhal
ten der einzelnen Motive, ja nach den Bildprogrammen der 
Kachelöfen. Während sich sakrale Inhalte kunsthistorisch 
geschulten Archäologinnen und Archäologen relativ rasch 
erschliessen, fällt die Deutung profaner Motive, die viel
leicht von literarischen Stoffen oder Texten inspir iert sind, 
ungleich schwerer. Aus diesem Grund soll hier von litera
turwissenschaftlicher Seite her versucht werden, die Gren
zen und Möglichkeiten der Deutung profaner Bildinhalte 
aufzuzeigen. 2 Dies geschieht anhand drei er Kachelmotive, 
die aus Funden aus Bern und Aarberg überliefert sind. 

1. Einleitung 

Die Erec-Krone 
Eine goldene Krone3 aus dem zweiten Viertel des 13. Jahr
hunderts, auf welcher der Erec dargestellt ist, gehört zu 
den frühesten Darstellungen von rein weltlichen und in 
der deutschen Volkssprache bekannten höfischen Er
zählstoffen in der Kleinkunst. Nach seiner Hauptfigur 
Erec ist der erste Artusroman Chretien de Troyes bezie
hungsweise seine deutsche Bearbeitung durch Hartmann 
von Aue benannt. Auch in der Wandmalerei nimmt die 
Darstellung von höfischen Erzählungen im deutschen 
Sprachraum ihren Anfang mit einem Artusstoff. Auf 
der Burg Rodenegg bei Brixen wurde zu Beginn des 
13. Jahrhunderts der erste Teil des ]wein dargestellt. Die
se Geschichte geht ebenfall s auf einen Roman Chretiens 
und seine Bearbeitung durch Hartmann zurück. 

Wird profaner Erzählstoff in ein anderes Medium übertra
gen, so passt man ihn dem Anlass, dem Medium und dem 
Trägermaterial an. Wie im !wein-Zyklus ist auch auf dem 
Erec-Diadem nur das erste Abenteuer, nämlich die Braut
werbung des Titelhelden, erzählt (Abb. 1). Dies liegt zum 
Teil am engen zur Verfügung stehenden Raum. Der Künst
ler ist gezwungen, eine Kurzfassung des Stoffes so klar 
darzustellen, dass die Herkunft eindeutig identifizierbar 
bleibt. Gerade bei Stoffen desArtusromans, dessen Struk
tur sich durch die Doppelung auszeichnet, e ignet sich die 
Darstellung der Initialaventiure als pars pro toto: Der 
Titelheld des Artusromans erlangt in einem ersten Kursus 
eher durch Zufall Erfolg, Glück und Ehre in Form einer 
geliebten Gattin und der Herrschaft über ihr Land. Es folgt 
die Krise. Der noch jugendliche Ritter ist seiner neuen 
Rolle und seinen Pflichten nicht gewachsen. Er wird von 
Land und Frau getrennt und muss sich in einem zweiten 

I Vgl. den Aufsatz: Eva Roth Heege, Die Funde vom Stadtplatz in 
Aarberg, in diesem Band S. l 03-172. 

2 Naomi Jones, Die Burg des Bürgers. Das ikonografische Programm 
eines spätmittelalterlichen Kachelofens. Unpubl. Seminararbeit im 
Fach Ältere deutsche Literatllr, Bern 1999. 

3 Vgl. Joanna Mühlemann, Erec auf dem Krakauer Kronenkreuz -
!wein auf Rodenegg. Zur Rezeption des Artusromans in Gold
schmiedekunst und Wandmalerei, in: E.C . Lutz/J. Thali/R. Wetzei 
(Hrsg.), Literatur und Wandmalerei I. Erscheinungsformen höfi
scher Kultur und ihre Träger im Mittelalter. Freiburger Colloqui
um 1998, Tübingen 2002, 199-254. Auch: Michael Curschmann, 
Wort - Schrift - Bild. Zum Verhältnis von volkssprachigem Schrift
tum und bildender Kunst vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, in: 
W. Haug (Hrsg.), Mittelalter und frühe Neuzeit. Übergänge, Um
brüche und Neuansätze, Tübingen 1999, 367-470. 

Abb. l: Erec (rechts) führt seine Braut Enite mit dem Sperber an den Artushof. Enite trägt den Sperber, den Erec im ersten Abenteuer als Preis für 
ihre Schönheit erkämpft hat. Detailansicht der Erec-Krone, 2. Viertel des 13. Jahrhunderts. Kronenkreuz in Krakau, Schatz des Waweldoms. 
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Kursus die nötigen Fähigkeiten erwerben, um Land und 
Gattin zurückzugewinnen. 

Die Erec-Krone wurde vermutlich für die Hochzeit der 
ungarischen Königstochter Kunigunde (Tochter Belas IV. 
von Ungarn) angefertigt.4 Zu diesem Anlass passt der erste 
Teil der Erec-Geschichte wesentlich besser als die 
Bussfahrt aufgrund der allzu ausschliesslich gelebten Lie
be. Der zweite Teil des Stoffes ist impliziert; er erinnert so 
indirekt an die Gefahr der überrnässigen Liebe und an die 
Rollen und Pflichten der Gatten, insbesondere der Gattin. 
Denn nachdem der junge Artusritter Erec die verarmte, 
aber wunderschöne Enite als seine Braut heimgeführt und 
geheiratet hat, verliebt er sich derart in sie, dass er seine 
gesellschaftlichen Pflichten vernachlässigt. Als er durch 
Enite vernimmt, dass am Hof mittlerweile über seinen 
Ehrverlust gesprochen wird, bricht er mit ihr, die nach 
mittelalterlichem Verständnis mitschuldig ist, zur Aben
teuerfahrt und somit zur Wiederherstellung der ritterlichen 
Ehre auf. Auf dieser entbehrungsreichen Reise hat sich 
Enite als absolut treuliebende und aufopfernde Gattin zu 
bewähren. Erec hingegen muss die harmonische Verbin
dung von Liebe und Rittertum in der Ehe lernen, bevor das 
Paar gemeinsam Erecs Erbe als König antreten darf. 

Zur Gestaltung des literarischen Stoffes 
in der bildenden Kunst 
Der bildende Künstler setzt sich aktiv mit dem Stoff, den 
er nacherzählt, auseinander und gestaltet ihn. Durch die 
Umsetzung ins neue Medium ist er gezwungen, den Stoff 
zu komprimieren und Akzente zu setzen. Diese können 
andere als diejenigen des Textes sein, der möglicherweise 
als Vorlage gedient hat. Naheliegenderweise ignoriert die 
bildliche Darstellung die Komplexität des Textes zu Guns
ten der Typik des Geschehens. Es ist zu bedenken, dass der 
Künstler in erster Linie den Stoff und nicht den konkreten 
Text rezipiert, zumal oft verschiedene literarische Bear
beitungen eines Stoffes vorliegen. So weist Andrea Gott
dang5 nach, dass der Runkelsteiner Tristan-Zyklus aus 
dem beginnenden 15. Jahrhundert gewissermassen eine 
eigene Fassung des Tristanstoffs im Medium der Wandma
lerei darstellt, die sich zwar zum Teil am Tristrant des 
Eilhart von Oberg und zum Teil am Tristan Gottfrieds von 
Strassburg orientiert, diese beiden Textquellen jedoch den 
eigenen Zielen und Gestaltungsmitteln unterordnet. 

Mit der schriftlichen Verfestigung der Stoffe kommt es im 
14. Jahrhundert, der Blütezeit der bildlich umgesetzten 
Literatur, vermehrt zur Darstellung von einzelnen, den 
ganzen Stoff repräsentierenden Szenen, z.B. der Baumgar
tenszene des Tristan, wo König Marke sich im Baum beim 
heimlichen Treffpunkt von Tristan und lsolde versteckt, 
um das Paar zu ertappen. Tristan sieht jedoch Markes 
Spiegelbild im Wasser der Quelle. Dadurch entgehen die 
Liebenden der Falle und täuschen stattdessen den König. 
Diese Bildzeugnisse von zu Einzelszenen geronnenen 
Stoffen, so Norbert H. Ott6, sind abernichtexakte Kurzfas
sungen des Textes und folgen eigenen Gestaltungsprinzi-
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pien, z.B. mit Anklängen an den Sündenfall in der Baum
gartenszene des Tristan. Wie die Zyklen können sie auch 
vom Text abweichen. Dafür sind sie in ihrer ikonographi
schen Tradition relativ fest und im gestischen Detail ge
nau. Der Vorteil dieser in einzelnen Szenen kondensierten 
Stoffe ist ihre Kombinierbarkeit mit anderen Stoffen. Je 
nach Kontext kann durch die Zusammenstellung von be
stimmten Geschichten eine neue Aussage erzielt werden. 
Oft werden Tristan und !wein zusammen mit Samson, 
Vergil und Aristoteles in Minnesklavenzyklen dargestellt, 
die den Betrachter vor der List des Weibes warnen sollen. 
Der Literatur entlehnte Einzelszenen werden ihres narrati
ven Zusammenhangs entledigt. In einem neuen Kontext 
beleuchten sie einander jedoch gegenseitig und sind Teil 
einer andern, neuen Erzählung.7 Allerdings besteht bei 
solchen komprimierten Darstellungen ein grosses Poten
zial zur Verselbständigung des Inhalts. Der Text-Sinnge
halt geht mit der Zeit verloren, die Szene wird zur Genre
szene. 

Der Kachelofen als Medium für narrative Themen 
Vor allem im 14. Jahrhundert - mit der Entwicklung der 
reliefierten Blattkachel - schlägt sich die Vorliebe für die 
Darstellung erzählender Szenen auch in der Ofenkeramik 
nieder. Es gibt in dieser Zeit auf Ofenkacheln eine grosse 
Anzahl narrativer Szenen. Höfische Themen wie Liebes
paare, Tanz- und Turnierszenen sind nebst Tieren als 
Kachelmotive vorherrschend. Gerade bei den Liebes-, 
Tanz- und Turnierszenen ist es denkbar, dass es sich um 
Genreszenen handelt, welche ursprünglich einen be
stimmten Stoff repräsentierten oder vielleicht sogar Teil 
eines Zyklus waren. 

Einer der wenigen integral bekannten Schweizer Öfen, ein 
Kachelofen der Gestelnburg im Wallis, stellt mit grosser 
Wahrscheinlichkeit ein höfisches Fest mit Turnier und 
Tanz in gotischer Architektur im blühenden Frühling dar.8 

Aus wenigen einzelnen Motiven muss man sich die Ka
cheln so arrangiert vorstellen, dass jeweils zwei Rittermo
tive einen Tjost bilden. Das Motiv des höfischen Paares in 

4 Curschmann 1999 (wie Anm. 3), 395- 396. 
5 Andrea Gottdang, <<Tristan» im Sommerhaus der Burg Runkelstein. 

Der Zyklus, die Texte und der Betracher, in: E.C. Lutz/J. Thali/ 
R. Wetzei (Hrsg.), Literatur und Wandmalerei l. Erscheinungsfor
men höfischer Kultur und ihre Träger im Mittelalter. Freiburger 
Colloquium 1998, Tübingen 2002, 435-460. 

6 Norbert H . Ott, «Tristan» auf Runkelstein und die übrigen zykli
schen Darstellungen des Tristanstoffes. Textrezeption oder medien
interne Eigengesetzlichkeit der Bildprogramme?, in : W. Haug 
(Hrsg.), Runkelstein. Wandmalereien des Sommerhauses, Wies
baden 1982, 194-240. 

7 Vgl. Norbert H. Ott, Literatur in Bildern. Eine Vorbemerkung und 
sieben Stichworte, in: E.C. Lutz/J. Thali/R. Wetzei (Hrsg.), Litera
tur und Wandmalere i J. Erscheinungsformen höfischer Kultur und 
ihre Träger im Mittelalter. Freiburger Colloquium 1998, Tübingen 
2002, 153- 199. 

8 Vgl. Gabriele Keck, Ein Kachelofen der Manesse-Zeit. Ofenkera
mik aus der Gestelnburg/Wallis, in: Zeitschrift für Schweizerische 
Archäologie und Kunstgeschichte 50, 1993, 321-355. 



gotischer Architektur hingegen kann man sich einzeln oder 
so aneinander gereiht vorstellen, dass die Paare einen 
Reigen zu tanzen scheinen. Von diesem Motiv gibt es acht 
Kacheln, die alle aus demselben Model stammen, jedoch 
manuell nachbearbeitet wurden. Die Köpfchen der Figu
ren wurden von Hand modelliert und nachträglich aufge
setzt, die Kleider zum Teil später verändert. Somit haben 
etliche Figuren individuelle Frisuren und Halsausschnitt
verzierungen, einige Damen tragen ihr Kleid gegürtet. 
Eine Dame trug vermutlich einen Schleier anstatt des 
Gebendes. Es scheint, als wären hier konkrete Personen 
porträtiert worden. Daher vermutet Gabriele Keck9, dass 
auf dem Ofen die Hochzeit der Burgbesitzer dargestellt ist. 

Die Vorstellung, dass der Kachelofen ähnlich der Wand 
oder dem Teppich als Medium zur Darstellung von narra
tiven Inhalten benutzt werden konnte, ist also keineswegs 
abwegig. Ein Zyklus von Bildern, die eine Geschichte 
erzählen, ist ebenso denkbar wie die Kombination einzel
ner Szenen aus verschiedenen Stoffen im Stil eines Minne
sklaventeppichs. Auch zeigen Bildvergleiche von einzel
nen Kachelmotiven immer wieder Ähnlichkeiten mit 
Motiven des gleichen Themas in der Buchmalerei, der 
Textil- oder Elfenbeinkunst. Gabriele Keck macht für die 
Walliser Kacheln auf Parallelen zu den Miniaturen der 
Manessischen Liederhandschrift aufmerksam. Obgleich 
keine direkten Abhängigkeiten belegt werden können, ist 
doch anzunehmen, dass die Modelschneider und ihre Auf
traggeber Anregungen oder gar Vorlagen in den Werken 
von anderen darstellenden Künstlern gefunden haben. 10 

II. Zum Erzählhintergrund 
von drei Berner Kacheln 

Im Folgenden seien die drei Kacheln aus Bern undAarberg 
vorgestellt, deren narrative Anlage die Frage nach einem 
konkreten Erzählhintergrund aufwirft. Die Deutung der 
Berner Kacheln ist schwierig und unsicher, da der Kontext 
der einzelnen Kacheln beinahe gänzlich fehlt. In Bern 
konnte bisher kein mittelalterlicher Kachelofen vollstän
dig rekonstruiert werden. Von den einzelnen Kacheln ist 
weder bekannt, wer sie hergestellt hat, noch, wo sie mit 
welchen andern Kacheln gesetzt waren. Zudem konnten 
die Motive durch kleine Änderungen, z.B. der Inschrift im 
Spruchband, umgedeutet werden. 11 Trotzdem sei hier 
die Frage nach möglichen Interpretationen der einzelnen 
Motive gestellt. 12 

1. Vergil im Korb 

Minnesklaven 
Ein Kachelmotiv (Abb. 2) hat Eva Roth Heege bereits als 
Vergil im Korb identifiziert. Es handelt sich hierbei um 
einen der beliebtesten Minnesklaven, die im Mittelalter 
sowohl in der Erzählung wie in der bildlichen Darstellung 
grosse Verbreitung fanden. Minnesklaven sind in der Re-

Abb. 2: «Vergil im Korb», grün glasierte Ofenkachel , gefunden am 
Waisenhausplatz in Bern 1955/56. Zeitstellung: Mitte des 14. Jahrhun
derts (BHM Inv. Nr. 34843, Roth Kaufmann 1994 [ wie Anm. 10], 
Kat. Nr. 44). 

gel berühmte, weise Männer oder Helden, die sich der 
Legende nach in blinder Liebe von einer Frau demütigen 
oder gar überwinden lassen. In der keltisch-bretonischen 
Welt bringt Merlin der schönen Viviane so viel von seiner 
Zauberkunst bei, bis sie ihn in eifersüchtiger Liebe in einen 
unsichtbaren Turm sperrt, zu dem nur sie Zugang hat. Oft 
wird Tristan als Minnesklave dargestellt, der - gebunden 
durch die magische Wirkung des Minnetrankes - Marke, 
seinen Herrn, Onkel und Freund, betrügt. Iwein ist ein 
Minnesklave, weil er es zulässt, dass seine Frau ihn demü
tigt und wegweist. In seiner grossen Liebe zu ihr anerkennt 
Iwein seine Schuld und macht sich auf den Weg, ihre Liebe 
zurückzugewinnen. Aus dem alttestamentlichen Fundus 
ist Samson der bekannteste Minnesklave. Er vertraut sich 
seiner geliebten Dalila an und wird von ihr verraten. David 
hingegen lässt sich wegen der grossen Schönheit Bathse
bas zum Verbrechen hinreissen, und Salomo willigt in den 

9 Keck 1993 (wie Anm. 8). 
10 Vgl. Eva Roth Kaufmann/Rene Buschor/Daniel Gutscher, Spätm.it

telalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Mo
tive, Bern 1994, 60. 

11 Die Berner Kachel Nr. 55 mit sitzender Dame, kniendem Ritter und 
der Inschrift «Ja dich nit ruwen; mit ganzen truwen» existiert in 
einer Zürcher Variante. Durch eine anzügliche Inschrift wird die 
Antragsszene ins Ordinäre gezogen. Roth Kaufmann 1994 (wie 
Anm. 10), 61. 

12 Wo sich die Szene nicht durch den Vergleich mit der ikonografi
schen Tradition interpretieren lässt, versuche ich, die Kachel in 
einen literarisch-kulturellen Kontext zu stellen. Das heisst, ich 
zeige diejenigen literarischen Szenen auf, mit denen die Kachel 
spontan assoziiert werden kann. Dabei überlege ich mir durch den 
Text-Bild-Vergleich, welche Gründe aus darstellerischer Sicht für 
oder gegen eine bestimmte Zuordnung sprechen. Es sei also dabei 
belassen, die Argumente gegeneinander abzuwägen, ohne die Ka
chel definitiv festzulegen. Die Grundlage der Arbeit bilden Typen
zeichnungen des Archäologischen Dienstes . Die Kachelmotive 
wurden aus verschiedenen, nicht pass genauen Fragmenten zeichne
risch soweit als möglich rekonstru iert. 
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Abb. 3: Adelhausen, Kloster St. Katharina. Sog. Maltererteppich, 
Ausschnitt mit der Szene «Vergil im Korb». Adelhausen um 1310 bis 
1320 (Freiburg i.B., Augustinermuseum Inv. Nr. 11508). 

Götzendienst ein. Die beiden antiken Gelehrten Aristote
les und Vergil werden durch ihre Liebe zum öffentlichen 
Gespött. 13 

Die Geschichte Vergils 
Die Geschichte Vergils erzählt, wie er, verliebt in eine 
schöne Römerin, zum Gespött der Stadt wird, als er die 
Dame zum heimlichen Stelldichein übetTedet. Die Ge
schichte entspringtim 12. und 13. Jahrhundert einer münd
lichen Tradition und wird unter anderem in der 2. Hälfte 
des l 3. Jahrhunderts in der Weltchronik des Wieners 
Jansen Enikel volkssprachlich festgehalten. l4 

Der verliebte Vergil bittet die Dame, ihm in der Nacht 
einen Korb am Seil von ihrer Kemenate herunterzulassen 
und ihn dann darin hochzuziehen. Um sich von seinem 
Drängen zu befreien, tut sie, was er von ihr verlangt, aber: 

«Niht fürbaz si in Gf zöch. 
Si strict in zuo und liez in hangen. 
( ... ) 
Des morgens dö es tagte, 
den Roemern man dö sagte, 
daz der w1s Virgitius 
waer an ein turn erhangen sus.» 15 

Darstellungen Vergils 
als Reflexe mittelalterlicher Literatur 
Die Szene wurde im Mittelalter oft in Minnesklaven- oder 
Weiberlistenzyklen dargestellt, z.B. auf dem so genannten 
Maltererteppich des frühen 14. Jahrhunderts (Abb. 3). Die 
Berner Kachel, die in der Mitte des 14. Jahrhunderts 
entstanden ist, entspricht durchaus der traditionellen Dar
stellung des Minnesklaven Vergil. Links erkennt man den 
Oberkörper einer Frau zwischen den Zinnen eines Turmes. 
Rechts vom Turm hängt ein Korb, in dem eine männliche 
Figur sitzt. Das Seil läuft durch eine Umlenkrolle. Die 
Dame hält das Ende des Seils. Die Darstellung auf der 
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Abb. 4: Herr Kristan von Hamle als« Vergil im Korb», Farbige Miniatur 
der grossen Heidelberger Liederhandschrift, Folio 71 verso, um 1300. 

Kachel unterscheidet sich von derjenigen auf dem Teppich 
durch die Handstellung Virgils. Auf der Kachel hält er sich 
am Korb fest, während er auf dem Teppich seine Hände 
flehend der Angebeteten entgegenstreckt. Zudem hält die 
Dame auf dem Teppich den Korb aus eigener Kraft. Diese 
beiden Details könnte der Hersteller der Kachel wenn nicht 
der eigenen Phantasie, dann einer andern Quelle entnom
men haben. Wie für die Gestelnburger Kacheln empfiehlt 
sich ein Blick in den Codex Manesse. Die Miniatur des 
Kristan von Hamle greift die Vergilikonografie auf 
(Abb. 4). Hier sieht man ebenfalls links im Bild den Turm 
mit der Dame, die mit Hilfe einer technischen Einrichtung 
ihren Geliebten hochzieht, diesmal im Bottich. Der Sänger 

13 Werner Wunderlich, Weibsbilder al Fresco, Konstanz J. 996. 
14 Leander Petzoldt, Virgilius Magus. Der Zauberer Yirgil in der 

literarischen Tradition der Mittelalters, in: U. Brunold-Bigler/ 
H. Bausinger (Hrsg.), Hören Sagen Lesen Lernen. Bausteine zu 
einer Geschichte der kommunikativen Kultur. Festschrift für 
R. Schenda zum 65. Geburtstag, Bern 1995, 594-568. Auch: Wun
derlich 1996 (wie Anm. 13), 143-144. 

15 Zitiert nach Wunderlich 1996 (wie Anm. 13), 143. Übersetzung: 
«Sie zog ihn nicht weiter herauf. Sie band ihn fest und liess ihn 
hängen. ( .. . ) Als es am andern Morgen zu tagen begann, sagte man 
sich unter den Römern, dass der weise Yergil an einem Turm 
hänge.» 



hält sich am Seil fes t. Die Kachel erscheint also wie eine 
Mischung der beiden wenige Jahrzehnte älteren Virgil
darstel I ungen. 

Für die Berner Kachel kann weder ein direkter Bezug zu 
einer andern Vergilszene noch zu einer bestimmten schrift
lichen Manifestierung der Geschichte hergestellt werden. 
Wohl aber kann sie aufgrund des Vergleichs mit Text und 
Bild als Darstellung Vergils identifiziert werden. Der Stoff 
war weit verbreitet und folglich äusserst beliebt. Man darf 
also annehmen, dass der Modelschneider zur Herstellung 
des Motivs gar keine bestimmte Vorlage benötigte, da das 
Wissen um den Stoff und seine Darstellung mittelalterli
ches Allgemeinwissen war. Somit sind sowohl die Kachel 
als auch der Text Ausdruck desselben Stoffguts, ohne dass 
man eine direkte Beeinflussung der Kachel durch den Text 
annehmen kann. Deshalb ist es meines Erachtens richtig, 
von Reflexen mittelalterlicher Literatur zu sprechen. Re
flexe sind es insofern, als mündlich tradierter Erzählstoff 
sich sowohl bildlich manifestiert wie auch in Werken der 
Literatur niederschlägt. Der Bezug der Kachel zum Text 
besteht darin, dass das Bild ohne Kenntnis der Geschichte 
nicht verstehbar ist. Diese kennen wir heute aber nur noch 
dank ihrer literarischen Bearbeitung. Der mittelalterliche 
Betrachter hingegen kannte sie eher aus der mündlichen 
Überlieferung. 

2. Eine Kranzkachel mit Tierdarstellungen 

Tierkämpfe oder Tierfabel? 
Auf der zweiten Kachel, deren Inhalt sich nur mit Hilfe der 
Literatur deuten lässt, sind mit grosser Wahrscheinlichkeit 
Tierfabeln dargestellt (Abb. 5). Es handelt sich um eine 
Kranzkachel, die in Aarberg gefunden wurde und in die 
zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert wird. 16 Der 
Kachelrahmen mit dem Köpfchen ist vom Inhalt unabhän
gig und rein dekorativ. In der Spitze des Blattes erkennt 
man zwei Vögel links und rechts von etwas, das sich als 
Nest interpretieren lässt. Der eine Vogel ist etwas grösser. 
In der Mitte sind ein Fuchs und ein Vogel zu sehen, und 
unten links ist ein Löwe dargestellt. Das letzte Tier könnte 
ein missratenes Einhorn oder vielleicht ein Elefant sein. 
Die mittelalterlichen Darstellungen dieser exotischen 
Tiere sind aus nachvollziehbaren Gründen zuweilen recht 
eigenartig. 

Aufgrund der Anordnung der Tiere - sie stehen sich je 
gegenüber - stellt sich als erstes die Frage, ob es sich um 
drei Tierkämpfe handelt. Vor allem in kirchlichem Kontext 
waren die christologisch gedeuteten Tierkampfszenen 
weit verbreitet. Gerade auf Ofenkacheln sind christliche 
Tierdarstellungen, wie etwa der Pelikan, der sich zur 
Ernährung der Jungen die Brust aufreisst, oder der Löwe, 
welcher die totgeborenen Jungen mit seinem Gebrüll zum 
Leben erweckt, ebenfalls sehr beliebt. 17 Ebenso nimmt 
man an, dass verschiedene Tiermotive am Ofen zu Tier
kämpfen arrangiert waren. So konnten etwa eine Kachel 

Abb. 5: Dreieckige, grün glasierte Kranzkachel mit sechs Tieren. 
2. Hälfte 14. Jahrhundert. Rekonstruierte Zeichnung anhand mehrerer, 
im Brand verformter Fragmente und Foto einer fragmentarisch zusam
mengesetzten Kachel. Fundort: Stadtplatz Aarberg (Kat. 95). Iden
tische Kacheln stammen aus Wangen an der Aare und aus_ Solothurn. 

16 Eva Roth Heege, Die Funde vom Stadtplatz in Aarberg, in diesem 
Band, Kat. 95. 

17 Roth Kaufmann 1994 (wie Anm. 10), 155- 163. 
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mit Löwenmotiv und eine mit Drachenmotiv bei entspre
chender Ausrichtung der Tiere einen Kampf darstellen. 
Somit ist es durchaus denkbar, dass in der Aarberger 
Kranzkachel drei Tierkämpfe dargestellt sind. Aber mit 
Ausnahme des Löwen handelt es sich bei den Tieren der 
Kachel nicht um die typische Tierkampfbesetzung, wo oft 
Fabelwesen wie der Greif, Kentaur oder eben Drache als 
Personifizierung des Bösen gegen den durch den Löwen 
symbolisierten Christus kämpfen. Das mittlere Tierpaar, 
der Fuchs und der Vogel, erinnert eher an die Fabel vom 
Fuchs und dem Raben Aesops. 

Eine Berner Fabelsammlung als mögliche Vorlage? 
Das Personal von Fabeln besteht in der Regel aus zwei 
verschiedenen Tieren. Daher ist es wahrscheinlich, dass 
die drei Tierpaare je eine Fabel darstellen. Fabeln waren im 
Mittelalter sehr beliebt, und die Fabel vom eitlen Raben, 
der seinen Käse an den schlauen Fuchs verliert, war schon 
damals verbreitet. 18 Hier stellt sich einzig die Frage, die 
freilich nicht beantwortet werden kann, ob das mittlere 
Tierpaar vielleicht die im Mittelalter ebenfalls beliebte 
Fabel vom Fuchs und dem Adler darstellen könnte. In 
dieser Geschichte stiehlt ein Adler die Jungen des Fuchses 
für seine Brut. Der schlaue Fuchs aber räuchert den Horst 
des Adlers aus und zwingt diesen, die jungen Füchse 
zurückzugeben. 

Da die beiden Vögel in der Spitze der Kachel nicht ein
deutig zu erkennen sind, gestaltet sich die Zuordnung 
dieser Fabel -so es denn eine Fabel ist-noch schwieriger. 
Das Mittelalter kennt eine reiche Tradition der Fabel
sammlung, sowohl in Latein wie in der Volkssprache. Eine 
dieser volkssprachlichen Sammlungen entstand, vermut
lich als Übersetzung von lateinischen Fabeln in der 
1. Hälfte des 14. Jahrhunderts, in Bern. Es ist der Edel Stein 
des Berner Dominikaners Ulrich Boner. Dieses Buch war 
zu seiner Zeit äusserst beliebt. I 9 Nebst den beiden Fabeln 
von Fuchs und Rabe sowie von Fuchs und Adler, die von 
ihrem Personal her beide auf das mittlere Tierpaar zutref
fen, findet sich auch eine passende für das Vogelpaar. Ein 
Sperber lässt die Nachtigall mit dem Versprechen, ihr 
Junges zu verschonen, ein Lied singen, aber er hält sein 
Versprechen nicht. Später endet der Unbarmherzige auf 
der Leimrute. Diese Fabel existiert auch in Variationen der 
Vögel wie Nachtigall und Habicht oder Taube und Rabe. 

Das letzte Paar bereitet, vor allem wegen des rechten 
Tieres, am meisten Probleme. Ist es ein Einhorn, so stellt 
das Paar keine Fabel dar. Das Einhorn taucht in Fabeln 
selten auf. Mit einem Löwen kommt es meines Wissens gar 
nicht vor. Hingegen sind Löwe und Einhorn im allegori
schen Tierkampf beliebtes Kachelmotiv des 15. Jahrhun
derts. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass dieses un
terste Paar der Aarberger Kachel tatsächlich einen Tier
kampf darstellt. Wenn es sich aber auch hier um die 
Darstellung einer Fabel handeln sollte, dann ist es wahr
scheinlich, dass das rechte Tier einen Elefanten darstellt, 
denn es existiert eine Fabel mit den entsprechenden Tieren. 

286 

Die Fabel ist eine Aesop-Fabel und somit nicht eindeutig 
mittelalterlich. Aesop ist dem Mittelalter aber durchaus ein 
Begriff, wie auch Vergil und Ovid, so dass zumindest die 
Möglichkeit eines Bezugs von Kachel und Fabel besteht. 
In dieser Fabel schämt sich ein Löwe seiner Feigheit, weil 
er sich vor dem Hahn fürchtet. Als er auf einen Elefanten 
trifft, der mit seinen Ohren fächelt, weil er Angst hat, eine 
Mücke könnte sich in seine Ohren verirren, dünkt sich der 
Löwe geradezu mutig. 20 

Ein direkter 8ezug zwischen Boners Buch und der Aarber
ger Kachel kann nicht nachgewiesen werden, obwohl die 
zeitliche und geografische Nähe von Buch und Kachel 
durchaus dazu verführen könnte. Aufgrund der weiten 
schriftlichen Verbreitung darf man eine mündliche Tradi
tion der Fabeln annehmen. Wie im Falle Vergils ist der Text 
möglicherweise lediglich eine andere Manifestation des
selben Kulturguts. Auch hier kann ein allfälliger Sinn der 
Darstellung nur dank des Textes überhaupt ermittelt wer
den. In diesem Fall darf die zeitliche und geografische 
Nähe von Text und Keramik aber als Indiz dafür gewertet 
werden, dass es sich wenigstens bei den beiden oberen 
Tierpaaren der Kachel tatsächlich um Fabeldarstellungen 
und nicht um Tierkampfszenen handelt. Boners Edel Stein 
ist ein Beleg dafür, dass Fabeln zur Entstehungszeit mög
licherweise sogar am Entstehungsort der Kachel, so sich 
denn Aarberg in den lokalen Berner Kontext einbetten 
lässt, bekannt und beliebt waren. 

3. Eine Trinkszene 

Die Minnetrankszene aus Tristan? 
Das letzte der hier behandelten Kachelmotive stellt eine 
Trinkszene dar (Abb. 6). Links im Bild steht ein Ritter im 
kurzen Wams mit einem Dolch am Gurt. Rechts steht eine 
Dame, die in der einen Hand einen Krug hält, mit der 
andern reicht sie dem Ritter einen Becher. Zwischen dem 
Paar steht am Boden ein Pflanzenornament. 

Bei den erwähnten Ofenkacheln hat sich mit einiger Plau
sibilität gezeigt, dass in Bern erzählte literarische Stoffe 
dargestellt sind. Dies ist hier zwar schwieriger, aber gerade 
aufgrund der bisherigen Ergebnisse können wir auch für 
die vorliegende Ofenkachel eine Interpretation in dieser 
Richtung suchen. Die Trinkszene der europäischen Lite
ratur des Mittelalters schlechthin ist: die Minnetrankszene 
im Tristan. 

18 Vgl. G. Dicke/K. Grubmüller, Die Fabeln des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit. Ein Katalog der deutschen Versionen und ihrer 
lateini schen Entsprechungen (Münstersche Mittelalter-Schriften 
60), München 1987. 

19 Vgl. R. Gottschick, Über Boners Fabeln, Charlottenburg 1886. 
Auch: G.F. Benecke, Der Edel Stein getichtet von Bonerius, Berlin 
1816. 

20 Harry Schnur, Fabeln der Antike (Sammlung Tusculum), Düssel
dorf/Zürich 31997, 113. 



Doch ist auch hier äusserste Vorsicht geboten: Die Darstel
lung auf der Ofenkachel lässt sich nämlich der Minne
trankszene nicht eindeutig zuordnen. Die Kachel ist nicht, 
wie zum Teil auf Wandbildern und Teppichen üblich, mit 
Namen beschriftet. Im Übrigen sind andere Kacheln der 
Zeit, die aufeinen Tristan-Zyklus hindeuten könnten, nicht 
bekannt. Wir wissen also nicht, ob der Besitzer des Ofens 
Grund gehabt hätte, den Tristan darzustellen. Es ist nicht 
einmal bekannt, wo und mit welchen andern Motiven die 
Kachel auf einem Ofen angebracht war. Einen schwachen 
Anhaltspunkt liefert einzig die Vergilkachel, die am selben 
Ort gefunden wurde und aus derselben Zeit stammt. Es ist 
also nur möglich, die verschiedenen Argumente für und 
wider die These nebeneinander zu stellen. Eine definitive 
Zuordnung muss unterbleiben. 

Für die Deutung als Minnetrankszene spricht meines Er
achtens, dass sie eine der Kernszenen des Tristan-Stoffes 
ist. Sie löst die ehebrecherische Liebe zwischen Tristan 
und Isolde aus. Auch war der Stoff sehr beliebt und wurde 
auf zahlreichen Objekten der Klein-, Textil- und Wand
kunst sowohl in Zyklen als auch in Einzelszenen darge
stellt. Aus dem 13. Jahrhundert ist sogar ein Zyklus bemal
ter Fliesen bekannt.21 

Gegen die Deutung als Minnetrankszene spricht aber ge
rade, dass alle bekannten Bildzeugnisse dieser Szene in 
Zyklen eingebunden sind. Als Einzelszene gerinnt der 
Stoff üblicherweise in der Baumgartenszene, die dann das 
Ganze vertritt. 22 

Gottfrieds Text und das Pflanzenornament 
Das Pflanzenornament auf der Kachel bereitet Probleme 
bei einer Deutung als Minnetrankszene. Wenn es tatsäch
lich eine Pflanze ist, spielt die Szene an Land. Üblicher
weise wird die Minnetrankepisode aber auf einem Schiff 
dargestellt (Abb. 7). 

Allerdings ist der Text Gottfrieds von Strassburg in dieser 
Sache nicht eindeutig: Das Unglück geschieht während 
eines Reiseunterbruchs im Hafen, weil Isoldes Magd 
Brangäne abwesend ist. Die Damen sind an die Anstren
gungen der Schiffsreise nicht gewöhnt, und sie kommen 
davon in «ungewonli'che not». Tristan ordnet daher eine 
Ruhepause auf Land an: «Man kam in einen Hafen, und die 
meisten gingen von Bord, um an Land spazierenzugehen. 
Sogleich ging Tristan, um zu begrüssen und anzuschauen 
seine strahlend schöne Herrin. Und als er sich zu ihr setzte 
und sie dies und jenes redeten über ihrer beider Angelegen
heiten, bat er, man möge ihm etwas zu trinken bringen. Es 
war aber niemand da - neben der Königin - ausser einigen 
jungen Hofdamen, von denen eine sagte : <Seht, hier ist 
Wein in diesem kleinen Gefäss.> Nein, es war kein Wein, 
wenn es ihm auch glich. Es war das dauernde Leid, die 
endlose Herzensqual, an der sie beide sterben sollten. Das 
aber wusste sie nicht. Sie stand auf und ging gleich hin, wo 
der Trank und das Glas aufbewahrt und verborgen waren. 
Sie gab es ihrem Kapitän, Tristan, und der bot es zuerst 

Abb. 6: «Trinkszene», gelb glasierte Ofenkachel, gefunden am Waisen
hausplatz in Bern 1955/56. Zeitstellung: Mitte des 14. Jahrhunderts 
(BHM Inv. Nr. 34833, 34834. Roth Kaufmann 1994 [wie Anm . 10], Kat. 
Nr. 43). 

Abb. 7: Tristan und Isolde trinken den Minnetrank. In: Gottfried von 
Strassburg, «Tristan und Isolt» mit der Fortsetzung des Ulrich von 
Türheim, Historisches Archiv der Stadt Köln W*88. Pergament, 1323. 

Tsolde an. Sie trank widerwillig und erst nach ei niger Zeit 
und gab es dann Tristan, der davon trank. Sie beide glaub
ten, es sei Wein.»23 

21 Norbert H. Ott, Katalog der Tristan-Bildzeugnisse, in: Hella Früh
morgen-Yoss, Text und Ill ustration im Mittelalter. Aufsätze zu den 
Wechselbeziehungen zwischen Literatur und bildender Kunst, 
München 1975, 140-175, insbesondere 146. 

22 Ott 1975 (wie Anm. 21), 140-175 sowie Anhang der Abbildungen. 
Siehe auch die Abbildungen in: Ott 1982 (wie Anm. 6), 194-240. 

23 Tristan Vs. 11 648-1 l 665. Zitiert nach der Übersetzung von 
Rüdiger Krohn, in: Gottfried von Strassburg. Tristan Bd. 2 (Univer
sal-Bibliothek 4472), Stuttgart 51996, l09-J 10. 
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Tristan und Isolde sind also allein auf dem Schiff geblie
ben, aber nicht auf hoher See. Ein anderes Detail spricht 
gegen eine Zuordnung der Kachel. Im Text bietet Tristan 
den Trank Isolde an, und sie gibt ihn dann lediglich zurück. 

Darstellungen des Tristan-Stoffes 
Zu bedenken ist, dass Gottfrieds Tristan eine Bearbeitung 
des Stoffes nebst anderen ist, wenn auch vielleicht geogra
fisch gesehen diejenige, die am nächsten von Bern entstan
den sein dürfte. Es ist aber eher unwahrscheinlich , dass der 
Modelschneider oder sein Auftraggeber gerade Gottfrieds 
Text zur Hand hatte. Liegt hier also vielleicht aufgrund der 
gestalterischen Möglichkeiten des Künstlers und des Me
diums eine der durchaus vorkommenden künstlerischen 
Abweichungen von Text und Tradition vor?24 Auf dem so 
genannten Forrer-Kästchen ist die Minnetrankszene nach 
Hella Frühmoren-Voss mit der ersten Umarmung des Paa
res zusammengefasst dargestellt. 25 Die Unglücklichen lie
gen im Bett und erhalten den Trank von einer Magd 
gereicht. Die Szene spielt in einem Palast und nicht auf 
dem Schiff. Rüdiger Krohn interpretiert die Darstellung 
daher anders: Er meint, Brangäne bringe lsolde und Marke 
den letzten Rest des Trankes ans eheliche Lager.26 Immer
hin scheint die Szene aus dem Tristan zu sein. Wenn aber 
der Formschneider der Kachel das Schiff vielleicht aus 
Platzgründen weggelassen hätte, warum hätte er dann die 
Pflanze eingefügt, wo doch die traditionelle Darstellung 
eindeutig das Schiff einbezieht? 

Eine mögliche Antwort könnte ein Blick in den Codex 
Manesse liefern. Hier finden wir bei von Bucheim An
klänge an den Minnetrank des Tristan (Abb. 8). Sängerund 
Dame sitzen unter einem blühenden Baum. Vor ihnen 
musiziert ein Knappe. Der Dichter reicht seiner Herrin 
einen Becher. Der gereichte Wein symbolisiert die zwin
gende Kraft der Minne.27 Das Bild arbeitet ganz offen
sichtlich mit dem Tristanwissen des Publikums. 

Vergleicht man die Kachel mit der Miniatur in der Manes
sischen Liederhandschrift und der Minnetrankdarstellung 
in der Pergamenthandschrift28, so erscheint die Kachel wie 
ein Kompromiss der beiden andern Darstellungen. Wie in 
der Tristandarstellung stehen auf der Kachel beide Figu
ren. Die Dame ist ebenfalls rechts, und sie hat eine ähnliche 
Kopfbedeckung wie auf der Zeichnung. Hingegen ist es 
auf der Kachel die Dame als rechte Figur, die wie auf der 
Miniatur den Becher reicht. Das Pflanzenornament steht 
etwa dort, wo in der Miniatur der Knappe sitzt, als wären 
der Baum und der Knappe darin verschmolzen. 

Eine Genreszene 
Diese Argumente reichen allesamt nicht für eine Bestim
mung der Kachel als Darstellung der Minnetrankszene des 
Tristan. Dennoch gilt es, ein weiteres Argument zu disku
tieren. Die Kachel stammt aus derselben Fundstelle wie 
die Vergilkachel. Aus der gleichen Zeit, wenn auch aus 
anderer Fundstelle, kennt man in Bern einen Samson, der 
mit dem Löwen kämpft. Man darf sich nun die Frage 
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Abb. 8: Von Bucheim reicht seiner Dame einen Becher, Farbige Minia
tur der grossen Heidelberger Liederhandschrift, Folio 27 1 recto, um 
1300. 

stellen, ob die Samsonkachel allenfalls Argument genug 
wäre, die Trinkszene als Minnesklavendarstellung des 
Tristan zu interpretieren. Samson ist wie Vergil ein Minne
sklave. Meistens aber wird Samson als Minnesklave in den 
Armen Dalilas schlafend dargestellt. Auf dem Malterer
Teppich ist er jedoch - ähnlich der Kachel - den Löwen 
bezwingend dargestellt. Mit Samson und Vergil sind auf 
Berner Kacheln zwei Figuren dargestellt, welche in die 
Reihe der Minnesklaven gehören. Das Thema scheint also 
in Bern um die Mitte des 14. Jahrhunderts bekannt und 
beliebt gewesen zu sein. 

Tristan ist ebenfalls als Minnesklave bekannt. Minneskla
ve ist er aufgrund der Wirkung des Minnetrankes. Aller
dings wird auch in diesem Fall eher die Baumgartenszene 

24 Vgl.OttJ982(wie Anm. 6),227. 
25 Frühmorgen-Voss 1975 (wie Anm. 2 1), 120. 
26 Vgl. Gottfried von Strassburg, Tristan Bd. 3. Kommentar, Stuttgart 

4 1995, 372. 
27 Ingo F. Walther, Codex Manesse. Die Miniaturen der Grossen 

Heidelberger Liederhandschrift, Frankfurt 41989, 186. 
28 Gottfried von Strassburg, «Tristan und lsolt» mit der Fortsetzung 

des Ulrich von Türheim, Histori sches Archiv der Stadt Köln, W*88. 
Pergament, 1323. 



dargestellt.29 Solange also keine zweite Kachel derselben 
Entstehungszeit gefunden wird, die mit Tituli oder Spruch
band versehen wäre, kann die Kachel nicht der Minne
trankszene des Tristan zugeschrieben werden. Man kann 
sie weder als Teil eines Zyklus noch als Minnesklavendar
stellung und erst recht nicht als Stellvertreter für den 
ganzen Stoffes bestimmen. Hingegen darf man anneh
men, dass es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um eine 
Genreszene handelt, die mit dem Tristanwissen des Be
trachters rechnet. Immerhin ist vom Tristanstoff eine 
breite mündliche, schriftliche und bildliche Rezeplion be
kannt. 

Die Johannisminne 
Wie die Manesseminiatur zeigt, hat es mit dem gemein
schaftlichen Trinken eines Trunkes besondere Bewandtnis 
auf sich. Auch der Minnetrank im Tristan ist Ausdruck 
eines Glaubens an die verbindende Wirkung von Trink
ritualen. So ist zum Beispiel seit dem 12. Jahrhundert das 
Trinken der Johannisminne als höfische Sitte belegt. Die 
Johannisminne ist ein Abschiedstrunk, der dem abreisen
den Gast oder Geliebten gereicht wird.30 In der Minnerede 
Das Kloster der Minne, die vermutlich vor der Mitte des 
14. Jahrhunderts im süddeutsch-allemannischen Raum 
entstand, ist der Brauch der Johannisminne literarisch 
festgehalten:31 

Al s der Ritter von der Geliebten Abschied nimmt, bietet sie 
ihm das Trinken des «sant Johans segen» an. Die Dame 
schickt ihre Magd, guten Wein zu holen, und nimmt dieser 
den gefüllten goldenen Becher ab, um ihn dem Ritter zu 
reichen. Sie spricht: 

«'gesell , trinck mit mir, 
als ich sin wal gunne dir, 
trinck sant Johans minne, 
und hab in dinem sinne 
der Dr ier Konig namen, 
daz wir frölich zesamen 
schier komen müsen»32 

Die Szene der Kachel entspricht der des Textes ziemlich 
genau. Sie spielt im Freien; der Wein wird von der Dame 
gereicht. Man vermutet, dass der Text als eine der ersten 
Minne reden wenige Jahrzehnte vor der Kachel in der Nähe 
von Konstanz entstanden ist. Trotz der zeitlichen und 
geografischen Nähe von Text und Kachel dient auch dieses 
literarische Produkt lediglich der Einbettung des Kachel 
motivs in einen kulturellen Kontext. 

Was bleibt? 
Der Kontext der Kachel - dies lässt sich mit em1ger 
Sicherheit b~haupten - ist höfisch, und das Thema der 
Kachel ist die Minne. Es ist eher unwahrscheinlich, dass 
auf der Kachel die Minnetrankszene des Tristan dargestellt 
ist, auch wenn es sich bei dieser Szene aus heutiger Sicht 
um die Kernszene des Stoffes handelt. Es lässt sich auch 
nicht sagen, ob auf der Kachel der Brauch des Mil1lletrin
kens dargestellt ist, oder ob der Modelschnitzer die Minia
tur der Manessichen Liederhandschrift gekannt hat. Aber 
man darf annehmen, dass dort, wo Mann und Frau gemein
sam n·inken, die Liebe mitgemeint ist. Man darf ferner 

auch annehmen, dass sich etliche der angesprochenen 
Betrachter an den Tristanstoff oder an den Abschiedstrunk 
mit liebesmagischer Wirkung erinnert sahen. 

III. Schlussbetrachtung 

Die Hauptschwierigkeit bei der Bestimmung von Ofen
kachelmotiven des 14. Jahrhunderts ist die Isoliertheit 
der einzelnen Kachelfragmente. Während in Zyklen der 
Wandmalerei, auf Teppichstickereinen oder in der Elfen
beinschnitzerei meistens mehrere Szenen erhalten und 
vielleicht sogar mit Tituli versehen sind, kennt man von 
Kachelöfen nur einzelne isolierte Motive. Durch die se
rienmässige Produktion der Kacheln liessen sie sich auch 
mit verschiedenen Themen ohne bestimmte Darstellungs
absicht kombinieren. So wäre es denkbar, dass ein Model
schnitzer zwar einen gesamten Minnesklavenzyklus kon
zipierte, der Käufer hingegen bloss ein einzelnes Sklaven
motiv auswählte und dieses mit anderen Minneszenen 
kombinierte. Ebenfalls vorstellbar ist, dass der Model
schneider sich von der zyklischen Darstellung eines litera
rischen Stoffes inspirieren liess, die einzelnen Bilder aber 
zu Genreszenen umformte, die er für verschiedene Öfen 
verwenden konnte. 

Der Bezug von Kachelmotiven zu literarischen Stoffen 
der Zeit lässt sich allenfalls indirekt und nicht verbindlich 
feststellen. Denn im Vergleich mit ähnlichen Motiven der 
Wandmalerei, Teppich-, Buch- oder Kleinkunst, die zum 
Teil einen verschriftlichten Erzählstoff illustrieren oder 
darstellen, kann die Darstellung auf der Kachel im Lichte 
eines literarischen Erzeugnisses betrachtet werden. Durch 
die Kenntnis des Textes erhellt sich ein möglicherweise 
beabsichtigter Sinn der Kacheldarstellung, ohne dass ein 
direkter Bezug zwischen Kachel und Text, ja nicht e inmal 
zwischen der Kachel und dem erzählten Stoff vermutet 
werden muss. Insofern finden sich Reflexe mittelalterli
cher Literatur auf zeitgenössischen Ofenkacheln, die in die 
Kultur ihrer Zeit eingebettet sind und von herausragenden 
Kunstwerken verschiedener Gattungen beleuchtet wer
den. Eine dieser Kunstgattungen ist die Literatur und ihr 
zum grösseren Teil mündlich tradierter Fundus an Stoffen 
und Vorstellungen, von denen sich die bildenden Künste 
von jeher inspirieren liessen. 

29 Frühmorgen- Voss 1975 (wie Anm. 21 ), Frontispiz. 
30 Hanns Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aber

glaubens Bd. 4, Berlin 1931, 746. 
31 Maria Schierling, «Das Kloster der Minne» . Edition und Unter

suchung (Göppinger Arbeiten zur Germanistik), Göppingen 1980, 
261. 

32 Kloster der Minne Vs. 1800-1819 . Zitiert nach Schierling 1980 
(wie Anm. 31 ). «Liebster, trink mit mir, wie ich es dir wohl gewähre, 
trink des Heiligen Johanns Minne, auf dass wir in deinem Sinn und 
der drei Könige Namen fröhlich wieder zusammen kommen wer
den. » 
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Bannwil, Pfarrkirche. 
Baugeschichtliche Untersuchungen 1993 

Georges Descmudres, Heinz Kellenberger 

Abb. 1: Die Gemeinde Bannwil im 19. Jahrhundert (Umzeichnung nach 
der Dufour-Karte von 1861). M. l:25 000. 

Die reformierte Pfarrkirche Bannwil im Oberaargau steht 
in einem umfriedeten Kirchhof auf einem markanten, 
gegen Süden und Osten abfallenden Hügelsporn über dem 
linken Ufer der Aare (Abb. 1 ). Das Gotteshaus ist ein 
ungegliederter Predigtsaal mit einem polygonalen Ost
abschluss; Fenster und Türen sind rundbogig (Abb. 2). 
E in zweigeschossiger Anbau im Westen, der sich sowohl 
in der Höhe als auch in der Breite etwas vom Schiff der 
Kirche absetzt, dient zugleich als Vorhalle und als Auf
gang zur Empore. Über dem First des Satteldaches erhebt 
sich auf der Westsei.te ein sechseckiger Dachreiter. 

1. Umfang der Untersuchungen 

Im Hinblick auf eine Gesamtrestaurierung der Kirche 
wurden vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern in 
Zusammenarbeit mit dem Atelier d'archeologie medie
vale, Moudon, im Frühjahr und Sommer 1993 bau
geschichtliche Untersuchungen durchgeführt. 1 Die bau
begleitenden Abklärungen erfolgten in drei Etappen: 
Nachdem entlang der Fassaden ein Sickerleitungsgraben 
ausgehoben worden war, wurden die freiliegenden Funda
mentbereiche analysiert und im Grundriss dokumentiert. 
In einem weiteren Schritt erfolgte die Untersuchung der 

Abb. 2: Die Kirche Bannwi l während der Fassadenrenovation von 
1993, von Südosten. 

von einem modernen Verputz befreiten Fassaden. Diese 
Abklärungen waren in den untersten Fassadente ilen (rund 
0,50 m hoch) durch einen im Zusammenhang mit der 
Einbringung der Sickerleitung applizierten zementhalti
gen Anwurf eingeschränkt (vgl. Abb. 4 und 8). Zur selben 
Zeit wurde eine baugeschichtliche Analyse des bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt dendrochronologisch datierten 
Dachstuhls der Kirche vorgenommen. Nachdem man sich 
dazu entschlossen hatte, auch den Innenverputz zu erneu
ern, konnten weitere Untersuchungen an den vom jüngsten 
Verputz befreiten Innenwänden vorgenommen werden. 

Fundprotokoll 015.009.94.1 (Martin Portmann), Archäologischer 
Dienst des Kantons Bern. Da fü r die Untersuchungen weder Katas
terpläne noch Höhenkoten zur Verfügung standen, wurde das 
Schwellenniveau des Westeinganges der Kirche als ± 0 bestimmt. 
Die Fassaden wurden neu vermessen und aufgerissen, dagegen sind 
für die Grundrisszeichnungen die vom Architekturbüro Haldimann 
und Glur, Aarwangen , im Jahre 1988 ausgeführten Aufnahmen 
verwendet worden. Die Dokumentation der Untersuchungen wird 
im Archiv des ADB aufbewahrt, dazu gehört ein Untersuchungs
bericht von Georges Descreudres/Heinz Kellenberger, Bannwil 
BE, Kirche: Baugeschichtliche Untersuchungen 1993 (Typo
script), Moudon/Zürich, 6. Januar 1994. 
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Dabei waren auch Beobachtungen am Rande des beste
henden Fussbodens möglich. Dieser wohl im frühen 20. 
Jahrhundert angelegte Fussboden, der auf einer modernen 
Planieschicht auflag, wurde durch einen neuen auf glei
cher Höhe ersetzt, weshalb auf eine Ausgrabung im Innern 
der Kirche verzichtet werden konnte. Die zeichnerische 
Dokumentation beschränkte sich deshalb auf eine Aufnah
me des angetroffenen Fussbodens, während die Befunde 
am Aufgehenden als Ergänzungen der Fassadenpläne 
aufgenommen wurden. 

2. Historische Notizen2 

Die erste Erwähnung des der hl. Jungfrau Maria und dem 
Erzengel Michael geweihten Gotteshauses in Bannwil, 
das zum Bistum Basel gehörte, geht auf eine päpstliche 
Steuerliste von 1318 zurück. 3 Im Jahre 1320 ging das 
Patronatsrecht der «ecclesia parrochiali s in Bawile» -
Bannwil wird also ausdrücklich als Pfarrkirche bezeichnet 
- von den Grafen von Frohburg an das Frauenkloster 
Schönthal beiLangenbruck (SO), welches dieses Recht bis 
1518 innehatte, als die Kollatur an Bern fiel. 1482 wurde 
auf Betreiben der Berner Regierung, welche fünfzig Jahre 
zuvor die Herrschaft Aarwangen erworben und auch in 
kirchlichen Belangen ein Mitspracherecht erlangt hatte, 
die Stelle des Pfarrers von Bannwil mit derjenigen des 
Kaplans von Aarwangen zusammengelegt. Nach dem Bau 
der Kirche Aarwangen im Jahre 1577 wurde dieses Dorf 
von der Pfarrei Wynau abgetrennt und bildete fortan zu
sammen mit Bannwil eine eigene K irchgemeinde, wobei 
Bannwil zu einer Filialkirche von Aarwangen wurde. Das 
Kirchengut, welches 1734 als «von Gott reichlich geseg
net» bezeichnet wurde, hat man jedoch erst 1887 mit 
demjenigen von Aarwangen zusammengelegt. 

An baugeschichtlichen Nachrichten wird zuerst eine Re
novation der Kirche sowie die Errichtung einer Kirchhof
mauer im frühen 16. Jahrhundert überliefert. In einem von 
der Berner Regierung im Jahre 1522 ausgestellten Bitt
brief ist die Rede davon, dass die «erbem [ehrbaren] lüt 
und unterthan Der kilchen zu Banwyl ... Ir kilchen emiwert 
[erneuert] und usbessert, ouch eine mur [Mauer] umb 
dieselben Ir kilchen von grunduff erbuwen» haben. 

1678/79 erfolgte ein Neubau der K irche. Wie aus der 
Chronik des Schullehrers Ulrich Marti (1643-1707) her
vorgeht, wurde die Aufrichte des Schiffes am 4. September 
1678, jene des Chores am 20. August 1679 vollzogen. 
Bereits am 2 1. Dezember 1679 fand die Einweihung der 
Kirche statt. Die erste Predigt des Prädikanten Jacob 
Lauffer galt dem Text des 1. Petrusbriefes 2,5:4 «Lasst 
euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus auf
bauen ... » 

In der Zeit von 1678 bis 1681 sind in den Amtsrechnungen 
Aarwangen vom Landvogt Johann Friedrich Willading 
getätigte Zahlungen für den Neubau der Kirche Bannwil5 
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ausgewiesen. Die Ausgaben betrafen im Einzelnen die 
Aufmauerung eines neuen Chores, Steinmetzarbeiten an 
drei Chorfenstern, eine Decke und einen Dachstuhl sowie 
eine ganze Reihe von Materiallieferungen (Holz, Z iegel, 
Nägel, Glas usw.). Aus den Eintragungen geht weiter 
hervor, dass die Maurerarbeiten von Jacob Meyer aus 
Attiswil ausgeführt wurden, während man das Verputzen 
und Tünchen der Wände e inem ungenannten Maurermeis
ter aus Zofingen anvertraute. Ferner deutet die Lieferung 
von «700 gross Besetzplatten» durch den ebenfalls in 
Attiswil domizilierten Ziegler darauf hin, dass der Fuss
boden mit Tonplatten ausgelegt wurde. Diese Angaben 
beziehen sich ausschliesslich auf das Chor der Kirche, für 
dessen Bau und Unterhalt die Berner Regierung als Inha
berin des Patronatsrechtes aufzukommen hatte, während 
das Schiff der Gemeinde gehörte, welche dementspre
chend für dessen Bau und Unterhalt zuständig war. 

Weitere Nachrichten des Chronisten Marti betreffen das 
Jahr 1682: «In diesem Jahr zu usgehntem Jänner haben die 
banwiller ihre nüwe Uhr bekamen, hat binahem kost 100 
gl.» und: «auf den balmtag den 9. Aberellen (April) ist 
zuerst in der kirchen zu banwill gesungen worden.»6 Eine 
(Kirchen-)Uhr, die nahezu hundert Gulden gekostet hatte, 
wurde 1682 eingerichtet, und an Palmsonntag desselben 
Jahres ist der Gottesdienst der Kirche Bannwi l erstmals -
seit der Reformation - wieder mit Gesang begangen wor
den. Intoniert wurde der 15. Psalm, wobei der Chronist 
darauf hinweist, dass damals «Ully Martty von Aarwan
gen» - also er selbst - Schulmeister in Bannwil gewesen 
sei.7 Diesen Hinweis wird man wohl dahingehend zu 
verstehen haben, dass dieser erstmal ige, für alle noch 
ungewohnte Gesang von einem Chor unter der Leitung des 
Schulmeisters vorgetragen wurde. 8 

1716 wurde der Dachreiter bei einem Unwetter zerstört 
und durch einen neuen ersetzt. Für das Jahr 1902 wird eine 
nicht näher umschriebene «grössere Renovation» erwähnt 

2 Bei den nachfo lgenden Ausführungen stützen wir uns zur Haupt
sache auf Unterlagen, die uns von Hans-Peter Würsten von der 
Denkmalpflege des Kantons Bern zur Verfügung gestellt wurden, 
wofür ihm an dieser Stelle gedankt sei. 

3 Wir folgen hier weitgehend: Walter Leuenberger, Die Kirche von 
8annwil (Kirchgemeinde Aarwangen), Aarwangen 1953. Walter 
Leuenberger (l 920-1992), der 1952 bis 1959 Hilfspfarrer in Bann
wil war, hat s ich in mehreren Schriften zur Geschichte der Pfarrei 
Bannwil geäussert; vgl. Bannwil. Ein Dorf im Oberaargau, hg. von 
der Einwohnergemeinde Bannwil anWsslich der 700-Jahr-Feier 
1293- 1993, Bannwil 1993, 369. 

4 J. Keller-Ris, Chronik der Gemeinde Bannwil und derselben Um
gegend von 1659 bis 1707, verfasst von Ulrich Marti von Aarwan
gen, Schullehrer von Bannwil, in: Blätter für bernische Geschich
te, Kunst und Altertumskunde l 1, 1915, l -44, hier 9. 

5 StAB B VJI 880, Amtsrechnungen Aarwangen. 
6 Keller-Ris, Chronik (wie Anm. 4), 9 . 
7 Keller-Ris, Chronik (wie Anm. 4), 9 . 
8 Vgl. Christian Rubi: Gesang und Musik finden in den Kirchen des 

Oberaargaus Eingang, in: Jahrbuch des Oberaargaus 1984, J 34-
142. 
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Abb. 3: Grundriss der Kirche mit den verschiedenen Bauphasen. M. 1: 200. 

mit dem Zusatz «stillos».9 Bis zu diesem Zeitpunkt sollen 
die Kirchenbänke aus einfachen Balken ohne Rücken
lehnen bestanden haben. 10 

1928/29 hat man das Vorzeichen im Westen der Kirche 
erbaut. E ine durchgreifende Renovation des Gotteshauses 
wurde in den l 930er Jahren vorgenommen.11 Dabei sollen 
im Zusammenhang mit der Aufstellung einer Orgel auf der 
Empore die Decke und das Dach angehoben worden sein. 
Ferner wurden die Kirchenfenster vergrössert und der 
südliche Nebeneingang versetzt. 

3. Die Befunde der baugeschichtlichen 
Untersuchungen 

3.1 Fundamente 

Untersucht wurden die Fundamente von Schiff und Chor. 
An der Südfassade lagen diese mehrheitlich bis zur Unter
kante frei, an der Nordfassade und im Bereich des Chores 
dagegen waren die Fundamentunte rkanten im 0,50 bis 
0,60 m tief ausgehobenen Sickerleitungsgraben nicht 
fassbar. Insgesamt zeichneten sich drei verschiedene Fun
damentabschn itte ab (vgl. Abb. 3): 

Tm Westen der Nord- und der Südfassade war e in Funda
mentvorsprung von 0,20 bis 0,30 m Breite zu beobachten. 
Die Fundamente aus Lese- und Bruchsteinen waren von 
eher unsorgfältiger Machart, wobei der gleiche Mauer
mörtel wie beim aufgehenden Mauerwerk der darüberlie
genden Fassadenabschnitte verwendet wurde. 

Im mittleren Teil der Nord- und Südfassade waren die 
Fundamente aus Lese- und Bruchsteinen bis nahe an die 
Fundamentoberkante teils trocken gemauert, teils mit 
dunkler Erde versetzt. Darüber waren sie gemörte lt, wobei 
der Mauermörtel derselbe war wie bei den entsprechenden 
Fassadenabschnitten. Auf der Südseite, wo das Fundament 

bis an die Unterkante frei lag, war ein dreiteiliger Aufbau 
zu beobachten, bestehend aus einer Lage Bollensteinen, 
welche direkt in den gewachsenen Boden gesetzt worden 
ist, einem Lehmband sowie einer mehrheitlich mit Erde, 
vereinzelt mit Mörtel versetzten Schicht von kantigen 
Lese- und Bruchsteinen. 

Im Bereich des Chores zeigten die Fundamente aus Lese
und Bruchsteinen vereinzelt Ziegeleinschlüsse. Wie im 
Westen des Schiffes war das Fundament in die Grube 
gemauert und wies hier einen bis 0,50 m breiten Vorsprung 
auf. Auch im Bereich des Chores wurde derselbe Mörtel 
wie beim aufgehenden Mauerwerk verwendet. 

Wichtig für die weitere Bauanalyse war die Feststellung, 
dass die einzelnen Fundamentabschnitte gleichzeitig mit 
den darüberliegenden Teilen der Fassaden angelegt wur
den. ferner zeigte sich, dass der mittlere Fundamentab
schnitt sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite die 
älteste Bauphase des Gebäudes darstellte. Es ist nicht 
auszuschliessen, dass die unterste, von einer Lehmschicht 
überdeckte Steinlage des Fundamentes im mittleren Ab
schnitt der Südfassade zu einem älteren Bau gehörte, von 
dem allerdings keine weiteren Teile fassbar wurden. 

3.2. Nordfassade (Abb. 4) 

Als älteste Teile des bestehenden Baus war im mittleren 
Abschnitt der Fassade ein auffallend heterogenes Mauer
werk auszumachen, das e ine unruhige, d.h. unregelrnäs
sige Mauerfront aufwies (Abb. 5 und 6). Es bestand aus 
Lese- und Bruchsteinen, deren Formate von faustgross bis 

9 Bannwil (wie Anm. 3), 366. 
10 Bannwil (wie Anm. 3), 364. 
11 Die Angaben schwanken zwischen 1935 und 1938; möglicherweise 

haben sich die Arbeiten au f diese beiden Jahre verteilt. 
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Abb. 4: Nordfassade mit den versch iedenen Bauphasen. M. 1 :200. 

zu Grössen von 0,60 x 0,25 m variierten. Das Mauerwerk 
ist mit auffallend viel Mörtel aufgefüh1t worden und zeigte 
keine durchgehenden Steinlagen. Der hellgraue, im feuch
ten Zustand bräunliche Mauermörtel wurde mit Gru
benmaterial angerührt, das eine Granulation von 0,5 bis 
10 mm mit Übergrössen bis 20 mm und mehr aufwies und 
zahlreiche, auch grössere Kalkeinschlüsse zeigte. Der 
gegenüber den Steinköpfen ungewöhnlich tief liegende 
Mauermörtel wies vielerorts eine starke Brandrötung auf. 

Zwei mit diesem älteren Mauerwerk entstandene Fenster
öffnungen waren zu beiden Seiten eines modernen Fens
ters zu fassen (Abb. 5 und 7). Deren Gewände zeigten wie 
das Mauerwerk eine Machart aus unterschiedlich grossen, 
vereinzelt auch gestellten Steinen. Die Bogenwölbung war 
mit flachen, schieferartigen Bruchsteinen gemauert. Die 
unregelmässige Ausführung von Bogen und Gewänden 
rechnete zweifellos mit einer ausgleichenden, d.h. formge
benden Verputzschicht. Reste davon waren im Bereich der 
leicht konkaven Fensterbank des westlichen Fensters er
halten, wo sich eine Fensteröffnung von 0,23 m lichter 
Breite bestimmen liess, während die lichte Höhe kaum 
0,70 m erreichte. Die beiden Fensteröffnungen sind nach 
einem Brand zugemauert worden. Der Mauermörtel dieses 
Umbaus war demjenigen des älteren Mauerwerks ähnlich, 
jedoch kalkreicher und deshalb in der farblichen Erschei
nung heller. 
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Abb. 5: Nordfassade, steingerechte Detailzeichnung der älteren Mauer
teile. M. 1: 100. 

Östlich der beiden Fenster war ein in derselben unregel
mässigen Art wie die Fenstergewände aufgemauertes 
Mauerhaupt von 1,40 m Höhe festzustellen, welches als 
westliches Türgewände eines Seiteneinganges zu deuten 
ist. An der Innenwand konnte das östliche Gegenstück 
davon gefasst werden, so dass sich eine Türnische von 
rund 1 m Breite bestimmen liess. Die Türgewände dürften 
ebenso wie die Fensteröffnungen mit einer ausgleichenden 
Verputzschicht versehen gewesen sein. Davon hat sich 
allerdings nichts erhalten. An den Tür- wie an den Fenster-



Abb. 6: Nordfassade, Mauerwerk der Anlage I. 

gewänden waren starke Rötungen festzustellen, die eine 
von den Öffnungen ausgehende intensive Brandeinwir
kung verrieten. 

Der grösste Teil der Nordfassade wies ein Mauerwerk auf, 
welches aus Lese- und Bruchsteinen sowie aus Tuff
brocken und Baukeramikfragmenten besteht. Die Nord
westecke ist mehrheitlich aus grossen Tuffquadem gefügt. 
Mit den Spolien 1 und 2 (vgl. Abb. 10) sind hier zwei 
Sandsteinwerkstücke von oktogonalen Stützen wiederver
wendet worden. Die Ecken des Chorpolygons wurden 
zumeist aus wiederverwendeten Stücken - Quader aus 
Sandstein und Tuff - aufgeführt, deren Zuschnitt recht
winklig ist und nicht dem stumpfen Winkel der Mauerek
ken angepasst wurde. Der feinkörnige, beige-graue Mau
ermörtel mit wenig Kieszuschlag bis 15 mm Durchmesser 
zeigte kleinere Kalkeinschlüsse. Hinzuweisen ist ferner 
auf zwei Reihen von Gerüstbalkenlöchern im vertikalen 
Abstand von 1,50 m. 

Auf der Westseite der Fassade hat sich ein mit dem jünge
ren Mauerwerk entstandenes Fenster erhalten, welches bei 
der Renovation der 1930er Jahre zugemauert und bei 
unseren Untersuchungen im Hinblick auf die bevorstehen
de Restaurierung wiederum geöffnet worden ist. Die im 
Lichten 0,80 m breite und 2,20 m hohe Fensteröffnung 
wies einen Rundbogen auf, der aus wiederverwendeten 
Keramikbodenplatten und Dachziegeln gemauert war. 
Wie entsprechende Fehlstellen an der Fassade zeigten, 
hatte das Fenster ursprünglich Hausteingewände aufge
wiesen, die vor der Zumauerung herausgerissen worden 
waren. Auf den geschrägten Laibungen der Innenseite 
hatte sich stellenweise ein Verputz, bestehend aus einem 
grauen, feinkörnigen, mit gewaschenem Sand angerührten 

Abb. 7: Nordfassade, östliches Fenster der Anlage I. 

Mörtel erhalten. Darauf waren Reste einer ursprünglichen 
Kalktünche sowie e iner sekundären Gipsglätte zu be
obachten. 

Im mittleren Teil der Nordfassade waren zwei grössere 
Balkenlöcher festzustellen, die nicht zu den Gerüstlöchem 
gehörten und vermauert vorgefunden wurden. Der Befund 
ergab, dass beim Bau der j üngeren Mauer an dieser Stelle 
zwei Balken eingelassen wurden. Ältere Flicke wiesen 
darauf hin, dass diese Balken einmal ausgewechselt wor
den waren, bevor sie gänzlich entfernt und die Löcher 
zugemauert wurden. 

Als jüngste Bauteile der Nordfassade erwiesen sich jene 
des Umbaus der l 930er Jahre, welche aus Zementsteinen 
bestanden und mit einem Zementmörte l versetzt waren. 
Über einer an der Mauerfront mehrheitlich horizontalen 
Abbruchkrone war eine 1,25 m hohe Aufhöhung der Fas
sade zu erkennen. Die beiden angetroffenen Fenster der 
Nordfassade sowie das Fenster der nordöstlichen Chor
schräge sind bei diesen Renovationsarbeiten an der Fassa
de vollständig erneuert worden. 

3.3 Südfassade (Abb. 8) 

Die Südfassade zeigte abgesehen von zusätzlichen bauli
chen Eingriffen im weiteren Bereich des Nebeneinganges 
im Wesentlichen denselben Befund wie die Nordfassade. 
Fassbar waren wiederum Teile eines älteren, unregelmäs
sigen Mauerwerks mit dem östlichen Gewände eines zuge
hörigen Fensters (Abb. 9). Sowohl diese Mauerabschnitte 
als auch die Reste des Fensters zeigten die gleichen Cha
rakteristika wie die entsprechenden Teile der Nordfassade. 
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Abb. 8: Südfassade mit den verschiedenen Bauphasen. M. 1 :200. 

Der westliche Abschluss des älteren Mauerwerks zeigte 
einige grössere, markant hervorstehende Steine, die, wie 
es schien, von einem ehemaligen Eckverband übrig ge
blieben waren. Der Mörtel entsprach jenem des ältesten 
Mauerwerks auf der Nordseite und wies ebenso wie dieses 
steIIenweise intensive Brandrötungen auf. 

Grosse Teile der Südfassade sowie der südöstlichen Chor
schräge bestanden wie auf der Nordseite aus demselben 
jüngeren Mauerwerk, welches wiederum zwei horizontale 
Reihen von Gerüstlöchem aufwies. Ebenso waren an den 
Mauerecken des Chores wiederverwendete Sandstein
und Tuffquader festzustelJen sowie zusätzlich eine Anzahl 
von Werkstücken aus Sandstein, die als Spolien (in Abb. 10 
mit 3 bis 6 bezeichnet) wiederverwendet worden sind. 
Desgleichen waren an der Südfassade die in den 1930er 
Jahren vorgenommene Aufhöhung sowie eine Erneuerung 
sämtlicher Fenster festzustellen . Gleichzeitig ist ein älte
rer Seiteneingang zugemauert und östlich davon eine 
neue, mit einem Rundbogen versehene Pforte geschaffen 
worden, welche wie die übrigen Teile dieser Renovation 
an den Fassaden mit Zementsteinen gefertigt wurde. 

Östlich und westlich sowie oberhalb des bestehenden 
Seiteneinganges konnten Bauteile eines älteren Umbaus 
festgestellt werden, für die es an den übrigen Fassaden 
keine Entsprechungen gab. Dazu gehö1te ein Eckverband 
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Abb. 9: Südfassade, steingerechte Detailzeichnung der älteren Mauer
teile. M. 1: 100. 

auf der Ostseite des Seiteneinganges. Darin war ein Werk
stück aus Sandstein eingelassen, welches in einer flach bo
gigen Nische eine Vertiefung aufwies und als Weihwasser
becken zu deuten ist. Darüber war im erwähnten Eckver
band ein 1,10 m hoher Rücksprung von 0,15 m Tiefe 
festzustellen. Dieser Mauerabschnitt aus Lese- und grob 
zugehauenen Bruchsteinen, vermischt mit Tuffbrocken 
und Baukeramikfragmenten, war mit einem hell-beigen, 
feinkörnigen Mörtel mit wenig Kieszuschlag bis 25 mm 
Durchmesser aufgeführt worden. Über dem älteren Ne-
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Abb. LO: Bei Anlage III beobachtete Spolien: 1 und 2 sind im Mauer
werk des Schiffes, die übrigen im Mauerwerk des Chores wieder 
verwendet worden. 

beneingang waren zwei Sandsteinquader mit abgearbeite
ter Oberfläche zu beobachten, bei denen es sich um zwei 
abgeschlagene Konsolen handeln dürfte. Der zur nächst 
jüngeren Bauphase gehörende Mauerabschnitt wies über 
dem erwähnten Eckverband eine vertikale Baunaht auf, 
welche zusammen mit dem Eckverband als Abschnitts
grenze zwischen Schiff und Chor beim Bau der heutigen 
Kirche zu deuten ist. 

3.4 Inneres 

Die Untersuchungen an den Innenwänden bestätigten im 
wesentlichen die Beobachtungen an den Fassaden. Ergän
zende Befunde waren zur formalen Gestaltung der Ni
schen der zu den ältesten Bauteilen gehörigen Fenster 
möglich (in den Abb. 5 und 9 gestrichelt eingezeichnet). 
Danach weiten sich die an den Fassaden geraden Fenster-

Abb. 1 I: Detail Nordwestecke von Anlage J. 

öffnungen zu schrägen Laibungen sowie zu abfallenden 
Fensterbänken. 

Eine Reinigung der durch die Entfernung des Wandtäfers 
entstandenen Nut zwischen dem Fussboden und der Nord
wand erbrachte den Nachweis einer zu den ältesten Bau
teilen gehörigen Nordwestecke im Fundamentbereich 
(Abb. 11 und 3). Ihre Lage bestätigt Beobachtungen an 
der Südfassade bezüglich eines ausgerissenen Eckverban
des (Abb. 9). Mit grosser Wahrscheinlichkeit konnte auch 
die Nordostecke dieses ältesten Gebäudes an der Innen
wand gefasst werden, wenngleich der schmale Untersu
chungsbereich keinen völlig gesicherten Befund zuliess. 

Verputz 
Der bei den jüngsten Restaurierungsarbeiten abgeschlage
ne Innenverputz stammte von der Renovation der J 930er 
Jahre. Im Bereich der ehemaligen Wandtäfer sowie hinter 
den Chorstühlen hatte sich ein 0,90 bis 1,00 m hohes Band 
aus bis zu vier älteren Verputzschichten erhalten (Abb. 12 
und 13), die im chronologischen Ablauf folgendermassen 
charakterisiert werden können: 

1. Ein Zweischichtverputz auf den ältesten Mauerteilen 
bestand aus einem bräunlichen, kellenverstrichenen Fer
tigputz auf einem Grundputz, der zugleich als Stopfmörtel 
nach dem Brand dieser Mauern verwendet worden war 
(beobachtet an der Nord- und Südwand). Auf dem Fertig
putz waren stellenweise Reste einer dunkelgrauen Sockel
malerei festzustellen, deren Oberkante 0,50 m über dem 
angetroffenen Fussbodenniveau lag. 

2. Ein Zweischichtverputz, bis zu 4 cm stark, entsprechend 
dem Mauermörtel des bestehenden Kirchenbaus (beob-
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Abb. 12: Innenraum der Kirche während der Renovationsarbeiten 
1993, gegen Westen. 

achtet auf der Südseite der West- und auf der Südwand 
sowie an der südöstlichen Chorschräge). 

3. Ein grauer, feinkörniger, aus gewaschenem Sand ange
rührter Fertigputz, der zumindest stellenweise auf dem 
älteren Grundputz (2) aufgetragen wurde (beobachtet an 
der Nordwand und in den Laibungen des Westfensters 
sowie an der nordöstlichen Chorschräge und an der Ost
wand). 

4. Die jüngsten mit Kalk angerührten Verputzteile waren 
auf der Nordseite der Westwand sowie auf den angrenzen
den Teilen der Nordwand festzustellen. 

Chorgestühl und Wandtäfer 
Quadratische Kanthölzer mit Seitenlängen um 10 cm, die 
zur Befestigung des Chorgestühls dienten, sowie etwas 
kleinere Kanthölzer zur Sicherung des Wandtäfers im 
Schiff durchschlugen den mit dem Bau der heutigen Kir
che angebrachten Wandverputz. Chorgestühl und Wand
täfer gehörten somit wohl nicht zur Erstausstattung dieser 
Kirche. 

Fenster- und Türgewände 
Im Gegensatz zu den Fassaden, wo die Aufhöhung und die 
Erneuerung der Fenstergewände bei der Renovation der 
1930er Jahre mit geriffelten Zementsteinen ausgeführt 
wurden, sind die entsprechenden Erneuerungen im Innern 
der Kirche mit roten Backsteinen gefertigt worden. Davon 
ausgenommen waren die Vermauerung des älteren Seiten
einganges und die Gewände der als Ersatz dafür geschaf
fenen Nebenpforte. Die bestehenden, mit Backsteinen 
auf gemauerten Fenstergewände wurden um 0,35 m aufge-
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Abb. 13: Innenraum der Kirche während der Renovationsarbeiten 
1993, gegen Nordosten. 

höht. Die Bogenwölbungen der Fenster mit Ausnahme des 
mittleren Fensters auf der Nordseite, dessen Rundbogen 
mit Backsteinen gemauert war, sowie der Bogen des neu 
geschaffenen Südeinganges waren in Zement bzw. Beton 
ausgeführt. An den ursprünglichen Fensterbänken waren, 
abgesehen von einem Zementüberzug, keine Veränderun
gen festzustellen. 

Empore 
Die Empore im Westen des Schiffes (Abb. 12) wurde erst 
nachträglich in der bestehenden Kirche eingerichtet. Die 
zugehörige Balkenkonstruktion war mit einem grobkörni
gen, braunen Mörtel sekundär in die Wände eingelassen 
worden. Gleichzeitig hat man auf der Westseite einen 
Eingang zur Empore geschaffen, welcher im 20. Jahrhun
dert-wohl beim Bau des Vorzeichens 1928/29-mit einem 
Zementmörtel vollständig erneuert wurde. Eine mit dem 
«Emporenmörtel» ausgeführte Reparatur war beim West
eingang des Schiffes zu beobachten, der späterhin ein 
weiteres Mal, nun mit einem Zementmörtel, geflickt 
wurde. Mit dem «Emporenmörtel» ist ferner im nord
westlichen Bereich des Schiffes der Wandverputz erneuert 
worden. 

Fussboden 
Der angetroffene Fussboden war in einem 0,85 m breiten 
Mittelstreifen im Schiff, in der 3 m tiefen Vorchorzone 
sowie in dem um eine Stufe erhöhten Chor aus diagonal 
versetzten Zementplatten gefertigt (vgl. Abb. 12 und 13). 
Unter den Bänken zu beiden Seiten des Mittelganges 
bestand ein Holzboden; die Latten zur Befestigung der 
Holzriemen waren in einen sekundär aufgetragenen Ze
mentestrich eingelassen. Im Bereich der Vorchorzone 
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Abb. 14: Dachstuhl mit Yersetzmarken, Längsschnitt gegen Süden. M. 1 :200. 

reichte der Zementplattenboden nicht bis zur Nordwand. 
Dieser rechnete jedoch mit der Existenz des älteren Neben
einganges im Süden und wies in der Türnische des um 
1935 geschaffenen Südeinganges e inen Zementflick auf. 

Im Chor berücksichtigte der Zementplattenboden an den 
Wänden umlaufende Chorstühle sowie den Aufgang zur 
Kanzel auf der Südseite. Aufgrund der Beobachtungen vor 
allem hinsichtlich des älteren Seiteneinganges muss davon 
ausgegangen werden, dass der Zementplattenboden be
reits vor der Renovation der 1930er Jahre geschaffen 
worden war. Fussböden dieser Art waren in der Zeit um die 
Jahrhundertwende beliebt; eine Entstehung im Zusam
menhang mit der Renovation von 1902 scheint uns wahr
scheinlich. Der angetroffene Holzriemenboden hingegen 
war jünger; er dürfte bei der Renovation in den 1930er 
Jahren eingebracht worden sein. 

3.5 Dachwerk 

Die Kirche weist einen liegenden Dachstuhl auf, welcher 
sich über Schiff und Chor hinwegzieht (Abb. 14). Der 
Rhythmus von einem Gebinde und zwei Leergespärren -
im Bereich des Dachreiters auf der Westseite sind es drei 
Leergespärre - ist an der Grenze zwischen Schiff und Chor 
durch zwei benachbarte Gebinde unterbrochen. Die First
pfette sowie die Mittelpfetten sind in diesem Bereich 
überblattet d.h. zusammengesetzt; die Fusspfetten konn
ten hier nicht eingesehen werden. Diese Beobachtungen 
machen deutlich, dass der insgesamt einheitliche Dach
stuhl über Schiff und Chor einzeln abgezimmert worden 
ist. Darauf deuten auch die Versetzmarken des Zimmer-

manns hin: Die Sparren des Schiffes sind, beginnend im 
Westen, fortlaufend mit den römischen Ziffern I bis XI 
versehen worden. Während die Versetzmarken auf der 
Nordseite mit Rötelstift angebracht wurden, sind sie auf 
der Südseite sorgfältig gekerbt. Im Chor wurden die Spar
ren, wiederum im Westen beginnend, mit den Ziffern Ibis 
III gekennzeichnet; am östlichen Gebinde fehlten Versetz
marken. ln diesem Bereich sind die Bezeichnungen auf der 
Nordseite sorgfältig gekerbt worden; auf der Südseite ist 
der Sparren I mit Rötelstift gekennzeichnet, während die 
beiden folgenden geritzt wurden. 

Die dendrochronologischen Untersuchungen 12 haben er
wiesen, dass bei der Aufhöhung der Kirche in den 1930er 
Jahren der bestehende Dachstuhl inklusive des Dachrei
ters übernommen und gesamtheitlich neu versetzt wurde. 
Lediglich die Aufschieblinge sowie die Dachhaut und der 
Dachunterzug sind damals erneuert worden. 

Aufgrund der dendrochronologischen Analysen wird er
sichtlich, dass im Dachwerk der Kirche Hölzer verbaut 
wurden, die in drei verschiedenen Zeitabschnitten und an 
drei unterschiedlichen Standorten gefällt wurden: 

a) Die Balken des östl ichen Binders über dem Chor dürften 
Ende des 16. Jahrhunderts geschlagen worden sein (ermit
telte Fälldaten nach 1506, 1552, 1583 und 1585). 

12 Bericht des Dendrolabors Heinz und Kristina Egger, Ins, vom 
17. Juni 1988. 
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Obwohl die dendrochronologische Bestimmung der älte
ren Hölzer keine jahrgenauen Fälldaten zu erbringen ver
mochte, kann dennoch mit grosser Wahrscheinlichkeit 
davon ausgegangen werden, dass der bestehende, in den 
l 930er Jahren angehobene Dachstuhl gesamtheitlich dem 
in schriftlichen Quellen überlieferten Bau von 1678/79 
zuzuweisen ist. Dabei ist ein einzelnes Gebinde aus dem 
Ende des 16. Jahrhunderts von einem Vorgängerdachstuhl 
wiederverwendet worden. Es zeigte sich, dass die Zah
nung und Enden der Kopfhölzer an diesem Gebinde anders 
geschnitten waren als bei den übrigen (Abb. 15 und 16); 
auch fehlten hier Versetzmarken des Zimmermanns. Be
stätigt hat sich auch die Überlieferung, wonach der Dach
reiter um 1716 erneuert worden ist. Tatsächlich zeigt der 
Befund, dass das westliche Joch des Dachstuhls abwei
chend vom gegebenen Rhythmus drei Leergespärre auf
weist, dass der 1678/79 errichtete Dachstuhl bereits mit 
einem Dachreiter rechnete. 

Abb. 15: Kopfholz eines wiederverwendeten Gebindes aus dem 4. Interpretation 
16. Jahrhundert. 

Abb. 16: Kopfhölzer der Dachstuhlkonstruktion des 17. Jahrhunderts. 

b) Die Balken der übrigen Teile des Dachstuhls stammen 
aus dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts (ermittelte 
Fälldaten nach 1638, 1642, 1644, 1660 und 1666). 

c) Die Balken des Dachreiters, bei denen es sich im 
Gegensatz zum Dachstuhl nicht um Nadelhölzer, sondern 
um Eiche handelt, wurden 1716 oder kurz danach geschla
gen. Darauf weisen u.a. drei auf 1716 datierte Proben mit 
8 bis 11 Jahrringen im Splintholz hin. 
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Die Befunde der Untersuchungen an den Fassaden, an den 
Innenwänden sowie im Dachwerk der Kirche Bannwil 
fügen sich recht gut zu einer einigermassen verlässlichen 
Vorstellung der baugeschichtlichen Entwicklung dieses 
Gotteshauses. Etliche Fragen müssen allerdings offen 
bleiben; manche davon, besonders jene hinsichtlich der 
formalen Ausbildung der älteren Bauten sowie der liturgi
schen Einrichtungen, wären allenfalls durch archäologi
sche Ausgrabungen zu klären. 

4.1 Anlage I: karolingisch oder frühromanisch 

Die älteren Mauerteile an der Nord- und Südfassade gehör
ten zum selben Bauwerk, von dem die Nordwest- und 
wahrscheinlich auch die Südwest- und die Nordostecke 
ermittelt werden konnten. Von der Situierung her passt 
dazu ein jüngerer, zu Anlage II gehöriger Eckverband im 
Südosten des Schiffes, der an derselben Stelle einen älte
ren Eckverband ersetzt haben könnte. Die älteste fassbar 
gewordene Anlage stellt sich im Grundriss somit als ein 
quadratischer Bau von rund 9 m Seitenlänge dar (vgl. 
Abb. 3). TrotzdereherungewöhnlichenProportionen wird 
man davon auszugehen haben, dass es sich dabei um eine 
Kirche handelte, deren Chorabschluss unbekannt ist. 
Nachgewiesen werden konnten auf der Nordseite ein Ein
gang sowie westlich davon zwei Fensteröffnungen. Ana
log positionierte Fenster dürften auch bei der Südwand 
bestanden haben, wovon das äussere Gewände der westli
chen Fensteröffnung gefasst wurde. Der verglichen mit 
den Steinköpfen auffallend tief liegende Mauermörtel 
war vielerorts brandgerötet. Der Befund, dass die Stein
köpfe dagegen vergleichsweise geringe Rötungen auf
wiesen, deutet darauf hin, dass sowohl innen wie aussen 
ein deckender Verputz bestanden hatte, dessen mit der 
Kelle verdichtete Oberfläche beim Brand abgeplatzt ist. 



Ungewöhnlich ist die Form eines im Grundriss quadrati
schen Schiffes, welche an Grab- bzw. Memorialbauten 
erinnert. Wenig wahrscheinlich, wenn auch nicht völlig 
auszuschliessen ist eine dreischiffige Ausbildung in der 
Art von St. Martin II in Altdorf (UR), 8. Jahrhundert,13 
oder wie sie beim Bau I im nahen Oberbipp (BE) aus dem 
7./8. Jahrhundert vermutet wird. 14 In der Fom1 und den 
Abmessungen vergleichbare saalförmig ausgebildete Kir
chenschiffe waren in der Spätantike und im Frühmittel
alter allerdings weiter verbreitet als bisher wahrgenom
men. Dazu gehört etwa die im 5. Jahrhundert entstandene 
Kastellkirche in Zurzach (AG). 15 Mit einer zur bischöfli
chen Residenz gehörenden Kapelle aus dem 5. Jahrhundert 
und dem im 6. Jahrhundert entstandenen Bau der Made
leine sind in Genf gleich zwei Kirchen zu nennen, 16 denen 
möglicherweise noch St-Germain I an die Seite gestellt 
werden kann. 17 Für das Frühmittelalter wären etwa Ober
wil I (BL) aus der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts 18 und 
möglicherweise auch Liestal/Munzach (BL) aus dem 
6./7. Jahrhundert anzuführen,19 ferner Flums 1 (SG) aus 
dem 8. Jahrhundert20 und Ebhausen II (Baden-Württem
berg), um 800.21 Etwas jünger ist Bau VI der Pfarrkirche 
von Muraz (VS), welcher im 10. oder 11. Jahrhundert über 
einem älteren Grabbau entstanden ist.22 

Aufgrund des in Bannwil festgestellten Mauercharakters 
auffallend viel Mörtel; nicht lagig versetztes Steinmaterial 
unterschiedlichster Grösse; relativ unpräzis aufgeführte 
Mauerfronten, Gewände und Mauerecken - sowie auf
grund der formalen Gestaltung der Fensteröffnungen wird 
man eine Entstehungszeit dieser ältesten fassbar geworde
nen Kirche spätestens im 11. Jahrhundert anzunehmen 
haben. Möglich ist eine Entstehung in karolingischer Zeit, 
vergleicht man etwa die Machart der Fenster mit jener an 
Bau I der Kirche Bennwil (BL) aus dem 8. Jahrhundert23 

oder die Mauerungstechnik mit derjenigen der karolingi
schen Bauteile von St. Martin in Chur (GR).24 

Eine frühmittelalterliche Entstehung der Pfarrkirche 
Bannwil verträgt sich durchaus mit den überlieferten Pa
trozinien der Jungfrau Maria und des Erzengels Michael, 
wobei Letzterer einen späteren Zusatz darstellen könnte. 
Im Lichte unserer Befunde erscheint es auch möglich, 
dass die Kirche Bannwil - wie eine Sage es will - im 
10. Jahrhundert mit Gütern eines regionalen Adelsge
schlechts ausgestattet wurde. 

Umbauten nach einem Brand 
Ein Brand der Anlage I liess sich anhand von teilweise 
intensiven Brandrötungen der ältesten Bauteile nachwei
sen. Gestützt werden diese Beobachtungen durch ver
schiedene Brandschichten , die bei Sondierungen der 
Denkmalpflege im Jahre 1988 im Innern der Kirche fest
gestellt wurden. Nach dem Brand der Anlage I vorgenom
mene Reparaturarbeiten waren als Zumauerungen der bei
den Fensteröffnungen auf der Nordseite zu fassen. Wahr
scheinlich ist anstelle dieser beiden Fenster eine neue 

Öffnung im Wandabschnitt dazwischen geschaffen wor
den. Darauf deutet der Befund hin, dass sich die Zumaue
rung des westlichen Fensters gegen Osten weiter ausdehn
te und möglicherweise gleichzeitig zur Fertigung eines 
neuen Fenstergewändes diente. 

Nicht sicher steht fest, ob die Reste des ältesten festgestell
ten Innenverputzes zu den nach dem Brand eingeleiteten 
Reparaturarbeiten gehörten , oder ob dieser Verputz erst 
später-etwa im Zusammenhang mit Anlage II-appl iziert 
wurde, worauf die Sockelmalerei hinweisen könnte, falls 
diese nicht sekundär angebracht worden ist. 
Der Umfang und die zeitliche Stellung dieser Umbauten 
lassen sich nicht näher bestimmen. Da sich sowohl das 
Mauerwerk wie auch der Mörtel deutlich von den jüngeren 
Interventionen unterschieden, ist für die Wiederherstel
lung der Kirche nach dem Brand eine eigenständige Bau
phase zu postulieren. 

4.2 Anlage II: spätgotischer Umbau 

Baumassnahmen im südöstlichen Bereich des ersten Kir
chenschiffes deuten auf eine wahrscheinlich grössere 
Umgestaltung des Gotteshauses hin. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt wurde auf der Südseite des Schiffes ein Eingang 

13 Vgl. Hans Rudolf Sennhauser, Ausgrabung und Bauuntersuchung 
Sankt Martin, Altdorf, in : Die Pfarrk irche Sankt Martin zu Altdorf, 
Altdorf 1971, 22-31, hier 28. 

14 Hans Rudolf Sennhauser: Ergebnisse der Ausgrabungen in der 
Kirche Oberbipp, in: Jahrbuch des Oberaargaus 1971, 3 J- 37, hier 
34-35. 

15 Hans Rudolf Sennhauser: Zurzach, Kastellkirche auf dem Kirchli
buck, in: F. Oswald/L. Schaefer/H. R. Sennhauser (Hrsg.), Yor
romanische Kirchenbauten. Katalog der Denkmäler bis zum Aus
gang der Ottonen, München 1991, 396-397. 

16 Charles Bonnet: Geneve aux premiers temps chretiens, Geneve 
1986, 29 und 44-46. 

17 Sennhauser, Genf, St-Germain, in: Vorromanische Kirchenbauten 
(wie Anm. 15), 93-94. 

18 Reto Marti, Zwischen Römerzeit und M ittelalter. Forschungen zur 
frühm ittelalterlichen Siedlungsgeschichte der Nordwestschweiz 
(4.- 10. Jahrhundert), Katalogband (Archäologie und Museum 
41A), Liestal 2000, 196-198. 

19 Jürg Ewald, Kirchen und Kirchengrabungen im Baselbiet, in: Jürg 
Tauber (Hrsg.), Methoden und Perspektiven der Archäologie des 
Mittelalters . Tagungsberichte zum interdisziplinären Kolloquium 
vom 27 .-30. September 1989 (Archäologie und Museum 20), 
Liestal 199 l, 78-79 und 83. 

20 Sennhauser, Flums, ·in: Vorromanische Kirchenbauten (wie Anm. 
15), 77. 

21 Werner Jacobsen, Ebhausen, in: Vorromanische Kirchenbauten. 
Nachtragsband, München 199 1, 101-102. 

22 Fran~ois-Olivier Dubuis, L'eglise paroissiale de Muraz, in: Zeit
schrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 33 
(1976), 185-210, hier 200-201. Zur Datierung: Hans Rudolf Senn
hauser, Muraz, in: Vorromanische Kirchenbauten. Nachtragsband, 
München 1991 , 298. 

23 Marti, Römerzeit (wie Anm. 18), 85, und Ewald , Kirchen (wie 
Anm. 19), Abb. 4 . 

24 Georges Descceudres/Augustin Carigiet, Archäologische Unter
suchungen an der Kirche St. Martin in Chur, in: Zeitschrift fü r 
schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 47, 1990, 261-
284, hi er 264ff. 
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geschaffen, wovon ausser den Gewänden im Innern auch 
die beiden abgeschlagenen Konsolen an der Fassade zeu
gen, die wohl als Träger eines Vordaches zu deuten sind. 
Dieser Eingang lag jenem an der Nordwand gegenüber, 
der, wie es scheint, bis zum Bau von Anlage III weiter 
bestand. Die Erneuerung des südöstlichen Eckverbandes 
dürfte im Zusammenhang mit einem Neubau des Chores 
gestanden haben. Darauf weisen auch die am bestehenden 
Chor wieder verwendeten Eckquader und Spolien von 
Gesimsen, Fenster- und Türöffnungen hin, die vom Vor
gängerbau des heutigen Chores stammen dürften. 

Nicht eindeutig zu erklären sind der Rücksprung des 
südöstlichen Eckverbandes und das unmittelbar darunter 
liegende Weihwasserbecken, dessen Situierung kaum mit 
dem gleichzeitig neugeschaffenen Südeingang in Verbin
dung zu bringen ist. Denkbar wäre, dass der Rücksprung 
und das Weihwasserbecken im Zusammenhang mit einer 
im Eckbereich zwischen Schiff und eingezogenem Chor 
situierten Bildnische standen. Diese wird vor allem im 
Kontext des Kirchhofes zu sehen sein. Der bestehende 
Friedhof wurde spätestens mit der Anfang des 16. Jahr
hunderts errichteten Umfasssungsmauer geschaffen. Mit 
Blick auf die im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts be
zeugte Funktion als Pfarrkirche, was in der Regel das 
Begräbnisrecht mit einschloss, ist jedoch davon auszuge
hen, dass im Bereich des Gotteshauses bereits erheblich 
früher ein Friedhof bestanden hatte. 

Die erhaltenen Mauerteile dieses Umbaus muten in ihrer 
heterogenen Machart eher frühneuzeitlich an. Mit dem 
Weihwasserbecken ist hingegen ein eindeutiger Hinweis 
darauf gegeben, dass die von uns als Anlage II bezeichnete 
Kirche mit einem mutmasslich neugeschaffenen Chor 
noch vor der 1528 eingeführten Reformation entstanden 
ist. Wir möchten annehmen, dass dieser Umbau mit den 
1522 bezeugten Baumassnahmen in Zusammenhang zu 
bringen sind. Die formale Ausbildung der am heutigen 
Chor beobachteten Spolien spricht jedenfalls nicht dage
gen. Das gleiche gilt von einem der wieder verwendeten 
Tuffquader, der Reste eines Verputzes mit einer Graufas
sung zeigte und damit Hinweis auf eine Eckquadermalerei 
sein dürfte, wie sie damals verbreitet war. Angeblich soll 
eine Marienstatue aus Bannwil in der Kirche Wolfwil (SO) 
aufbewahrt werden, deren Schicksal mit Ereignissen im 
Zusammenhang mit dem Bildersturm zur Zeit der Refor
mation erklärt wird.25 

4.3 Anlage ill: Predigtsaal von 1679 

Die Bauuntersuchung hat gezeigt, dass die heutige Kirche, 
bestehend aus einem einfachen Predigtsaal mit polygona
lem Ostabschluss, zur Hauptsache auf einen frühneuzeit
lichen Neubau zurückgeht, der in einzelnen Teilen älteres 
Mauerwerk wieder verwendet hat. Die Einheitlichkeit des 
Gebäudes und die Datierung des um 1935 angehobenen 
Dachstuhls ins letzte Drittel des 17. Jahrhunderts lassen 
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keine Zweifel aufkommen, dass es sich dabei um den 1679 
geweihten Bau der Kirche handelt. Die Einheitlichkeit des 
Neubaus ist nicht allein durch den gemeinsamen Dach
stuhl, sondern auch anhand der erhaltenen Mauerteile 
gegeben, die mit der durchgehenden Abfolge eines durch 
entsprechende Balkenlöcher ablesbaren Baugerüstes da
rüber hinaus eine gleichzeitige oder doch eine aufeinander 
abgestimmte Entstehung von Schiff und Chor nahelegen. 
Verschiedene Beobachtungen bestätigten die Aussagen 
des Chronisten Marti, wonach Schiff und Chor nicht mit
einander, sondern im Abstand von einem Jahr nacheinan
der entstanden sind und dass möglicherweise an diesen 
beiden Bauteilen verschiedene Bautrupps tätig waren. 
Dazu gehören etwa die über Schiff und Chor einzeln 
vorgenommene Abzimmerung des Dachstuhls und die 
Beobachtung einer Baunaht im Grenzbereich von Schiff 
und Chor an der Südfassade. Als Hinweis auf zwei Bau
trupps möchten wir die unterschiedliche Ausbildung der 
mit diesem Bau entstandenen Fundamente in Schiff und 
Chor werten. Es ist anzunehmen, dass man sich bei der 
Wiederverwendung von Baumaterialien streng an die Be
sitzverhältnisse gehalten hat, d.h. dass die am Chor wie
derverwendeten Werkstücke vom älteren Chor, diejenigen 
im Schiff- die Spolien 1 und 2, die von einem aufgegebe
nen Taufstein herrühren dürften26 - aus dem Besitz der 
Gemeinde stammten. Das im Chordachstuhl wiederver
wendete Gebinde, das offenbar nicht mit dem mutmasslich 
um 1522 entstandenen Chorneubau, sondern vermutlich 
als Reparatur im ausgehenden 16. Jahrhundert entstanden 
ist und die gleiche Ausdehnung wie das damalige Schiff 
aufweist, spricht nicht zwingend gegen unsere Annahme, 
dass das Chor der Anlage II gegenüber dem Schiff einge
zogen war. Es ist sehr wohl denkbar, dass es sich dabei 
ursprünglich um das westliche Gebinde des abgebroche
nen Chores gehandelt hatte, welches sich über einen 
Trimphbogen spannte. 

Zur formalen Ausbildung dieses neuzeitlichen Kirchen
baus ist zuerst einmal anzumerken , dass sich dessen Trauf
höhe nicht genau bestimmen liess. Der in den l 930er 
Jahren vorgenommenen Aufhöhung des Baus ist ein Teil
abbruch der Wände vorausgegangen. Dies lässt sich zum 
einen anhand der an den westlichen Gebäudeecken höher 
hinaufziehenden Eckverbände ersehen und wird zum an
dern durch die Beobachtung von Steinnegativen auf der 
Abbruchkrone bestätigt. Der Mauerabbruch ist gestuft 
vorgenommen worden, misst dieAufhöhung an den Fassa
den doch 1,15 bis 1,25 m, im Innern der Kirche dagegen 
nur 0,50 bis 0,70 m. 

Mit einem nun wiederum geöffneten Fenster im Westen 
der Nordwand hat sich eine mit der Anlage III entstandene 

25 Bannwil (wie Anm. 3), 314-315. 
26 Der heutige Taufstein wurde gemäss Inschrift 1648 von «Meister 

Uli Anderes zu Winou (Wynau]» auf Veranlassung von «Cunrat 
Schad diser zit Kilchmeier» geschaffen. 



Fensteröffnung in wichtigen Teilen erhalten, wenn auch 
die zugehörigen Gewändestücke an der Fassade fehlen. 
Dieses Fenster bestätigt die Beobachtungen im Innern, 
wonach die bestehenden Fensteröffnungen gleichzeitig 
mit der Aufhöhung des Gebäudes gestreckt worden sind. 
Hingegen dürfte die Situierung der heutigen Festeröffnun
gen im Wesentlichen de1jenigen des späten 17. Jahrhun
derts entsprechen. Davon ausgenommen ist das etwas 
kleinere Fenster über dem Südeingang, welches zusam
men mit diesem in den 1930er Jahren geschaffen wurde. 
Eine weitere Ausnahme scheint auch das mittlere Fenster 
in der Nordwand des Schiffes zu sein, das auf Aufnahmen 
der Kirche aus dem frühen 20. Jahrhundert fehlt.27 

Zum ursprünglichen Bestand des Predigtsaals zu zählen 
sind zwei Balkenlöcher an der Nordfassade, die zu einem 
bescheidenen Anbau der Kirche gehört haben dürften, 
dessen Funktion nicht näher bestimmt werden konnte. 
Während der bestehende Taufstein und die Kanzel, die 
inschriftlich auf das Jahr 1648 datiert sind, offenbar vom 
Vorgängerbau übernommen wurden, sind dagegen die 
Empore, die Installation der Chorstühle sowie des Wand
täfers erst nachträglich zur Errichtung der Anlage III 
geschaffen worden. 

4.4 Umbauten des 20. Jahrhunderts 

Nach dem im Jahre 1928/29 errichteten Westanbau, wel
cher möglicherweise bauliche Eingriffe im Bereich des 
Westeinganges sowie beim Eingang auf die Empore nach 
sich gezogen hatte, wurde die Kirche in den 1930er Jahren 
einer tiefgreifenden Renovation unterzogen. Dazu gehör
ten neben einer Aufhöhung des Gebäudes eine Versetzung 
des Südeinganges, über welchem eine zusätzliche Fens
teröffnung geschaffen wurde. Weitgehend erneuert und 
gleichzeitig gestreckt und damit den neuen Raumdimen
sionen angepasst wurden ferner die Fenster in Schiff und 
Chor. Sowohl an den Fassaden als auch im Innern der 
Kirche wurde der Verputz gesamtheitlich erneuert. Dies 
erklärt die geringen Überreste älterer Verputzteile, wie sie 
sich lediglich hinter dem Wandtäfer und den Chorstühlen 
sowie im Bereich des auf der Nordseite vermauerten 
Fensters erhalten hatten. Der angetroffene Fussboden, der 
noch mit dem älteren Nebeneingang auf der Südseite 
rechnete, ist bereits vor dieser Renovation, möglicher
weise 1902, entstanden. 

27 Bannwil (wie Anm. 3), Abb. auf S. 365. 
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Bern, Brunngasse 7 /9/11. Die Rettungsgrabungen 1989 

Adriano Boschetti-Maradi 

Die Unterkellerung der Häuser an der Brunngasse 7 /9/11 
in mehreren Etappen bedingte eine mehrphasige Ausgra
bung von Mai bis Oktober 1989.1 Sie fand unter erschwer
ten Bedingungen statt, da nur in einzelnen, eng begrenzten 
Unterfangungsschächten «gegraben» und keine zusam
menhängende Befunde erarbeitet werden konnten. So er
gab sich erst am Schluss der Untersuchung und nur auf 
dem Plan eine Zusammenschau der Befunde. 

Die Befunde von Brunngasse 7 /9/11 sind aber in zweierlei 
Hinsicht interessant: 
1. Die Besiedlung re ichte bereits zur Gründungszeit der 
Stadt Bern um 1191 bis an die nordwestliche Peripherie 
des ummauerten Areals. 
2. Die mittelalterliche Bebauung war - wie an Postgasse 
68/70 - vorwiegend aus Holz und diente dem Gewerbe. 
Einzelne Mauern stammen von einer lockeren Bebauung, 
die nach dem Stadtbrand von 1405 nicht weitergeführt 
wurde. 

1. Der archäologische Bestand 

Gruben des 13 . Jahrhunderts (Phase l) 
Zu den ältesten Spuren in Brunngasse 7 /9 zählt ein gut 
30 cm tiefer, Nord-SüdorientierterGraben , der mit Funden 
des 13. Jahrhunderts aufgefüllt war. Unmittelbar über dem 
Graben wurde eine Grube von 1,5 m Durchmesser und 
etwa 60 cm Tiefe angelegt. Die Grubenwände wiesen 
überall Brandspuren auf, zuunterst lag eine Kohleschicht. 
Wahrscheinlich handelte es sich um einen technischen 
Ofen unbekannter Bestimmung. Die Grube war mit ver
schiedenen lehmigen Straten aufgefüllt, die Keramik des 
13. Jahrhunderts enthielten. 

Im Nordosten der Grabungsfläche konnte eine kreisrunde 
Grube erfasst werden. Sie enthielt viel Kohle und ver
branntes Material. Südlich der Grube stetzte eine Stein
reihe an, die vielleicht die Unterlage eines Sehwellbal
kens markierte. Jedenfalls enthielten die vielen Niveaus, 
verbrannten Lehmböden und die Grube Keramik des 
13. Jahrhunderts. 

Mauerzüge des 14. Jahrhunderts (Phase 1/a)? 
Über der grossen Brandgrube lag in Brunngasse 7 ein 
gegen Westen bzw. Süden gerichteter Mauerwinkel aus 
50 cm breiten Sandsteinquadern. Innerhalb des Mauerwin
kels befand sich e ine ausgemauerte Grube von etwa 100 x 
60 cm Grösse. Ihre stratigrafische Einordnung ist völlig 

600850 

1 

30 
26 

16 

I l,11;--r--::--:.:.:::.::.:_ 
1 15 

199750 

c 
Q) 

.c 
(.) 
U) 
U) 

'"' ~ ~ 
~ Q) 

L :l0,.~-·~·-1--~·2+-f38r~34~-t--=30i_1 _26-:--r-21, f .----22--

Rathausgasse 

~pfMif9f1 .T 
31 

1 

0 50m 

Abb. 1: Die Grabungsflächen in Brunngasse 7, 9, 11. M. 1:1000. 

Abb. 2: Bl ick über die Ausgrabung in Brunngasse 7 Richtung Nord
osten. 

AHI-Nr. 038.120.89. LK 11 66; 600.880/199.750; 535 müM. Unter 
der Leitung von D . Gutscher und A. Ueltschi mit T. Ingold, 
B. lmboden, K. Hamouda, C. Jost, M. Baumgartner. 
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Abb. 5: Die runde Grube (Phase J) im Norden von Bru1111gasse 7, Blick 
nach Nordosten. 

unklar; sie könnte jünger als der Mauerwinkel oder sogar 
älter als die Brandgrube sein. Über diesen Mauern lagen 
Brandschichten mit Funden des 14. Jahrhunderts, darunter 
auch jene Münzbörse mit terminus post quem 1395 (Mün
zen Kat. M4). 

Nicht geklärt ist die Einordnung des Mauerwinkels im 
Nordwesten der Grabungsfläche. Er verläuft leicht diago
nal zu den bestehenden Gebäudemauern und ist älter als 
die gemauerten Keller der jüngsten Phase. Die Mauer 
besteht aus grossen Sandsteinplatten und ist vergleichbar 
mit jener über der Brandgrube. 

Ebenso wenig einzuordnen ist ein Mauerwinkel im Süd
osten der Grabungsfläche. Es handelt sich um die unterste 
Fundamentlage aus Kieseln einer 60 cm dicken Mauer. 
Sie ist ebenfalls älter als die bestehenden Gebäudemauern 
und die gemauerten Keller der j üngsten Phase. Der Boden 
neben der Mauer enthielt Funde des 13. Jahrhunderts, 
wobei unklar ist, ob es sich um ältere Schichten oder zur 
Mauer gehörende Niveaus handelt. 

Die drei Mauerwinkel zeugen von einer lockeren Bebau
ung, die in der heutigen Parzellierung nicht weiterlebt. 

Spärliche Bebauung (Phase llb) 
Am Ostrand derGrabungsfläche von Brunngasse 7 konnte 
eine kreisrunde Grube untersucht werden, die von der 
östlichen Brandmauer des Hauses Nr. 7 geschnitten wurde. 
Die Grube war mit Dachziegeln umfasst und lag unter 
einer Brandschicht mit Funden des 16. Jahrhunderts. Mög
licherweise handelte es sich um eine Feuerstelle. 

Im südwestlichen Bereich der Grabungsfläche lagen ein 
Mauerwinkel aus ausgerissenen Sandsteinquadern sowie 
zwei Pfostenlöcher (Abb.13). Die Pfostenlöcher enthie l-
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Abb. 6: Phase II in Brunngasse 7 . Dunkelgrau sind Mauern des 
14. Jahrhunderts (?), hellgrau der Bestand vermutlich des 15./16. 
Jahrhunderts . M. 1:100. 

Abb. 7: Aufs icht auf den südöstlichen Mauerwinkel in Brunngasse 7, 
Blick nach Süden. 
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Abb. 8: Phase III in Brunngasse 7. Dunkelgrau sind Hausmauern und 
der Ehgraben, hellgrau Keller und Böden vermutlich des 19. Jahrhun
derts . M. 1: 100. 

ten Funde des 17. Jahrhunderts, und in der Mauer lag eine 
Münze mit terminus post quem 1492 (Münzen Kat. Ml). 

Die moderne Bebauung (Phase 111) 
Das Alter des West-Ostverlaufenden Ehgrabens im Süden 
der Liegenschaft Brunngasse 7 ist unklar. Zur bestehenden 
Bebauung gehört aber die östliche Brandmauer zu Haus 
Nr. 5. Sie wurde später für einen Keller von Osten her 
unterfangen. 

Eine gemauerte «Kellergrube» wurde auf unregelmässi
gem Grundri ss in Haus N r. 7 eingebaut. Die Grube war 
1,5 m tief. Im Norden schloss eine Kieselpflästerung mit 
Sickergrube an. Auch der Grubenboden war gepflästert. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Grube auf einen 
Grundriss von etwa 3 x 2 m reduziert. Dabei legte man auf 
den Grubenboden Sandsteinplatten. E ine Einflussrinne an 
der Nordostecke und verschiedene rot-braune Bänder in 
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Abb. 9: Blick auf die Kellergrube in Brunngasse 7, Norden ist rechts. 

eine Höhe bis 52 cm zeigen, dass in der Grube Flüssigkeit 
gesammelt wurde. 

Im Süden schlossen auf Erdgeschoss-Niveau ein Sand
stein-Plattenboden und ein Mauerwinkel an. Sie lagen 
über Funden des 18. Jahrhunderts. Der Plattenboden wur-

Abb. 11: Blick über die Grabungsfläche in Brunngasse 11 Richtung 
Süden. 

In den Boden wurde später ein Holzfass eingelassen, 
dessen Füllung zuunterst reinen Kalk aufwies. Die obere 
AuffüUung stammt gemäss der Funde frühestens aus dem 
18. Jahrhundert. 

de stellenweise im 19. Jahrhundert für kleinere Gruben 2. Die Funde 
durchschlagen. Die grosse Grube wurde gemäss einem 
Datum, das die Ausgräber auf einer Holzkiste lesen konn
ten, nach 1880 aufgefüllt. 

Die Befunde von Brunngasse lJ 
In Brunngasse 11 im Westen konnten verschiedene Ni
veaus des 13. bis 19. Jahrhunderts beobachtet werden, die 
sich in drei Phasen gliedern liessen. In den Niveaus lagen 
diverse Mulden und Brandschichten, die aber keinen 
Grundriss ergaben. 
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2.1 Datierung der Phasen 

Während der Rettungsgrabung an der Brunngasse in Bern 
sind bedeutende Funde geborgen worden, die zum Teil 
noch aus der Frühzeit der Stadt Bern, also aus dem späten 
12. Jahrhundert, stammen. Eine stratigrafische Ordnung 
der Funde ist allerdings aufgrund der schwierigen Gra
bungssituation kaum möglich. Deshalb sind die im Kata
log aufgeführten Funde nach rein typologischen Kriterien 
ausgewählt und geordnet. 

Insbesondere die Zuweisung der Funde zu den im Befund 
unterschiedenen Phasen anhand der unterschiedlichen 
«Dok. Niv.» (Dokumentations-Niveaus) muss als Versuch 
aufgefasst werden. Die phasenweise Zusammenstellung 
der Funddatierungen bestätigt aber die Stratigrafie der 
Grabung. 

Die Datierung der Phasen aufgrund der zeitlichen Bestim
mung der Funde: 

Phase I in Brunngasse 7 /9: Ende 12. Jahrhundert bis 
2. Hälfte 13. Jahrhundert. 

- Phase II in Brunngasse 7 /9: Ende 13. bis Ende 
Abb. 10: Schnitt durch Brunngasse 11 ,Bl ickRichtung Osten. M. 1 :100. 16. Jahrhundert. Münzen mit termini post quos 1395 
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bzw. 1490. Die stratigrafische Unterteilung der Phase 
in II, Ha und IIb lässt sich anhand der Funde nicht 
nachvollziehen (Kat. Ml und M4-ll). 
Phase III in Brunngasse 7 /9: 17. bis 1. Hälfte 19. Jahr
hundert. 

- Phase I in Brunngasse 11: 2. Hälfte 12. Jahrhundert bis 
Ende 13. Jahrhundert (ohne den nicht sicher zuweis
baren Topf Abb. 16:2, der frühestens ins beginnende 
14. Jahrhundert datiert werden kann). 

- Phase II in Brunngasse 11: 13. J alu-hundert. 1 Münze des 
frühen 13. Jahrhunderts (Kat. M3). 
Phase III in Brunngasse 11: 13./14. bis 17. Jahrhundert. 
1 Münze mit terminus post quem 1480 (Kat. M2). 

2.2 Die typologische Einordnung der Funde 

Den besten Anhaltspunkt für die Datierung von Funden 
des ausgehenden 12. Jahrhunderts bietet das Material aus 
dem Turm von Schloss Nidau. Dort sind die Funde der 
Schichten 2- 20 nach dem Abbruch des 1180 erbauten 
Holzturmes abgelagert worden.2 Aus der weiteren Umge
bung liegen Fundkomplexe von der Ödenburg3, vom Üet
liberg4 und von Berslingen5 vor. 

Für die Datierung der Funde des 13. und 14. Jalu-hunderts 
haben wir vor allem folgende Fundkomplexe beigezogen: 
Wangen-Hinterstädtli (vor bzw. um 1250/57), Burgdorf
Kindergarten Kronenhalde (Phase I vor 1276), Basel
Augustinerkloster (vor 1276 bzw. 1290/1300), Burg-Alt
büron (vor 1309), Städtchen-Alt Eschenbach (Gruben 21, 
22 und 23 vor 1309), Burg Madeln bei Pratteln (vor 1356), 
Burg Bischofstein bei Sissach (vor 1356), Basel-Andreas
platz (vor 1356) und Hasenburg bei Willisau (vor 1386).6 

Fi.ir weitere Vergleiche haben wir auch relativ-chronolo
gisch eingeordnete Fundkomplexe aus Basel und Winter
thur berücksichtigt.7 Diese Fundkomplexe - und auch 
andere Vergleichsfunde für Stücke des 15. bis 19. Jahrhun
derts - sind jeweils mit Literaturangabe im Katalog auf
geführt. 

Als Besonderheit unter den Funden von Brunngasse 11 
sei an dieser Stelle lediglich auf die Zylinderhalstöpfe 
mit scharf abgestrichenem Trichterrand hingewiesen 
(Abb. 14:31 und Abb. 15: 1, 3, 5). Zu ihnen finden sich nur 
wenige datierte Vergleiche, und zwar im Schloss Nidau 
und in der Stadt Winterthur. 8 Es ist bemerkenswert, dass 
selbst die Stücke aus Nidau keine treffenden Parallelen 
darstellen. Ähnliche Töpfe - freilich mit horizontal abge
strichenem Rand - sind von der Burg Nydegg in Bern und 
der französischen Kirche bekannt und stellen dort Früh
oder Vorformen der Töpfe mit Leistenrand dar.9 Wir 
möchten daher die Zylinderhalstöpfe mit scharf abgestri
chenem Trichterrand typologisch zwischen diejenigen des 
späten 12. Jahrhunderts und die Leistenrand-Töpfe stellen 
und eine Datierung in die 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts 
vorschlagen. 

2.3 Die Funde als Quellen zur Besiedlungs
geschichte 

Die erste Besiedlung 
Die älteste Geschin-keramik lässt sich ins ausgehende 
12. Jahrhundert datieren. Sie fäll t daher mit gegen 1191 
erfolgten Stadtgründung zusammen, wobei das Datum an
hand der Funde selbstverständlich nicht zu präzisieren ist. 

Es fällt auf, dass der grösste Teil der datierbaren Funde aus 
dem 13. Jahrhundert stammt (Phasen I in Nr. 7/9 und 
Phasen 1/II in Nr. 11), wälu-end spätmittelalterliche Funde 
vergleichsweise selten sind. Entweder war also im ersten 
Jahrhundert nach der Stadtgründung die Besiedlungs
intensität an der südlichen Brunngasse am grössten, oder 
im späten 13. Jahrhundert wurde an dieser Stelle Schutt 
mit viel Keramikbruch ausplaniert. 

Spuren von Gewerbe? 
Nur wenige Funde lassen Rückschlüsse auf handwerkl i
che Tätigkeiten oder Gewerbe zu. Das Beinröhrchen 
(Abb. 2 1:8) könnte aus einer Knochen verarbeitenden 
Werkstatt - einer Patemosterwerkstatt - stammen. Die 
übrigen abgebildeten Funde sind auch in «normalen» 
Haushalten anzutreffen. 

Bemerkenswert ist immerhin ein Knochenartefakt, das 
Andre Rehazek als Schreibgriffel deutet (Abb. 12). Es 
stammt aus Phase I in Brunngasse 7 /9 . 10 Wenn es sich 
tatsächlich um einen Schreibgriffel handelt, so sind im 12./ 
13. Jahrhundert in Haushalten oder Werkstätten Wachs
täfelchen zu vermuten. 

Ausnahmen bilden verschlackte Ofenwand-(?)Fragmente 
aus Phase II in Brunngasse 7 /9 und Eisenschlacken aus 

' 
"'-·~.::...~ '-"------~~--~~J 

Abb. 12: Knochenartefakt, von Andre Rehazek als Schreibgriffel 
gedeutet (Fnr. 34718- 18). 

2 Roth 2004. 
3 Datiert durch sechs Basler Pfennige, die auch im Münzschatz der 

Alt-Bechburg (um 1175/90 vergraben) vorkommen (Tauber 1991). 
4 In Schicht 258/259 liegen Pfennige, die um 1125 bis 1150 datiert 

werden (Bauer 1991, 55-85, 205-228 und 273-289). 
5 Auswahl 14C-datierter Befunde des 12. Jahrhunderts: Grubenhaus 

12, Yerhlittungsplätze I und 2 (Bänteli/Höneisen/Zubler 2000, 110--
121). 

6 Für Li.teraturangaben vgl. den Fundkatalog. 
7 Keller 1999; Matter 2000. 
8 Roth2004, Kat.Nr.1 3, 14,51 (um 1180/1200);Matter2000, Kat. 

223, 267, 316 (Winterthur, Obere Kirchgasse bzw. Untertor 15). 
9 Hofer/Meyer 1991 , 91; Descreudres/Utz Tremp 1993, Kat. 4.13. 

10 Fnr. 34718-18. 
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Abb. 13 : Die gemauerte Grube(?) im südwest lichen Mauerwinkel in 
Brunngasse 7, Blick nach Norden. 

Phase II in Brunngasse 11. Sie weisen auf metallverarbei
tende Gewerbe hin und könnten mit der beobachteten 
Brandgrube von Brunngasse 7 /9 in Zusammenhang ste
hen. Es handelt sich dabei kaum um einen Töpferofen, 
denn es sind keine Fehlbrände, keramischen Werkstatt
abfälle oder Brennhilfen zutage gefördert worden. 

Dass dieses Gewerbe in leichten Hütten angesiedelt 
war, zeigen die vielen verbrannten Lehmfragmente 
(Abb. 24:6 und 7) aus Phase 11 in Brunngasse 11. Es ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass von einem solchen 
Handwerksbetrieb eine grosse Brandgefahr für die ganze 
Stadt ausging. 

Der Stadtbrand von 1405 im Spiegel der Funde 
Der Berner Stadtbrand vom 14. Mai 1405 brach nach der 
Aussage Justingers an der Brunngasse aus. 11 Noch Jahr
zehnte später standen gemäss dem Udelbuch von 1448 an 
der südlichen Brunngasse keine Wohnhäuser. Lassen sich 
diese historischen Nachrichten anhand der Funde bestäti
gen? 

In Brunngasse 7 /9 würde das Datum 1405 mitten in Phase 
II fallen. Dabei könnten die drei Mauerwinkel abgegangen 
sein (Abb. 6). Für den südwestlichen Mauerwinkel 
ist dies am wahrscheinlichsten, da er von Funden des 
14. Jahrhunderts überdeckt war. Immerhin stammt auch 
das im Feuer zusammengeschmolzene Häufchen von acht 
Mailänder Münzen (1395 bis 1402) aus diesem Zusam
menhang (Münzen Kat. M4). Es handelt sich um eine 
verbrannte Münzbörse, die auf ein verheerendes Feuer 
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während Phase 11 in Brunngasse 7 /9 hinweist. Ein sicherer 
Nachweis des Stadtbrandes von l 405 ist aber aufgrund der 
zum Teil unklaren Befunde nicht möglich. 

In Brunngasse 11 muss der Brand von 1405 während Phase 
III stattgefunden haben. Die Brandspuren an den Funden 
reichen für den Nach weis des Stadtbrandes nicht aus, denn 
anhand sekundär verbrannter Keramik lässt sich nicht 
beurteilen, ob es sich nur um einen kleinen Brand oder um 
eine grosse Feuersbrunst gehandelt hat. Der in Phase II von 
Brunngasse 11 häufige Hütten- oder Ofenlehm scheint 
zwar von einem Grossbrand zu stammen; die fragliche 
Phase enthält aber nur Funde des 13. Jahrhunderts und ist 
deshalb wahrscheinlich zu alt für den Brand von 1405. 

Die Funde aus der Zeit nach 1405 sind nur spärlich, und in 
Brunngasse 11 bricht die Fundreihe im 17. Jahrhundert ab. 
Dies könnten Hinweise darauf sein, dass an der südlichen 
Brunngasse nach dem Stadtbrand von 1405 mehrere Jahr
hunderte lang keine dichtere Bebauung mehr, sondern 
Gärten und einzelne Hütten anzutreffen waren. 

3. Die Fundmünzen 

Daniel Schmutz 

Unter den Funden aus den Häusern Brunngasse 7 /9/11 
befinden sich drei einzeln geborgene Münzen, ein En
semble von acht miteinander verbackenen Prägungen so
wie ein münzähnliches Objekt. 12 Zwei der drei Einzelfun
de stammen aus dem Haus Brunngasse 11. Ein Lausanner 
Denier vom Beginn des 13. Jahrhunderts (Kat. M3) ist der 
Phase II (13 . Jahrhundert) des Gebäudes zuzuordnen, ein 
Freiburger Sechser aus der Zeit nach 1480 (Kat. M2) der 
Phase III (14. bis 17. Jahrhundert). 

Von besonderem Interesse ist eine Börse, bestehend aus 
acht miteinander verschmolzenen Mailänder Sesini. Diese 
Münzen Jagen wohl ursprünglich in einem Beutel oder 
einem ähnlichen Behältnis, das durch die Hitze zerstört 
wurde. Dieses Ensemble ist zusammen mit einem Berner 
Fünfer (Kat. M 1) der Phase II der Häuser Brunngasse 7 /9 
zuzuordnen (Ende 13. Jahrhundert bis Ende 16. Jahrhun
dert) . Die Tatsache, dass die Münzen durch Hitze zusam
mengeschmolzen sind, und die Datierung des Börsen
inhalts (1395-1402) deuten darauf hin, dass der Geld
beutel allenfalls dem Stadtbrand von 1405 zum Opfer fiel, 

11 Baeriswyl/Gerber 1999, 36--40. 
12 Bei diesem Objekt handelt es sich um ein rundes Metallscheibchen, 

dessen Oberfläche durch Hitzeeinwirkung stark verändert wurde. 
Wegen des schlechten Erhaltungszustands ist nicht mehr festzus tel
len, ob es sich ursprünglich um eine Münze oder ein anderes 
Metallobjekt gehandelt hat. Die grüne Farbe der Oxydationsschicht 
spricht eher gegen die Deutung als Silber- oder Billonmünze. ADB, 
Inv.Nr. 038.0113; Fnr. 34665 . Fundort: Qm.: ca. 18/83 1/2; Ab
stich 1; Lage: auf Grubengrund, im Bereich Pflästerung. 



der wahrscheinlich in einem Gewerbebetrieb in der Brunn
gasse ausgebrochen war. Diese Börse ist allerdings der 
einzige Fund mit Brandspuren, der sich zeitlich in die Nähe 
dieses Brandes datieren lässt. 

Die in den Häusern Brunngasse 7-11 gefundenen spätmit
telalterlichen Münzen sind bezüglich ihrer Zusammenset
zung recht heterogen. Die Zeitspanne zwischen der Prä
gung der ältesten und der jüngsten Münze beträgt rund 300 
Jahre. Auch bezüglich der Nominalstruktur ist das Ensem
ble nicht einheitlich. Das Spektrum reicht vom einfachen 
Denier bis zu den Münzen mit dem mehrfachen Wert eines 
Pfennigs. Während bei Kirchengrabungen bisher vorwie
gend Kleinstmünzen gefunden wurden, kommen in pro
fanen Grabungen in Schichten des Spätmittelalters zu
nehmend auch grössere Nominale zum Vorschein. 13 

Zu diesen Silbermünzen im Wert von mehreren Pfennigen 
gehört der Berner Fünfer (Kat. Ml) , der im Zeitraum von 
1492 bis zur Einführung der Reformation geprägt wurde. 
Wegen seines beachtlichen Werts von fünf Hallern kommt 
er nur relativ selten in Berner Kirchengrabungen vor. 14 

Der Freiburger Sechser gehört zur selben Nominalstufe. 
Im Gegensatz zu den Freiburger Kleinmünzen aus der 
Mitte und der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, die recht 
häufig in Kirchengrabungen zum Vorschein kommen, sind 
Freiburger Sechser im Kanton Bern bezeichnenderweise 
erst aus profanen Grabungen bekannt. 15 

Lausanner Münzen aus dem 12. Jahrhundert und aus der 
Zeit um 1200 kamen im Kanton Bern schon zahlreich zum 
Vorschein, sowohl in Kirchengrabungen wie auch im 
Schatzfund von Niederbipp. 16 Spätere Prägungen vom 
Typ TSOISAVIO und BEATA VIRGO, die be ide an den 
Beginn des 13. Jahrhunderts gelegt werden, wurden bi sher 
jedoch noch nicht gefunden. 17 Das Stück aus der Brunn
gasse ist somit der erste Fund einer Münze vom Typ 
TSOISAVIO im Kanton Bern. Es handelt sich dabei um 
eine bisher unbekannte Variante, die im entsprechenden 
Zitierwerk fehlt. 18 

Der wichtigste Fund aus der Brunngasse ist der Inhalt einer 
Börse von wohl acht mailändischen Sesini (Kat. M4-
M 11). Die Münzen wurden durch die Hitze so stark mit
einander verbacken, dass sie bei der Restaurierung nicht 
getrennt werden konnten. 19 

Mailändische Münzen spielten im 14. und 15. Jahrhunde1t 
auch nördlich der Alpen eine wichtige Rolle. Während in 
den Schatzfunden häufig Mailänder Groschen (Grossi, 
Pegioni) vorkommen, sind in Siedlungs- und besonders in 
Kirchenfunden in der Regel Kleinnominale enthalten (De
nari , Bissoli).20 Der Börsenfund enthält ein Nominal, das 
eine Zwischenstufe einnimmt. Mailänder Sesini wurden 
nördlich der Alpen mit 3 bis 5 Pfennigen bewertet.21 Der 
Inhalt der Börse entsprach somit rund 32 Pfennigen (2 
Schilling 8 Pfennig). In der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts 

bezog ein Bauhandwerker einen Tagelohn von durch
schnitt! ich 5 Schilling (ohne Verpflegung).22 Der Börsen
inhalt entsprach somit etwas mehr als einem halben Tage
lohn e ines Maurers oder Zimmermanns. 
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5. Münz- und Fundkatalog 

Einzelmünzen 
Brunngasse 719, Phase II: Ende 13. Jahrhundert bis Ende 
16. Jahrhundert 

Bern, Stadt 

M l Bern , Fünfer (1492-1528). 

Vs.: mOnETA o BE'nE'SIS 
Berner Wappen in einem Linienkreis, darüber einköpfiger Adler 
mil aufgespn::izlen Flügt:ln und Kupfnad1 links; aussen Perlkreis. 

Rs. : + SA[C]TVS 8 VICENCJV' 
Ankerkreuz, mit je einem Ringlein in den Kreuzwinkeln, in einem 
Perlkreis; aussen Perlkreis. 

Geiger 1968, J 54, Nr. 30 (Typ); Lohner 1846, 174, Nr. 787 Var. 
(Legende Rs.). 

BI 0,38 g 18,3- 19,5 mm 150° A 2/2 K 2/2 

Qm.: 15.20/79.85; Höhe -0.56 m.; Abstich 2. 

Inv. Nr. ADB 038.0103 Fnr. 34806 SFI 351-1030.1 : 1 

Brunngasse 11, Phase II!: 14. bis 17. Jahrhundert 

Freiburg, Stadt 

M 2 Freiburg, Sechser (ab 1480). 

Vs.: + MOnETA + FRIBVGEn 
Freiburger Wappen (Burg, darüber Adler), in einem Perlkreis; 
aussen Perlkreis. 

Rs.: + SAnCTVS + nICOLAVS 
Grosses Blattkreuz, iJ1 einem Perl.kreis; aussen Perl.kreis. 

Morard/Cahn/Villard 1969, 164, Nr. 17 Var. (Legende Vs.). 

BI 0,98g 21,l -21,7 mm 165° A2/2 K2/2 

Herstellungsfehler: leichter Doppelschlag (Vs.); z.T. flau ausgeprägt. 

Erhaltung: verbogen, verbeult (evtl. unter Hitzeeinwirkung). 

Qm .: 10- 13/59-63; Höhe -0.29/-0.56 m; Abstich I B. 

Inv. Nr. ADB 038.0106 Fnr. 34188 SFI 351-1030.4: l 

Brunngasse 11, Phase l/: 13. Jahrhundert 

Lausanne, Bistum 

Anonyme Prägung 

M 3 Lausanne, Denar (Anfang 13. Jahrhundert) . 

Vs. : [+ S]ED[ES] LAVSANNE 
Tempel mit vier Säulen, darunter drei Kugeln, in einem Perlkreis; 
aussen Perlkreis. 

Rs.: + TSOIS[AVIJO 
Kreuz (Beizeichen nicht erkennbar), in einem Perlkreis; aussen 
Perl kreis. 

Dolivo 1961, 11, Nr. 8 Var. (Legende Vs.); fehlt bei Aubert 1974. 

BI 0,56g 16,l-17,2mm 60° A2/2 K2/2 

Bem.: verbrannt: dunkel verfärbt, Oberfläche durch Hitzeeinwirkung 
verändert und z.T. abgeplatzt, Rand z.T. abgebrochen. 

Qm.: 11.84/60.68; Höhe -0.85 m; Abstich 3. 

Inv. Nr. ADB 038.0107 Fnr. 34930 SFI 351-1030.3: 3 

Börse 
Brunngasse 719, wohl Brandschicht von 1405 

Mailand, Herzogtum 

Gian Galeazzo Visconti (1395-1402) 

M 4-11 Mailand, 8 aneimmder haftende Sesini (1395- 1402). 

Vs.: (der 1. Münze)[+) GALEAZ •COMES• [VIRTVTM] 
Perlenkreuz, Verzierung in den Winkeln, in einem Perlkreis, aus
sen Perlkreis. 

Rs.: (der 8. Münze): [- D -J MEDIOL[ANI - VE) RONE 3C 
Natter zwischen G-3, in einem Perlkreis, aussen Perlkreis. 

Crippa 1986, 87, Nr. 12; CNI V, 94, Nr. 64 (Typ). 

BI 8.47g ca.17,8- 19,6mm - 0 A l/1 K3/3 

Qm.: 14.70- 15.50/80.90-81.60; Höhe -0.80/-0.89.; Abstich 2/3. 

Inv. Nr. ADB 038.0104/0105 Fnr. 34817/18 SFI 351-1 030.2: 1-8 

Abb. 14: Bern, Brunngasse 7-1 1. Randscherben von unglasierter 
Geschirrkeramik. M. 1 :2. 

1 RS eines Topfes mit unverdickter, trichterförmig ausgebogener 
Randlippe. Grauer Scherben, auf der Aussenseite russgeschwärzt. 
Mittlere Magerung mit Glimmeranteil. - Aus: Phase l, Qm 18.5-
18.9/86.5-88 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34691-1. -
Typologische Datierung: Ende 12. Jahrhundert. - Literatur: Roth 
Nidau in Vorb., Kat. 4 (um 1180/ 1200). 

2 RS eines dickwandigen Topfes mit Wulstrand. Grauer Scherben, auf 
der Aussenseite russgeschwärzt und mit feinen Drehrillen auf der 
Schulter. Mittlere Magerung. - Aus: Phase I, Kiesschicht in Grube 
an Profil A in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 6) . - Fnr. 34167-3. -
Typologische Datierung: 12. Jahrhundert. - Literatur: Bauer 1991, 
Kat. 1451 (Üetliberg, Uto-Kulm). 

3 RS eines Topfes mit nach aussen abgestrichener Randlippe. Grauer 
Scherben, aussen russgeschwärzt. Mittlere Magerung mit Gl immer
anteil.-Aus: Phase 1, «Pfostenloch» bei Qm 11.7/59.8 in Brunngas
se 11 (Dok. Niv. 5/1)-Fnr. 34945-1 . -Nicht publizierte Fragmente 
dieser Qualität: 34180-52 (Phase IIl in Brunngasse 11 ). - Typologi
sche Datierung: 12. Jahrhundert. - Literatur: Bauer 1991, Kat. 1525 
(Üetl iberg, Uto-K ulm). 
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4 RS eines dünnwandigen Topfes mit ausgebogener Randlippe. Grau
er Scherben, aussen stark russgeschwärzt. Mittlere Magerung. -
Aus: Phase I, unterste Lehmschicht in Grube an Profil A in Brunn
gasse 7/9 (Dok. Niv. 6) . - Fnr. 34171-6. - Typologische Datierung: 
12./13. Jahrhundert. -Literatur: RothNidau in Vorb., Kat. Nr43 und 
61 (um 1180/1200). 

5 RS eines Topfes (oder Becherkachel?) mit nach aussen abgestriche
ner Randlippe. Ziegelroter Scherben, grobe, weisse Magerung. -
Aus: Phase Ilb, Qm 14.6- 15.7/79-8 1.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. 
Niv. 3). - Fnr. 34807-1. - Typologische Datierung: 12. Jahrhun
dert. - Literatur: Tauber 1991, Kat. 306 (Wenslingen, Ödenburg). 

6 RS eines Topfes mit Wulstrand. Grauer Scherben, aussen russge
schwärzt. Feine Magerung mitGlimmeranteil. - Unstratifiziert, Qm 
11.5- 12.5/62-63 in Brunngasse 11. - Fnr. 34934-2. - Typologische 
Datierung: 12. Jahrhundert. - Literatur: Tauber 1991, Kat. 216ff. 
(Wenslingen, Ödenburg). 

7 RS eines Topfes mit Wulstrand. Grauer Scherben, aussen russge
schwärzt. Feine Magerung mit Glimmeranteil.-Aus: Phase II, Qm 
10.5- 12/62.5- 64 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34928-17. 
- Typologische Datierung: 12. Jahrhundert. - Literatur: Tauber 
1991, Kat. 216ff. (Wenslingen, Ödenburg). 

8 RS eines Topfes mit horizontal umgelegtem Wulstrand. Grauer 
Scherben. Feine Magerung mit Glimmeranteil.-Aus: Phase III, Qm 
10-13/59-63 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. IB). -Fnr. 34184-31. 
Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

9 RS eines Topfes mit umgebogener, verdickter Randlippe. Grauer 
Scherben, aussen russgeschwärzt. Feine Magerung mit Glimmer
anteil. - Aus: Phase 1, Qm 10.8-12.2/63.3-64 in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. 6). - Fnr. 34946-4. - Typologische Datierung: 12. Jahr
hundert. - Literatur: Tauber 1991, Kat. 216ff (Wenslingen, Öden
burg). 

10 RS eines Topfes mit horizontal umgelegter Randlippe. Rötlich
brauner Scherben, aussen russgeschwärzt. Auf der Innenseite sind 
schwache, fe ine Drehrillen zu erkennen. Mittlere Magerung. -
Aus: Phase 1, Qm 10.8- 12.2/63.3-64 in Brunngasse 11 (Dok. 
Niv. 6). - Fnr. 34946-1. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 
34935-3 (WS). - Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

11 RS eines Topfes mit Leistenrand. Scherben im Kern grau, Oberflä
chen schwarz. Feine Magerung. -Aus: Phase I, Pfostenloch bei Qm 
11.7/59.8 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 5/1 ) - Fnr. 34945-3. -
Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

12 RS eines Topfes mit leicht profiliertem Leistenrand. Grauer Scher
ben, mittlere Magerung. - Aus: Phase I , unterste Lehmschicht in 
Grube an Profil A in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 6). - Fnr. 34171-4. 
- Typologische Datierung: 2. Hälfte 13./1. Hälfte 14. Jahrhundert. -
Literatur: Matter 2000, Kat. 321 - 327 (Winterthur, Tösstalstrasse 7) . 

13 RS eines Topfes mit Leistenrand. Grauer Scherben, aussen russ
geschwärzt. Feine Magerung mit Glimmeranteil. - Aus: Phase I, 
«Feuerstelle» bei Qm 10.5- 12.1/59.5- 63 in Brunngasse 1l (Dok. 
Niv. 5/1). - Fnr. 34943-9. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 13./ 
1. Hälfte 14. Jahrhundert. - Literatur: wie 12. 

14 RS eines Topfes mit profiliertem Leistenrand. Scherben im Kern 
grau-braun, Oberflächen schwarz. Feine Magerung mit Glimmer
anteil. - Aus: Phase I, unterste Lehmschicht in Grube an Profil A 
in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 6) . - Fnr. 34171-7. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 13./1. Hälfte 14. Jahrhundert. - Literatur: wie 
12. 

15 RS eines Topfes mit Leistenrand. Grauer Scherben, aussen russge
schwärzt. Mittlere Magerung mit Gli111meranteil. - Aus: Phase II, 
Qm J 0.3- 12.3/60.8-62.6 in Brunngasse J 1 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 
34931 -9. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 34199-6 
(RS). - Typologische Datiernng: 2. Hälfte 13./1. Hälfte 14. Jahrhun
dert. - Literatur: wie 12. 

16 RS eines Topfes mit profiliertem Leistenrand. Grauer Scherben, 
mittlere Magerung mit Glimmeranteil. - Unstratifiziert, Qm 11.5-
J 2.5/62-63 in Brunngasse 11. - Fnr. 34934-5. Typologische Datie
rung: 2. Hälfte 13./1. Hälfte 14. Jahrhundert. - Literatur: wie 12. 

17 RS eines Topfes mit unterschnittenem Leistenrand. Auf der Schulter 
ist eine Furchenverzierung zu erkennen. Grauer Scherben, mittlere 
Magerung. - Aus: Phase I, «Brandgrube» bei Qm 18.5- 19.8/87 .6-
88 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 2C). - Fnr. 34703-4. - Nicht 
publizierte Fragmente dieser Qualität: 34909-10. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. 

18 RS eines Topfes mit leicht profiliertem und unterschnittenem Leis
tenrand. Grauer Scherben, aussen russgeschwärzt. Feine Mage
rung mit Glimmeranteil. - Unstratifiziert, Qm 11 .5- 12.5/62- 63 in 
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Brunngasse II. - Fnr. 34934- 1. - Typologische Datierung: Mitte/ 
2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: Roth/Gutscher 1999, 255, 
Nr. 2-6 (Burgdorf, Kronenhalde vor 1276). 

19 RS eines Topfes mit profil iertem und unterschnittenem Leistenrand. 
Schulter mit Furchenverzierung. Grauer Scherben, z.T. aussen russ
geschwärzt. Mittlere Magerung mit Glimmeranteil. -Aus: Phase I, 
Qm 19- 20/84-88 i.n Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 2B). - Fnr. 34696-
1. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 34198-16. -
Typologische Datierung: Mitte 13. Jahrhundert. - Literatur: wie 18. 

20 RS eines Topfes mit unterschnittenem Leistenrand. Grauer Scher
ben, aussen russgeschwärzt. Feine Magerung mit Glimmeranteil. -
Unstratifiziert, Qm 10-11/65-67 in Brunngasse 11.-Fnr. 34933-1. 
- Typologische Datierung: 1. Häl fte/Mitte 13. Jahrhundert. - Lite
ratur: AKBE 4A, 279, Nr. 1 (Wangen, Hinterstädtli vor 125 1 
bisl257); Roth/Gutseber 1999, 255, Nr. 2- 6 (Burgdorf, Kronen
halde vor 1276). 

21 RS eines Topfes mit unterschnittenem Leistenrand. Grauer Scher
ben, aussen dunkelgrau . Feine Magerung mit Glimmeranteil. Feine 
Drehrillen auf der Schulter. - Aus: Phase 11, Qm 10.3-12.3/60.8-
62.6 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34931-3. - Nicht 
publizierte Fragmente dieser Qualität: 34928-6 (RS, Phase II in 
Brunngasse 11) . - Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. -
Literatur: Roth/Gutscher 1999, 255, Nr. 2-6 (Burgdorf, Kronen
halde vor 1276); Frey 1989 (Aarbnrg, alte Post vor 1312). 

22 RS eines Topfes mit profiliertem und unterschnittenem Leistenrand. 
Grauer Scherben, aussen z.T. russgeschwärzt. Feine Magerung mit 
Glimmerantei l. -Aus: Phase II, Qm 11.5- 12.5/59.5-61 in Brunn
gasse .1 J (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34923-J 7/34121-21 . - Typologische 
Datierung: Mitte 13. Jahrhundert. - Li teratur: wie 18. 

23 RS eines Topfes mit profil iertem und unterschnittenem Leistenrand. 
Grauer Scherben, aussen russgeschwärzt. Feine Magerung mit 
Glimmeranteil. - Aus: Phase II, Qm 10.5- 12/62.5-64 in Brunngasse 
11 (Dok. Niv. 2) . - Fnr. 34928-1. -Typologische Datierung: Mitte 
13. Jahrhundert. - Literatur: wie 18. 

24 RS eines Topfes mit profiliertem Leistenrand. Rötlich-grauer Scher
ben, mittlere Magerung. -Aus: Phase II, Qm 10.5- 12/62.5-64 in 
Brunngasse 11 (Dok. Ni v. 2). - Fnr. 34928-4. - Nicht publ izierte 
Fragmente dieser Quali tät: 34702-1 (RS). - Typologische Datie
rung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. 

25 RS eines Topfes mit profiliertem und unterschnittenem Leistenrand. 
Grauer Scherben, aussen z.T. russgeschwärzt. Feine Magerung mit 
Glimmeranteil.-Aus: Phase II, Grube bei Qm 10.1-10.4/65.0-65.7 
in Brunngasse 11 (aus Profil). - Fnr. 34920-2. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: Kamber 1995, 
Taf. 3-4 (Basel , Augustinerkloster Latrine l vor 1276). 

26 RS eines Topfes mit profiliertem und unterschnittenem Leistenrand. 
Scherben im Kern hellgrau, Oberflächen dunkelgrau. Feine Mage
rung mit Glimmeranteil. - Aus: Phase III, Qm 10-13/63- 67 in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. 1 B). - Fnr. 34180-1 1. - Nicht publ izierte 
Fragmente dieser Qualität: 34180-52. - Typologische Datierung: 
2. Hälfte 13. Jahrhundert. Kamber 1995, Taf. 3-4 (Basel, Augusti
nerkloster Latrine I vor 1276). 

27 RS eines Topfes mit profiliertem und unterschn ittenem Leistenrand. 
Grauer Scherben, aussen russgeschwärzt. Feine Magerung mit 
Glimmerantei l.-Aus: Phase II, Qm 10.3-10.6/60.8-61.5 in Brunn
gasse J 1 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34926-1 . - Typologische Datierung: 
Mitte 13. Jahrhundert. - Literatur: wie 18. 

28 RS eines Topfes mit profi liertem und unterschnittenem Leistenrand. 
Der Leistenrand weist eine Rille auf. Grauer Scherben, Oberflächen 
teilweise russgeschwärzt. Feine Magerung mit Glimmeranteil. -
Aus: Phase II in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 5). - Fnr. 34465-2. -
Typologische Datierung: Mitte 13. Jahrhundert. - Literatur: AKBE 
4A, 279, Nr. 2 (Wangen, Hinterstädtli um 1251 bis 1257). 

29 RS eines Topfes mit profiliertem Leistenrand. Grauer Scherben, 
Oberflächen russgeschwärzt. Mittlere Magerung mit Glimmer
anteil. -Aus: Phase II , Grube bei Qm 10.4-10.8/65- 65.7 in Brunn
gasse 11 (Dok. Niv. 3/3). - Fnr. 34919-24. -Typologische Datie
rung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. 

30 RS eines Topfes mit profiliertem und unterschnittenem Leistenrand. 
Drei filigrane Rippchen zieren die Schulter. Rötlich-brauner Scher
ben, mittlere Magerung. - Aus: Phase II , Qm 10.3-12.3/60.8-62.6 
in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34931 -1. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. Kamber 1995, Taf. 3-4 (Basel, 
Augustinerkloster Latrine I vor 1276). 

31 RS eines kleinen Topfes mit Leistenrand und Zyli nderhals. Ziegel
roter Scherben , z.T. russgeschwärzt. Mittlere Magerung mit Olim-



meranteil. - Aus: Phase l, verbrannte Erde bei Qm 10.5- [2.5/63-64 
in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 5/1 ). - Fnr. 34944-1. -Nicht publizierte 
Fragmente dieser Qualität: 341 70-8, 34180-6, -13, -29, 34184-21, -
58, 34190-18, -4, 34191-14, 34197-2, 34198-19, -20, 34452-1, 
34704-10,34734-2,3480 1- l,34848-3,34909-15,34910- l,34913-
l , -2, -5, 34918-4, 34919-27, 34923-19, 34929-2, 34931-21, 34934-
11, 34935-3, 34936-3, 34942-2, 34946-3. - Typologische Datie
rung: 1. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: Roth Nidau in Vorb., 
Kat. Nr 13, 14, 51 (um 1180/1200); Matter 2000, Kat. 223, 267, 3 16 
(Winterthur, Obere Kirchgasse bzw. Untertor 15). 

Abb. 15: Bern, Brunngasse 7-11, Topffragmente. M. 1:2. 

l RS eines Topfes mit horizontal ausgebogener Randlippe und Zylin
derhals. Die ausladende Schulter ist mit horizontalen Rillen mit 
gratigen Rücken verziert. Grauer Scherben, Oberflächen z.T. russ
geschwärzt. Feine Magerung. - Aus: Phase 1 oder II in Brunngasse 
l l (Dok. Niv. 5). - Fnr. 34465- l , 34171-2. - Typologische Datie
rung: 12./13. Jahrhundert. - Literatur: Roth Nidau in Vorb., Kat. 
Nr 43 (um 1180/l200). 

2 RS eines Topfes mit einfachem Leistenrand. Die Schulter ist mit 
horizontalen Rillen und einem Wellenband verziert. Grauer Scher
ben, aussen z.T. russgeschwärzt. Mittlere Magerung mit Giimmer
anteil. -Aus: Phase IT bei Qm 10- 11/59- 62.2 in Brunngasse ll 
(Dok. Niv. 2) . - Fnr. 34910-8, 34931-6, -10, -23. - Nicht publizierte 
Fragmente dieser Qualität: 34451-13, 34923-1 1, -21, -30 (WS). -
Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

3 RS eines Topfes mit ausgebogener Randlippe. Auf der Schulter sind 
fe ine Riefen erkennbar. Rötlich-brauner Scherben, fe ine Magerung 
mit Glimmeranteil. - Aus: Rot verbranntem Lehm bei Qm 10.8-
11.6/65.3-66.3 in Brunngasse 11 (Phase II, Dok. Niv. 2). - Fnr. 
349 11 -1 . - Typologische Datierung: l. Hälfte 13. Jahrhundert. -
Literatur: Roth Nidau in Yorb. , Kat. Nr 13, 14, 51 (um 1180/1200). 

4 WS eines Topfes mit vier horizontalen Rillen. Rötlich-brauner 
Scherben, mittlere Magerung mi t Gl immeranteil, aussen russge
schwärzt. - Aus: Phase Jl bei Qm 10-12.6/59-67 in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. 2). -Fnr. 34196- 1, 34 190-10, 34906-1 , 34918-3, 34948-
2 . - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 34154-4, 34190-
12, -13, 34180-6, -17, -22, -49, -51 , 34184-6, 34191-12, -12, -15, 
34197-4, 34198-5, - 13, -14, -23, 34199-7, 34460-1, 34461-1, 
34696-14, -16, 34703-1, 34715-2, -3, -5, 34719-6, 34742- 1, 34821-
19, 34829-1, 34848-5, 3493 1-5, 34836-3, 34839-3, 34902-2, 
34906-2, 34909-12, -14, -17, - 18, -20, 34910-5, -12, - 15, 34912-3, 
34913-8, 34914-1 , 34917-7, 34918-1, -18, -24, 34919-13, -28, 
34923-7, 34927- 1, 34928-5, -14, - 15, 34934-6, -8, 34943-5. -
Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

5 Topffragment mit ausgebogenem Leistenrand, Zylinderhals und 
Wackelboden. Die obere Wandungshälfte ist mit Riefen verziert. 
Bräunlich-grauer Scherben; z.T. russgeschwärzt. Feine Magerung 
mit Glimmeranteil. Handgeformt und nachgedreht! -Aus: Kohle
schicht bei Qm 10-10.4/62.0-62.8 in Brunngasse 11 (Phase 1, Dok. 
Niv. 2).-Fnr. 34459-1 bis-9, -11 bis-13, -18,-21 , -23, -24,-26 bis 
-29, 349 10-11 , 34998-4. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qua
lität: 34459-2, -10, -12, -16. - Typologische Datierung: 1. Hälfte 
13. Jahrhundert. - Literatur: Roth Nidau in Vorb., Kat. Nr 13, 14, 5 1 
(um 1180/ 1200). 

6 WS eines Topfes mit profiliertem Leistenrand. Auf der Schulter 
sind feine Drehrillen zu erkennen. Grauer Scherben, aussen russge
schwärzt. Feine Magerung mit Glimmeranteil. -Aus: Phase II , Qm 
11.5-12.5/59.5---01 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 2). -Fnr. 34923-1, 
-8 . - Typologische Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: 
Matter 2000, Kat. l 97 (Winterthur, Pfarrgasse). 

7 Fast vollständ ig erhaltener, relativ grosser Topf mit profiliertem 
Leistenrand. Die obere Wandungshälfte ist mit Riefen verziert. 
Wackelboden mit steilem Wandungsansatz. Grauer Scherben, feine 
Magerung mit Gl immeranteil. Die Aussenseite und der Rand sind 
teilweise russgeschwärzt. - Aus : Phase II, Qm 10.2-12.6/59 .5-67 in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. 2). - Fnr. RS: 34913, 34917, 34919, 
34923,3493 1.BS:34917,34918,34919,34920.WS:34180, 34979, 
34920. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 34159-4, 
34168- 1, 34170-9, 34171-8, 34180-41, 34190-19, 34199-5, 34452-
3, 34696-1, 34749- 1, -4, 34801 -3, 34909-7, 34910- 12, 34917-5, 
34918-19,-29,34919-19,34924-8,34928-7,34931-20,34943- IO, 
34944-2. - Typologische Datierung: Mitte 13. Jahrhundert. 

Abb. 16: Bern, Brunngasse 7- 11 , Topffragmente. M. 1:2. 

I Fast vollständig erhaltener Kochtopf mit ausgebogenem und kräftig 
profiliertem Leistenrand und flachem Standboden. Auf der Wan
dung s ind feine Drehrillen zu erkennen. Rötlich-brauner Scherben, 
Oberflächen z.T. stark verrusst und beschädigt. Mittlere Magerung 
mit vereinzelten grösseren hellen Magerungsanteilen. - Aus: Gelbe 
Lehmschicht bei Qm 10.2- 11.3/61.9-63.l in Brunngasse 11 (Phase 
11/111, Dok. Niv. 2). - Fnr. 34932-1, -3 bis -19, -21 bis - 23, -27 bis 
-33, -35, -37 bis -39, 34459-7, 34922-31, 34938-1 bis -3, -5. ~ Nicht 
publizierte Fragmente dieser Qualität: BS: 34154-2, 34180-15. RS: 
34932-2, -20, -36. WS: 34170-3, -5, -6, 34180-34, 34749-2, 34918-
12, 34931-24. - Typologische Datierung: Mitte 14. bis frühes 
15. Jahrhundert. - Literatur: Marti/Windler I 988, Taf. 3, Nr. 40-46 
(Pratteln, Madeln vor 1356); Keller 1999, Taf. 52 (Basel, Aeschen
vorstadt 2). 

2 RS eines Topfes mit geschwungenem und kräftig profiliertem Leis
tenrand . Auf die Schulter sind zwei Zierrillen eingeri tzt. Rötlich
brauner Scherben, fe ine Magerung. Der Rand ist russgeschwärzt. -
Aus : Phase I (unsicher!), Qm 10.5-12.1/59.5-63 in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. 5/1). - Fnr. 34943-7, 34935- l, -2. - Typologische 
Datierung: 1. Hälfte Mittel 4. bis frühes 15 . Jahrhundert. - Literatur: 
wie 1. 

3 WS eines Topfes mit Wellenbandverzierung und zwei Riefen. Röt
lich-brauner Scherben, feine Magerung. Auf der Innenseite haben 
sich Glasurresten erhalten. - Aus: Phase U1 bei Qm 10-11/59-63 in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. lC). -Fnr. 34190-21. - Nicht publizierte 
Fragmente dieser Qualität: 34180-50, 34190-11, -16 (WS, innen 
g lasiert). 341 80-35, -52, 34184-22 (WS, innen unglasiert). - Typo
logische Datierung: 13. Jahrhundert. 

4 WS eines Topfes mit mehrzeiliger, quadratischer Rädchenverzie
rung. Bräunlich-grauer Scherben, feine Magerung mit Glimmer
anteil. - Aus: Phase II bei Qm 10- 12.6/64- 67 in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. 3/2) . - Fnr. 34918-20. - Nicht publiziertes Fragment 
dieser Qualität: 34817-8 (WS). -Typologische Datierung: 13. Jahr
hundert. 

5 WS eines Topfes mit mehrzeiliger, linsenförmiger Rädchenverzie
rung. Bräunlich-grauer Scherben, fe ine Magerung mit Glimmer
anteil. - Aus: Phase III bei Qm 10-11/59- 63 in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. IC). - Fnr. 34190-17 . - Nicht publizierte Fragmente 
dieser Qualität: 34910- 1, 34931-16, 34936-1, 34942-3 (WS). - Ty
pologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

6 Dickwandige WS eines Topfes mit mehrzeiliger, dreieckiger Räd
chen verzierung. Hellgrauer Scherben, fe ine Magerung. - Aus: Pha
se I bei Profil 5 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 6). - Fnr. 34170-1. -
Typologische Datierung: 12./13. Jahrhundert. 

7 WS eines Topfes mit mehrzeil iger, hochrechteckiger Rädchenver
zierung. Grauer, sandiger Scherben, fe ine Magerung mit Glimmer
anteil , Oberflächen teilweise russgeschwärzt. Nachgedreht! - Aus: 
Phase III bei Qm 10-13/62.8-65 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. l C) . 
- Fnr. 34198-3. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 
34191- 11, 34451-6, 34931-26, 34946-6 (WS). - Typologische Da
tierung: J 2. Jahrhundert. 

8 BS eines Topfes mit glattgestrichenem Wackelboden. Grauer Scher
ben, fe ine Magerung. Aussen russgeschwärzt. - Aus: Phase II bei 
Qm 10-1 1/59- 62.2 in Brunngasse ll (Dok. Niv. 2).- Fnr. 34910-14. 
- Typologische Datierung: 1. Hälfte 13. Jahrhundert. 

9 BS eines Topfes mit g lattgestrichenem Standboden. Grauer Scher
ben, mittlere Magerung mit GJjmmeranteil. Aussen russgeschwärzt. 
-Aus: Phase I-III bei Qm 19- 20/84-86 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 
2C). - Fnr. 34713-3. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 
34838-2, -3 (BS). - Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

10 BS eines Topfes mit g lattgestrichenem Standboden und feinen 
Drehrillen. Grauer Scherben, feine Magerung mit Glimmeranteil. 
Aussen russgeschwärzt. - Aus: Phase II bei Qm 10-12.6/64-67 in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. 3/2). - Fnr. 34917-4, 34918-8, 34919-9. 
- Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: BS: 34198-1, 34696-
10, -17, 34716- 1, 34909-2, 34910-16, 3923-18, 34931 -2. WS: 
34159-3, 34168-3, 34180-9, 34184-5, 34197-5, 34451-2, 34452-2, 
34745- l, 34912-2, 34918-11, -14, -17, -25, -24, 34923-3, -6, 34931-
8, -25, -15, 34942- 1, 34943-2. - Typologische Datierung: 13. Jahr
hundert. 

11 BS eines schmalen Topfes mit glattgestrichenem Standboden. Grau
er Scherben, mittlere Magerung mit Glimmeranteil. Aussen russge
schwärzt. -Aus: Phase Ul bei Qm J 1-13/59-63 in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. 1 C). - Fnr. 34191-5. - Nicht publizierte Fragmente dieser 
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Qualität: BS: 341 74-1, -2, 34191-9, 34451-2 bis -4. WS : 34159-2, 
34166-1, 34180-43, 34181 -10, 34190-8, 34198-6, 34457-14, 
34696-18, 34709-1, 34715-1 , 34848- 1, 34909-1, 34912-4, 34913-5, 
34919-lO, 34923-5, -9, -15, -17, -38, 34928-19, 34929-1, 34931-4, 
-27, 34935-4, 34942-4, 34944-6, 34950-2. - Typologische Datie
rung: l 3. Jahrhundert. 

12 BS eines dickwandigen Topfes mit glattgestrichenem Wackelboden. 
Grauer Scherben, feine Magerung mit Glimmeranteil. Oberflächen 
teil weise russgeschwärzt. Evtl . nach gedreht. - Aus: Phase II bei Qm 
10.2- 11/65.7-66.5 in Brunngasse l l (Dok. Niv. 2/3) . - Fnr. 34913-
4, 34919-4. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qual ität: BS: 
34159-1, 34180-21, 34184-5 [, 34190-2, 34[ 91-4, 34451-8, 34696-
9, 34749-5, 34909-19, 34910-2, 34918-13, - ) 5, 34931-14, 34944-4, 
34950-l. WS: 34162-1, 34168-2, 34171-5, -13, 34180-5, -6, -19, 
-25, -42, -46, 34[ 84-7, -23, 34197-8, -11, 34198-7, -8, -12, -18, -2 1, 
34 199-4, 34451-7, -9, 34458- I, 34696-4, -8, - 11, -12, -15, 34693-2, 
34712-1, 34749-3, 34839-] , 34848-4, 34901-4, 34908-4, 34909-4, 
-9, -1 1, 34910-10, 34912-1, 34918-2, -16, -22, -27, 34920-4, -6, -7, 
34923- 14, -22, -23, -25, -26, -3 l, 34924-13, 34927-3, 34928-9, -15, 
34931-8, -17, -19, -22, 34934-8, -9, 34944-4. - Typologische Datie
rung: 1. Hälfte 13. Jahrhundert. 

] 3 BS eines Topfes mit glattgestrichenem Standboden. Grauer Scher
ben, mittlere Magerung mit Glimmeranteil. Oberflächen dunkel 
grau. -Aus: Phase I bei Qm 15.6-16.6/81- 82.9 in Brunngasse 7/9 
(Dok. Niv. 6, Profil A). - Fnr. 34173-1. - Typologische Datierung: 
l 3. Jahrhundert. 

14 BS eines Topfes mit glattgestrichenem Wackelboden. Grauer Scher
ben, feine Magerung mit Glimmeranteil. Aussen russgeschwärzt. -
Aus: Phasen III bzw. Hin Brunngasse 11 (ganze FlächeDok. Niv. lC 
bzw. 2). - Fnr. 34191-6, 34197-3, 34198-9, -15 , 34909-3. - Nicht 
publizierte Fragmente dieser Qualität: BS: 34154-3, 34713-1, 
34910-9, 34923-2, 34924-7, 34944-3. WS: 34154-l, 34158-25, 
34171-1, 34184-8, -55, 34191-13, 34199-2, 34451-5, 34459-13, 
34466-1, 34696-2, -3, -6, 34713-4, 34715-4, 34734-1 , 34749-6, 
34801-4, 34819-2, 34821-14, 34839-2, 34902-1, -7, -9, 34909-6, 
349 l 3-6, 34919-5, 34923-2, -12, -16, -20, -44, 34918-25, 34928-10, 
-11 , -12, -16, 34929-4, 34931-7, -12, 34936-4, 34941-1, 34943-3, 
-4. -Typologische Datierung: 1. Hälfte 13. Jahrhundert. 

15 BS eines Topfes mit glattgestrichenem Wackelboden. Grauer Scher
ben, mittlere Magerung. Aussen russgeschwärzt. - Aus: Phase Il, 
Grube bei Qm 10.4-10.8/65-65. 7 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 3/3). 
- Fnr. 34919-2/-7. - Typologische Datierung: 1. Hälfte 13. Jahrhun
dert. 

16 BS eines Topfes(?) mit glattgestrichenem Boden. Auf der Boden
oberseite sind die Drehrillen zu erkennen. Grauer Scherben, mittlere 
Magerung mit Glimmeranteil. Bodenunterseite russgeschwärzt. -
Aus: Phase IlI bei Qm l l - 13/64- 67 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 
I C). - Fnr. 34199-1. - Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

Abb. 17: Bern, Brunngasse 7-11,Appliken, Deckel, Tüllenkanne und 
RS von Töpfen. M. 1 :2. 

1 BS eines Töpfchens. Scherben im Kern grau, Oberflächen rötlich. 
Mittlere Magerung. -Aus: Phase ITT, Qm 10-13/59-63 in Brunngas
se 11 (Dok. Niv. 1 B). - Fnr. 34184-9. -Nicht publizierte Fragmente 
dieser Qualität: BS: 34848-2, 34928-2. WS: 34180-23, -40, -44, -49, 
34184-19, 34190-7, 34191-13, -22, 34194-11, -25, 34197-10, 
34199-8,34451-10, 34452-4,34696-l2,34703-2,34723-4,34901-
l, -3, 34917-2, 34918-30, -38, 34920-5, 34923-28, -29, -33, -34, 
34943-6, 34944-5, 34948-1. - Typologische Datierung: 13. Jahr
hundert (?) . 

2 Massive Tülle eines Kruges. Die Tülle ist handgeformt und im 
Ausgussbereich beschädigt. Rötlich-grauer Scherben, aussen dun
kelgrau, mittlere Magerung mit Glimmeranteil. - Aus: Phase TT, Qm 
10-12.6/64-67 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 3/2). - Fnr. 34918-7. -
Typologische Datierung: 13. Jahrhundert(?). 

3 Massives Bandhenkelfragment mit eingekerbtem Fischgrätmuster. 
Grauer Scherben, feine Magerung mit Glimmeranteil, Aussenseite 
russgeschwärzt. - Aus: Phase TT, Qm 11.5-12.2/61-62 in Brunngas
se l l (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34924-1 . - Typologische Datierung: l 3./ 
14. Jahrhundert. - Literatur: Keller 1999, 74. 

4 BS eines Gcfässes mit Tüllenansatz. Der dickwandige Standboden 
weist auf der Unterseite Abschneidespuren auf. Grauer und ziegel
roter Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase llb, Qm 14.5- 17 /79-
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82.4 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34805-9, 34812-27, 
34814-1, -21, 34817-3, -7, -8, 34818-7, 34819-5, 34821-6, -8, 
34826-1. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 34814-3, 
34821-21. - Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

5 Walzenförmiger Fuss eines Dreibeintopfes . Die Aussenseite ist mit 
eingekerbtem Fischgerätmuster verziert. Grauer Scherben, feine 
Magerung mit Glimmeranteil, Aussenseite teilweise russge
schwärzt. - Aus: Phasen, Qm 10-12.5/63- 64 in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. 2). - Fnr. 34909-l. - Typologische Datierung: Mitte/ 
3. Viertel 13. Jahrhundert. - Literatur: Rippmann 1987, Taf. 38, 
Nr. 16 (Basel, Barfüsserk irche); Kamber 1995, Taf. 7, Nr. 36 (Basel, 
Augustinerkloster Latrine J vor 1276). 

6 Walzenförmiger Fuss eines Dreibeintopfes. Die Aussenseite ist mit 
Fischgerätekerben verziert. Bräunl ich-roter Scherben, feine Mage
rung, Aussenseite teilweise russgeschwärzt.-Aus: Phase 1, Qm 19-
20/84-88 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 28). - Fnr. 34696-5. -
Typologische Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: 
Kamber 1995, Taf. 7,Nr. 36 undTaf. 14, Nr. 95 (Basel,Augustiner
kloster Latrine 1 vor 1276 bzw. vor 1290/1300); AKBE 2A, 101, 
Nr. 13 (Bern, Zytgloggelaube 4- 6). 

7 Fuss eines Dreibeintopfes mit umgesch lagener Spitze. Auf der 
Oberfläche sind einzelne Glasurspritzer zu erkennen. Ziegelroter 
Scherben, mittlere Magerung. - Streufund aus Brunngasse 7/9. -
Fnr. 34838-1. - Typologische Datierung: Mitte 14. bis Mitte 
15. Jahrhundert.. - Literatur: Marti/Windler 1988, Taf. 5, Nr. 89 
(Pratteln, Madeln vor 1356); Keller 1999, Taf. 65 (Basel, Bäumlein
gasse l - 7). 

8 Füsschen eines Dreibeintopfes mit umgeschlagener Spitze. Braune 
Glasurspritzer auf der z.T. russgeschwärzten Oberfläche. Ziegel
roter Scherben, mittlere Magerung. - Aus: Phase TTb, Mulde bei Qm 
15.3- 15.8/8 1.8-82.3 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34824-
2. - Typologische Datierung: Mitte 14. bis Mitte 15. Jahrhundert. -
Literatur: wie 7. 

9 Rechtwinklig abgeknickter, randständiger Henkel eines Dreifuss
topfes. Scherben im Kern dunkelgrau, Oberflächen rötlich-grau. 
Runder Glasurfleck auf der Aussenseite. -Aus: Phase Ilb, Qm 15-
16.8/79.7- 81.l in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). -Fnr. 34821-1. 
Typologische Datierung: 14. Jahrhundert. - Literatur: Meyer 1974, 
Kat. 888 und B 142 (Oftringen, Al t-Wartburg vor 1415?). 

10 Massiver Deckel mit Knopf als Handhabe. Sowohl auf der Ober- als 
auch auf der Unterseite sind Drehrillen zu erkennen. Grauer und 
Roter Scherben, feine Magerung. -Aus: Phase Ilb, Qm 15.6-16.4/ 
81-81.6 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). -Fnr. 34818-l, -2. - Nicht 
publ izierte Fragmente dieser Qualität: 34180-2, -3, -14, -31 , -36, 
-48, 34719-2. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 13./1. Hälfte 
14. Jahrhundert. - Literatur: Rippmann 1987, Taf. 15, Nr. 4 (Basel, 
Barfösserkirche vor 1288); Müller 1980, Kat. A42 und A43 (Sis
sach, Bischofstein vor 1356); Keller 1999, Taf. 35 (Basel, Andreas
platz vor 1356). 

11 Kleiner, massiver Deckel mit einem Knöpfchen als Handhabe. 
Deckplatte abgebrochen. Auf der Unterseite sind Abschneidespuren 
und auf der Oberseite feine Drehrillen zu erkennen. Ziege lroter 
Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase Ill, Qm l 0-J 3/63-67 in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. LB). - Fnr. 34180-1. - Typologische 
Datierung: 1. Hälfte 14. Jahrhundert. - Literatur: Keller 1999, 
Taf. 40 (Basel, Marktplatz 11). 

l 2 Massiver Kegel (Spielstein?). Auf der Unterseite sind Abschneide
spuren zu erkennen, die Oberseite ist beschädigt. Rötlich-brauner 
Scherben, mittlere Magerung. - Aus: Phase llb, Qm l 4.9-16.8/ 
79.7-81.7 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34819-4. -
Typologische Datierung: 13. Jahrhundert (?). 

13 RS eines Topfes mit stark ausgebogenem und unterschnittenem 
Karniesrand. Ziegelroter Scherben, mittlere Magerung. -Aus: Pha
se II, Qm 19-20/79-81 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 
34719- 1. - Typologische Datierung: 14. Jahrhundert. 

14 RS eines Topfes mit hohem und unterschnittenem Karniesrand. 
Ziegelroter Scherben, mittlere Magerung, Lippenzone grau. - Aus: 
Phase 11, Qm 14.5-16.8/79-81.2 in Brungasse 7/9 (Dok. Niv. 3/2). 
- Fnr. 34814-12. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhun
dert. - Literatur: Keller 1999, Taf. 71, Nr. 1 (Basel, Nadelberg 37 
Phase l). 

15 RS eines Topfes (oder Napfkachel?) mit innen gekehltem Rand. 
Ziegelroter Scherben, mittlere Magcrung. -Aus: Phase III, Qm l 0-
13/59-63 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. lB). -Fnr. 34184-15. -Nicht 
publizierte Funde dieser Qualität: 34807-7. - Typologische Datie
rung: 15. Jahrhundert. 



16 RS eines Topfes mit ausgebogenem, horizontal abgestrichenem 
Rand. Innen braun g lasiert. Scherben im Kern rötlich, aussen grau. 
Mittlere Magerung. - Aus: Phase Ilb, Qm 15.3-17/79.5- 81.2 in 
Brunnoasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34805-4. - Typologische 
Datier~ng: Ende 15./ 1. Hälfte 16. Jahrhundert. - Literatur: Keller 
1999, Taf. 93, Nr. 1 (Basel, Spalenberg 40). 

Abb. 18: Brunngasse 7-11, Gebrauchskeramik. M. 1 :2. 

l RS eines Blumentopfes mit Kragenrand und fe inen Drehri llen. 
Rötlich-brauner Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase lll, Qm 
10- 13/59-63 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. IB). - Fn.r. 34184-4. -
Nicht publizierte Fragmente dieser (.!ualität: 34651- l , 34655-1 l. -
Typologische Datierung: 18./19. Jahrhundert. 

2 Kleiner, hohler Deckel mit Kragenrand. Die Handhabe ist abgebro
chen. Innen und aussen schwarz g lasiert. Ziegelroter Scherben, 
fei ne Magerung. -Aus: Phase ill, Qm 10- 13/59-63 in Brunngasse 
!] (Dok. Niv. IB). - Fnr. 34184- 14. - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert. 

3 Fragment eines niederen ovalen und dickwandigen Gefässes mit 
geradem, leicht verdicktem Rand. Innen über hellbeiger Engobe 
transparent glasiert, aussen unglas iert. - Aus: Phase III , Qm 17-
18.5/81-83.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 1). - Fnr. 34655-6, 
34656-1. - Typologische Datierung: 19. Jahrhundert. 

4 Tüllengrifffragment einer olivgrün glasierten Dreibeinpfanne. Die 
Unterseite des Griffes ist stark russgeschwärzt. Ziegelroter Scher
ben, feine Magerung. -Aus: Sondierung im Südwesten von Bru~n
gasse 7/9 (unstratifiziert). - Fnr. 13472- 1. -Typologische Datie
rung: 15 ./16. Jahrhundert. 

5 Kleine, leicht kegel förmige Ausgusstülle mit olivgrünen Glasur
flecken. Ziegelroter Scherben, mittlere Magerung. -Aus: Phase II, 
Qm 14.5- 16.8/79-81 .2 in Brungasse 7/9 (Dok. Niv. 3/2). - Fnr. 
348 14-2. - Typologische Datierung: 15./1 6 . .Jahrhundert. 

6 Miniaturtüllengriff. Auf der Untersei te ist ein olivgrüner Glasur
fleck zu erkennen. Ziegelroter Scherben, mittlere Magerung. -Aus: 
Phase llb, Qm 14.6-15.7 /79-8 1.5 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 3). 
- Fnr. 34807-14. - Typologische Datiernng: 15./16 . Jahrhundert. 

7 Dreibeinpfannenfragment mit horizontal ausladendem D~ckelfalz. 
Innen und aussen braun glasiert. Fuss und Bodenunterselle ungla
sicrt und mit Russspuren. Der Fuss hat eine umgschlagene Spitze 
und einen Fingerstrich auf der Vorderseite. Ziegelroter Scherben, 
feine Magerung. - Aus: Sondierung unter der Treppe im Südoste_n 
von Brunngasse 7/9 (unstratifiziert). - Fnr. 13473-1, -2. - Typologi
sche Datierung: 15 ./ 16. Jahrhundert. 

8 Fragment Sparbüchse mit abgesetztem Standboden. Ursprünglich 
innen und aussen glasiert. Die Glasur litt unter einem sekundären 
Brand. Grauer Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase IJb, Qm 
14.5-16.8/78.3-82.4 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34809-
54, 34812-33, -42, 34817-10, 348 19-1 9. - Nicht publiziertes Frag
ment dieser Qualität: 34836-2. - Typologische Datierung: Ende 
14. bis 16. Jahrhundert. - Literatur: AKBE 4A, 148, Nr. 5 (Burgdorf, 
Mühletor); Keller 1999, Taf. 50 und 97, Nr. 4 (Basel, Spalenber 12 
vor 1422 bzw. Spalenberg 40). 

9 RS eines Doppelhenkeltopfes mit horizontal ausladendem Deckel
fa lz und profiliertem Bandhenkel. Zwei Rillen zieren d ie gerade 
Schulter. Innen und aussen braun glasiert. Ziegelroter Scherben, 
mittlere Magerung. - Streufund aus Brunngasse 7/9. - Fnr. 34905-
3, -5, -7. - Nicht publ izierte Fragmente d ieser Qualität: RS: 34194-
6. WS: 13437-16, 34177-13, 34181-9, 34185-26, 34686-1, -2, -3, 
34739-3, 34819-7. Henkel: 34177-24. -Typologische Datierung: 
17./18. Jahrh undert. - Literatur: Baeriswyl/G utscher 1995, 94, 
Nr. 42 (vor 1715). 

Abb. 19: Bern, Brunngasse 7-11 , Gebrauchskeramik. M. 1 :2. 

J RS einer Schüssel mit aufgestelltem, aussen verdicktem Rand. 
Innen braun glasiert. Scherben im Kern ziegelrot, aussen grau. 
Mittlere Magerung. - Aus: Phase III, Qm 17- 18.5/8 1-83.5 in 
Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 1). - Fnr. 34653-J. - Nicht publizierte 
Fraomente dieser Qualität: BS: 13473-14, 34 177-20, 348 19-3, 
34902-10. WS: 34170-4, 34177-37, 34180-20, -28, 34185-5 bis -9, 
-24, -26, -48, 34190-1, 34191-8, 34194-8, 34663-2, 347 19- 14, 
34729-7, 34740-1, 34803-41, 34805-5, 34807-5, -9, - 10, -13, 

34831-1, 34837-1, -2, 34838-1,349 10-4.-Typologische Datierung: 
16. Jahrhundert. 

2 RS einer Schüssel mit verkröpftem Rand. Innen über weissen 
Malhornlinien grün glasiert, aussen unglasiert. Rötlich-brauner 
Scherben, feine Magerung. -Aus: Phase llb, Qm 15-16/78.3-79.4 
in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34738-1, -3. - Nicht 
publizierte Fragmente dieser Qualität: RS: 34651-2. WS: 34177 -10, 
-29, -39, 34 185- 14, - 17, -27, -52, -54, 34831-3. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 16. Jahrhundert. 

3 RS eines Napfes mit Kragenrand. Innen über weisser Engobe grün 
g lasiert, aussen unglasiert. Ziegelroter Scherben, feine Magerung. -
Aus: Phase UI, Qm 10-13/59-63 in Brunngasse 11 (Dok. N1v. IB). 
- Fnr. 34185-47. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität : RS: 
34177-8, 34185-29, -34, -40,-53, 34189-1, 34191-1. WS: 34177-36, 
34 185-32, -36, -44, -48, -55, -6 1, 34191-2, -3, -29, 34689-l, 34 719-
5. - Typologische Datierung: 16. Jahrhundert. .. 

4 RS einer kleinen Schüssel mit aufgestelltem, aussen profi liertem 
Rand mit dem Ansatz eines Henkels oder Ausgusses. Innen grün 
glasiert, aussen unglasiert. Rötlich-brauner Scherben, feine Mage
rung. -Aus: Phase III , Einfüllung des Fasses bei qm 11-1 2/64-65 
in Brunngasse 11. - Fnr. 341 94-1, -5. - Typologische Dauerung: 
17. Jahrhundert. 

5 RS eines Tellers mit Wulstrand an breiter Fahne. Innen über weisser 
Engobe grün glasiert, aussen unglasiert. Ziegelroter Scherben, feine 
Magerung. -Aus: Phase III, Qm 10- 13/59-63 in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. IB). - Fnr. 34185-28. - Nicht publizierte Fragmente 
dieser Qual ität: RS: 34 177-4, 34179-I, 34181-7, 34185-26, -49, -57, 
-58, 34194-3. BS: 34185-3, -38, -41, -46. WS: 34177-23, -25, 
34185-4, -5, - 11, -12, -15, -20, -31, -45, -56, -61, 34191-30, 34194-
13, 34197-6, 34636-5, 34655-8, 34656-6, 34659-54, 34661-3, 
34720-1, 34814-20, 348 19-7. -Typologische Datierung: 16. Jahr
hundert. 

6 RS einer k leinen Schale mit aufgestelltem, eingezogenem Rand. 
Beidseitig weisse Grundengobe, innen rot glasiert, aussen ungla
siert. Rötlich-brauner Scherben, fe ine Magenmg. - Phase III, Qm 
17- 18.5/81 - 83.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 1). - Fnr. 34654-1. 
- Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität : BS: 34684-7. WS: 
3466 l-2. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert. 

7 RS einer Schüssel mit innen gekehltem Rand. Innen mit Zusatz von 
Hammerschlag braun glasiert, aussen unglasiert. Ziegelroter Scher
ben, miniere Magerung.-Aus: Phase llb, Qm 14.6-l5.7n9-8! .5 in 
Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34807-2, -6. - Typolog1schc 
Datierung: 17. Jahrhundert. 

8 RS eines Lämpchens. Innen über roter Engobe braun glasiert, aussen 
Glasurflecken. Ziegelroter Scherben, mittlere Magerung. - Aus: 
Phase Ill, Qm 10-1 3/59-63 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. lB). - Fnr. 
34185-1. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 34652-2. -
Typologische Datierung: 16./ 17. Jahrhundert. - Literatur: Keller 
1999, 100. 

9 RS eines Lämpchens. Innen braun glasiert. - Aus: Phase III , Qm 10-
13/59-63 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. lB). - Fnr. 34185-13. - Nichr 
publizierte Fragmente dieser Qual ität: RS: 34912-8. -Typologische 
Datierung: 16./17. Jahrhundert. - Li teratur: Keller 1999,_ 100. 

10 Fragment eines Miniaturtellers mit breiter Fahne._ lnnen_?•~k braun
gelb glasiert (Glasur beschädigt), aussen unglas1ert. Rothch-brau
ner Scherben, fe ine Magerung. -Aus: Phase ll , Qm 19-20/79-_81 in 

Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34719-3. - Typologische 
Datierung: 16./ 17. Jahrhundert. 

1 J RS einer Schüssel mit Kragenrand. l nnen über weisser Engobe und 
gelbem und grünem Malhorndekor transparent glasiert, aussen 
unglas ie1 t. Ziegelrut.:r Sdtt:rli.:11, foint: Magerung. - Aus: Phase III, 
Kellerfüllung bei Qm 18.5-19.5/8 1-83.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. 
Niv. 2). - Fnr. 34682-30, -31. - Nicht publizierte Fragmente dieser 
Qualität: RS: 34651-5, 34659-43, 34660-12. WS: 34659-41, -42, 
-44, 34660- 13, -14. BS: 34682-23. - Typologische Datierung: spätes 
18. Jahrhundert. 

12 RS einer Schüssel mit aufgestelltem Rand. Innen über weissem 
Malhorndekor ohne Grundengobe grün glasiert, aussen unglasiert. 
Ziegelroter Scherben, fe ine Magerung. -Aus: Phase lll, Einfüllung 
des Fasses bei Qm l l-12/64-65 in Brunngasse 11. - Fnr. 34194-2. 
- Typologische Datierung: 2. Hälfte 16. Jahrhundert. 

13 RS einer Schüssel mit profiliertem, unterschnittenem Keulenrand. 
Jnnen und aussen über weisser Engobe grün glasiert. Ziegelroter 
Scherben, feine Magerung. -Aus: Phase lll , Qm 17-18.5/8 1- 83.5 
in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 1). -Fnr. 34653-2. - Nicht publizierte 
Fragmente dieser Qualität: RS: 34181-4, 34653-3, 34902-6. WS: 
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13473-3, -5, -6, -7, -10, -13, -16, 34177-7, -26, -30 , -37, -39, 34181-
11, -12, 34185-61 , 34194-7, -13, 34655-10, 34656-10, 34682-18, 
-28, 34828-1, 34836-4. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert 
(?). 

14 RS einer Schüssel oder eines Deckels mit aufgestelltem Rand . 
Aussen ohne Engobe transparent glasiert, innen (!) unglas iert. 
Rötlich-brauner Scherben, mittlere Magerung. - Aus: Sondierung 
unter der Treppe im Südosten von Brunngasse 7/9 (unstratifiziert) . 
- Fnr. 13473-11. -Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: RS: 
34831-2, -5. - Typologische Datierung: 16. Jahrhundert. 

15 BS einer kleinen Siebschüssel (?) mit Standboden. Aussen über 
weisser Engobe grün glasiert, innen unglasiert. Bräunlich-roter 
Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase lla (?), Grubeneinfüllung 
bei Qm 15-16.4/74 .4-74 .6 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv, 5). - Fnr. 
34846-1. - Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert. - Litera
tur: AKBE 3A, 175, Nr. 3 und 177, Nr. 1 (Bern, Gerberngasse 34); 
Keller 1999, 94. 

16 BS einer Schüssel mit abgesetztem Standboden. lnnen über weis
sem Malhorndekor gelb glasiert, aussen unglasiert. Ziegelroter 
Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase III, Qm 10- 13/63-67 in 
Brunngasse J l (Dok. Niv. 1 B). - Fnr. 34181 -2. - Nicht publiziertes 
Fragment dieser Qualität: BS: 34185-18. - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert. 

J 7 Teller mit leicht abgesetztem Standboden, steiler Fahne und Kra
genrand. Innen und aussen braun glasiert. Ziegelroter Scherben, 
feine Magerung. -Aus: Phase lll, Qm 17-20/81-83.5 in Brunngasse 
7/9 (Dok. Niv. 1 ). - Fnr. 34656-35 , 34657-22, 34659-23, -27, -28, 
-33, 34660-2, -4. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: RS: 
34177-15, 34659-10, -3 1, 34660-3, -6. BS: 34180-39, 34659-29, 
-30 . WS: 34659-32, 34660-5, -7 . - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert (?). 

Abb. 20: Bern, Brunngasse 7-11 , Gebrauchskeramik. M. J :2. 

l RS einer Schüssel oder eines Tellers mit verkröpftem Rand . Innen 
über weisser Grundengobe und gelber sowie brauner Malhomver
zierung transparent glasiert, aussen über roter Grundengobe trans
parent glasiert. Ziegelroter Scherben, fe ine Magerung. -Aus: Phase 
III, Qm 17- 18.5/81-83.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. l) . - Fnr. 
34656-3. - Nicht publiziertes Fragment dieser Qualität: 34177-12. 
- Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. 

2 RS einer Schüssel mit profiliertem Kragenrand. Innen über weisser 
Malhornverzierung transparent glasiert, aussen unglasiert. Ziegel
roter Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase Ilb, Mulde bei Qm 
15.3-15.8/81.8-82.3 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34824-
1. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: RS: 34177-3, -14, 
34178-1. WS: 34175-2, 34177-6, -16, -32, -39, 34181 -13, 34185-10, 
-26, 34682-16, 34684-6. - Typologische Datierung: 17. Jahrhun
dert. - Literatur: Baeriswyl/Gutscher 1995, 105, Nr. 149 (vor 1715). 

3 RS eines innen und aussen über weisser Engobe grün glasierten 
Salbtöpfchens mit ausgebogenem Rand. Ziegelroter Scherben, fei
ne Magerung. - Aus: Sondierung unter der Treppe im Südosten von 
Brunngasse 7 /9 (unstratifiziert). - Fnr. 13473-17. - Typologische 
Datierung: 17. Jahrhundert. - Literatur: Glatz/Boschetti in diesem 
Band, Kat. 72- 74 (Burgdorf, Kronenplatz vor 1734). 

4 RS eines Albarello mit ausgebogenem Rand. Innen und aussen weiss 
glasiert und mit blauen Linien bemal t (Fayence). Hellbrauner, 
poröser Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase fl f, Qm 15-16/78.4 
in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 1 u. 2). - Fnr. 34739- 2. -Typologische 
Datierung: 17. Jahrhundert. - Literatur: Baeriswyl/Gutscher 1995, 
109, Nr. 179; Keller 1999, Taf. 124, Nr. 2 (Basel, Münstcrplatz 16). 

5 RS einer Schüssel mit leicht ausgebogenem Rand . Beidseitig über 
heller Engobe mit ineinander verlaufender gelber und brauner 
Glasur verziert. Hellbrauner Scherben, mittlere Magerung. - Aus: 
Sondierung im Südwesten von Brunngasse 7/9 (unstratifiziert). -
Fnr. 13472-2. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: WS: 
34181-14. - Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. 

6 RS e ines Fayence-Tellers mit Kragenrand an breiter, konkaver 
Fahne. Innen deckend weiss und aussen braun glasiert. Ziegelroter 
Scherben, feine Magerung. -Aus: Phase lll, Qm 19-20/81-83.5 in 
Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 1). - Fnr. 34659-34, -36. - Nicht publi
zierte Fragmente dieser Qualität: WS: 34658-5, -6, 34659-37 bis 
-40 . RS: 34659-35. BS : 34658-5, -6. - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert. 

7 RS wohl eines Tellers mit verkröpftem Rand. Innen und aussen 
weiss glasiert. Innen mit blauer Fayencemalerei verziert. Hell brau-
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ner Scherben. -Aus: Phase III, ganze Fläche in Brunngasse 11 (Dok. 
Niv. lA). - Fnr. 34177-31. - Nicht publizierte Fragmente dieser 
Qualität: BS: 34177-2. WS: 34177-33, 34661-4, 34666-5, 34686-5, 
34729-5. - Typologische Datierung: 1. Hälfte 18. Jahrhundert. 

8 RS einer Schüssel mit Kragenrand (Heimberger Art). Beidseitig 
transparent glasiert, innen über schwarzer, aussen über roter Grund
engobe. Der Rand ist mit weissen, gelben und braunen Malhornver
zierungen geschmückt. Rötlich-brauner Scherben, feine Magerung. 
- Aus: Phase III, Qm 19- 20/8 1-83.5 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 
1). - Fnr. 34659-51 . - Typologische Datierung: spätes 18./frühes 
19. Jahrhundert. 

9 BS einer Schüssel (?). Innen über weissem Malhorndekor grün 
glasiert. Ziegelroter Scherben. - Aus: Phase III, Q m 1 O- l 3/63-fJ7 in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. IB). - Fnr. 34181-1. - Nicht publiziertes 
Fragment dieser Qualitä t: 34177-1 1. - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert (?) . 

10 Tönerner Standleuchter. Der obere Teil sowie die Handhabe feh len. 
Fuss und Mittelteil sind gelbstichig transparent glasiert, am Mittel
tei l über roter Engobe„ Hellbeiger Scherben, mittlere Magerung. -
Streufund aus Brunngasse 7/9. - Fnr. 34905-4. - Typologische 
Datierung: 17. Jahrhundert (?). 

l l Sockel eines Tontierchens. Auf dem weiss engobierten und transpa
rent glasierten Tonplättchen sind vier Pfoten mit je drei Krallen 
erhalten. Die Krallen der vorderen Pfo ten sind dunkelbraun glasiert. 
Ziegelroter Scherben, fe ine Magerung. - Aus: Phase III, Qm 17-
18.5/81- 83.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 1). - Fnr. 34656-2. -
Typologische Datierung: 18./19 . Jahrhundert. 

12 Dickwandiger Senftopf aus Steingut. Innen und aussen weiss gla
s iert. Aussen befindet sich ein aufgemalter, violetter Schriftzug: 
«(M)outarde ... aille ... maigrie» . Hellgelber Scherben. - Aus: 
Phase III, Qm 19-20/8 1- 83.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 1). -
Fnr. 34659-3, -9, -11 , -13, -1 9, -21. - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert. 

13 WS eines Steinzeugkruges mit Reliefverzierung, grauer Salzglasur 
und kobaltblauer Bemalung. Dargestellt sind zwei mit Gewehrbüch
sen (Vorderlader) bewaffnete Soldaten, die auf einer Quadermauer 
stehen. Grauer Scherben. Rheinisches Steinzeug Westerwälder 
Art.-Aus: Phase lTI, Qm 10-13/59-63 in Brunngasse l1 (Dok. Niv. 
lB ). - Fnr. 34185-16. - Nicht publiziertes Fragment dieser Qualität: 
34177-39. - Typologische Datierung: 1. Hälfte 17. Jahrhundert. -
Literatur: Rastal-Sammlung 1991, 56; G latz/Boschetti in diesem 
Band, Kat. 76 (Burgdorf, Kronenplatz vor 1734). 

14 Steinzeugkrug mit Henkel und brauner, gefleckter Salzglasur. Brun
nenstempel ... ELTE ... (= SELTERS) in zwei Kreisen, im Zentrum 
ein einfaches Kreuz, aussen umlaufende, kobaltblaue Bemalung. 
Grauer Scherben. - Aus: Phase lll, Qm 19- 20/81 - 83.5 in Brunngas
se 7 (Dok. Niv. 1). - Fnr. 34660-8, -9. - Nicht publizierte Fragmente 
dieser Qualität: WS: 34659-49, 34682-15, -19, -20. - Typologische 
Datierung: um 1800. - Literatur: Brinkmann 1982. 

Abb. 21: Bern, Brum1gasse 7- 11. Kleinfunde. M. 1:2. 

1 Kamm aus Bein. Auf der einen Seite liegen die einzelnen Zähne 
enger beieinander als auf der anderen. -Aus: Sondierung unter der 
Treppe im Südosten von Brunngasse 7 /9 (unstratifiziert). - Fnr. 
13473- l. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert(?). 

2 Schleifstein mit abgeschliffenen Seiten. - Aus: Qm 20. l/87 in 
Brunngasse 7/9 (unstratifiziert). - Fnr. 34707-1. 

3 Fragment eines Schleifsteines. - Aus: Phase IH, Qm 10-13/63-67 in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. lB). - Fnr. 34180-100. 

4 Fragment eines Schleifsteines (?). /\us: Phase III, Qm 10-13/59-
63 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. lB). - Fnr. 34186-7. 

5 Verbranntes Seilstück. Das Seil besteht aus insgesamt drei mitein
ander versplissenen Teilen. Hanf (?). - Aus: Qm 19.2/88 in Brunn
gasse 7/9, über «Glockengussgrube» (unstratifiz iert). -Fnr. 34708-
1. - Typologische Datierung: frühneuzei tlich. - Literatur: Baeris
wyl/Gutscher 1995, 131 , Nr. 5 unten (vor 17 15). 

6 Kopffragment einer weissen Fersenpfeife. Die Stempelmarke auf 
der Ferse trägt das Monogramm MH. -Aus: Phase III, ganze Fläche 
in Brunngasse 11 (Dok. Niv. JA) . - Fnr. 34177-42. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 17. Jahrhundert (aus der Werkstatt des Marten 
Hendriks in Groni ngen?). - Literatur: Schmaedecke 1999, 59; Duco 
1981, 329. 

7 Tonpfeifenrohrstücke. - Aus: Phase III, ganze Fläche in Brunngasse 
11 (Dok. Niv. JA). - Fnr. 34177-40, -41, -43. - Typologische 
Datierung: 17. Jahrhundert(?) . 



8 Röhrchen aus Bein, evtl. zur Herstellung von Paternosterringlein 
(?). - Aus: Phase T, Qm 19- 20/84-87 in Brunngasse 7/9 (Dok. 
Niv. 2B). - Fm. 34801-5. - Typologische Datierung: 12./13 . Jahr
hundert (?). 

9 Messergrifffragment aus Knochen mit Bronzenägeln. -Aus: Phase 
III, Profil A in Brunngasse 7/9. - Fnr. 34175-13. 

10 Fussfragment eines Kelchglases auf hochgestochenem Fuss. Bläu
lichgrünes Glas, irisiert und korrodiert. oberste Schicht abblätternd. 
- Aus: Phase III, Qm 10-13/59-63 in Brunngasse I J (Dok. Niv. lB). 
- Fm. 34186-1. - Typologische Datierung: 16. Jahrhundert. -
Literatur: Glatz 1991, 32- 37. 

l l Glas, flaches Fussscheibenfragment ohne hohlen oder umgeschla
genen Rand. Dem farblosen Glas sind weisse Fäden eingeschmol
zen («a la fa.;on cle Ven ise»). - Aus: Phase III, ganze Fläche in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. l A). - Fnr. 34177-47. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 16. Jahrhundert(?). 

12 Becherbodenfragment mit schwach hochgestochenem Boden. Farb
loses Glas, irisiert und trüb. - Aus: Phase 111, Kellerauffüllung bei 
Qm 18.5- 19.5/81 -83.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 2) . - Fnr. 
34682-39. - Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. - Literatur: 
Glatz 1991, 27. 

13 Becherbodenfragment mit Heftnarbe und schwach hochgestoche
nem Boden. Farbloses Glas, irisiert und trüb. - Aus: Phase IIJ, ganze 
Fläche in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 1 A). - Fnr. 34177-46. -
Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. - Literatur: Glatz 1991, 
27. 

14 Fuss eines Glases mit abgesetztem Standboden und Heftnarbe auf 
der Unterseite. Farbloses Glas. - Aus: Phase III, Qm 17-18.5/8 1-
83.5 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 1 ). - Fnr. 34656-16. - Typologi
sche Datierung: 19. Jahrhundert (?). 

15 Flaschenboden. Der Boden weist eine halbkugelförmige massive 
Wölbung auf. Grünes Glas, irisiert. -Phase III, Qm 17-18.5/81 -83.5 
in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 1 ). - Fnr. 34654-4. - Typologische 
Datierung: 18./19. Jahrhundert. 

16 Fragment einer achteckigen Flasche mit halbrund hochgestoche
nem Boden. Farbloses Glas, irisiert-Aus: Phase III, Einfüllung des 
Fasses bei Qm 11-12/64- 65 in Brunngasse 11 . - Fnr. 34194-15. -
Typologische Datierung: 18. Jahrhundert. 

17 Kleine Flasche, Halsfragment. Unterhalb der ausgebogenen Lippe 
wurde ein Faden umgelegt. Grünes Glas. Irisiert und korrodiert. -
Phase III, Qm 17-18.5/81- 83.5 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. !). -
Fnr. 34654-3. - Typologische Datierung: Ende 17. bis 19. Jahrhun
dert. - Literatur: Glatz 1991 , Kat. 380-386. 

18 Fläschchen, Fragment. Die Lippe ist über dem kurzen Hals ausge
bogen. Grünes Glas. Irisiert und korrodiert, oberste Schicht abblät
ternd. - Aus: Phase Ila (?), Qm 15-16.4/74.4- 74.6 in Brunngasse 7/ 
9 (Dok. Niv. 4). - Fnr. 34840-4. - Typologische Dat.ierung: 15. bis 
18. Jahrhundert. - Literatur: Glatz 1991, 48-51. 

19 Flaschenhals. Unterhalb der geraden Lippe wurde ein etwa I cm 
dicker Faden umgelegt. Grünes Glas, iris iert. - Aus: Phase JIJ, unter 
Tuffsteinen bei Qm 15.25/80.2 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 1/2). -
Fnr. 34741-1. - Typologische Datierung: 19. Jahrhundert. - Litera
tur: Glatz 1991, Kat. 379. 

Abb. 22: Bern, Brunngasse 7- 11. Ofenkeramik. 1 :2. 

1 RS einer steilwandigen, konischen Becherkachel mit einfachem 
Rand. Scheibengedreht. Ziegelroter Scherben, mittlere Magerung. -
Aus: Phase III, Qm 10- 13/63-67 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. IB). 

Fnr. 34180-63. - Nicht publizierte Pragmente dieser Qualitfü: RS: 
34180-18, -57, -6 1, -99,34184-62, 34191-18, 34198-29, 34902-3, 
34908-2, 34910-27. WS: 34180-68, -80, 34184-24, -50, -54, -62, 
34836-9, 34909-3, 34927-4. - Typologische Datierung: 13. Jahr
hundert. 

2 Tubusfragment einer Tellerkachel (?). Scheibengedreht mit deutli
chen Riefeln. Scherben im Kern grau, Oberflächen schwarz. Mittle
re Magerung. -Aus: Phase Ilb, Qm J 4.5- 15.5/79.8- 82.4 in Brunn
gasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34812-47. - Typologische Datierung: 
2. Hälfte 13./14. Jahrhundert. 

3 RS einer Napfkachel mit verdicktem, horizontal abgestrichenem 
Rand und trichterförmiger Wandung. Scheibengedreht. Grauer 
Scherben, mittlere Magerung. - Aus: Phase II (?) , Qm 14.5-17/ 
81.5-83 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34735-13. - Nicht 
publizierte RS dieser Qualität: 34184-15, 34189-2, 34689-3. -
Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. - Literatur: Matter/Wild 

1997 (Winterthur, Metzggasse nach 1208); Rickenbach 1995 (Alt
Eschenbach Gruben 21- 23 vor 1309). 

4 Becherkachelfragment mit innen abgestrichenem Rand. Nach
gedreht. Scherben im Kern grau, Oberflächen ziegelrot. Mittlere 
Magerung. - Aus: Phase 11 bzw. III, ganze Fläche in Brunngasse 11 
(Dok. Niv. lC bzw. 2). - Fnr. 34199-26, 34923-36, -37. - Nicht 
publizierte RS dieser Qualität: 34180-99, 34184-62, 34194-18, 
34821-28. - Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. - Literatur: 
wie 3. 

5 RS einer Napfkachel mit horizontal abgestrichenem Rand und 
konischer Wandung. Scheibengedreht. Bräunlich-roter Scherben, 
feine Magerung. - Aus: Phase ITT, Qm 10-13/63-67 in Brunngasse 
11 (Dok. Niv. 1 B). - Fnr. 34180-64. - Nicht publizierte RS dieser 
Qualität: 3'1180 26, 54, -59, -73, -78, -85, -97, -99, 34184-14, -39, 
-46, -48, -52, -60, -62, 34902-11. - Typologische Datierung: Ende 
13./frühes 14. Jahrhundert. - Literatur: Rickenbach 1995 (Alt
Eschenbach Gruben 21-23 vor 1309). 

6 RS einer Napfkachel mit horizontal abgestrichenem Rand und einer 
wulstigen Leiste auf der Innenseite. Scheibengedreht. Ziegelroter 
Scherben, mittlere Magerung. -Aus: Phase III, Qm 11-13/64-67 in 
Brunngasse 11 (Dok. Niv. IC). - Fnr. 34197-l. - Nicht publizierte 
RS dieser Qualität: 34 164-13, 34180-79, 34187-27, 34190-23, -28, 
34807-14. - Typologische Datierung: Spätes 13./frühes 14. Jahr
hundert. - Literatur: wie 5. 

7 RS einer Napfkachel mit innen abgestrichenem Rand. Scheiben
gedreht. Bräunlich-roter bis grauer Scherben, feine Magerung. -
Streufund. -Fnr. 34753-8, -10, -17 (?). -Nicht publizierte RS dieser 
Qualität: 34180-27, -37, -90, -98, 34184-3, -12, -30, -42, -44, -62, 
34191-32, -33, -36, 34197-14, 34 198-1 0, 34735-12, 34814-18, 
34844-1, 34901-5, 34909-21, 34914-2, 34924-5, -6. -Typologische 
Datierung: 13. Jahrhundert. - Literatur: wie 3. 

8 Napfkachelfragment mit horizontal abgestrichenem, leicht verdick
tem, ausgebogenem Rand und trichterförmiger Wandung. Schei
bengedreht. Scherben im Kern bräunlich-rot, Oberflächen grau, 
mittlere Magerung. -Aus: Phase Ilb, Qm 14.5-17/81-83 in Brunn
gasse 7 /9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34803-36, -38, -50. -Nicht publizierte 
Fragmente dieser Qualität: RS: 34180-16, 34735-9, 34803-39, -44. 
WS: 34180-67, -99, 34184-62, 34190-24, -27, 34198-32, 34735- 14, 
-19, 34803-42, -53, 34812-35, -39, -43, 34817-9, 34821-1 2, 34831-
7, -8, 34836-14, 34902-12, 34908-6, 34910-28, 34924-3, 34948-8, 
- 10, 34950-3. - Typologische Datierung: 14. Jahrhundert. - Litera
tur: Pfrommer 1999, Taf. 26, Nr. 1-3. 

9 Napfkachelfragment mit horizontal abgestrichenem Rand und einer 
Kehle auf der Oberseite. Steile Wandung, flacher Standboden. 
Scheibengedreht. Bräunl ich-roter bis grauer Scherben, feine Mage
rung. - Aus: Phase II, Qm 10- 12.5/63- 64 in Brunngasse 11 (Dok. 
Niv. 2). - Fnr. 34909-27, 34948-4, -9. - Nicht publizierte RS dieser 
Qualität: 34948-5. - Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. -
Literatur: wie 3. 

10 RS einer Napfkachel mit verdicktem, horizontal abgestrichenem 
Rand. Innen ohne Engobe olivgrün glasiert. Scheibengedreht. 
Bräunlich-roter Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase llb, Qm 
14.9- 16.8/79.7-81.7 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). -Fnr. 34819-
20. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: RS: 34819-13, 
34830-12, -17. WS: 34185-60, 34805-4, 34814-22, 34817-1 8. -
Typologische Datierung: 2. Hälfte 14. Jahrhundert. 

11 BS einer Becherkachel. Bodenunterseite rauh, Bodenoberseite mit 
spiraliger Drehspur. Bräunlich-roter Scherben, mittlere Magerung. 
- Aus: Phase Ilb, Qm 15-16.5/78.3-79 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 
3). - Fnr. 34809-28, 34948-7. - Nicht publizierte Fragmente dieser 
Qualität.: BS: 34180-62, 34927-5. WS: 34180-58, -60, -99, 34184-
47, -62, 34198-25, 34714-J, 34812-25, -30, -31, -37, 34814-8, -16, 
34817-11, 34821-4, -13, 34836-8, 34842-3. -Typologische Datie
rung: 13. Jahrhundert. - Li teratur: wie 3. 

12 BS einer Becherkachel. Auf der flachen Standbodenunterseite sind 
Drahtschlingenspuren und auf der Bodenoberseite spiral ige Dreh
spuren zu erkennen. Ziegelroter Scherben, feine Magerung. Die 
Innenseite ist schwarz verrusst. -Aus: Phase II, Qm 12.2-13/63-
66.5 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34908-5 . - Nicht 
publizierte Fragmente d ieser Qualität: BS: 34180-10, -2 l , -5 J, -56, 
-94,34805- 14,3481 2-28,34817-14, 34821-7,34830-13,34842-I. 
Glasiert: 34185-37, 34803-53. - Typologische Datierung: 13. Jahr
hundert. - Literatur: wie 3. 

13 BS einer Becherkachel. Auf der flachen Standbodenunterseite sind 
Drahtschlingenspuren und auf der Bodenoberseite schwach aus
geprägte Drehspuren zu erkennen. Ziegelroter Scherben, mittlere 

319 



Magerung. - Aus: Phase Ilb, Qm 14.5-15.5/79.8-82.4 in Brunngas
se 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34812-19. - Nicht publizierte BS dieser 
Qualität: 34180-69, -95, 34194-19, 34803-47, -62, 34817-4, 34819-
12. Innen glasiert: 34812-18, 34814-22. - Typologische Datierung: 
13 . .Jahrhundert. - Literatur: wie 3. 

14 BS einer Napfkachel mit leicht konischer Wandung. Auf der flachen 
Standbodenunterseite sind Drahtschlingenspuren und auf der Bo
denoberseite spiralige Drehspuren zu erkennen. Die Kachel war 
innen ohne Engobe glasiert. Ziegelroter Scherben, z.T. durch Sekun
därbrand schwarz. -Aus: Phase IT bzw. Ila (?), Qm 14.5- 17/81.5-
83 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 2 bzw. 4). - Fnr. 34735-1, -11, -2 l 
bis -23, 34830-18, -19. - Nicht publizierte Fragmente dieser Quali
tät: BS: 34180-55, -65, -66, -70, -72, -99, 34184-58, -62, 34190-26, 
34689-2, 34697-1, 34923-41, 34948-3, 34950-4. WS: 34180-30, 
-74 bis-76, -84, -86 bis-89, -93, -99, 34184-46, -59, -62, 34190-3, 
-25, -29, -30, 34191-17, 34194-17, 34197-15, 34198-28, -30, -33, 
34199-10, 34902- 14, -16, 34909-24, 34948-6. - Typologische Da
tierung: 13./frühes 14. Jahrhundert. - Literatur: wie 5. 

15 Napfkachelfragment. Ausgebogener Rand mit Kehlung auf der 
Innenseite. Bodenunterseite mit Drahtschlingenspuren. lnnwendig 
über weisser Engobe grün glasiert. Die Glasur ist jedoch durch den 
Sekundärbrand verbrannt. Ziegelroter Scherben, mittlere Mage
rung. -Aus: Phase II bzw. Ilb (?), Qm 14.5-17/81 - 83 in Brunngasse 
7/9 (Dok. Niv. 2 bzw. 3). -Fnr. 34735-5, -27, -45, 34803-59.-Nicht 
publizierte Fragmente dieser Qualität: RS : 34 735-4. BS: 34812-21. 
WS: 34803-60. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 14. Jahrhun
dert. - Tauber 1980, 204, Nr. 6 (ähnliches Stück von Willisau, 
Hasenburg vor 1386). 

16 RS einer Becherkachel mit verdicktem, horizontal abgestrichenem 
Rand und ausgeprägt trichterförmiger Wandung. Scheibengedreht. 
Gelblichgrauer Scherben, mittlere Magerung. - Aus: Phase I, Qm 
19- 20/84-88 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 28). - Fnr. 34696-20. -
Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

17 Kleines, handgemachtes Röhrenkachelfragment. Rötlich-brauner 
Scherben, feine Magerung. - Aus: Phase II bei Qm 10-12.6/63- 67 
in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 3/2). - Fnr. 34909-26, -29, 34918-5. -
Typologische Datierung: frühes 13. Jahrhundert(?). 

18 Kleine, scheibengedrehte Napfkachel mit ausgebogenem Rand. 
Bodenunterseite mit Drahtschlingenspuren. Rötlich-brauner Scher
ben, feine Magerung. - Aus: Phase Hb, Qm 15- 16.8/79.7-81.l in 
Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34821-3, -5, -9, -1 l, -15, -17, 
-20. -Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. 

19 Napfkachel mit nach innen abgestrichenem Rand und trichterförmi
ger Wandung. Bodenunterseite mit Drahtschlingenspuren. Bräun
lich-grauer Scherben, mittlere Magerung. - Aus: Phase II (?), Qm 
l 4.5- l 7 /81 .5-83 in Brunngasse 7 /9 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34735-6. 
- Typologische Datierung: frühes 14. Jahrhundert. 

Abb. 23: Bern, Brunngasse 7- 11, Ofenkeramik. M. 1 :2. 

1 Ohne Engobe grün glasierte Tellerkachel. - Aus: Phase Ilb, Qm 
14.6- 17/79- 81.7 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34805-1, 
34807-11, 34819-1. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 14. Jahr
hundert. - Literatur: Roth Kaufmann J 994, Kat. 19. 

2 Fragment einer Tellerkachel mit gekehltem Rand. Der Teller war 
vermutlich ohne Engobe g rün glasiert. Das Tubusfragment ist un
glasiert. - Aus: Phase IIb, Qm 14.5- 17/79.8-83 in Brunngasse 7/9 
(Dok. Niv. 3). - Fnr. 34803-46, 34812-5, -10, -20, -24. - Nicht 
publizierte Fragmente dieser Qualität: RS: 34735-18, 34812-11, 
-12, 34819-11, -14, -15, -16. WS: 34821-10, 34814-9. -Typologi
sche Datierung: 2. Hälfte 14. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kauf
mann 1994, Kat. 20 (vor 1531). 

3 Fragment eines ohne Engobe grün glasierten Steckpfropfens. Erhal
ten ist die rechte Gesichtshälfte mit Auge, Ohr, Nase und Mund mit 
Schnurrbart. - Aus: Qm 14.6-15/79.6- 81.5 in Brunngasse 7/9 
(unstratifiziert). - Fnr. 34836-7 , -15. - Nicht publiziertes, unglas ier
tes Steckpfropfenfragment dieser Qualität: 34912-48. - Typologi
sche Datierung: 2. Hälfte 14. Jahrhundert. 

4 Fragment eines ohne Engobe grün glasierten Steckpfropfens. Erhal
ten ist der untere Teil eines Kopfes mit spitzem Mund und einem 
Kinn mit Mitt.elgrübchen. Das Gesicht wird von einem «Krüseler» 
(Frauenhut) gerahmt. -Aus: Phase Ilb, Qm 14.5- 15.7 /79.8-82.4 in 
Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34812- 1, 34817-2. - Nicht 
publiziertes Fragment dieser Qualität: 34819-14. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 14. Jahrhundert. 
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5 Fragment eines ursprünglich ohne Engobe honigbraun glasierten 
Steckpfropfens. Erhalten ist die obere Gesichtshälfte. - Aus: Phase 
llb, Qm 14.5- l 5.7/79.8-82.4inBrunngasse7/9 (Dok. Niv. 3). -Fnr. 
34812-2, 34817-12. - Typologische Datierung: 2. Hälfte .14. Jahr
hundert. - Literatur: Roth Kaufmann 1994, Kat. 13 (vor 1405?). 

6 Fragment einer ohne Engobe grün glasierten Nischenkachel mit 
abgetrepptem Rahmen. -Aus: Phase llb, Qm 14.5-15.5/79.8-82.4 
in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34812-7, 34831-6. - Nicht 
publizierte Fragmente dieser Qualität: 34803-52. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 14./frühes 15. Jahrhundert. 

7 Fragment einer Nischenkranzkachel mit giebelförmigem Abschluss 
und durchbrochenem Masswerk. Ohne Engobe grün glasiert.-Aus: 
Phase II, Qm 14.5-16.8/79-8 l.2 in Brungasse 7/9 (Dok. Niv. 3/2). 
- Fnr. 34814-17. - Typologische Datierung: 2 . Hiilfte 14. Jahrhun
dert. - Literatur: Roth Kaufmann 1994, Kat. 397 u. 398 (ähnlich); 
Matter 2000, Kat. 381 (Winterthur, Tösstalstr. 7). 

8 Fragment einer giebelförmigen Kranzkachel mit Krabbenbekrö
nung und ein fachem Leistenrand. Ohne Engobe grün glasiert. - Aus: 
Phase llb, Qm 14.9-16.8/79.7-81.7 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 
3). - Fnr. 34819-9. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 14. Jahrhun
dert. 

9 Blattkachelfragment mit feinem Masswerkmotiv und feinem Leis
tenrand. Ohne Engobe grün glasiert. - Aus: Phase Ilb, Qm 14.5-
15.5/79.8- 82.4 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34812-4, 
- 9 . - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 34803-61, 34812-
8, 34814-15. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 14./frühes 
15. Jahrhundert. - L iteratur: Roth Kaufmann 1994, Kat. 272 (ähn
tich, aber typologisch jünger). 

10 Fragment einer Blattkachel mit Masswerkmotiv (kräftiges Relief) . 
Wohl ohne Engobe grün glasiert. Spuren sekundärer Brandeinwir
kung. - Aus: Phase Il b, Qm 14.5- 15.5/79.8-82.4 in Brunngasse 7/ 
9 (Dok. Niv. 3). - Fnr. 34812-3, -6. - Typologische Datierung: 
1. Hälfte 15. Jahrhundert. 

Abb. 24: Bern, Brunngasse 7-11, Ofenkeramik, Stein und Ofenlehm. 
M. 1:2. 

t Blattkachelfragment mit Vorderpranken eines Löwen. Über weisser 
Engobe sattgrün glasiert. - Aus: Phase II, Qm 19-20/79-81 in 
Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34719-9. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 15. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kaufmann 
1994, Kat. 118 (vor 1531). 

2 Blattkachelfragment mit vertiefter Diamantbosse. Über weisser 
Engobe grün glasiert. - Aus: Phase II, Qm 19-20/79-81 in Brunn
gasse 7/9 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34719-10. -Typologische Datierung: 
15. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kaufmann 1994, Kat. 290; Roth 
Aarberg in Vorb ., Kat. 153- 155 (vor 1477). 

3 Über weisser Engobe grün glasiertes Blattkachelfragment mit ver
tieftem Rapportmuster. - Aus: Phase III, Qm 10- 13/59-63 in Brunn
gasse 11 (Dok. Niv. lB).-Fnr. 34185-30. -Typologische Datierung: 
Ende 15. Jahrhundert. 

4 Über weisser Engobe grün glasiertes Blattkachelfragment mit 
Waffelmuster. -Aus: Phase TTI, Qm J 7-18.5/81-83.5 in Brunngasse 
7/9 (Dok. Niv. 1) . - Fnr. 34653-4. - Nicht publizierte Fragmente 
dieser Qualität: 34185-59, -60. - Typologische Datierung: 16./ 
17. Jahrhundert. 

5 Mörser aus Sandstein . -Aus: Phase I , «Brandgrube» bei Qm 18.5-
19.8/87.6-88 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 2C). - Fnr. 34703-5. -
Typologische Datierung: J 2./13. Jahrhundert (?). - Literatur: Roth 
Aarberg in Yorb. 

6 Ausfachungsfragment einer Flechtwand (?). Der grob gemagerte 
Lehm wurde in ein Positiv gedrückt, das aus sechs nebeneinader 
liegenden, halbrunden, bis zu 9 mm breiten Rillen bestand. An den 
Seiten und an der Stirne sind teilweise Holzabdrücke zu erkennen. 
Auf der Oberseite s ind auch Negativspuren von Gräsern vorhanden. 
Ziegelroter bis braun-grauer Scherben, sehr grobe Magerung mit 
Kieselehen und organischem Material. Das Fragment weist sekun
däre Brandspuren auf. - Aus: Kohleschicht bei Qm 10- 10.4/62.0-
62.8 in Brunngasse 11 (Phase LT, Dok. Niv. 2). - Fnr. 34459-30, -31, 
-33. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 34927-8, -9, 
34459-32. - Typologische Datierung: Mittelalterl ich. 

7 Ausfachungsfragment einer Flechtwand (?). Beschreibung vgl. 
Nr. 6, jedoch ohne sekundäre Brandspuren. - Aus: Phase II, Qm 
11.1/63 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 2). - Fnr. 34925- 1 bis -3. -
Typologische Datierung: Mittelalterlich. 

Fortsetzung S. 332. 
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Abb. 14: Bern, Brunngasse 7-11. Randscherben von unglasierter Geschirrkeramik. M. l :2. 
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Abb. 25: Bern, Brunngasse 7-1 l , Baukeramik und Stein. M. 1 :3. 

I Flachziegelfragment. Oberfläche mit schwach ausgeprägten paral
lelen Fingerstrichen. Oben drei quere Fingerstriche. Breite abgerun
dete Nase. Unten gesandet. Orangeroter Scherben. - Aus: Phase III, 
ganze Fläche in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 1 A- lC). - Fnr. 34903-1. 
- Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität mit Nase: 4, ohne 
Nase: 30. -Typologische Datierung: 16. bis 19. Jahrhundert(?). -
Literatur: Goll 1984, 54. 

2 Flachziegelfragment mit kräftiger Nase. Orangeroter Scherben. -
Aus: Phase III, ganze Fläche in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 1 A-1 C). 
- Fnr. 34903-3. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 3 mit 
Nase. - Typologische Datierung: 18. Jahrhundert(?) . 
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3, M 1: 3 

4 , M 1: 3 

. .. ~:··.·· . . :·:.- _::- :_-·.·. 

3 Hohlziegelfragment. Die breite Nase sitzt ganz aussen am oberen 
Ende. Unterseite gesandet. Dunkelroter Scherben. - Aus : Phase lla 
(?), Qm 15- 16.4/74.4- 74.6 in Brunngasse 7/9 (Dok. Niv. 4). - Fnr. 
34840-1. - Nicht publizierte Fragmente dieser Qualität: 56. 

4 Backstein mit parallelen Fingerstrichen. Ziegelroter, grob gemager
ter Scherben. - Aus: Phase Ilb, Qm 15.4/80.3 in Brunngasse 7/9 
(Dok. Niv. 3). - Fnr. 34825-1. - Nicht publizierte Fragmente dieser 
Qualität: 12. 

5 Sandsteinfragment mit einer4 cm breiten und ca. I cm tiefen Kerbe. 
Keine weitere Bearbeitungsspuren sichtbar. - Aus: Phase 11 , Qm 
11.3/63 .5 in Brunngasse 11 (Dok. Niv. 2) . - Fnr. 34921. 



Vom Lenbrunnen zur Staatskanzlei: 
Untersuchungen an der Postgasse 68/70 in Bern 

Adriano Boschetti-Maradi, Martin Portmann, Susanne Frey-Kupper 

1. Einleitung 

Die Häuser Nr. 68 und 70 an der Nordfront der Postgasse 
zeichnen sich durch ihre laubenlose Fassade aus (Abb. 2). 
Sie stehen zwischen dem ehemaligen Lenbrunnen-Durch
gang und der alten Staatskanzlei (erbaut 1526 bis 1541). 
Seit 1527 gehört Haus Nr. 70 und seit 1918 auch das 
Vollenweiderhaus (Postgasse 68) dem Staat. Am 21. März 
1991 stimmte der Grosse Rat der baulichen Erneuerung 
der Staatskanzlei zu. 

Die archäologischen Untersuchungen 
Der Umbau der Staatskanzlei 1992 bis 1995 brachte eine 
Unterkellerung der Liegenschaften Postgasse 68 und 70 
mit sich. Deshalb drängten sich archäologische Unter
suchungen auf. Die erste Grabungsetappe unter der Lei
tung von D. Gutscher und M. Leibundgut dauerte vom 
Februar bis im August 1992. 1 Die zweite Etappe unter der 
örtlichen Leitung von R. Glatz umfasste die Bauuntersu
chung des Lenbrunnens sowie Grabungen im Haus Post
gasse 68b und Lenbrunnengässli vom März bis Juni 1993.2 

Vom April bis im Oktober 1995 folgte die Ausgrabung im 
Bereich von Postgasse 70 unter der örtlichen Leitung von 
M. Portmann.3 Die gesamten Untersuchungen schloss 
M. Portmann mit Detailabklärungen am Lenbrunnen im 
Dezember 1994, Januar 1995 und Juli/August 1995 ab.4 

Abgesehen vom Lenbrunnen wurde das aufgehende 
Mauerwerk durch den Umbau nicht tangiert und deshalb 
nicht untersucht. 

Übersicht der Ergebnisse 
Älteste Spuren menschlicher Siedlung sind Gruben des 
13. Jahrhunderts. Sie belegen, dass damals noch keine 
geschlossene Häuserzeile an der Postgasse bestand, son
dern das Gelände als Werkplatz diente. Die Pfostenbauten 
orientierten sich aber bereits am Verlauf der Gassenlinie, 
und an der Stelle späterer Mauern standen bereits Wände. 
Hinter der Hangkante wurde um oder kurz nach 1252 der 
Lenbrunnen, das älteste erhaltene Gebäude Berns, errich
tet. Es handelt sich um einen öffentlichen Brunnenturm, 
der durch das Gässchen zwischen Postgasse 66 und 68 
zugänglich war. 

Seit dem Spätmittelalter standen an der Stelle von Postgas
se 68 zwei teilweise aus Holz errichtete Häuser. Auch in 
Postgasse 70 zeigte sich, dass die Raumunterteilung im 
Erdgeschoss zum Teil auf spätmittelalterliche Holzwände 
zurückgeht. Der erste gemauerte Bau an Postgasse 70 war 
der obrigkeitliche Neubau um 1530, der ein älteres Holz-

Abb. 1: Blick in den Lenbrunnen nach dem Umbau. Der Turm ist der 
Öffentlichkeit zugänglich und wird mit einem Modell und Hinweis
tafeln erklärt (Foto Regula Glatz). 

haus ersetzte. Ungefähr damals dürfte auch das erste Stein
haus an Postgasse 68 entstanden sein, das als Dependance 
des Gasthofes «Krone» diente. Abgesehen vom Kern des 

AHI-Nr. 038.110.92; LK 11 66; 601.090/199.750; 533 müM. Do
kumentation: D. Gutscher und A. Ueltschi mit M. Leibundgut, 
F. Rasder, P. Liechti, S. Rüegsegger, C. Jost, T. lngold , E. Schranz 
und M. Daepp. 

2 Dokumentation: D. Gutscher, R. G latz und F. Rasder. 
3 AHI-Nr. 038.110.94. I ; LK 1166; 601.090/199.740; 532 müM. 

Dokumentation: M. Portmann mit F. Rasder, M. Hauswirth, 
C. Robert, K. Ruckstuhl, E. Nielsen, S. Rüegsegger und M. Baum
gartner. 

4 Dokumentation: D. Gutscher und M. Portmann. 
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Abb. 2: Lage der beiden untersuchten Häuser an der Postgasse. 
M. 1:1000. 

Lenbrunnens ist daher sämtliche erhaltene Bausubstanz 
neuzeitlich; in Postgasse 68 stammt fast alles aus dem 
19. Jahrhundert. 

Restaurierung 
Infolge der archäologischen Ergebnisse wurden die Reste 
des Lenbrunnens nach einem Beschluss des Regierungs
rates von 1995 konserviert und der Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht (Abb. 1 und 5). Zu den Öffnungszeiten der 
Staatskanzlei kann der Brunnenturm besichtigt werden. Er 
wird vor Ort mit Hinweistafeln, einem Baumodell und 
einem hydrologischen Modell erklärt.5 Ein Berner Lehr
mittel von 1998 befasst sich mit dem Lenbrunnen, stellt die 
Archäologie vor und erklärt Zusammenhänge rund um 
unser Trinkwasser. Die Broschüre entstand aus der Zusam
menarbeit zwischen dem ADB und dem Lehrerseminar 
Bern.6 

2. Der Lenbrunnen von 1252 

Wichtigstes Ergebnis der archäologischen Untersuchun
gen ist die Wiederentdeckung des Lenbrunnens (Abb. 3). 
Der Lenbrunnen ist ein historisch überlieferter, öffent
licher Quellbrunnen und stand hinten am Haus Postgasse 
68b. Es handelt sich um ein turmartiges Gebilde, das nicht 
als Wehrturm gedeutet werden kann. Die Mauem sind zu 
schwach, und der Turm steht am Abhang unterhalb einer 
idealen Verteidigungslinie. Er kann mit dem von 
H. R. Manuel 1549 dargestellten Gebäude an der Nordseite 
von Postgasse 68b identifiziert werden (Abb. 4). 
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Abb. 3: Rekonstruktionszeichnung des Lenbrunnens nach D. Gutscher, 
Ansicht von Nordwesten. Der Turm wurde 1252 am Hang in die 
wasserführende Mörane eingegraben. Durch den Zugang im stadtseiti
gen Erdgeschoss konnten Bernerinnen und Berner im Turm sich mit 
Trinkwasser versorgen. 

Abb. 4: Nordansicht der Stadt Bern von Hans Rudolf Manuel aus 
Sebastian Münsters «Cosmographey» von 1549. Die öffentlichen Ge
bäude sind mit dunklen Dächern gekennzeichnet, so auch der Lenbrun
nen hinter dem mittleren Haus (Postgasse 68b) zwischen Staatskanzlei 
mit Treppengiebel und Lenbrunnengässchen. 

5 Gesamtkonzept: Mittelalterabteilung des Archäologischen Diens
tes des Kantons Bern. Architektonische Entwürfe und Realisierung: 
K. Gossenreiter und M. Zulauf , Werkgruppe AGW Bern. Gestal
tung und Grafik: J. Zysset, Push n 'Pull AG für Integrierte Kommu
nikation Bern. Modelle: U. Huber, Kehrsatz. Finanzielle Unter
stützung: Lotteriefonds des Kantons Bern. 

6 Schulpraxis 1998 . 



Abb. 5: Modell des Lenbrunnens von U. Huber, heute ausgestellt im 
Lenbrunnen selbsr. G ut zu erkennen ist die Struktur des geologischen 
Untergrundes. 

Vergleichbar mit dem Lenbrunnen ist der heute noch 
bestehende Stettbrunnen an der Brunngasshalde westlich 
des Rathauses. Er steht ebenfalls an der nördlichen Hang
kante; seine heutige Fassung stammt aber erst von 1855.7 

Justinger berichtet, dass im trockenen Sommer 1393 die 
ersten Laufbrunnen mit in die Stadt geleitetem Wasser 
errichtet worden seien. Bis dahin haben alle «zem Ienbrun
nen, zem stetbrunnen, im graben nid den predi(g)em und 
ze schegkenbrunnen oder ze den predi(g)ern im crutz
gang» Wasser holen müssen. 8 

Gewachsener Boden und hydrologische Situation 
Die Untersuchungen an Postgasse 68 und 70 konnten die 
bekannte Geologie der Berner Stadthalbinsel bestätigen: 
Die Stadthalbinsel besteht vorwiegend aus eiszeitlicher 
Moräne, und das sind vor allem durch Gletscher verfestig
ter Kies, Sand und Feldschotter, sog. vorbelastetes Locker
gestein. Diese Schichten sind in unterschiedlichem Mass 
wasserführend oder -undurchlässig. Über dem Moräne
kies liegt e in bis zu 60 cm mächtiger Silthorizont. Ein alter, 
humöser Oberboden ist nicht mehr vorhanden. Die heutige 
Topographie der Nordseite wird im Übrigen von ausge
dehnten künstlichen Aufschüttungen gekennzeichnet.9 

Der Lenbrunnen steht an geologisch-hydrologisch günsti
ger Lage (Abb. 5): Südseitig findet sich unter mächtigen, 
wasserführenden Kiesschichten auf 528.40 müM eine fast 
undurchlässige, kompakte Schicht. Sie senkt sich Rich
tung Norden. Indem der Brunnenturm in diese Schicht auf 
524 müM eingegraben wurde, floss das Wasser ins Innere 
des Turmes und staute sich hier wohl in einem Holzkasten 

Abb. 6: Die Innenseite der Südmauer (304) im Untergeschoss (mit 
Blick gegen Süden). Das originale Mauerwerk des Lenbrunnes stammt 
von 1252. 

auf. Der nordseitig angeordnete Überlauf mit Bächlein am 
Aarehang ist auf der Darstell ung Rudolf Manuels zu erse
hen (Abb. 4). Da später viele Häuser Keller erhielten, 
wurde mit der Zeit auch die wasserführende Schicht durch
löchert. Die Quelle floss immer spärlicher. Trotzdem ist 
die Kiesschicht unten im Lenbrunnen noch heute nass. 
Nach dem allmählichen Versiegen der Quelle bzw. Aus
trocknen der wasserführenden Schicht nutzte man die 
Räume als Keller. 

Der älteste Bestand 
Vom Brunnenturm haben sich die Süd- (311) und Teile der 
Westmauer (304) auf gut sieben Metern Höhe erhalten 
(Abb. 9- 11). Die Mauern sind 0,7 bis 1,1 m mächtig und 
bestehen vor allem aus Sandsteinquadern von etwa 
30 x 20 cm. Im unteren Teil sind auch Kieseln mit Durch
messern bis über 30 cm zahlreich (Abb. 6) . Die lagig 
aufgebauten Mauem setzen sich aus zwei Schalen mit 
Kieselkern zusammen. Sie sind im Untergeschoss mit 
einem groben, kalkarmen Lehmmörtel gebunden, der 
wahrscheinlich wasserdurchlässig war. 

Der natürliche Geländeverlauf lässt sich hangsei tig des 
Turmes an der Untergrenze des auf Sicht gemauerten 
Quadermauerwerks bzw. an der Obergrenze des mit Kie
seln gemauerten Fundaments ablesen (Abb. 10). Offenbar 
war die Südwestecke 4,5 m in den Boden eingetieft. 

7 KOM BE Stadt 1 1952, 226-228. 
8 Berner Chronik 1871 , 178. 
9 Schulpraxis 1998, 16. 
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Abb. 7: Schrägansicht der Südmauer von aussen gegen Westen. Gut zu 
erkennen ist das Gewände der Türe (32 1). 

Abb. 8: Innenansicht der entmörtelten Südmauer im Erdgeschoss mit 
dem Sturz und der Laibung von Türe (321). 

Den einst wohl dreigeschossigen Bau betrat man durch ein 
Rundbogenportal (321) im mittleren Geschoss, d.h. von 
der Bergseite her im Erdgeschoss (Abb. 7 und 10). Nach 
Westen stieg der Boden aber etwa 2 m an, d.h. dass der 
Zugang zur Türe in den Hang gegraben war. Das breite 
Portal zeichnet sich in der Südmauer (311) durch ein 
sorgfältiges Sandsteingewände aus. Im Innern wies die 
Tür einen geraden Eichensturz auf (Abb. 8). Auf der Höhe 
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Abb. 9: Innenansicht der Südmauer des Lenbrunnens mit der Tü
re (321). Ein guter Teil des Mauerwerks stammt von 1252. M. 1: 100. 
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Abb. 10: Aussenansicht der Südmauer des Lenbrunnens mit Blick 
gege11 Nun.Jeu. E i11getragen ist der rekonstrnierte Verlauf des ursprüng
lichen Aussenniveaus. M. 1: 100. 

der Türe lag ein Bretterboden (3 17) über einer Balken
lage.10 

10 Die Balkenlöcher (3 12), (313) (314) und (315) dürften zum Bretter
boden (317) gehört haben. Der Umstand, dass ihr Niveau einem 
Mauerrücksprung an der gegenüberliegenden, jüngeren Nordmauer 
entspricht, lässt aber die Möglichkeit offen, dass die Balkenlöcher 
auch dieser jüngeren Erneuerung angehören. 



Abb. 11: Innenansicht der Westmauer des Lenbrunnens und Schnitt 
durch die Nordmauer gegen Westen. M. l :100. 

Unklar bleibt die Datierung der vier zugestopften Balken
löcher in der Südwand, wenig unter der Decke des Ein
gangsgeschosses (Abb. 9). 11 Ihre geringen Ausmasse las
sen ve1muten, dass es sich um Verankerungen für De
ckenbalken - und nicht für tragende Bodenbalken - han
delt. Beidseitig des Eingangs (32 1) sind die Balkenlöcher 
(327) und (328) nachträglich in die Südmauer eingebracht 
worden (Abb. 9). Sie liegen 110 cm über dem Niveau des 
Bretterbodens (3 17). Auch ihre Datierung muss offen 
bleiben; möglicherweise enthielten sie den Handlauf eines 
Geländers, vielleicht einer Treppe, die zum Brunnen hinab 
führte. 

Ein zusätzliches Obergeschoss kann aufgrund der Gelän
deverhältnisse und der fehlenden Mauerkrone angenom
men werden. Darüber lag das Gebälk e ines ursprünglich 
vielleicht pyramidenförmigen Daches. 

Sämtliche Eichen aus dem untersten Bereich des Turmes 
sind gleich alt. Sie können dendrochronologisch ins Jahr 
1252 bzw. kurz nach 1252 datiert werden. 12 Dazu gehört 
neben wiederverwendeten Hölzern insbesondere der ori
ginale Sturz der Tür (321).13 

Spätmittelalterliche Erneuerung der Nordseite 
Anscheinend wurde die gesamte Nordhälfte bzw. Aare
seite des Lenbrunnens wegen statischer Probleme erneu
ert. Es handelt sich nicht um die Folge eines Brandes, da 
vi.ele Hölzer von 1252 wiederverwendet wurden und jeg
liche Brandspuren fehlen. 

Die Westmauer (304) zeigt eine vertikale Baunaht (Abb. 
11 und 13). Ihre Südhälfte gehört zum ersten Bau. 

Abb. 12: Innenansicht der Nordmauer des Lenbrunnens mit den Befun
den aus dem Schnitt durch die Mauer. M. l : l 00. 

Abb. 13: lnnenansicht der Westmauer im Untergeschoss mit dem alten 
Bestand links, der Baunaht im Bereich des Massstabes und der spät
mittelalterlichen Erneuerung rechts. 

11 Balkenlöcher (330), (331 ), (332) und (333). 
12 Dendrolabor Heinz & Kristina Egger, Boll, 11. August 1992: Sieben 

Eichen bilden eine 97 Jahrringe lange Mittelkurve (Postgasse 68-2), 
die 16 Splintringe ohne sichere Rinde aufweist. Das Endjahr fällt ins 
Jahr 1252. 

13 Endjahr ohne Rinde und ohne Splint 1231. 
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Abb. 14: Schnitt durch die Nordmauer des Lenbrunnens. Oben ist die 
Türe (366), die an der Stelle des Fensters (373) errichtet wurde, zu 
erkennen, unten die zum Fenster (372) zugemauerte Türe (362). 

Der nördliche Mauerbereich ist jünger und besteht aus 
wiederverwendeten, grösseren Sandsteinquadern (ca. 40 x 
60 cm), deren Zwischenfugen bisweilen mit Ziegeln und 
kleineren Steinen ausgeglichen sind. 

Die Nordmauer des ehern. Lenbrunnens besteht in ihrem 
heutigen Bestand aus mehreren vor- und hintereinander 
gebauten Schalen unterschiedlichen Alters (Abb. 11). Im 
Rahmen der Untersuchungen wurde ein Stück der Mauer
schale herausgefräst und so eine Mauerwerks-Sondierung 
vorgenommen (Abb. 14): Im Kern liess sich eine ca. 90cm 
dicke Mauer (366) fassen, deren Charakter der jüngeren 
Phase der Westwand entspricht. Da die Ostmauer wie die 
Nordmauer hinter einer Vormauerung versteckt ist, muss 
die Grundrissgrösse des Brunnenhauses auf 7 x 7 m ge
schätzt werden (Abb. 19). 

Aus der Westmauer standen Konsolen vor, die sekundär 
angebrachte Entsprechungen im älteren Mauerwerk haben 
(Abb. 11 ). Je drei auf einer Höhe liegende Konsolen an der 
Westwand bilden zwei Geschosse. Während die untere 
Konsolenreihe (305), (306) und (307) abgeschrotet ist, 
tragen die Konsolen (336), (337) und (338) im Ober
geschoss noch heute DeckenbaJken (339). Diese Kon
solen sind nachträglich neu behauen worden. 14 

Ein 15 cm tiefer Mauerrücksprung in der Nordmauer (366) 
dürfte der gleichen Phase wie die Konsolen angehören 
(Abb. 11 und 12). Wahrscheinlich ruhte auf den Konsolen 
ein entlang der Westmauer verlaufender Streifbalken. Auf 
diesem und einem gegenüberliegenden Streifbalken an der 
Ostmauer lagen die Ost-West verlaufenden Deckenbal
ken, deren nördlichster auf dem Absatz in Mauer (366) 
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lagerte. JedenfaJls musste der ursprüngliche, auf Nord
Süd verlaufenden Balken ruhende Bretterboden (317) 
offenbar unter Wiederverwendung der originalen, aber 
verkürzten Hölzer ersetzt werden. 15 

Die Geschosseinteilung lässt sich aufgrund der Niveaus 
mit der Weiterbenützung der originalen Türe vereinba
ren. 16 Dem Eingang gegenüber gab ein schlankes Schlitz
fenster (373) spärliche Belichtung im Obergeschoss 
(Abb. 12). Erhalten haben sich der Holzsturz (348) und ein 
Teil des östlichen Gewändes.17 Der Rest des Gewändes, 
insbesondere der sich gegen aussen verjüngende Teil, 
wurde später abgeschlagen. Nach aussen dürfte das Fens
ter ein rechteckiger Schlitz gewesen sein. 

Hohe Reparaturbelege in den Stadtrechnungen von 1375 
bis 1382 für den Lenbrunnen könnten mit dieser Erneue
rung zusammenhängen. 18 Die Berner Stadtrechnungen 
setzen aber erst von 1375 bis 1384 und später wieder 1430 
ein, so dass diese Datierung nicht beweiskräftig ist. Aller
dings scheint der Mauercharakter aus dem 14. Jahrhundert 
stammen zu können. 

Der Zugang zum Lenbrunnen 
Über den Zugang zum Lenbrunnen und den Zusammen
hang mit den gassenseitigen Bauten ist nur sehr wenig 
bekannt, da Bauuntersuchungen im Treppenbereich süd
lich des Lenbrunnens fehlen. Wahrscheinlich führte der 
alte Zugang durch das Lenbrunnengässchen (Abb. 26) und 
hinter dem Haus Postgasse 68 hindurch. 

Der Zugangsweg war in den Hang eingetieft (Abb. 10 und 
35). Vielleicht war er mit einem Dach überdeckt, das 
zwischen dem Vorderhaus und dem Brunnenturm ange
bracht war. Drei Dendroproben von Deckenbalken über 
der Treppe südlich des Turmes wurden unsicher ins Jahr 
14 79 datiert. 19 Ob diese Daten zutreffen, die Hölzer se
kundär verlegt sind oder tatsächlich der Rest eines älteren 
Daches vorliegt, vermögen wir nicht zu beurteilen. 

14 Vielleicht auch Konsole (329) an der Südwand. 
15 Fünf Deckenbalken des Mittelgeschosses wurden in die auf 1252 

(ohne Rinde) datierte Eichenmittelkurve Postgasse 68-2 gelegt. 
Darunter ist auch das Holz, das mit 16 Splintringen das Endjahr 
1252 angibt. Dendrolabor Heinz & Kristina Egger, Boll , 11. August 
1992. 

16 OK Konsolen (305), (306) und (307) auf 527.20 müM, Mauerrück
sprung auf 527 .50 müM, Türschwelle (32 1) auf 527.95 müM. Das 
ergibt eine Höhe des Unterzugsbalken von 30 cm. Deckenbalken, 
Deckenbretter und eine Stufe von der Türe (321) auf den Bretter
boden hätten dann eine gemeinsame Höhe von 45 cm. 

17 Auch dieser Sturz mit Endjahr 122 l gehört zur Mittelkurve Post
gasse 68-2 und ist vom ursprünglichen Bau wiederverwendet wor
den. Dendrolabor Heinz & Kristina Egger, Boll, 11. August 1992. 

18 Stadtrechnungen von Bern aus den Jahren 1375-1384: ] 1 b (1375 
Steintransport für 5 lb.), 90a (1377 Ausbesserungsarbeit 21 lb.), 
232b (1382 Dach- und Mauerausbesserungen 5 lb.), 238a (1382 
Ausbesserungsarbeiten 1 lb.) 

19 Die drei Fichtenproben sind nur 36 bis 44 Jahre lang, weisen weder 
Rinde noch Splint auf und bilden die Mittelkurve Postgasse 68-4. 
Ihre Endjahre sind: 1474, 1476, 1479. Dendrolabor Heinz & Kristi
na Egger, Boll, 11. August 1992. 



Abb. 15: Die Nordmauer des Lenbrunnens im Erdgeschoss mit dem 
gewaltigen Stichbogen (345) aus der Zeit um 1851. 

Neuzeitliche Umhauten an der Nordwand 
Im Mittelgeschoss wurde ein zweites Fenster (376) östlich 
neben der Scharte (373) angelegt (Abb. 12). Aufgrund der 
Assymmetrie nehmen wir an, dass das Fenster erst nach
träglich eingebracht wurde. Weil aber der Innenverputz 
(374) an Mauer (366) belassen wurde, liess sich diese 
Frage am Mauerwerk selbst nicht klären. 

An der Nordmauer im Untergeschoss wurde eine Türöff
nung (362) eingebaut (Abb. 11 und 12). Die Gewände be
stehen aus profilierten und gefasten Sandsteinquadern. 
An den Gewändesteinen haftet der Innenverputz (37 4), der 
auch ins Fenster (376) zu ziehen scheint. Seitlich liegen 
neben der Öffnung im oberen Teil je zwei viereckige 
Löcher, in denen möglicherweise ein Eisengitter gesteckt 
haben könnte. Dies macht die Deutung der Öffnung als 
grosser Überlauf des Brunnens möglich. Format und Lai
bung der Öffnung legen aber die Deutung als Türe näher. 
Ein allfälliger älterer Überlauf wäre vom Mauerausbruch 
für die Türöffnung (362) vollständig zerstört worden. 

Zur Öffnung (362) gehörte ein Tonplattenboden (317 /363) 
(Abb. 11 und 12). Er hat sich in der Nische (362), aber auch 
unter der Kellertreppe erhalten und besteht aus Fliesen von 
23,5 x 23,5 cm im Grundriss. Im einst vollständig mit 
Tonplatten ausgelegten Keller scheint kein Platz für einen 
Brunnentrog oder eine Wasse1fassung mehr geblieben zu 
sein, so dass anzunehmen ist, dass das Gebäude damals 
nicht mehr als Brunnen diente. 

Da offenbar nach wie vor statische Probleme bestanden, 
baute man dem Lenbrunnen in einer weiteren Phase nord
seitig eine schräge Strebemauer (37 1) vor (Abb. 11 und 

19). In der Strebemauer wurde weiterhin der Durchlass 
(362) ausgespart. 

Diese Umbauten fallen in die frühe Neuzeit, die genaue 
Datierung liegt aber in der Schwebe. Der Lenbrunnen war 
mindestens bis ins frühe 17. Jahrhundert in Betrieb. Ge
mäss den Ratsmanualen wurde er 1533 neu aufgerichtet. 
Im Jahr 1559 sollte das «wöscherhüssli» im Rathaushof 
abgerissen und beim Lenbrunnen neu aufgestellt werden. 
1605 wollte man den Lenbrunnen neu fassen und eine 
Treppe zur Aare bauen, damit die Metzgersfrauen die 
Kutteln waschen können. 1618 wurde den Metzgern in 
ihrer Handwerksordnung gestattet, Kutteln und Därme im 
Lenbrunnen auszuschwenken. Später wird der Lenbrun
nen nicht mehr erwähnt.20 

Auf der Stadtansicht von H.R. Manuel aus dem Jahr 1549 
erscheint der Lenbrunnen mit einem Pultdach. Er war an 
das Haus Postgasse 68a angebaut (Abb. 4) .21 Vom Len
brunnen geht eine Richtung Aare führende Serpentine aus, 
wohl der Überlauf. 

Moderne Umgestaltung 
Als direkt über dem ehemaligen Lenbrunnen ein Neubau 
entstand, musste der-wahrscheinlich bereits schon vorher 
nur noch als Keller dienende - Bau statisch mit Yorn1aue
rungen, Stützen und Gewölben tief greifend umgebaut 
und verstärkt werden. Diese Arbeiten dürften aufgrund 
der Niveaus und Erschliessungen im Zusammenhang mit 
der Umgestaltung des Vorderhauses um 1851 stehen 
(Abb. 35). 

Der Durchlass (362) wurde zu zwei Dritteln zugemauert, 
und man liess nur noch ein Fenster (372) frei. Im Bereich 
des zweiten Geschosses überwölbte ein 1,1 m breiter 
Stichbogen (345) den nördl ichen Teil des Raumes (Abb. 
12 und 15). Er diente als Auflager für eine neu aufgesetzte 
Mauer. Unter den Stichbogen (345) und vor die alte Nord
mauer setzte man die Yormauerung (308/346). Sie besteht 
aus regelmässigen Sandsteinquadern mit Randschlag und 
Zangenloch. Im Bauablauf später wurde auch vor die 
Ostmauer (2) eine Vormauerung (319) gesetzt (Abb. 19). 
Über dem Untergeschoss wurde neu ein Kreuzgrat
gewölbe mit Mittelstütze eingezogen. Anstelle des alten 
Eingangs (321) wurden je ein vergittertes Fenster auf den 
beiden Geschossen eingebracht. Für die neuen Türen wur
de die Südmauer durchschlagen. Die Treppe (316) der 
unteren Türe ist erst nach dem Bau der Ostmauer errichtet 
worden. Wahrscheinlich wurde beim gleichen Umbau 
auch der Keller abgetieft und der bestehende Tonplatten
boden (298) verlegt (Abb. 26). Er besteht aus quadra
tischen Platten unterschiedlicher Grösse; zum Teil sind sie 
wieder verwendet. Die Befensterung der Nordseite ent-

20 Haller 1900, 470 und 474; Morgenthaler 1951, ll-12. 
21 Geb. Münster Basel; Hans Rudolf Manuel 1549. 
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sprach ungefähr derjenigen der Südmauer, ausser dass 
unter dem Fensterschlitz (309) im unteren Geschoss die 
Öffnung (3 IO) das alte Fenster (372) zunächst beibehielt 
(Abb. 12). Das alte Fenster im Obergeschoss wurde in die 
Türe (347) umgewandelt. Im Obergeschoss wurde auf die 
Mauerkrone das Stichkappengewölbe (355) gelegt. 

3. Reste mittelalterlicher Holzbauten 

Bis ins 16. Jahrhundert müssen an Postgasse 70 Schwel
lenbauten gestanden sein. Die Holzbauten des 13. Jahr
hunderts an der Stelle von Postgasse 68 und 70 waren 
einfache Pfostenhäuser mit ebenerdigen Feuerstellen und 
Grubeneinrichtungen. Die Häuser nahmen aber bereits auf 
den Gassenverlauf und - mindestens zum Teil - auf die erst 
seit der Neuzeit belegten Parzellen- und Raumeinteilun
gen Rücksicht. 

Gruben und Schichten an Postgasse 68 (Phase]) 
Zahlreiche Gruben und einzelne Schichtreste bilden die 
letzten Spuren der Besiedlung an der Stelle von Postgasse 
68, als dort noch keine Steinbauten standen (Abb. 19). Da 
die Hinterseite der Häuser 1851 unterkellert wurde, haben 
sich diese Spuren nur auf einem 12 m breiten Streifen im 
Südteil der Parzelle, entlang der Postgasse, erhalten. Die 
Gruben waren in den gewachsenen Boden (43) eingetieft 
oder von Schichten überdeckt, die älter als die ersten 
Hausmauern waren. 

Die Brandschicht (229) 1 iegt im Westteil der Grabungsflä
che (Abb. 16) und enthält eine dreiphasige Feuerstelle. Im 
gleichen Zusammenhang stehen die Pfostenlöcher (236) 

Abb. 16: Übersicht über die spärlichen Reste der Holzbauten in Post
gasse 68b. Die Feuerstelle (229) liegt unter der neuzeitlichen Mauer 
(M 12). 
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Abb. 17: Die Grube (115) in Postgasse 68a wird von Mauer (M2) 
·geschnitten. 

und (239). Vielleicht schneiden sie auch in Brandschicht 
(229) und gehören daher zu einer jüngeren Phase. In der 
Verlängerung der beiden Pfostenlöcher befindet sich Pfos
tenloch (234 ), das allerdings stratigrafisch nicht eindeu
tig zuzuordnen ist, denn die Brandschicht (229) hat sich 
hier nicht abgelagert. Zusammen mit dem Pfostenloch 
(218) unter Mauer (M2) und dem Balkennegativ (221) 
lässt sich ein zweischiffiger Holzpfostenbau mit Feuer-

Abb. 18: Die Mauer (Ml ) schneidet die Gruben (135) und (136) östlich 
(rechts) davon. Am rechten Bildrand die moderne Mauer zwischen 
Haus Postgasse 68 und dem Lenbrunnengässchen. 



stelle rekonstruieren. der Breite und Ausrichtung des spä
teren Steinbaus an Postgasse 68b vorwegnimmt. In die 
gleiche Phase könnten drei weitere. unbestimmbare Gru
ben (223), (232) und (240) gehören. Zahlreiche kleine 
Pföstchennegative möchten wir auch dieser Phase zuwei
sen. doch ist ihr Abtiefungsniveau kaum je mit Sicherheit 
zu bestimmen.22 

Die relativ klaren Befunde von Postgasse 68b setzen sich 
östlich in Postgasse 68a nicht fort (Abb. 19). Trotzdem 
können wir einige Gruben und Pföstchenegative stratigra
phisch der ersten Holzbauphase zuweisen. Die Gruben 
( 115). (135). (136) und ( 152) werden von den Mauern 
(M 1) oder (M2) geschnitten (Abb. 17 und 18). Die Gruben 
( 135) und (136) sind parallel zum Gassenverlauf ausge
richtet. Westlich der Grube ( 152) haben sich Hackspuren 
im gewachsenen Boden (43) und der Rest einer Benül
zungsschicht (162) erhalten. Dazu kommen zahlreiche 
Pföstchenegative.23 Unklar ist, ob die Nord-Süd verlau
fende Mulde ( 109) zur Phase vor den ersten Steinbauten 
gehört oder erst später ausgehoben wurde. 

Die Gruben sind als Reste nicht näher zu bestimmender 
Werkplätze zu deuten. Ihre Datierung fällt aufgrund einer 
Bodenscherbe (Kat. 5) ins 13. Jahrhundert. Diese Datie
rung präzisiert unsere allgemeinen Vorstellungen nicht. 
wonach nach der Stadtgründung um 1200 mit der ersten 
Besiedlung zu rechnen ist. 

Ältere Hol:bauten in Postgasse 70 ( Phase l) 
Im östlichen Raum von Postgasse 70 (Raum 2) fanden sich 
Spuren, die das Bild der Gruben und Pfosten löcher fortset
zen (Abb. 19). Hier liegt die Oberfläche des gewachsenen 
Bodens höher als im westlichsten Raum 1. Daher haben 
sich in Raum 2 mehr Spuren im Boden erhalten. Das 
Verhältnis des Lenbrunnens zu den Holzbauphasen kann 
aber wegen fehlender Schichtanschlüsse nicht überprüft 
werden. 

Die beiden grossen Pfosten löcher (80) und (81) lassen auf 
ein grosses Pfostenhaus schliessen. Die Pfosten wand lässt 
sich in Postgasse 68 nicht direkt weiter verfolgen. Die 
Linie der Pfostenlöcher (234), (236) und (239) verläuft 
aber parallel I m nach Norden verschoben zur Linie der 
Pfosten löcher (80) und (81 ). Dies mag darauf hinweisen, 
dass die Parzellengrenze schon zur Zeil bestand, aJs hier 
noch Pfostenbauten standen . 

Eine Nord-Süd verlaufende Trennwand (85) lässt sich an
hand kleinerer Pfostenlöchlein und dem grossen Pfosten
loch (83) erahnen. Zahlreiche weitere Pfostenlöchlein (79) 
und (84), die Mörtelkonzentration (78) :.owie der Auflage
stein (82) gehören in die gleiche Phase und geben uns wie 

22 Pfostenlöchlein (213), (220). (224). (226). (233) und (241 ). 
23 Pfostenlöchlein ( II 0). ( 111 ). ( 112). ( 114 ). ( 117). ( 118), ( 121 ). 

(138). (143). (144). (156). (159) und (163). 
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Abb. 19: Grundriss der Holzbauspuren unter den Häusern Postgasse 68 und 70 (dunkel) sowie der älte~ten Mauem aus der Zeit um 1530 (hell). M. 1: 100. 
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in Postgasse 68 ein schwer strukturierbares Bild einer 
intensiv genutzten Fläche. Zwischen den Korridormauern 
(6 1) und (56) haben sich, abgesehen von Holzkohle
konzentrationen (95) und Brandrötungen auf dem ge
wachsenen Boden, keine Spuren erhalten. 

Ferner fanden sich die Reste zweier Feuerstellen (87) und 
(74). Die Feuerstelle (74) weist in der Mitte eine vermut
lich quadratische Herdplatte (74A) von 1 m Seitenlänge 
aus gestellten Flusskieseln auf. Die deutliche Brandrötung 
hat einen Durchmesser von knapp 1,5 m. Die Herdplatte ist 
auf eine ältere Brandrötung (74C) einer vorangehenden 
Feuerstelle gestellt. Es handelt sich kaum um eine einfache 
Herdstelle, sondern um eine Feuerstelle in Verbindung zu 
einem Handwerk. 

Die holzkohlehaltige Schicht (46) bzw. (77) bildet den 
Rest eines Niveaus zur älteren Holzbauphase. Die Funde 
der älteren Holzbauten, insbesondere aus den Schichten 
(46) und (95), stammen noch aus dem 13. Jahrhundert 
(Kat. 1-4 ). Besonders bemerkenswert ist ein Basler Pfen
nig der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts aus Holzkohlekon
zentrationen (95) . Aus Mörtelkonzentration (78) stammt 
ein Genfer Denar des frühen 13. Jahrhunderts (Kat. Ml 
und M2). 

Schwellenfundamente in Postgasse 70 (Phase 2) 
Im östlichen Raum 2 liegt der Balkengraben (49), der 
Nachfolger von Trennwand (85), in der Schicht (46). Zu 
diesem Graben kann ganz im Westen der Rest eines Holz
bodens (50) nachgewiesen werden (Abb. 20 und 22). 
Wahrscheinlich ist dieser Bestand älter als das erste Stein
haus. Das Abtiefungsniveau des Balkengrabens (46) ist 
aber nicht mehr erhalten, und die Gehniveaus der folgen
den Phase - die ersten möglichen Niveaus im Steinhaus -
müssen mindestens 10 cm höher gelegen haben. 

Im westlichsten Raum l von Postgasse 70 liegt die Ober
fläche des gewachsenen Bodens 15 bis 50 cm tiefer als in 
Raum 1 (Abb. 21 ). Die grossen Schwellenfundamente ( 40) 
und (41) stammen von Einrichtungen im Innern eines 
hölzernen Vorgängerbaus des ersten Steinhauses am Platz. 
Die Schwellenfundamente (40) werden von den um 1530 
erbauten Mauem zerschnitten. Der markante Niveau unter
schied zwischen Raum 1 und Raum 2 und das Fehlen von 
Schwellenfundamenten in Raum 2 belegen aber, dass an 
Stelle der Trennmauer (MS) bereits vorher e ine - wahr
scheinlich hölzerne - Raumtrennung bestanden haben 
muss. 

E ine mindestens 9 m lange Längsschwelle und mindestens 
fünf 2,5 m lange Querschwellen bilden zusammen mit 
einem Pfostenloch (43) die Holzkonstruktion (40). Die 
dichte Lage der Schwellen legt eine Deutung als Lager 
eines Bretterbodens nahe. Der 150 cm westlich, parallel 
zum Sehwellbalken ( 40A) verlaufende Sehwellbalken 
(4 lA) könnte zu einer anderen Einrichtung gehört und der 
Bereich (31 G) zwischen den beiden Schwellen als Durch-

Abb. 22: Die jüngeren Holzbauten im Bereich von Postgasse 70, 
Blick gegen Norden. Sie stellen vielleicht die Reste der alten Kronen
stallungen dar. 

gang gedient haben. Im nördlichen Teil liegen zwei grös
sere Gruben (38) und (45) (Abb. 20). 

Es ist möglich, dass sich in den Schwellenfundamenten 
Reste der alten Kronenstallungen erhalten haben. Die 
Schwellengräben weisen ein leichtes Gefälle gegen Nor
den auf, wo die Gruben (38) und (39) vielleicht den Mist 
aufgenommen haben. Die Quergräben stammen von Bret
terböden mit Pferdeständen. 

Die alten Kronenstallungen wurden 1527 von der Stadt 
übernommen und zusammen mit der Staatskanzlei 1526 
bis 1541 umgebaut. Die Funde (Kat. 7-14) aus den Gruben 
und Schwellbalkengräben in Raum 1 datieren vom 13. bis 
frühestens ins ausgehende 16. Jahrhundert. Aufgrund der 
einschneidenden Niveauveränderungen sind hier jüngere 
und ältere Funde miteinander vermischt. Die jüngsten 
Funde könnten noch beim Einbau der Pflästerung (6) in die 
geleerten Balkengräben ( 40) gelangt sein. Die SchelJe 
(Kat. 14) aus Pfostenloch (43) könnte von einem Pferde
geschirr stammen. 

4. Das Haus Postgasse 70: 
Stallungen und Druckerei 

Zur Hausgeschichte 
Das Haus Postgasse 70 wird östlich von der Brandmauer 
(M6) gegen Haus Nr. 68 begrenzt. Die westliche Mauer 
(M4) bildet die Ostmauer der 1525 bis 1541 erbauten 
Staatskanzlei (Postgasse 72). Zu den ehemaligen Kronen
stallungen an Postgasse 70 gehörte auch die Halde gegen 
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Abb. 24: «Curia bernensis», Federzeichnung von Sigmund Wagner 
1789, anlässlich des Beginns des Terrassenbaus. Von links nach rechts: 
Postgasse 68, Postgasse 70, Staatskanzlei und Rathaus (Privatbesitz). 

die Aare. Beides ging 1527 in Staatsbesitz über, und das 
Haus diente dem Rat als Stallung.24 Nach 1599 oder um 
16 l O liess der Rat seine Druckerei an Postgasse 70 einrich
ten. 1767 /68 wurden das zweite Obergeschoss aufgesetzt 
und das Hinterhaus mit Gewölbekeller erbaut (Abb. 24). 
Der letzte Umbau vor 1992 brachte 1938 bis 1942 unter 
Architekt Daxelhofer die Verbindung mit der alten Staats
kanzlei.25 

Der erste Steinbau um 1530 ( Phase 3) 
Die Mauern (M I), (M2), (M4), (MS) und (M6) stehen 
im Fundament miteinander im Verband (Abb. 26). Sie 
ersetzen wahrscheinlich ältere Holzwände. Die Gebäude
fläche wird durch die Binnenmauer (MS) in zwei gleich 
grosse Räume (Raum 1 und Raum 2) unterteilt. Die im 
Norden die Räume abschliessende Mauer (M2) bildete 
nicht die Nordfassade des Hauses, denn im Raum 3, dem 
heutigen Lichthof, konnte ein halb eingetiefter Keller (67) 
zum Steinbau nachgewiesen werden. Reste ältere Bauten 
im nördlichen Parzellenteil fehlen aber wegen des Neu
baus von 1767 /68. 

Es haben sich keine Niveaus aus dem ältesten Zustand des 
Steinhauses mehr erhalten. Der Raum 1 ist mit einem 
Tonnengewölbe (63) aus Vollbacksteinen abgeschlossen 
(Abb. 21). Auf der Höhe der Balkendecke (64) in Raum 2 
wurde die Brandmauer (M6) in einer Sondierung unter
sucht. Hinter dem heutigen Streifbalken (64B) konnten 

24 Dreifuss 1980; StAB Deutschseckelmeister-Rechnungen 1527. 
25 KOM BE Stadt 3 1982, 36- 37, Faltplan 192-193 und 121- 122. 



Abb. 25: Die Kon\Olen und Streitbalken (6-t l in R,1um 2 \'On Po,tgas~e 
70. Blick gegen O,ten. 

zwei Balkenlöcher (99) der originalen Decke nachgewie
sen werden (Abb. 23 und 25). Bei einem späteren Umbau 
wurden die originalen Hölzer von 1530 wieder verwendet. 
Als neue Balkenlage (64) wurden sie nur noch auf Kon
solen aufgelegt. 

Der Kellerabgang (60) führte zu einem nördlich an 
die Mauer (M2) angesetzten Keller (67) (Abb. 26-28). 
Die Treppenstufen lassen sich anhand \ on Mörtel brauen 
an der Brandmauer (M6) rekonstruieren. Die westliche 
Gegenseite des Kellerabgangs bildet die ~lauer (53). Zum 
Kellerabgang gehört die rundbogige T üre (-t7) in Mauer 
(M2). Sie weist gegen Süden ein sehr sorgfältig gearbeite
tes Sandsteingewände und gegen Norden einen doppelt 
ausgeführten Entlastungsbogen (-t7B) au, Vollbackstei
nen auf. Bemerkenswert ist, dass die beiden Wangenmau
ern (53) und (M6) die Türgewände fast vollständig verdek
ken. Die Aw,richtung der Türe /eigt. dass sie vom Keller
abgang in einen nördlich davon gelegenen Raum geführt 
hat. Im heutigen Lichthof (Raum 3) zwischen dem Vorder
und dem Hinterhaus lagen die Reste des Kellers (67). Die 
östliche Kellermauer bildeten die Brandmauer (M6) und 
die Lenbrunnenmauer. Den westliche Kellerabschluss bil
dete die Mauer (M 11 ). Der Wech'>el zwischen Fundament 
( 1 OOA) und Eckverband (1 OOB) des Lenbrunnens /eigt. 
dass der Keller (67) knapp 2 m in den gewachsenen Boden 
eingctieft war (Abb. 23). Der Kellerboden selbst und die 
Kellerdecke haben sich aber nicht erhalten. 

In Mauer (M2) liegen zwei original versetzte Sandstein
schwellen (51) und (102) (Abb. 27). Die Schwelle ( 102) 
führt vom Raum 2 in einen Raum über dem Keller(67). Die 
um 60 cm tiefer liegende Schwelle (51) bildet den Zugang 
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Abb. 27: Ansichten der West-Ost-Mauer (M2) in Postgasse 70. M. 1: 100. 

von Raum 1 in den Hinterhof. Die unterschiedliche Höhe 
der beiden Türschwellen lässt sich durch die unterschied
lichen Bodenniveaus in den Räumen I und 2 erklären. Der 
Hof hinter Raum 1, unmittelbar an Mauer (M2) angren
zend, dürfte vermutlich seit damals eine Abortanlage ent
halten haben. Der gemauerte, rechteckige Schacht (86) 
könnte ein Abortschacht gewesen sein, und die Maueröff
nung (19) liegt genau über diesem Schacht (Abb. 27). 

Der erste Steinbau ist historisch und dendrochronologisch 
datiert: Die sekundär verlegten Deckenbalken des Erdge
schosses sind um 1530gefälltworden.26 Um 1526bis 1541 
wurde die westlich anschliessende Staatskanzlei errichtet. 
Diese Baudaten bestätigt auch die älteste Planansicht von 
Bern von 1549, auf der an Stelle von Postgasse 70 ein 
zweigeschossiges Steinhaus in einer geschlossenen Häu
serzeile zu sehen ist (Abb. 4). 

26 Bericht Dendrolabor Egger vom 22. 11. 1994. Mittel kurve aus sechs 
Abb. 28: Der Kellere ingang (47) von Raum 2 in Postgasse 70 gegen Fichten mit Endjahr ohne Rinde 151 6, geschätzte Fällung um 1530. 
Norden. Die Balken wurden sekundär auf Konsolen gesetzt. 
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Abb. 29: Die Pflästerungen (4) und (6) in Raum I in Postgasse 70 gegen 
Norden. 

Aufgrund jüngerer Funde können die Pflästerungen (4) 
und (6) in Raum 1 nicht zum ursprünglichen Bestand des 
Steinhauses gehören (Abb. 26 und 29). Wahrscheinlich 
wurde der Raum später vergrössert, indem man das Innen
niveau absenkte, denn das Vorfundament der Westmauer 
(M4) ist auf das Niveau der Pflästerungen zurückgeschro
tet (Abb. 21).27 Von der Gasse her betrat man den Raum 1 
neu über die Schwelle (1 3) und eine kleine Treppe. Von der 
verloren gegangenen Treppe stammen Verputzbrauen an 
der Binnenmauer (M5) und eine Aussparung in der Pfläs
terung. Die Pflästerung grenzt sich gegen den restlichen 
Raum durch eine Holzschwelle (5) ab. Westlich dieser 
Schwelle liegt die weniger sorgfältig verlegte Pflästerung 
(6) , die von West nach Ost gegen die Schwelle (5) hin ein 
leichtes Gefälle aufweist. Die beiden Pflästerungen wer
den ungefähr in der Mitte des Raums durch eine quer zu 
den Längsmauern liegende Schwelle unterteilt. 

Nach 1599 oder um 1610 wurden die alten Stallungen 
in die obrigkeitliche Druckerei umgebaut.28 Die Funde 
(Kat. 15-41) aus den Pflästerungen (4) und (6) können 
frühestens in diese Zeit datiert werden. 

Ein umgearbeitetes Säulenfragment (62) könnte ein letzter 
Hinweis auf die obrigkeitliche Druckerei in Postgasse 70 
sein (Abb. 26 und 30). Das Säulenstück ist kopfüber auf 
ein kleines Mauerfundament in Raum 2 gestellt. In der 
Mitte der Säulentrommel ist ein quadratisches Loch von 
20 x 20 cm ausgespart. An der Oberfläche sind über der 
quadratischen Aussparrung vier weitere Löcher im Kreuz 
eingetieft. Es könnte sich um das Fundament einer Dru
ckerpresse handeln. In die quadratische Öffnung dürfte das 
Widerlager der Achse der Presse eingelassen gewesen 

Abb. 30: Das umgearbei tete Säulenfragment (62) in Raum 2 von 
Postgasse 70 diente vielleicht als Fundament einer Druckerpresse in 
der obrigkeitlichen Druckerei. 

sein. Der nächste profane Bau, der als Ursprungsort für das 
Säulenstück in Frage kommt, ist das Rathaus. Ein Ver
gleich des Durchmessers der bestehenden Säulen in der 
Erdgeschosshalle des Rathauses bestätigt dies. 

Weitere neuzeitliche Umbauten (Phase 4) 
Ein tief greifender Umbau veränderte die Raumstruktur 
vor allem im ehemaligen Raum 2 (Abb. 26): Der Zugang 
von der Gasse her und in den Keller (67) hinab erfolgte neu 
entlang der Binnenmauer (M5) . Die Trennmauer (58) und 
die Korridormauer (59) unterteilen nun den Raum. Die 
beiden Mauern (58) und (59) stehen zwar nicht im Ver
band, können aber aufgrund ihres Charakters als Einheit 
betrachtet werden. Sie weisen auf der Höhe des vermute
ten Gehniveaus eine abgeschlossene Mauerkrone auf und 
dienten somit nur als Fundamente für Holzwände. Die 
Sandsteinschwelle (59) in der gassenseitigen Fassade 
(Ml) zeigt das zugehörige Niveau an und liegt gut 50 cm 
höher als die Bodenniveaus zum Steinbau. 

Für den neuen Kellerabgang (52) musste das Fundament 
der Mauer (MS) um fast 2 m unterfangen (52E) werden. 
Die neue Türe hat praktisch dieselbe Gewändeausbildung 
wie die ältere Kellertüre ( 4 7). Sie unterscheidet sich einzig 
durch den horizontalen Sturz. Der Keller (67) wurde um 50 

27 Die Niveauveränderung hängt nicht mit dem Einbau des Gewölbes 
(63) zusammen, denn: 1. ist das Gewölbe ursprünglich und die 
Pflästerung nicht vor dem späten 16. Jahrhundert zu datieren. 2. war 
der Raum auch mit altem, hohem Niveau unter dem Gewölbe 
ausreichend hoch (2,2 bis 3 m). 

28 KDM BE Stadt 3 1982, 36-37. 
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bis 60 cm abgetieft und mit e inem sekundär eingesetzten 
Tonnengewölbe aus Backsteinen versehen. Gleichzeitig 
mit der nötigen Unterfangung der Kellermauern wurde die 
alte Türe (47) zugemauert. Der Kellerboden besteht aus 
Tonplatten. 

Der Umbau von 1767168 (Phase 5) 
1767 /68 wurde die obrigkeitliche Druckerei um ein zwei
tes Obergeschoss erhöht und um ein Hinterhaus mitkreuz
gewölbten Archivräumen im Keller ergänzt.29 Der Neu
bau wurde nicht direkt an das Vorderhaus, sondern in 
einem Abstand von gut 2 m als eigenständiges Haus an der 
Rück- oder Nordseite der Parzelle gestellt (Abb. 26). So 
entstand zwischen den beiden Häusern ein Lichthof, in 
dem die Treppe und der Abort (28) lagen. Eine Gesamtan
sicht der Rathausgruppe von Niklaus Sprüngli um 1780 
und von Sigmund Wagner von 1787 zeigt das neue Hinter
haus mit der einheitlichen, nördlichen Fassadenfront der 
Rathausgruppe (Abb. 24). 

Beim Abbruch des nördlichen Kellerteils muss mit grosser 
Sorgfalt vorgegangen worden sein, denn im Raum zwi
schen den beiden Häusern blieb das Gewölbe (66) des 
Kellers (67) erhalten. Der Boden des ehemaligen Kellers 
wurde wieder angehoben, und die neue Kellertreppe 
passte sich dem alten Gewölbe an. 

Im westlichen Raumteil wurde mit dem Abortschacht (28) 
die bestehende Abortanlage weiter geführt (Abb. 31 ). Der 
Abfluss des Sammelschachtes (28) verläuft unter dem 
Hinterhaus nach Norden. Der westliche Raum 1 wurde in 
seinem hinteren Drittel durch die Mauer (9) zweigeteilt. 
Er ist mit einem Plattenboden aus grossformatigen Schie
ferplatten ausgelegt. 

Abb. 3 1: Aufsicht auf die neuzeitlichen und modernen Latrinenanlagen 
im Hinterhof von Postgasse 70. 
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Modeme Umhauten (Phase 6) 
Die modernen Umbauten, darunter auch derjenige von 
1938 bis 1942, beschränken sich fast nur auf neue Fenster, 
Erschliessungen und Verbindungen mit der westlich be
nachbarten, alten Staatskanzlei.30 Einzig im Vorderhaus 
wurden durch Abtiefungen der Bodenniveaus (Raum 2) 
ältere Schichten zerstört. In den beiden Räumen 1 und 2 
werden zudem in den nördlichen Raumhälften neue De
cken eingezogen. 

Die grössten Eingriffe brachte der Umbau 1992 bis 1995 
mit sich. Die Räume 1 und 2 wurden unterkellert. Ein Teil 
des Tonnengewölbes (63) aus dem 16. Jahrhundert sowie 
das Gewölbe (66) in Raum 3 wurden abgebrochen. 

5. Die Häuser an der Postgasse 68: 
Dependance des Gasthofes «Krone» 

Zur Hausgeschichte 
Das Haus Postgasse 68 bestand bis um 1610 bis 1630 aus 
zwei unabhängigen Teilen, dem 7 m breiten Haus Post
gasse 68a und dem 5 m breiten Haus Postgasse 68b. Auf 
H.R. Manuels Darstellung von 1549 sehen wir Postgasse 
68 noch als zwei Häuser. 31 Zwischen 1607 (Sickinger)32 

und 1635 (Merian)33 müssen die Häuser zusammengelegt 
worden sein (Abb. 32 und 33). 

29 KDM BE Stadt 3 1982, 36- 37 und 53. 
30 KDM BE Stadt 3 1982, 36-37, Faltplan 192- 193 und 12 1-122. 
31 KDMBE Stadt 2 1959, 232-234. Geb. Münster Basel; Hans Rudolf 

Manuel 1549. 
32 Sickinger (Stadtbild 1603-1607) zeigt zwei Häuser. 
33 Merian zeigt um 1635 ein Haus. 

Abb. 32: Planvedute der Stad t Bern von Süden, Radieru ng des Mauh. 
Merian 1635. Publiziert in der «Neuwe Archontologia Cosmica» des 
J. L. Gottfried 1637/38. Erstmals erscheinen Postgasse 68a und 68b als 
ein Haus. 



Abb. 33: Planvedute der Stadt Bern von Süden des Gregorius Sickinger von 1603 bis 1607 (Kopie von J.L. Aberli 1755): In der obersten Häuserzei le 
rechts der Mitte Rathausgruppe, Staatskanzlei, Postgasse 68b und Postgasse 68a (BHM lnv. Nr. 809). 

Die Obrigkeit übernahm in der Mitte des 16. Jahrhunderts 
den verschuldeten Gasthof Krone, zu dem neben dem 
Haupthaus an der Gerechtigkeitsgasse 64 auch eine De
pendance mit dahinter gelegener Halde an der Postgasse 
gehörte. Es handelte sich wahrscheinlich um das Doppel
haus Postgasse 68. 1565 erwarb der Wirt Jakob Rych den 
Gasthof samt Hinterhaus und Halde, 1574 wieder die 
Obrigkeit und 1626 Hippolyt Perret, den weitere Wirte 
ablösten. Schliesslich kaufte Daniel Stürler, alt Landvogt 
in Lenzburg, die Krone 1733 und li.ess das Hinterhaus 
(Postgasse 68a und 68b) zu seinem Sässhaus umbauen.34 

Daniel Stürler gilt als der erste unter den Berner Kavaliers
architekten des 18. Jahrhunderts; er war der Vater Al brecht 
Stürlers, des Wegbereiters des Berner Spätbarocks. 35 1851 
folgten tief greifende Umbauten mit einem Neubau der 
Fassade und 1918 der Kauf der Liegenschaft durch den 
Staat. 

Die ersten Steinhäuser (Phase 2) 
Die Brandmauer (Ml) bildet die Ostgrenze der Parzelle 
Postgasse 68 (Abb. 26). Östlich schliesst der Durchgang 
von der Postgasse zum Lenbrunnen an. Das Kieselfun-

dament ist l m breit und direkt in die Grube gesetzt. Über 
dem Fundament ist die Mauer (Ml) 65 cm stark. Sie 
besteht aus Backsteinen und wiederverwendeten Sand
steinq uadem. 

Die gleich breite Mauer (M2) trennt die beiden ehemaligen 
Häuser 68a und 68b (Abb. 26). Das Fundament besteht aus 
grossen Sandsteinquadern mit Kieselzwischenföllung.36 

Die westlichste Mauer (M12) steht auf einem 85 cm 
dicken Fundament aus Sandsteinquadern, etwas Bau
keramik und Kieseln. Im Aufgehenden ist sie etwa 70 cm 
mächtig. 

Unsere Kenntnisse zur Inneneinrichtung der ersten Stein
häuser ist nur vage (Abb. 26). In Postgasse 68b lag die 

34 Dreifuss 1980. 
35 Christoph Schläppi, Daniel Stlirler 1674- 1746. In: Kat. Bernische 

Architekturzeichnungen 1994, 392. 
36 Der Mauer (M2) ist eine 20 cm dicke, jüngere Backsteinwand 

vorgeblendet. Das aufgehende Mauerwerk lässt sich daher nicht 
mehr richtig beurteilen. 
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weite Grube (216) von mindestens 2 x 1,5 m. Sie stösst an 
Mauer (Ml 2) und enthielt jüngere Gruben. Weitere Gru
ben (214), (227) und (230), die im Haus angelegt worden 
sein dürften, schneiden in Brandschicht (229). 

In Postgasse 68a liess sich eine Nord-Süd-Trennwand (67) 
fassen (Abb. 26). Wahrscheinlich gehören Pfostenloch 
(106) und Steinreihe (143) in den gleichen Zusammen
hang und bilden eine rechtwinklig zur Trennwand (67) 
verlaufende Wand. Im Nordteil der Liegenschaft wurden 
vor Mauer (Ml) bzw. (M2) die Fundamente (147) und 
(134) gesetzt. Sie könnten Stützen für Unterzüge enthal
ten haben. 

Mauer (M12) ist um 1530 mit dem Haus Postgasse 70 
erbaut worden. Da die beiden Mauem (Ml) und (M2) 
einen ähnlichen Charakter aufweisen, ist eine ähnliche 
Datierung nahe liegend. 

Der Durchgang zum lenbrunnen 
Der Durchgang zwischen Postgasse 66 und 68 diente 
wahrscheinlich seit dem 13. Jahrhundert als öffentlicher 
Zugang zum Lenbrunnen (Abb. 26 und 34-36). Er wurde 
erst um 1860 geschlossen und anlässlich der Renovation 
1992 bis 1995 wieder hergestellt. Der älteste Zustand zeigt 
einen 3 m breiten Freiraum südlich der Mauer (Ml). Der 
Durchgang war noch nicht gepflästert, sondern wies einen 
Lehmboden auf. Er führte, dem natürlichen Gefälle fol
gend, zwischen den beiden Häusern hindurch. Erst an der 
nördlichen Hangkante fiel er steil ab. 

Abb. 36: Blick in das ehern. Lenbrunnengässchen vor der Wieder
instandsetzung, gegen Süden. 

Umhauten des 17. bis frühen 19. Jahrhunderts 
(Phasen3 bis5) 
Während der Neuzeit wurden sämtliche Innenräume ge
pflästert und die Trennwand (67) erneuert (Abb. 26, 34 
und 38). Aufgrund späterer Eingriffe ist in Postgasse 68a 
der stratigrafische Zusammenhang der verschiedenen 
Innenniveaus nicht restlos zu klären. 

Abb. 37: Mauer (M I) in Postgasse 68a, Blick gegen Süden. Im Vorder
grund Pflästerung (80), im Hintergrund «Innenecke» bzw. Eingangs
bereich mit den Fundamenten (30) und (49). 

Abb. 38: Innenansicht von Postgasse 68a. Blick gegen Westen. Im 
Vordergrund Mauer (MI), dahinter die Pflästerungen (16) und (80). 
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Abb. 39: Bauplan des Daniel Stürler von 1733 für Postgasse 68. Links Erdgeschoss-Grundriss, rechts Obergeschoss. 

Vier Meter nördlich der Gassenfassade beginnt in Post
gasse 68a die Pflästerung (80) bzw. (16). Zur Pflästerung 
gehören auch Backsteinausbesserungen (97) und (165) in 
der Sockelzone der Mauern (Ml) und (M2). Zugleich 
wurden die Holz- bzw. Sandsteinstützen (72), (73), (75) 
und (78) eingebracht. 

Jünger ist die Pflästerung ( 11 ), die in der Südwestecke von 
Postgasse 68a liegt. Später wurde darauf ein Bretterboden 
(2) gelegt. Im Südosten bilden die Fundamente (30) 
und (49) eine «Innenecke» von Mauer (Ml) und Fassade 
(Abb. 26 und 37). Darin lag ein Bretterboden.37 An der 
Ostseite dieses «Vorraumes» befand sich die Türe (125), 
die nachträglich in Mauer (Ml) gebrochen wurde und in 
das Gässchen zwi schen Postgasse 66 und 68 führte. 

In Postgasse 68b stösst Pflästerung (11) an das Wendel
treppen-Fundament (208) an (Abb. 40). Die Wendeltreppe 
(208) wurde in die Südwestecke gestellt. 

Die Münzen38 und Kleinfunde (Kat. 42- 55 und M4-M9) 
aus Verlegesandschicht (62) und Schuttplanie (211) müs
sen nach 1732 in den Boden gelangt sein. Der nächst 
jüngere Fundkomplex unter Bretterboden (2) ist erst ins 
beginnende 19. Jahrhundert zu datieren (Kat. 56-96 und 
Ml 1-M15).39 
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Ob sich Spuren von Stürlers Umbau 1733 überhaupt erhal
ten haben, ist unklar. Spätestens diePtlästerungen (11) und 
(202) stammen von Stürlers Umbau 1733. Die Pläne Stür
lers zeigen, dass 1733 die drei Mauern (Ml), (M2) und 
(M12) sowie die Wendeltreppe bestanden (Abb. 39). 
Stürlers Umbau muss also zwischen dem Bau von Wendel
treppe (208) und dem Bretterboden (2) sowie dem Ab
bruch von Mauer (MI) liegen. 

Der Neubau von 1851 (Phase 6) 
1851 wurde das Haus Postgasse 68 weitgehend neu erbaut 
(Abb. 26 und 35). Der Grundriss wurde gegen Osten in den 
Bereich des Durchganges zwischen Postgasse 66 und 68 
ausgedehnt. Abgesehen von Mauer (M2) wurden sämtli
che Innenunterteilungen (M4), (MS), (M6), (Ml3), (Mll) 
und (Ml3) und Treppen neu angelegt und das Innenniveau 
angehoben.40 Im Norden entstanden die Unterkellerun
gen. Die aktuelle Fassade (M7 /8) von Postgasse 68 
stammt von 1851, der alte Lenbrunnendurchgang wurde 

37 Aus Einfü llschicht stammen umgelagerte Funde des Spätmittel-
alters (Kat. 7- 8). 

38 Terminipostquos3 16, 1653, 1653, 17 19, 1731 /32. 
39 Termini post quos 1623, 1679, 1699, 1718, 1813 
40 Aus Passage und Postgasse 68, Kat. 103-ll3 . 



Abb. 40: Das Fundament der Wendeltreppe (208) in Postgasse 68b. 

um 1860 geschlossen, nachdem sein Niveau wegen des 
1827 erbauten Schütteweges angehoben worden war.41 

Seit 1918 ist das Haus Postgasse 68 in Staatsbesitz. 1938/ 
40 fand der letzte grössere Umbau vor 1992 statt. 

6. Wichtige Fundkomplexe 

6.1 Keramikfunde 

Frühstädtische Funde 
Die Funde der ältesten Holzbauphasen an Postgasse 68 
und 70 (Kat. 1- 6) sind für die Mittelalterarchäologie Bem s 
relativ bedeutend, denn frühe stratifizierte Funde sind auf 
dem Stadtboden bislang nur von der Nydegg, der Brunn
gasse und der Zytgloggelaube bekannt.42 Von Postgasse 
68/70 liegen insgesamt vier Gefässscherben (alle grau), 
zwei Ofenkeramikscherben, drei Eisennägel, e in Bronze
ring und Flachziegelfragmente vor. Bedeutend sind die 
spärlichen Funde insbesondere deshalb, weil sie in Post
gasse 70 mit zwei Münzen vergesellschafte t sind. Es 
handelt sich um einen Basler Pfennig aus der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts und einen Genfer Denar des 
frühen 13. Jahrhunderts (Kat. Ml und M2). 

Die Münzen geben den ungefähren Datierungsspielraum 
der ersten Holzbauphase an. Sie ist aus stadtgeschichtli
chen Überlegungen hinter die Stadtgründung 119143 und 
aus baugeschichtlichen Überlegungen vor das erste Stein
haus von 1530 zu datieren. Das Ende der ersten Holz
bauphase liegt aber wahrscheinlich früher, denn die zweite 
Holzbauphase in Postgasse 70 gehört spätestens ins 
15. Jahrhundert. Zu den Funden der ersten Holzbauphase 
gesellen sich weitere Scherben (Kat. 7- 11) aus Phase 2 in 

Postgasse 70, die jedoch zum Teil mi t jüngeren Funden 
vermischt sind. 

Barocke Ofenkeramik und Malhornware 
Aus Phase 3 in Postgasse 70 liegt ein einheitliches Fund
ensemble mit barocker Ofenkeramik und Malhornware 
vor. Die Funde müssen nach 1530, dem Baudatum des 
ersten Steinbaus44 in den Boden gelangt sein. Sie lagen 
unter der Pflästerung (4) bzw. (6) im westlichen Raum 1. 
Die typologische Datierung der Funde belegt, dass die 
Pflästerung verlegt wurde, als das Haus Postgasse 70 
obrigkeitliche Druckerei war. Nach 1599 oder um 1610 
wurde das Haus in die obrigkeitl iche Druckerei umge
baut.45 Als sicherer terminus ante quem kann der Umbau 
von 1767/68 gelten.46 

Den Hauptbestandteil des Ensembles bilden über 500 
glasierte Ofenkeramikscherben, die sich zu mindestens 5 1 
Individuen ergänzen lassen. Die grosse Mehrzahl ist relie
fiert und über weisser Engobe grün glasiert. Blattkacheln 
mit Diamantbossenmotiv (Kat. 27) treten etwa 14mal, mit 
Pflanzenmuster verzierte Rapportkacheln (Kat. 29 und 30) 
etwa vier- bzw. fünfmal, Gesimskacheln (Kat. 31 und 32) 
etwa drei- bzw. fünfmal und reliefierte Hängeplatten oder 
Kranzkacheln (Kat. 33 und 35) je etwa zweimal auf. Das 
häufige Auftreten gleicher Motive weist darauf hin, dass 
hier - mindestens zum grossen Teil - die Reste eines 
Kachelofens vorliegen. Grün glasierte, neuzeitliche Ofen
keramik ist wegen der langen Laufzeit einzelner Motive 
schwer zu beurteilen. Viele Motive treten auf der Münster
plattform in Bern (vor 1531)47 noch nicht auf, und typische 
Fayencekacheln des 18. Jahrhunderts fehlen in unserem 
Komplex. Mit diesen Eckpunkten ist die baugeschichtJi
che Datierung des Fundkomplexes kaum einzugrenzen. 
Einzelstücke des Ensembles (Hängeplatte Kat. 35) lassen 
sich mit Funden aus dem Bas ler Lohnhof48 und dem 1734 
aufgefüllten Keller auf dem Burgdorfer Kronenplatz ver
gleichen.49 Wieder andere (Kat. 25- 28) stehen in der 
Nachfolge spätmittelalterlicher Reliefkacheln und dürften 
schon im 16. Jahrhundert bekannt gewesen sein. So lässt 
sich unser kleiner Kachelbestand nicht genauer als in die 
2. Hälfte des 16. oder ins 17. Jahrhundert datieren. 

41 KDM BE Stadt 1 1952. 227. 
42 Hofer/Meyer 1991, 91-93; AKBE 2A, 99-102; Adriano Boschetti

Marad i, Bern, Brunngasse 7 /9/11. Die Rettungsgrabungen 1989, in: 
AKBE 5, 2004, 305-332. Einzelfunde stammen von verschiedenen 
Orten, z.B. vorn Erlacherhof (Bellwald 1980). 

43 Baeriswyl 2003a. 
44 Die sekundär verlegten Deckenbalken des Erdgeschosses sind um 

1530 gefällt worden (Bericht Dendrolabor Eggervorn 22. 11 . 1994). 
Um 1526 bis 1541 wurde die westlich anschliessende Staatskanzlei 
und damit auch Mauer (M4) errichtet. 

45 KOM BE Stadt 3 1982, 36-37. 
46 KDM BE Stadt 3 1982, 36-37 und 53. 
47 Roth Kaufrnann/Buschor/Gutscher 1994. 
48 Grütter 1999, Kat. 9 und l 0. 
49 Regula Glatz/Adriano Boschetti-Maradi/Susanne Frey-Kupper, 

Die Ausgrabungen auf dem Kronenplatz in Burgdorf 1992, in: 
AKBE 5B, 2004, 471-542, Kat. 80-81. 
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Abb. 41: Grün glasiertes Lavabo mit Graffito-Dekor, datie rt «den is 
wintermonat im jar 1696» (Rittersaalverein Burgdorflnv.-Nr. IV 209). 

Neben der zahlreichen Ofenkeramik liegen 33 Ge
fässscherben vor. Grün und honigbraun glasierte Malhorn
ware ohne Grundengobe bildet etwa die Hälfte des Bestan
des (8 Individuen). Es handelt sich vorwiegend um Schüs
seln mit verkröpftem Rand. Als herausragender Fund kann 
die Lavaboschüssel (Kat. 20) gelten. Für sie liegt eine mit 
Grafitti verzierte und auf 1696 datierte Parallele im 
Schlossmuseum Burgdorf vor (Abb. 41).50 Weitere, ähn
liche Stücke lagen im Burgdorfer Stadtgraben.51 SchJiess
lich ist die Schüssel mit Malhornaufschrift «42» von 
Bedeutung (Kat. 18). Aufgrund der unten aufgeführten 
Vergleiche dürfte es sich um die Jahreszahl 1642 gehandelt 
haben. Als typologisch jüngstes Stück ist eine mehrfarbig 
engobierte und glasierte Henkelschüssel anzusehen, die 
kaum vor das beginnende 18. Jahrhundert zu datieren ist. 
Treffende Vergleichsstücke fehlen nämlich in den Schich
ten des Burgdorfer Unterstadtbrandes von 1715,52 treten 
aber im 1734 aufgefüllten Keller unter dem Kronenplatz 
in Burgdorf auf.53 

Mit der grün und honigbraun glasierten Malhornware sind 
Funde aus Wangen-Städtli 42 (Phasen 3 und 4) und Wan
gen-Städl i 30/34 (Planieschicht 52) gut vergleichbar.54 

Diese beiden Komplexe sind auch zwischen 1527 und 
1760 bzw. 1541 und 1684 datiert. Den besten Hinweis 
liefern aber Funde vom Bärenplatz in Bern aus dem südli
chen Stadtgraben, der vor 1579 aufgefüllt worden ist.55 In 
dieser Auffüllung sind von 139 Randscherben nur 3 mit 
dem Malhorn verziert. Das heisst, dass sich die Malhorn
ware nicht schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts durch
setzt, sondern frühestens im letzten Viertel des 16. Jahr
hunderts. Ferner ist interessant, dass im Gegensatz zu den 
gleichzeitigen Fundkomplexen au s Wangen in Bern Kera-
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- - -
Abb. 42: Unter dem Bretterboden (2) lag e in E nsemble sog .Apotheken
gefässe. Wahrscheinlich 17. Jahrhundert (Kat. 58-65 , 72- 77). 

mik mit Unterglasurmalerei fehlt. Keramik mit Unter
glasunnalerei ist vor allem im Seeland und Jura verbreitet 
(z.B . Biel, Grandval). 

Der Schaft einer Tabakpfeife (Kat. 24) gleicht niederlän
dischen Fabrikaten des frühen 18. Jahrhunderts.56 Beim 
derzeitigen Forschungsstand ist aber nicht auszuschlies
sen, dass es sich auch um ein Importstück des 17. Jahrhun
derts handeln kann. Neben den genannten keramischen 
Objekten gehören 34 Eisenfunde, 19 nicht zuweisbare 
Glasscherben, 3 Murmeln und elf Bronzeblechstücke zu 
Phase 3 in Postgasse 70. 

«Apothekenensemble» 
Von besonderem Interesse ist ein gut erhaltenes Ensemble 
so genannter Albarelli und Apothekenfläschchen aus Post
gasse 68 (Kat. 58-65, 72- 77, Abb. 42 und 43). Sieben 
kleine Salbtöpfchen sind innen grün, braun oder rötlich 
glasiert. Ein Stück (Kat. 65) ist beidseitig mit einer 

50 Schlossmuseum Rittersaalve rein Burgdorf IV 209 (Hinweis 
C. Rungger). 

51 Burgdorf, Ki ndergarten Kronenhalde: Roth/Gutscher 1999, 
Abb. 12 Nr. 4 und 6 (aus Phase III 1773 bis 1851 bzw. als Streu
fund geborgen). 

52 Baeriswyl/Gutscher 1995. 
53 Regula Glatz/Adriano Boschetti-Maradi/Susanne Frey-Kupper, 

Die Ausgrabungen au f dem Kronenpla tz in Burgdorf 1992, in: 
AKBE 5, 2004, 471- 592, Kat. 60 und 63 (vor 1734). 

54 Adriano Bosche tti-Maradi/Daniel Gutscher/Martin Portmann, Ar
chäologische Untersuchungen in Wangen 1992 und 1993, in AKBE 
5, 2004, 699- 760, Kat. 41-52, 67-82, 266- 272. 

55 Funde zurzeit in Bearbeitung: Grabung Bern, Bärenplatz/Waisen
hausplatz, Werkleitungssanierung 2000 (038 .1 30.2000.0 1). 

56 Duco 1999, Abb. 2.4. 



Abb. 43: Weiss engobierter Teller und grün glasiertes Krügchen 
(Kat. 56-57) aus dem gleichen Fundkomplex wie die Apotheken
gefässe. 

1 

1 
1 

Abb. 44: Das grün glasierte Töpfchen (Kat. 60) enthielt wahrscheinlich 
eine Salbe. 

Fayence-Glasur versehen und aussen blau bemalt.57 Die 
Töpfchen sind bezüglich ihrer Form so genannteAlbarelli. 
Ihr Körper ist zylindrisch oder leicht bauchig. Eine Binde
falte unter dem Rand ermöglicht den Verschluss des Gefäs
ses . Albarelli sind islamischen Ursprungs. Albarelli sollen 
im Haushalt und in Apotheken benutzt und zur Aufbewah
rung fester, verderblicher oder giftiger Stoffe wie Kräuter, 
Gewürze, kandierte Früchte, Honig und Salben verwendet 
worden sein.58 Albarelli aus Keramiksammlungen oder 
auf alten Bildern datieren meistens ins 17. oder 18. Jahr-

1 
1 
1 

Abb. 45: Das «Apothekenfläschen» (Kat. 74) aus transparentem Grün
glas enthielt wahrscheinlich Zimtpulver. 

1 

1 
1 

Abb. 46: Der Inhalt des grün g lasierten Töpfchens (Kat. 58) konnte 
nicht bestimmt werden. 

hundert. 59 Eine verwandte Form ist auch in Glas geläufig, 
das «Bindeglas». Solche Reliquienbehälter datieren vor 
allem ins 17./18. Jahrhundert. 60 

57 Keller 1999, 102- 103. 
58 Drey 1980, 11. 
59 Thomann 1962; Nisoli 1970; Lyons/Petrucelli 1980; Cowen/Hel

fand 1990, 96. 
60 Sveva Gai, 238-247, hier 242, Kat. II.1.65. 
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Die mindestens sechs Glasfläschchen (Kat. 72-77) dürften 
ins 17. Jahrhundert zu datieren sein. 61 Zu diesem Datie
rungsansatz passen auch der weiss engobierte Teller, der 
grün glasierte Krug und der Trinkbecher (Kat. 56, 57, 
83).62 Die Stücke lagen unter dem Bretterboden (2) und 
kamen vor 1851 in den Boden. 63 Die gut erhaltenen Gefäs
se aus Phase 5 scheinen alle aus dem 17. Jahrhundert zu 
stammen und wurden erst 200 Jahre später deponiert. Der 
Fundort erlaubt keine funktionelle Deutung der Gefässe. 

Interessant sind die Funde von der Postgasse vor allem 
deshalb, weil drei «Apothekengefässe» noch einen Inhalt 
aufwiesen (Kat. 58, 60, 74). Samuel Steinervom Kantons
apothekeramt hat die Inhalte analysiert, um festzustellen, 
ob es sich tatsächlich um Arzneimittel handeln könnte.64 

Das Glasfläschchen (Kat. 74, Abb. 45) enthielt vielleicht 
ein nach Zimtpulver riechendes Harz.65 Ein Töpfchen 
(Kat. 60, Abb. 44) könnte u.a. Bienenwachs enthalten 
haben.66 Der Inhalt des zweiten Töpfchens (Kat. 58, 
Abb. 46) kann als konzentrierte Salbe gedeutet werden.67 

Die Bezeichnung «Apothekengefässe» konnte insofern 
bestätigt werden, als die Gefässe Harz, Wachs oder Salbe 
enthielten. 

6.2. Die Fundmünzen und verwandte Objekte 

Mittelalterliche Münzen: Postgasse 70 (Phase 1) 
Im Vergleich zum übrigen Fundgut aus der Phase l in 
Postgasse 70 (Kat. 1-4, 13. Jahrhundert) ist der aus der 
2. Hälfte des 12. Jahrhunderts stammende Basler Pfennig 
etwas älter.68 Es handelt sich um eine nach ihrem charak
teristischen Münzbild als «Kolbenkreuzpfennig» bezeich
nete Prägung (Kat. Ml, Abb. 47: l). Es existieren mehrere 

2 

Abb. 47: Bern, Postgasse 70. Münzen der Phase l. Anonyme Prägun
gen: Basel , Bistum; Pfennig (2 . Hälfte 12. Jh. ) (Kat. Ml) und Genf, 
Bistum, Denar (anfangs 13. Jh.) (Kat. M2). M. 2: 1. 
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Varianten dieser anonymen Münzen, die wahrscheinlich 
in Basel oder in der Umgebung geprägt wurden.69 Dass 
das vorliegende Stück in Bern gefunden wurde, ist deshalb 
interessant, weil nun der Typ ausser in den um etwa 1200 
datierten Schatzfunden von Niederbipp (BE)70 und Alt
Bechburg bei Holderbank (S0)71 auch weiter südlich, als 
Einzelfund, belegt ist. Einen weiteren Anhaltspunkt für 
das Umlaufgebiet dieser Münzen gibt ein Einzelfund eines 
Kolbenkreuzpfennigs aus Burgdorf.72 Dass die Münzen 
aus Basel im Geldumlauf der Gebiete des heutigen Kan
tons Bern bereits im 11. Jahrhundert eine nicht unwichtige 
Rolle spielten , wurde kürzlich gezeigt.73 

6 1 Glatz 1991, Kat. 420. 
62 Keller 1999, 63- 66 und 90- 91; Glatz 1991, Kat. 59. 
63 Die Steinzeuggefässe Kat. 69-71 , die Gläser Kat. 85-87 und die 

Münze von 1813 (Kat. M14) stammen vom gleichen Komplex. 
64 Samuel Steiner, Untersuchungsberichte vom 2. Juli 2002. 
65 Braun-ockergelbe Partikel, amorph (Aussenseite zum Teil mit 

blauen Partikeln) und Pulver sowie kristalline, grau-weisse Parti
kel. Aromatischer Geruch nach Zimt, Methysalizylat, Kampfer. 
Identität unbekannter Stoffe: z.T. Zimtrinde, Benzone, Perubalsam, 
Tolubalsam. Identität unbekannter Wirkstoffstoffe: Borneol, Vanil
lin, Zimtsäure, Benzylbenzoat, Cinnamein, Cinnamyl, Cinnamat, 
o:-Cyperone, o:-Amyrin; ein Vergleich mit Benzone, Tolubalsam 
und Perubalsam zeigt grösste Übereinstimmung mit Tolubalsam. 
Element-Analyse: Blei 0,3 ppm, Cadmium 2,7 ppm, Quecksilber 
38 ppm. Interpretation: Möglicherweise enthielt das Muster Tolu
balsam oder ein ähnliches Harz. 

66 Weiche, klebrige, amorphe gelb-braune Masse mit braun-gelber, 
poröser Kruste. Geruch nach Ziegenbock, beim Erwärmen nach 
Paraffin. Die Masse schmilzt beim Erwärmen zu einer gelb-grauen, 
harzigen Schmelze. Einige Bestandteile (5-10%) bleiben unge
schmolzen. 6,3% Sulfatasche, 1,4% Asche . Identität unbekannter 
Wirkstoffstoffe: diverse Fettsäuren, Kohlenwasserstoffe, Choles
terin . Element-Analyse: Blei 0,5 ppm, Cadmium 2 ppm, Quecksil
ber 110 ppm. Interpretation: Mögl icherweise ist das schmelzbare 
Material Bienenwachs. 

67 Schwarz-graue, beige, poröse, inhomogene Masse mit Einschlüs
sen. Ranziger Geruch nach Ziegenbock, beim Erwärmen der harzi
gen Bestandtei le nach Paraffin. Beim Erwärmen schmelzen die 
harzigen Nester zu einer braun-schwarzen, klebrigen Schmelze. 
46,9% Sulfatasche, 22,3% Asche. Jdentität unbekannter Wirkstoff
stoffe in der porösen Masse: Hexadecansäure- octadecylester, 
weniger Kohlenwasserstoffe, Fettsäuren. Identität unbekannter 
Wirkstoffstoffe in den harzigen Einschlüssen: verschiedene Fett
säuren, einzelne Kohlenwasserstoffe, Manool, Larixol, Dehydro
abietinsäure. Element-Analyse: Blei 0,2 ppm, Cadmium 2,1 ppm, 
Quecksilber 430 ppm, reltiv hoher Anteil an Schwefel und Alumi
nium. Interpretation: Möglicherweise handelt es sich um eine kon
zentrierte Salbe (Paste) mit einem relativ hohen Anteil anorgani
scher Bestandteile. Die Fettsäuren deuten auf einen Fettanteil. 
Manool, Larixol und die Dehydroabietinsäure geben einen Hinweis 
auf das Vorhandensein von Harzen bzw. aus Lärchen, Tannen oder 
ähnlichen Materialien. 

68 Für verschiedene Hinweise danke ich: Daniel Schmutz, Bern; Mat
teo Campagnolo, Genf; Stephen Doswald, Jona; Hans-Ulrich Gei
ger, Zürich; Lorenzo Fedel, Romanshorn; Hermann Maue, Nürn
berg; Benedikt Zäch, Winterthur. Ein besonderer Dank geht an 
Martin Lory, Thun, fü r seine Anregungen und die kritische D urch
sicht des Kapitels über das Münzgewicht. Ei n weiterführender 
Beitrag mit Martin Lory ist in Vorbereitung. 

69 Wielandt 1971, 67 sch liesst eine Prägung in der Münzstätte von 
Breisach nicht ganz aus. 

70 Jucker 1961, zuletzt Schmutz/Lory 2001, 16-17 . 
71 Tatarinoff 1938. 
72 Burgdorf, !schlag, Feld 1. Detektorfund R. Agola, 1990(?)- 1995; 

ADB lnv. Nr. 068 .0106; vgl. Wielandt 1971, 68, Nr. 46; 0,37 g 
(unpubliziert). Für Bleimarken aus diesem Fund Frey-Kupper 
1999, 253-254. 

73 Schmutz/Koenig 2003, 75. 



Der Genfer Denar (Kat. M2, Abb. 47:2) ist ein weiterer 
Hinweis auf die interessante Lage Bems am Schnittpunkt 
der Einflussbereiche verschiedener Währungsgebiete. Er 
gehört, wie die Münzen des Bistums Lausanne und wie die 
savoyischen, zur Familie der zweiseitigen Prägungen, die 
für den Geldumlauf der heutigen Westschweiz typisch 
sind. Die Funde von Lausanner Münzen in Städten der 
nördlichen Gebiete des Kantons Bern machen es wahr
scheinlich, dass diese mit dem Handel der West-Ost-Achse 
entlang des Jura-Südfusses in unsere Gebiete gelangten.74 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Münze von 
Genf. Bei unserem Exemplar handelt es sich um eine 
degenerierte Variante des Typs mit der Legende SCS 
PETRVS, der seit dem mittleren 12. Jahrhundert geprägt 
wurde. 75 Diese verwilderte Prägung ist im Schatzfund von 
Le Mandement (GE) mit den Lausanner Denaren der 
Typen TSOISAVIO und BEATA VIRG0,76 die an den 
Anfang des 13. Jahrhunderts datiert werden, vergesell
schaftet.77 Der vorliegende Genfer Denar ist etwa zeit
gleich.78 

Chronologisch fügt er sich gut in den Rahmen des übrigen 
Fundmaterials aus der Phase 1 des Hauses an der Postgasse 
70 ein. Er stammt aus der direkt auf dem gewachsenen 
Boden aufliegenden Mörtelkonzentration (78), über der 
die Schicht (46) mit Keramik aus dem 13. Jahrhundert 
verläuft (Abb. 19 und 21). 

Ein bisher unbekanntes Münzgewicht aus Postgasse 70 
(Phase 3) 
Das Münzgewicht (Kat. M3, Abb. 48) ist ein heraus
ragendes Objekt und darf aus verschiedenen Gründen 
als einer der bedeutendsten numismatischen Funde des 
Kantons Bern bezeichnet werden. 

Das Gewicht ist rechteckig und trägt auf der Oberseite ein 
quadratisches Bild mit Krone, darunter den Buchstaben S; 
auf der Unterseite erscheint eine Punze in Form des Berner 
Wappenschildes. Auch der Querschnitt ist rechteckig, die 
Kanten zur Oberseite sind leicht abgeschrägt. Auf allen 
vier Seitenflächen und auf der Unterseite sind Feilspuren 
zu beobachten, die zeigen, dass das Stück solange bearbei
tet wurde, bis das genaue Gewicht erreicht war. 

Münzgewichte dienten Wechslern und Händlern zur Prü
fung der ihnen vorgelegten Münzen. Die Stücke unter
schiedlichster Herkunft, die ihnen in die Hände kamen, 
konnten an Gewicht verloren haben, sei es durch Abnut
zung im Umlauf oder im Falle von Edelmetallsorten durch 
betrügerisches Befeilen der Ränder. 

Meist wurden die Münzgewichte in einem Satz und zu
sammen mit den Waagen und kleinen Ausgleichsgewich
ten in Holzschachteln aufbewahrt; in der Regel trugen sie 
das Münzbild der zu prüfenden Sorte. 79 In den Deckeln der 
Schachteln findet man oft zusätzliche Angaben, etwa über 
den Bereich tolerierter Abweichungen. Die Obrigkeiten 

Abb. 48: Bern, Postgasse 70 . Münzgewicht der Phase 3 (Kat. M3). Mit 
diesem Gewicht (31,24 g) wurden Ducatoni- grosse, ursprüngl ich aus 
Italien stammende Si lbermünzen - kontrolliert. Möglicherweise han
delt es sich um eines der in den Quellen von 1592 erwähnten Gewichte, 
die vom Münzmeister Cornelius Rohr im Auftrag der Obrigkeit her
gestellt wurden. M . 2: 1. 

gaben periodisch Mandate heraus, in denen die gültigen 
Bewertungen publiziert und problematische Sorten ange
zeigt oder gar verrufen wurden. 80 

74 Zu den zweiseitigen Prägungen vgl. Schmutz/Koenig 2003, 72-73 
(Westen) und 74-75 (Italien) sowie die Beiträge zu Aarberg und 
Nidau hier in AKBE 5, 213 und 652. 

75 Demole 1908 und Lade 1895, 4 (zum ä lteren Typ); Lade 1895, 127 
(zu unserer späten Variante). 

76 Vgl. Grossmann 1900, besonders 6, der auf den Schatzfund von 
Genf, rue Vallin, hinweist, in dem offenbar e in ähnliches oder gar 
dasselbe Typenspektrum bezeugt ist. 

77 Zur Datierung der be iden Lausanner Typen vgl. Rochat 1994, 102. 
Eine Münze des Typs TSOISAVIO ist in Bern, Brunngasse 7-1 1, in 
der Phase 11 ( 13. Jahrhundert) vertreten, vgl. den Beitrag von Daniel 
Schmutz in: Adriano Boschetti-Marad i, Bern, Brungasse 7/9/1 l. 
Die Rettungsgrabungen 1989, in: AKBE 5, 2004, 305-332. 

78 Dazu ausführlicher Campagnolo 2004. 
79 Zum Thema der Münzwaagen vgl. Martin 1958-1959 und Auber-

son 1999. · 
80 Martin 1978 und Körner/Furrer/Bartlome 2001. 
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Münzgewichte und Mandate liefern daher Auskunft über 
geldgeschichtliche Fragen. Funde solcher Gewichte zei
gen, dass Geldtransaktionen stattfanden. Die meisten Fun
de von Gewichten, wie das vorliegende Beispiel, stammen 
aus städtischen Zusammenhängen. Vom Gebiet der heuti
gen Schweiz sind solche in La Neuveville,81 Burgdorf82 

und Freiburg i.ü.83 bekannt. Dazu kommen zwei Fälle aus 
der Nähe von Ins84 und aus der Melchsee-Frutt.85 Beim 
gegenwärtigen Stand der Erfassung und Publikation sind 
die Funde einzelner Münzgewichte im Mittelland, im 
Bereich der Städte Hern und Freiburg i.Ü., am besten 
vertreten. 86 

In grösseren Städten, die wichtige Wirtschaftszentren 
waren, wurden die Gewichte von spezialisierten Waage
machern hergestellt; aus unseren Gebieten sind vor allem 
Waagen des 17. und 18. Jahrhunderts der «balanciers» von 
Lyon und Paris oder der Hersteller in Nürnberg belegt. In 
kleineren Zentren regionaler Bedeutung fabrizierten 
Münzmeister oder Vertreter verwandter Berufe des metall
verarbeitenden Gewerbes, die als Spezialisten mit Präzi
sionsarbeit vertraut waren, solche Gewichte.87 

Die Bestimmung einzelner Münzgewichte ist oft schwie
rig, da sie in den Referenzwerken nicht immer erfasst sind. 
Informationen zu einzelnen Objekten gewinnt man ent
weder über ihr Gewicht oder ihr «Bild», das den Typ der 
zu prüfenden Münze wiedergibt. 

Das Gewicht des vorliegenden Exemplars entspricht mit 
31,24 g demjenigen eines Ducatone, einer schweren Sil
bersorte, die seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in 
Italien geprägt wurde.88 Dieudonne kannte Münzgewichte 
von 31,5-32 g, als Toleranzgewicht nennt er 31,87 g. 89 

Dass das Berner Gewicht etwas leichter ist, erklärt sich 
durch Korrosion, vielleicht auch durch eine geringe Ab
nutzung. Erstmals 1551 von Karl V. in Mailand zu 100 
Soldi ausgegeben, wurde der Ducatone ab 1576 auch in 
Savoyen von Emanuel-Philibert (1553 bis 1580) geprägt. 
Grosse Mengen dieses Nominals wurden unter den spani
schen Herrschern in Mailand emittiert. Geprägt wurden 
auch Teilstücke, seit 1588 sogar VierteJ.90 In den deutsch
sprachigen Gebieten wurde diese Münzsorte auch Silber
krone genannt. Die Kombination von Krone und Buchsta
be S auf dem vorliegenden Gewicht konnte denn auch als 
«sprechendes Bild» für diese Währung verstanden werden. 

Münzgewichte für Ducatoni und Teilstücke davon sind 
bislang aus italienischer und französischer Produktion 
bekannt. Diese Gewichte sind jedoch quadratisch oder 
rund und tragen Bilder, die direkt von den Münzen inspi
riert sind.91 Unser Gewicht ist ein Unikum; sein Bild weist 
auf eine Entstehung in deutschsprachigem Gebiet, die 
Punze auf Bern. 

Von verschiedenen anderen Münzgewichten, die ebenfalls 
eine Punze mit dem Berner Wappen tragen, vermutet Colin 
Martin, sie seien in der Münzstätte Bern hergestellt wor-
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den.92 Diese Gewichte stammen jedoch mit einer Ausnah
me aus dem 18. Jahrhundert und weisen sehr kleine Punzen 
auf. Das einzige ältere Gewicht wird verwendet für die 
Prüfung des Quart-d'ecu, in Bern «Kreuzdicken» genannt, 
von Heinrich III. bis Ludwig XIV. und gehört in die 
Periode von 1578 bis 1649 .93 Colin Martin verbindet es mit 
dem Münzmandat vom 13. April 1642.94 Es steht dem 
vorliegenden Gewicht zeitlich am nächsten. Das Wappen 
ist zudem grösser als das der j üngeren Beispiele und 
demjenigen auf unserem Münzgewicht nicht unähnlich. 

Schriftliche Quellen helfen, das Gewicht von der Post
gasse 70 chronologisch einzuordnen und in einen geld
geschichtlichen und politischen Kontext zu stellen. Nach
dem fal sche untergewichtige Ducatoni aufgetaucht waren, 
beschloss die Badener Tagsatzung am 23. Januar 1592, 
dass Zürich Prüfgewichte herstelle.95 Einen Monat später, 
am 23. Februar, richtete die Berner Obrigkeit ein Mandat 
an ihre deutschsprachigen Vogteien, in dem sie bekannt 
machte, dass ihr eigener Münzmeister Münzgewichte her
gestellt hätte, die für Ducatoni, halbe und Viertel-Ducatoni 
herausgegeben wurden.96 Am selben Tag wurde auch ein 
Mandat gleichen Inhalts an die welschen Vogteien ver
schickt, in dem auf den Ducatone aufmerksam gemacht 
wird; erwähnt wird die Herstellung von Münzgewichten 
für den Ducatone und seine Teilstücke, die beim Münz
meister bezogen werden können.97 

Das Amt des Berner Münzmeisters bekleidete damals 
Cornelius Rohr,98 Goldschmied und Sohn des vorherigen 
Münzmeisters Peter Rohr. Cornelius Rohr wurde 1588 
Münzmeister, und noch im selben Jahr nahm er im Grossen 

81 Koenig 1999. 
82 Burgdorf, Ischlag, Feld l. Detektorfund R. Agola, 1990(?)-1995; 

ADB lnv. Nr. 068.0107; (unpubliziert); 3,23 g. 
83 Auberson 1998. 
84 Auf halbem Weg zwischen Ins und Vingelz: Ins, Glausit. Detektor

fund R. Agola, 1990(?)-1995; ADB Inv. Nr. 141.0001; 2,75 g 
(unpublizie11). 

85 Ackermann 2003, 178-179. 
86 Diese Zusammenstellung müsste ergänzt werden durch Schachteln 

mit Waagen und ganzen Gewichtssätzen, die nie in den Boden 
kamen, sondern am Ort ihrer Benutzung verblieben, vgl. die Bei
spiele bei Lory 1978. 

87 Zum Uhrmacher Peter Blatter, der in Thun und in Bern Münz
waagen hergestellt hat, vgl. Lory 1978. 

88 Für eine Übersicht zur Entstehung und Entwicklung des Ducatone 
vgl. Martin 1981, 463-466. 

89 Dieudonne 1925, 144, zu Nr. 260. 
90 Martin 1981, 464. 
91 Dieudonne 1925, 144, Nr. 260-262; Lory 1978, 7, Nr. c. 
92 Martin 1958-1959, 94-96, Nr. VII- XIII und XV. 
93 Martin 1958-1959, S. 95, Nr. XTV. 
94 Martin 1978, 192, Nr. 416. 
95 EA V.I, 281 f. Dazu Martin 1981,464 und Martin 1978, 157, Nr. 229. 
96 Martin 198 1, 464 und Martin 1978, I 57, Nr. 229. Alle Daten nach 

Martin, der sich auf den in Bern üblichen alten Kalender bezieht. 
Für das Mandat nennt er die Erwähnung des Berner Wappens; 
letztere Angabe beruht jedoch auf der irrtümlichen Lesung des 
Wortes «theils» als «schilds». 

97 Vgl. Martin 1978, 157, Nr. 228. 
98 Kunzmann 1987, 112; Lohner 1846, 263 nennt den Namen Konrad 

Rohr. 



Rat Einsitz. Das Amt des Münzmeisters übte er bis zu 
seinem Tod 1606 aus. 

Beim Fund von der Postgasse 70 könnte es sich durchaus 
um eines der in den schriftlichen Quellen von 1592 er
wähnten und vom Berner Münzmeister Cornelius Rohr 
hergestellten Ducatone-Gewichte handeln, die bisher ma
teriell nicht fassbar waren.99 Damit läge hier das älteste 
Berner Münzgewicht vor. 

Der archäologische Befund spricht nicht gegen diese Ei11-
ordnung. Das Gewicht stammt aus dem Zusammenhang 
der Struktur (62), der Phase 3, wo es frühestens 1599 oder 
1610 - beim Einrichten anlässlich des Umbaus der alten 
Stallungen zur obrigkeitlichen Druckerei - verloren wur
de.100 Das spätest mögliche Verlustdatum ist 1732, am 
Ende der Phase 3. 

Demnach wäre das Gewicht bis zu seinem Verlust mindes
tens sieben oder achtzehn Jahre lang im Gebrauch gewe
sen. Verschiedene kleine Einhiebe beiderseits des Wap
pens sind vorderhand noch schwierig zu interpretieren. 
Handelt es sich um Prüfpunzen, die von der Begutachtung 
(Eichung) dieses Gewichtes zeugen? Die Genauigkeit des 
Gewichtes war jedenfalls wichtig, da es sich beim Ducato
ne um eine grobe Silbersorte handelt, die 1590 zu 25 
Batzen, 1592 bereits zu 25,5 Batzen bewertet wurde, d.h. 
höher als ein Reichstaler. I~ den folgenden Jahren wirt
schaftlicher K1ise, als die Edelmetallmünzen im Vergleich 
zu den Billonmünzen überbewertet wurden, kletterte der 
Kurs des Ducatone weiter in die Höhe; im Februar 1622 
erreichte er mit 58 Batzen in Bern seinen Höhepunkt.101 

Da diese Münzen grössere und «bleibende» Werte dar
stellten, die im Laufe der ersten beiden Jahrzehnte des 
17. Jahrhunderts zudem höher taxiert wurden, erstaunt es 
nicht, dass sie im Kanton Bern und in den Gebieten der 
übrigen Schweiz als Einzelfunde nicht belegt, dafür aber 
in Schatzfunden bezeugt sind. Ducatoni kommen in den 
Horten von Bourg-Saint-Pierre (VS) , Bressaucourt (JU) 
und Wädenswil (ZH) vor, die in die Jahre um 1600, 1630 
und 1633/34 datiert wurden. 102 Die beiden letzten Schatz
funde stammen somit aus der münzpolitisch schwierigen 
Zeit des Dreissigjälu-igen Krieges.103 Sie zeigen, dass der 
Ducatone noch damals eine begelu-te Münzsorte war. 

Die Präsenz des Gewichtes an der Postgasse 70 ist viel
leicht ein Hinwei.s darauf, dass in diesem Haus Ducatoni 
gewogen wurden. Interessant ist, dass das Haus in der frag
lichen Periode zum Ensemble des Rathauses und seiner 
obrigkeitlichen Nebenbauten gehörte. Die Münzstätte be
fand sich spätestens seit 1555 im westlich an das Rathaus 
angebauten Gebäude, nur 50 m von Postgasse 70 ent
fernt.104 Damals war in Postgasse 70, schriftlichen Quel
len gemäss, eine Druckerei eingerichtet. Aus dem Fund
zusammenhang lassen sich keine näheren Informationen 
gewinnen, um so weniger als die Funktion der Struktur 
(62) (Druckerpresse?) nicht sicher geklärt werden kann.105 

Zusammenfassend darf man festhalten, dass es sich beim 
vorliegenden Münzgewicht um ein seltenes Fundobjekt 
handelt, das möglicherweise mit einer absolut datierten 
schriftlichen Quelle in Beziehung gebracht werden kann 
(Münzmandat vom 23 . Februar 1592). Dazu kommt, dass 
es aus einem archäologischen Zusammenhang und einem 
Gebäude stammt, das archivalisch erschlossen ist und zur 
Rathausgruppe gehört. Schliesslich belegt der Fund den 
Bezug zum Umgang mit groben Silbersorten in einem 
Haus, das der Berner Obrigkeit gehörte. Im Fundmaterial 
der Schweiz sind diese Münzen bisher nur in Schatzfunden 
belegt. 

Neuzeitliche Münzen und andere Objekte: Postgasse 68a 
(Phasen 4- 6) 
Die übrigen Münzen und anderen numismatischen Objek
te stammen alle aus neuzeitlichen Zusammenhängen des 
Hauses an der Postgasse 68a. Die Münze des Constanti
nus I. von 316 n.Chr. (Kat. M4) kann in diesem Fundkon
text nicht als Zeuge für eine römische Siedlung gedeutet 
werden. Im mittelalterlichen Bern konnten bis heute keine 
Spuren einer antiken Siedlung nachgewiesen werden; der 
römische Vicus befand sich auf der Enge-Halbinsei. 106 

Entweder zeugt die Münze von einer Begehung in römi
scher Zeit, oder sie wurde von einem Sammler verloren. 

Unter den übrigen Münzen dominieren die Berner Prägun
gen (Kat. M5-M7, Mll-Ml2 und Ml6- Ml7), daneben 
kommen ein Halbbatzen von Solothum (Kat. M13) und 
zwei Schillinge von Schwyz (Kat. M8-M9) vor. Dieses 
Spektrum entspricht durchaus jenem der Münzgruppen 
aus Burgdorf, Kronenplatz, ,07 und, soweit bearbeitet, 
Bern, Waisenhausplatz.108 Mit dem Berner 20-Kreuzer
Stück von 1679 (Kat. MI 1) ist ein grösseres Nominal 
vorhanden, das fünf Batzen entspricht. 

99 Martin 198 1, 464 schreibt: « ... nous n 'en avons jamais rencontre. 
L'ecusson bernois aurait pourtant dil attirer l 'attention des collec
tionneurs.» 

100 Dazu oben Kap. 4. 
101 Für diese Entwicklung Körner/Furrer/Bartlome 200 1, 83 und 88; 

erstmals Martin 1978, 78. Zum Kurs der Ducatoni im Verhältnis zu 
den Silberpreisen Froidevaux/Clairand 2004, Abb. 10. 

102 Cahn 1973: ln Bourg-Saint-Pierre liegen 15 Stücke von Mailand 
vor (30,2-32,6 g), in Wädenswil sind gar 55 Exemplare von 
Mailand vertreten (31,0-32, 1 g); wahrscheinl ich war die Anzahl 
noch grösser, denn beide Funde sind nicht vollständig erhalten. 
Lievre 1923: In Bressaucourt kommen unter vier Silbermünzen 
drei Mailänder Ducatoni vor; dieser Fund wird von Lorenzo Fedel 
bearbeitet, der mich auf das Ensemble und seinen Inhalt aufmerk
sam machte. 

103 Zum geschichtlichen und geldgeschichtlichen Hintergrund Bürki 
1937. 

104 KDM BE Stadt 3 1947, 35-36. 
105 Dazu oben Kap. 4. 
106 Zusammenfassend Baeriswyl 2003b, 74-75. 
107 Regula Glatz, Adriano Boschetti-Maradi, Susanne Frey-Kupper, 

Die Ausgrabungen auf dem Kronenplatz in Burgdorf 1992, in: 
AKBE 5, 2004, 471 -542. 

108 Vgl. S. Frey-Kupper, Die Stecknadel im Heuhaufen, in: Gutscher 
2002, S. 9 (Terminus ante quem der Stadtgrabenauffüllung 1786); 
Bulletin IFS 9, 2002, 14. 
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An anderen numismatischen Objekten liegen ein Rechen
pfennig aus der Werkstatt von Lazarus Gottlieb Lauffer 
von Nürnberg (Kat. M 15) und eine Marke (Kat. Ml 0) vor. 
Die Marke ist gelocht und trägt den Stempel AN und die 
eingepunzte Zahlenfolge 894. Das beste Vergleichsbei
spiel stammt aus Zug, Fischmarkt 5, eine zweifach geloch
te Marke mit der eingepunzten Bezeichnung A * und 429. 
Wahrscheinlich dienten diese Marken der Bezeichnung 
von Ware, und möglicherweise ist die Abkürzung AN ein 
Hinweis auf die französische Armee.109 

109 Laut einer Befragung des Waffenkenners J.A. Meier, Zürich, durch 
F.E. Koenig könnte die Abkürzung des Stempels «AN» als «Ar
mee Natio nale» aufgelöst werden. Es wäre somit denkbar, dass die 
Anhängemarke dazu diente, Eigentum der französischen Armee 
oder von dieser in Bern requirierten Gütern zu kennzeichnen. 
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8. Münzkatalog (Abb. 49) 

Vorbemerkung: 
Der Katalog beruht zu einem Teil auf den Vorbestimmungen von Franz 
E. Koenig. 

Postgasse 70, Phase 1 (13. Jahrhundert) 

Basel, Bistum 

Anonym 

M l Basel, Pfennig (2. Hälfte 12. Jahrhundert). 

Vs. : (ohne Legende) 
Kolbenkreuz, in den Winkeln je ein Kreuz. 

Rs.: (ohne Legende) 
Linienkreis. 

Wielandt 197 1, 68, Nr. 47. 

BI 0,26g 13,2-13,9mm - 0 A2l2 K 212 

Aufsicht: vierzipflig. 
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Fundzusammenhang: Phase l, Raum 2, Brandschicht (95), direkt auf 
gewachsenem Boden. 

Inv. Nr. ADB 038.0131 Fnr. 49241 .4 

Genf, Bistum 

Anonym 

M 2 Genf, Denar (frühes 13. Jahrhundert). 
Vs.: + S PETRVS (S liegend) 

SFI 351-10 l 0.2: 1 

stark stilisierter Kopf n. 1., in einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 
Rs.: + [GE]NEVAS (S liegend) 

Kreuz, im esten Feld ein liegendes S, im vierten Feld eine Kugel, 
in einem Perlkreis; aussen Perlkreis. 

Grossmann 1901, 6-7, Nr. l; Lade 1895, 127 (erwähnt). 

BI 1,00 g l7,1-17,7mm 270° A212 K 3/3 

Bem.: knapper Schrötling; Rand leicht beschädigt, mehrere kleine 
Risse. 

Fundzusammenhang: Phase 1, Raum 2, Mörtelkonzentration (78); 
Höhe 530.9 1 müM. 

Inv. Nr. ADB 038.0161 Fnr. 49236 SFl 351-1010. 1: 2 

Postgasse 70, Phase 3 (1530 bis 1732) 

Münzgewicht 

Bern, Stadt, nach dem Mandat vom 23. Februar 1592(?) 

zur Prüfung von: 

Mailand, Herzogtum 

Filippo II. (1555 bis 1598) 

M 3 Mailand, Ducatone (Silberkrone), (ab 1592?). 

Vs.: Krone, darunter S zwischen zwei vierblättrigen Verzierungen; in 
quadratischer, von Perlstab eingerahmter Vertiefung. 

Rs.: Glattes Feld, 
dari n Punze in Form eines Berner Wappens. 

Fehlt bei Dieudonne 1925. 

ME 31,24 g 19,5- 26,0 mm 180° A 1/l K 212 

Dicke: 7,8- 8,0 mm. 

Aufsicht: rechteckig. 

Querschnitt: rechteckig, am Übergang zur Oberseite leicht abge
schrägt. 

Sekundäre Eingriffe: aufRs. beiderseits des Wappens mindestens zwei 
kleine hakenförmige Einhiebe (Prüfpunzen?). Feilspuren zur Justie
rung (Rs. und auf allen vier Seitenflächen). 

Bem.: für italienische und französische Gewichte zur Prüfung von 
Ducatoni und Teilstücken davon vgl. Dieudonne 1925, 144, Nr. 260-
262. 

Fundzusammenhang: Phase 3, Raum 2, Struktur (62). 

Inv. Nr. ADB 038.0 162 Fnr. 49237 SFI 351-10 10.2: l 

Postgasse 68a, Phase 4 (nach 1732) 

Rom, Kaiserreich 

Constantinus l. 

M 4 London, Aes 3, 316. 

Vs.: CONSTANTJNVS PF AVG 
Panzerbüste des Constantin us l. n. r. mit Lorbeerkranz; Perlkreis. 

Rs.: SOLI INVIC-TO COMITI 
Sol n. 1. stehend, r. Hand erhoben, in der 1. Hand Globus ; 
S - P II MSL; Perlkreis . 



RTC VII, S. 101, Nr. 72. 

AE 3,11 g 19,3-20, 9 mm 210° A 2/2 K 2/2 

Fundzusammenhang: Raum A, Schicht (62) zu Pflästerung ( 11 ), Höhe 
530.66 müM. 

Inv. Nr. ADB 038.0125 Fnr. 43173 SFI 351-1009.1: l 

Bern, Stadt 

M 5 Bern, Halbbatzen, 1719. 
Vs.: MONETA · REIPUBLIC!E · BERNENSIS (sechsblättrige Ro

sette) 
verziertes Wappen, in einem Schnurkreis; aussen Zahnkreis. 

Rs.: DOMINUS (sechsblättrige Rosette) PROVIDEBIT, unten die 
Jahrzahl 1719 zwischen zwei Punkten und zwei Verzierungen 
Ankerkreuz mit Blattornamenten in den Winkeln, in einem 
Schnurkreis; aussen Zahnkreis. 

Lohner 1846, 225, Nr. 1232; Divo-Tobler 1974, 225, Nr. 525b. 

Sekundäre Eingriffe: Einhieb (Rs.). 

BI 1,77 g 22,8-23,4 mm 180° A 1/1 K 1/1 

Fundzusammenhang: RaumA, Schicht (62) zu Pflästerung (11), Höhe 
530.60 müM. 

Inv. Nr. ADB 038.0121 Fnr. 43165 SF! 351-1009.l: 2 

Bern, Stadt 

M 6 Bern, Vierer, 1732. 

Vs.: * MONETA * BERNENSIS 
rundes Berner Wappen im Feld, in einem Fadenkreis; aussen 
Perl kreis. 

Rs.: [BJERCHT · ZAER · DVX · , die Jahrzahl 1732 
Ankerkreuz, in den Winkeln vegetabile Verzierungen, in einem 
Fadenkreis; aussen Perlkreis. 

Lohner 1846, 237-238, Nr. 1416-1425 (Typ); Divo-Tobler 1974, 99, 
Nr. 530c. 

BI 0,24 g 13,8-14,1 mm 270° A 1/1 K 3/3 

Erhaltung: ausgebrochen. 

Fundzusammenhang: Planierschicht (102), Höhe 530.38 müM. 

lnv. Nr. ADB 038.0130 Fnr. 43187 SFI 351-1009.1: 3 

Bern, Stadt? 

M 7 Bern?, Vierer, (2. Hälfte 16. Jahrhundert bis 1732). 

Vs.: [JE[], evtl. []BE[) 
unkenntlich. 

Rs.: [ J 
Kreuz(?). 

BI 0,17g 12,7- l3,5mm - 0 A0/0 K4/4 

Erhaltung: ausgebrochen. 

Fundzusammenhang: Planierschicht ( 102), Höhe 530.30 müM. 

Inv. Nr. ADB 038.0127 Fnr. 43184 SFI 351-1009.1: 4 

Schwyz, Land 

M 8 Schwyz, Schilling, 1653. 

Vs.: MON SVI-TEN·SIS 
gekrönter Doppeladler mit Nimben, im Abschnitt ein kleines 
Schwyzerwappen zwischen der Jahrzahl 16-53, in einem Faden
kreis; aussen Perlkreis. 

Rs.: SANCT9 MARTIN9 

Brustbild des heiligen Martin von vorn mit Mitra, Schwert und 
Krummstab, in einem Fadenkreis; aussen Perlkreis. 

Wielandt 1964, 104, Nr. 88b (Var.); Divo-Tobler 1987, 142, Nr. 1228f. 

BI 0 ,97 g 19,4-20,9 mm 360° A 2/2 K 3/3 

Fundzusammenhang: Raum A, Schicht (62) zu Pflästerung (1 1), Höhe 
müM 530,68. 

Herstellungsfehler: verprägt und Stempelverletzung (Rs., !. in der 
Legende und im Abschnitt auf der r. Seite des Wappens). 

Inv. Nr. ADB 038.0122 Fnr. 43 169 SFI 351-1009. l: 5 

M 9 Schwyz, Schilling, 1653. 

Vs.: MON SVI-TEN·[SIS) 
gekrönter Doppeladler mit Nimben, im Abschnitt ein kleines 
Schwyzer Wappen zwischen der Jahrzahl 16- 53, in einem Faden
kreis; aussen Perlkreis. 

Rs.: SANCT9 MARTIN9 
Brustbild des heiligen Martin von vorn mit Mitra, Schwert und 
Krummstab, in einem Fadenkreis; aussen Perlkreis. 

Wieland! 1964, 104, Nr. 88b (Var.); Divo-Tobler 1987, 142, Nr. 1228f. 

BI 0 ,83 g 19,4-20,8 mm 360° A 2/2 K 3/3 

Fundzusammenhang: Raum A, Schicht (62), zu Pflästerung (11) Höhe 
530.67 müM. 

Inv. Nr. ADB 038.0124 Fnr. 43 172 

Marke 

Warenmarke der französischen Armee? 

M 10 Herstellungsort unbestimmt (um 1800). 

Vs.: (ohne Legende; keine Prägung) 

SFI 351-1009.1: 6 

rechteckige Punze mit AN; darunter drei einzeln e ingeschlagene 
Zahlenpunzen 8, 9, 4 (bzw. zusammen 894). 

Rs.: (ohne Legende; keine Prägung) 
Reliefierung durch die vier von der Vs. her eingeschlagenen 
Punzen. 

Vgl. Doswald/Della Casa 1994, 174, SFI 1711-43-1: 14, Taf. 21. 

ME 3,26 g 24,1-24,5 mm - 0 A 0/0 K 2/2 

Sekundäre Eingriffe: gelocht (von der Rs. her), 1. unterhalb AN. 

Fundzusammenhang: Raum A, Schicht (62) zu Pflästerung (11 ), Höhe 
530.66 müM. 

Inv. Nr. ADB 038.0123 Fnr. 43170 SFI 351-1009.1: 7 

Postgasse 68a, Phase 5 (vor 1851) 

Bern, Stadl 

M l l Bern, 20 Kreuzer, 1679. 

Vs.: MONETA . REIPVBLIC!E . BERNENSIS . , unten auf einem 
Band: CR 20 
ovales Berner Wappen in einer verzierten Kartusche, rechts Buch
stabe P; aussen Perlkreis. 

Rs.: DOMINYS . PROVIDEBIT (Verzierung) 1679 . V. 
vier doppelte B ins Kreuz gestellt, in der Mitte Wertangabe 20; 
aussen Perlkreis. 

Lohner 1846, 108, Nr. 471; Divo-Tobler 1987, 79 Nr. 1140. 

BI 4,56 g 27,5-27,4 mm 360° A 2/2 K 1/1 

Herstellungsfehler: leicht dezentriert geprägt(Vs./Rs.); Lücke im Rand 
des Schrötlings (Gussfehler?). 

Bem.: knapper Schrötling. 

Fundzusammenhang: Raum A, Fläche A, Einfüllung (51) zu Grube 
(23), Höhe 530.50 müM. 

lnv. Nr. ADB 038.0120 Fnr. 43164 SFI 351-1009.2: 1 

M 12 Bern, Kreuzer, 1718. 

Vs.: MONETA · REIPUB · BERNENS · 
verziertes Wappen, in einem Schnurkreis; aussen Zahnkreis. 
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Rs.: · DOMINUS · PROVIDEBIT · , unten die Jahrzahl 1718 
Ankerkreuz mit Blattornamenten in den Winkeln, in einem 
Schnurkreis; aussen Zahnkreis. 

Lohner 1846, 232, Nr. 1340- 1347 (Typ); Divo-Tobler 1974, 98, 
Nr. 527. 

BI 0,93 g 18,0-l 8,4 mm 360° A 2/2 K 2/2 

Fundzusammenhang: Raum A, Schicht (10), Höhe 530.75 müM. 

lnv. Nr. ADB 038.0118 Fnr. 43156 SFT 351-1009.2: 2 

Solothurn, Stadt 

M 13 Solothurn, Halbbatzen, 1623. 

Vs.: MONETA (Zwischenzeichen) SO[LODORE]NSTS 
geschweiftes, in der oberen Hälfte damasziertes Solothurner Wap
pen, darüber n. l. blickender einköpfiger Adler, in einem Schnur
kreis; aussen Perlkreis. 

Rs.: [SANCJTVS [VJRSV[S MA)RT (fünfulättrige Rosette) 1623 
nimbiertes Brustbild des heiligen Ursus n. r., in einem Schnur
kreis; aussen Perlkreis. 

Simmen/HMZ 1972, 77, Nr. 60a; Divo/Tobler 1987, 185, Nr. 1285. 

BI 1,77 g 22,0-22,6 mm 360° A 3/3 K 2/2 

Fundzusammenhang: Raum A, Schicht ( l 0), Höhe 530.85 mUM. 

lnv. Nr. ADB 038.0115 Fnr. 38900 SFI 351-1009.2: 3 

Schwyz, Kanton 

M 14 Aarau, 2 Rappen, 1813. 

Vs.: CANTON [S)CHWYZ (oben) 
geschweiftes Kantonswappen zwischen zwei Lorbeerzweigen. 

Rs.: (Rosette) 2 (Rosette)/ RAPPEN/ 1813 / -
in einem Blätterkranz. 

Divo-Tobler 1974, 57, Nr. 86. 

BI l ,22g 17,9-18,4111111 195° A2/2 K2/2 

Herstellungsfehler: Rs. leicht dezentriert. 

Fundzusammenhang: Raum A, Schicht (10), Höhe 530.85 müM. 

lnv.Nr.ADB038.0116 Fnr.43151 SF1 351-1009.2:4 

Rechenpfennig 

Rechenpfennig, Nürnberg, Werkstatt von Lazarus Gottlieb Lauf
fer (Meist.er 1663, gestorben 1709). 

M 15 Nürnberg, 1699 bis 1702/03(?). 

Vs. : LVDOVICVS · - MAGNVS ·REX· 
Büste mit Lorbeerkranz n. r. , kleine Drapierung auf der 1. Schulter; 
unter dem BUstenrand Graveursignatur L · (= var.); aussen Riffel
kreis. 

Rs.: VLTERES REVOCABIT ARTES ·, fEDIFTCIA / REGTA · (im 
Abschnitt) 
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Athena n. 1. kniend, einen Schild an einen Baum stellend, an dem 
bereits ein Schwert und eine Lanze lehnen; aussen Riffelkreis. 

Mitchiner 1988, 514-515, Nr. 1832-1833. 

ME 4,56 g 24,3- 24,6 mm 180° A 2/2 K 2/2 

Bern.: Vs . allseitig leicht aufgewölbt. 

Fundzusammenhang: Raum A, Schicht ( 10), Höhe 530,85 müM. 

Inv. Nr. ADB 038.01117 Fnr. 43152 SFT 038-1009.2: 5 

Postgasse 68a, Passage H 
(heute Lehnhrunnengässlein), Phase 6 

Bern, Stadt 

M 16 Bern, Kreuzer, 1619. 

Vs.: MONE · BERNENSIS · 1619 (vierblättrige Rosette) 
Bär n. 1. schreitend, Uber eiern Rücken einköpfiger Adler mit 
aufgespreizten F!Ugeln und Kopf n. 1., in einem fei nen Perlkreis; 
aussen Perlkreis. 

Rs.: BERCHT · D · ZERIN · CON (vierblättrige Rosette) 
Kreuz, in einem feinen Perlkreis; aussen Perl kreis. 

Lohner 1846, 189-191 , Nr. 867-874; Divo-Tobler 1974, 85, Nr. 1152f. 

BI l ,Olg 18,8-19,2mm 150° A3/3? K2/2 

Herstellungsfehler: z.T. flau ausgeprägt?; kleine Verletzung am Rand 
(Rs.). 

Fundzusammenhang: Passage H, in der Pflästerung. 

lnv. Nr. ADB 038.0126 Fnr. 43177 SFI351-1009.3: l 

Postgasse 68a, nicht stratifiziert 

Bern, Stadt 

M 17 Bern, Kreuzer, 1563. 

Vs.: MONE · BERN[EJN[S]IS 1563 (zu Herzform degeneriertes Blatt
kreuz) 
Bär n. 1. schre itend, über dem Rucken einköpfiger Adler mit 
aufgespreizten Flügeln und Kopf n. 1., in einem L inienkreis; 
aussen Perlkreis. 

Rs. : BER[C]HT · D · ZERI [·) COND (Blattkreuz?) 
Ankerkreuz, in einem Schnurkreis (?); aussen Perlkreis. 

Vgl. Lohner 1846, 179-180, Nr. 816-821. 

B1 l,27g 19,J-1 9,9mm 90° A2/2? K2/2 

Herstellungsfehler: z.T. flau ausgeprägt, Fehler oder Beschädigung im 
Vs.-Stempel in der Legende unten. 

Sekundäre Eingriffe: von der Vs. her mit einem spitzen Gegenstand 
(Messerspitze) unten in der Legende durchbohrt. 

Fundzusammenhang: Fläche A, bei Betonfundament von Stahlträger 
im Schutt. 

lnv. Nr. ADB 038.0128 Fnr. 43185 SFI 351 -1009.4: 1 
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Abb. 49: Bern, Postgasse 68/70. Münzen und andere numismatische Objekte. Kat. M l - M2 Münzen der Phase J; M3 Münzgewicht der Phase 3; 
M4-M l O Münzen und Marke der Phase 4; Ml 1- M 15 Münzen und Rechenpfennig der Phase 5; M 16 Münze der Phase 6; M 17 Münze unstratifiziert. 
M. 1:1. 
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9. Fundkatalog 

Abb. 50: Bern, Postgasse 68/70. Funde der Phasen 1-3. M. 1 :2. 
l Irdenware. Krug (1 WS). Ansatz einer Ausgusstülle und in den 

weichen Ton eingeritztes Wellenband zwischen zwei horizontalen 
Linien. Scheibengedreht. Rot-brauner, harter Scherben mit mittlerer 
Magerung. Oberfläche grau (sekundär verbrannt). - Fnr. 49232-4. -
Aus: Holzkohle-haltige Schicht ( 46) in Postgasse 70, Raum 2. Phase 
1. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert/um 1300. -
Literatur: Matter 2000, Kat. 32 und 200 (Winterthur, Obergasse 4 
und Pfarrgasse); Hafer/Meyer 1991, 93. 

2 lrdenware. Topf oder Krug ( l BS). Flachboden. Scheibengedreht. 
Rot-brauner, harter Scherben mit mittlerer Magerung. Oberfläche 
grau und stellenweise versintert (sekundär verbrannt?). - Fnr. 
49232-2. - Aus: Holzkohlehaltige Schicht (46) in Postgasse 70, 
Raum 2. Phase 1. 

3 Ofenkeramik. Becherkachel ( 1 RS). Flach abgestrichener, ausla
dender Rand. Scheibengedreht. Ziegelroter, fein gemagerter, harter 
Scherben. - Fnr. 49232-6. - Aus: Holzkohlehaltige Schicht (46) 
in Postgasse 70, Raum 2. Phase l. - Typologische Datierung: 
13. Jahrhundert. 

4 Ofenkeramik. Becherkachel ( 1 BS). Flacher Boden und kräftig 
profilierte Wand. Scheibengedrehrt. Fein gemagerter, harter, Scher
ben. - Fnr. 49241-3. - Aus: Holzkohlekonzentration (95) in Post
gasse 70, Raum 2. Phase 1. - Typologische Datierung: 13. Jahrhun
dert. 

5 Graue Ware. Topf (1 RS). Wacke)- oder Linsenboden. Scheiben
ader nachgedreht, Oberfläche geglättet. Grauer, harter Scherben. -
Fnr. 43195-1. - Aus: Gräuliche Kieselschicht (94) in Postgasse 68a. 
Phase l. - Typologische Datierung: 13. Jahrhundert. - Literatur: 
Roth/Gutscher 1999, Abb. 5 Nr. 25. 

6 Bronzering mit rundem Querschnitt. Teil einer Schnalle? - Fnr. 
43195-4. - Aus: Gräuliche Kieselschicht (94) in Postgasse 68a. 
Phase 1. 

7 Graue Ware. Topf ( 1 RS). Unprofilierter Leistenrand auf Trichter
hals. Scheibengedreht. Grauer, sehr harter Scherben. - Fnr. 49230-
1. - Aus: Holzbau (418) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 2 . -
Typologische Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. 

8 Graue Ware. Topf (1 WS). Verzierung: Schmale Riefen mit drei 
Wellenbändern. Scheibengedreht. Grauer, harter Scherben. - Fnr. 
49234-13. - Aus: Grube (388) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 2. -
Typologische Datierung: 2. Hälfte 13. Jahrhundert. - Literatur: 
Roth/Gutscher 1999, Abb. 5 Nr. 16. 

9 Graue Ware . Topf (1 WS, l BS). Flachboden. Gewülstet und auf der 
Scheibe nachgedreht. Grauer, harter Scherben. - Fnr. 49234-7, -10. 
-Aus: Grube (388) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 2. -Typologi
sche Datierung: 13. Jahrhundert. 

10 Graue Ware. Deckel oder Kelchfuss (1 RS). Flachboden und Ein
drucksverzierung über kräftigen Riefen aussen. Scheibengedreht. 
Grauer, harter Scherben. Mit Russ geschwärzter Rand. - Fnr. 49234-
9. - Aus: Grube (388) in Postgasse 70, Raum l. Phase 2 . 

11 Graue Ware. Lämpchen (1 RS). Aussen schräg abgestrichener Rand 
und Flachboden. Scheibengedreht. Grauer, harter Scherben. Mit 
Russ geschwärzter Rand. - Fnr. 49234- 14. - Aus: Grube (38B) 
in Postgasse 70, Raum 1. Phase 2. - Typologische Datierung: 
13. Jahrhundert. - Literatur: Hafer/Meyer 1991 , 99. 

12 Grün glasierte Keramik. Schüssel (1 RS, 1 WS). Aussen profilierter, 
innen gekehlter Leistenrand und sehr steile Wandung. Innen satt
grün glasiert. Beige-oranger, sandiger Scherben. - Fnr. 49225-1, -2. 
- Aus: Balkengraben (40) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 2. -
Typolog ische Datierung: 16./17. Jahrhundert. - Literatur: Keller 
1999, Taf. 117 Nr. 3. 

13 Glasierte Keramik mit Malhomdekor. Schüssel (l RS). Verkröpfter 
Rand. Innen über hellem Malhorndekor gelbe Glasur. Ziegelroter, 
sandiger Scherben. -Fnr. 49235-3. -Aus: Grube (38A) in Postgasse 
70, Raum I . Phase 2 . - Typologische Datierung: 2. Hälfte 16./ 
Beginn 17. Jahrhundert. - Literatur: Adriano Boschetti-Maradi/ 
Daniel Gutscher/Martin Portmann, Archäologische Untersuchun
gen in Wangen 1992 und 1993, in AKBE 5, 2004, Kat. 41- 52, 
67- 82, 266--272. 

14 Bronze. Kugelige Schelle eines Pferdegeschirrs (?) mit stark korro
dierter Aufhängung aus Eisen. - Fnr. 49228-2. - Aus: Pfostenloch 
(43) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 2. 

15 Grün glasierte Keramik mit Malhomdekor. Teller oder Schüssel 
(1 RS). Aussen profi lierter, aufgestellter Leistenrand mit breiter, 
geneigter Fahne. Innen über weissem Maiharndekor grün glasiert. 
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Ziegelroter Scherben. - Fnr. 49223-9. - Aus: Pflästerung (6A) in 
Postgasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 
1530. - Typologische Datierung: Ende 16./frühes 17. Jahrhundert. 

16 Grün glasierte Keramik mit Malhorndekor. Teller oder Schüssel 
(1 RS, 1 WS). Aussen profilierter, aufgestellter Leistenrand mit 
breiter, geneigter Fahne. Innen über weissem Malhorndekor grün 
glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 49223-4. - Aus: Pflästerung 
(6A) in Postgasse 70, Raum l. Phase 3. - Datierung durch Be
fund: Nach 1530. - Typologische Datierung: Ende 16./ l. Hälfte 
17. Jahrhundert. 

17 Grün glasierte Kerami k. Schüssel ( l RS). Verkröpfter Rand und 
konvexe Wandung. Beidseitig über weisser Grundengobe grün 
glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 49223-8. - Aus: Pflästerung 
(6A) in Pustgasse 70, Raum J. Phase 3. - Datierung tlun.:h Be
fund: Nach l 530. - Typologische Datierung: Ende 16./1. Hälfte 
17. Jahrhundert. 

18 Grün glasierte Keramik mit Maiharndekor. Schüssel (2 BS). Leicht 
abgesetzter Flachboden und konvexe Wandung. lnnen über weissem 
Maiharndekor grün glasiert (Zahlzeichen « . .42» = 1642?). Ziegel
roter Scherben. - Fnr. 49223-1, -2. - Aus: Pflästerung (6A) in 
Postgasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 
1530. -Typologische Datierung: Ende 16./1. Hälfte 17. Jahrhun
dert. 

Abb. 51: Bern, Postgasse 70. Gefässkeramik der Phase 3. M. l :2. 
19 Grün glasierte Keramik mit Malhorndekor. Schüssel (2 RS, 1 BS). 

Verkröpfter Rand, konvexe Wandung und leicht abgesetzter Flach
boden. Innen über weissem Maiharndekor grün g lasiert. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 49221-1 bis -3. -Aus: Pflästerung (6G) in Post
gasse 70, Raum l. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 
1530. -Typologische Datierung: Ende 16./ 1. Hälfte 17 . Jahrhun
dert? 

20 Grün glasierte Keramik mit Maiharndekor. Lavaboschüssel (3 RS , 
3 BS). Horizontaler, neuneckiger Rand, steile Wandung und leicht 
abgesetzter Flachboden. Innen über weissem Malhorndekor grün 
glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 49231-1 bis -6. -Aus: Grube 
(55) in Postgasse 70, Raum 2. Phase 3. - Datierung durch Be
fund: Nach 1530. - Typologische Datierung: Ende 16./ I. Hälfte 
17. Jahrhundert? - Literatur: Roth/Gutscher 1999, Abb. 12 , Nr. 4 
und 6 (Burgdorf, Kronenhalde) . 

Abb. 52: Bern, Postgasse 70. Keramik der Phase 3 . M. 1 :2. 
21 Honigbraun glasierte Keramik mit Malhorndekor. Teller oder 

Schüssel ( 1 RS). Leicht eingezogener Leistenrand mit breiter, ge
neigter Fahne. Innen über weissem Maiharndekor honigbraun gla
siert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 49203- 1. -Aus: Pfostenloch (34) 
in Postgasse 70, R aum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 
1530. - Typologische Datierung: Ende 16./1. Hälfte 17. Jahrhun
dert? 

22 Honigbraun glasierte Keramik. Kleine Schüssel oder Krug (1 BS). 
Leicht abgesetzter Flachboden. Innen über einzelnen, weissen En
gobespritzern honigbrau glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
49213-1.-Aus: Schwellbalkengraben (30) in Postgasse 70, Raum 
l. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 1530. 

23 Rot engobierte Keramik. Henkelschüssel (1 RS , 1 BS). Aussen 
profilierter, innen gekehlter Rand, leicht konvexe Wandung und 
leicht abgesetzter Flachboden; randständiger Bandhenkel. Innen 
über roter Grundengobe weisser und schwarzbrauner Malhorn
dekor, darüber gelb und grün glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
49221-4, -5. -Aus: Pflästerung (6G) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 
3. - Datierung durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: 
frühes 18. Jahrhundert. - Literatur: Burgdorf Kronenplatz in d iesem 
Band n Kat. 60 und 63 (vor 1734). 

24 Keramik. Pfeife. Mit Rädchen-(?) Dekor verzierter Schaft. Weisser 
Pfeifenton. - Fnr. 4922 1-22, -23. - Aus: Pflästerung (6G) in Post
gasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund : Nach 
J 530. - Typologische Datierung: J 7. Jahrhundert. - Literatur: Duco 
1999, Abb. 2.4. 

Abb. 53: Bern, Postgasse 70. Ofenkeramik der Phasen 3. M. 1:2. 
25 Ofenkeramik. Blattkachel. Unprofi liertes Blatt mit Schablonen

malerei (Patronierung): Rapport mit übereck gestellten Vierpässen 
zwischen diagonalen Stegen. Grüne Glasur auf weisser Engobe über 
ziegelrotem Scherben. Innen russig. - Fnr. 49223-272, -279, -287. -



Aus: Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung 
durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: 16. Jahrhun
dert? - Literatur: Grütter 1999; Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 
1994, Kat. 353/354 (ähnlich) . 

26 Ofenkeramik. Blattkachel. Quadratisches Blatt mit Rapportmuster: 
Breite, profilierte Kielbogen mit Pflanzen in den vier freien Feldern. 
Sattgrüne Glasur auf ziegelrotem Scherben. - Fnr. 49223-251 bis 
-255. - Aus: Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 3. -
Datierung durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: 16. 
Jahrhundert?- Literatur: Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 
Kat. 332 und 340 (ähnlich, Bern Münsterplauform vor 1531); 
Hochstrasser 1983, 6. 

27 Ofenkeramik. Blattkachel. Gebogenes, quadratisches Blatt mit 
schmalem Leistenrand und vertieftem Rapport: Rhombenförmige 
Bossen zwischen profilierten Leisten. Sattgrüne Glasur auf ziegel
rotem Scherben. Innen russig. - Fnr. 49223-63, -105, -110, -119 bis 
-122, -124, -153. Insgesamt etwa 14 Individuen dieses Typs. - Aus: 
Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum l . Phase 3. - Datierung 
durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: Ende 15./ 
16. Jahrhundert? - Literatur: Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 
1994, Kat. 315. 

28 Ofenkeramik. Blattkachel. Gebogenes, quadratisches Blatt mit ver
tieftem Rapport: Scherenschni1tartiges Pflanzenmotiv. Grüne Gla
sur auf weisser Grundengobe über grob gemagertem, rot-braunem 
Scherben. Innen russig. - Fnr. 49223-26 l bis -266, 49214-72. - Aus: 
Pflästerung (4A) und (6A) in Postgasse 70, Raum l. Phase 3. -
Datierung durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: 
16. Jahrhundert. - Literatur: Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 
1994, Kat. 315. 

Abb. 54: Bern , Postgasse 70. Ofenkeramik der Phase 3. M. 1 :2. 
29 Ofenkeramik. Blattkachel. Gebogenes, quadradtisches Blatt mit 

erhabenem Rapport: Flechtwerkknoten zwischen Blüten und Blatt
ranken auf vertikal geripptem Hintergrund. Grüne Glasur auf weis
ser Grundengobe über ziegelrotem Scherben. Innen russig. - Fnr. 
49223-182, -186, -189, -194, -203, -208, -24 1. Insgesamt fünf 
Individuen dieses Typs. - Aus: Pflästerung (6A) in Postgasse 70, 
Raum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 1530. - Typolo
gische Datierung: 16./17. Jahrhundert. 

30 Ofenkeramik. Blaukachel. Gebogenes, quadratisches Blatt mit er
habenem Rapport: Blüte mit Blattranken zwischen zwei halben 
Flechtknoten auf vertikal geripptem Hintergrund. Grüne Glasur auf 
weisser Grundengobe über ziegelrotem Scherben. :Innen russig. -
Fnr. 49223-J 90, -200, -210, 492 14-30. Insgesamt drei oder vier 
Individuen dieses Typs. - Aus: Pflästerung (4A) und (6A) in Post
gasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 1530. 
- Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert. 

31 Ofenkeramik. Gesimskachel. Gebogenes Blatt: Kräftige Kehlung 
mit Viertelstab und Abschlussleiste. Grüne Glasur auf weisser 
Grundengobe über ziegelrotem Scherben. Innen russig. - Fnr. 
49223-331, -332. lnsgesamt mindestens fünf Individuen dieses 
Typs. -Aus: Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum l. Phase 3. -
Datierung durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: 
Ende 16./17. Jahrhundert. 

Abb. 55: Bern, Postgasse 70. Ofenkeramik der Phase 3. M. 1 :2. 
32 Ofenkeramik. Gesimskachel. Gerades Blatt: Unten gekehlte Stirn

leiste, horizontale Platte, mit Leisten gesäumter Viertelstab und 
kurze Abschlussleiste. Auf der horizontalen Platte in Sgraffito
Technik eingeschriebenes Kreuz. Grüne Glasur auf weisser Grund
engobe über ziegelrotem Scherben. Innen russig. - Fnr. 49223-273, 
-274, -277. Insgesamt mindestens vier Individuen dieses Typs, 
aber ohne Sgraffito. - Aus: Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum 
l. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 1530. - Typologische 
Datierung: Ende 16./17. Jahrhundert. 

33 Ofenkeramik. Kranzkachel. Gebogenes Blatt: Puto zwischen sym
metrischen Blattranken über Abschlussleiste. Grüne Glasur auf 
weisser Grundengobe über hellbeigem Scherben. - Fnr. 49223-244, 
-248, -250, 49219-4. Insgesamt zwei Individuen dieses Typs. -Aus: 
Pflästerung (4G) und (6A) in Postgasse 70, Raum l. Phase 3. -
Datierung durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: 
Ende 16./17. Jahrhundert. 

34 Ofenkeramik. Gesimskachel. Gerades Blatt: Kehlung zwischen 
Leisten und horizontale Platte. Grüne Glasur auf weisser Grund
engobe über ziegelrotem Scherben. - Fnr. 49223-338, -339. - Aus: 

Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung 
durch Befund: Nach 1530. - Typologische Dat ierung: Ende 16./ 
17. Jahrhundert. 

35 Ofenkeramik. Hängeplatte. Gebogenes Blatt: Putokopf zwischen 
Vorhängen und Voluten über Abschlussleiste. Grüne Glasur auf 
weisser Grundengobe über ziegelrotem Scherben. - Fnr. 49223-
242, -243, -247. Insgesamt zwei Individuen dieses Typs. - Aus: 
Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum l. Phase 3. - Datierung 
durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: Ende 16./ 
17. Jahrhundert. - Literatur: Grütter 1999, Kat. 9 und 10. 

Abb. 56: Bern, Postgasse 70. Ofenkeramik der Phase 3. M. 1 :2. 
36 Ofenkeramik. Leistenkachel. Gebogenes, hängendes Blatt: Puto

kopf zwischen volutenförmigen Leiterbändern unter getreppter 
Abschlussleiste. Grüne Glasur auf weisser Grundengobe über zie
gelrotem Scherben. - Fnr. 49219- 17, -19. -Aus: Pflästerung (4G) in 
Postgasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 
1530. - Typologische Datierung: Ende 16./17. Jahrhundert. 

37 Ofenkeramik. Leistenkachel. Gebogener, spiralförmig gebänderter 
Halbrundstab. Die beiden äusseren Zonen über weisser Engobe 
blau. Die mittlere Zone weiss glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
49223-40. Insgesamt sechs Indiv iduen dieses Typs. -Aus: Pfläste
rung (6A) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung durch 
Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert. 

38 Ofenkeramik. Leistenkachel. Gerader, spiralförmig gebänderter 
Halbrundstab. Gelb-braun glasiert, jede zweite Zone mit weisser 
Engobe (Farbwirkung: abwechselnd schwarzbraun und gelb). Zie
gelroter Scherben. - Fnr. 49223-38. - Aus: Pflästerung (6A) in 
Postgasse 70, Raum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 
1530. - Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert. 

39 Ofenkeramik. Leistenkachel. Gebogener, spiralförmig gebänderter 
Halbrundstab. Über weisser Engobe grün glasiert. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 49223-341. - Aus: Pflästerung (6A) in Postgasse 
70, Raum 1. Phase 3. - Datierung durch Befund: Nach 1530. -
Typologische Datierung: Ende l 5./16. Jahrhundert. - Literatur: 
Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, Kat. 427. 

Abb. 57: Bern, Postgasse 68/70. Funde der Phasen 3--4. M. 1 :2. 
40 Ofenkeramik. Steckpfropfen. Vertikale Leiste mit Blütenpflanze. 

Über weisser Engobe grün glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
49223-245. - Aus: Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum 1. Phase 
3. -Datierung durch Befund: Nach 1530. -Typologische Datierung: 
15. Jahrhundert? 

41 Fayence-Ofenkeramik. Leistenkachel. Gebogener Halbrundstab. 
Auf deckend weisser Glasur blaue Bemalung. Hellbeiger Scher
ben. - Fnr. 49223-50. Insgesamt zwei Individuen dieses Typs. -
Aus: Pflästerung (6A) in Postgasse 70, Raum l. Phase 3. - Datie
rung durch Befund: Nach 1530. - Typologische Datierung: Ende 
17. Jahrhundert. 

42 Irdenware. Topf (1 RS). Leicht verkröpfter bzw. innen gekehlter 
Rand. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 43200-12. - Aus: Schuttschicht 
(211 ) unter Pflästerung (202) in Postgasse 68b. Phase 4. - Typolo
gische Datierung: 16./17. Jahrhundert. - Literatur: Baeriswyl/Gut
scher 1995, Abb. 84 Nr. 105 (vor 1715). 

43 Grün glasierte Keramik. Teller (1 RS, 2 WS nicht passend). Auf
gestellter, aussen unprofilierter Rand und breite, geneigte Fahne. 
Innen über weisser Engobe grün glasiert. Orange-beiger, sandiger 
Scherben. - Fnr. 43200-7 bis -9. - Aus: Schuttschicht (211 ) unter 
Pflästerung (202) in Postgasse 68b. Phase 4. -Typologische Datie
rung: 16. Jahrhundert. 

44 Grün glasierte Keramik. Teller (1 RS). Nur wenig aufgestell ter Rand 
und breite, geneigte Fahne. lnnen über weisser Engobe grün glasiert. 
Orange-beiger, sandiger Scherben. - Fnr. 43200-10. -Aus: Schutt
schicht (211) unter Pflästerung (202) in Postgasse 68b. Phase 4. 

45 Grün glasierte Keramik. Schüssel ( 1 RS). Nicht unterschnittener 
Kragenrand. Beidseitig rote Grundengobe. Innen grün glasiert, mit 
weissem Malhorndekor auf dem Rand. Orange-beiger, sandiger 
Scherben. - Fnr. 43200-27. - Aus: Schuttschicht (211) unter Pfläste
rung (202) in Postgasse 68b. Phase 4. - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert. - Literatur: Baeriswyl/Gutscher 1995, Abb. 82 
Nr. 56 (vor 1715) 

46 Grün glasierte Keramik. Kleine Schüssel (2 WS)? Leicht abgesetz
ter Flachboden und s-förmig geschwungene Wandung. Innen grün 
glasiert; Glasur stellenweise 4 mm dick. Orange-beiger, sandiger 
Scherben. - Fnr. 43200-5, -6. - Aus: Schuttschicht (211) unter 
Pflästerung (202) in Postgasse 68b. Phase 4. 
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47 Braun glasierte Keramik. Krug (2 RS)? Verkröpfter Rand mit 
Deckelfalz innen; aussen mit einer Rille profiliert. innen gelb-braun 
marmorierte Glasur. Hellbeiger Scherben. - Fnr. 43200-14, - 15. -
Aus: Schuttschicht (211) unter Pflästerung (202) in Postgasse 68b. 
Phase 4. - Literatur: Baeriswyl/Gutscher 1995, Abb. 81 Nr. 53 (vor 
17 15) 

48 Braun glasierte Keramik. Schüssel (l RS). Kräftiger, unprofilierter 
Leistenrand. Innen über weissem Malhorndekor gelb-braun gla
siert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 43200-11. - Aus: Schuttschicht 
(211) unter Pflästerung (202) in Postgasse 68b. Phase 4. - Typolo
gische Datierung: 17 . Jahshundert? 

49 Braun glasierte Keramik. Schüssel oder Teller (1 RS). Aufgestel
lter Rand mit breiter Fahne. Innen über weissem Malhorndekor 
gelb-braune Glasur. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 43200-13. -
Aus: Schuttschicht (211 ) unter Pflästerung (202) in Postgasse 68b. 
Phase 4. 

50 Hohlglas . Fläschchen. Hoch gestochener Boden, zylindrischer Kör
per und ausladende Lippe. Transparent grünes, irisiertes Glas. -Fnr. 
43 174-2. - Aus: Verlegeschicht (62) zu Pflästerung (11) in Postgasse 
68a. Phase 4. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert? - Litera
tur: Glatz 1991 , Kat. 420. 

51 Hohlglas. Fläschchen. Hoch gestochener Boden, zylindrisch-bau
chiger Körper sowie ausladende und umgeschlagene Lippe. Trans
parent grünes, irisiertes Glas. - Fnr. 43174-3. -Aus: Verlegeschicht 
(62) zu Pflästerung (11) in Postgasse 68a. Phase 4. -Typologische 
Datierung: 17. Jahrhundert? - Literatur: Glatz 1991, Kat. 420. 

52 Keramik. Pfeife. Model geformter Schaft mit Umschrift «TOHA
NIC ... » und Pflanzenornament. Weisser Pfeifenton. - Fnr. 43174-
29. - Aus: Verlegeschicht (62) zu Pflästerung ( 11) in Postgasse 68a. 
Phase 4. - Typologische Datierung: 2. Hälfte 17. Jahrhundert, 
Frankenthal (nördlicher Oberrhein). - Literatur: Schmaedecke 
1999, 59- 60. 

53 Keramik. Pfeife. Mit Rädchen-(?) Dekor verzierter Schaft. Weisser 
Pfe ifenton. - Fnr. 43174-31. - Aus: Verlegeschicht (62) zu Pfläste
rung (11) in Postgasse 68a. Phase 4. - Typologische Datierung: 
2. Hälfte 17./frühes 18. Jahrhundert. 

54 Bronze. Knopf. Hohl geformter, flacher Blechknopf mit einfacher, 
runder Öse. - Fnr. 43174-25. -Aus: Verlegeschicht (62) zu Pfläste
rung (11) in Postgasse 68a. Phase 4. 

55 Bronze. Gewandschliesse. Gebogener Metalldraht. - Fnr. 43174-27 
oder 38898-4 (verwechselt mit Kat. 96). - Aus: Verlegeschicht (62) 
zu Pflästerung (11 ) in Postgasse 68a. Phase 4. 

Abb. 58: Bern, Postgasse 68. Funde der Phase 5. M. 1 :2. 
56 Hell engobierte Keramik. Teller (7 RS, 2 WS, 3 BS). Aufgestellter, 

unprofilierter Rand, steile Fahne und leicht abgesetzter Flachboden. 
Innen über weisser Engobe transparent glasiert. Beiger Scherben. -
Fnr. 38897-65 bis -76. - Aus: Schuttschicht (10) in Postgasse 68a. 
Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 185 L - Typologische 
Datierung: 16./17. Jahrhundert? - Literatur: Keller 1999, 90-91. 

57 Grün glasierte Keramik. Krug (6 RS, 23 WS, 5 BS). Aussen profi
lierter, innen gekehlter Leistenrand mit gezogener Schnauze, bau
chiger Körper mit zwei Riefen aussen und Flachboden; randständi
ger, profilierter Bandhenkel. Innen sattgrün glasiert. Beige-oranger 
Scherben. - Fnr. 38897-19 bis -55. - Aus: Schuttschicht (10) in 
Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851. -
Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert? - Literatur: Keller 
1999, 90-91. 

58 Grün glasierte Keramik. Salbtöpfchen ( 3 RS, 2 WS, 1 BS). Ein
fache, ausladende Randlippe, fast zylindrischer Körper und abge
setzter Flachboden. Innen grün glasiert. Feiner, beiger Scherben. 
Schwarzer, kohliger Inhalt zur Analyse entnommen und Samuel 
Steiner vom Kantonsapothekeramt Bern übergeben. Kein Resul
tat. - Fnr. 43154-3 bis -7, -12. - Aus: Grube (23) in Postgasse 68a. 
Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851. -Typologische Da
tierung: 16./17. Jahrhundert? 

59 Braun glasierte Keramik. Salbtöpfchen. Einfache, ausladende 
Randlippe, fast zylindri scher Körper und abgesetzter Flachboden. 
Innen rot-braun glasiert. Feiner, beiger Scherben. - Fnr. 43154- 1. -
Aus: Grube (23) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch 
Befund: Vor 1851. - Typologische Datierung: 16./17 . Jahrhundert? 

60 Grün glasierte Keramik. Salbtöpfchen. Einfache, ausladende Rand
lippe, fast zylindrischer Körper und abgesetzter Flachboden. Innen 
grün glasiert. Feiner, braun-beiger Scherben. Der Rand ist an einer 
Stelle unsauber gefe rtigt. Gelber, harziger Inhalt zur Analyse ent-
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nommen und Samuel Steinervom Kantonsapothekeramt Bern über
geben. Resultat: wahrscheinlich Salbe (Fette und Kohlenwasser
stoffe). - Fnr. 38897-1. -Aus: Schuttschicht (10) in Postgasse 68a. 
Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851 . - Typologische 
Datierung: 16./17. Jahrhundert? 

61 Braun g lasierte Keramik. Salbtöpfchen (3 RS, 1 WS, 1 BS). Einfa
che, ausladende Randlippe, fas t zylindrischer Körper und abgesetz
ter Flachboden. Innen gelb-braun glasiert. Feiner, orange-beiger 
Scherben. - Fnr. 38897-4 bis -9. - Aus: Schuttschicht (10) in 
Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851. -
Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert? 

62 Grün glasierte Keramik. Salbtöpfchen (2 RS, l WS, 1 BS). Einfache, 
ausladende Rand lippe und abgesetzter Flachboden. Innen hellgrün 
glasiert. Feiner, hellbeiger Scherben. - Fnr. 38897-10, -11, -13, -14. 
- Aus: Schuttschicht (10) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datiernng 
durch Befund: Vor 1851. - Typologische Datierung: 16./17. Jahr
hundert? 

63 Grün glasierte Keramik. Salbtöpfchen (1 BS). Fast zylindrischer 
Körper und abgesetzter Flachboden. I.nnen dunkelgrün glasiert. 
Feiner, orange-beiger Scherben. - Fnr. 38897-2. - Aus: Schutt
schicht (10) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: 
Vor 1851. - Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert? 

64 Grün glasierte Keramik. Salbtöpfchen (1 RS, 1 BS). Einfache, 
ausladende Randlippe und abgesetzter Flachboden. Innen olivgrün 
glasiert. Feiner, hellbeiger Scherben. - Fnr. 38897-3, 43154-2. -
Aus: Schuttschicht (10) und Grube (23) in Postgasse 68a. Phase 5. 
- Datierung durch Befund: Vor 185 1. - Typologische Datierung: 
16./17. Jahrhundert? 

65 Fayence. Salbtöpfchen/Albarello (1 RS, 3 WS, 1 BS). Einfache, 
ausladende Randlippe, fast zylindrischer Körper und abgesetzter 
Flachboden. Beidseitig deckend weisse Glasur mit blauer Bema
lung aussen. Feiner, hellbeiger Scherben. - Fnr. 38897-15 bis -1 8, 
43 154-9, -10. - Aus: Schuttschicht ( 10) und Grube (23) in Postgasse 
68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851. - Typologische 
Datierung: 16./17. Jahrhundert? 

66 Rot engobierte Keramik. Schüssel (1 RS). Aufgestellter Rand mit 
gezogener Schnauze. Innen über roter Grundengobe weisser und 
grüner, geschwenkter Engobendekor unter Transparentglasur. Zie
gelroter Scherben. - Fnr. 43 154-8. -Aus: Grube (23) in Postgasse 
68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 185 J. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 18. Jahrhundert. 

67 Hell engobierte Keramik. Schüssel (] RS, l WS). Kragenrand mit 
dreieckigem Querschnitt. Innen und auf dem Rand weisse Grund
engobe mit gesprenkeltem Muster aus eingerührter, manganha.ltiger 
Braunerde, darüber einzelne, kobaltblaue Malhornpunkte; aussen 
rote Grundengobe. Beidseitig transparente Glasur. Ziegelroter 
Scherben. - Fnr. 38882-2, -3. -Aus: Bretterboden (2) in Postgasse 
68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851 . -Typologische 
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert. 

68 Steingut. Teller ( 1 RS). Einfacher Rand an geneigter Fahne. Beidsei
tig weisse Glasur auf weissem, porösem Scherben. - Fnr. 38882-9. 
- Aus: Bretterboden (2) in Postgasse 68a. Phase 5. -Datierung durch 
Befund: Vor 1851 . - Typologische Datierung: 1. Hälfte 19. Jahrhun
dert. 

69 Ste inzeug. Krug oder Topf (1 WS). Bauchiger Körper mit eingeritz
ter und kobaltblau bemalter Verzierung. Grauer, versinterter, sehr 
harter Scherben. - Fnr. 38897-61. - Aus: Schuttschicht (10) in 
Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851. -
Typologische Datierung: Mitte 19. Jahrhunder t. 

70 Steinzeug. Flasche ( l RS). Umgeschlagener, leicht unterschnittener 
Rand über Zylinderhals . Beidseitig Salzglasur mit rötlicher Farbe. 
Grauer, versinterter, sehr harter Scherben. - Fnr. 38897-57. - Aus: 
Schuttschicht (10) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch 
Befund: Vor 1851. - Typologische Datierung: 1. Hälfte 19. Jahr
hundert. - Literatur: Brinkmann 1982, 14- 16. 

71 Steinzeug. Schälchen (2 RS). Aufgestellter Rand mit leicht ausla
dender Lippe, kleiner, halbkugeliger Körper und Standring. Aussen 
Eindruckverzierung. Grauer, versinterter, sehr harter Scherben. -
Fnr. 38897-53. - Aus: Schuttschicht (10) in Postgasse 68a. Phase 5. 
- Datierung durch Befund: Vor 1851. - Typologische Datierung: 
Mitte 19. Jahrhundert. 

Abb. 59: Bern, Postgasse 68. Funde der Phase 5. M. 1 :2. 
72 Hohlglas. Fläschchen. Leicht hoch gestochener Boden, zylindri

scher Körper und ausladende Lippe. Transparent grünes, irisiertes 



Glas. - Fnr. 38899-3. - Aus: Schuttschicht ( 10) in Postgasse 68a. 
Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 185 l. - Typologische 
Datierung: 17. Jahrhundert? - Li teratur: Glatz 199 l , Kat. 420. 

73 Hohlglas . Fläschchen. Hoch gestochener Boden, zylindrischer Kör
per und ausladende Lippe. Transparent türkis-grünes, irisiertes 
Glas. - Fnr. 38899-4. - Aus: Schuttschicht ( 10) in Postgasse 68a. 
Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 185 l. - Typologische 
Datierung: 17. Jahrhundert? - Literatur: Glatz 1991, Kat. 420. 

74 Hohlglas. Fläschchen. Leicht hoch gestochener Boden, zylindri
scher Körper und ausladende Lippe. Transparent grünes, irisiertes 
Glas. Brauner, korkiger Inhalt zur Analyse entnommen und Samuel 
Steiner vom Kantonsapothekeramt Bern übergeben. Resultat: wahr
scheinlich Zimtpulver. - Fnr. 38899-5. -Aus: Schuttschicht (10) in 
Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851. 
Typologische Datierung: 17. Jahrhundert? - Literatur: Glatz 199 1, 
Kat. 420. 

75 Hohlglas. Fläschchen. Hoch gestochener Boden, zylindrischer Kör
per und ausladende Lippe. Transparent dunkel grünes Glas. - Fnr. 
38899-6 . - Aus: Schuttschicht (1 0) in Postgasse 68a. Phase 5 . -
Datierung durch Befund: Vor 185 1. - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert? - Literatur: Glatz 1991, Kat. 420. 

76 Hohlglas. Fläschchen. Flacher Boden, zylindrischer Körper und 
ausladende Lippe. Transparent grünes Glas. - Fnr. 38899-1. - Aus: 
Schuttschicht (1 0) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch 
Befund: Vor 185 l. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert? -
Literatur: Glatz 199 1, Kat. 420. 

77 Hohlglas. Fläschchen. Hoch gestochener Boden, zylindrischer Kör
per und ausladende Lippe. Transparent grünes, irisiertes Glas. - Fnr. 
38899-2. - Aus: Schuttschicht ( 10) in Postgasse 68a. Phase 5. -
Datierung durch Befund: Vor J 851. - Typologische Datierung: 
l 7. Jahrhundert? - Literatur: Glatz 1991 , Kat. 420. 

78 Hohlglas. Fläschchen ( 1 RS). Ausladende Lippe. Transparent grü
nes Glas. - Fnr. 43154-13. -Aus: Grube 23 in Postgasse 68a. Phase 
5 (ehern. Phase 6). - Datierung durch Befund: Vor 185 1. - Typolo
gische Datierung: 17. Jahrhundert? - Literatur: Glatz 199 1, Kat. 
420. 

79 Hohlglas. Fläschchen (1 RS). Ausladende Lippe. Transparent grü
nes, irisiertes Glas. - Fnr. 38899-28. - Aus: Schuttschicht ( 10) in 
Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 185 1. -
Typologische Datierung: 17. Jahrhundert? - Literatur: Glatz 199 1, 
Kat. 420. 

80 Hohlglas. Flasche (1 RS). Ausladende Lippe und konischer Hals. 
Transparent grünes, irisiertes Glas. - Fnr. 43168-4. - Aus: Schutt
sch icht (39) unter Bretterboden (35) in Postgasse 68a. Phase 5. -
Datierung durch Befund : Vor 185 1. - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert? - Literatur: Glatz 1991 , Kat. 393. 

81 Hohlglas. Flasche (1 RS). Verdickte Lippe, langer Zylinderhals und 
zylindrischer Körper. Dünnes, transparent grünes, iri siertes Glas. -
Fnr. 38899-27. - Aus: Schuttschicht ( 10) in Postgasse 68a. Phase 5. 
- Datierung durch Befund: Vor 185 1. - Typologische Datierung: 
17. Jahrhundert? 

82 Hohlglas. Flasche (l RS). Horizontal ausladende Lippe und Zylin
derhals. Transparent grünes, irisiertes Glas. - Fnr. 38882-27. - Aus: 
Bretterboden (2) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch 
Befund: Vor 1851. - Typologische Datierung: 17. Jahrhundert? 

83 Hohlglas. Becher. Konische Wandung und leicht gewölbter Boden. 
Farbloses, irisiertes Glas. - Fnr. 43 154- 11. - Aus: Grube 23 in 
Postgasse 68a. Phase 5 (ehem. Phase 6). - Datierung durch Befund: 
Vor 185 1. - Typologische Datierung: 17./18. Jahrhundert? - Litera
tur: Glatz 199 1, Kat. 59. 

84 Hohlg las. Becher (1 DS). Konische Wamlung und leicht gewölbter 
Boden. f arbloses, irisiertes Glas. - Fnr. 38899-7. - Aus: Schutt
schicht (10) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: 
Vor 185 1. - Typologische Datierung: 18. Jahrhundert? - Literatur: 
Glatz 199 1, Kat. 59. 

85 Hohlglas. Becher (1 RS, 2 WS). Konische Wandung mit geritzter 
Blumenverzierung. Farbloses, iris iertes Glas. - Fnr. 38899- 12, -13, 
- 16. -Aus: Schuttschicht ( 10) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung 
durch Befund: Vor 185 1. - Typologische Datierung: 18. Jahrhun
dert? - Literatur: Glatz 1991 , Kat. 59. 

86 Hohlglas. Kelch (1 WS). Massiver Schaft mit Nodus und darüberl ie
gender Rippe. Farbloses Glas. - Fnr. 38899-8. -Aus: Schuttschicht 
( 10) in Postgasse 68a. Phase 5. - Dati erung durch Befund: Vor 185 l. 
- Typologische Datierung: 18/19. Jahrhundert? 

87 Hohlglas. Kelch (1 BS). Relativ flacher Fuss ohne umgeschlagenen 
Saum. Farbloses Glas. - Fnr. 38899-1 7. - Aus: Schuttschicht (10) in 

Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851. -
Typologische Datierung: 18./19. Jahrhundert? 

88 Hohlglas. Kelch ( 1 BS). Hoch gestochener Fuss mit umgeschlage
nem Saum. Farbloses Glas. - Fnr. 38899-10. -Aus: Schuttschicht 
(10) in Postgasse 68a. Phase 5. - Dat ierung durch Befund: Vor 1851. 
- Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert? 

89 Flachg las? Butzenscheibe (1 RS)? Fast farbloses, irisiertes Glas . -
Fnr. 38899-9. -Aus: Schuttschicht (l 0) in Postgasse 68a. Phase 5. 
- Datierung durch Befund: Vor 1851. - Typologische Datierung: 
18. Jahrhundert? 

90 Hohlg las. Flasche ( J RS , 1 WS). Zyli nderhals mit umgeschlagener, 
kräftiger Lippe. Dunkelgrünes Glas. - Fnr. 38899-61, -62. -Aus: 
Schuttschicht (10) in Postgasse 68a. Phase 5. - Datierung durch 
Befund: Vor 1851. -Typologische Datieruug: 18./19. Jahrhundert? 

91 Keramik. Pfe ife . Kopf einer Pfeife ohne Ferse, aber mit Lilienstem
pel anstelle der Ferse. Unter dem Rand Einstichreihe. Lm Innern 
russig. Weisser Pfe ifenton. - Fnr. 38899-77. - Aus: Schunschicht 
( 10) in Postgasse 68a. Phase 5.- Datierung durch Befund: Vor 185 1. 
- Typologische Datierung: 19. Jahrhundert? 

92 Eisen. Schnallenbügel. Ovale Form mit rundem Drahtquerschnitt. 
Ansatz einer Domrast. Senkrechter Draht zur Befest igung des 
Riemens. - Fnr. 38898-9. -Aus: Schuttschicht ( 10) in Postgasse 
68a. Phase 5 . - Datierung durch Befund: Vor 185 1. 

93 Bronze. Ring. Ln der Mitte breites, an den beiden Enden schmales 
Blech mit annähernd rechteckigem Querschnitt. - Fnr. 38898- 1. -
Aus: Schuttschicht (10) in Postgasse68a. Phase 5. - Datierung durch 
Befund: Vor 1851. 

94 Bronze. Knopf. Hohl geformter, halbkugeliger Blechknopf mit 
einfacher, runder Öse. Am Kugelkörper umlaufender, eingeritzter 
Ring. - Fnr. 38898-2. - Aus: Schuttschicht (10) in Postgasse 68a. 
Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 1851. 

95 Bronze. Knopf. Hohl geformter, flacher Blechknopf mit einfacher, 
runder Öse. - Fnr. 38898-3. -Aus: Schuttschicht (10) in Postgasse 
68a. Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor 185 1. 

96 Bronze. Gewandschliesse. Gebogener Metalldraht. - Fnr. 38898-3 
(evtl. verwechselt mit Fnr. 43174, Kat. 55). - Aus: Schuttschicht 
(10) in Postgasse 68a. Phase 5 . - Datierung durch Befund: Vor 185 1. 

Abb. 60: Bern, Postgasse 68no. Funde der Phasen 5- 6. M. 1 :2. 
97 Steinzeug. Steckdeckel. Zylindrischer Körper und flache Platte. 

Rote Salzglasur. Grauer, versinterter, sehr harter Scherben. - Fnr. 
492 11-5. - Aus: Grube (22) in Raum 1, Postgasse 70. Phase 5. -
Datierung durch Befund: Nach 1767. - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert? 

98 Steinzeug. Steckdeckel. Konischer Körper und flache Platte. Oran
gefarbene Salzglasur. Grauer, versinterter, sehr harter Scherben. -
Fnr. 492 1 t-7. - Aus: Grube (22) in Raum 1, Postgasse 70. Phase 5. 
- Datierung durch Befund: Nach 1767. - Typologische Datierung: 
19. Jahrhundert? 

99 Steinzeug. Flasche ( 1 WS). Zylindrischer Körper mit gestempelter 
Aufschrift: «M. Num. 62». Rötliche Salzglasur. Grauer, versinter
ter, sehr harter Scherben. - Fnr. 49204-1. - Aus: Planieschicht (3) 
in Raum 1, Postgasse 70. Phase 5. - Datierung durch Befund: Nach 
1767. -Typologische Datierung: 19. Jahrhundert? 

100 Steinzeug. (Senf-)Topf ( 1 RS, 1 BS). Zyli ndrischer Körper mit 
ausladendem Wulstrand und Flachboden. Hellgraue Salzglasur. 
Grauer, versinterter, sehr harter Scherben. - Fnr. 4921 1- 1, -2. -
Aus: Grube (22) in Raum 1, Postgasse 70. Phase 5. - Datierung 
durch Befund: Nach 1767 . - Typologische Datierung: 19. Jah rhun
dert? 

101 Hohlglas. Flasche (1 RS). Grosser, leicht trichterförmiger Hals mit 
aufgelegtem Faden unter dem Rand. GrünesGlas.-Fnr. 49211-31. 
- Aus: Grube (22) in Raum 1, Postgasse 70. Phase 5. - Datierung 
durch Befund: Nach 1767. 

102 Ofenkeramik. Kranzkachel. Zapfen einer dreieckigen Kranz
kachel. Vorderseite grün glasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 
43180-8 . - Aus: Schutt (257) im Lenbrunnengässli, Postgasse 68. 
Phase 5. - Datierung durch Befund: Vor ca. 1860. - Typologische 
Datierung: 2. Hälfte 14. Jahrhundert. 

103 Ofenkeramik. Gesimskachel. Profilierter Stab. Über weisser En
gobe sattgrün glasiert. Ziegelroter Scherben. Innen russig. - Fnr. 
43 J 60- 1. - Aus: Schutt aufBretterboden (2) in Postgasse 68. Phase 
6. - Datierung durch Befund: 19./20. Jahrhundert. -Typologische 
Datierung: 16./17. Jahrhundert. 
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104 Mehrfarbig glasierte Ofenkeramik. Blatt- oder Gesimskachel. 
Gerades, reliefiertes Blatt. Puto zwischen Voluten und Ranken 
unter Abschlussleiste. Über weisser Engobe blau, gelb, grün und 
transparent g lasiert. Ziegelroter Scherben. - Fnr. 43160-2. - Aus: 
Schutt auf Bretterboden (2) in Postgasse 68. Phase 6. - Datierung 
durch Befund: 19./20. Jahrhundert. - Typologische Datierung: 
16. Jahrhundert. 

105 Mehrfarbig glasierte Ofenkeramik. Blattkachel. Gerades, reliefier
tes Blatt. In Rahmen Architekturillusion mit Puto in der Ecke. Über 
weisser Engobe blau, gelb, grün und transparent g lasiert. Ziegel
roter Scherben. - Fnr. 43 160-3 . - Aus: Schutt auf Bretterboden (2) 
in Postgasse 68. Phase 6. - Datierung durch Befund: 19./20. Jahr
hundert. - Typologische Datierung: 16. Jahrhundert. 

106 Fayence-Ofenkeramik. Leistenkachel. Gerader Halbrundstab. 
Deckend weisse Glasur mit blauer Bemalung. Hellbeiger Scher
ben. - Fnr. 43 160-4. - Aus: Schutt auf Bretterboden (2) in Post
gasse 68. Phase 6. - Datierung durch Befund: 19./20. Jahrhundert. 
-Typologische Datierung: 17./frühes 18. Jahrhundert. 

Abb. 6 1: Bern, Postgasse 68. Ofenkeramik der Phase 6. M. 1 :2. 
107 Fayence-Ofenkeramik. Gesimskachel. Gerades, profil iertes Blatt. 

Deckend weisse Glasur mit blauer und schwarzbrauner Bemalung 
(Gnehm-Typ). Hellbeiger bis orangefarbener Scherben. - Fnr. 
43161-4, -9, 15. - Aus: Schutt auf Bretterboden (2) in Postgasse 68. 
Phase 6. - Datierung durch Befund: 19 ./20. Jahrhundert. -Typolo- · 
gische Datierung: Mitte 18. Jahrhundert. 

108 Fayence-Ofenkeramik. Gesimskachel. Gerades, profiliertes Blatt. 
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Deckend weisse Glasur mit blauer Bemalung (Gnehm-Typ). Hell
beiger Scherben. - Fnr. 43511-23. - Aus: Bauschutt (278) in 

Postgasse 68. Phase 6. - Datierung durch Befund: 19./20. Jahrhun
dert. - Typologische Datierung: Mitte 18. Jahrhundert. - Literatur: 
Kulling200l , 181 (dat.1764). 

109 Fayence-Ofenkeramik. Eckkachel. Profiliertes Blatt. Deckend 
weisse Glasur mit blauer und schwarzbrauner Bemalung (Gnehm
Typ ). Orangefarbener Scherben. - Fnr. 43 161-1. - Aus: Schutt auf 
Bretterboden (2) in Postgasse 68. Phase 6. - Datierung durch 
Befund: 19./20. Jahrhundert. - Typologische Datierung: Mitte 
18. Jahrhundert. 

Abb. 62: Bern, Postgasse 68no. Streufunde und Funde der Phase 6. 
M.1:2. 
110 Fayence-Ofenkeramik. Gesimskachel. Gerades, profi liertes Blatt. 

Deckend wcisse Glasur mit rot-brauner Bemalung (Biedermeier
Typ). Orangefarbener Scherben. - Fnr.43511-8. - Aus: Bauschutt 
(278) in Postgasse 68. Phase 6. - Datierung durch Befund : 19./ 
20. Jahrhundert. - Typologische Datierung: Mitte 19. Jahrhundert. 

111 Fayence-Ofenkeramik. Blattkachel. Gerades, unprofiliertes Blatt. 
Deckend weisse Glasur mit rot-brauner und grüner Bemalung 
(Biedermeier-Typ). Hellbeiger Scherben. -Fnr. 43514-63. - Streu
fund in Postgasse 68. - Typologische Datierung: Mitte 19. Jahrhun
dert. 

112 Fayence-Ofenkeramik. Leistenkachel. Gerades, unprofiliertes 
Blatt. Deckend weisse Glasur mit rot-brauner Bemalung (Bieder
meier-Typ). Hellbeiger Scherben. - Fnr. 43514-60. -Streufund in 
Postgasse 68. - Typologische Datierung: Mitte 19. Jahrhundert. 

113 Sandstein. Ofenfuss. Kleiner, spiralförmig gedrehter Pfeiler auf 
mehrfach abgetreppter Basis. - Fnr. 49247. - Streufund in Post
gasse 70. -Typologische Datierung: 16./17. Jahrhundert. 
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Abb. 50: Bern, Postgasse 68/70. Funde der Phasen l-3. M. 1 :2. 
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Abb. 52: Bern, Postgasse 70. Keramik der Phase 3. M. 1 :2. 
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Abb. 53: Bern, Postgasse 70. Ofenkeramik der Phasen 3. M. l:2. 
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Abb. 54: Bern, Postgasse 70. Ofenkeramik der Phase 3. M. 1 :2. 
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Abb. 55: Bern, Postgasse 70. Ofenkeramik der Phase 3. M . 1 :2. 
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Abb. 56: Bern, Postgasse 70. Ofenkeramik der Phase 3. M. 1 :2. 
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Abb. 57: Bern, Postgasse 68/70. Funde der Phasen 3-4. M. 1 :2. 
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Abb. 58: Bern, Postgasse 68. Funde der Phase 5. M. 1 :2. 
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Abb. 61: Bern, Postgasse 68. Ofenkeramik der Phase 6. M. l:2. 
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Abb. 62: Bern, Postgasse 68/70. Streufunde und Funde der Phase 6. M. 1 :2. 
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