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E i n e In te rpre ta t i on des w i n k l i g e n B e f u n d e s erscheint 
auf den ersten B l i c k schwier ig . D i e s chma len R i n n e n 
an seiner Basis m a c h e n j e d o c h eine D e u t u n g als F a h r 
w e g nahe l iegend . O f f e n s i c h t l i c h haben s ich in d e m 
stark d u r c h w ü h l t e n W e g e inze lne W a g e n s p u r e n b e 
sonders tief e ingegraben u n d w e r d e n so als schma le 
R i n n e n über l ie fert . Es k a n n a n g e n o m m e n w e r d e n , 
daß auf d e m W e g die g r o ß e n K a l k s t e i n e z u m B r e n n 
o f e n gekarrt w u r d e n . D u r c h ihr e n o r m e s G e w i c h t 
erklärt s ich auch die tiefe Z e r w ü h l u n g des Weges . 
I n n e r h a l b der Wegan lage w u r d e n zah l re iche Scherben 
g e f u n d e n . Sie lassen w i e die s trat igraphische Ü b e r 
s c h n e i d u n g m i t den G r u b e n h ä u s e r n T u n d A g den 
Sch luß z u , daß der W e g spätestens i m H o c h m i t t e l a l t e r 
angelegt w u r d e . Es ist aber auch denkbar , daß der 
n o r d - s ü d - o r i e n t i e r t e Z w e i g 157/10 das ältere G e h ö f t I 
säumte , j e d o c h erst d u r c h das starke Be fahren i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e m Betr ieb des K a l k b r e n n o f e n s 
die heu te d o k u m e n t i e r t e F o r m a n g e n o m m e n hat. 

6.2 Interpretation der Befunde 
U . G R O S S 

6 . 2 . 1 D i e m i t t e l a l t e r l i c h e S i e d l u n g 

W e l c h e n N a m e n trug einst die südwes t l i ch v o n U l m -
E g g i n g e n in der F l u r ' L i p p e n ö s c h l e ' z u Te i len ergra
bene mit te la l ter l iche S ied lung? F ü r d ie heut ige G e 
m a r k u n g v o n E g g i n g e n s ind z w e i abgegangene D ö r f e r 
über l i e fer t : D i c k i n g e n u n d W i ß l i n g e n . 1 W ä h r e n d das 
ers tgenannte a u f g r u n d seiner gesichert n o r d ö s t l i c h e n 
L a g e n i ch t in Be t rach t k o m m t , w u r d e eine I d e n t i f i z i e 
r u n g der e r forschten A n s i e d l u n g m i t d e m n u r e inma l , 
gegen E n d e des 15. J h . (1494 /96) genannten W i ß l i n 
gen s c h o n v o r g e n o m m e n . 2 D a diese späte E r w ä h n u n g 
aber d ie Lage v o n W i ß l i n g e n n icht näher u m s c h r e i b t , 
ist letzte Sicherhei t n icht gegeben. H i n z u k o m m t , daß 
in der N ä h e der G r a b u n g s s t e l l e die G e l ä n d e b e z e i c h 
n u n g 'R i s tbe rg ' auf ein abgegangenes , bereits z u m 
J a h r e 1294 u r k u n d l i c h bezeugtes D o r f ' R u s s b e r g ' z u 
r ü c k z u f ü h r e n ist.3 D i e ses A r e a l zäh l t heute a l lerdings 
s c h o n z u r G e m a r k u n g v o n U l m - E i n s i n g e n . 4 A u f 
g r u n d der uns i cheren h i s tor i schen E i n o r d n u n g w i r d 
i m f o l g e n d e n n u r v o n 'Egg inger F u n d e n ' o d e r F u n d e n 
aus der F l u r ' L i p p e n ö s c h l e ' die R e d e sein. 
D e r S ied lungsp la t z ist Bes tandte i l eines K l e i n r a u m e s 
z w i s c h e n H o c h s t r ä ß i m N o r d e n u n d der D o n a u i m 
S ü d e n , in d e m f rühe O r t s n a m e n auf ' - i n g e n ' häu f ig 
s ind : Sö f l i ngen , G r i m m e l f i n g e n , E r m i n g e n , Schaf fe l 
k i n g e n , E g g i n g e n , E in s ingen , R i n g i n g e n . V o n diesen 
s ind die ersten drei d u r c h R e i h e n g r ä b e r f u n d e als m e -
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r o w i n g e r z e i t l i c h e G r ü n d u n g e n ausgewiesen. 3 D i e 
K a r t e ( A b b . 218) m i t den E r s t n e n n u n g s - E i n t r a g u n -
gen6 b r ing t k lar z u m A u s d r u c k , daß es u m die schr i f t 
l iche Ü b e r l i e f e r u n g bei den U l m u m g e b e n d e n O r t 
scha f ten schlecht bestel lt ist. A u ß e r über die als k a r o -
l ing ische P f a l z 813 ? /854 erstmal ig a u f t a u c h e n d e 'v i l la ' 
U l m 7 ist über k a u m einen anderen P l a t z aus d e m 
ersten nachchr i s t l i chen J a h r t a u s e n d e twas in E r f a h 
r u n g z u b r ingen . E i n B l i c k auf K a r t e I V 3 des H i s t o r i 
schen A t l a s v o n B a d e n - W ü r t t e m b e r g bestät igt d ies : 
auch bei den B e z i r k s n a m e n des 8. bis 12. J h . fehlt fü r 
das U l m e r U m l a n d die Ü b e r l i e f e r u n g , w ä h r e n d für 
d ie N a c h b a r r e g i o n e n i m S ü d e n , W e s t e n u n d N o r d e n 
( I l lergau, A l b u i n e s b a a r , A u l a u f i s b a a r , M u n i n g i s e s -
hun tar i , F l i na ) B e z e i c h n u n g e n tradiert w u r d e n . 8 O b 
unsere G r a b u n g s s t e l l e in e inem ' U l m g a u ' gelegen hat , 
hängt v o n der L ö s u n g der ums t r i t t enen Frage ab, w i e 
die Lageangabe Egg ingens ( „ in p a g o p r o p e U l m a m " ) 
in einer Q u e l l e des J ahres 1096 z u deuten ist.9 

D i e s e l b e U n s i c h e r h e i t , w e l c h e die n u r part ie l le A u s 
g r a b u n g der S ied lung i m ' L i p p e n ö s c h l e ' bei der Fest le
g u n g des S i ed lungsbeg inns m i t sich br ingt - es k ö n n 
ten i m n i ch t e r forschten Bere i ch d u r c h a u s ältere F u n 
de v o r h a n d e n sein - , herrscht auch h ins i ch t l i ch der 
A u f l a s s u n g s z e i t . R e i c h e n die jüngs ten F u n d e des d icht 
bebau ten A r e a l s i m N o r d e n n u r bis ins f r ü h e 14. J h . , 
so m u ß das n o c h ke ineswegs f ü r das ganze D o r f den 
Z e i t p u n k t des W ü s t w e r d e n s anze igen . U n t e r den L e 
s e f u n d e n aus d e m süd l i cheren Te i l , der fast ausschl ieß
l ich vo rgesch i ch t l i che B e f u n d e l ieferte, be f inde t sich 
das R a n d s t ü c k einer Schüssel (Taf . 119,13), das m i t 
g rößerer W a h r s c h e i n l i c h k e i t bereits d e m 15. als n o c h 
d e m 14. J h . angehör t . 
N a c h den v o r h a n d e n e n I n d i z i e n steht s o m i t ledigl ich 
fest , daß die mi t te la l ter l iche S ied lung i r g e n d w a n n i m 
L a u f e der W ü s t u n g s p e r i o d e des 14. u n d 15. J h . abge
gangen ist. G e r a d e i m U l m e r R a u m f ielen zahlre iche 
P l ä t ze i m ausgehenden Mi t te la l ter w ü s t . Z u den rund 
60 n a m e n t l i c h b e k a n n t e n W ü s t u n g e n des ehemal igen 
Kre i ses U l m ist nach den V e r m u t u n g e n v o n H . Grees 
n o c h m a l s d iese lbe bis d o p p e l t e A n z a h l ungenannter 
O r t e h i n z u z u r e c h n e n . 1 0 

1 Land Bad.-Württ. VII (1978) 265 (Einsingen). 
2 Schmidt 1984, 174. - Reichardt 1986, 337f. 
3 Reichardt 1986, 245. 
4 Land Bad.-Württ. VII (1978) 265 (Einsingen). 
5 Nachweise der Reihengräber-Fundstellen: Kreisbeschreib. Ulm 

(1972) 299ff. (Chr. Seewald). 
6 Nachweise der Erstnennungen: Reichardt 1986, 1 ff. - Land 

Bad.-Württ. VII (1978) 264ff. 
7 Schmitt 1974, 9 ff. 
8 Historischer Atlas Bad.-Württ., Karte IV 3: Bezirksnamen des 

8.-12. Jh. (A. Bauer u. H. Jänichen). 
9 Kreisbeschr. Ulm (1972) 317 (H. Jänichen). 

10 Kreisbeschr. Ulm (1972) 414 (H. Grees). 



Abb. 218: Siedlungen des engeren Umlandes: Erstnennungen (813) und merowingerzeitliche Funde (O). 



6.2.2 Ebenerdige Bauten 

D e r B e s p r e c h u n g u n d E i n o r d n u n g der e inze lnen B a u 
t y p e n sei e ine Ü b e r s i c h t vorangeste l l t , aus der d ie 
v o r h a n d e n e n A n h a l t s p u n k t e für die c h r o n o l o g i s c h e 
E i n s t u f u n g h e r v o r g e h e n . D i e s e s ind recht spär l ich u n d 
b e s c h r ä n k e n s ich auf U b e r l a g e r u n g e n b z w . A n n ä h e 
r u n g e n , da in k e i n e m Falle m e h r or ig ina le B ö d e n m i t 
da t i e renden F u n d e n aus der N u t z u n g s z e i t anget ro f fen 
w u r d e n . A u s dieser Tatsache result iert auch , daß bis 
auf z w e i A u s n a h m e n die Feuerste l len feh len , we l che 
als E n t s c h e i d u n g s h i l f e bei der Frage nach einer e v e n 
tue l len W o h n n u t z u n g angesehen w e r d e n . 
D a s n u r rand l i ch ergrabene H a u s A q w i r d über lagert 
v o n d e m v e r m u t l i c h e n Speicher A v . A u s dieser V i e r 
p f o s t e n - G r u b e k a m e n Scherben des 13. J h . zutage . 
W e l c h e s Verhä l tn i s z u d e m mi t A s beze i chne ten H a u s 
f r a g m e n t besteht , ist unklar . B a u K ist j ünger als das 
darun te r be f i nd l i che G r u b e n h a u s M der ältesten B e 
s ied lungsphase . E r w i r d seinerseits d u r c h die be iden 
e inget ie f ten G e b ä u d e H u n d I geschni t ten , w e l c h e i m 
ausgehenden 12 . / f rühen 13. J h . ( H ) b z w . i m späten 
1 3 . / f r ü h e n 14. J h . aufgelassen u n d ver fü l l t w u r d e n . 
V o n den gleichfal ls über lagernden H ä u s e r n A n u n d A r 
k o n n t e n ke ine gesicherten vo l l s tänd igen G r u n d r i s s e 
g e w o n n e n w e r d e n . H a u s A k ist über G r u b e n h a u s L 
angelegt w o r d e n , das nach den e ingesch lossenen F u n 
d e n der ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' i r g e n d w a n n z w i s c h e n 
der K a r o l i n g e r z e i t u n d e twa d e m 11. J h . exist ierte; 
geschni t ten w i r d es v o n G r u b e n h a u s G aus d e m spä 
ten 12. o d e r 13. J h . O b das k le inere , n icht vo l l s t änd ig 
erfaßte G e b ä u d e A u älter oder jünger als A k a n z u s e t 
z e n ist , k a n n n i ch t entsch ieden w e r d e n . H a u s A i greift 
m i t e i n e m P f o s t e n in G r u b e n h a u s A o e in, aus d e m 
Mater ia l des f r ü h e n S ied lungsabschni t tes vor l iegt . F ü r 
G e b ä u d e O k a n n n u r ausgesagt w e r d e n , daß es w o h l 
k a u m g le ichze i t ig m i t d e m nächst benachbar ten G r u 
b e n h a u s Q des 11. (?) J h . bes tanden haben w i r d . F ü r 
ein h ö h e r e s A l t e r gegenüber Q k ö n n t e die k o n s t r u k t i 
ve Ä h n l i c h k e i t ( W a n d g r ä b e n ) m i t d e m G r o ß b a u K 
sprechen . G e b ä u d e A p steht über G r u b e n h a u s N , das 
a n h a n d seiner V e r f ü l l u n g , die hauptsäch l i ch die lang le 
b ige ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' enthäl t , n u r g r o b der Ze i t 
v o r A u f k o m m e n der ' f e insand igen , g l immerha l t i gen 
W a r e ' z u g e w i e s e n w e r d e n k a n n . A u c h der w e s t - ö s t -
l ich gerichtete Z w e i g des 'Weges ' , auf d e m sich der 
K a l k b r e n n o f e n be f inde t , ist älter als A p . D a er w i e 
d e r u m G r u b e n h ä u s e r als aufgegeben vorausse t z t , d e 
ren jüngs te F u n d e ins 12. J h . dat ieren, sol l te H a u s A p 
der j üngs ten Bes tehensze i t der A n s i e d l u n g ( z u m i n d e s t 
in d i e s e m Bere i ch ) i m 13 . / f rühen 14. J h . angehören . 
D i e B a u l i c h k e i t e n S u n d A w s ind allein d a d u r c h m i t 
e i n e m vagen Ze i tansa tz versehen , daß die b e n a c h b a r 
ten G r u b e n h ä u s e r D u n d R n u r f rühmi t te la l ter l i che 
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K e r a m i k erbrachten . E n t s p r e c h e n d ist H a u s A x n u r 
d u r c h seine L a g e i m jüngeren S iedlungste i l ( n o r d ö s t l i 
cher G r a b u n g s b e r e i c h ) a l tersmäßig e i n z u o r d n e n . Be i 
H a u s A h e r m ö g l i c h t die Tatsache der S t ö r u n g d u r c h 
G r u b e n h a u s A e i m m e r h i n die Festste l lung, es sei k e i 
nes der spätesten G e b ä u d e a m P la tze . O b H a u s A t 
i h m v o r a u s g e h t o d e r nach fo lg t , m u ß unen t sch i eden 
b le iben . D e s s e n B e r ü h r u n g m i t d e m spätesten G r u 
b e n h a u s dieses N o r d o s t t e i l s , H a u s Z , m a c h t w i e bei 
d e m Verhä l tn i s O - Q eine U n g l e i c h z e i t i g k e i t w a h r 
sche in l i ch . Be i nebene inander bes tehenden B a u t e n 
hätte m a n s icher l ich , s c h o n der D ä c h e r w e g e n , e inen 
gewissen A b s t a n d gehal ten. F ü r G e b ä u d e A b ist die 
L a g e klarer. D a n k der Ü b e r l a g e r u n g d u r c h G r u b e n 
haus Y des 12. J h . ist es als f rüher Bes tandte i l des 
n o r d ö s t l i c h e n ' A u s b a u - B e r e i c h e s ' der S ied lung ausge
w iesen . Ä h n l i c h e s gilt f ü r H a u s A c , w e i l auch hier die 
S t ö r u n g ( d u r c h G r u b e n h a u s V ) s c h o n ba ld er fo lgt sein 
m u ß . D e r v e r m u t l i c h e i n e m Speicher z u g e h ö r i g e 
G r u n d r i ß A d u n d das f ragmentar i sche H a u s A I m ü s 
sen m a n g e l s dat ierender K l e i n f u n d e a u f g r u n d der L a 
ge w i e d ie ü b r i g e n B a u t e n ös t l i ch des 'Weges ' ins 
H o c h - o d e r Spätmit te la l ter ve rw ie sen w e r d e n . 

D e r bei B e t r a c h t u n g des B e f u n d p l a n e s e i n d r u c k s v o l l 
ste G r u n d r i ß ( H a u s K ) w a r bereits v o r a b G e g e n s t a n d 
e iner aus führ l i chen Erör te rung , 1 1 aus der auch ein 
R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h result ierte. D a s e twa 20 m 
lange u n d 12 m breite G e b ä u d e hebt s ich, n e b e n seiner 
G r ö ß e , besonder s desha lb v o n den übr igen B a u s p u r e n 
ab , da bei drei S tü t zenre ihen W a n d g r ä b e n d o k u m e n 
tiert w e r d e n k o n n t e n . D ieses k o n s t r u k t i v e D e t a i l tritt 
sons t n u r an H a u s O n o c h m a l s auf . H a u s K w i r k t 
b e i m ersten H i n s e h e n w i e e in dre ischi f f iges G e b ä u d e , 
dessen Sei tenschi f fe m i t ca. 1,5 m b z w . 2 m Brei te 
w e n i g e r als ein V ier te l b z w . D r i t t e l des M i t t e l s ch i f f -
Q u e r m a ß e s erre ichen. D i e nähere Beschä f t i gung er
g ibt j e d o c h , daß genau auf der Mi t te lachse n o c h drei 
P f o s t e n l ö c h e r h i n z u z u r e c h n e n s ind , deren mitt leres 
exakt auf d e m S c h n i t t p u n k t v o n Q u e r - u n d L ä n g s 
achse l iegt. D a der G r u n d r i ß m i t seiner rege lmäßigen 
Z u o r d n u n g v o n P f o s t e n der äußeren Stützenre ihe z u 
so l chen der inneren sehr an mehrsch i f f i ge H o l z k i r 
chen des Frühmi t te la l t e r s er innert , liegt eine analoge 
D a c h k o n s t r u k t i o n (Sparrendach) 1 2 nahe . D e m w i d e r 
sprechen fre i l ich d ie drei e r w ä h n t e n Mi t t e l s tü t zen . So 
e r w o g E . S c h m i d t se inerze i t eine K o m b i n a t i o n aus 
P f e t t e n - u n d Sparrendach. 1 3 A u s der R e k o n s t r u k -
t i o n s z e i c h n u n g 1 4 geht hervor , daß m a n sich die i nne -

11 Schmidt 1984, 174 ff. 
12 Rekonstruktionen einer dreischiffigen Holzkirche in der Art des 

Baues I von Brenz a. d. Brenz: Ahrens 1982, 120 Abb. 72. 
13 Schmidt 1984, 176. 
14 Schmidt 1984, 176 Abb. 5. 



ren w i e äußeren S tü tzen als Te i le geschlossener W ä n d e 
v o r z u s t e l l e n hat . D a die W a n d g r ä b e n w e d e r auf der 
Os t se i t e vo l l s t änd ig n o c h auf der W e s t - u n d äußeren 
Südsei te ü b e r h a u p t fes tzuste l len w a r e n , w i r d m a n aus 
i h r e m Feh len auf H ö h e der be iden äußeren M i t t e l s t ü t 
z e n k a u m den Sch luß z i ehen m ü s s e n , hier habe es 
ü b e r h a u p t ke ine inneren W ä n d e gegeben. E s ist ana log 
z u den we i ter u n t e n n o c h a n z u s p r e c h e n d e n b a y e r i 
schen Paral le len d u r c h a u s denkbar , daß der z w e i s c h i f -
f ige I n n e n r a u m allseitig begrenz t war. T r i f f t dies z u , 
u n d auch der A b s t a n d der äußeren P f o s t e n der F i r s t 
säu lenre ihe z u den A u ß e n w ä n d e n , w e l c h e r in e twa 
den Se i tensch i f fbre i ten entspr icht , deutet darauf h i n , 
so w a r das ' innere H a u s ' v o n e inem vierseit igen ' U m 
gang ' u m g e b e n . Z u g ä n g e z u d iesem K e r n h a u s w i e 
z u m U m g a n g m ü s s e n i m West te i l v e r m u t e t w e r d e n , 
w o in al len Trägerre ihen jewei l s e inma l größere als die 
ü b l i c h e n S tü t zenabs tände angetro f fen w u r d e n . 1 5 D i e 
P o s i t i o n der wes t l i chen u n d der ös t l i chen Firstsäule in 
der a n g e n o m m e n e n inneren W a n d , jedenfa l ls b e 
t rächt l ich v o n der j ewe i l igen A u ß e n w a n d z u r ü c k g e 
setz t , legt als B e d e c k u n g s f o r m ein abgewa lmtes D a c h 
nahe.1 6 

W e l c h e W a n d k o n s t r u k t i o n m a n a n z u n e h m e n hat , ist 
n i ch t m i t le tzter Sicherhei t z u ermi t te ln . N e b e n e i n e m 
A u f b a u der P f o s t e n z w i s c h e n r a u m f ü l l u n g e n aus 
F l e c h t w e r k m i t be idse i t igem L e h m v e r p u t z w ä r e n 
auch z w i s c h e n die S tü tzen e ingespannte H o l z s c h w e l 
len denkbar , auf d e n e n senkrecht o d e r waagerecht 
Bret ter o d e r B o h l e n e ingenutet waren . D a j e d o c h 
n i ch t n u r d ie f rühmi t te la l te r l i chen Vo lksrechte , 1 7 s o n 
dern auch n o c h spätmit te la l ter l iche B a u v e r o r d n u n g e n 
d ie T ü r s c h w e l l e besonder s hervorheben , 1 8 ist d ie erste 
M ö g l i c h k e i t w o h l die wahrsche in l i chere . 
Be i den B a u t e n K u n d O , w e l c h e als e inz ige W a n d g r ä 
ben bes i t zen , hätte m a n d e m n a c h n u r m e h r Sorgfa l t 
darauf v e r w e n d e t , den W a n d f u ß gut e inzu t i e fen , w ä h 
rend m a n sonst übera l l w o h l n u r m i t d e m L e h m v e r 
p u t z e ine A b d i c h t u n g der W a n d z u ebener E r d e h e r 
zus te l l en versuchte o d e r aber die E i n t i e f u n g der 
W a n d u n t e r k a n t e so seicht v o r n a h m , daß sie i m d o k u 
ment i e r ten B e f u n d der G r a b u n g n icht m e h r faßbar 
w u r d e . 
D i e auffäl l igste E igenhe i t des H a u s e s K , die K o m b i n a 
t i o n v o n F i r s tp fe t ten - u n d Sparrendach , er forder t eine 
U m s c h a u bei anderen mehrsch i f f i gen H ä u s e r n des 
F r ü h - u n d H o c h m i t t e l a l t e r s , in d ie auch H o l z k i r c h e n 
m i t e i n b e z o g e n w e r d e n so l l en : 

Oberbarbing-Kreuzhof2 4 

Berslingen/Schweiz25 

Kirchheim26 (Haus 5) 
Kirchheim (Haus 6) 

ca. 16,00 m 10,00 m 
ca. 14,00 m 12,50 m 

8,50 m 7,80 m 
größer als 6,30 m 7,20 m. 

Länge Breite 
Brenz a.d. Brenz19 12,50 m 9,20 m 
Pier20 10,15 m 8,20 m 
Breberen21 mind. 13,00 m 9,60 m 
Striep I I / N L 2 2 mind. 11,00 m 9,00 m 
Kelheim23 ca. 14,00 m 10,00 m 

W i e d ie Z u s a m m e n s t e l l u n g ze igt , überste igt die m a x i 
m a l e Bre i te ke ines der dre isch i f f igen G e b ä u d e (alle bis 
au f O b e r b a r b i n g - K r e u z h o f (?), Bers l ingen u n d K e l 
h e i m ) die G r e n z m a r k e v o n 10 m , g le ich, o b es s ich u m 
so lche k i rch l i cher o d e r p r o f a n e r V e r w e n d u n g hande l t . 
S icher v iersch i f f ige B a u t e n s ind z w e i k le inere K i r c h -
h e i m e r H ä u s e r , d ie m i t B r e i t e n m a ß e n v o n stark 7 u n d 
k n a p p 8 m n ich t an H a u s K heranre ichen . D a s ist 
s c h o n eher bei d e m wahrsche in l i ch v iersch i f f igen 
H a u p t h a u s des ' H e r r e n h o f e s ' v o n O b e r b a r b i n g -
K r e u z h o f 2 7 der Fa l l ; dessen A b m e s s u n g e n w e r d e n je 
d o c h auch v o n e i n e m dre isch i f f igen K e l h e i m e r B a u 
n o c h a n n ä h e r n d erreicht . H a u s A i m w ü s t e n B e r s l i n 
g e n / S c h w e i z 2 8 über t r i f f t alle anderen ange führ ten G e 
b ä u d e in der Bre i te , d ie m i t ca. 12,5 m n o c h etwas 
ü b e r der j en igen unseres G e b ä u d e s K hegt . 
D i e s e u n g e w ö h n l i c h e n B r e i t e n m a ß e sche inen d ie 
schlüss igste E r k l ä r u n g s m ö g l i c h k e i t f ü r das V o r h a n 
dense in der zent ra len S tü tzenre ihe , auf deren lange 
L e b e n s d a u e r gleich n o c h e i n z u g e h e n sein w i r d , z u 
b ie ten . M a n w a r w o h l n i ch t ü b e r z e u g t , die an den 
o b e n a u f g e f ü h r t e n dre isch i f f igen Be isp ie len ange
w a n d t e n S p a r r e n d a c h - o d e r ( für K e l h e i m r e k o n s t r u 
iert)29 abge fangenen F i r s t s t i e l k o n s t r u k t i o n e n k ö n n t e n 
d ie Stabi l i tät eines al lein i m Mi t te l sch i f f s c h o n 7 m 
bre i ten G e b ä u d e s garant ieren. So l ch breite R ä u m e 

15 Diese deutlichen Hinweise auf Türen sind weitere Argumente 
für ein allseitig geschlossenes 'inneres' Haus. Wären die Schmal
seiten ohne innere Wände gewesen, hätten sich Zugänge an den 
Längsseiten erübrigt. 

16 Daß im Inneren keine Decke anzunehmen ist, geht aus einer 
einschlägigen Stelle im alamannischen Volksrecht hervor: ein 
Neugeborenes kann die vier Wände und den First des Hauses 
erblicken (Dölling 1958, 29). 

17 Dölling 1958, 23; 30. 
18 Scholkmann 1978, 50. 
19 Ahrens 1982, 504. 
20 Ahrens 1982, 520. 
21 Ahrens 1982, 503. 
22 Ahrens 1982, 558f. 
23 Engelhardt 1978, Abb. 3. 
24 Osterhaus 1977, Abb. 2. 
25 Guyan 1971, 202f. (Gesamtplan). 
26 Dannheimer 1973, 158 Abb. 4. 
27 Von Osterhaus dreischiffig rekonstruiert; aufgrund mehrerer, 

untereinander gleiche Abstände aufweisender, in der Mittelachse 
befindlicher Pfostenverfärbungen ist jedoch eher Vierschiffigkeit 
zu vermuten (Osterhaus 1977, Abb. 2;3). 

28 Von Guyan wird nur der kleinere Bau B als vierschiffig angege
ben; bei Haus A ist aber trotz des überlagernden (?) West-Ost-
Gebäudes klar erkennbar, daß eine der äußeren östlichen Stüt
zenreihe korrespondierende westliche Pfostenflucht vorhanden 
ist (Guyan 1971, 202f.). 

29 Engelhardt 1978, Abb. 3. 
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s ind s tü tzen f re i n u r an e in igen e insch i f f igen G r o ß b a u 
ten S ü d d e u t s c h l a n d s z u belegen. So in B u r g h e i m 3 0 bei 
N e u b u r g / D o n a u , w o al lerdings sehr eng gesetzte P f o 
sten in u m l a u f e n d e n W a n d g r ä b e n einen mass iveren 
W a n d a u f b a u anze igen , o d e r i m nahege legenen H e i 
d e n h e i m - S c h n a i t h e i m ( 'Seewiesen') ,3 1 w o die an sich 
s c h o n krä f t igen P f o s t e n an den L ä n g s w ä n d e n n o c h in 
f ü n f v o n acht Fä l len d u r c h wei tere S tützen verstärkt 
w u r d e n . 
D i e G l i e d e r u n g des H a u s e s K in schmale , u m g a n g s a r 
tige Sei tenschi f fe u n d eine breite , d u r c h die e ingestel l 
te F i r s t s tü tze k a u m beeinträcht igte Mi t te lpar t i e ze igt 
g roße Ä h n l i c h k e i t m i t d e m W o h n h a u s , das T . G e b 
h a r d 1951 aus den A n g a b e n der L e x B a i u v a r i o r u m 
rekons t ru i e ren konn te , 3 2 u n d dessen archäo log i scher 
N a c h w e i s 1970 H . D a n n h e i m e r gelang.33 D i e U b e r 
e i n s t i m m u n g dieses ersten Beispie ls auf a l a m a n n i -
s c h e m B o d e n in S ü d d e u t s c h l a n d ( H a u s K ) m i t den 
b a j u w a r i s c h e n W o h n g e b ä u d e n ist f ü r H a u s K auch in 
c h r o n o l o g i s c h e r H i n s i c h t v o r h a n d e n . N e b e n den e in 
gangs dargelegten s trat igraphischen B e o b a c h t u n g e n 
we i s t v o r a l lem ein 1 4 C - D a t u m ( 7 0 0 - 8 7 0 n. C h r . ) auf 
das ausgehende erste J a h r t a u s e n d als E r b a u u n g s - u n d 
N u t z u n g s z e i t . 
A n d e r s verhäl t es sich m i t H a u s A b . Es entspr icht i m 
g roßen u n d g a n z e n B a u K recht gut . L e d i g l i c h d ie 
W a n d g r ä b e n feh len , w i e ü b e r h a u p t bei allen anderen 
B a u t e n m i t A u s n a h m e v o n G e b ä u d e O . 3 4 A u c h eine 
innere F i rs tsäu lenre ihe läßt s ich f i nden . H i e r n u n 
s tehen die be iden äußeren S tü tzen ganz u n z w e i f e l h a f t 
in einer inneren W a n d , da s o w o h l d ie ös t l i che w i e die 
wes t l i che m i t we i t e ren P f o s t e n f l uch ten . D i e für H a u s 
K o b e n s c h o n v e r m u t e t e Z u s a m m e n f ü h r u n g der be i 
d e n Sei tenschi f fe z u e i n e m viersei t igen U m g a n g bestä 
t igt s ich hier. D e r aus den F u n d e n der u m l i e g e n d e n 
G r u b e n h ä u s e r z u ermi t te lnde Ze i tansa tz w e i c h t fü r 
G e b ä u d e A b beträcht l i ch v o n d e m j e n i g e n f ü r H a u s K 
ab , da alle Mater ia l f rühestens des 11. J h . erbrachten. 
E s m u ß d e m n a c h eine B a u t r a d i t i o n gegeben h a b e n , 
nach der m e h r s c h i f f i g e , g r o ß d i m e n s i o n i e r t e W o h n 
bau ten auch n o c h nach der J a h r t a u s e n d w e n d e err ich 
tet w u r d e n . H a u s A b steht ke ineswegs al lein in der 
s ü d d e u t s c h e n H a u s l a n d s c h a f t des H o c h m i t t e l a l t e r s . 
S c h o n 1973 k o n n t e H . D a n n h e i m e r anläßl ich der B e 
k a n n t g a b e der G r a b u n g s e r g e b n i s s e in der f r ü h m i t t e l 
a l ter l ichen S ied lung v o n K i r c h h e i m bei M ü n c h e n auf 
e inen für die L e b e n s d a u e r dieses B a u t y p s interes 
santen B e f u n d verweisen . 3 5 E s ist ein G e b ä u d e auf 
d e m 'Burgs ta l l ' bei R o m a t s r i e d in B a y e r i s c h - S c h w a -
ben . E i n S t e i n f u n d a m e n t v o n ca. 15 m X 6,5 m G r ö ß e 
w i r d außen teils v o n e inem ( W a n d - ) G r a b e n , teils - in 
dessen F o r t s e t z u n g - v o n E i n z e l p f o s t e n begle i tet ; i m 
I n n e r n z e u g e n an z w e i Stellen Unter lags te ine v o n axial 
a n g e o r d n e t e n S tü tzen . A b g e s e h e n v o n der U m s e t z u n g 
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des ' i nneren ' H a u s e s (so der Sprachgebrauch der L e x 
B a i u v a r i o r u m ) in Stein b z w . der V e r w e n d u n g v o n 
Ste inmater ia l fü r e inen feucht igke i tsres is tenten U n t e r 
b a u ist auch hier, auf einer Burgan lage des 11. /12. J h . , 
das W o h n h a u s des f rühmi t te la l te r l i chen b a j u w a r i s c h e n 
G e h ö f t e s n o c h v o r h a n d e n ! 
E i n dr i t ter G r o ß b a u in der eben geschi lderten A r t 
deute t s ich n ö r d l i c h v o n H a u s K m i t einer fast g le ich 
langen Seitenpart ie an ( H a u s A q ) . W i e sein c h r o n o l o 
gisches Verhä l tn i s z u m N a c h b a r g e b ä u d e K aussah, ist 
u n g e w i ß . Es k ö n n t e i h m v o r a u f g e g a n g e n sein ( ze i t 
g le ich m i t d e m v o n K über lagerten G r u b e n h a u s M ? ) , 
k ö n n t e es aber auch abgelöst haben . Sicher ist n u r die 
V o r z e i t i g k e i t gegenüber der e ingre i fenden V i e r p f o 
s t e n - G r u b e A v aus d e m 13. J h . . 
G l e i c h den b a j u w a r i s c h e n A n s i e d l u n g e n K i r c h h e i m 3 6 

bei M ü n c h e n , M ü n c h e n - E n g l s c h a l k i n g 3 7 u n d 
Ech ing , 3 8 f ü r d ie a l lerdings jewe i l s e ine f r ü h m i t t e l 
a l ter l iche D a t i e r u n g vo rgesch lagen w i r d , ist auch in 
E g g i n g e n das G r o ß h a u s m i t m e h r e r e n inneren S tü t 
zenre ihen der a m besten faßbare W o h n h a u s t y p des 
F r ü h - u n d H o c h m i t t e l a l t e r s . Verg le ichbares fehlt in 
S i ed lungen des f r änk i s chen Te i l s v o n S ü d d e u t s c h l a n d 
vö l l i g , w i e d ie B a u b e f u n d e in den W ü s t u n g e n Z i m 
m e r n 3 9 i m K r a i c h g a u u n d W ü l f i n g e n 4 0 a m K o c h e r 
o d e r in der B e f e s t i g u n g v o n R o ß t a l 4 ' bei F ü r t h lehren. 
D a s o b e n bereits genannte Schna i the imer H a u s m u ß 
gle ich n o c h e i n m a l h e r a n g e z o g e n w e r d e n , w e n n es u m 
G e b ä u d e O geht . Bereits bei dessen erster k u r z e r 
Vors te l l ung 4 2 w u r d e als s ingulär h e r v o r g e h o b e n , was 
b e i m f l üch t igen H i n s e h e n w i e eine K o m b i n a t i o n aus 
Z w e i - u n d D r e i s c h i f f i g k e i t w i r k t . L ä ß t m a n das ei 
gent l iche H a u s auf der H ö h e des wes t l i chs ten P fos tens 
i m n ö r d l i c h e n W a n d g r a b e n e n d e n , result iert daraus i m 
G r u n d r i ß eine S y m m e t r i e : die D o p p e l p f o s t e n s t e l l u n 
gen t rennen d a n n jewei l s i m O s t e n u n d W e s t e n etwa 
2 m tiefe Q u e r r ä u m e ab , w ä h r e n d in der M i t t e , d u r c h 

30 Krämer 1951/52, 200ff. Abb. 2. 
31 Biel 1983, 188 Abb. 175 B. 
32 Gebhard 1951, 234f, mit Abb. 3. - s. auch: Dimt 1977, 163; 

Rekonstruktionen: 172; 176. 
33 Dannheimer 1973 b, 152 ff. 
34 Die hier, wie auch bei Haus K, nicht umlaufend festgestellten 

Wandgräben begegnen auch an anderen Plätzen, so z. B. am 
Haupthaus und der Kirche in Oberbarbing-Kreuzhof (Oster-
haus 1977, Abb. 2; 3), in Zimmern im Kraichgau (Lutz 1970b, 
105 Abb. 68) oder in Gladbach bei Neuwied (Wagner u. a. 1938, 
180ff. Beil. 3). 

35 Dannheimer 1973, 163 Abb. 8. 
36 Arch. Jahr Bayern 1980 (1981) Abb. 12 (nach S. 24). 
37 Arch. Jahr Bayern 1983 (1984) 141 Abb. 97. 
38 Arch. Jahr Bayern 1983 (1984) 140 Abb. 96. 
39 Lutz 1970b, 105 Abb. 68. 
40 Schulze 1976/77, 165 (das als möglicherweise vierschiffig anzu

sprechende Haus 43 ist nur zur Hälfte ergraben). 
41 Schwarz 1974/75, 249f. mit Abb. 63. 
42 Kind 1984, 28f. mit Abb. 14D. 



die Firstträger bed ing t , ein zwe i sch i f f i ger R a u m v o n 
m e h r als 7 m L ä n g e entsteht . Besagter G r u n d r i ß in 
den H e i d e n h e i m - S c h n a i t h e i m e r 'Seewiesen ' zeigt an 
seiner wes t l i chen Schmalse i te e ine Q u e r a b t r e n n u n g 
v o n a n n ä h e r n d 3 m G r ö ß e . 4 3 H i n s i c h t l i c h der Z w e c k 
b e s t i m m u n g dieser H a u s t e i l e wäre z u über legen , o b es 
s ich n i ch t u m fest m i t g rößeren B a u t e n v e r b u n d e n e 
Speicher h a n d e l n könnte , 4 4 d ie als e igenständige recht 
eckige B a u l i c h k e i t e n me is t besche idener A b m e s s u n 
gen v o n n o r d d e u t s c h e n P l ä t z e n b e k a n n t s ind , süd l i ch 
des M a i n s aber b isher k a u m z u fassen w a r e n (s. u . ) . 
D a b e i m Egg inger H a u s O außerha lb der be iden 
W a n d g r ä b e n , aber in deren F l u c h t , i m W e s t e n n o c h 
we i te re V e r f ä r b u n g e n z u v e r z e i c h n e n w a r e n , ist m ö g 
l i cherweise m i t einer schmalse i t ig o f f e n e n V o r h a l l e z u 
rechnen . 
We i te re zwe i sch i f f i ge K o n s t r u k t i o n e n l iegen m i t den 
G e b ä u d e n A i , A k , U u n d A t vor , die ganz u n t e r 
sch ied l iche G r ö ß e n vertreten. D a s k le inste G e b ä u d e 
ist H a u s A i m i t A b m e s s u n g e n v o n 7,4 m X 3,4 m . D i e 
f e h l e n d e n M i t t e l p f o s t e n an den S c h m a l s e i t e n w ä n d e n 
legen W a l m d a c h f o r m nahe. M i t 13 X 6 m b z w . 16 X 
6 m s ind die H ä u s e r A t u n d A k beträcht l i ch größer, 
o h n e j e d o c h an H a u s U heranzure i chen . Be i gleicher 
Bre i te (6 m ) läßt sich h ier eine L ä n g e v o n e twa 20 m 
aus der n ö r d l i c h e n S tü tzenre ihe erschl ießen. 
Be i den drei l e t z tgenannten Bau l i chke i t en ist die i m 
Verg le i ch z u den o b e n behande l ten H ä u s e r n K , O , A b 
u n d A q größere D i s t a n z der W a n d p f o s t e n un te re inan 
der h e r v o r z u h e b e n , die bis z u 3,6 m betragen k a n n . 
W i e d ie dre i - u n d v iersch i f f igen G e b ä u d e in der Rege l 
als H a u p t - u n d W o h n g e b ä u d e angesprochen w e r 
den,4 5 so sieht m a n B a u t e n m i t einer i nneren S t ü t z e n 
re ihe, w i e d e r u m gestützt auf die A u s s a g e n des b a j u -
w a r i s c h e n S tammesrechts , als N e b e n g e b ä u d e (Scheu 
n e n u n d Ställe) an.46 D a s Feh len v o n Feuerste l len k a n n 
i m ' L i p p e n ö s c h l e ' n u r schlecht als A r g u m e n t f ü r eine 
so l che F u n k t i o n s z u o r d n u n g d ienen , da e ingangs 
s c h o n dargelegt w u r d e , w i e schlecht es u m die E x i 
s tenz v o n or ig ina len N u t z u n g s h o r i z o n t e n innerha lb 
der B a u t e n bestel l t ist. E s ist v o r a l lem das V o r h a n d e n 
sein der m e h r s c h i f f i g e n G r o ß b a u t e n K , A b u n d A q 
u n d deren Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t den ergrabenen w i e 
aus den Schr i f tque l len rekons t ru ier ten b a j u w a r i s c h e n 
W o h n h ä u s e r n , das eine E i n o r d n u n g der z w e i s c h i f f i -
gen G e b ä u d e als v o r w i e g e n d größere W i r t s c h a f t s g e 
b ä u d e w a h r s c h e i n l i c h m a c h t . 
D i e angesichts der G r ö ß e v o n B a u U w e n i g mass i ven 
P f o s t e n w e r f e n die Frage auf , o b m a n n icht - ana log 
z u den w a n d l o s e n B a u l i c h k e i t e n der L e x B a i u v a r i o -
rum, 4 7 d e n e n m i t Schlüssel u n d Sch loß versch l i eßba 
re48 gegenübers tanden - auch in E g g i n g e n überdachte , 
aber seit l ich o f f ene K o n s t r u k t i o n e n z u erwarten hat. 
E i n e S o n d e r f o r m des zwe i s ch i f f i gen H a u s e s k ö n n t e 

B a u A h vertreten . W a h r s c h e i n l i c h liegt h ier eine ex 
zent r i sche , d. h. nach N o r d e n v e r s c h o b e n e I n n e n s t ü t -
zenre ihe vor . D a d u r c h w i r k t das G e b ä u d e sehr breit 
u n d w e i c h t v o n den P r o p o r t i o n e n der übr igen B a u 
l i chke i ten ab ; der süd l i che , größere Te i l m i t se inen 4 m 
Bre i te paßte , f ü r sich allein g e n o m m e n , dagegen gut in 
d e n a l lgeme inen R a h m e n . So sehr diese ung le iche 
Z w e i s c h i f f i g k e i t i m ersten M o m e n t erstaunt , so w e n i g 
u n g e w ö h n l i c h ist sie d o c h bei gezielterer N a c h s u c h e . 
Stärker ausgeprägte Be isp ie le als in W ü l f i n g e n 4 9 k o m 
m e n in Z i m m e r n 5 0 bei E p p i n g e n , v o r a l l em aber in 
K e l h e i m 5 1 vor . D o r t k o n n t e m a n s o w o h l an der n ö r d 
l i chen w i e an der süd l i chen Langse i te gelegene, 
s chma le , se i tenschi f fart ige G e b ä u d e t e i l e in einiger A n 
z a h l d o k u m e n t i e r e n . 
D e r s e l b e n B a u f o r m w i r d auch B a u A p z u g e h ö r e n , 
w e l c h e r j e d o c h w e n i g e r gut erhalten ist als das eben 
b e s p r o c h e n e H a u s A h . I m U n t e r s c h i e d z u l e t z terem, 
m i t d e m es l ä n g e n m ä ß i g ü b e r e i n s t i m m t , ist es e twa 
e inen M e t e r schmaler . D a r ü b e r h inaus l iegt das 'Sei 
t e n s c h i f f auf der Südseite . F ü r seine ung le i chmäß ige , 
v o n W e s t nach O s t z u n e h m e n d e Bre i te k a n n w i e d e r 
u m auf eine Paral lele in K e l h e i m ve rw iesen w e r d e n . 
V o n e insch i f f igen K o n s t r u k t i o n e n z e u g e n z w e i v o l l 
s tändige B e f u n d e , ein w o h l z u g roßen Te i l en ergrabe
ner s o w i e ein n u r rand l i ch erfaßter G r u n d r i ß . D i e 
be iden in ihrer G e s a m t e r s t r e c k u n g au fgedeck ten B a u 
ten s ind g r u n d l e g e n d versch ieden . Be i H a u s A x hat 
m a n ein k le ineres N e b e n g e b ä u d e v o n 6 m X k n a p p 
3 m v o r s ich. H a u s S m i ß t d e m g e g e n ü b e r 1 1 , 6 m in 
der L ä n g e u n d z w i s c h e n 4 u n d 4,6 m in der Bre i te . 
A u f f ä l l i g s ind bei i h m die a u s b a u c h e n d e , s ich z u den 
Schmalse i ten h i n u n g l e i c h m ä ß i g v e r j ü n g e n d e F o r m 
u n d die stark var i i e renden P fo s t enabs tände . I m B e 
re ich der g röß ten D i s t a n z z w i s c h e n z w e i S tü t zen einer 
Langse i te l iegt fast genau auf der Mi t te lachse des 
H a u s e s eine g roße Feuerstel le. D i e z u r H a u s m i t t e h in 
w a c h s e n d e Bre i te er innert an die sächs isch - f r ies i schen 

43 Biel 1983, 188 Abb. 175B. - Abgetrennte Gebäudepartien kennt 
man auch aus Burgheim a.D. (Krämer 1951/52, 200ff. Abb. 2: 
Gebäude IV). 

44 Die Möglichkeit einer partiellen Nutzung des Dachraumes als 
Speicher seit dem ausgehenden Frühmittelalter zieht auch B. 
Trier aufgrund nordwestdeutsch-niederländischer Befunde in 
Betracht (Trier 1969, 156). 

45 Donat 1980, 16. - Gebhard 1951, 233 Abb. 2. - Dannheimer 
1973, 160f. mit Abb. 6. 

46 Donat 1980, 70ff. - Gebhardt 1951, 233. - Dannheimer 1973, 
166. 

47 Dölling 1958, 25: „ . . . quod baiuvarii scof dicunt, absque parie-
tibus.. .". 

48 Dölling 1958, 25: „scuria..., si conclusa parietibus et pessulis 
cum clave munita 

49 Schulze 1976/77, 166 Abb. 6,8 (Haus 23); Beil. 3,2 (Haus 15); 
4,1 (Haus 24). 

50 Lutz 1970b, 105 Abb. 68. 
51 Engelhardt 1980, 286 Abb. 12. 
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H ä u s e r v o m ' W a r e n d o r f - T y p ' , 3 2 bei d e n e n dieses 
M e r k m a l a l lerdings z u m e i s t stärker in E r s c h e i n u n g 
tritt . E i n e ähn l i che V e r j ü n g u n g an den Schmalse i ten 
charakter is iert ein 12 m X ca. 4 m großes H a u s in der 
ka ro l i ngerze i t l i chen S ied lung I i m abgegangenen 
G o m m e r s t e d t / T h ü r i n g e n . 5 3 D a es s o w o h l e ine Feuer 
stelle bes i tz t als auch z u den drei g röß ten G e b ä u d e n 
der A n s i e d l u n g zäh l t , k a n n dor t an einer F u n k t i o n als 
W o h n h a u s k a u m ein Z w e i f e l a u f k o m m e n . F ü r das 
Egg inger H a u s S w i r d m a n eine en t sprechende D e u 
t u n g v o r n e h m e n dür f en . Le ide r läßt die U n s i c h e r h e i t 
in der D a t i e r u n g - led ig l ich die be iden m a t e r i a l f ü h r e n 
den G r u b e n h ä u s e r D u n d R geben H i n w e i s e auf eine 
Z u g e h ö r i g k e i t z u m älteren S ied lungsabschn i t t - ke ine 
A u s s a g e n darüber z u , o b B a u S v ie l le icht eine ältere 
H a u s f o r m v o r A u f k o m m e n der mehrsch i f f i gen B a u 
ten in der A r t v o n K repräsentiert oder m i t i hnen 
ze i tg le ich ist. D i e k ü r z l i c h b e k a n n t g e m a c h t e n E r g e b 
nisse einer W ü s t u n g s u n t e r s u c h u n g auf d e m Stadtge
biet v o n F r a n k f u r t a. M . 3 4 en theben der N o t w e n d i g 
ke i t , das H a u s S i m ' L i p p e n ö s c h l e ' als in S ü d d e u t s c h 
land e inz igar t ig herauszus te l l en : das f rühmi t te la l te r l i 
che G e b ä u d e v o n K r u t z e n ze igt an der n o r d w e s t l i c h e n 
Schmalse i te e ine n o c h deut l i chere B r e i t e n a b n a h m e . 
D i e d a d u r c h suggerierte Ä h n l i c h k e i t m i t den ' W a r e n 
d o r f - H ä u s e r n ' w i r d j e d o c h d u r c h das V o r h a n d e n s e i n 
einer zentra len First trägerreihe w ieder a u f g e h o b e n . 
D a z u d e m in der S ied lung v o n K r e f e l d - S t r a t u m ' P u p 
p e n b u r g ' ein G e b ä u d e des ' s c h i f f s f ö r m i g e n ' T y p s z u m 
V o r s c h e i n kam, 5 3 w i r d m a n k ü n f t i g h i n vers tärkt auch 
außerha lb des n o r d w e s t d e u t s c h - n i e d e r l ä n d i s c h e n B e 
reiches auf ung le i ch brei te H a u s g r u n d r i s s e z u achten 
haben . 5 6 

Bei d e m te i lergrabenen H a u s A c stellt s ich n icht n u r 
das P r o b l e m der D a t i e r u n g (das über lagernde G r u 
b e n h a u s V verwe is t es led ig l ich in o d e r v o r das 
12. J h . ) , s o n d e r n auch das der Z u g e h ö r i g k e i t . A u s der 
N ä h e z u H a u s A b ist eine so lche z u G e h ö f t I I z w a r 
w a h r s c h e i n l i c h , j e d o c h n icht m i t letzter Sicherheit 
abzu le i t en . D a es über eine Feuerstel le ve r füg t , 
k o m m t es auch als W o h n h a u s in Bet racht , das dieselbe 
G r ö ß e w i e H a u s S gehabt h a b e n k a n n , setzt m a n die 
m a x i m a l e E r s t r e c k u n g bis z u m R a n d e der N o r d - S ü d -
S t ö r u n g vo raus . N a c h B a u A b hätte m a n also m ö g 
l i cherweise ein zwe i t e s , a n n ä h e r n d ze i tg le iches , aber 
anders kons t ru ie r tes W o h n h a u s auf d e m s e l b e n H o f 
areal. O b m a n in d i e sem Fall aus den untersch ied l i ch 
a u f w e n d i g gestalteten Bau l i chke i t en auf U n t e r s c h i e d e 
in der j ewe i l igen B e w o h n e r s c h a f t schl ießen dür f te 
(Fre ie - U n f r e i e ) , w i e m a n dies f ü r S ied lungen w i e 
W a r e n d o r f oder K i r c h h e i m getan hat,37 erscheint 
zwe i fe lha f t . 5 8 Es ist ü b e r h a u p t z u f ragen, o b das V o r 
h a n d e n s e i n einer Feuerste l le al lein i m m e r ausreicht , 
eine W o h n f u n k t i o n n a c h z u w e i s e n . Bei H a u s A c 

k o m m t z w e i f e l v e r s t ä r k e n d h i n z u , daß w e d e r in seiner 
U m g e b u n g n o c h i m e ingre i fenden G r u b e n h a u s V in 
n e n n e n s w e r t e m M a ß e F u n d e v o r h a n d e n w a r e n , w i e es 
i m Bere i ch eines W o h n h a u s e s e igent l ich zu erwar ten 
wäre . E s liegt daher w o h l näher , f ü r A c eine ehemal ige 
N u t z u n g als u n b e w o h n t e s N e b e n g e b ä u d e a n z u n e h 
m e n . D a s bereits m e h r f a c h bek lagte Feh len v o n ehe
m a l i g e n O b e r f l ä c h e n u n d H a u s b ö d e n , das das aus 
sch l ieß l iche A r b e i t e n a n h a n d einget iefter P f o s t e n s p u 
ren er forder t , m a c h t sich auch bei der E i n o r d n u n g v o n 
B a u A d b e m e r k b a r . G r u n d s ä t z l i c h wäre ein ebenerd i 
ges, m i t 3 m Bre i te eher schmales , e inschi f f iges G e 
b ä u d e vorste l lbar . D a j e d o c h entgegen allen B e o b a c h 
t u n g e n an den übr igen Egg inger B a u t e n die P f o s t e n 
ausgesprochen eng gesetzt s ind , k o m m t auch eine 
R e k o n s t r u k t i o n als gestelzter, über B o d e n n i v e a u 
f re i s tehender Speicher in Betracht . P r o b l e m l o s e r ist 
d ie Z u w e i s u n g einer en t sprechenden F u n k t i o n bei der 
als B a u A w b e z e i c h n e t e n S e c h s p f o s t e n - K o n s t r u k t i o n . 
M i t se inen 2 m X 4 m f inde t dieser Speicher zah lre iche 
E n t s p r e c h u n g e n an P l ä t z e n n ö r d l i c h des M a i n s . 
A n d e r s als bei den te i lweise ebenfal ls der Vor ra t sha l 
t u n g d i e n e n d e n G r u b e n h ä u s e r n u n t e r n a h m m a n m i t 
den P f o s t e n s p e i c h e r n den V e r s u c h , der E r d f e u c h t i g 
ke i t z u entgehen , i n d e m m a n den B o d e n über A u ß e n 
n i veau höher leg te . A l s Lagergu t ist (gedroschenes) 
G e t r e i d e a n z u n e h m e n . 3 9 Fre i s tehende Speicher recht 
eck iger F o r m s ind f ü r d ie Ka i serze i t u n d das F r ü h m i t 
telalter besonder s aus d e m n o r d d e u t s c h e n R a u m an
z u f ü h r e n . I n ihrer g a n z e n Var ia t ionsbre i te b o t e n sie 
s ich den A u s g r ä b e r n in der S ied lung v o n F l ö g e l n -

52 T. Capelle, 'Schiffsförmige' Hausgrundrisse in frühgeschichtli
cher Zeit. Frühmittelalterl. Stud. 3, 1969, 244 ff. - Donat 1980, 
11 ff. 

53 Timpel 1982, 27 Abb. 10 (oben). 
54 M. Dohrn-Ihmig, Eine frühe Kirche am Weg des toten Bonifa

tius: Krutzen im Kaibacher Feld, Stadt Frankfurt a.M. Germa
nia 64, 1986, 507 Abb. 4. 

55 J. Giesler, Siedlungsarchäologische Untersuchungen in Krefeld-
Stratum. Ausgr. Rheinl. 1979/80. Kunst u. Altertum am Rhein. 
104 (1981) 156 Abb. 89,2. 

56 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf einen 
Grundriß in der karolingerzeitlichen Befestigungsanlage 'Hü
nenkeller': R. Gensen, W. Hellwig u. H. Küthe, Der Ringwall 
'Hühnenkeller' bei Korbach-Lengefeld, Kreis Waldeck. Fundber. 
Hessen 13, 1973, 210 Abb. 6; 223 Abb. 13. 

57 Donat 1980, 16; 99. 
58 Zur Vorsicht mahnt auch: W. Janssen, Dorf und Dorfformen 

des 7. bis 12. Jh. im Lichte neuer Ausgrabungen in Mittel- und 
Nordeuropa. H. Jankuhn, R. Schützeichel u. F. Schwind 
(Hrsg.), Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters 
(1977) 333. 

59 Entgegen der Ansicht Gebhards (Gebhard 1951, 233 f.), 'grana-
rium/parc' könne ein Bau zur Verwahrung ungedroschenen Ge
treides sein, sieht Dimt, gestützt auf rezente Befunde der Volks
kunde, das 'granarium' der Lex Baiuvariorum als Lagerort für 
gedroschenes Getreide an (Dimt 1977, 164; Rekonstruktionen: 
175 [links]; 176 [unten]). 



E e k h ö l t j e n 6 0 dar. Süd l i ch der M a i n l i n i e stel len die 
R e c h t e c k s p e i c h e r der W ü s t u n g W i n t e r n h e i m 6 1 bei 
Speyer die b i sher e inz igen Paral lelen z u den Bau ten 
A d u n d A w dar. Q u a d r a t i s c h e 'Bergen ' ermit te l te m a n 
unter den P f o s t e n s p u r e n in W ü l f i n g e n , 6 2 K i r c h h e i m 6 3 

u n d Zo l l i ng . 6 4 E i n e w i c h t i g e Ste l lung z w i s c h e n d ie 
sen B e f u n d e n des f r ü h e n u n d h o h e n Mit te la l ters u n d 
den rezenten v o l k s k u n d l i c h e n n i m m t ein w o h l a n n ä 
h e r n d quadra t i sch m i t e inem G i e b e l - u n d drei W a n d 
p fo s t enpaaren z u rekonst ru ierender , spätmit te la l ter l i 
cher Spe icherbau aus S inde l f ingen 6 3 e in. Z w a r m u ß es 
B . S c h o l k m a n n 6 6 unen t sch ieden lassen, o b es sich u m 
e inen e b e n e r d i g - m e h r s t ö c k i g e n oder u m e inen Stel 
zenspe icher hande l te (d ie P f o s t e n m a ß e l ießen beides 
z u ) , sie k a n n aber auf eine B i l d q u e l l e des f rüheren 
16. J h . verwe isen , 6 7 d ie auf e inem H o f des Z i s t e r z i e n 
serk losters S c h ö n a u / O d e n w a l d e in auf e inem P f o s t e n 
u n t e r b a u f re is tehendes G e b ä u d e zeigt . A u c h die i m 
späten 15. J h . ents tandene Berner C h r o n i k des D i e -
b o l d Schi l l ing be inha l te t D a r s t e l l u n g e n v o n au fge 
s te lz ten Vorra tsbauten . 6 8 

M ö g l i c h e r w e i s e gehör t auch d ie quadrat i sche P f o s t e n 
s te l lung A v über H a u s A q in den Z u s a m m e n h a n g der 
Spe icherbauten . F ü r ihre ger ingen A b m e s s u n g e n 
(1,2 m X 1,2 m ) s o w i e die Ver t i e fung , in der die 
S tü t zen stehen, gibt es andernor t s j e d o c h ke ine ü b e r 
z e u g e n d e n Vergle iche.6 9 

6.2.3 Grubenhäuser 

H ä u f i g e r als ebenerd ige B a u t e n u n d besser als diese 
e rkennbar , w u r d e n i m mit te la l ter l ich bes iede l ten B e 
reich G r u b e n h ä u s e r anget ro f fen . D i e m e h r als z w e i 
D u t z e n d E x e m p l a r e verte i len s ich z w a r r ä u m l i c h -
s o w e i t fes tzuste l len - über das ganze i m Mit te la l ter 
bebau te A r e a l , ze i t l ich ansche inend aber n icht über 
d ie gesamte S ied lungsdauer . 
D a sich d ie Egg inger G r u b e n h ä u s e r n u r unter S c h w i e 
r igke i ten in das G l i e d e r u n g s s c h e m a nach der a b s o l u 
ten A n z a h l der v o r h a n d e n e n P f o s t e n e inpassen l ießen, 
w u r d e ihre O r d n u n g a n h a n d der P f o s t e n z a h l der 
Schmalse i ten v o r g e n o m m e n : 
a) H ä u s e r m i t P f o s t e n in den E c k e n u n d in der M i t t e 
(drei S tü tzen p r o Schmalse i te ) 
b ) H ä u s e r m i t P f o s t e n in den E c k e n ( z w e i S tü tzen p r o 
Schmalse i te ) 
c) H ä u s e r m i t e i n e m P f o s t e n in der M i t t e . 
So ergaben s ich z w e i Be isp ie le für M i s c h f o r m e n v o n a 
u n d b ( H ä u s e r Z u n d A a ) m i t jewei ls drei P f o s t e n an 
der W e s t - u n d z w e i an der Os tse i te . D a m i t k o n n t e n 
aber t r o t z d e m n o c h n i ch t alle G r u b e n h ä u s e r der G r a 
b u n g sicher e ingeordne t w e r d e n . E s hande l t s ich bei 
den v e r b l e i b e n d e n u m das 'zerr issene' , p f o s t en lo se 

H a u s A o , u m das rekons t ru ier te , w o h l jüngere H a u s 
des K o m p l e x e s F / F ' u n d sch l ieß l ich u m H a u s H . 

G r u b e n h ä u s e r m i t je drei schmalse i t igen Stützen 7 0 

R e i n e Sechsp fos tenbau ten , a lso H ä u s e r m i t jewei ls 
n u r drei st irnseit igen P f o s t e n , k o n n t e n v i e rma l ent 
deck t w e r d e n ( C , D , E u . M ) . V o n diesen ver fügt 
H a u s E zusä t z l i ch über eine zentra le Stütze . D i e 
B a u t e n A , B , P u n d T s ind als Var ian ten angegl iedert , 
da bei i h n e n n o c h we i tere S tützen in un tersch ied l i cher 
Z a h l in den L ä n g s w ä n d e n h i n z u k o m m e n . D e r ve r 
m u t l i c h ältere Te i l des K o m p l e x e s F sei daran ange
schlossen.7 1 

U n t e r der V o r a u s s e t z u n g , daß z w e i S tü tzen n icht 
e r k a n n t w u r d e n , k ö n n t e m a n auch H a u s H z u e i n e m 
sechsp fos t igen G e b ä u d e in der A r t v o n H a u s M re
k o n s t r u i e r e n . D i e P f o s t e n hätten in d i e sem Fall a l ler
d ings sehr w e i t i n n e n gestanden. 
D o p p e l u n g e n der S t i rnp fos ten begegnen m e h r f a c h , sie 
s ind als R e p a r a t u r e n anzusehen . 7 2 

G r u b e n h ä u s e r m i t je z w e i schmalse i t igen Stützen7 3 

R e i n e V i e r p f o s t e n k o n s t r u k t i o n e n s ind die H ä u s e r G , 
N u n d A e , d e n e n v e r m u t l i c h die schlechter erhal tenen 
G e b ä u d e I u n d L an die Seite z u stellen s ind . Be i H a u s 
R f a n d sich in der N o r d w a n d eine zusä t z l i che Stütze , 
so daß es ana log den o b e n g e n a n n t e n Be isp ie len als 
Var ian te a n g e s p r o c h e n w i r d . E s we i s t als e inz iger 
Vertreter dieser H ä u s e r g r u p p e D o p p e l u n g e n der er 
w ä h n t e n A r t auf . Z w i s c h e n die B a u t e n m i t je drei 
b z w . z w e i S t i rnp fos ten s ind , w i e s c h o n gesagt, d ie 
H ä u s e r A a u n d Z z u se tzen , da bei i h n e n die be iden 

60 W. H. Zimmermann, Die Siedlung Flögeln bei Cuxhaven. 
Sachsen und Angelsachsen. Veröff. Helms-Museum. 32 (1978) 
374 Abb. 9. - P. Schmid u. W. H. Zimmermann, Flögeln - Zur 
Struktur einer Siedlung des 1. bis 5. Jh. im Küstengebiet der 
südlichen Nordsee. Probleme der Küstenforschung 11, 1976, 
40f. Abb. 28; 29. - s. auch: Trier 1969, 31 ff. 

61 Bernhard 1982, 222f. mit Abb. 7,8-10. 
62 Schulze 1976/77, 166 Abb. 6,2. 
63 Dannheimer 1973, 167 Abb. 10b. 
64 Dannheimer 1974, 656 Abb. 11. 
65 Scholkmann 1978, 47f.; Abb. 4b. 
66 Scholkmann 1978, 48. 
67 Scholkmann 1978, Abb. 57a. 
68 Christlein 1978, 43 Abb. 21. 
69 Es ist aber darauf hinzuweisen, daß ein Befund in der Befesti

gung von'Roßtal bei Fürth mit vier Pfosten, welche eine kreis
runde, tiefe Grube flankierten, als mehrstöckiges Vorratsgebäu
de interpretiert wird: Schwarz 1974/75, 249 Abb. 63,2. 

70 In der von C. Ahrens erarbeiteten Klassifikation handelt es sich 
bei ihnen um eine Variante der 'Eckpfostenhäuser' (Ahrens 
1966, 211 ff.). 

71 Ein ähnliches Grubenhaus verschoben-rechteckiger Form mit 
einem längsseitig gelegenen Zugang oder kleinen Anbau ist aus 
Merdingen bekannt: Garscha u. a. 1948/50, Taf. 29 (Haus 52). 

72 Dannheimer 1973b, 155 Abb. 2 (Hütte G). - Schulze 1976/77, 
163 Abb. 4 (Haus Z). 

73 Nach Ahrens die zweite Art der 'Eckpfostenhäuser'. 
\ 
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Abb. 219: Verteilung der sicher erkennbaren Grubenhäuser auf den älteren (obere Reihe) bzw. jüngeren (untere Reihe) Siedlungsabschnitt 
(mittlere Reihe: Zugehörigkeit unsicher). 

Schmalse i ten jewei l s eine der L ö s u n g e n b ieten. V i e l 
le icht läßt sich die ger ingere S t ü t z e n z a h l der Os t se i t e 
m i t e i n e m dor t be f i nd l i chen mi t t igen Z u g a n g erk lären. 

G r u b e n h ä u s e r m i t e i n e m schmalse i t igen P f o s t e n 

H i e r h e r gehören die l angschma len Bau ten W , X , Y , 
A g , A m u n d w o h l auch das te i lergrabene H a u s V . A l l e 
v ier ers tgenannten Bau l i chke i t en bes i t zen e twa in der 
M i t t e e ine we i te re Stütze . H i e r m u ß H a u s A f , gemäß 
d e m o b e n prak t i z i e r ten V o r g e h e n , seiner z w e i n ö r d l i 
chen L ä n g s w a n d p f o s t e n w e g e n als Var iante abge 
grenz t w e r d e n . 
V o n den ger ingen M a ß e n her w ä r e auch f ü r H a u s Q 
eine Z u g e h ö r i g k e i t z u d i esem H a u s t y p vorste l lbar . 
N a c h d e m e inen n o c h erhal tenen P f o s t e n z u schl ie 
ßen , s tanden d ie S tü t zen , ähn l i ch w i e bei A g , v o n den 
W ä n d e n nach i n n e n abgerück t . 
Be i e t l i chen der e inget ie f ten Bau ten ( E , G , R , Q u . 
A e ) w a r e n , te i lweise sogar an m e h r e r e n Seiten, W a n d 
gräben z u e rkennen . D i e s e deuten darauf h i n , daß die 
W ä n d e , w i e bei den ebenerd igen Bau ten w a h r s c h e i n 
l i ch aus v e r p u t z t e m F l e c h t w e r k bes tehend , in den 
B o d e n einget ief t w a r e n . N i c h t v ö l l i g auszusch l i eßen 
ist aber auch d ie M ö g l i c h k e i t , daß die V e r f ä r b u n g e n 
ent lang der G r u b e n h a u s r ä n d e r v o n e ingelassenen 
Schwe l l en h e r r ü h r e n , d ie sich z w i s c h e n den P f o s t e n 
b e f u n d e n h a b e n m ü ß t e n . D a n n w ä r e ein mass iverer 
W a n d a u f b a u aus l iegenden o d e r s tehenden H ö l z e r n 
wahrsche in l i ch . 7 5 

Schlüssel t m a n die G r u b e n h ä u s e r der S ied lung nach 
ihren Ver fü l lmater i a l i en c h r o n o l o g i s c h auf ( A b b . 219) , 
gelangt m a n z u f o l g e n d e m E r g e b n i s : B a u t e n m i t je 
z w e i b z w . drei schmalse i t igen P f o s t e n s ind i m älteren 
w i e i m j ü n g e r e n A b s c h n i t t vertreten. E i n e D i f f e r e n 
z i e r u n g deutet s ich i n so fe rn an, als bei den s e c h s p f o -
st igen E x e m p l a r e n der mi t t lere der drei Schma lse i ten 
p f o s t e n in m e r o w i n g i s c h - k a r o l i n g i s c h e r Ze i t m e r k l i c h 
vor tr i t t , 7 6 w ä h r e n d er bei e i n e m der hochmi t te l a l t e r l i 
chen Be isp ie le ( H a u s A ) m i t den be iden übr igen in 
einer F l u c h t steht. G r u b e n h ä u s e r m i t n u r je einer 
s t i rnse i t igen S tü tze s ind auf d ie jüngere S i e d l u n g s p h a 
se beschränk t . 
D a m i t w e r d e n d ie b i sher igen A u f f a s s u n g e n h ins i ch t 
l i ch der G r u b e n h a u s e n t w i c k l u n g i m wesent l i chen b e 
stätigt. I n s e inem Ü b e r b l i c k hat C . A h r e n s 196677 

74 Sie entsprechen den 'Giebelpfostenhäusern' von C. Ahrens (Ah
rens 1966, 211). 

75 s. dazu einen Befund in der Burg Wittenbach: Koch 1978, 18 
Abb. 18; 19. 

76 Von einer zeitlichen Priorität der Grubenhäuser mit Pfosten, 
welche aus den Ecken in die Längswände treten (wie Haus M), 
gegenüber den übrigen eingetieften Bauten mit je drei stirnseiti
gen Stützen spricht M. Schulze für Wülfingen (Schulze, 1976/ 
77, 161). - Gleichzeitig scheinen sechspfostige Grubenhäuser 
mit vorgezogenen Mittelstützen und solche mit fluchtenden 
Stirnpfosten in Kirchheim bei München angelegt worden zu sein 
(Dannheimer 1973 b, 155 Abb. 2). - Ausschließlich Gebäude der 
letzteren Bauart kamen in der gleich alten Siedlung von Zolling/ 
Oberbayern zum Vorschein (Dannheimer 1974, 654 Abb. 9). 

77 Ahrens 1966, 213 ff. 
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darauf a u f m e r k s a m gemacht , daß die v o n i h m als 
E c k p f o s t e n h ä u s e r z u s a m m e n g e f a ß t e n G r u b e n h ä u s e r 
m i t z w e i u n d drei S t i rnp fos ten seit der j üngeren K a i 
serzei t , u n d z w a r me is t g e m e i n s a m , auf treten. Ihr 
For t l eben bis w e i t ins H o c h m i t t e l a l t e r h ine in u n t e r 
s tre ichen die Egg inger Beispie le A , B , G u n d A e . D i e 
M e h r z a h l der b is lang b e k a n n t g e w o r d e n e n G i e b e l p f o 
s tenhäuser rühr t aus d e m ersten J a h r t a u s e n d her. D i e 
se G r u b e n h a u s f o r m gilt als d ie f rühes t nachwe i sbare . 
Ih re W u r z e l n so l len in d ie v o r r ö m i s c h e E i senze i t z u 
rückre ichen . 7 8 I n der Ze i t s te l lung den unseren ve r 
g le ichbare ' späte ' Z w e i p f o s t e n b a u t e n w u r d e n in J a g s t -
f e l d 7 9 /K re i s H e i l b r o n n , Lau f f en 8 0 a m N e c k a r u n d 
O b e r g r o m b a c h 8 1 bei B ruchsa l freigelegt. 
N a c h den B e f u n d e n in der W ü s t u n g H e r m s h e i m 8 2 bei 
M a n n h e i m - N e c k a r a u zeigt s ich n u n ansche inend in 
L a d e n b u r g an e inem z w e i t e n O r t des N e c k a r m ü n 
dungsgeb ie tes , daß diese G r u b e n h a u s f o r m auch in 
langleb igen S ied lungen die e inz ige sein kann. 8 3 

Sichere Belege f ü r die sog. W a n d p f o s t e n h ä u s e r , B a u 
ten m i t m i n d e s t e n s drei L a n g s e i t e n - P f o s t e n p a a r e n , 
such t m a n i m ' L i p p e n ö s c h l e ' vergebl ich.8 4 Sah m a n sie 
bis v o r k u r z e m n o c h als d ie jüngste A u s p r ä g u n g der 
G r u b e n h ä u s e r an, so ist neuerd ings ein den G i e b e l -
u n d E c k p f o s t e n h ä u s e r n ähnl iches , h o h e s A l t e r d u r c h 
e inen in L a d e n b u r g ergrabenen f r ü h a l a m a n n i s c h e n 
G r u n d r i ß gesichert.8 5 I nsgesamt bestät igt s ich der E i n 
d r u c k , der s c h o n an d e m 1966 v o n A h r e n s z u s a m m e n 
gestel lten Mater ia l z u g e w i n n e n war , d u r c h die F o r 
s c h u n g e n der le tz ten z w a n z i g J a h r e : W a n d p f o s t e n h ä u 
ser s ind in S ü d d e u t s c h l a n d we i t seltener als die be iden 
anderen T y p e n . B e s o n d e r s zah l re i ch s ind sie ansche i 
n e n d n u r in der un te r f ränk i s chen S ied lung O s t h e i m 8 6 

bei K i t z i n g e n . A u c h in M ü n c h e n - E n g l s c h a l k i n g 8 7 

k o m m e n sie in e iniger Z a h l vor , feh len aber gänz l i ch 
i m benachbar ten K i r c h h e i m . 8 8 

D a s m i t se inen 6,3 X 6,2 m bei w e i t e m größte e inge 
t iefte H a u s Z , d u r c h sein E in fü l lma te r i a l in den j ü n g e 
ren S ied lungsabschn i t t ve rw iesen , bekräf t ig t die V e r 
m u t u n g e n , w o n a c h gerade an E x e m p l a r e n aus der 
Spätze i t der G r u b e n h a u s n u t z u n g seit d e m 11. J h . b e 
sonders g r o ß e A b m e s s u n g e n z u kons ta t i e ren seien.89 

V o n B a u l i c h k e i t e n dieser A r t , z u m a l es darunter auch 
Be isp ie le f ü r S t e i n v e r w e n d u n g gibt,90 geht aller W a h r 
sche in l i chke i t nach d ie E n t w i c k l u n g des spätmi t te la l 
ter l ichen, un ter d e m W o h n h a u s be f i nd l i chen , g e m a u 
erten Ke l l e r s aus. D i e e inze lnen Stadien auf d iesem 
W e g w a r e n bei d e n U n t e r s u c h u n g e n in der W ü s t u n g 
Sülchen9 1 bei R o t t e n b u r g , Kre i s T ü b i n g e n , gut z u 
e r k e n n e n . 
E i n e F u n k t i o n als Ke l l e r w i r d m a n d e m G r u b e n h a u s Z 
b e s o n d e r s d e s w e g e n zuschre iben d ü r f e n , da s ich in 
se inem B o d e n ein G e f ä ß (Taf . 113,3) e ingegraben 
fand . E i n gleichart iger B e f u n d w u r d e bei den G r a b u n 

gen auf d e m ' G r ü n e n H o f ' in U l m e r h o b e n ; auch hier 
hande l te es sich u m ein eingetieftes G e b ä u d e , in d e m 
ein Vor ra t sbehä l t e r des 12. J h . in einer B o d e n v e r t i e 
f u n g stand.9 2 W e i t e i n d r u c k s v o l l e r n o c h unterstre icht 
f re i l ich eines der G r u b e n h ä u s e r v o n M o r k e n 9 3 am 
N i e d e r r h e i n , daß in e i n e m Te i l der e inget ie f ten B a u t e n 
V o r r a t s h a l t u n g betr ieben w u r d e . D o r t stieß m a n n ä m 
l ich auf mehrere S tandspuren sehr großer G e f ä ß e , die 
g le ich den A m p h o r e n in r ö m i s c h e n Ste inke l lern in den 
B o d e n eingelassen w a r e n . 
N a c h A u s w e i s der F u n d e einiger W e b g e w i c h t e u n d 
S p i n n w i r t e l w u r d e n andere Egg inger G r u b e n h ä u s e r 
als W e b h ä u s e r genutz t . Es w e r d e n w o h l m e h r als n u r 
d ie G e b ä u d e B , H u n d P9 4 gewesen sein, d e n e n d i rekte 
N a c h w e i s e der Tex t i l hers te l lung e n t s t a m m e n . 
D i e B e d e u t u n g der E r d f e u c h t e für die W e b e r e i läßt 
s ich w i e d ie jen ige der E r d k ü h l e für d ie V o r r a t s h a l t u n g 
daran ablesen, daß in spätmit te la l ter l ichen s tädt ischen 
W e b e r h ä u s e r n d ie A r b e i t a m W e b s t u h l n o c h i m m e r in 
e i n e m einget ie f ten G e s c h o ß , d e m sog. W e b e r d u n k , 
verr ichte t w u r d e . 9 5 W i e also der Vorra tske l l e r quas i 
das ins W o h n h a u s h e r e i n g e n o m m e n e G r u b e n h a u s 
g le icher F u n k t i o n darstel l t , so lebt i m W e b e r d u n k d ie 
ins H a u s ver legte W e b h ü t t e weiter. 
F ü r die jüngs t w i e d e r a u f g e w o r f e n e Frage, o b den 
G r u b e n h ä u s e r n n i ch t z u m i n d e s t ze i twe ise auch 

78 Ahrens 1966, 212. 
79 Koch 1969, 25ff. mit Abb. 15. 
80 R. Koch, Siedlungsspuren des frühen Mittelalters aus Lauffen 

a.N. Zeitschr. Zabergäuver. 1974, 40. 
81 Bad. Fundber. 20, 1956, Taf. 61 A. 
82 Ahrens 1966, 212. 
83 Freundl. Hinweis I. Schneid, Würzburg. 
84 Im Egginger Bestand käme allenfalls das durch die Lage direkt 

am Rand der Grabungsfläche nicht vollständig freigelegte Haus 
T in Frage. 

85 E. Schallmayer, Ein frühalamannisches Grubenhaus in der Flur
gewann 'Ziegelscheuer' bei Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis. 
Arch. Korrbl. 16, 1986, 343 Abb. 2. 

86 L. Wamser, Ausgrabungen und Funde in Unterfranken 1978. 
Frankenland N.F. 30, 1978, 365 Abb. 39. 

87 Arch. Jahr Bayern 1983 (1984) 141 Abb. 97. 
88 Dannheimer 1973, 155 Abb. 2. - Arch. Jahr Bayern 1980 (1981) 

Abb. 12 (nach S. 24). 
89 Ahrens 1966, 230. 
90 Ahrens 1966, 230. - Beispiele für Steinverwendung an Gruben

häusern nennen Gensen für die Siedlung Geismar bei Fritzlar 
(Gensen 1985, 68), Garscha für Merdingen (Garscha u. a. 1948/ 
50, 145; Taf. 28,59) und Lutz für Zimmern (Lutz 1970b). 

91 Schmidt 1985, 201 ff. 
92 Gutbier 1978, Abb. 10 (nach S. 24). 
93 H. Hinz, Arch. Funde u. Denkmäler d. Rheinlandes. 2. Kreis 

Bergheim (1969) 159f. mit Abb. 45. 
94 Eine dreieckige Pfostengruppierung ähnlich der in Haus P beob

achteten deutet Brandt im westfälischen Westrup als Standspur 
eines Webstuhles: K. Brandt, Bilderbuch zur Ruhrländischen 
Urgeschichte. T. 2 (o. J.) 260 Abb. 241. 

95 J. Cramer, Handwerkerhäuser im Mittelalter. Jb. Hausforsch. 
33, 1983, 188ff. 
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W o h n h a u s - F u n k t i o n e n z u k o m m e n konn te , 9 6 ist aus 
den Egg inger B e f u n d e n ke ine A n t w o r t z u geben. D i e 
in W ü l f i n g e n als Schlafste l len interpret ier ten E r d b ä n 
ke ( G r u b e n h a u s J ) h a b e n i m ' L i p p e n ö s c h l e ' ke ine E n t 
s p r e c h u n g e n . 
D e r a n h a n d v o n S c h l a c k e f u n d e n bew iesenen E i s e n g e 
w i n n u n g a m P la t ze - anders als fü r B u r g h e i m ange
n o m m e n 9 7 - k ö n n e n d ie G r u b e n h ä u s e r n icht gedient 
haben . K e i n e s der G e b ä u d e we i s t i r g e n d w e l c h e V o r 
r i ch tungen auf , d ie d a m i t in Z u s a m m e n h a n g z u b r i n 
gen w ä r e n . 
D i e in letzter Ze i t aufgestel l te , f ü r die G e h ö f t z u s a m 
m e n s e t z u n g sehr w i c h t i g e B e h a u p t u n g , d ie G r u b e n 
häuser v e r s c h w ä n d e n spätestens i m 11 . -12 . Jh . , 9 8 t r i f f t 
f ü r E g g i n g e n n i ch t z u . E i n i g e dieser e inget ie f ten G e 
b ä u d e , so e twa A m , I o d e r Z , s ind f rühestens i m 
1 3 . J h . angelegt w o r d e n . W e l c h e untersch ied l i che 
N u t z u n g s d a u e r bei G r u b e n h ä u s e r n feststel lbar ist, 
d o k u m e n t i e r e n einerseits die B e f u n d e in H o l z h e i m bei 
Fr i tz lar . D o r t w u r d e n n o c h in der le tz ten Bes tehens 
phase der i m 15. J h . aufgelassenen A n s i e d l u n g so lche 
Bau l i chke i t en angetro f fen . 9 9 A n d e r e r s e i t s v e r s c h w i n 
d e n in K e l h e i m d ie G r u b e n h ä u s e r s c h o n w ä h r e n d des 
späteren Frühmit te la l ters 1 0 0 u n d s ind in der t h ü r i n g i 
schen W ü s t u n g G o m m e r s t e d t seit deren B e g i n n in k a -
ro l ing ischer Ze i t ü b e r h a u p t n i ch t vorhanden . 1 0 1 Es 
m u ß also auch bau l i che A l t e r n a t i v e n z u ebener E r d e 
gegeben h a b e n , d e n e n m a n F u n k t i o n e n , w e l c h e v ie 
lerorts den G r u b e n h ä u s e r n z u k a m e n , über t ragen 
k o n n t e . 

6.2.4 Kalkbrennofen 

I n d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g m i t G e b ä u d e n der S ied 
l u n g steht der ganz a m N o r d r a n d der G r a b u n g s f l ä c h e 
au fgedeck te K a l k o f e n . E h e r als z u r H e r s t e l l u n g v o n 
K a l k f ü r W a n d v e r p u t z 1 0 2 d iente er der G e w i n n u n g 
v o n K a l k , den m a n bei der M ö r t e l p r o d u k t i o n b e n ö t i g 
te.103 D a ke iner le i Res te v o n S te ingebäuden erfaßt 
w u r d e n , k ö n n e n sie, auch nach der R a n d l a g e des 
O f e n s , n u r i m ansch l i eßenden , uner f o r sch ten G e l ä n d e 
ges tanden h a b e n . K a l k b r e n n ö f e n l iegen, w e r d e n sie in 
S i e d l u n g s k o n t e x t en tdeck t , in der Rege l nahe der B a u 
stelle. Ers t k ü r z l i c h k o n n t e bei den U n t e r s u c h u n g e n 
der B u r g B i e t i g h e i m , Kre i s L u d w i g s b u r g , der für die 
E r r i c h t u n g des Berg f r ieds instal l ierte O f e n in n u r ca. 
25 m E n t f e r n u n g lokal is iert werden. 1 0 4 E i n B r e n n o f e n 
in der N i k o l a u s k a p e l l e auf d e m U l m e r ' G r ü n e n H o f , 
d ie nächstge legene, a l tersmäßig ( l l . / 1 2 . J h . ) gut en t 
sprechende Paral le le '0 5 z u m B e f u n d i m ' L i p p e n 
ösch le ' , w a r a u f g r u n d der beschränk ten G r a b u n g s m ö g 
l i chke i ten k e i n e m B a u w e r k sicher z u z u o r d n e n . 
A u c h wei tere m i t B a u v o r g ä n g e n u n m i t t e l b a r v e r b u n 
dene techn ische E i n r i c h t u n g e n pf legte m a n m ö g l i c h s t 

i 
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nahe b e i m V e r w e n d u n g s o r t ihrer P r o d u k t e z u p l a z i e 
ren. A l s Be isp ie l seien die i m W e r d e g a n g des K a l k e s 
n a c h den B r e n n ö f e n anges iedel ten M ö r t e l m i s c h w e r k e 
e r w ä h n t , auf d ie D . G u t s c h e r jüngst m e h r f a c h h i n g e 
w i e s e n hat.106 E i n i g e dieser M i s c h e r lagen sogar i n n e r 
ha lb der z u e r r i ch tenden B a u t e n , w i e der jen ige in der 
K i r c h e v o n S c h u t t e r n / S ü d b a d e n , andere bis z u 42 m 
ent fernt . 
W a h r s c h e i n l i c h besteht e ine enge V e r b i n d u n g z w i 
schen d e m K a l k o f e n u n d d e m w i n k e l f ö r m i g e n ' W e g ' . 
Z u m i n d e s t der w e s t - ö s t l i c h ve r l au fende W e g a b s c h n i t t 
sche int d i rek t auf den O f e n b e z o g e n z u sein, der fast 
se ine gesamte Bre i te e i n n i m m t . D i e s e L a g e w a r -
s o w e i t e r k e n n b a r - n i ch t d u r c h r a n d h c h e B e b a u u n g 
e r z w u n g e n ; v i e l m e h r w i r d sie A n - u n d A b t r a n s p o r t 
v o n K a l k s t e i n e n b z w . K a l k erleichtert haben . D a s 
H e r b e i f ü h r e n der z u b r e n n e n d e n K a l k s t e i n e liefert die 
beste E r k l ä r u n g f ü r d ie D e u t l i c h k e i t , m i t der sich 
dieser ' W e g ' i m G e g e n s a t z z u den übr igen z w i s c h e n 
d e n H ä u s e r n u n d G e h ö f t e n z u v e r m u t e n d e n V e r b i n 
d u n g e n als B e f u n d abze ichnet . 1 0 7 

N a c h A u s s a g e der überschn i t t enen G r u b e n h ä u s e r T 
u n d A g ist d ieser ' W e g ' spätestens i m H o c h m i t t e l a l t e r 
en t s tanden . E s ist d u r c h a u s m ö g l i c h , daß der n o r d -
s ü d ger ichtete Z w e i g s c h o n das G e h ö f t I in der älteren 
S ied lungsphase s ä u m t e , aber erst d u r c h die starke 
B e f a h r u n g i m Z u s a m m e n h a n g m i t der O f e n e r r i c h t u n g 
u n d - b e t r e i b u n g d ie heute n a c h v o l l z i e h b a r e F o r m a n 
n a h m u n d dabe i die anderen B e f u n d e über lagerte . 
D i e Ü b e r s c h n e i d u n g d u r c h H a u s A p ze igt d ie A u f g a 
be des W O - W e g t e i l s n o c h v o r d e m E n d e der S ied 
lungstä t igke i t i m ergrabenen Bere ich an ; sie hängt 
w o h l m i t der A u f l a s s u n g des K a l k b r e n n o f e n s z u s a m -

96 Schulze 1976/77, 162. - J. Chapelot, Le fond de cabane dans 
l'habitat rural Ouest-Europeen: Etat de questions. Arch. Med. 
10, 1980, 34 ff. 

97 Donat 1980, 98 f. 
98 Donat 1980, 90. 
99 Schotten u. a. 1977/78, 236. 

100 Engelhardt 1980, 285. 
101 Timpel 1982, 29f.; Abb. 21;22. 
102 Zu Kalkbrennöfen in kaiserzeitlichen Siedlungen des freien 

Germanien, in denen keine vermörtelten Steinbauten zu erwar
ten sind, zum Zwecke der Wandkalkgewinnung oder zur Be
schaffung von Kalk als Zuschlagstoff bei der Eisenerzeugung: 
R. v. Uslar, Germanische Sachkultur (1975) 88 (mit weit. Lit.). 

103 Zur Funktionsweise von (rezenten) Kalkbrennöfen: E. Reu-
sche, Kalköfen für periodischen Betrieb in Südosteuropa 
(1977). - R. Müller, Die ungarischen Kalkbrennöfen. Zeitschr. 
Arch. Mittelalt. 4, 1976, 69 ff. 

104 H. Masula, Der Kalkofen. Mittelalter-Archäologie am Beispiel 
der Burg Bietigheim und Funden von Deutschhof Heilbronn 
(1986) 86ff. 

105 Scholkmann 1981b, 313 ff. 
106 D. Gutscher, Mechanische Mörtelmischer. Ein Beitrag zur ka-

rolingisch-ottonischen Bautechnologie. Zeitschr. Schweiz. 
Arch. Kunstgesch. 38, 1981, 178 ff. 

107 Ähnliche Spuren wurden auch in Zimmern beobachtet: Lutz 
1970b, 105 Abb. 68. 



m e n , d e n n m a n k a n n sich n u r schlecht vors te l len , daß 
eine ver fü l l te G r u b e v o n den A u s m a ß e n des O f e n s auf 
ganzer W e g b r e i t e ke ine B e h i n d e r u n g für Fahrzeuge 
bedeute t h a b e n sol l te. 
D a sich unter d e n Fundmater i a l i en aus G e h ö f t I s o 
w o h l g roße H o h l z i e g e l f r a g m e n t e als auch zah l re iche 
O f e n k a c h e l n b e f i n d e n , ist die Z u o r d n u n g des B r e n n 
o f e n s z u e i n e m mass i veren G e b ä u d e des späteren 12./ 
13. J h . i m Bere i ch wes t l i ch v o n K o d e r A q recht 
wahrsche in l i ch . 

6 . 2 . 5 G e h ö f t e i n t e i l u n g u n d G e h ö f t f o r m 

N a c h d e m v o r s t e h e n d die E i n z e l b a u t e n z u r Sprache 
k a m e n , die die G r a b u n g e n z u m V o r s c h e i n brach ten , 
ist n u n die Frage ihrer gegenseit igen B e z i e h u n g z u e i n 
ander z u be rühren . 
D i e o b e n h in u n d w i e d e r gebrauchten Begr i f fe ' W o h n 
haus ' b z w . ' N e b e n g e b ä u d e ' d ü r f t e n k l a rgemach t h a 
b e n , daß m a n es auch i m ' L i p p e n ö s c h l e ' m i t viertei l i 
gen G e h ö f t e n z u t u n hat , bei denen untersch ied l i che 
F u n k t i o n e n auf jewei ls versch iedene Bau l i chke i t en 
vertei l t war en . D i e s ist nach a l lem b isher igen W i s s e n 
d ie gängige H o f f o r m des f r ü h e n Mit te la l ters . 
Be i d e m auch i m vo r l i egenden Falle w i e d e r e inma l 
negat iv z u e m p f i n d e n d e n Feh len v o n Z ä u n e n i m ar 
c h ä o l o g i s c h e n B e f u n d ist die Z u g e h ö r i g k e i t v ieler 
G r u n d r i s s e fürs erste o f f e n . A u s der ze i t l i chen A b f o l 
ge, w i e sie a n h a n d des k e r a m i s c h e n Fundmater i a l s 
erarbeitet w e r d e n k o n n t e , s o w i e aus d e m gegensei t i 
gen L a g e b e z u g sche inen sich aber d o c h gewisse G l i e -
d e r u n g s - u n d Z u w e i s u n g s i n d i z i e n z u ergeben. D a r a u s 
result iert d ie hier versuchte A u f t e i l u n g der erfaßten 
mi t te la l ter l i chen B a u s p u r e n in mehrere G e h ö f t a n l a 
gen. D i e s e sehen f o l g e n d e r m a ß e n aus: G e h ö f t I u m 
faßt die B a u t e n a m n o r d w e s t l i c h e n R a n d der G r a 
b u n g s f l ä c h e z w i s c h e n d e m vorgesch i ch t l i chen G r a b e n 
u n d d e m w i n k e l f ö r m i g e n ' W e g ' . G e h ö f t I I schl ießt 
alle G r u n d r i s s e des n o r d ö s t l i c h e n G r a b u n g s b e r e i c h e s 
e in , v ie l le icht m i t A u s n a h m e v o n H a u s A I , we l ches 
jenseits der N o r d - S ü d - S t ö r u n g liegt ( G e h ö f t I V ? ) . 
G e h ö f t I I I w i r d v o n den G r u b e n h ä u s e r n D , R u n d 
E ( ? ) z u s a m m e n m i t G e b ä u d e S u n d Speicher A w 
geb i ldet , der E i n s c h l u ß v o n B a u U ist a u f g r u n d seiner 
L a g e hier wahrsche in l i cher als eine V e r b i n d u n g m i t 
H o f I. We i tere H ö f e (?) deuten sich in d e n G r u b e n 
häusern A , B u n d C an ( A b b . 220). 
D a d u r c h , daß d ie G r a b u n g s f l ä c h e n n u r e inen A u s 
schn i t t des ehemals bebau ten A r e a l s w idersp iege ln , 
m ü s s e n alle Ü b e r l e g u n g e n h ins ich t l i ch der G e s a m t 
zah l v o n B a u t e n , die jemals auf e inem G e h ö f t s tanden , 
speku la t i v b le iben . G e h t m a n v o n der E x i s t e n z des 
H o f e s I v o m 7. bis z u m 13 . / f rühen 14. J h . aus, so 

bes i t z t m a n m i t den er faßten 11 G r u b e n h ä u s e r n u n d 
10 ebenerd igen B a u t e n (die f ü n f vo l l s t änd igen G r u n d 
risse K , A k , A i , O u. A p nebst den f ragmentar i s chen 
A q , A r , A s , A n u . A u ) v ie l z u w e n i g an B a u s u b s t a n z . 
Selbst w e n n m a n aus d e m M a n g e l an s icher in o t t o -
n i s c h - f r ü h r o m a n i s c h e Ze i t dat ierbaren e inget ie f ten 
B a u t e n statt e iner Ver l agerung des S ied lungsgesche 
hens eine längere S i e d l u n g s u n t e r b r e c h u n g a n n e h m e n 
m ö c h t e , m ü s s e n in den n ö r d l i c h u n d wes t l i ch angren 
z e n d e n , unausgegrabenen Bere ichen d o c h n o c h z a h l 
re iche einst z u g e h ö r i g e Bau l i chke i t en v e r m u t e t w e r 
d e n . 
G e h ö f t I I m i t e iner L e b e n s d a u e r v o m 11. /12. bis 
f r ü h e n 14. J h . we i s t i m m e r h i n n e u n einget iefte u n d 
sechs ebenerd ige B a u t e n b z w . Speicher auf . D a ß je 
d o c h auch dies ke ineswegs der ganze ehemal ige B e 
s tand sein k a n n , erweis t s c h o n die Ü b e r l a g e r u n g des 
W o h n h a u s e s A b d u r c h ein G r u b e n h a u s . E i n N a c h f o l 
gebau , z u d e m die späten N e b e n g e b ä u d e (e twa Z ) 
gehör t h a b e n , m u ß außerha lb der G r a b u n g s g r e n z e n 
l iegen. D i e Z a h l der G e b ä u d e i m H o f I I I ist auch d a n n 
n o c h sehr n iedr ig , w e n n m a n seine E x i s t e n z n u r f ü r 
d ie F r ü h z e i t der S ied lung a n n i m m t . Z u m i n d e s t R e l i k 
te v o n k le ineren ebenerd igen B a u t e n w i r d m a n in den 
z u s a m m e n h a n g l o s a n m u t e n d e n P f o s t e n l ö c h e r n u m 
H a u s S h e r u m e r k e n n e n d ü r f e n . 
D i e R i c h t i g k e i t der vo rgesch lagenen G l i e d e r u n g e n 
vorausgese t z t , w a r e n d ie H o f a r e a l e i m ' L i p p e n ö s c h l e ' 
v o n ansehn l i chen D i m e n s i o n e n . G e h ö f t I m i ß t in den 
ergrabenen Te i l en m i n d e s t e n s 40 m X 40 m , H o f I I 
m e h r als 50 m x 20 m . M a n g e l s gesicherter Verg le i chs 
da ten in ausre ichender A n z a h l k a n n ke ine endgü l t ige 
W e r t u n g e r f o lgen ; es k a n n aber i m m e r h i n festgehalten 
w e r d e n , daß d ie in ihren A b m e s s u n g e n d u r c h beg le i 
tende Z ä u n e gut f aßbaren H ö f e unter der H u s t e r -
k n u p p - M o t t e 1 0 8 (45 m X 45 m ; 10. J h . ) , in der n o r d 
hess ischen W ü s t u n g H o l z h e i m 1 0 9 ( m e h r als 40 m X 
50 m ; nach 1000) oder in S indel f ingen 1 1 0 (40 m X 
18 m ; 11 . -15 . J h . ) n i ch t größer, i m l e t z tgenannten Fal l 
sogar e rheb l i ch k le iner s ind . A n d ie e x t r e m e n G e h ö f t 
g r ö ß e n der sächs ischen S ied lung v o n Warendor f 1 1 1 m i t 
b is z u 100 m X 100 m k a m m a n in E g g i n g e n , auch 
w e n n m a n n o c h et l iche unausgegrabene G e b ä u d e h i n 
z u r e c h n e t , m i t S icherhei t n i ch t heran. 
S o w o h l diese A b m e s s u n g e n der H o f s t e l l e n w i e auch 
d ie des hochmi t t e l a l t e r l i chen W o h n h a u s e s A b stehen 

108 A. Herrnbrodt, Der Husterknupp, eine rheinische Burganlage 
des frühen Mittelalters (1958) Faltbl. 2. 

109 Wand 1983, 14 (ebd. 16 wird ein älterer Hof mit etwa 60 m X 
40 m Größe erwähnt). 

110 Scholkmann 1978, 51; Beil. 8-10. 
111 W. Winkelmann, Die Ausgrabungen in der frühmittelalterli

chen Siedlung bei Warendorf (Westfalen). Neue Ausgrabungen 
in Deutschland (1958) 516. 
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Abb. 220: Bebauungsgeschichte: a sämtliche nachgewiesenen Haus
grundrisse (einschließlich der prähistorischen); b Rekonstruktions
versuch der Bebauung im älteren mittelalterlichen Siedlungsab-

\ 
j 

schnitt (7.-11. [?] Jh.); c Rekonstruktionsversuch der Bebauung im 
jüngeren mittelalterlichen Siedlungsabschnitt (11.-14. Jh.). Schräg
schraffierte Grundrisse in der Zuweisung unsicher. 
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nicht in E i n k l a n g m i t den Ergebn i s sen , die P . D o n a t 
bei se inen U n t e r s u c h u n g e n v o n H a u s , H o f u n d D o r f 
i m M i t t e l e u r o p a des f r ü h e n u n d h o h e n Mit te la l ters 
erzielte.1 1 2 D o n a t vertr i t t d ie A u f f a s s u n g , d ie G r ö ß e 
der H ö f e w i e der W o h n b a u t e n verr ingerten sich nach 
d e m 9. J h . z u s e h e n d s . A l s H a u p t g r ü n d e h ie r für seien 
v e r a n t w o r t l i c h : z u m e inen die s ich i m Z u g e der v o r a n 
schre i tenden Feuda l i s i e rung versch lechternde Ste l lung 
der bäuer l i chen B e v ö l k e r u n g , z u m andern der Weg fa l l 
v o n N e b e n g e b ä u d e n , bed ing t d u r c h die Ver l agerung 
der in i h n e n ausgeübten Tä t i gke i t en , besonders der 
Tex t i l he r s te l l ung , in die n e u en ts tehenden Städte. 
M ö g e n auch die G r u n d l i n i e n der E n t w i c k l u n g e n r i ch 
tig e rkannt sein, so ist d o c h z u m i n d e s t m i t s tarken 
reg iona len u n d ze i t l i chen U n t e r s c h i e d e n z u rechnen . 
Z i e h t m a n für E g g i n g e n als nächstge legene, gut er 
f o rsch te l änd l i che S ied lung W ü l f i n g e n am K o c h e r 
z u m Verg le i ch heran , so ergeben sich Ü b e r e i n s t i m 
m u n g e n u n d A b w e i c h u n g e n . N a c h den R e k o n s t r u k 
t i o n e n der ebenerd igen B e b a u u n g d u r c h M . Schu l ze 
exist ierten n o c h i m 11. /12. J h . mehrere g roße P f o s t e n 
gebäude m i t bis z u 16 m Länge.1 1 3 Ihre G r u p p i e r u n g 
z u e i n e m rege lmäßigen M e h r s e i t g e h ö f t spiegelt aber 
s c h o n eine i m ' L i p p e n ö s c h l e ' n i ch t e rkennbare K o n 
z e n t r a t i o n der H o f g e b ä u d e auf engerem R a u m w i d e r ; 
e in gemauer ter K e l l e r n e b e n n u r n o c h e inem G r u b e n 
haus f ü h r t die o b e n geschi lderten W a n d l u n g s p r o z e s s e 
v o m e igenständigen B a u z u m G e b ä u d e - T e i l v o r A u 
gen. I n E g g i n g e n verharrte m a n dagegen augensche in 
l i ch n o c h bei der A n l a g e v o n G e h ö f t I I b e i m t rad i t i o 
ne l len , an H o f s t e l l e I ab lesbaren Schema der l o c k e r e n 
S t reuung v o n ebenerd igen u n d e inget ief ten G e b ä u d e n 
f ü r versch iedene F u n k t i o n e n auf e inem größeren A r e 
al. D a ß sich G e h ö f t I I so ausdehnen k o n n t e , ist w a h r 
sche in l i ch n i ch t z u l e t z t dar in b e g r ü n d e t , daß es sich 
w o h l in R a n d l a g e be fand . 
A u s der G r ö ß e Schlüsse auf die B e w o h n e r s c h a f t u n d 
ihre Rech t s s t e l l ung z i ehen z u w o l l e n , erscheint in 
U n k e n n t n i s der rest l ichen S ied lung u n d ihrer B e b a u 
u n g s s t r u k t u r e n unangebrach t . Ers t der innerör t l i che 
Verg le i ch m i t anderen , vo l l s t änd ig un te r such ten H ö 
fen w ü r d e m ö g l i c h e r w e i s e d a z u berecht igen.1 1 4 E s ist 
ke ineswegs z w i n g e n d , aus den beacht l i chen A b m e s 
s u n g e n z u m Te i l über lange J a h r h u n d e r t e bes tehender 
A n w e s e n w i e H o f I u n d I I eine Q u a l i t ä t ihrer B e w o h 
ner als Fre ie (eventue l l m i t a b h ä n g i g e m G e s i n d e ) z u 
f o lgern . Zah l re i che H i n w e i s e in den Schr i f tque l len auf 
Ze r sp l i t t e rung fre ien Bes i tzes d u r c h E r b t e i l u n g e n e i 
nerseits113 u n d auf den U m f a n g besonders der k i r ch l i 
chen G ü t e r andererseits so l l ten z u b e d e n k e n geben, 
daß auch auf g r o ß e n H ö f e n A b h ä n g i g e k ler ika ler I n 
s t i tu t i onen gesessen h a b e n m ö g e n , w ä h r e n d viel k l e i 
nere E i n h e i t e n v o n recht l i ch , n i ch t aber auch mater ie l l 
Bessergestel l ten bewi r t scha f te t w o r d e n sein können . 1 1 6 

W i e schwier ig u n d m i t w e l c h e n U n s i c h e r h e i t e n b e h a f 
tet auch die B e u r t e i l u n g einer Siedlungsste l le v o n der 
Q u a l i t ä t der F u n d e her sein k a n n , erfährt m a n deut l i ch 
a m Be isp ie l v o n S inde l f ingen . D i e Scherben der ' r o t 
b e m a l t e n F e i n w a r e ' u n d die F r a g m e n t e v o n G l a s - u n d 
Meta l l ge fäßen aus d e m dor t igen H o f a r e a l A 1 1 7 w ü r d e n 
v ie len A d e l s b u r g e n des M i t t e l n e c k a r r a u m e s i m ausge
h e n d e n H o c h - u n d i m Spätmit te la l ter E h r e m a c h e n . 
D e r K o n t e x t , d e m sie e n t s t a m m e n , ist j e d o c h ein ganz 
anderer. D i e u n m i t t e l b a r e N ä h e z u m St i f t sbez i rk v o n 
St. M a r t i n läßt ke inen Z w e i f e l daran , daß es sich b e i m 
' W u r m b e r g q u a r t i e r / O b e r e V o r s t a d t ' u m eine A n s i e d -
l u n g v o n St i f t sabhäng igen handelt .1 1 8 D i e K o n z e n t r a 
t i o n h o c h w e r t i g e r F u n d m a t e n a h e n i m Bere i ch des 
H o f e s A legt die A n n a h m e eines M a i e r h o f e s nahe. Sie 
ze igt m i t aller D e u t l i c h k e i t , w i e m i n d e r e R e c h t s p o s i 
t i o n ( A b h ä n g i g k e i t ) u n d mater ie l ler W o h l s t a n d d u r c h 
aus z u s a m m e n t r e f f e n k o n n t e n . 
Ü b e r b l i c k t m a n den v o r l i e g e n d e n Bes tand an G r u n d 
rissen, so stellt s ich auch d ie Frage, w i e diese G e b ä u 
d e s p u r e n m i t der V i e l z a h l v o n B e n e n n u n g e n für d ie 
B a u l i c h k e i t e n des f rühmi t te la l t e r l i chen G e h ö f t e s in 
den Vo lks rech ten 1 1 9 z u kor re l i e ren s ind. W e n i g P r o 
b l e m e bereitet d ie I d e n t i f i z i e r u n g v o n H ä u s e r n w i e K 
m i t den T e r m i n i ' d o m u s , sala' o d e r 'casa' , w e l c h e das 
W o h n g e b ä u d e m e i n e n . A u c h die ' scur ia ' (Stall b z w . 
Scheune) ,1 2 0 nach den S t ra fmaßen f ü r ihre Z e r s t ö r u n g 
ein a u f w e n d i g e r e s B a u w e r k , w i r d m a n in B a u t e n w i e 
O w i e d e r e r k e n n e n k ö n n e n (aus d e m jüngeren S ied -

112 Donat 1980, 105 f.; 145 ff. - Zur Verlagerung der Textilproduk-
tion und damit dem Wegfall von Grubenhäusern in ländlichen 
Siedlungen zuvor schon: Ahrens 1966, 231. 

113 Schulze 1976/77, 207 Abb. 32; Beil. 5,1. 
114 So scheint die Bezeichnung 'Herrenhof für die große, graben-

und palisadenumwehrte Anlage im Westen der Wüstung Holz
heim angesichts der übrigen Bebauung gerechtfertigt (Schotten 
u. a. 1977/78, 231 ff. - Wand 1983, 14; Faltplan). 

115 F. Schwind, Beobachtungen zur inneren Struktur des Dorfes in 
karolingischer Zeit. H. Jankuhn, R. Schützeichel u. F. 
Schwind (Hrsg.), Das Dorf der Eisenzeit und des frühen 
Mittelalters (1977) 477ff. 

116 Selbst wenn man, wie es beispielsweise P. Donat für Burgheim 
tut (Donat 1980, 123), eine dem Reiter im dortigen Grab 3 
('freier Hofbauer') entsprechende Person als Gründer unseres 
Hofes I annähme, müßte dies nicht bedeuten, auch dessen 
Nachfolger hätten diesen Status wahren können. Durch Schen
kung an ein Kloster wie die Reichenau oder St. Gallen könnte 
das Gehöft in seinem Bestand und Umfang erhalten geblieben 
sein, während seine Bewohner nun in einem Abhängigkeitsver
hältnis standen. - Die jüngere Siedlung (12. Jh. ff.) von Hohen
rode zeigt, daß ähnlich großzügig bemessene Hofstellen wie 
Gehöft II auch andernorts im Hochmittelalter noch vorhanden 
waren (Donat 1980, 103 Abb. 34). 

117 Scholkmann 1978, Abb. 10; 34,11; 37; Herkunftsangaben: 
148f.; 157ff. 

118 Scholkmann 1978, 55. 
119 Übersichtstafel bei Dölling 1958 am Schluß. 
120 Zu 'scuria' (Stall) in der Lex Salica: Dölling 1958, 13; zu 'scuria' 

(Scheune) in den alamannischen und bajuwarischen Gesetzen: 
Dölling 1958, 25; 30. 
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l ungsabschn i t t k o m m e n A k u n d A t , v ie l le icht auch 
A p u n d A h in Frage) . M i t ' g ranar ium/gran i ca ' (alt 
h o c h d e u t s c h ' chornhus ' ) 1 2 1 w i r d m a n die als Speicher 
gedeuteten G r u n d r i s s e A w u n d A d g le ichsetzen d ü r 
fen . D i e G r u b e n h ä u s e r s ind , s owe i t sie der T e x t i l h e r -
s te l lung d ien ten ( B , H u. P ) , m i t 'gen ic ium' 1 2 2 w o h l 
r icht ig b e n a n n t ; als V o r r a t s b a u t e n k ö n n t e n sie m i t den 
'ce l lar ia" 2 3 i dent i sch sein. 
Frag l i ch m u ß b le iben , o b m a n in B a u b e f u n d e n w i e U 
erfaßt , w a s das b a j u w a r i s c h e S tammesrech t als w a n d 
loses W i r t s c h a f t s g e b ä u d e ( 'scof ' )1 2 4 beze i chne t u n d 
m i t d e m ha lben B u ß g e l d belegt , das d e m Bes i t zer 
einer versch l ießbaren 'scur ia ' i m Zers törungs fa l l e z u 
steht. Be i ebenerd igen G e b ä u d e n m i t ger ingen A b 
m e s s u n g e n ( A i u. A z ) ist ke ine w i r k l i c h u n b e z w e i f e l -
bare E n t s c h e i d u n g z u g u n s t e n einer A n s p r a c h e als 
k le inerer Stall ( 'porcar i t ia d o m u s ' / ' o v i l e ' ) 1 2 5 oder e twa 
als H e u s c h o b e r 1 2 6 m ö g l i c h . F ü r die als gleichfal ls k l e i 
nere , e igenständige Bau l i chke i t en d u r c h en t sprechend 
n iedr ige B u ß g e l d s u m m e n geschütz ten ' ba lnear ius / s tu -
ba ' ( B a d h a u s ) , ' c o q u i n a ' ( K o c h h a u s ) u n d 'p i s tor ia ' 
(Backhaus ) 1 2 7 d rängen s ich ke ine Z u w e i s u n g e n an v o r 
h a n d e n e B e f u n d e auf , es sei d e n n , m a n br ingt mehrere 
Feuerste l len o h n e e r k e n n b a r z u g e h ö r i g e P fos tens te l 
l u n g e n als e inz ige Über res te d a m i t in V e r b i n d u n g . 
A n d e r n o r t s darf m a n f ü r die K o c h - u n d Backhäuser 
auch einget iefte B a u t e n in E r w ä g u n g z i ehen , da m a n 
s o w o h l G r u b e n h ä u s e r m i t Feuerstel len1 2 8 w i e so l che 
m i t angebauten Backö fen 1 2 9 k e n n t . O b w o h l n i ch t als 
B e f u n d e v o r h a n d e n , m ü s s e n d ie Z ä u n e in d i e sem 
K o n t e x t wen igs tens k u r z angesprochen w e r d e n . D i e 
B e d e u t u n g der 'sepes ' lag n icht n u r dar in , eigenes V i e h 
i nnerha lb , f r e m d e s außerha lb des H o f e s z u hal ten, 
s o n d e r n auch in seiner F u n k t i o n als s ichtbare U m 
g r e n z u n g des A n w e s e n s als eigener R e c h t s b e z i r k . 
T r o t z der nach f ränk i scher V o r s c h r i f t ( L e x R i b u a -
ria)130 b is z u m K i n n , nach ba juwar ischer 1 3 1 b is z u r 
B r u s t eines E r w a c h s e n e n re i chenden H ö h e ist dieser 
u n v e r z i c h t b a r e Bes tandte i l der mi t te la l ter l i chen G e 
h ö f t e n u r selten w i r k l i c h e indeut ig nachweisbar . G e 
f l o c h t e n e Z ä u n e , die d ie V o l k s r e c h t e k e n n e n , k o n n t e n 
über die S taken löcher in der F lachs i ed lung des f r ü h e n 
1 3 . J h . unter der E s c h e l b r o n n e r Burg1 3 2 festgestellt 
w e r d e n . Mass i ve r gehal ten ( P l a n k e n w a n d ) u n d d a 
d u r c h besser über l ie fer t , w a r die B e g r e n z u n g des G e 
höf tarea ls A in S indel f ingen 1 3 3 ( P e r i o d e I I I , 13 . - 15 . J h . ) . 
A n d e r s als die u n z w e i f e l h a f t einst v o r h a n d e n e n G e 
h ö f t e i n f r i e d u n g e n m ü ß t e m a n B r u n n e n auf jeden Fall 
en tdeck t h a b e n , w ä r e n sie auf d e m ausgegrabenen 
Terra in jemals angelegt w o r d e n . D a ß m i t so l chen E i n 
r i c h t u n g e n z u r W a s s e r v e r s o r g u n g auch bei n i ch t we i t 
en t fern ten na tür l i chen Wasser läu fen gerechnet w e r d e n 
m u ß , lehren die Be isp ie le in W ü l f i n g e n 1 3 4 am K o c h e r 
o d e r in G e i s m a r bei Fr i tz lar , w o sogar n o c h einige 

\ 

f rühmi t te la l t e r l i che S c h ö p f - o d e r T r a n s p o r t g e f ä ß e er
ha l ten waren. 1 3 3 

6 . 2 . 6 B a u g e s c h i c h t l i c h e S t e l l u n g 

D a s lange Festhal ten am reinen H o l z b a u ( in P f o s t e n 
b a u w e i s e ) i m ' L i p p e n ö s c h l e ' ist e ine Bes tä t igung des 
sen, w a s B . S c h o l k m a n n bei ihren U n t e r s u c h u n g e n in 
S inde l f i ngen feststel len k o n n t e . D o r t err ichtete m a n 
n o c h nach 1360 d ie N e u b a u t e n der H o f a n l a g e A aus 
sch l ieß l ich aus H o l z . 1 3 6 A u s n o c h jüngerer Ze i t 
s t a m m t das m e h r r ä u m i g e W o h n g e b ä u d e , das m a n bei 
der G l a s h ü t t e auf den 'Sa l zw iesen ' i m Nassachta l bei 
U h i n g e n , K r e i s G ö p p i n g e n , o h n e jegl iche Ste inver 
w e n d u n g erbaute.1 3 7 

G e r a d e in S inde l f i ngen zeigt s ich sehr klar, w i e das 
B a u e n in un te r sch ied l i chen Sphären auf engs tem 
R a u m vö l l i g andersart ig aussehen k o n n t e . W e n i g e M e 
ter v o m genann ten ' W u r m b e r g q u a r t i e r ' ent fernt lag 
b is z u r E r r i c h t u n g der St i f t sk i rche St. M a r t i n nach 
M i t t e des 11. J h . der aus m e h r e r e n S te ingebäuden 
bes tehende H e r r e n h o f der G r a f e n v o n Ca lw . 1 3 8 A d e 
l i g - p r o f a n e u n d daran ansch l i eßend k i rch l i che B a u t ä 
t igke i t b l i eben o h n e jede e rkennbare A u s w i r k u n g auf 
d ie benachbar te , bäuer l i ch s t ruktur ier te A n s i e d l u n g . 
Ä h n l i c h e B e o b a c h t u n g e n l ießen s ich in U n t e r r e g e n 
bach m a c h e n , w o außer den k i r ch l i chen A n l a g e n u n d 
e i n e m s te inernen W o h n t u r m alle sons t igen W o h n - u n d 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e n u r aus H o l z err ichtet waren. 1 3 9 

E s m u ß aber n i ch t v e r w u n d e r n , daß länd l i che P lä t ze 
w i e der unsere n o c h i m b e g i n n e n d e n Spätmit te la l ter 

121 Dölling 1958, 25; 30. 
122 Dölling 1958, 31 (Lex Alamannorum); die 'screona' der Lex 

Salica dürfte dasselbe meinen. 
123 Dölling 1958, 12 (Lex Salica). 
124 Dölling 1958, 25. 
125 Dölling 1958, 29 (Lex Alamannorum). 
126 Dölling 1958, 13: 'fenile' (Lex Salica). 
127 Dölling 1958, 25 (Lex Baiuvariorum); 29 (Lex Alamannorum). 
128 Schulze 1976/77, 162. 
129 J. Schweitzer, L'habitat rural au Moyen-Age (Kat. Mulhouse) 

(1978) 23 f. (cabanes 1,3,24). - Backhaus-Befunde (ohne nähere 
Beschreibung) erwähnt Wand für Holzheim: Wand 1983, 14. -
s. auch den Befund in Hütte 12 von Kottenheim: Bonner 
Jahrb. 146, 1941, 401 f. 

130 Dölling 1958, 15. 
131 Dölling 1958, 21. 
132 Lutz 1976, 212 Abb. 5. 
133 Scholkmann 1978, 46; Abb. 6b. 
134 Schulze 1976/77, 171 f. mit Abb. 9. 
135 Gensen 1984, 68f. - Die Gefäße abgebildet bei: R. Gensen, Die 

chattische Großsiedlung Geismar. Arch. Denkmäler Hessen. 2 
(1978) 11 Abb. 8. 

136 Scholkmann 1978, 42 f. 
137 Lang 1985, 265 Abb. 235. 
138 Scholkmann 1977, 15. 
139 H. Schäfer u. G. Stachel, Unterregenbach. Arch. Inf. 9 (1989) 

80 ff. Archäologie des Mittelalters (Ausstellungskat.) (1979) 50 f. 



ü b e r w i e g e n d oder ausschl ießl ich o h n e S t e i n ( f u n d a -
m e n t ) h ä u s e r a u s k a m e n , w e n n m a n die insgesamt u n 
e inhe i t l i che E n t w i c k l u n g des herrschaf t l i chen B u r g e n -
u n d W o h n b a u s in R e c h n u n g stellt. 
G a n z anders als an den eben e r w ä h n t e n O r t e n S inde l 
f i ngen u n d U n t e r r e g e n b a c h - z u nennen w ä r e als 
f rüher S te inbau eines v e r m u t l i c h e n H e r r e n h o f e s auch 
n o c h der B e f u n d unter St. M a r t i n in S t u t t g a r t - U n t e r 
tü rkhe im 1 4 0 - v o l l z o g sich be isp ie lsweise d ie B a u g e 
sch ichte der be iden W a s s e r b u r g e n in C a l w - S t a m m -
h e i m u n d E s c h e l b r o n n , R h e i n - N e c k a r - K r e i s . D e n -
d r o c h r o n o l o g i s c h e D a t e n erwe isen für be ide P lä t ze 
reine H o l z a n l a g e n n o c h für die z w e i t e H ä l f t e b z w . das 
le tz te V i e r t e l des 13. J h . ( E s c h e l b r o n n 1267 ± 10;141 

S t a m m h e i m 1288142). 

6.3 Das Fundmaterial 
U . G R O S S 

6.3.1 Die Keramik 

D i e G l i e d e r u n g der K e r a m i k f u n d e er fo lgt n a c h tech 
n o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n . D a rein h a n d g e m a c h t e 
f rühmi t te la l te r l i che K e r a m i k n i ch t m i t S icherhei t fest 
gestellt w e r d e n k o n n t e , treten i m ' L i p p e n ö s c h l e ' n u r 
d ie be iden anderen G r u p p i e r u n g e n au f : die sog. ' nach -

Mengenübersicht: 

'Ulmer Gruppe' 40 (42) 

'brauntonige, nachgedrehte Ware' 42 (46) 

'Goldglimmer-Ware' 51 

'rauhwandige Drehscheibenware' 50 (52) 

'ältere, gelbtonige Drehscheibenware' 20 (22) 

'feinsandige, glimmerhaltige Ware' 1288 

Gesamt 1491 (1501) Fragmente 

gedrehte ' u n d die f re igedrehte K e r a m i k . I n n e r h a l b 
dieser H a u p t g r u p p e n k ö n n e n U n t e r g r u p p e n ( W a r e n ) 
ve r sch iedener Ze i t s te l lung ausgesonder t w e r d e n , die 
der R e i h e n f o l g e ihres A u f t r e t e n s nach abgehande l t 
w e r d e n . V o n den be iden H a u p t g r u p p e n w i r d zuers t 
d ie ' nachgedreh te ' K e r a m i k vorgeste l l t . Z u ihr s ind 
v o r a b einige g rundsä t z l i che B e m e r k u n g e n n o t w e n d i g . 
D e r Begr i f f ' nachgedreh t ' erscheint i m f o l g e n d e n i m 
m e r in A n f ü h r u n g s z e i c h e n , da er den w i r k l i c h e n V e r 
hä l tn i ssen n i ch t g a n z gerecht w i r d , als ' e ingebürger t ' 
aber be ibeha l ten w e r d e n sol l te. E s ist n ä m l i c h n i ch t 
so , daß ' nachgedreh te ' G e f ä ß e zuers t v ö l l i g o h n e Z u 
h i l f e n a h m e der D r e h s c h e i b e d u r c h W ü l s t e n au fgebaut 
u n d d a n n bei ro t ierender U n t e r l a g e überarbe i te t , also 
' n a c h - ' g e d r e h t w u r d e n . V i e l m e h r m u ß es sich bei der 
so k lass i f i z ier ten K e r a m i k d a r u m h a n d e l n , daß m a n 
e ine handge t r i ebene T ö p f e r s c h e i b e v e r w e n d e t e , die 
n i ch t über längere Ze i t g l e i chmäß ig h o h e D r e h g e 
s c h w i n d i g k e i t be ibeha l ten k o n n t e . E s s ind U n t e r b r e 
c h u n g e n des A u f b a u v o r g a n g e s z u v e r m u t e n , w e i l der 
T ö p f e r z u m S c h w u n g h o l e n z u m i n d e s t eine H a n d ze i t 
w e i s e v o m G e f ä ß r o h l i n g en t fernen m u ß t e . D a m i t s ind 
U n r e g e l m ä ß i g k e i t e n , e twa in den W a n d s t ä r k e n ve r 
sch iedener G e f ä ß p a r t i e n , erklärbar, d ie bei echter 
D r e h s c h e i b e n w a r e w e g e n des k o n t i n u i e r l i c h e n A u f 
baues bei k o n s t a n t e r R o t a t i o n n icht v o r k o m m e n . D i e 
i m L a u f e der J a h r h u n d e r t e i m m e r we i te r verbesserte 
B e h e r r s c h u n g der T ö p f e r s c h e i b e , w o h l i m Vere in m i t 
deren techn ischer W e i t e r e n t w i c k l u n g , f ü h r t sch l ieß 
l ich d a z u , daß a m U b e r g a n g v o m H o c h - z u m S p ä t m i t 
telalter z u m i n d e s t bei den G e f ä ß r ä n d e r n v ie l fach die 
E n t s c h e i d u n g schwer fä l l t , o b sie n o c h als ' n a c h - ' o d e r 
s c h o n als f re igedreht a n z u s e h e n s ind. Be i g a n z e n G e 
f äßen , d ie f re i l ich aus S i e d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e n sehr 
selten s ind , k a n n eine genaue B e t r a c h t u n g der W a n 
d u n g u n d des B o d e n s we i te rhe l f en . So we i sen b e s o n -

140 G. P. Fehring, Stuttgart-Untertürkheim. Nordwürtt. Ev. 
Stadtkirche St. Martin. Nachrichtenbl. Denkmalpfl. Bad.-
Württ. 13, 1970, 93 Abb. 48. 

141 Lutz 1976, 197. 
142 Lutz 1970a, 92. 
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ders F i n g e r e i n d r u c k s p u r e n i m H a l s - S c h u l t e r b e r e i c h 
b z w . in der Ü b ; r g a n g s z o n e B o d e n - W a n d u n g , auf den 
B o d e n a u ß e n s e i t e n Q u e l l r ä n d e r u n d feh lende A b 
schne idespuren auf die A n w e n d u n g der ' N a c h d r e h ' -
T e c h n i k . I m v o r l i e g e n d e n Falle s ind j edoch d ie F r a g 
m e n t e der ' f e insand igen , g l immerha l t i gen W a r e ' ü b e r 
w i e g e n d so k le inte i l ig , daß diese B e o b a c h t u n g s m ö g 
l i chke i ten als E n t s c h e i d u n g s h i l f e n w e i t g e h e n d ent fa l 
len. D a h e r w u r d e darauf verz i ch te t , diese in der T o n 
bescha f fenhe i t e inhe i t l i che K e r a m i k in e ine (ältere) 
' nachgedreh te ' u n d eine ( jüngere) f re igedrehte G r u p p e 
au fzu te i l en . D i e K a r n i e s r a n d - S c h e r b e n d ü r f t e n bei der 
G e s c h i r r k e r a m i k i m wesen t l i chen die jüngere G r u p 
p i e r u n g ver tre ten , w ä h r e n d bei der O f e n k e r a m i k diese 
an e in igen B ö d e n m i t s c h l a u f e n f ö r m i g e n S c h n e i d e s p u 
ren z u e r k e n n e n ist. 
Be i der Präsen ta t i on der K e r a m i k f u n d e w u r d e V o l l 
s tänd igke i t i n so fe rn angestrebt , als v o n den älteren 
W a r e n a r t e n alle R a n d - u n d verz ier ten W a n d s t ü c k e 
abgeb i lde t w e r d e n ; v o n der ' f e insand igen , g l i m m e r 
ha l t igen W a r e ' , der we i t aus zah lenstärks ten Warenar t , 
w e r d e n alle aussagefähigen Stücke aus den G r u b e n 
häusern u n d sons t igen e rkennbaren Z u s a m m e n h ä n g e n 

w i e d e r g e g e b e n , d a z u ein repräsentat iver Q u e r s c h n i t t 
d u r c h die S t reu funde . D i e s scheint gerechtfert igt , da 
es s ich bei M a t e r i a l v o r l a g e n dieser A r t u m Q u e l l e n e d i 
t i o n e n hande l t , deren W e r t b e i m heut igen K e n n t n i s 
s tand mit te la l ter l icher K e r a m i k u m so h ö h e r z u v e r a n 
schlagen ist, je vo l l s tänd iger auch eher unsche inbare 
F u n d b e s t ä n d e z u g ä n g l i c h gemacht w e r d e n . 

6 .3.1.1 ' U l m e r G r u p p e ' 

M e h r e r e D u t z e n d Scherben14^ lassen s ich i m Egg inger 
F u n d g u t einer f rühmi t te la l t e r l i chen Warenar t z u o r d 
n e n , d ie W . H ü b e n e r u n d U . L o b b e d e y 1964 in ihren 
ve rg l e i chenden B e t r a c h t u n g e n z u r s p ä t m e r o w i n g i -
schen K e r a m i k S ü d d e u t s c h l a n d s als f ü r den U l m e r 

143 Soweit von den Randstücken her ein Urteil möglich ist, handelt 
es sich aufgrund der Regelmäßigkeit der Ausbildung um 'nach
gedrehte' Gefäße. Da jedoch bei Wandscherben ohne Dekor 
die Trennung vom z.T. ebenfalls stark sandhaltigen prähistori
schen Material nicht immer möglich ist, kann auch das Vorhan
densein handgemachter Exemplare nicht gänzlich ausgeschlos
sen werden. Es lägen dann allerdings keine zugehörigen Rand
scherben vor. 
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R a u m charakter is t i sch herausstel l ten.1 4 4 H a u p t m e r k 
m a l dieser ' nachgedreh ten ' W a r e ist ihr m ä ß i g bis stark 
sandiger Scherben m i t h o h e m A n t e i l an f e i n e m G l i m 
mer . Ih re Farbe b e w e g t s ich i m Bere ich z w i s c h e n 
b r a u n u n d rö t l i ch . Bei B e t r a c h t u n g der R ä n d e r fällt 
au f , daß diese recht e in fach s ind u n d z u r u n d l i c h e n 
A b s c h l ü s s e n ne igen ( z . B . Ta f . 107,1.7.9) . E i n e G e 
genübers te l l ung m i t den e inschlägigen Scherben v o m 
' W e i n h o f ' 1 4 5 u n d aus d e m ' S c h w ö r h a u s " 4 6 ( A b b . 2 2 1 ; 
222) f ü h r t d ie U b e r e i n s t i m m u n g e n m i t den U l m e r 
S t a d t k e r n f u n d e n k lar v o r A u g e n . V o n den d o r t außer 
R i l l e n n o c h v o r k o m m e n d e n V e r z i e r u n g e n (We l l en , 
S t e m p e l e i n d r ü c k e , E ins t i che ) feh l t i m ' L i p p e n ö s c h l e ' 
aber jede Spur, e b e n s o s ind G l ä t t u n g oder Facett ie 
r u n g der G e f ä ß o b e r f l ä c h e n n icht a u s z u m a c h e n . 
A l s Ze i t s te l l ung der U l m e r inners tädt i schen S ied 
lungsmater ia l i en w i r d immer , w o h l der m i t g e f u n d e n e n 
' r a u h w a n d i g e n W a r e ' ( ' W e i n h o f ' ) w e g e n , das 7. J h . 
a n g e n o m m e n . W i e n o c h i m A b s c h n i t t über d ie ' r a u h -
w a n d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e ' z u er läutern sein w i r d , 
k o m m t j e d o c h f ü r ' D o n z d o r P u n d E n t s p r e c h e n d e s 
auch das 8. J h . n o c h in Betracht . N a c h den Vergese l l 
s cha f tungen in m e h r e r e n G r u b e n h ä u s e r n ist dies auch 
f ü r E g g i n g e n n i ch t auszusch l i eßen . A m ' W e i n h o f ' f o l 
gen auf die Pe r i ode I m i t ' U l m e r G r u p p e ' u n d ' r a u h -
w a n d i g e r D r e h s c h e i b e n w a r e ' in Per iode I I s c h o n V e r 
treter der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e ' , 
d ie f rühes tens d e m 11. J h . e n t s t a m m e n k ö n n e n ( T y p 
Jagst fe id) . 1 4 7 D a v o n ke inen steri len Sch ichten z w i 
schen den A b l a g e r u n g e n der be iden P e r i o d e n ber ichtet 
w i r d , m u ß das E n d e v o n Per iode I n i ch t z w a n g s l ä u f i g 
n o c h ins 7./8. J h . fa l len. G e g e n eine F o r t d a u e r der ' U l 
m e r G r u p p e ' ins 9. J h . m ü s s e n auch n i ch t die sch l i ch 
ten R a n d b i l d u n g e n sprechen , w i e der V e r g l e i c h m i t der 
älteren G r u p p e v o n G e f ä ß e n aus den k a r o l i n g i s c h - o t t o -
n i schen G r ä b e r f e l d e r n der O b e r p f a l z 1 4 8 ze igt . 
D e r F o r m e n s c h a t z ist in U l m we i t größer als in E g g i n 
gen, bez i eh t m a n d ie alt g e b o r g e n e n G r ä b e r f u n d e aus 
d e m B a h n h o f s a r e a l in d ie B e t r a c h t u n g e n m i t ein. A m 
' W e i n h o f ' 1 4 9 w i e i m 'Schwörhaus ' 1 3 0 k o n n t e n über 
T o p f f o r m e n h inaus auch o f f ene G e f ä ß e n a m h a f t ge 
m a c h t w e r d e n . D i e als E i n z e l f u n d e o h n e I n v e n t a r z u 
s a m m e n h ä n g e über l ie fer ten Re ihengräberge fäße er 
w e i t e r n das R e p e r t o i r e beträcht l i ch , treten d o c h 
Krug , 1 3 1 T ü l l e n k a n n e 1 5 2 u n d D o p p e l h e n k e l g e f ä ß 1 3 3 i m 
k e r a m i s c h e n B e i g a b e n e n s e m b l e auf . A u f das le tz tge 
nann te Behä l tn i s , spez ie l l d ie ösenart ig ausgeb i ldeten , 
schu l ters tänd igen H a n d h a b e n , w i r d bei B e s p r e c h u n g 
der ' f e insand igen , g l immerha l t i gen W a r e ' n o c h m a l s 
z u r ü c k z u k o m m e n sein. A u c h R i p p e n - u n d B u c k e l g e 
fäße m ü s s e n in g r ö ß e r e m U m f a n g z u r ' U l m e r G r u p p e ' 
gehör t haben . E i n e m F r a g m e n t v o m 'We inho f ' 1 5 4 ste
h e n zah l re iche ganz erhal tene E x e m p l a r e aus G r ä b e r n 
in U l m , E r m i n g e n u n d G r i m m e l f i n g e n gegenüber.1 3 3 

6.3.1 .2 ' B r a u n t o n i g e , nachgedreh te W a r e ' 

V o n der ' U l m e r G r u p p e ' ist, n i ch t so sehr der Scher 
b e n b e s c h a f f e n h e i t , s o n d e r n v i e l m e h r der R a n d b i l d u n 
gen w e g e n , e ine A n z a h l v o n F r a g m e n t e n a b z u s e t z e n . 
D i e meis t d i c k w a n d i g e r e n , s ich sandig a n f ü h l e n d e n 
Scherben , bei d e n e n ö f te r auch größere Q u a r z p a r t i k e l 
v o r k o m m e n , ze igen e inen schräg nach außen abgestr i 
c h e n e n R a n d , w e l c h e r auf der O b e r f l ä c h e auch seicht 
gekeh l t sein k a n n ( z . B . Ta f . 106,6; 118,9). F ü r eine 
andere A u s p r ä g u n g , die n i ch t sand ig , s o n d e r n k ö r n i g , 
be i g r ö ß e r e n v o r t r e t e n d e n M a g e r u n g s p a r t i k e l n auch 
' b u c k l i g ' w i r k t , m u ß w e g e n n icht v o r h a n d e n e r R ä n d e r 
das G e f ä ß u n t e r t e i l m i t e inseit ig ausgeprägtem Q u e l l 
rand (Taf . 105,2) s tehen. 
A l l e sons t igen abgeb i lde ten S tücke ze igen d u r c h ihre 
saubere R a n d a u s b i l d u n g , daß die H e r s t e l l u n g mit te ls 
l angsam drehender T ö p f e r s c h e i b e er fo lgt sein m u ß . 
R e i n e s W ü l s t e n o h n e deren Z u h i l f e n a h m e war , w i e bei 
der ' U l m e r G r u p p e ' , a m Egg inger F u n d b e s t a n d n icht 
z u kons ta t i e ren . 
D i e i m G e g e n s a t z z u den o b e r e n A b s c h l ü s s e n der 
' U l m e r G r u p p e ' kan t ig w i r k e n d e n R ä n d e r dieser 
W a r e n a r t h a b e n gute E n t s p r e c h u n g e n i m öst l i ch b e 
nachbar ten D o n a u r a u m . M i t u n d o h n e K e h l u n g der 
O b e r s e i t e k o m m e n so lche Schrägränder in L a u i n 
gen156 u n d in B u r g h e i m 1 5 7 vor . Be ide M a l e hande l t es 
s ich u m G e f ä ß e der v o n W . H ü b e n e r u n d U . L o b b e -
d e y nach der v o r h e r r s c h e n d e n D e k o r m a n i e r ' K a m m 
s t r i chware ' b e n a n n t e n K e r a m i k . D i e s e r K a m m s t r i c h 
d i f fer ier t j e d o c h in den versch iedenen F u n d o r t e n , 
w a s A r t des A u f t r a g e s u n d A n t e i l a m gesamten K e 
r a m i k a u f k o m m e n angeht . I n L a u i n g e n w a r eine 
seichtere A u s f ü h r u n g a n z u t r e f f e n , w ä h r e n d in B u r g 
h e i m eine r i l lenart ig tiefe d o m i n i e r t e . E i n O b e r t e i l 
e ines E g g i n g e r T o p f e s ze igt e ine a n n ä h e r n d w a a g r e c h 
te, part ie l l abger iebene R i l l u n g , so daß n icht n u r 

144 Hübener u. Lobbedey 1964, 111 ff. 
145 Hübener u. Lobbedey 1964, 118 Abb. 30. 
146 Rieber u. Reutter 1974, Keramiktaf. I, 1-14. 
147 Lobbedey 1968, Taf. 6,34-39. Die überwiegende Zahl der 

'nachgedrehten' Scherben aus Periode II ist von den Randbil
dungen her kaum früher als die 'ältere, gelbtonige Drehschei
benware' anzusetzen. Lediglich die vier Ränder 27-34 machen 
einen vorromanischen Eindruck (Lobbedey 1968, Taf. 
6,10-39). 

148 H. Dannheimer, Frühes Mittelalter. Der Lorenzberg bei Ep-
fach. Epfach II (1969) 239f. mit Abb. 91,1-8. 

149 Hübener u. Lobbedey 1964, 118 Abb. 30,18. 
150 Rieber u. Reutter 1974, Keramiktaf. I. 4,7.8. 
151 Hübener u. Lobbedey 1964, 117 Abb. 29,7. 
152 Hübener u. Lobbedey 1964, 117 Abb. 29,3. 
153 Hübener u. Lobbedey 1964, 117 Abb. 29,6. 
154 Hübener u. Lobbedey 1964, 118 Abb. 30,16.16a. 
155 Hübener 1969, 135f.; Taf. 186-190. 
156 Hübener u. Lobbedey 1964, 98 Abb. 7; 8. 
157 Hübener u. Lobbedey 1964, 101 ff. Abb. 11-13. 
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Abb. 223: Wandscherbe der 'Kammstrichware' aus dem Ulmer Weinhof, M 1:2. 

f o r m a l e , s o n d e r n auch dekora t i ve Ü b e r e i n s t i m m u n 
gen m i t den ange führ ten O r t e n v o r h a n d e n s ind (Taf . 
106,6). D i e be iden F r a g m e n t e Ta f . 111,3 u n d Ta f . 118,1 
k e n n z e i c h n e t ein ausgeprägter Schu l terabsatz , der g a n z 
ähn l i ch an B u r g h e i m e r T ö p f e n 1 5 8 w i e d e r k e h r t . 
D i e D a t i e r u n g der L a u i n g e r u n d B u r g h e i m e r ' K a m m 
s t r i chware ' w i r d o f t un ter B e r u f u n g auf die m i t g e f u n 
d e n e n s t e m p e l d e k o r i e r t e n K n i c k w a n d t ö p f e , 1 5 9 in L a u 
ingen auch m i t V e r w e i s auf ein R a n d s t ü c k ' r a u h w a n d i -
ge D r e h s c h e i b e n w a r e ' , 1 6 0 v o r g e n o m m e n u n d m i t ' j ü n -
g e r m e r o w i n g i s c h ' angegeben. I n B u r g h e i m bekrä f t ig t 
j e d o c h der G r a b u n g s b e f u n d m i t se inen m e h r f a c h e n 
Ü b e r s c h n e i d u n g e n v o n ebenerd igen Bau ten u n d G r u 
b e n h ä u s e r n i m Vere in m i t einer karo l i ng i schen M ü n z e 
( M a i l ä n d e r P r ä g u n g Kar l s d. Gr.)1 6 1 d ie ke ineswegs 
k u r z e E x i s t e n z dieser A n s i e d l u n g . 
Ist die ze i t l i che U n t e r g r e n z e d u r c h G r a b f u n d e des 
ausgehenden 6. u n d des 7. Jh . 1 6 2 - als U l m nahegelege
ne G r ä b e r f e l d e r m i t ' K a m m s t r i c h - W a r e ' w ä r e n S o n t 
h e i m / B r e n z 1 6 3 u n d Schretzhe im 1 6 4 z u n e n n e n - gut 
abges ichert , so bereitet d ie Frage nach der L a u f z e i t 
n o c h erheb l i che Schwier igke i ten . E i n e n gewissen 
A n h a l t s p u n k t für deren E n d e i m L a u f e der K a r o l i n 
gerzeit k a n n m a n v ie l le icht aus den B e o b a c h t u n g e n in 
K e l h e i m g e w i n n e n . H i e r trat in einer G r u b e n h a u s v e r -
f ü l l u n g z u s a m m e n m i t einer N a d e l des 7. J h . u n d 
' r a u h w a n d i g e r D r e h s c h e i b e n w a r e ' auch ' K a m m s t r i c h -
K e r a m i k ' 1 6 5 au f , fehl te aber d o r t in e i n e m Erdke l l e r 
des 9 . /10 . Jh . 1 6 6 bereits. 
D a s V o r k o m m e n v o n ' K a m m s t r i c h - W a r e ' i m U l m e r 
R a u m m u ß n ich t ers taunen, da bereits die ' W e i n h o f -
G r a b u n g e n e inen e inschlägigen N a c h w e i s 1 6 7 e rbrach 
ten ( A b b . 223) . D i e G e p f l o g e n h e i t , G e f ä ß o b e r f l ä c h e n 
auf diese W e i s e z u verz ie ren , reichte über U l m h inaus 
w e i t n a c h W e s t e n , w i e H ü b e n e r u n d L o b b e d e y s c h o n 
1964 feststellten,168 u n d nach N o r d e n . 1 6 9 D i e ' K a m m 
s t r i c h - K e r a m i k ' a m süd l i chen O b e r r h e i n in S ü d b a d e n , 
d e m O b e r e l s a ß u n d der N o r d s c h w e i z d ü r f t e eine eige
ne , den o s t a l a m a n n i s c h - b a j u w a r i s c h e n V o r k o m m e n 
n u r recht l o c k e r v e r b u n d e n e G r u p p e darstel len.1 7 0 D i e 

A b l ö s u n g der in M e r d i n g e n als älteste W a r e n a r t er 
k a n n t e n ' K a m m s t r i c h - K e r a m i k ' d u r c h die unverz i e r te 
' e in fach nachgedreh te W a r e ' ist le ider auch n i ch t näher 
f ix iert ;1 7 1 sie k ö n n t e d u r c h a u s erst in n a c h k a r o l i n g i -
scher Ze i t l iegen.172 

S o m i t b le ib t f ü r die Egg inger ' b r a u n t o n i g e , n a c h g e 
drehte W a r e ' f e s t zuha l ten , daß ihr geme insames A u f 
treten m i t ' r a u h w a n d i g e r D r e h s c h e i b e n w a r e ' u n d ' U l 
m e r G r u p p e ' D a t i e r u n g s a n h a l t e f ü r das 7 . /8 . J h . gibt . 
E i n F o r t l e b e n über die U m l a u f z e i t der ' r a u h w a n d i g e n 
D r e h s c h e i b e n w a r e ' h inaus , d ie i m 8. J h . endet , k a n n , 
w i e f ü r die ' U l m e r G r u p p e ' , n i ch t m i t S icherhei t 
ausgesch lossen w e r d e n . 

6.3.1.3 ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' 

D i e o p t i s c h auf fä l l igste un ter den K e r a m i k g r u p p e n i m 
E g g i n g e r ' L i p p e n ö s c h l e ' ist g a n z s icher die ' G o l d g l i m 
m e r - W a r e ' . D i e d u r c h un tersch ied l i ch stark v o r t r e t e n 
de M a g e r u n g s p a r t i k e l u n r e g e l m ä ß i g k ö r n i g w i r k e n d e n 

158 Hübener u. Lobbedey 1964, 101 Abb. 11,6; 11. 
159 Hübener u. Lobbedey 1964, 98 Abb. 7,1 (Lauingen); 116 Abb. 

28,2 (Burgheim). 
160 Hübener u. Lobbedey 1964, 98 Abb. 7,2. 
161 Krämer 1951/52, Taf. 25,20. 
162 Merdingen, Grab 143: Hübener u. Lobbedey 1964, 115 Abb. 

27,1; 126. 
163 Neuffer-Müller 1966, Taf. 6,30; 24 B 3. 
164 Koch 1977, 135; 179 Abb. 22,1; Taf. 115,3; 141,13; 215,10. 
165 Engelhardt 1980, 283 Abb. 10,4. 
166 Engelhardt 1980, 282; 284 Abb. 11. 
167 Unpubl.; Zeichnungen und Manuskript einer geplanten 'Wein-

hof'-Veröffentlichung im L D A Baden-Württemberg, Archäo
logische Denkmalpflege Stuttgart (Archäologie des Mittelal
ters). 

168 Hübener u. Lobbedey 1964, 113ff. Abb. 25-27. 
169 Esslingen: unpubl. Wandscherbe. Veröff. der Grabungen in der 

St. Dionysius-Kirche in Vorb. 
170 Hübener 1969, 127. 
171 Lobbedey 1968, 185 f. 
172 s. dazu neuerdings die 'Kammstrich-Keramik' aus den ältesten 

Schichten unter der Basler Barfüßer-Kirche, die wohl dem 
10. Jh. entstammen: D. Rippmann u. a., Basel Barfüßerkirche 
(1987) 200f. mit Taf. 30,1-7; 261 f. 
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Scherben bräun l i cher bis rö t l i cher Farbe stechen d u r c h 
d ie v ie len , meis t recht g roßen , d i ch t l i egenden G l i m 
mer te i l chen , d ie der O b e r f l ä c h e e inen g o l d e n e n 
S c h i m m e r ver le ihen , s o f o r t ins A u g e . E i n e k le inere 
A n z a h l v o n F r a g m e n t e n hebt sich d u r c h sehr fe inen , 
gleichfal ls d icht l i egenden G l i m m e r etwas ab. 
E i n z i g die R a n d s c h e r b e Ta f . 118,10 ist so u n r e g e l m ä 
ß ig g e f o r m t , daß an der V e r w e n d u n g einer T ö p f e r 
sche ibe bei der H e r s t e l l u n g gezwe i fe l t w e r d e n kann.1 7 3 

A l l e übr igen G e f ä ß o b e r t e i l e (Taf . 106,7; 118 ,11 -15 ) 
z e u g e n m i t recht g l e i chmäß igen W a n d u n g s s t ä r k e n u n d 
te i lweise schräg lau fenden inneren F ingerspuren v o n 
der B e n u t z u n g einer handge t r i ebenen Scheibe. A u c h 
d ie ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' zäh l t also m i t der M e h r h e i t 
ihrer Vertreter z u den ' nachgedreh ten ' Warenar ten . 
A u f den B o d e n a u ß e n s e i t e n fehlen d e m e n t s p r e c h e n d 
A b s c h n e i d e s p u r e n , genauso v e r m i ß t m a n ' D r e h 
s c h n e c k e n ' , w i e sie auf den Innense i ten echter D r e h 
sche ibengefäße v o r k o m m e n . 
D i e in K e n n t n i s des bayer i schen G o l d g l i m m e r - M a t e 
rials z u e r w a r t e n d e n B o d e n z e i c h e n treten in E g g i n g e n 
n i ch t auf . D a g e g e n erscheint auf i hnen die auch an den 
ös t l i cheren F u n d o r t e n geläuf ige We l l enz ie r , sei es als 
f l ache , e inze lne W e l l e n , sei es als e inander ü b e r s c h n e i 
d e n d e . A l s G e s a m t f o r m läßt s ich aus den W a n d - u n d 
B o d e n f r a g m e n t e n Ta f . 106,7 ein nach o b e n krä f t ig 
aus ladender , e i f ö rmiger T o p f rekonstru ieren. 1 7 4 

Stark m i t G o l d g l i m m e r versetzter T o n ist v o n b a y e r i 
schen T ö p f e r n i m Mi t te la l ter über lange J a h r h u n d e r t e 
z u r G e f ä ß h e r s t e l l u n g v e r w e n d e t w o r d e n . D i e Belege 
re ichen v o n der M e r o w i n g e r z e i t bis ins H o c h - oder 
b e g i n n e n d e Spätmittelalter.1 7 5 D i e spär l ichen A n h a l t s 
p u n k t e f ü r eine ze i t l i che E i n o r d n u n g bestehen in E g 
g ingen in der Festste l lung, daß in k e i n e m der f r ü h e n 

G r u b e n h ä u s e r eine Vergese l l scha f tung m i t ' r a u h w a n -
diger D r e h s c h e i b e n w a r e ' oder m i t der ' U l m e r G r u p 
p e ' b e o b a c h t e t w u r d e . A u c h Per iode I auf den U l m e r 
' W e i n h o f ' schl ießt ke ine ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' e in , 
w o h l aber ' r a u h w a n d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e ' , ' U l m e r 
G r u p p e ' u n d ' K a m m s t r i c h - W a r e ' . A u s Per iode I I l iegt 
d a n n ein R a n d s t ü c k 1 7 6 vor . I m ' L i p p e n ö s c h l e ' traf m a n 
n u r in G r u b e n h a u s N auf ke ramische B e i f u n d e in 
Ges ta l t der ' b r a u n t o n i g e n , nachgedrehten W a r e ' 
( A b b . 230) . E i n e d a d u r c h angedeutete Z u g e h ö r i g k e i t 
eines Te i l s der ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' z u m f r ü h m i t t e l a l 
ter l ichen S ied lungsabschn i t t s tünde in E i n k l a n g m i t 
d e m auf fä l l ig schlecht g e m a c h t e n R a n d s t ü c k (Taf . 
118,10) , w e l c h e s k a u m jünger als 8 7 9 . J h . sein dür f te . 
Sämt l i che übr igen R ä n d e r s ind s o w o h l s c h o n in k a r o -
l ing ischer Zeit1 7 7 w i e i m 1 0 . / I I . Jh .1 7 8 vo rs te l lbar ; sie 
m ü s s e n j e d o c h v o r d e m A u f k o m m e n der v o l l ausge
b i lde ten r o m a n i s c h e n Le i s tenränder l iegen, die späte 
stens i m 12. J h . ersche inen . D i e A u f f i n d u n g der a m 
en tw icke l t s t en w i r k e n d e n R a n d f o r m e n (Taf . 118,15) 

173 Über handgemachte 'Goldglimmer-Ware' wird auch vom Gold
berg bei Türkheim berichtet: Moosdorf-Ottinger 1981, 119. 

174 Parallelen dazu liegen von bayerischen Fundplätzen des ausge
henden ersten Jahrtausends v. Chr.: Kelheim (Engelhardt 
1980, 284 Abb. 11,16); Oberpfalz (Stroh 1954, Taf. 6 W 7 [Bur-
glengenfeld]; Taf. 8 C 36-38 [Matzhausen]; Taf. 14 B 12.13 
[Luhe]). 

175 Schulze 1981, 16 f. 
176 Lobbedey 1968, 133; Taf. 6,27. 
177 Man vergleiche etwa die ins 8./9.Jh. datierten Funde aus der 

'Bürg' von Oberpöring, Kreis Deggendorf (Christlein 1975, 
82ff. mit Abb. 49-52). 

178 Dieser Zeitstellung dürften die ältesten Funde der Befestigung 
auf dem 'Hohen Bogen' bei Rimbach und aus der 'Schweden
schanze' bei Cham sein (Dannheimer 1973a, Taf. 1,1-14; 
7,4-6; 12; 13; 16,1-11). 
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Abb. 225: Topfoberteil und Deckel der 'Goldglimmer-Ware' aus dem Ulmer Grünen Hof M 1: 

i m jüngeren S iedlungste i l i m N o r d o s t e n g ibt e inen 
H i n w e i s auf die L a u f z e i t der g o l d g l i m m e r h a l t i g e n K e 
r a m i k in E g g i n g e n bis über die J a h r t a u s e n d w e n d e 
h inaus . D i e be iden g a n z sch l ichten T o p f f r a g m e n t e aus 
der U l m e r A l t s t a d t ( ' W e i n h o f ' u n d ' G r ü n e r H o f ' 1 7 9 ) 
s che inen das aus G r u b e n h a u s N i m ' L i p p e n ö s c h l e ' 
ersch lossene A n f a n g s d a t u m des ' G o l d g l i m m e r - W a -
r e n ' - Z u s t r o m s aus d e m bayer i schen D o n a u g e b i e t in 
d e n U l m e r R a u m in n a c h m e r o w i n g i s c h e r , w o h l k a r o -
l ingischer Ze i t z u bestät igen. D a z u passen auch die aus 
d e m ' S c h w ö r h a u s ' abgeb i ldeten d i cken Böden 1 8 0 

( A b b . 224) . D a ß der Z u f l u ß dieser K e r a m i k a r t in U l m 
selbst v o n längerer D a u e r gewesen sein dür f te , verrät 
der Sche ibendecke l m i t Z y l i n d e r g r i f f v o m ' G r ü n e n 
H o f ' 1 8 1 ( A b b . 225) . So lche Ge fäßver sch lüs se s ind b is 
her m i t S icherhei t erst seit d e m 12. J h . nachweisbar . 
Ä h n l i c h den techn i sch v e r w a n d t e n W a r e n a r t e n ' U l m e r 
G r u p p e ' u n d ' b r a u n t o n i g e , nachgedrehte W a r e ' s ind 
auch bei der g o l d g l i m m e r h a l t i g e n K e r a m i k n u r T ö p f e 
v o r h a n d e n . D i e s ist ein augenfä l l iger U n t e r s c h i e d z u 
d e n bayer i schen P lä t zen m i t V o r k o m m e n dieser Ware . 
S c h o n in f r ü h dat ierten Z u s a m m e n h ä n g e n , e twa d e m 
1936 v o n P . R e i n e c k e vorge leg ten G r u b e n h a u s v o n 
St raßk i rchen ' 8 2 oder der ' B ü r g ' v o n O b e r p ö r i n g , 1 8 3 

K r e i s D e g g e n d o r f , s ind o f f ene G e f ä ß f o r m e n präsent . 
I n j üngeren K o n t e x t e n ist das F o r m e n r e p e r t o i r e n o c h 
beträcht l i ch größer. So s ind v o n der ' S c h w e d e n s c h a n 
ze ' bei C h a m große , me i s t auf d e m R a n d verz ier te 
Schüsseln,1 8 4 K a n n e n 1 8 3 u n d Decke l 1 8 6 a n z u f ü h r e n . 
D i e ger inge B a n d b r e i t e an F o r m e n in E g g i n g e n ist 
s icher l ich , bei a l l em U b e r g e w i c h t , das den T ö p f e n i m 
F r ü h - u n d H o c h m i t t e l a l t e r unbestre i tbar z u k o m m t , 
auch dar in begründe t , daß n u r n o c h der Te i l des 

G e s c h i r r b e s t a n d e s beurte i l t w e r d e n k a n n , der sich in 
e inget ie f ten B e f u n d e n erhalten hat . D i e s e Festste l lung 
gilt na tür l i ch auch f ü r alle anderen W a r e n a r t e n . 
H i n z u w e i s e n ist absch l i eßend n o c h auf d ie Versch ie 
denhe i t unserer ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' v o n der jen igen 
aus W ü l f i n g e n , d e m z w e i t e n F u n d o r t in B a d e n - W ü r t 
t e m b e r g m i t n e n n e n s w e r t e m A u f k o m m e n . I n der W ü 
s tung a m K o c h e r traten aussch l ieß l ich Schalen1 8 7 z u t a 
ge, d ie M . Schu l ze als V e r p a c k u n g e n f ü r a rchäo log i sch 
n i ch t m e h r n a c h w e i s b a r e S u b s t a n z e n ansieht.188 D i e 
ser D e u t u n g w i r d m a n auch für die Egg inger T ö p f e 
be ip f l i ch ten , da ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' t r o t z ihrer o p t i 
schen R e i z e als K e r a m i k k a u m v o n we i the r b e z o g e n 
w u r d e . 
M u ß das V o r d r i n g e n dieser K e r a m i k nach W e s t e n in 
den U l m e r R a u m angesichts der D o n a u u n d ihrer 
B e d e u t u n g als V e r b i n d u n g s s t r a n g nach d e m ös t l i chen 
M i t t e l e u r o p a ke ineswegs sonder l i ch ers taunen, so ve r 
w u n d e r t ihr A u f t r e t e n a m mi t t l e ren K o c h e r zuerst 
d o c h . Stellt m a n fre i l ich in R e c h n u n g , daß auch i n n e r 
ha lb B a y e r n s eine n o r d w e s t l i c h e A u s b r e i t u n g v o m 
n i e d e r b a y e r i s c h - o b e r p f ä l z i s c h e n K e r n r a u m aus w a h r 
z u n e h m e n ist, be isp ie lsweise angeze igt v o n ' G o l d -

179 Zankl 1973, Abb. 2,3. 
180 Rieber u. Reutter 1974, Keramiktaf. I, 15. 
181 Zankl 1973, Abb. 2,10. 
182 P. Reinecke, Karolingische Keramik aus dem östlichen Bayern. 

Germania 20, 1936, Taf. 43. 
183 Christlein 1975, 89 Abb. 51,10. 
184 Dannheimer 1973 a, Taf. 10; 11. 
185 Dannheimer 1973a, Taf. 8,21. 
186 Dannheimer 1973a, Taf. 9,1-4. 
187 Schulze 1981, 91 Abb. 28,15-17. 
188 Schulze 1981, 17. 
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g l i m m e r - W a r e ' in So lnho fen 1 8 9 an der mi t t l e ren A l t 
m ü h l , liegt W ü l f i n g e n n i ch t m e h r ganz so iso l iert , w i e 
es n o c h v o r k u r z e m sche inen m u ß t e . 

6.3.1.4 K n i c k w a n d t o p f 

A u s G r u b e n h a u s M k o m m e n mehrere F r a g m e n t e ei 
nes d u n k e l t o n i g e n , har tgebrannten , auf einer n u r m ä 
ß ig s chne l l - l au f enden D r e h s c h r e i b e gefert igten G e f ä 
ßes, w e l c h e s m i t schrägen, z . T . s ich k r e u z e n d e n E i n 
s t i chre ihen dekor ie r t ist (Taf . 105,1a. b. d - e ) . D e u t e t 
m a n das W a n d s t ü c k (Taf . 105,1 e) r icht ig , so we is t der 
kn i ckar t i ge U m b r u c h auf e inen D o p p e l k o n u s als G e 
f ä ß f o r m h in . D a m i t gehen v o n den geschi lderten E i 
genscha f ten z w a r die Sche ibenhers te l lung u n d der R e 
d u k t i o n s b r a n d z u s a m m e n , auch der H a l s w u s t ist ein 
C h a r a k t e r i s t i k u m der b i k o n i s c h e n T ö p f e u n d K a n 
n e n , aber das e igent l ich T y p i s c h e , die G l ä t t u n g der 
O b e r f l ä c h e n , feh l t . D i e s e s ind ke ineswegs als ange
gr i f fen z u b e z e i c h n e n , so daß das N i c h t v o r h a n d e n s e i n 
als A b r i e b z u erk lären wäre . B e s o n d e r s bei K a n n e n ist 
aber i m 7. J h . des ö f teren z u b e o b a c h t e n , daß d ie 
F o r m g e b u n g als K n i c k w a n d g e f ä ß m i t d e m ungeg lä t te -
ten Belassen der O b e r f l ä c h e n e inhergeht . I n der späte 
ren M e r o w i n g e r z e i t w e r d e n d o p p e l k o n i s c h e G e f ä ß e 
auch in o x y d i e r e n d e r Brennar t hergestel l t , w a s e b e n 
fal ls d a z u f ü h r e n k o n n t e , die G l ä t t b e h a n d l u n g der 
A u ß e n s e i t e n z u unter lassen. 
D a ß es s ich bei d e m vor l i egenden K n i c k w a n d g e f ä ß 
n i ch t u m ein f rühes E x e m p l a r hande l t , legt d ie r e k o n 
s tru ierbare G e s a m t f o r m nahe. A u s der z u ersch l ießen
den A b f o l g e der erhal tenen Scherben result iert ein 
größerer T o p f m i t recht t i e f l i egendem U m b r u c h . F ü r 
K n i c k w a n d g e f ä ß e m i t h o h e r O b e r w a n d gilt eine D a 
t i e rung in die jüngere Re ihengräberze i t als gesi 
chert.1 9 0 D i e i m Schre t zhe imer G r ä b e r f e l d zah l re i 
chen , a l lerdings o f t becherart ig k le inen D o p p e l k o n i 
m i t h o h e r O b e r w a n d s ind m i t e iner e inz igen A u s n a h 
m e auf die S tu fen 4 u n d 5 beschränk t (e twa 590 bis 
6 5 0 / 6 0 n. Chr. ) .1 9 1 

S t e m p e l u n g mit te ls eines k a m m a r t i g e n G e g e n s t a n d e s , 
der h in te re inander gereihte, k le ine E i n d r ü c k e h in te r 
läßt , ist i m G r ä b e r m a t e r i a l der D o n a u r e g i o n ke ine 
geläuf ige E r s c h e i n u n g . Z w a r ist die ü b e r w i e g e n d e 
M e h r h e i t der verz ier ten G e f ä ß e m i t E i n d r u c k - , n icht 
m i t R o l l s t e m p e l n o r n a m e n t i e r t , aber bei i h n e n he r r 
schen breite , o f t ova le oder r h o m b i s c h e F o r m e n 
vor.1 9 2 A m nächs ten k o m m t der Egg inger Z i e rwe i se 
e in F r a g m e n t aus G r a b 598 in Schretzhe im, 1 9 3 dessen 
S tempe l s ich j e d o c h n i ch t ü b e r k r e u z e n . E s datiert in 
Stufe 6 ( 6 5 0 / 6 0 - 6 8 0 n. Chr. ) .1 9 4 G e s t e m p e l t e d o p p e l 
k o n i s c h e o d e r auch b e u t e i f ö r m i g e G e f ä ß e s ind i m 
a l a m a n n i s c h e n w i e i m b a j u w a r i s c h e n R a u m , i m G e 
gensatz z u i h r e m A u f t r e t e n in G r ä b e r n , in S ied lungen 
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sehr selten. A m U l m e r 'We inho f ' 1 9 5 k o n n t e gerade ein 
e inz iges F r a g m e n t geborgen w e r d e n , i m u m f a n g r e i 
chen B u r g h e i m e r Bestand 1 9 6 ist n u r ein B r u c h s t ü c k 
eines K n i c k w a n d t o p f e s v o r h a n d e n , e b e n s o in L a u i n 
gen.1 9 7 D i e G r u b e des 7. J h . in K e l h e i m bestand bis 
auf ein B e u t e l b e c h e r - W a n d s t ü c k 1 n u r aus ' r a u h w a n -
d iger D r e h s c h e i b e n w a r e ' u n d aus ' K a m m s t r i c h - W a r e ' . 
G e r i n g s t e A n t e i l e an dekor i e r te r F e i n k e r a m i k s ind auch 
f ü r d ie g roß f l äch ig u n t e r s u c h t e n P l ä t ze H e i d e n h e i m -
S c h n a i t h e i m ( 'Seewiesen' ) ,1 9 9 Sülchen2 0 0 bei R o t t e n 
b u r g u n d R u n d e r Berg 2 c l bei U r a c h z u v e r m e l d e n . D i e 
S i ed lungen i m f r änk i s chen Te i l S ü d d e u t s c h l a n d s k ö n 
n e n dagegen m i t m e h r verz ierter , do r t d u r c h w e g 
sche ibengedreh ter F e i n k e r a m i k au fwar ten . I n W ü l f i n 
gen zäh l te m a n i m m e r h i n 48 F r a g m e n t e v o n K n i c k 
w a n d t ö p f e n , die e inen w e i t h ö h e r e n A n t e i l an der 
K e r a m i k m e n g e des 6 . - 7 . J h . ergeben, als den f ü r die 
K e r a m i k der gesamten S ied lungsdauer bis ins 13. J h . 
berechne ten v o n 0 , 5 % !202 D i e S ied lungsste l len des 
N e c k a r m ü n d u n g s g e b i e t e s z w i s c h e n H e i d e l b e r g u n d 
M a n n h e i m we i sen K n i c k w a n d g e f ä ß - A n t e i l e auf , die 
bis z u 5 % , i n E inze l f ä l l en sogar mehr , betragen k ö n 
n e n . V o n den ähn l i chen Verhä l tn i ssen a m f ränk i schen 
N i e d e r r h e i n vermi t te l t die G r a b u n g in K ö l n - P o r z 2 0 3 

e inen guten E i n d r u c k . 

6 .3 .1 .5 ' R a u h w a n d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e ' 

E i n e n beach t l i chen A n t e i l a m - a l lerdings insgesamt 
spär l i chen - F u n d m a t e r i a l des ersten J a h r t a u s e n d s stel 
len Scherben der ' r a u h w a n d i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e ' . 
Sie s ind , z u s a m m e n m i t d e n K n i c k w a n d t o p f - F r a g 
m e n t e n , un ter den K e r a m i k f u n d e n die bestgee ignet 
sten, den S i ed lungsbeg inn ze i t l i ch fes tzu legen . 

189 Unpubl. Funde im Institut für Ur- und Frühgeschichte der 
Universität Heidelberg. 

190 K. Böhner, Die fränkischen Altertümer des Trierer Landes 
(1958) 40 (Knickwandtopf mit hoher Oberwand, Form B 2). 

191 Koch 1977, Gräber 5, 16, 51, 155, 157, 210, 271, 283, 336, 361, 
386, 430, 437, 475, 533, 580. 

192 Einen Eindruck vermittelt die Stempelzusammenstellung für 
Schretzheim: Koch 1977, Taf. 157,11; 146f. Abb. 12; 13. 

193 Koch 1977, Taf. 157,11. 
194 Koch 1977, 47. 
195 Hübener u. Lobbedey 1964, 118 Abb. 30,17. 
196 Hübener u. Lobbedey 1964, 116 Abb. 28,2. 
197 Hübener u. Lobbedey 1964, 98 Abb. 7,1. 
198 Engelhardt 1980, 283 Abb. 10,3. 
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Arch. Ausgr. Bad.-Württ. 1982 (1983) 166 Abb. 145 (Mitte 
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200 Unpubl.; Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Archäolo
gische Denkmalpflege Tübingen (Archäologie des Mittelalters). 
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202 Schulze 1981, 9. 
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' R a u h w a n d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e ' ist auch in S ü d 
w e s t d e u t s c h l a n d ke ine E r s c h e i n u n g ausschl ieß l ich des 
f r ü h e n Mittela l ters ,2 0 4 ihre W u r z e l n re ichen bis in 
r ö m i s c h e Ze i t z u r ü c k . U b e r Z w i s c h e n s t u f e n ( ' M a y e 
ner Ware ' ) 2 0 5 w i r d das rauhe , g r o b t o n i g e r ö m i s c h e 
G e s c h i r r in d ie M e r o w i n g e r z e i t vermi t te l t , w o es i n 
geograph i sch untersch ied l i cher H ä u f i g k e i t in S i e d l u n 
gen w i e in G r ä b e r n erscheint . F ü r U l m w a r ' r a u h w a n 
dige D r e h s c h e i b e n w a r e ' in den S tad tkerngrabungen 
der sechz iger J a h r e ( 'We inho f ' ) 2 0 6 nachweisbar . A u c h 
d ie a l tgeborgenen G r ä b e r des Stadtbereiches2 0 7 l ie fer 
ten s c h o n e inschlägige F u n d e . 
I m Egg inger Bes tand tr i f f t m a n m e h r h e i t l i c h auf S t ü k -
k e , deren E r s c h e i n u n g s b i l d die H e r k u n f t aus d e m 
e inz igen b isher auf a l a m a n n i s c h e m B o d e n u n t e r s u c h 
ten T ö p f e r e i s t a n d o r t ( D o n z d o r f , K re i s G ö p p i n g e n ) 2 0 8 

w a h r s c h e i n l i c h m a c h t (Taf . 106,5; 107,3.4; 111,9.10). 
B e s o n d e r s die gestreckten W u l s t r a n d - F o r m e n u n d die 
häu f ig v o n fe inen R i s s e n ü b e r z o g e n e O b e r f l ä c h e ( C r a -
que lee) recht fert igen eine so l che Z u w e i s u n g . A b w e i 
c h e n d e M e r k m a l e (härterer B r a n d , andere P r o f i l b i l 
d u n g o d e r Farbuntersch iede ) we i sen für die übr igen 
Stücke ( T a f . 106,1; 119,1.2) auf E n t s t e h u n g in a n d e 
ren, n o c h n i ch t l oka l i s ierbaren P r o d u k t i o n s o r t e n . 2 0 9 

G e m ä ß den über reg iona l n a c h v o l l z i e h b a r e n E n t w i c k 
l ungsab läu fen k ö n n e n d ie Egg inger r a u h w a n d i g e n G e 
fäße (m i t A u s n a h m e v o n T a f . 106,3 sog. W ö l b w a n d 
t ö p f e ) n i ch t v o r d e m 7. J h . hergestel l t w o r d e n sein. E s 
feh len R a n d b i l d u n g e n m i t m a r k a n t e n I n n e n k e h l e n , 
w e l c h e n o c h m i n d e s t e n s bis ins 6. J h . in der N a c h f o l g e 
der s p ä t r ö m i s c h e n D e c k e l f a l z t ö p f e ( A l z e y - T y p 27) in 
G e b r a u c h w a r e n . D a diese R a n d f o r m e n i m derze i t 
b e k a n n t e n D o n z d o r f e r S p e k t r u m n u r n o c h in A n k l ä n 
gen210 v o r h a n d e n s ind , aber auch d u r c h B e o b a c h t u n 
gen i m D o n z d o r f e r Re ihengräber fe ld ( K o m b i n a t i o n 
M e t a l l s a c h e n - K e r a m i k ) , ist ein B e g i n n der dor t igen 
T ö p f e r e i t ä t i g k e i t e twa auf die Ze i t u m 600 fes t zu le 
gen.211 I h re D a u e r ist entgegen b i sher igen A u f f a s s u n 
gen212 j e d o c h ke ineswegs auf das 7. J h . e i n zuengen . 
Zah l re i che P lä t ze des a l amann i schen G e b i e t e s m i t 
S i e d l u n g s f u n d e n der M e r o w i n g e r - u n d K a r o l i n g e r z e i t 
e r w e c k e n v i e l m e h r den E i n d r u c k , der D o n z d o r f e r 
Be t r i eb habe n o c h w e i t in das 8. J h . h ine in f o r tbes tan 
d e n . G e m e i n t s ind F u n d o r t e w i e Reist ingen2 1 3 bei 
H e r r e n b e r g , S inde l f i ngen (St. Mart in) , 2 1 4 K i r c h h e i m / 
Teck, 2 1 3 Erp f ingen , 2 1 6 H e i d e n h e i m 2 1 7 oder A l d i n 
gen.218 Ü b e r a l l l iegt n e b e n ' r a u h w a n d i g e r D r e h s c h e i 
b e n w a r e ' ( ü b e r w i e g e n d , j e d o c h n i ch t aussch l ieß l ich 
' D o n z d o r f e r ' A r t ) unverz i e r te 'ältere, ge lb ton ige 
D r e h s c h e i b e n w a r e ' m i t meis t gekeh l ten Schrägrän 
dern ( T y p R u n d e r Berg ) vor . Le t z te re stellt e ine W e i 
t e r e n t w i c k l u n g der rädchenverz ie r ten u n d r i e f e n d e k o 
r ierten A u s p r ä g u n g der gelben D r e h s c h e i b e n w a r e dar, 
w e l c h e v o m ausgehenden 7. bis z u m b e g i n n e n d e n 

9. J h . haup t säch l i ch z w i s c h e n N e c k a r u n d n ö r d l i c h e m 
O b e r r h e i n auftr i t t . Vergese l l scha f tungen v o n ' r a u h 
w a n d i g e r D r e h s c h e i b e n w a r e ' u n d 'älterer, ge lb ton iger 
D r e h s c h e i b e n w a r e ' , w i e sie un ter St. M a r t i n in S inde l 
f i n g e n u n d unter St. M a u r i t i u s in A l d i n g e n z u b e o b 
achten w a r e n , erwe isen s ich also als ke ine n u r k u r z f r i 
stige Ü b e r l a p p u n g 2 1 9 z u r Ze i t des A u s l a u f e n s der 
' r a u h w a n d i g e n ' u n d des B e g i n n s der ' ge lb ton igen 
D r e h s c h e i b e n w a r e ' . Ers tere n i m m t v i e l m e h r i m 8. J h . 
i m a l a m a n n i s c h e n Bere i ch n o c h den P la t z e in , der der 
verz ie r ten 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e ' i m 
n ö r d l i c h e n , f r änk i s chen Te i l S ü d w e s t d e u t s c h l a n d s z u 
k o m m t . Ers t die E t a b l i e r u n g v o n W e r k s t ä t t e n der 
'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e ' z u r Ze i t des 
T y p s R u n d e r Berg (nach 800) b e w i r k t d a n n v ie lerorts 
süd l i ch der f r ä n k i s c h - a l a m a n n i s c h e n S t a m m e s g r e n z e 
e in V o r h e r r s c h e n dieser o x y d i e r e n d gebrannten D r e h 
s c h e i b e n k e r a m i k (s. u . ) . 
N a c h diesen A u s f ü h r u n g e n ist es a lso n i ch t m ö g l i c h , 
al lein aus d e m V o r h a n d e n s e i n v o n ' D o n z d o r f e r ' u n d 
anderer ' r a u h w a n d i g e r D r e h s c h e i b e n w a r e ' e inen A n -

204 So die Auffassung von M. Schulze, die den Beginn dieser Ware 
auf das späte 6. Jh. festlegen will (Schulze 1981, 46). 

205 Daß 'Mayener' Keramik keineswegs die einzige Ausprägung 
'rauhwandiger Drehscheibenware' am Ubergang zwischen An
tike und Mittelalter darstellt und rechts des Rheins im 5. Jh. 
immer mehr an Bedeutung verliert, während rauhwandiges Ge
schirr als solches durchaus stark vertreten ist, führen am deut
lichsten die Funde vom Runden Berg vor Augen: Kaschau 
1976, 13; Taf. 1-12; 14, 324.325; 15-16,381 (Gruppen 1-5 u. 
8; 9). 

206 Lobbedey 1968, 133. - Hübener u. Lobbedey 1964, 118 Abb. 
30,1. 

207 Hübener 1969, Taf. 15,3; 27,1; 29,2.3; 40,2.3. 
208 Hübener u. Lobbedey 1964, 89ff. 
209 Rauhwandige, scheibengedrehte Gefäße in Donzdorf - untypi

scher Machan im Gräberfeld Esslingen-Sirnau waren Koch 
schon 1969 aufgefallen (R. Koch, Katalog Esslingen: Die vor-
und frühgeschichtlichen Funde im Heimatmuseum. 2 [1969] 
48). — Für die Gruppen 5, 8 und 9 des Runden Berges verneint 
Kaschau eine Herkunft aus der Donzdorfer Töpferei (Kaschau 
1976, 42). 

210 Hübener u. Lobbedey 1964, 92 Abb. 3,1.4; 94 Abb. 4,15. 
211 Als ältestes Erzeugnis der Donzdorfer Töpferei ist derzeit wohl 

ein Schalen- oder Schlüsselfragment aus Grab 60 zu werten, 
welches mit zwei beschlaglosen Schnallen zusammen gefunden 
wurde, deren eine mit ihrer eingeschnürten Vorderpartie des 
Doms noch auf das 6. Jh. weist (Neuffer 1972, Taf. 14E). Al 
lerdings ist die Zugehörigkeit des Keramikfragmentes nicht 
eindeutig gesichert (Neuffer 1972, 53; auf Abb. 12 und auf Taf. 
14 jedoch immer unter Grab 40 geführt!). Für eine ähnliche 
Datierung vor die Wende vom 6. zum 7. Jh. sprächen die 
Scherben aus dem ungestörten Grab 19, die mit einer Schild
dornschnalle vergesellschaftet sind, wäre ihre Zugehörigkeit 
zur 'Donzdorfer Ware' verbürgt (Neuffer 1972, Taf. 3G). 

212 Hübener u. Lobbedey 1964, 95. 
213 Gross 1985, Taf. 96. 
214 Scholkmann 1977, 58 Abb. 21. 
215 Unpubl.; freundl. Hinweis R. Boes, Stuttgart. 
216 Gross 1985, Taf. 234. 
217 Gross 1985, Taf. 210. 
218 Scholkmann 1981a, 266 Tab. 1; 291 Abb. 18,17-20. 
219 So Scholkmann 1981a, 269f. 
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fang der S ied lung i m Egg inger ' L i p p e n ö s c h l e ' n o c h in 
der j ü n g e r e n R e i h e n g r ä b e r z e i t abzu le i ten . Ers t d ie 
Vergese l l scha f tung m i t anderer K e r a m i k ( G r u b e n h a u s 
M ) u n d das H i n z u k o m m e n weiterer, ze i t l i ch enger 
faßbarer F u n d e er lauben eine A n s e t z u n g des B e g i n n s 
in d ie Ze i t v o r 700. 
M i t T ö p f e n u n d e i n e m K r u g ist n i ch t der ganze F o r 
m e n s c h a t z der ' r a u h w a n d i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e ' ve r 
treten. F ü r die D o n z d o r f e r T ö p f e r e i s ind d u r c h die 
F u n d e a m O r t selbst (Fr iedho f 2 2 0 u n d Töp fere i 2 2 1 ) o f f e 
ne G e f ä ß f o r m e n ges ichert ; z w e i h e n k l i g e A m p h o r e n 
gehör ten gleichfal ls z u m R e p e r t o i r e , w i e ein F r a g m e n t 
aus G e i s l i n g e n / S t e i g e - A l t e n s t a d t 2 2 2 z u belegen ve rmag . 
D e n K r u g aus G r u b e n h a u s T , d e m die A u s g u ß - R a n d 
scherbe (Taf . 107,3) u n d die Schu l terscherben (Taf . 
107,4) z u z u w e i s e n s ind , w i r d m a n sich stark bauch ig 
v o r z u s t e l l e n haben . E r dür f te e i n e m G r a b f u n d aus 
d e m nahen Schelk l ingen,2 2 3 A l b - D o n a u - K r e i s , gut 
e n t s p r o c h e n haben . D i e Z ier aus g roßen R e c h t e c k r o l l 
s t e m p e l e i n d r ü c k e n , die te i lweise sehr u n d e u t l i c h aus 
f ie len, hat er m i t m e h r e r e n B r u c h s t ü c k e n aus d e m 
D o n z d o r f e r O f e n 2 2 4 geme in , die s o w o h l v o n T ö p f e n 
als auch o f f e n e n G e f ä ß e n her rühren . D i e s e sons t n icht 
sehr häu f ige D e k o r a t i o n auf ' r a u h w a n d i g e r W a r e ' , d ie 
al len v o n W . H ü b e n e r zusammenges te l l t en ' D o n z d o r 
fer ' G e f ä ß e n aus G r ä b e r n ebenso abgeht w i e den 
später ve rö f f en t l i ch ten aus d e m G r ä b e r f e l d des T ö p f e 
re is tandortes , k ö n n t e ein I n d i z fü r spätere Ze i t s te l lung 
( E n d e 7. u . 8. J h . ) se in ; sie w ä r e d a n n als A n l e h n u n g 
an eine bei der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a 
re ' geläuf ige Z i e r w e i s e au fzu fassen . S ind W ö l b w a n d 
gefäße des 6. u n d 7. J h . ü b e r h a u p t o r n a m e n t i e r t , so in 
der Rege l m i t waagrech ten R i l l en b z w . R i l l e n g r u p p e n 
o d e r m i t W e l l e n l i n i e n b z w . -bändern . 2 2 3 R o l l s t e m p e l 
v e r z i e r u n g begegnet be isp ie lsweise an e inem T o p f aus 
T a u b e r b i s c h o f s h e i m - D i t t i g h e i r n , 2 2 6 einer K a n n e aus 
S o n t h e i m ( G r a b 86)227 oder einer A m p h o r a aus L e o n 
berg -E l t ingen , 2 2 8 ist aber andererseits i m u m f a n g r e i 
c h e n , T ö p f e r e i m a t e r i a l i e n e insch l i eßenden Bes tand 
v o n W ü l f i n g e n n u r ein e inz iges Mal 2 2 9 belegt. 
D i e M e n g e v o n 50 ( + 2 f rag l ichen) Scherben ' r a u h 
w a n d i g e r D r e h s c h e i b e n w a r e ' a m G e s a m t a u f k o m m e n 
der f rühmi t te la l te r l i chen W a r e n fo rder t e inen V e r 
g le ich m i t d e m nahege legenen U l m heraus . H i e r ist es 
e i n z ig der ' W e i n h o f ' , v o n d e m ' r a u h w a n d i g e D r e h 
s c h e i b e n w a r e ' vorge legt ist. D i e s e ist f re i l ich nach den 
A n g a b e n v o n W . H ü b e n e r u n d U . L o b b e d e y gegen 
über der ' U l m e r G r u p p e ' we i taus in der M i n d e r 
zahl .2 3 0 V o m A r e a l des ' G r ü n e n H o f e s ' e r w ä h n t B . 
S c h o l k m a n n ein W a n d s t ü c k eines W ö l b w a n d g e f ä 
ßes,231 aus d e m ' S c h w ö r h a u s ' ist n ichts Verg le ichbares 
b e k a n n t . D e r B l i c k auf die v o n H ü b e n e r u n d L o b b e 
d e y 1964 vorgeste l l ten F u n d o r t e m i t j ü n g e r m e r o w i n -
g i s c h - k a r o l i n g i s c h e n S ied lungsmater ia l ien , d ie d o n a u -

1 
i 

abwär t s l iegen, ergibt ein ähnl iches Resu l ta t . O b in 
L a u i n g e n , W i t t i s l i n g e n o d e r B u r g h e i m , d ie sche iben 
gedrehte r a u h w a n d i g e K e r a m i k ist - w e n n ü b e r h a u p t 
- n u r in E inze l s tücken 2 3 2 präsent , es d o m i n i e r t u n v e r -
z iertes o d e r k a m m s t r i c h g e r a u h t e s 'nachgedrehtes ' G e 
schirr. A n d e r s verhä l t es s ich, schaut m a n v o n U l m aus 
nach N o r d e n . I m s c h o n genann ten A l d i n g e n , K re i s 
T u t t l i n g e n , w a r ' r a u h w a n d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e ' u n 
ter St. M a u r i t i u s in den f rühes ten A b l a g e r u n g e n (Pe 
r i o d e n A u. B a u I ) m i t i m m e r h i n 20 Fragmenten 2 3 3 

vertreten . I m n ö r d l i c h e r ge legenen R o t t w e i l herrscht 
in den f r ü h e n S ied lungsabschn i t t en , urtei l t m a n nach 
d e n V o r b e r i c h t e n , ' r a u h w a n d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e ' 
bis ins 9. J h . h ine in vor.2 3 4 D i e in ihrer M a t e r i a l z u s a m 
m e n s t e l l u n g besser b e k a n n t e n S ied lungen auf der 
S c h w ä b i s c h e n A l b ru fen ebenfa l ls den E i n d r u c k her 
vor , sche ibengedrehte habe n e b e n h a n d g e m a c h t e r 
b z w . ' nachgedreh ter ' K e r a m i k e inen beacht l i chen A n 
teil a m F u n d a u f k o m m e n . F ü r den bedeu tends ten P la t z 
au f der A l b , den R u n d e n Berg bei U r a c h , s ind in 
dieser Frage leider ke ine b i n d e n d e n A n g a b e n z u erha l 
ten , da v o n d o r t n u r d ie sche ibengefert igte K e r a m i k 
( in sehr g r o ß e n M e n g e n ) p u b l i z i e r t w u r d e . D i e m a t e 
r ia l trächt igste S ied lung des Frühmi t te la l te rs i m A l b 
v o r l a n d , das abgegangene Sü lchen bei R o t t e n b u r g , hat 
Verhä l tn i sse a u f z u w e i s e n , w i e sie f ü r den R u n d e n 
Berg z u v e r m u t e n s i n d : h ier ist f ü r d ie M e r o w i n g e r -
u n d f r ü h e K a r o l i n g e r z e i t k a u m andere als ' r a u h w a n d i 
ge W a r e ' ( D o n z d o r f e r w i e anderwe i t ige P r o v e n i e n z ) 
z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n . 2 3 3 Es hat den A n s c h e i n , 
als n ä h m e die n u r au fgewü ls te te oder die ' n a c h g e d r e h 
te ' K e r a m i k i m a l amann i schen R a u m nach N o r d e n z u 
stetig ab, bis sch l ieß l ich an O r t e n w i e Sü lchen s c h o n 
' f r änk i sche ' Z u s t ä n d e erreicht werden . 2 3 6 F ü r S i e d l u n -

220 Neuffer 1972, 54 Abb. 12. 
221 Hübener u. Lobbedey 1964, 90 Abb. 1,9.11. 
222 Hübener u. Lobbedey 1964, 121 Abb. 31,4. 
223 Abgebildet in: Museen im Alb-Donaukreis (o.J.) 'Heimatmu

seum Schelklingen'. 
224 Hübener u. Lobbedey 1964, 90 Abb. 1,9.13.15. 
225 Rillen- und Rillengruppen: Hübener u. Lobbedey 1964, 91 

Abb. 2,1; 92 Abb. 3,3.5. - Schulze 1981, 134 Abb. 70. -
Wellen- und Wellenbänder: Schulze 1981, 134 Abb. 70. 

226 Arch. Ausgr. 1975 (1976) 61 Abb. 34 (unten). 
227 Neuffer-Müller 1966, Taf. 15 A 1. 
228 Fundber. Schwaben N.F. 13, 1952/54, Taf. XX,2. 
229 Schulze 1981, 99 Abb. 36,21. 
230 Hübener u. Lobbedey 1964, 123f. 
231 Scholkmann 1981b, 333 f. 
232 Hübener u. Lobbedey 1964, 98 Abb. 7,1; 99 Abb. 9,12. 
233 Scholkmann 1981a, 266 Tab. 1. 
234 L. Klappauf, Zu den Ergebnissen der Grabungen 1975-79 im 

Gebiet des ehemaligen Königshofes von Rottweil a. N. Arch. 
Korrbl. 12, 1982, 403 Abb. 4,1-4.6-8. 

235 Unpubl.; Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Archäolo
gische Denkmalpflege Tübingen (Archäologie des Mittelalters). 

236 Bis zum Aufkommen der 'Donzdorf-Ware' war allerdings in 
Geislingen/Steige-Altenstadt handgemachte Keramik domi
nant (Hübener u. Lobbedey 1964, 121 f.). 
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gen i m n ö r d l i c h e n Te i l B a d e n - W ü r t t e m b e r g s ( z w i 
schen O b e r r h e i n u n d N e c k a r ) jenseits der H o r n i s g r i n -
d e - H e s s e l b e r g - S c h e i d e l i n i e spielt spätestens i m 7. J h . 
in G r a b - w i e S i e d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e n n u r n o c h 
D r e h s c h e i b e n k e r a m i k eine R o l l e . 

6 .3 .1 .6 ' A l t e r e , ge lb ton ige D r e h s c h e i b e n w a r e ' 

A l s z a h l e n m ä ß i g k le inste Warenar t nach der d o p p e l 
k o n i s c h e n K e r a m i k tritt in E g g i n g e n die 'ältere, ge lb 
t on ige D r e h s c h e i b e n w a r e ' auf . T r o t z des relativ ger in 
gen A n t e i l s ist gerade ihr V o r k o m m e n besonders b e 
ach tenswer t . S o w e i t die vo r l i egenden Scherben A u s s a 
gen z u r C h r o n o l o g i e e r m ö g l i c h e n , w a s außer f ü r die 
R ä n d e r (Taf . 107,11.12; 110,5.14; 119,3) n u r n o c h für 
ein W a n d s t ü c k (Taf . 117,11) zu t r i f f t , m ü s s e n sie in 
e inen f r ü h e n A b s c h n i t t dieser langleb igen Warenar t 
e ingeordne t w e r d e n . L e d i g l i c h das in T o n b e s c h a f f e n 
heit ( fe insandiger , g l immerha l t iger Scherben) u n d Far 
be (o range ) v o n den übr igen gelben S tücken m i t u n t e r 
sch ied l i ch g rober Q u a r z m a g e r u n g deut l i ch a b w e i 
c h e n d e F r a g m e n t T a f 108,9 gehör t in jüngere Z u s a m 
m e n h ä n g e , w i e we i te r u n t e n näher a u s z u f ü h r e n sein 
w i r d . 
D i e ers tgenannten f ü n f R ä n d e r lassen sich p r o b l e m l o s 
in den Z e i t r a u m z w i s c h e n d e m ausgehenden 7. u n d 
d e m späten 8 . / f r ü h e n 9. J h . we isen . H a l s l o s e , b a u c h i 
ge T ö p f e , die f ü r die Scherben Ta f . 110,5.14 u n d Ta f . 
119,3 gesicherte, f ü r d ie s e k u n d ä r d u n k e l ver färbten 
F r a g m e n t e (Taf . 107,11.12) wahrsche in l i che G e f ä ß 
f o r m , k o n n t e n in letzter Ze i t m e h r f a c h in den jüngs ten 
Be l egungsabschn i t t en m e r o w i n g i s c h e r G r ä b e r f e l d e r 
a u f g e f u n d e n w e r d e n . H a t t e U . L o b b e d e y 1968, w o h l 
in enger A n l e h n u n g an d ie Ze i t s te l lung der v e r w a n d 
ten ' B a d o r f - W a r e ' des R h e i n l a n d e s , ihren B e g i n n n o c h 
u m die M i t t e des 8. J h . angesetzt ,2 3 7 so k o n n t e M . 
Schu l ze 1981 eine den w i r k l i c h e n Verhä l tn i ssen ange
messenere , f rühere Dat ie rung 2 3 8 vo rsch lagen . A u ß e r 
auf die s c h o n lange b e k a n n t e n F u n d e 'älterer, g e l b t o -
niger D r e h s c h e i b e n w a r e ' aus A l t l u ß h e i m 2 3 9 u n d H a i l -
f ingen2 4 0 ist heu te z u r A b s i c h e r u n g eines so l ch f r ü h e n 
A n s a t z e s auf G r a b g e f ä ß e aus H e i d e l b e r g - H a n d 
schuhshe im, 2 4 1 B a d D ü r k h e i m - L e i s t a d t , 2 4 2 W e i n g a r 
ten /P fa l z , 2 4 3 Berghausen 2 4 4 bei K a r l s r u h e u n d Base l / 
A e s c h e n v o r s t a d t 2 4 3 z u r ü c k z u g r e i f e n . D e r v o n M . 
Schu l ze h e r a n g e z o g e n e T o p f aus d e m elsässischen 
B r u m a t h 2 4 6 sol l te dagegen in d i e sem Z u s a m m e n h a n g 
n icht ve rwer te t w e r d e n , da er n i ch t aus e i n e m R e i h e n 
g r ä b e r f e l d - K o n t e x t her rühr t . Ä h n l i c h e s hat auch für 
d ie G e f ä ß e aus B a d Fr i ed r i chsha l l -Du t t enberg , 2 4 7 Se-
senhe im/E l saß 2 4 8 u n d T ü b i n g e n 2 4 9 z u gelten. 
E i n gewicht iges A r g u m e n t f ü r eine Fest legung des 
B e g i n n s der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e ' 
in der Ze i t v o r 700 n. C h r . result iert aus der Feststel 

l u n g , daß unter den eben genannten F u n d e n auch 
so l che m i t d o p p e l k o n i s c h e r F o r m begegnen ( H e i d e l 
b e r g - H a n d s c h u h s h e i m , W e i n g a r t e n ) . K n i c k w a n d t ö p 
fe sche inen n i ch t n u r i m Ver lau fe des späteren 7. J h . 
als Be igabe aus den Bes ta t tungen z u v e r s c h w i n d e n , 
s o n d e r n auch in S ied lungs inven taren nach der W e n d e 
z u m 8. J h . n i ch t m e h r vertreten z u sein. 
D i e R i e f u n g der o b e r e n G e f ä ß h ä l f t e , e inz iger D e k o r 
der Egg inger 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a 
re ' , k e n n z e i c h n e t alle o b e n e r w ä h n t e n S tücke aus R e i 
h e n g r ä b e r n , m i t A u s n a h m e der d o p p e l k o n i s c h e n u n d 
des r o l l r ä d c h e n o r n a m e n t i e r t e n T o p f e s aus H a i l f i n g e n . 
E i n e genauere c h r o n o l o g i s c h e F i x i e r u n g innerha lb der 
F r ü h p h a s e der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a 
re ' ist f ü r unsere S tücke n icht m ö g l i c h , da ver läß l i che 
A n h a l t s p u n k t e in F o r m v o n Vergese l l scha f tungen in 
G r u b e n h ä u s e r n feh len . H a u s T sol l hier n icht h e r a n 
g e z o g e n w e r d e n , da n i ch t h i n r e i c h e n d s icher ist, daß 
das e inget ief te G e b ä u d e erst lange nach seiner V e r f ü l -
l u n g v o n d e m ' W e g ' überschn i t t en w u r d e u n d die 
hochmi t t e l a l t e r l i che K e r a m i k (Ta f . 107,5) so d o r t h i n 
gelangte. In j e d e m Fall aber m ü s s e n die he l len G e f ä ß e 
spätestens i m b e g i n n e n d e n 9. J h . ins ' L i p p e n ö s c h l e ' 
gelangt sein, da d ie h o c h - u n d spä tkaro l ing i schen 
A u s p r ä g u n g e n anders aussehen. F ü r deren B e u r t e i 
l u n g ist der R u n d e Berg v o n größter W i c h t i g k e i t . D i e 
d o r t ange t ro f f enen , sämt l i ch unverz i e r t en , d . h. w e d e r 
m i t R o l l s t e m p e l u n g n o c h m i t R i e f u n g versehenen G e 
fäße230 v e r f ü g e n alle ü b e r e inen - o f t i n n e n gekeh l ten -
Schrägrand ( T y p R u n d e r Berg) . D i e in g roßer Z a h l 
g e b o r g e n e n M e t a l l f u n d e er lauben f ü r sie e ine D a t i e 
r u n g ins 9. u n d 10. Jh . 2 5 1 

Ers t in der Ze i t des T y p s R u n d e r Berg f i nde t d ie 
'ä ltere, ge lb ton ige D r e h s c h e i b e n w a r e ' in n e n n e n s w e r 
t e m M a ß e E i n g a n g i m a l amann i schen G e b i e t . D i e s 
d ü r f t e d a m i t z u erk lären sein, daß z u dieser Ze i t ke ine 
' r a u h w a n d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e ' m e h r p r o d u z i e r t 

237 Lobbedey 1968, 14: Chronologieschema. 
238 Schulze 1981, 53. 
239 Lobbedey 1968, Taf. 12,2. 
240 H. Stoll, Die Alamannengräber von Hailfingen (1939) Taf. 35,7. -

Hübener 1969, Taf. 48,2. 
241 Unpubl.; freundl. Hinweis W. Titze, Heidelberg. 
242 H. Bernhard, Fundberichte aus der Pfalz 1961-1965,1978 (Früh

geschichte). Mitt. Hist. Ver. Pfalz 80, 1982, 402 Abb. 66,1. 
243 Unpubl.; freundl. Hinweis H. Bernhard, Speyer. 
244 Koch 1982, Taf. 29D; Taf. 39 C3. 
245 Unpubl.; freundl. Hinweis A . Furger-Gunti, Basel. 
246 Schulze 1981, 53. 
247 R. Koch, Bodenfunde des frühen Mittelalters aus Bad Wimp

fen, Landkreis Heilbronn. Forsch. Ber. Arch. Mittelalt. Bad.-
Württ. 8 (1983) 339f. mit Abb. 15,2. - Fundber. Bad.-Württ. 5, 
1980, 276; Taf. 208 C. 

248 Hübener 1969, Taf. 49,3. - Bei Lobbedey 1968, Taf. 13,6 
fälschlich unter 'Zeschheim/Elsaß' geführt. 

249 Lobbedey 1968, 173; Taf. 16,18. 
250 Kaschau 1976, Taf. 17-21 (Gruppe 13). 
251 Koch 1984, 189 mit Abb. 17; 192f. 
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Abb. 226: Gerieftes Wandstück der 'älteren, gelbtonigen Drehschei
benware' aus dem Ulmer Schwörhaus, M 1:2. 

w u r d e , d ie z u v o r auf d e m Sek tor der techn isch h ö h e r 
wer t i gen K e r a m i k an v ie len P lä t zen e indeut ig d o m i 
nierte. D a s massenha f te A u f t r e t e n der d e k o r l o s e n 'ä l 
teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e ' v o m T y p R u n 
der B e r g seit d e m 9. J h . k a n n w o h l n u r m i t der 
H e r s t e l l u n g z u m i n d e s t eines Te i l s der F u n d e in der 
A l a m a n n i a b e g r ü n d e t w e r d e n . D i e groß f läch igen U n 
t e r s u c h u n g e n in der W ü s t u n g Sü lchen bei R o t t e n b u r g 
h a b e n in den le tz ten J a h r e n e inen sehr g roßen A n f a l l 
an e insch läg igen F u n d e n gebracht , unter d e n e n s ich 
s o w o h l zah l re iche ' f a b r i k n e u ' w i r k e n d e , ke iner le i G e 
b r a u c h s s p u r e n a u f w e i s e n d e F r a g m e n t e als auch Stücke 

b e f i n d e n , deren Ü b e r f e u e r u n g s - u n d D e f o r m a t i o n s 
z u s t a n d nahe legt , sie als F e h l b r ä n d e a n z u s p r e c h e n . B is 
z u r A u f d e c k u n g eines O f e n s m u ß die L o k a l i s i e r u n g 
einer T ö p f e r e i der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n 
w a r e ' in Sü lchen z w a r h y p o t h e t i s c h b le iben , hat aber 
anges ichts der L a g e i m G e s a m t v e r b r e i t u n g s g e b i e t g r o 
ße W a h r s c h e i n l i c h k e i t f ü r s ich. 
D a s V o r k o m m e n v o n älteren Ver t re tern der hel len 
W a r e als des T y p s R u n d e r Berg i m Egg inger ' L i p p e n -
ö s c h l e ' m u ß angesichts der Spär l i chke i t verg le ichbarer 
Mater i a l i en i m a l amann i schen R a u m , besonders auf 
u n d süd l i ch der S c h w ä b i s c h e n A l b , überraschen . D i e 
v o n U . L o b b e d e y aus d e m ' W e i n h o f ' , B . S c h o l k m a n n 
u n d F . R . Z a n k l aus d e m ' G r ü n e n H o f vorgeste l l ten 
K e r a m i k b e s t ä n d e sch l ießen e n t w e d e r gar ke ine oder 
aber später a n z u s e t z e n d e 'ältere, ge lb ton ige D r e h 
sche ibenware ' 2 5 2 ein. E i n z i g aus den ' S c h w ö r h a u s ' -
G r a b u n g e n der 50er J a h r e ist ein gerieftes B r u c h 
stück2 5 3 z u n e n n e n ( A b b . 226) . Fre i l i ch k ö n n t e erst 
e ine gezie l te S i ch tung der i m m e n s e n F u n d m e n g e n aus 
U l m w i r k l i c h e Sicherhei t h ins i ch t l i ch des tatsächl ich 
V o r h a n d e n e n geben . B i s lang u n b e k a n n t , da n i ch t ve r -

252 Lobbedey 1968, Taf. 6,34-39. - Scholkmann 1981 b, 345 Abb. 
17,2. 

253 Rieber u. Reutter 1974, Keramiktaf. 11,1. 
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ö f f en t l i ch t , s ind F u n d e f rüher hel ler W a r e aus der 
M a r t i n s k i r c h e i m u n w e i t v o n U l m gelegenen L a n g e n 
au234 ( A b b . 227) . Sieht m a n diese Belege aus E g g i n g e n , 
L a n g e n a u u n d U l m v o r d e m h i s tor i schen H i n t e r 
g r u n d , bietet s ich eine B e g r ü n d u n g f ü r ihre E x i s t e n z 
an. W e n n die G e s c h i c h t e der d u r c h m e h r e r e G r a b u n 
gen in ihrer L a g e b isher n o c h n i ch t f e s t z u m a c h e n d e n 
P f a l z in U l m auch umst r i t t en ist (Re i chenauer Bes i t z , 
e r w o r b e n d u r c h k ö n i g l i c h e S c h e n k u n g ? ) , so scheint 
ihre R o l l e in der E p o c h e Kar l s d. G r . d o c h durchaus 
b e d e u t e n d gewesen z u sein. I h r m u ß als P l a t z an der 
ös t l i chen Per ipher ie der seit M i t t e des 8. J h . w i e d e r 
fester z u m F r a n k e n r e i c h gehör igen A l a m a n n i a W i c h 
t igkei t bei den V o r g ä n g e n u m die E i n g l i e d e r u n g B a y 
erns z u g e k o m m e n sein.255 E i n Z u s t r o m f ränk i scher 
K e r a m i k aus d e m mi t t l e ren o d e r n ö r d l i c h e n O b e r 
rhe ingeb ie t in d ie V i l l a regalis ' U l m in der z w e i t e n 
H ä l f t e des 8. J h . , ähn l i ch d e m in Ess l ingen (St. D i o 
n y s ) festgestel lten,2 5 6 ist durchaus wahrsche in l i ch , 
w e n n auch vorers t n u r d u r c h das eine F r a g m e n t aus 
d e m ' S c h w ö r h a u s ' belegbar. N i e d e r s c h l a g dieser V e r 
b i n d u n g e n U l m s nach N o r d e n u n d N o r d w e s t e n 
k ö n n t e n in den benachbar ten O r t e n L a n g e n a u u n d 
E g g i n g e n ( ' L i p p e n ö s c h l e ' ) die gerieften u n d r o l l s t e m -
p e l o r n a m e n t i e r t e n B r u c h s t ü c k e 'älterer, ge lb ton iger 
D r e h s c h e i b e n w a r e ' sein. 
W ä h r e n d die überreg iona le B e d e u t u n g U l m s s ich in 
den f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t e n klarer i m F u n d n i e d e r 
schlag abze i chne t , ist in E g g i n g e n n ichts derg le ichen 
m e h r spürbar . D i e e inz ige Scherbe, w e l c h e n o c h als 
N a c h a h m u n g der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n 
w a r e ' angegl iedert w e r d e n dar f , ist e indeut ig deren 
Spätphase z u g e h ö r i g . So lche bre i ten, nach i n n e n abge 
schrägten u n d o f t m a l s auf der O b e r s e i t e seicht g e k e h l 
ten R ä n d e r b e n a n n t e erstmals R . K o c h 1969 als T y p 
Jagst fe id .2 5 7 Seine Ü b e r l e g u n g e n h ins i ch t l i ch ihrer 
c h r o n o l o g i s c h e n P o s i t i o n nach den verz ier ten k a r o l i n -
g ischen S tücken f anden Stütze in den S inde l f inger 
B e f u n d e n unter St. M a r t i n u n d in der O b e r e n V o r 
stadt.238 I n z w i s c h e n ist o f f ens i ch t l i ch , daß der T y p 
R u n d e r Berg d e m T y p Jags t fe id v o r a u f g e h t . D a die 
Meta l l sachen eine B e l e g u n g des R u n d e n Berges bis 
m i n d e s t e n s ins 10. J h . b e z e u g e n , k a n n der do r t n o c h 
f eh lende T y p Jags t fe id n i ch t v o r der J a h r t a u s e n d w e n 
de auf treten. E s m u ß o f f e n b le iben , w a n n genau er 
i nnerha lb der ersten H ä l f t e des 11. J h . erscheint , in 
den E r b a u u n g s s c h i c h t e n der St i f tsk irche St. M a r t i n z u 
S inde l f ingen (nach 1050) ist er jedenfa l ls s c h o n v o r 
handen . 2 5 9 

D i e 1981 v o n C h . B i z e r vorge legte Kar t ierung 2 6 0 v o n 
B u r g e n f u n d e n auf der S c h w ä b i s c h e n A l b , die auch 
Jags t fe lder F o r m e n e inschl ießt , zeigt die A n b i n d u n g 
der U l m e r R e g i o n an das e igent l iche Verbre i tungsge 
biet i m we i te ren M i t t e l n e c k a r r a u m . D i e D o n a u m a r 

k ier t die S ü d g r e n z e , da nach derze i t i gem W i s s e n n o c h 
k e i n F u n d p u n k t süd l i ch ihres Ver laufes b e k a n n t g e 
w o r d e n ist. D i e se inerze i t v o n U . L o b b e d e y a m 
' W e i n h o f ' als I m i t a t i o n e n ausgesonder ten S tücke m i t 
J ags t f e lder R a n d b i l d u n g e n 2 6 1 s ind der B e s c h r e i b u n g 
nach n i ch t ident i sch m i t u n s e r e m F r a g m e n t Ta f . 
108,9. Sie geben d a m i t e inen H i n w e i s auf die E x i s t e n z 
versch iedener W e r k s t ä t t e n , die N a c h a h m u n g e n der 
'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e ' p r o d u 
z ier ten . 
Ist bei der j ü n g e r e n ' r o t b e m a l t e n F e i n w a r e ' o d e r auch 
der ' P i n g s d o r f - W a r e ' seit l a n g e m klar, daß zah l re iche 
I m i t a t i o n e n , me is t in v ie l ger ingerer Q u a l i t ä t als die 
O r i g i n a l e , hergestel l t w u r d e n , so ze i chne t s ich dies f ü r 
d ie 'ältere, ge lb ton ige D r e h s c h e i b e n w a r e ' erst n e u e r 
d ings deut l i cher ab. D e n besten B e w e i s h ie r für e rbr in 
gen d ie jüngs t p u b l i z i e r t e n 'Scha l l töp fe ' aus der St. 
R e m i g i u s k i r c h e z u N a g o l d . 2 6 2 D i e s e rö t l i chen D r e h 
sche ibenge fäße v e r w e i s e n m i t i h ren i n n e n gekeh l ten 
Schrägrändern u n d bauch igen U m r i ß f o r m e n klar auf 
T ö p f e v o m T y p R u n d e r Berg als ihre Vorb i l de r . 

6 .3 .1 .7 'Fe insand ige , g l immerha l t i ge W a r e ' 

W i e e ingangs s c h o n h e r v o r g e h o b e n w u r d e , schl ießt 
diese W a r e die be iden versch iedenen H e r s t e l l u n g s 
t e c h n i k e n ' N a c h - ' u n d Fre id rehen ein. D a in der 
Scherbenbescha f f enhe i t ke in U n t e r s c h i e d besteht z w i 
schen den Le i s t en rändern , d ie in e in igen Fä l len n o c h 
deu t l i ch als 'nachgearbe i te t ' z u e r k e n n e n s ind , u n d 
den K a r n i e s r ä n d e r n , fü r die freies H o c h z i e h e n gesi 
chert ist, u n d die sich nah t l o s aus ersteren herausent 
w i c k e l n , w u r d e auf d ie A u s s o n d e r u n g der ' j üngeren 
D r e h s c h e i b e n w a r e ' verz i ch te t . D e r Ü b e r g a n g z w i 
schen ' n a c h ' - u n d f re igedrehten G e f ä ß e n ist fü r die 
M i t t e , spätestens j e d o c h die z w e i t e H ä l f t e des 13. J h . 

254 Unpubl.; Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Archäolo
gische Denkmalpflege, Außenstelle Tübingen (Archäologie des 
Mittelalters). 

255 Schmitt 1974, 13 ff. 
256 Zur Bedeutung Esslingens für die fränkische Politik in der 

zweiten Hälfte des 8. Jh.: J . Fleckenstein, Fulrad von St. Denis 
und der fränkische Ausgriff in den süddeutschen Raum. G. 
Teilenbach (Hrsg.), Studien und Vorarbeiten zur Geschichte 
des großfränkischen und frühdeutschen Adels (1959) 9ff. - U. 
Ziegler, Esslingen, St. Vitalis und Dionysius. Germania Bene-
dictina. 5. Baden-Württemberg (1975) 212ff, 

257 Koch 1969, 32f. 
258 Scholkmann 1977, 58 Abb. 21. - Scholkmann 1978, 63f. 
259 Scholkmann 1977, 58 Abb. 21. 
260 Bizer 1981, 52 f. mit Abb. 7 (betrifft nur die mittlere und west

liche Schwäbische Alb). - Nachzutragen deshalb: Ulm, 'Wein
hof' (Lobbedey 1968, Taf. 6,34-39); Ulm, 'Schwörhaus' (Rie
ber u. Reutter 1974, Keramiktaf. 11,3; Ulm, 'Nikolauskapelle' 
(Scholkmann 1981b, 345 Abb. 17,2). 

261 Lobbedey 1968, 133; Taf. 6,38.39. 
262 Roeser u. Rathke 1986, 176f. Abb. 137; 138; 185 Abb. 146 

(oben). 
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a n z u n e h m e n . E r w i r d be isp ie lsweise an d e m ganz in 
der N ä h e des ' L i p p e n ö s c h l e ' g e f u n d e n e n Egg inger 
M ü n z s c h a t z b e h ä l t e r faßbar, dessen S c h l u ß p r ä g u n g e n 
u m 1300 a n z u s e t z e n sind263 (s. u. ) . 
D i e s e m i t A b s t a n d umfangre i chs te K e r a m i k g r u p p i e 
r u n g ist d u r c h Fe insand igke i t u n d ü b e r w i e g e n d h o h e n 
A n t e i l sehr fe inen , s i lbr igen G l i m m e r s charakter is iert . 
D i e W a n d s t ä r k e n s ind geringer u n d rege lmäßiger als 
bei den übr igen i m U l m e r R a u m h e i m i s c h e n W a r e n a r 
ten ( ' U l m e r G r u p p e ' , ' b raun ton ige , nachgedrehte W a 
re') . Be i den ebenfal ls d ü n n e r e n B ö d e n k o m m e n i n n e n 
o f t , en t sprechend d iesen älteren K e r a m i k g r u p p e n , 
Ver s t r i chspuren a m Ü b e r g a n g z u r W a n d u n g v o r ; a n 
ders als bei d iesen f rühmi t te la l ter l i chen W a r e n s ind al 
lerd ings Q u e l l r ä n d e r auf den A u ß e n s e i t e n häu f ig . D i e — 
insgesamt seltenen - B o d e n z e i c h e n stellen ein wei teres 
U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l dar, da sie n u r bei der ' f e i n 
sand igen , g l immerha l t i gen W a r e ' auf treten. D i e Farbe 
ist u n e i n h e i t l i c h ; es herrschen b r a u n e u n d graue T ö n e 
v o r , aber auch gelb l iche, rote u n d o range s ind z u 
v e r z e i c h n e n . Be i den K a r n i e s r ä n d e r n ist die T e n d e n z 
z u g r a u e m B r a n d deut l i ch v o r h a n d e n . 
W a n n m i t d e m B e g i n n der ' f e insand igen , g l i m m e r h a l 
t igen W a r e ' z u rechnen ist, k a n n n u r näherungswe i se 
angegeben w e r d e n . D i e t y p o l o g i s c h f rühes ten R a n d 
f o r m e n i m Egg inger F u n d g u t , Schrägränder m i t o d e r 
o h n e I n n e n - b z w . R a n d o b e r s e i t e n - K e h l u n g (Taf . 
108,2 .6 ; 118,5; 119,5) m a c h e n z w a r e inen d u r c h a u s 
v o r r o m a n i s c h e n E i n d r u c k . O b sie aber n o c h in d ie 
Ze i t v o r der J a h r t a u s e n d w e n d e z u r ü c k r e i c h e n , ist sehr 
f rag l ich . Ver läß l i che Z u s a m m e n f u n d e m i t anderen 
W a r e n a r t e n in G r u b e n h ä u s e r n , so z . B . m i t ' G o l d 
g l i m m e r - W a r e ' , feh len . D i e v o n den U l m e r G r a b u n g s 
stel len vorge legte K e r a m i k verg le ichbarer B e s c h a f f e n 
hei t (N iko l auskape l l e 2 6 4 auf d e m ' G r ü n e n H o f ' : 
' N a c h g e d r e h t e , fe insand ige W a r e ' , ' W e i n h o f ' : 2 6 5 

' Schne l l au fend nachgedrehte W a r e , fe insandiger T o n ' ) 
ze igt so gut w i e ausschl ieß l ich R a n d b i l d u n g e n , we l che 
ins l l . / 1 2 . J h . we i sen . A n be iden genannten P l ä t z e n 
s ind z u d e m n o c h Vergese l l scha f tungen m i t d e m T y p 
Jags t fe id der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a 
re'266 gegeben, we l cher derse lben Ze i t en t s tammt . 
Selbst e ine sehr f rühe D a t i e r u n g der w e n i g e n 'alt ' 
w i r k e n d e n Stücke in die Ze i t u m 1000 k ö n n t e n icht 
d a r ü b e r h i n w e g t ä u s c h e n , daß z w i s c h e n den übr igen 
W a r e n , m i t A u s n a h m e der langleb igen, aber n i ch t sehr 
mater ia l re ichen ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' , u n d der ' f e in 
sand igen , g l immerha l t i gen W a r e ' e ine L ü c k e besteht . 
D a r a u s eine S i e d l u n g s u n t e r b r e c h u n g z u f o lgern , ist 
anges ichts der B e b a u u n g s d i c h t e i m n o r d w e s t l i c h e n 
Bere ich , w o die ebenerd igen G e b ä u d e fre i l ich n icht 
enger z u dat ieren s ind , n icht u n b e d i n g t z w i n g e n d . D a 
d ie M a s s e der K e r a m i k f u n d e in al len S ied lungsphasen 
aus G r u b e n h ä u s e r n geborgen w u r d e , k a n n m a n n u r 
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aussagen, die A n l a g e b z w . A u f l a s s u n g so lcher e inge
t iefter B a u t e n sei f ü r eine gewisse , n i ch t z u geringe 
Z e i t s p a n n e n i ch t s icher faßbar.267 W a h r s c h e i n l i c h e r als 
e in tota ler A b b r u c h u n d d a n n eine an gle icher Stelle 
f o l g e n d e W i e d e r a u f n a h m e der S ied lungstät igke i t d ü r f 
te e ine S c h w e r p u n k t v e r l a g e r u n g in die a n g r e n z e n d e n , 
n i ch t ausgegrabenen Bere iche sein. E s ist auch n icht 
v ö l l i g auszusch l i eßen , daß m a n eine längere Ze i t o h n e 
G r u b e n h ä u s e r a u s k a m , da B e o b a c h t u n g e n in ausge
d e h n t e n b a j u w a r i s c h e n S ied lungen vor l i egen , d e n e n 
z u f o l g e s c h o n i m 8 . / 9 . J h . n u r n o c h ebenerd ige B e 
b a u u n g existierte.268 

E i n e vers tärkte N u t z u n g der e r forschten F l ä c h e n i m 
H o c h - u n d b e g i n n e n d e n Spätmittela l ter , w e l c h e auch 
d ie A n l a g e v o n G r u b e n h ä u s e r n w i e d e r e inschl ießt , 
w i r d d u r c h die M a s s e der ' f e insand igen , g l i m m e r h a l t i 
gen W a r e ' d o k u m e n t i e r t , d ie v o n T ö p f e n m i t ausge 
präg ten , o f t m a l s außen pro f i l i e r ten Le i s t enrändern 
o d e r K a r n i e s p r o f i l e n her rühr t . 
E i n e ganze A n z a h l v o n F r a g m e n t e n un te r den L e i 
s tenrändern ist auf der A u ß e n s e i t e so pro f i l i e r t , daß 
eine A r t S t u f u n g m i t e i n e m deut l i ch v o r s t e h e n d e n 
R a n d u n t e r t e i l entsteht ( z . B . Ta f . 109,5 .12; 110,1). 
D i e s e Randges ta l t k o n n t e be i den U n t e r s u c h u n g e n in 
der N i k o l a u s k a p e l l e des ' G r ü n e n H o f s ' als z u einer 
g röber gemager ten A r t der ' nachgedreh ten ' K e r a m i k 
gehör ig e rkannt w e r d e n , w e l c h e nach B . S c h o l k m a n n 
s c h o n in der ersten H ä l f t e des 12. J h . existiert.269 

A n d e r s als in der N i k o l a u s k a p e l l e , w o Schrägkerben 
z u r A n w e n d u n g k a m e n , dekor i e r te m a n d ie Egg inger 
G e f ä ß e m i t stei len W e l l e n b ä n d e r n . 
R o m a n i s c h e G e f ä ß e m i t d ieser R a n d a u s f o r m u n g treten 
außerha lb des U l m e r R a u m e s auch we i te r südös t l i ch , 
i m s ü d l i c h e n B a y e r i s c h - S c h w a b e n 2 7 0 auf . Ü b e r die ö s t 
l iche S c h w ä b i s c h e A l b , w o sie v o r a l l em in H e i d e n 
heim2 7 1 z ah l re i ch v o r k o m m e n , s ind sie bis an den A l b -
trauf z u v e r f o l g e n . N e b e n den W i e l a n d s t e i n - B u r g e n 2 7 2 

m ü s s e n hier d ie D i e p o l d s b u r g bei L e n n i n g e n u n d die 
T e c k bei K i r c h h e i m als F u n d o r t e e r w ä h n t werden. 2 7 3 

263 Lobbedey 1968, 108; Taf. 39,2. 
264 Scholkmann 1981b, 345ff.; Abb. 17-19. 
265 Lobbedey 1968, Taf. 6 -8 . 
266 Scholkmann 1981b, 345 Abb. 17,2. - Lobbedey 1968, Taf. 

6,34-39. 
267 Bei der Unsicherheit in der Datierung der 'Goldglimmer-Ware' 

ist nicht auszuschließen, daß Grubenhaus L, welches nur 
Wandscherben dieser Keramikart enthielt, zwischen dem 9. 
und 11. Jh. existierte. 

268 Kelheim: Engelhardt 1980, 285. 
269 Scholkmann 1981b, 334 ff. 
270 Goldberg bei Türkheim: Moosdorf-Ottinger 1981, Taf. 22,17. 
271 Fundstelle 'Römerbad': Gross 1985, Taf. 213; 214. 
272 Bizer 1981, 85 Taf. 21: Alt-Wielandstein (AW 11.14.17); Zwi-

schen-Wielandstein (ZW 7.11.-14); Wielandstein (lf.103-.106j 
110.111). 

273 Bizer 1981, 85 Taf. 21: Diepoldsburg (DpB 7-10); Teck (Tck 
2-4) . 

http://lf.103-.106j


Abb. 228: Topfentwicklung im weiteren Ulmer Umland (1 Heiden- Jh.; 6 Sotzenhausen Ende 13./Anfang 14. Jh.; 7 Ulm Ende 13./ 
heim, 10./11. Jh.; 2 Giengen, 11./12. Jh.; 3 Herwartstein bei Anfang 14. Jh.; 8 Tomerdingen, 3. Viertel 14. Jh.). M 1:4. 
Königsbronn, 11./12. Jh.; 4 Ulm, 12. Jh.; 5 Eggingen, Mitte 13. 
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D i e E n t w i c k l u n g v o n den r o m a n i s c h e n Le i s t enrän 
dern z u den go t i schen K a r n i e s b i l d u n g e n spiegelt s ich 
in den Ver fü l lmater i a l i en der G r u b e n h ä u s e r H oder X 
einerseits u n d Z , A m o d e r I andererseits . A u f v ie l 
brei terer Mater ia lbas is läßt sie sich a m ' W e i n h o f ' n a c h 
v o l l z i e h e n . D e r in nächster N a c h b a r s c h a f t z u m ' L i p -
p e n ö s c h l e ' in der Egg inger K i r c h e St. C y r i a k bei deren 
N e u b a u 1933 en tdeck te Münzscha tzbehä l te r , 2 7 4 den 
L o b b e d e y m i t der H a u p t m e n g e der G e p r ä g e in die 
M i t t e des 13. J h . dat iert , steht d i rekt a m Ü b e r g a n g 
v o n den außen gekeh l ten L e i s t e n - z u den echten K a r 
n ies rändern , die andernor t s u m diese Ze i t bereits au f 
treten ( M ü n z g e f ä ß e v o n B a m b e r g 1240/50;2 7 5 B l a n 
k e n b u r g u m 1260276). D i e jüngs ten der Egg inger K e r a 
m i k f u n d e , v o l l ausgebi ldete , langgestreckte Karn ie se 
m i t U n t e r s c h n e i d u n g e n (Taf . 115,3.4; 1 1 6 , 1 1 - 1 3 ) s ind 
s icher l ich erst i m 14. J h . ents tanden. Sie h a b e n gute 
E n t s p r e c h u n g e n in den ' W e i n h o f ' - P e r i o d e n V i a , V I c 
u n d V I I , 2 7 7 d ie eher der Ze i t nach 1300 angehören . 
E i n e Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n T ö p f e n aus der U m g e 
b u n g U l m s m a g veranschau l i chen , w i e m a n sich die 
V e r ä n d e r u n g e n in der Ze i t u m oder nach 1000 bis ins 
14. J h . v o r z u s t e l l e n hat ( A b b . 228) . A u ß e r den bereits 
e r w ä h n t e n W e l l e n b ä n d e r n tragen T ö p f e der ' f e insan 
d igen , g l immerha l t i gen W a r e ' auch d u r c h Schräge in 
st iche m i t e i n e m bre i ten I n s t r u m e n t hergestel l ten D e 
k o r , der m e h r z e i l i g die Z o n e der g röß ten Ge fäßbre i t e 
umläu f t . 2 7 8 R e c h t e c k r o l l s t e m p e l z i e r ist d u r c h ein 
W a n d f r a g m e n t nachgew iesen (Taf . 115,10). D i e Paral 
le len i m Mater ia l des ' W e i n h o f s ' w e r d e n te i lweise 
bereits der ' j üngeren D r e h s c h e i b e n w a r e ' der 2. H ä l f t e 
des 13. J h . u n d später zugeordnet . 2 7 9 N i c h t n u r 
S c h m u c k z w e c k e n d ien ten die B o d e n z e i c h e n , v o n d e 
n e n m e h r e r e in G r u b e n h a u s X zu tage k a m e n . D i e 
R a d k r e u z e z ä h l e n z u den geläuf igen E r s c h e i n u n g s f o r 
m e n unter den auf den S tandf lächenaußense i ten ange
brach ten Ze ichen. 2 S 0 U n g e w ö h n l i c h ist dagegen das 
k l e ine k r e i s f ö r m i g e Z e i c h e n Ta f . 112,8. 
D a s an die ' f e insand ige , g l immerha l t ige W a r e ' g e b u n 
dene V o r k o m m e n v o n B o d e n z e i c h e n , d u r c h die B e i 
f u n d e in G r u b e n h a u s X f ü r die Kreuzges ta l t auf das 
12. J h . f es t zu legen , deck t s ich m i t den b isher igen Fest 
s te l lungen. I m U l m e r Stadtkern we is t sie die W a r e n 
z u g e h ö r i g k e i t s o w o h l a m ' G r ü n e n ' 2 w i e a m ' W e i n 
ho f ' 2 8 2 als r o m a n i s c h aus; dasselbe gilt fü r B o d e n k r e u 
ze aus den benachbar ten O r t s c h a f t e n Langenau 2 8 u n d 
R a m m i n g e n . 2 8 4 I m bayer i schen D o n a u r a u m , z u d e m 
ja d u r c h ' K a m m s t r i c h ' - u n d ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' f ü r 
U l m u n d E g g i n g e n bezeugte V e r b i n d u n g e n bes tan 
d e n , s ind sie bereits Bestandte i l der f rühmi t te la l te r l i 
chen K e r a m i k . A l s Be isp ie le seien die F u n d e der 
' G o l d g l i m m e r - W a r e ' aus der in karo l ing i scher Ze i t 
abgegangenen S ied lung b e i m K r e u z h o f nahe O b e r b a r -
bing,2 8 3 K re i s R e g e n s b u r g , angeführ t . I m G e g e n s a t z 
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z u al len z i t ier ten B o d e n z e i c h e n aus d e m U l m e r U m 
land h a b e n diese f r ü h e n ös t l i chen A u s p r ä g u n g e n sehr 
g r o ß e D u r c h m e s s e r , d ie me is t die ganze B o d e n f l ä c h e 
e i n n e h m e n . D i e T e n d e n z h in z u k le inen B o d e n z e i 
c h e n , un längs t a m Mater ia l der S ied lung ' W ü l f i n g e n ' 
a m K o c h e r demons t r i e r t , 2 hat nach A u s s a g e der 
F r a g m e n t e aus H a u s X überreg iona le G ü l t i g k e i t . 
D e r gegenüber den älteren W a r e n a r t e n erwei terte F o r 
m e n s c h a t z ( led ig l ich die r a u h w a n d i g e D r e h s c h e i b e n 
w a r e hatte außer T ö p f e n auch e inen K r u g v o r z u w e i 
sen) schl ießt z w e i versch iedene K a n n e n f o r m e n ein. 
D i e ältere v o n be iden ist d ie jen ige m i t z w e i ösenar t i -
gen, schu l ters tänd igen H e n k e l n (Taf . 108,10; 112,15; 
113,10) . I h r u r sprüng l i ches A u s s e h e n v e r m a g ein 
K ä n n c h e n z u ve ranschau l i chen , das bei den U n t e r s u 
c h u n g e n i m ' G r ü n e n H o f ' 2 8 7 geborgen w u r d e . F r a g 
m e n t e legen v o n der E x i s t e n z so lcher D o p p e l h e n k e l 
k a n n e n auch a m ' W e i n h o f ' 2 8 8 u n d in der ' N i k o l a u s k a 
pel le '2 8 9 Z e u g n i s ab. D a ß der i m Q u e r s c h n i t t meis t 
rechteck ige O s e n h e n k e l als H a n d h a b e n f o r m bis in die 
M e r o w i n g e r z e i t z u r ü c k r e i c h t , geht aus den alten G r ä 
b e r f u n d e n v o m U l m e r Bahnhofsarea l 2 9 0 hervor . U n t e r 
d e n G e f ä ß e n aus den R e i h e n g r ä b e r f r i e d h ö f e n v o n F r i -
d i n g e n ( G r . I I I ) , 2 9 1 S o n t h e i m / B r e n z (Gr . 36),292 

S c h r e t z h e i m ( G r . 4 1 7)293 u n d D i t t e n h e i m 2 9 4 f i n d e n 
sich we i te re Be lege . I m S t a m m s i t z der Wi t te l sbacher , 
der 1209 geschle i f ten B u r g O b e r w i t t e l s b a c h , w a r die 
A b l ö s u n g der Z w e i h e n k e l k a n n e n m i t Schu l terösen 
d u r c h die B ü g e l k a n n e n als F lüss igke i tsgefäße i m V e r 
laufe des 12. J h gut z u beobachten . 2 9 5 A u s der späte-
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stens bei A u f g a b e der B u r g ver fü l l ten Z i s terne k o n n 
ten n u r n o c h mehrere D u t z e n d B ü g e l k a n n e n g e h o b e n 
w e r d e n . Le t z t e re m a c h e n m i t 10 B r u c h s t ü c k e n (ge
genüber drei v o n D o p p e l h e n k e l k a n n e n ) den G r o ß t e i l 
der Egg inger F lüss igke i tsbehä l ter aus. 
Steht n i ch t die G e s a m t f o r m z u r Beur te i l ung des A l t e r s 
z u r V e r f ü g u n g , eignet sich bei den B ü g e l k a n n e n auch 
H e n k e l b i l d u n g u n d R a n d a u s f o r m u n g für c h r o n o l o g i 
sche A u s s a g e n . M a s s i v e r u n d l i c h e o d e r ova le H e n k e l 
querschn i t te , w i e sie in E g g i n g e n z w e i m a l (Taf . 
113,5.6) v o r k o m m e n , s ind in der Rege l älter als f l a ch 
rechteck ige o d e r eingesattelte. L e t z t g e n a n n t e feh len 
i m ' L i p p e n ö s c h l e ' ganz , f l achrechteck ige s ind dre ima l 
z u v e r z e i c h n e n (Taf . 112,11; 113,7.8) , alle s ind m i t 
E i n s t i c h e n versehen . D i e g e m e i n s a m e A u f f i n d u n g 
z w e i e r mass iver u n d z w e i e r rechteckiger B ü g e l h e n k e l 
i m G r u b e n h a u s I spr icht n icht u n b e d i n g t gegen diese 
A u s s a g e , da hier auch L e i s t e n - neben K a r n i e s r ä n d e r n 
begegnen . Bes tä t igung erfährt sie d u r c h die G e g e b e n 
he i ten in U l m , d e n n d o r t erbrachten die Sch ichten m i t 
K e r a m i k der r o m a n i s c h e n Ze i t n u r d i cke W u l s t h e n 
kel.296 D i e U l m e r A b f o l g e n ze igen , daß bei den R a n d 
b i l d u n g e n der e in fache Stei lrand u n d der unpro f i l i e r te 
W u l s t r a n d a m f rühes ten auftreten. So lche R ä n d e r 
k ö n n t e n in E g g i n g e n s c h o n m i t f l achrechteck igen 
H e n k e l n z u s a m m e n g e h ö r e n (s. G r u b e n h a u s I). A u s 
U l m n ich t über l ie fer t s ind K a n n e n r ä n d e r m i t P r o f i l i e 
r u n g in der A r t e iner äußeren S t u f u n g (Taf . 116,4.5) 
s o w i e so l che f l achgedrück te r F o r m in fast waagerech 
ter Ste l lung (Ta f . 113,11). N a c h den B e i f u n d e n in den 
G r u b e n h ä u s e r n A m u n d I k o m m t für sie auch go t i 
sche Ze i t s te l lung s c h o n in Betracht . 
D i e w e n i g e n Schüsse ln innerha lb der ' f e insand igen , 
g l immerha l t i gen W a r e ' (Taf . 110,4.12) s ind o h n e ge
naue G e g e n s t ü c k e i m Mater ia l des U l m e r R a u m e s . 
D i e o f f e n e n G e f ä ß f o r m e n , die m a n v o m ' W e i n h o f ' 2 9 7 

o d e r v o m ' G r ü n e n H o f ' 2 9 8 e inschl ieß l ich der ' N i k o 
lauskapel le '2 9 9 k e n n t , sehen anders aus. Es d o m i n i e r e n 
sehr g roße , bis z u 40 c m wei te Behäl ter m i t nach 
außen u n d i n n e n übers tehenden R ä n d e r n , deren n ä c h 
ste Paral le len in bayer i schen Burgen 3 0 2 n a m h a f t z u 
m a c h e n s ind. D i e i n n e n geglättete Schüssel m i t ge
k n i c k t e r W a n d u n g (Taf . 119,13) verd ien t besondere 
B e a c h t u n g , da sie s icher l ich jünger als die übr igen 
F u n d e ist. E i n e D a t i e r u n g v o r das 15. J h . ist nach 
derze i t iger K e n n t n i s k a u m m ö g l i c h . D a ß sie e ine l än 
gere E x i s t e n z der S ied lung i m ' L i p p e n ö s c h l e ' andeutet 
als die o b e n für d e n ergrabenen Te i l a n g e n o m m e n e , ist 
i m m e r h i n denkbar . Verg le ichbare G e f ä ß e s ind aus den 
R e g i o n e n n ö r d l i c h u n d ös t l i ch v o n U l m b e k a n n t : 
B ö t t i n g e n / A l b - D o n a u - K r e i s , 3 0 1 H e i d e n h e i m , 3 0 2 D o 
n a u w ö r t h , 3 0 3 Oberw i t t e l sbach . 3 0 4 

D i e A r m u t an o f f e n e n G e f ä ß f o r m e n aus T o n i m 
H o c h - u n d Spätmit te la l ter ist ke ine E igenhe i t der 

U l m e r R e g i o n , s o n d e r n läßt sich n a h e z u übera l l in 
S ü d w e s t d e u t s c h l a n d kons ta t ieren . D i e s e r Te i l des G e 
sch i r rbes tandes m u ß v o n anderen , a rchäo log i sch w e 
n iger gut gre i fbaren M a t e r i a l g r u p p e n ( H o l z , M e t a l l ) , 
gestellt w o r d e n sein. 
Z a h l r e i c h s ind i nnerha lb der ' f e insand igen , g l i m m e r 
hal t igen W a r e ' d ie D e c k e l , d ie ansons ten aus ke iner 
anderen W a r e n a r t i m ' L i p p e n ö s c h l e ' z u v e r m e l d e n 
s ind . Sie var i ieren f re i l i ch n u r d ie D e k o r a r t e n , die 
G r u n d f o r m ist, s o w e i t aus den F r a g m e n t e n ablesbar, 
i m m e r dieselbe. Es hande l t s ich u m g e w ö l b t e D e c k e l 
m i t b r e i t e m R a n d , auf den d ie V e r z i e r u n g e n au fge 
bracht w u r d e n . I n der M e h r z a h l bes tehen diese aus 
k e r b e n - b z w . we l lenar t igen E i n t i e f u n g e n (z . B . Ta f . 
108,11; 1 1 2 , 5 - 7 ) . Z w e i m a l w u r d e ein S tempe l b e n u t z t 
(Ta f . 108,3; 109,7). Ge fäßver sch lüs se gle icher F o r m 
u n d V e r z i e r u n g s ind w i e d e r u m aus der U l m e r A l t 
stadt305 z u n e n n e n . H i e r läßt sich auch die Frage nach 
d e m o b e r e n A b s c h l u ß der Egg inger D e c k e l b e a n t w o r 
ten . A l l e g e w ö l b t e n Versch lüsse h a b e n d o r t e inen 
O s e n g r i f f . V o n einer anderen D e c k e l f o r m , d ie i m 12./ 
13. J h . in S ü d d e u t s c h l a n d we i t verbrei tet war , u n d der 
in U l m S tücke v o m ' W e i n h o f ' u n d v o m ' G r ü n e n H o f 
a n g e h ö r e n , den Sche ibendecke ln m i t Z y l i n d e r g r i f f , ist 
i m ' L i p p e n ö s c h l e ' ke ine Scherbe a u f g e f u n d e n w o r d e n . 
Seine Mass i v i t ä t i m Q u e r s c h n i t t g ibt das F r a g m e n t 
T a f . 115,12 als S o n d e r f o r m unter den D e c k e l n z u 
e r k e n n e n . Ä h n l i c h d i c k e T o n s c h e i b e n m i t f lächiger 
V e r z i e r u n g (meis t ger i tz t ) , d ie j e d o c h o f t aus r o t e m 
Z i e g e l t o n gearbeitet s ind , w e r d e n als Versch lüsse f ü r 
A s c h e l ö c h e r an H e r d s t e l l e n angesehen.3 0 6 Z u den 1978 
f ü r d ie S inde l f inger Exemp la re 3 0 7 ange führ ten s ü d 
deu t schen Parallelen3 0 8 aus S c h w ä b i s c h - G m ü n d , M a s -
s e n b a c h h a u s e n , U l m ( ' G r ü n e r H o f ) , der W ü s t u n g 
F r a u w e i l e r bei W i e s l o c h u n d G e l n h a u s e n s ind hier 
e r g ä n z e n d n o c h S tücke aus M a r b a c h a m Neckar 3 0 9 
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u n d N e i d l i n g e n bei W e i l h e i m / T e c k 3 1 0 a n z u f ü g e n . 
Le tz te res ist besonder s seiner G r i f f g e s t a l t u n g w e g e n 
interessant . D e m rechteck igen , b o g e n f ö r m i g d u r c h 
b r o c h e n e n G r i f f in der M i t t e der T o n s c h e i b e , dessen 
O b e r s e i t e dachart ig abgeschrägt w u r d e , w a r ein T u r m 
vorgese t z t , so daß d ie H a n d h a b e die Ges ta l t einer 
K i r c h e erhielt . 

6 .3.1.8 O f e n k a c h e l n 

M i t insgesamt 65 R a n d s c h e r b e n ist d ie O f e n k e r a m i k 
i n n e r h a l b der ' f e insand igen , g l immerha l t i gen W a r e ' , 
aber auch in b e z u g auf das gesamte K e r a m i k a u f k o m 
m e n , recht gut vertreten . A l l e er faßten F r a g m e n t e 
g e h ö r e n z u z y l i n d r i s c h e n F o r m e n , den sog. B e c h e r k a 
che ln . W e n n auch i m Egg inger Bes tand ke in ganzes 
o d e r v o l l s t ä n d i g z u s a m m e n s e t z b a r e s E x e m p l a r en tha l 
ten ist, so läßt sich d ie ehemal ige H ö h e a n h a n d großer 
S tücke ( e twa Ta f . 115,14.16) m i t m i n d e s t e n s 1 1 c m 
angeben , bei D u r c h m e s s e r w e r t e n z w i s c h e n 7 u n d 
13 c m . 
D a s A u f t r e t e n v o n B ö d e n o h n e A b s c h n e i d e s p u r e n , 
w e l c h e den G r o ß t e i l a u s m a c h e n , u n d so l chen m i t 
H i n w e i s e n auf die A b t r e n n u n g v o n der l au fenden 
o d e r s tehenden T ö p f e r s c h e i b e , g ibt w i e bei der G e f ä ß 
k e r a m i k der ' f e insand igen , g l immerha l t i gen W a r e ' den 
H i n w e i s , daß K a c h e l n s o w o h l in ' N a c h d r e h ' - w i e in 
freier A u f b a u t e c h n i k hergestel l t w u r d e n . B o d e n z e i 
chen , d ie m a n c h m a l andernor t s die V e r w e n d u n g der 
se lben h ö l z e r n e n Z w i s c h e n s c h e i b e n w i e bei der G e 
b r a u c h s k e r a m i k bezeugen , 3 1 ' f eh len in unse rem F u n d 
gut . D i e Farb l i chke i t ist un tersch ied l i ch , sie s c h w a n k t 
z w i s c h e n grauen u n d b r a u n e n bis r ö t l i c h - o r a n g e n T ö 
n e n , b e d i n g t d u r c h die A n w e n d u n g s o w o h l v o n O x y -
d a t i o n s - w i e v o n R e d u k t i o n s b r a n d . G e h t m a n v o n 
den Vergese l l scha f tungen in m e h r e r e n G r u b e n h a u s -
v e r f ü l l u n g e n aus, w a r e n hel le u n d d u n k l e B e c h e r k a 
che ln n e b e n e i n a n d e r in d e m s e l b e n O f e n verbaut . A n 
g e m e i n s a m a u f g e f u n d e n e n K a c h e l n s ind a b w e i c h e n d e 
O b e r f l ä c h e n g e s t a l t u n g e n z u kons ta t ieren . N e b e n glat 
ten A u ß e n s e i t e n (Taf . 115,14) begegnen geriefte (Taf . 
115 ,15 .17 -19 ) . D i e i m m e r als H i l f e z u r besseren V e r 
a n k e r u n g der waagerech t l i egenden Becher i m O f e n 
m a n t e l angesehene Re l i e f i e rung des K ö r p e r s w a r also 
ke ineswegs unabd ingbar . D a m i t bestätigt der B e f u n d 
i m ' L i p p e n ö s c h l e ' B e o b a c h t u n g e n an anderen 
P lätzen. 3 1 2 

D a s A u f k o m m e n v o n z y l i n d r i s c h e n O f e n k a c h e l n in 
E g g i n g e n w i r d m a n in d ie Ze i t u m 1200, spätestens 
aber ins 13. J h setzen müssen . D i e nach A u s s a g e der 
e ingesch lossenen Karn i e s ränder i m 13 . / f rühen 14. J h . 
ve r fü l l t en G r u b e n h ä u s e r I u n d Z entha l ten jewei ls 
auch B e c h e r k a c h e l n . D i e s e D a t i e r u n g steht i m E i n 
k l a n g m i t den G e g e b e n h e i t e n andernor t s i m l änd l i -

350 

chen Bereich.3 1 3 P r io r i tä t k ö n n e n h ins i ch t l i ch der K e 
r a m i k v e r w e n d u n g an H e i z ö f e n in j e d e m Falle her r 
schaf t l i che Si tze b e a n s p r u c h e n . Seit den U n t e r s u c h u n 
gen auf d e m R u n d e n Berg bei U r a c h ist es m ö g l i c h , 
d ie v o n J . T a u b e r f ü r die n ö r d l i c h e S c h w e i z pos tu l ie r te 
D a t i e r u n g der f rühes ten K a c h e l ö f e n auf B u r g e n ins 
11. Jh . 3 1 4 bis in die Ze i t u m 1000 z u r ü c k z u v e r l e g e n . 
D e r le tz ten , k a r o l i n g i s c h - o t t o n i s c h e n N u t z u n g s p e r i o 
de des R u n d e n Berges ist n ä m l i c h ein E n s e m b l e v o n 
„ b e c h e r - u n d f l a s c h e n f ö r m i g e n G e f ä ß e n " z u g e h ö 
rig,315 w e l c h e s an einer e inz igen Stelle der G r a b u n g e n , 
au f e i n e m s te inernen O f e n f u n d a m e n t , z u m V o r s c h e i n 
kam. 3 1 6 D i e in der l o k a l e n K l a s s i f i k a t i o n als G r u p p e 
13 ge führ te K e r a m i k a r t entspr icht in der ü b e r r e g i o n a 
len T e r m i n o l o g i e der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i 
b e n w a r e ' . D a ß z y l i n d r i s c h e K a c h e l n in dieser W a r e n 
art ke ine S o n d e r e r s c h e i n u n g des R u n d e n Berges s ind , 
geht aus verg le i chbaren F u n d e n an anderen P lä t zen 
S ü d w e s t d e u t s c h l a n d s hervor . G e n a n n t seien: S inde l 
f i n g e n (St. Mar t in ) , 3 1 7 N a g o l d (St. Remig ius ) , 3 1 8 Sü l -
chen3 1 9 bei R o t t e n b u r g u n d der Michae lsberg 3 2 0 bei 
C l e e b r o n n . H i e r erbrachten d ie n e u e n U n t e r s u c h u n 
gen der 70er J a h r e i m Bere i ch der K a p e l l e den N a c h 
we i s eines zwe i fe l s f re i be t r iebenen O f e n s , da v ie le der 
K a c h e l f r a g m e n t e S c h m a u c h s p u r e n au fwe i sen . Es sieht 
b e i m derze i t igen K e n n t n i s s t a n d d e m n a c h so aus, daß 
d ie f rühes ten K a c h e l n sche ibengedrehte E x e m p l a r e 
der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e ' w a r e n ; 
ihre V o r k o m m e n l iegen an O r t e n , die w i e der R u n d e 
Berg o d e r der H e r r e n s i t z un ter der S inde l f inger St i f ts 
k i r c h e die M a s s e der ze i tg le ichen S ied lungen an B e 
d e u t u n g überragten . D a s A u f t r e t e n v o n K a c h e l n in 
s c h w e i z e r i s c h e n B u r g e n f u n d e n s c h o n i m 11. J h . m u ß 
v o r d i e sem H i n t e r g r u n d k a u m erstaunen.3 2 1 D i e s e , die 
f rühes ten K a c h e l n der E i d g e n o s s e n s c h a f t , hergestel lt 
i n ' N a c h d r e h ' - T e c h n i k , w e r d e n v o n den s ü d w e s t d e u t 
schen Ver t re tern der 'ä l teren, ge lb ton igen D r e h s c h e i 
b e n w a r e ' abhäng ig sein. D i e Ü b e r n a h m e der G e f ä ß -

310 Ch. Bizer u.a., Burgruine Hohenstein. In: Die Burgen der 
Gemeinde Hohenstein (1987) 82 (Farbfoto). 

311 Scholkmann 1981b, 345 Abb. 17,10 (Topfboden); 349 Abb. 
21,60 (Kachelboden). 

312 Scholkmann 1981b, 349 Abb. 21,59 (glatt); Abb. 21,62-64 
(gerieft). 

313 Merdingen: Garscha u. a. 1948/50, Taf. 32,1-3. - Wüstung 
Hermsheim bei Mannheim: Gross 1985, Taf. 11,11. 

314 Tauber 1980, 235ff.; 404. 
315 Kaschau 1976, Taf. 21,471-487; Taf. 50 (Verbreitung). 
316 Zum Ofen: V. Milojcic, Der Runde Berg bei Urach. Ausgra

bungen in Deutschland. R G Z M Monographien. 1,2 (1975) 194 
Abb. 11. 

317 Scholkmann 1977, 65 Abb. 28,15. 
318 Roeser u. Rathke 1986, 175 Abb. 136,8; 185 Abb. 146 (2. 

Reihe, Mitte). 
319 Unpubl.; freundl. Hinweis E. Schmidt, Tübingen. 
320 Gross 1985, Taf. 48. 
321 Tauber 1980, 292ff. 



f o r m K a c h e l in das R e p e r t o i r e der ' nachgedreh ten ' 
W a r e n a r t e n in S ü d w e s t d e u t s c h l a n d dür f t e g le ichze i t ig 
er fo lgt sein.322 

D i e we i taus meis ten N a c h w e i s e für d ie E x i s t e n z v o n 
K a c h e l ö f e n v o r d e m 13. J h . s ind m i t B u r g e n f u n d e n z u 
f ü h r e n . 
N a c h den B e o b a c h t u n g e n a m Mater ia l der ' N i k o l a u s 
kape l l e ' auf d e m ' G r ü n e n H o f lassen sich die b e c h e r -
gestalt igen K a c h e l n i m U l m e r Stadtbere ich e twa z u r 
se lben Ze i t o d e r etwas f rüher als d ie Egg inger E x e m 
plare fassen (2. H ä l f t e 12. Jh . ) ; 3 2 3 anders als bei den 
l e t z tgenannten hande l t es sich bei i h n e n n o c h aus 
sch l ieß l ich u m 'nachgedrehte ' S tücke . 
D i e nächste Stufe in der mi t te la l ter l ichen K a c h e l e n t 
w i c k l u n g S ü d w e s t d e u t s c h l a n d s , d ie i m M ü n d u n g s b e 
reich bre i teren u n d v iereck ig a u s g e z o g e n e n K a c h e l n , 
s ind i m Mater ia l aus d e m ' L i p p e n ö s c h l e ' n icht m e h r 
entha l ten . I n U l m rühren die ältesten Vertreter aus der 
' W e i n h o f ' - P e r i o d e V i a her (spätes 13., eher j e d o c h 
14. Jh . ) . 3 2 4 A u c h anderwär t s l iegt n o c h k e i n s icherer 
B e w e i s f ü r ihre E x i s t e n z v o r d e m 14. J h . v o r . E s ist 
e ins twe i len n o c h n icht z u entsche iden , o b nach 1300 
err ichtete H e i z ö f e n n u r n o c h aus so l chen V i e r e c k k a 
che ln z u s a m m e n g e s e t z t waren.3 2 3 D i e Tatsache , daß 
Verg le ichbares in d e m re ichhal t igen, v o n J . T a u b e r 
vorge leg ten schwe i ze r i s chen F u n d g u t v o l l k o m m e n 
feh l t , w o h i n g e g e n d o r t die n ö r d l i c h der L i n i e B o d e n 
see -Base l n icht z u b e o b a c h t e n d e n Te l l e r - u n d P i l z k a 
che ln stark verbre i tet s ind , läßt auf reg iona l u n t e r 
sch ied l i che E n t w i c k l u n g e n seit d e m späteren 13. J h . 
sch l ießen. 
D i e O f e n k a c h e l n i m E g g i n g e r F u n d b e s t a n d m a c h e n es 
recht w a h r s c h e i n l i c h , daß d ie dama ls bes tehenden 
W o h n b a u t e n m e h r r ä u m i g angelegt waren . Es ist eine 
s c h o n lange b e k a n n t e Tatsache , daß die E n t d e c k u n g 
des K a c h e l o f e n s d ie E n t s t e h u n g der rauchf re ien Stube 
bewirk te . 3 2 6 

D i e T r e n n u n g v o n K o c h - u n d H e i z f u n k t i o n der bis 
d a h i n e inz igen , o f f e n e n Feuerstel le schlägt s ich an 
v ie len h o c h - u n d spätmit te la l ter l ichen P lä t zen in einer 
z u v o r n i ch t feststel lbaren r ä u m l i c h e n D i f f e r e n z i e r u n g 
der G e b ä u d e nieder. Feh len f ü r die Egg inger g roßen 
W o h n b a u t e n u n d ihre o b e n z i t ierten b a j u w a r i s c h e n 
Paral le len m i t 20 u n d m e h r M e t e r n L ä n g e alle I n d i z i e n 
f ü r B i n n e n u n t e r t e i l u n g e n , so s ind so lche selbst fü r die 
verg le ichsweise sehr k l e inen H ä u s e r auf der F r o h 
b u r g / S c h w e i z 3 2 7 o d e r in der Nassach ta l -G la shü t te 3 2 8 

belegt u n d daher w o h l auch f ü r die Egg inger G r o ß 
b a u t e n z u erwar ten . 

6 .3 .1 .9 W a r e n ü b e r g r e i f e n d e B e o b a c h t u n g e n 

D a n k der v o n H . K ü a s s c h o n in den 60er J a h r e n in die 
mi t te la l te rarchäo log i sche K e r a m i k f o r s c h u n g e inge 

f ü h r t e n M e t h o d e , d ie G r ö ß e v o n R a n d s c h e r b e n in 
G r a d anzugeben 3 2 9 ( w o b e i e i n e m vo l l s t änd ig erhal te 
n e n G e f ä ß r a n d 360 G r a d , also der V o l l k r e i s , en t spre 
chen ) , ist es o h n e zusä t z l i chen M e h r a u f w a n d bei der 
M a t e r i a l a u f n a h m e m ö g l i c h , auch den F r a g m e n t i e 
rungsgrad fes tzuste l len . 
Be i den a u f g e n o m m e n e n Egg inger ge fäßkeramischen 
Scherben k a n n w a r e n ü b e r g r e i f e n d als E r g e b n i s festge
ha l ten w e r d e n : die M a s s e der R a n d s t ü c k e we i s t e inen 
F r a g m e n t i e r u n g s g r a d z w i s c h e n 10 u n d 50 G r a d auf.330 

I n n e r h a l b dieses D i c h t e b e r e i c h e s ü b e r w i e g e n Scher 
ben m i t 20er u n d 30er W e r t e n . G r ö ß e n über 50 bis 80 
G r a d k o m m e n bei der aussagefähigsten, w e i l m i t über 
100 R a n d s c h e r b e n we i taus g röß ten G r u p p e ( ' f e insan 
d ige , g l immerha l t i ge W a r e ' ) dagegen k a u m n o c h vor . 
G a n z anders stellt s ich d ie S i tuat ion bei der O f e n k e r a 
m i k dar, die w a r e n a r t m ä ß i g gleichfal ls der ' f e insand i 
gen , g l i m m e r h a l t i g e n W a r e ' z u g e h ö r t . H i e r l iegt der 
D i c h t e b e r e i c h jenseits der 30er W e r t e , w o b e i d ie m e i 
sten F r a g m e n t e G r ö ß e n z w i s c h e n 40 u n d 60 G r a d 
b z w . 80 bis 100 G r a d erre ichen. 
D i e s e A b w e i c h u n g e n s ind aus z w e i G r ü n d e n erk lär 
bar : e i n m a l aus d e m anderen G e b r a u c h v o n K a c h e l n , 
w e l c h e in der Rege l n icht w i e n o r m a l e G e f ä ß e d u r c h 
H e r u n t e r f a l l e n ze rbrachen , s o n d e r n me is t b e i m A b 
b a u eines O f e n s , der w o h l o f t genug vors i ch t ig v o n 
statten g ing , u m einige unversehr te K a c h e l n w i e d e r 
v e r w e n d e n z u k ö n n e n , z u m andern aus der T e n d e n z 
e n g m ü n d i g e r G e f ä ß e ( K a c h e l d u r c h m e s s e r in E g g i n g e n 
z w i s c h e n 7 u n d 13 c m , in der Masse 10 bis 12 c m ) , in 
relativ größere Scherben z u zer fa l len . 
D e r F r a g m e n t i e r u n g s g r a d der G e b r a u c h s k e r a m i k u n d 
d ie bis auf den T o p f aus G r u b e n h a u s Z feh lende 
Z u s a m m e n s e t z b a r k e i t v o n G e f ä ß e n aus d e m ' L i p p e n 
ösch le ' l ie fern den B e w e i s dafür , daß es sich u m V e r -
fü l lmater ia l in e inget ie f ten B e f u n d e n hande l t , we lches 
außerha lb angefal len war . 

322 s. dazu die wohl im 11. Jh in der Kirche von Burgfelden 
vermauerten Becherkacheln: Lobbedey 1968, Taf. 70,3. 

323 Scholkmann 1981b, 341. 
324 Lobbedey 1968, Taf. 11,5.6. 
325 Dagegen könnte sprechen, daß ein Münzschatz der ersten 

Hälfte oder der Mitte des 14. Jh. in Meimsheim bei Heilbronn 
in einer Becherkachel verborgen wurde: Lobbedey 1968, Taf. 
70,4. 

326 Tauber 1980, 404. - O. Moser, Zum Aufkommen der 'Stube' 
im Bürgerhaus des Spätmittelalters. Das Leben in der Stadt des 
Spätmittelalters. Veröff. Inst, mittelalt. Realienkunde Öster
reichs. 2 (1977) 207 ff. 

327 W. Meyer, Frohburg SO. Vorläufiger Bericht über die For
schungen 1973-1977. Nachr. Schweiz. Burgenver. 50, 1977, 
114 Nr. 8-10. 

328 Lang 1985, 264f. mit Abb. 235. 
329 H. Küas, Hausfundamente und Keramik des Mittelalters in der 

Neustadt zu Taucha, Kreis Leipzig. Arbeits- u. Forschungsber. 
Sächs. Bodendenkmalpflege 8, 1968, 442. 

330 Die Größenangaben sind jeweils dem Katalog zu entnehmen. 
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6.3.1 .10 Z u s a m m e n f a s s u n g ( A b b . 229 ; 230) 

Faßt m a n die bei der B e t r a c h t u n g der K e r a m i k aus der 
S ied lung i m ' L i p p e n ö s c h l e ' g e w o n n e n e n E i n d r ü c k e 
z u s a m m e n , b le ib t als Faz i t : d ie F r ü h z e i t ist n u r spär 
l i ch vertreten , w i e m a n dies auch v o n anderen , g r o ß 
f läch iger u n t e r s u c h t e n P l ä t z e n k e n n t (z . B . K i r c h h e i m 
be i M ü n c h e n ) . 3 3 1 D i e mater ia lmäß ige Z u s a m m e n s e t 
z u n g des F u n d g u t e s m i t ' r a u h w a n d i g e r D r e h s c h e i b e n 
w a r e ' , ' U l m e r G r u p p e ' , ' b r a u n t o n i g e r nachgedrehter 
W a r e ' u n d ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' entspr icht d e m in 
K e n n t n i s der U l m e r A l t s t a d t f u n d e z u E r w a r t e n d e n . 
Be i der ' r a u h w a n d i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e ' ist f e s t z u 
stel len, daß außer ' D o n z d o r f auch K e r a m i k anderer 
H e r k u n f t v o r h a n d e n ist. F ü r die ' G o l d g l i m m e r - W a r e ' 
deute t s ich ein späteres E i n s e t z e n u n d eine längere 
L a u f z e i t als bei den drei ers tgenannten G r u p p e n an, 
w a s w i e d e r u m i m E i n k l a n g m i t den B e f u n d e n am 
' G r ü n e n H o f u n d a m ' W e i n h o f ' steht. In ihr w i r d ein 
starker E i n f l u ß aus d e m d o n a u a b w ä r t s gelegenen 
b a y e r i s c h e n R a u m erkennbar , der sich ja auch auf 
a r c h i t e k t o n i s c h e m Sektor bei den G r o ß b a u t e n o f f e n 

bart . B e m e r k e n s w e r t ist das V o r k o m m e n f rüher 'ä l te
rer, ge lb ton iger D r e h s c h e i b e n w a r e ' w o h l n o c h des 
8. J h . D a r i n w i r d der N i e d e r s c h l a g f r änk i s chen E i n 
f lusses v e r m u t e t , w e l c h e r i m U l m e r R a u m in der 
z w e i t e n H ä l f t e des 8. J h . z u v e r s p ü r e n ist. 
H e r v o r h e b e n s w e r t ist die A b s e n z der ' A l b w a r e ' , einer 
i m 11. bis 12. J h . , s te l lenweise aber auch n o c h i m 
Spätmit te la l ter auf der w e s t l i c h e n u n d mi t t leren A l b 
b is h i n u n t e r z u r D o n a u verbre i te ten Keramikar t . 3 3 2 

D a sie a u c h a m ' W e i n h o f ' u n d i m ' G r ü n e n H o f z u 
f eh len sche int , ze igt das U l m e r U m l a n d G e m e i n s a m 
ke i t m i t den Bere i chen der ös t l i chen S c h w ä b i s c h e n 
A l b , die v o n d e n me i s t stark ka lkha l t i gen G e f ä ß e n 
v ö l l i g frei ist.333 

331 Freundl. Hinweis H. Geisler, Straubing. 
332 Zur 'Albware': Ch. Bizer, Burgruine Wielandstein. Burgen 

und Schlösser, 1981, 48ff. - Neueste Kartierung: Gross 1985, 
Karte 16. 

333 Auch bei den Ofenkacheln erkennt man Unterschiede zur 
westlichen Alb, da in Eggingen und Ulm die Becherkacheln der 
stark geschweiften Form (z.B. Gauselfingen: Lobbedey 1968, 
Taf. 70,5) völlig fehlen. 
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Abb. 229: Verbreitung der verschiedenen 
Warenarten im nördlichen Grabungsbereich 
von Ulm-Eggingen. A 'Ulmer Gruppe', 
B 'brauntonige nachgedrehte Ware'; C 
'Goldglimmer-Ware', D 'rauhwandige Dreh
scheibenware', E 'ältere, gelbtonige Dreh-
scheibenware'. 
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Abb. 230: Keramikfunde aus den Grubenhäusern 
von Ulm-Eggingen. Verteilung der Warenarten; 
1 'rauhwandige Drehscheibenwaren'; 2 'ältere, gelb-
tonige Drehscheibenware'; 3 'Ulmer Gruppe'; 4 
'nachgedrehte, brauntonige Ware'; 5 'Goldglimmer-
Ware'; 6 'brauntonige, glimmerhaltige Ware'; 6a 'Be
cherkacheln'; 7 'Knickwand-Keramik'. 
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D i e F u n d e des j üngeren S ied lungsabschni t tes ( ' f e in 
sandige , g l immerha l t i ge W a r e ' ) f ügen s ich gut in das 
s c h o n bes tehende B i l d v o n der h o c h - u n d spätmi t te la l 
ter l ichen K e r a m i k des U l m e r R a u m e s ein. Sie s ind in 
z w e i e inander ab lösende , techn isch untersch ied l i che 
G r u p p e n ( ' nachgedreh t ' b z w . frei auf der F u ß t ö p f e r 
sche ibe h o c h g e z o g e n ) au f zug l i edern , deren Scherben 
bescha f fenhe i t j e d o c h engste Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t 
bezeug t . D i e Scheide l in ie z w i s c h e n i h n e n läßt sich 
a n h a n d des A u f k o m m e n s v o n K a r n i e s r a n d b i l d u n g e n 
u n d T e n d e n z e n z u r Farbvere inhe i t l i chung (grauer 
B r a n d ) in der M i t t e bis z w e i t e n H ä l f t e des 13. J h . 
z i ehen . 
D a s A u f k o m m e n an ' fe insandiger , g l immerha l t iger 
W a r e ' ist ung l e i ch größer als das aller f rüheren W a r e n 
arten z u s a m m e n ; u n d das i nnerha lb eines e twa gle ich 
langen Z e i t r a u m e s . D a m i t bestät igen s ich s c h o n an 
derwär t s g e w o n n e n e E i n d r ü c k e v o m M a t e r i a l z u w a c h s 
seit d e m H o c h m i t t e l a l t e r . D i e f o r m a l e D i f f e r e n z i e 
r u n g , w i e sie seit d e m 13. J h . a l lentha lben anzu t re f f en 
ist , ze igt s ich i m ' L i p p e n ö s c h l e ' j e d o c h n u r a m H i n z u 
treten v o n D e c k e l n , B ü g e l k a n n e n u n d e i n e m L e u c h t e r 
(?). D i e in U l m u m 1300 v o r k o m m e n d e n D r e i f u ß 
p fannen 3 3 4 f eh len i m Bes tand ebenso w i e jegl iche H i n 
w e i s e auf k e r a m i s c h e B e c h e r f o r m e n u n d K le inge fäße . 
D a s besche idene , i m wesen t l i chen aus T ö p f e n u n d 
e in igen K a n n e n z u s a m m e n g e s e t z t e E n s e m b l e ze igt d a 
m i t u n z w e i f e l h a f t l änd l i chen Z u s c h n i t t . D i e s e r E i n 
d r u c k w i r d n o c h bestät igt d u r c h das abso lu te Feh len 
v o n ' I m p o r t k e r a m i k ' i m jüngeren S ied lungsabschn i t t . 
W e d e r die für das 11 . -12 . J h . in der N a c h b a r s c h a f t 
( U l m e r Stadtbere ich) n a c h z u w e i s e n d e 'ältere, g e l b t o -
n ige D r e h s c h e i b e n w a r e ' ( T y p Jags t fe id ) - n u r ein 
I m i t a t i o n s f r a g m e n t ist v o r h a n d e n - n o c h d ie seit d e m 
späteren 12. J h . u m l a u f e n d e ' r o tbema l te Feinware'33:> 

aus der R e m s t a l - T ö p f e r e i v o n B u o c h bei W a i b l i n g e n 
scheint ih ren W e g ins ' L i p p e n ö s c h l e ' g e f u n d e n z u 
h a b e n . E i n z i g d ie Be lege für K a c h e l ö f e n e r w e c k e n den 
A n s c h e i n , m a n habe dor t an den N e u e r u n g e n , die seit 
d e m ausgehenden H o c h m i t t e l a l t e r m e r k l i c h e V e r b e s 
serungen der Lebensqua l i t ä t bedeute ten , gewissen 
A n t e i l gehabt . 

6.3.2 Webgewichte und Spinnwirtel 

E s w u r d e s c h o n bei der B e h a n d l u n g der G r u b e n h ä u 
ser darauf h i n g e w i e s e n , daß unter den F u n d e n auch 
W e b g e w i c h t e v o r h a n d e n s ind. Re la t i v unbeschäd ig te 
E x e m p l a r e k a m e n aus den G r u b e n h ä u s e r n B (Taf . 
121,17) u n d P (Taf . 121,16) zu tage , e in wei teres , stark 
f ragment ier tes Be isp ie l k ö n n t e der Fund lage nach v ie l 
le icht aus G r u b e n h a u s G he r rühren (Taf . 121,15). 
V i e l deut l i cher als die o f t m a l s s chwer a u s z u m a c h e n 

den S tandspuren der Webs tüh le 3 3 6 b e z e u g e n so lche G e 
w i c h t e die Z w e c k b e s t i m m u n g eines Te i l s der e inget ie f 
ten B a u t e n als P l ä t z e der Tex t i l hers te l l ung . D i e gängige 
F o r m dieser B e s c h w e r u n g e n der K e t t f ä d e n w a r w ä h 
rend des g a n z e n Mit te la l ters d ie f lachkugel ige , 3 3 7 p y r a 
m i d a l e w i e in der v o r r ö m i s c h e n Ze i t k o m m e n k a u m 
m e h r vor.338 I h re G r ö ß e liegt in der Rege l z w i s c h e n 10 
u n d 12 Z e n t i m e t e r n ( D u r c h m e s s e r ) . V e r z i e r u n g e n 
d u r c h S t e m p e l - o d e r andere E i n - u n d A b d r ü c k e (e twa 
Schlüsse l ) , d ie i m K ü s t e n b e r e i c h v o n N o r d - u n d O s t 
see be l iebt waren , 3 3 9 f eh len in S ü d d e u t s c h l a n d bis auf 
g a n z w e n i g e A u s n a h m e n ( U r s p r i n g ; R u n d e r Berg).3 4 0 

Scheuerspuren w i e an unseren S t ü c k e n we i sen z u m 
e inen auf e ine l a n g d a u e r n d e B e n u t z u n g u n d geben z u m 
anderen das O b e n u n d U n t e n bei der A u f h ä n g u n g an. 
E i n e so l che A b n u t z u n g s e r s c h e i n u n g , die mehrere Z e n 
t imeter m i ß t u n d bis z u m R a n d des G e w i c h t e s reicht , 
w a r an e i n e m F u n d s t ü c k aus Flein,3 4 1 K re i s H e i l b r o n n , 
z u b e o b a c h t e n . D i e recht unsorg fä l t ige H e r s t e l l u n g 
dieser G e g e n s t ä n d e ist n i ch t n u r a m m ä ß i g e n B r a n d 
a b z u l e s e n ; d ie E x e m p l a r e aus d e m G r u b e n h a u s C i m 
o b e r b a y e r i s c h e n Zo l l i ng 3 4 2 be i sp ie l swe ise d i f fer ieren 
bei e twa g le ichen D u r c h m e s s e r w e r t e n n i ch t u n w e s e n t 
l i ch in den Q u e r s c h n i t t s t ä r k e n u n d d a m i t le tz t l i ch auch 
i m G e w i c h t . 
D i e E g g i n g e r S p i n n w i r t e l lassen sich ihrer F o r m nach 
in z w e i G r u p p e n aufg l iedern . D i e S tücke Ta f . 
121,11.12.18 s ind a n n ä h e r n d d o p p e l k o n i s c h , w ä h r e n d 
d ie be iden E x e m p l a r e Ta f . 121,13.14 eher kuge l ig 
ausf ie len . 
A u c h andernor t s s ind n o c h i m H o c h - u n d b e g i n n e n 
d e n Spätmit te la l ter be ide S p i n n w i r t e l f o r m e n n e b e n 
e inander anzu t re f f en . So f and m a n e twa auf der 1225 

334 Lobbedey 1968, Taf. 11,7-10. 
335 Lobbedey 1968, 40 f. - U. Gross, Zur mittelalterlichen Kera

mikproduktion in Buoch. Buocher Hefte 6, 1987, 3 ff. 
336 Zu solchen siehe die Tuchmachereien in der Vorburg der Pfalz 

Tilleda: Grimm 1962, 236f. Abb. 19a.b. - P. Grimm, Zwei 
bemerkenswerte Gebäude in der Pfalz Tilleda. Prähist. 
Zeitschr. 41, 1963, 62ff. Abb. 1-4. 

337 Vereinzelt kommen auch annähernd quadratische (Koch 1969, 
Abb. 26,7) oder ganz flache, scheibenförmige vor (R. Maczi-
jewski, Spandauer Altstadt-Grabungen. Ausgr. Berlin 3, 1972, 
126 Taf. X V 1.3.8). 

338 Aus mittelalterlichen Zusammenhängen noch erwähnt bei: E. 
Schmidt, Webhäuser der Wüstung Sülchen auf Gemarkung 
Rottenburg am Neckar, Kreis Tübingen. Arch. Ausgr. Bad.-
Württ. 1985 (1986) 216. - Frühestens dem 11. Jh. entstam
mend: Koch 1980, 41 Abb. 64. 

339 H. Steuer, Die Südsiedlung von Haithabu (1974) 119ff.; Taf. 
26; 27; Liste 4. 

340 Freundl. Hinweise H. Reim, Tübingen, u. S. Spors, Heidel
berg. - s. nun auch: M. Untermann u. U. Gross, Mittelalterli
che Siedlungsbefunde in Ditzingen, Kreis Ludwigsburg. Arch. 
Ausgr. Bad.-Württ. 1987 (1988) 189 Abb. 138. 

341 R. Koch, Frühgeschichtliche Bodenfunde aus Flein. Schwaben 
und Franken. Heimatgeschichtliche Beil. der Heilbronner 
Stimme. Samstag, 11. 11. 1972. 

342 Dannheimer 1974, 649 Abb. 6,15-19. 



zers tör ten Isenburg 3 4 3 in W e s t f a l e n s o w o h l versch ie 
dene d o p p e l k o n i s c h e s o w i e r u n d l i c h e W i r t e l . A u c h auf 
d e m Z ü r c h e r Fraumünsterarea l 3 4 4 r ü h r e n un te r sch i ed 
l iche A u s b i l d u n g e n aus F u n d z u s a m m e n h ä n g e n des 
13. J h . her. Seit d e m ausgehenden Mit te la l ter sche inen 
d a n n aber n u r n o c h die kuge l igen F o r m e n hergestel lt 
w o r d e n z u sein.345 

6.3.3 Glasperlen 

A l s S t r e u f u n d e l iegen z w e i Per len (Taf . 121,6.7) vo r , 
v o n d e n e n einer (Ta f . 121,7) als e inem der w e n i g e n 
ze i t l i ch enger f aßbaren K l e i n f u n d e - B e d e u t u n g für die 
E r m i t t l u n g des S ied lungsbeg inns i m ergrabenen B e 
re ich z u k o m m t . 
Sie besteht aus ge lb l i chem, leicht ins b räun l i che sp ie 
l e n d e m G las . D i e O b e r f l ä c h e n ze igen p o r ö s e Struktur , 
d ie d o p p e l k o n i s c h e G r u n d f o r m ist le icht versch l i f fen . 
Ä h n l i c h e m o n o c h r o m e Per len k o m m e n häu f ig in 
G r a b z u s a m m e n h ä n g e n der jüngeren M e r o w i n g e r z e i t 
vo r . D i e A n f ä n g e dieser P e r l e n f o r m sche inen i m z w e i 
ten D r i t t e l des 7. J h . z u liegen.346 I m G r ä b e r f e l d v o n 
B e r g h a u s e n bei K a r l s r u h e s ind K e t t e n m i t h o h e n A n 
tei len e inschlägiger Per len u m die M i t t e des 7. J h . 
besonder s stark vertreten.3 4 7 F ü r den sehr lange m i t 
T rach tauss ta t tungen belegten F r i e d h o f v o n K i r c h h e i m 
i m R ies stellt C h . N e u f f e r - M ü l l e r erstes A u f t r e t e n u m 
die M i t t e , gesteigerte Be l i eb the i t gegen E n d e des 7. J h . 
fest, we i s t aber auch auf ein For t l eben n o c h ins f rühe 
8. J h . h ine in hin.3 4 8 

E i n f a r b i g e Per len d o p p e l k o n i s c h e r Ges ta l t w a r e n 
n i ch t n u r Bestandte i le v o n H a l s k e t t e n , sie k o n n t e n 
auch , e inze ln a u f g e z o g e n , an O h r r i n g e n des 7. J h . 
V e r w e n d u n g f inden. 3 4 9 

Z u s a m m e n m i t d e m K n i c k w a n d g e f ä ß (Taf . 105,1) aus 
G r u b e n h a u s M bezeug t die G la sper l e , daß der un te r 
suchte Te i l der mi t te la l ter l i chen A n s i e d l u n g i m ' L i p -
p e n ö s c h l e ' m i n d e s t e n s bis in den jüngeren A b s c h n i t t 
der M e r o w i n g e r z e i t z u r ü c k r e i c h t . 

6.3.4 Metallfunde 

6.3.4.1 Messer 

D a ke ines der s ieben Messer oder M e s s e r f r a g m e n t e 
aus e i n e m G r u b e n h a u s z u s a m m e n h a n g s t a m m t , d ie 
D a t i e r u n g d e m n a c h n i ch t über vergesel lschaftete K e 
r a m i k e r m ö g l i c h t w i r d , m u ß sie auf d e m Verg le i chs 
w e g e v o r g e n o m m e n w e r d e n . 
Z w e i gut erhaltene Stücke (Taf . 120,1.2) z e i c h n e n s ich 
d u r c h e inen R ü c k e n k n i c k aus. D e r i m v o r d e r e n B e 
reich z u r Sp i t ze h i n abgesenkte R ü c k e n tritt seit der 

j üngeren M e r o w i n g e r z e i t auf350 u n d b le ibt bis ins spä 
te Mi t te la l ter h ine in erhal ten.3 '1 A l s Be lege seien F u n 
de aus d e m Burgs ta l l R o m a t s r i e d " 2 i m A l l g ä u u n d der 
s c h w e i z e r i s c h e n B u r g G l a n z e n b e r g 3 " ange führ t . 
E i n bis auf d ie A n g e l vo l l s t änd iges M e s s e r we i s t d e m 
gegenüber e inen z u r Sp i t ze h in g e k r ü m m t e n R ü c k e n 
auf , seine Schne ide z i eh t n i ch t nach o b e n (Taf . 120,3). 
Ä h n l i c h e Messer s ind w i e d e r u m aus Romatsried3 : > 4 z u 
n e n n e n . D i e M e s s e r des T y p s I I I in S inde l f i ngen , der 
ins 13. u n d 14. J h . gesetzt w i r d , ze igen große U b e r e i n 
s t i m m u n g , s ind a l lerdings g e d r u n g e n e r . 3 " U m Messer 
m i t a n n ä h e r n d ge radem R ü c k e n u n d z u r Sp i t ze h in 
aufs te igender Schne ide hande l t es s ich bei den F u n d e n 
T a f . 120 ,4 .5 (? ) . F ü r en t sprechende M e s s e r f o r m e n des 
R u n d e n Berges ve rwe i s t U . K o c h auf Paral le len des 
ausgehenden F r ü h - u n d des Hochmi t te l a l t e r s . 3 5 6 

D a s K l i n g e n b r u c h s t ü c k Ta f . 120,6 ist z u k le in , u m 
e ine zwe i fe l s f re ie Z u o r d n u n g z u tref fen. D i e n u r e in 
seit ig abgesetzte G r i f f a n g e l , e ine insgesamt seltene 
E r s c h e i n u n g , f i nde t s ich w ieder an e inem gut erhal te 
n e n Messer auf d e m R u n d e n Berg,3 3 7 das z u den eben 
g e n a n n t e n E x e m p l a r e n m i t (fast) geradem R ü c k e n ge 
rechnet wird . 3 3 8 

G e r a d e u m g e k e h r t einseit ig, n ä m l i c h z u r Schne ide h in 
abgesetzt , ist die G r i f f p a r t i e bei d e m F r a g m e n t Ta f . 
120,7. D ieses M e r k m a l läßt sich c h r o n o l o g i s c h gut 
fassen, es scheint in der Ze i t v o r 1300 b isher n i rgends 
belegt z u sein.359 So ist dieses G e r ä t , dessen H o l z 
o d e r Be ingr i f f zwe i scha l i g aufgenietet war , e indeut ig 
der E n d p h a s e der ergrabenen S ied lungsbere iche i m 
' L i p p e n ö s c h l e ' z u z u w e i s e n . 

343 U. Lobbedey, Funde von der Burg Isenberg (zerstört 1225) in 
Hattingen (Stadt), Ennepe-Ruhr-Kreis. Westfalen 61, 1983, 78 
Abb. 62,42-48. 

344 Schneider u. a. 1982, Taf. 78,4.5.8. 
345 s. dazu die Beispiele aus Sindelfingen (Scholkmann 1978, Abb. 

22,10.11) und aus dem Siegburger Scherbenhügel (B. Beck
mann, Der Scherbenhügel in der Siegburger Aulgasse [1975] 
Taf. 96,7.8). 

346 P. Paulsen u. H. Schach-Dörges, Das alamannische Gräberfeld 
von Giengen/Brenz, Kreis Heidenheim (1978) 101. 

347 Koch 1982, 48. 
348 Ch. Neuffer-Müller, Der alamannische Adelsbestattungsplatz 

und die Reihengräberfriedhöfe von Kirchheim am Ries, Ost
albkreis. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 15 
(1983) 46. 

349 Koch 1982, Taf. 40 B 1. 
350 Koch 1982, 72. 
351 Koch 1984, 121. 
352 Dannheimer 1973, Taf. 39,16-18. 
353 K. Heid, Burg und Städtchen Glanzenberg an der Limmat. 

Zeitschr. Schweiz. Gesch. 23, 1943, 37 Abb. 3 (rechts außen). 
354 Dannheimer 1973, Taf. 39,21.22. 
355 Scholkmann 1978, 99f.; Abb. 35,4.5. 
356 Koch 1984, 121 f. 
357 R. Christlein, Kleinfunde der frühgeschichtlichen Perioden aus 

den Plangrabungen 1967-1972. Der Runde Berg bei Urach. 3 
(1979) Taf. 12,11. 

358 Koch 1984, 122. 
359 Scholkmann 1978, 100. 
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6.3 .4 .2 H u f e i s e n 

Z w e i E n d s t ü c k e v o n H u f b e s c h l ä g e n , ein l inkes u n d 
ein rechtes, s ind alles, w a s i m B e s t a n d der K l e i n f u n d e 
auf T i e r h a l t u n g h indeute t . D a s F r a g m e n t aus G r u b e n 
haus I (Taf . 120,19) ist t r o t z der w e n i g ausgeprägten 
P r o f i l i e r u n g der R ä n d e r n o c h z u den sog. W e l l e n r a n d -
E i s e n z u rechnen . D a f ü r k ö n n t e auch die schräge 
E i n t i e f u n g der l angova len N a g e l l ö c h e r sprechen . D i e 
se B e s c h l a g f o r m w u r d e lange als die älteste mi t te la l ter 
l i che angesehen u n d ins 11 . -13 . J h . datiert.360 I n z w i 
schen ist j e d o c h klar, daß ihr e in fache H u f e i s e n m i t 
u n g e w e l l t e n K a n t e n u n d z u m e i s t f eh lender S to l l enb i l 
d u n g , w e l c h e in s p ä t k a r o l i n g i s c h - o t t o n i s c h e r Ze i t a u f 
k o m m e n , vorangehen . 3 6 1 D i e Fund lage unserer S t ü k -
kes in H a u s I , dessen A u f l a s s u n g spätestens in der Ze i t 
u m 1300 er fo lg t sein dür f te , m a c h t eine E n t s t e h u n g i m 
13. J h . w a h r s c h e i n l i c h . 
D a s z w e i t e F r a g m e n t (Taf . 120,20) weis t gerade K a n 
ten auf . D i e v o m le tz ten N i e t l o c h nach u n t e n z u m 
Sto l len z u ve r l au fende R i l l e ist m i t einiger Sicherhei t 
der A u s l ä u f e r eines Falzes , in den die O f f n u n g e n f ü r 
d ie N ä g e l e inget ief t w a r e n . D ieses M e r k m a l tritt bei 
H u f b e s c h l ä g e n des späten Mit te la l ters erstmals in E r 
s che inung . D i e in S inde l f ingen u n d andernor t s v e r f ü g 
baren A n h a l t s p u n k t e lassen auf das V o r k o m m e n seit 
der z w e i t e n H ä l f t e des 13. J h . schl ießen.3 6 2 D i e A u f 
f i n d u n g des Stückes Ta f . 120,20 in d e m z u r jüngeren 
S ied lungsphase z ä h l e n d e n G r u b e n h a u s A m steht d a 
m i t in E i n k l a n g . 

6 .3.4.3 We i te re M e t a l l f u n d e 

D e r bo l zenar t i ge G e g e n s t a n d m i t v i e r k a n t i g e m , an der 
Sp i t ze r u n d e m Q u e r s c h n i t t aus G r u b e n h a u s T (Taf . 
120,13) ist w o h l k a u m als G e s c h o ß b e s t a n d t e i l z u d e u 
ten . Z w a r w u r d e diese In terpre ta t i on für f o r m a l genau 
en t sprechende F u n d e auf d e m R u n d e n Berg v o n R . 
C h r i s t l e i n vorgeschlagen, 3 6 3 aber bereits U . K o c h 
w a r n t e bei V o r l a g e we i terer S tücke v o n d i e s e m P l a t z 
v o r einer e indeut igen A n s p r a c h e als Waf fe . 3 6 4 F ü r 
B o l z e n gesichert mit te la l ter l icher Ze i t s te l lung w i e den 
unseren , u n a b h ä n g i g d a v o n , o b H a u s T in e i n e m Z u g e 
i m H o c h m i t t e l a l t e r ver fü l l t w u r d e o d e r eine V e r m i 
s c h u n g v o n f r ü h - u n d h o c h m u t e l a l t e r l i c h e n Mate r i a 
l ien an läß l ich der U b e r s c h n e i d u n g d u r c h den ' W e g ' 
s ta t t fand , w i r d m a n andere F u n k t i o n e n in Betracht 
z i e h e n m ü s s e n . Ä h n l i c h e Eisente i le m i t exzentr i scher 
größter W e i t e w a r e n häu f i g als sog. S t a b d o r n e in 
G e b r a u c h , d . h . sie b i lde ten den unteren A b s c h l u ß 
eines Stabes o d e r Stockes . L a n g e Ze i t w u r d e n auch 
diese Schaf tbeschläge einseit ig mi l i tär i sch als L a n z e n 
s c h u h e gedeutet . D i e U n t e r s u c h u n g e n v o n C . A h 
rens365 an spätsächs ischen G r ä b e r f e l d e r n , in denen 

\ 
l 
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so l che D o r n e rege lmäß ig in Bes ta t tungen o h n e W a f f e n 
zu tage k a m e n , u n d d ie daran ansch l i eßenden Ü b e r l e 
g u n g e n v o n E . G r o c h o w s k a u n d R . Sachs366 haben 
n u n auch die n i ch tmi l i t ä r i schen V e r w e n d u n g e n k lar 
herausgeste l l t . 
U m v o l l f u n k t i o n s f ä h i g z u se in , m u ß t e der D o r n a m 
un te ren R a n d e des h ö l z e r n e n Schaftes , sei es n u n der 
einer L a n z e , e iner B i s c h o f s k r ü m m e o d e r eines P i lger 
stabes, a u ß e n v o n einer M e t a l l z w i n g e e ingefaßt w e r d e n . 
A u s G r u b e n h a u s W k o m m t das F r a g m e n t eines E i s e n 
s täbchens (Ta f . 120,8). D e r o b e n eckige Q u e r s c h n i t t , 
der sich nach u n t e n h in z u r u n d e n sche int , k ö n n t e als 
H i n w e i s aufgefaßt w e r d e n , daß es sich h ier u m den 
Ü b e r r e s t eines D u r c h s c h l a g s hande l t . Derar t i ge G e r ä 
te m i t 10 bis 15 c m L ä n g e d ien ten d e m S c h m i e d z u r 
L o c h u n g v o n d ü n n e r e m Metal l .3 6 7 Betrachtet m a n die 
be iden E i s e n b l e c h e aus H a u s I , deren V e r w e n d u n g 
u n k l a r ist (Ta f . 120,14.18),3 6 8 so k ö n n e n ihre Pe r f o ra 
t i o n e n m i t e i n e m so l chen G e g e n s t a n d d u r c h g e f ü h r t 
w o r d e n sein. 
G le i ch fa l l s in H a u s I w u r d e ein B r u c h s t ü c k en tdeck t , 
das z u e i n e m we i te ren W e r k z e u g gehörte . D a s O b j e k t 
T a f . 120,9 ist o b e n ( ? ) r u n d , w ä h r e n d es nach u n t e n ( ? ) 
z u e inen b a n d f ö r m i g f l achen Q u e r s c h n i t t a n n i m m t . 
Q u e r s c h n i t t s v e r ä n d e r u n g e n dieser A r t begegnen an 
B o h r e r n ; deren Schäf te s ind v o l l r u n d o d e r q u a d r a 
t i sch , d ie G r i f f p a r t i e n dagegen abgef lacht u n d breiter, 
z u r A u f n a h m e des H o l z g r i f f e s . 3 6 9 D a aber auch z u r 
B o h r e r s p i t z e h i n w i e d e r eine A b f l a c h u n g fo lg t , ist 
n i ch t z u en t sche iden , w e l c h e Partie eines so l chen G e 
rätes hier vor l i eg t . 
A u f den ersten B l i c k g laubt m a n , m i t den drei F r a g 
m e n t e n T a f . 1 2 1 , 2 - 4 , deren s c h e i b e n f ö r m i g e E n d e n 
jewe i l s e inen N i e t t ragen, Te i le m e r o w i n g i s c h e r G ü r -

360 Scholkmann 1978, 96. 
361 Koch 1984, 96f.; Taf. 13-15. 
362 Scholkmann 1978, 94ff.; Abb. 36b. 
363 Christlein 1979, Taf. 5,12-14. 
364 Koch 1984, 110. 
365 C. Ahrens, Sogenannte 'Lanzenschuhe' in spätsächsischen 

Gräberfeldern. Nachr. Niedersachsens Urgesch. 44, 1975, 
361 ff. 

366 E. Grochowska u. R. Sachs, Vom 'Lanzenschuh' zum 'Stab
dorn'. Bemerkungen zur Geschichte einer Theorie. Zeitschr. 
Arch. Mittelalt. 8, 1980, 57ff. 

367 Koch 1984, 133; Taf. 32. 
368 Mit den gelochten Platten aus Eisenblech, welche auf der Alten 

Burg Dischingen gefunden und als Teile einer Kachelofentür 
angesprochen wurden, dürften sie aufgrund ihrer geringen 
Stärke nichts zu tun haben (G. P. Fehring, Fundber. Bad.-
Württ. 2, 1975, 308; Taf. 325B1). - Ähnliche Lochbleche ohne 
nähere funktionale Zuweisungsmöglichkeiten sind auch von 
der Burg Scheidegg bei Basel bekannt: J. Ewald u. J. Tauber, 
Die Burgruine Scheidegg bei Gelterkinden (1975) 104 F 71-72. 

369 Beispiele für Bohrer, bei denen sich die Griffpartie oft zusätz
lich zur Abflachung verbreitert: Koch 1984, Taf. 35,6.7. - G. 
Jacobi, Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching 
(1974) Taf. 10,159-162. 



tel des 7. J h . v o r s ich z u haben.3 7 0 D a s gespaltene E n d e 
des e inen Stückes (Taf . 121,2) u n d die k n a p p auf den 
k r e i s f ö r m i g e n A b s c h l u ß folgenden seit l ichen A u s 
b u c h t u n g e n bei d e m anderen (Taf . 121,4) , w e l c h e 
ke ine N i e t e a u f w e i s e n , sprechen j e d o c h dagegen. D i e 
L a g e in d e m z u m jüngeren ' A u s b a u t e i l ' der A n s i e d -
l u n g g e h ö r e n d e n G r u b e n h a u s W deutet fü r sie auf 
w e i t jüngere E n t s t e h u n g . W o z u das R i e m e n w e r k , auf 
d e m sie einst befest igt gewesen sein dür f t en , d iente , ist 
ungewiß . 3 7 1 

M e h r W a h r s c h e i n l i c h k e i t hat fü r s ich, daß es s ich be i 
d e m t r a p e z f ö r m i g e n E i s e n f r a g m e n t (Taf . 121,5) u m 
e inen G ü r t e l b e s c h l a g hande l t . E s k o m m t aus d e m 
K o m p l e x der ü b e r s c h n e i d e n d e n G r u b e n h ä u s e r F / F ' , 
der auch K e r a m i k des f r ü h e n S ied lungsabschni t tes 
erbrachte . W i r k l i c h e Sicherhei t ist a u f g r u n d des 
sch lechten E r h a l t u n g s z u s t a n d e s j e d o c h auch hier n i ch t 
gegeben. 

6.3.4.4 Sch lacken 

A u f mi t te la l ter l iche E i s e n g e w i n n u n g deuten mehrere 
Sch lackes tücke i m F u n d b e s t a n d h in . E i n e U n t e r s u 
chung 3 7 2 ergab, daß ein Z u s a m m e n h a n g m i t den i m 
' L i p p e n ö s c h l e ' gleichfal ls ange t ro f f enen B o h n e r z k n o l -
len besteht . 
S c h l a c k e n f u n d e in mi t te la l ter l ichen S ied lungen s ind 
ke ineswegs selten.373 I n den me i s ten Fä l len d ü r f t e es 
s ich u m S p u r e n der l oka len H e r s t e l l u n g v o n E i sen für 
W e r k z e u g e u n d e infachere G e g e n s t ä n d e des al ltägl i 
chen Bedar f s hande ln . P r o d u k t i o n v o n E i s e n o b j e k t e n 
über die ör t l i che N a c h f r a g e h inaus k a n n n u r do r t 
a n g e n o m m e n w e r d e n , w o eine V i e l z a h l v o n O f e n a n l a 
gen b e k a n n t ist, w i e e twa an b e s t i m m t e n P l ä t z e n in 
Wes tdeu t sch land . 3 7 4 F ü r die der U l m e r R e g i o n b e 
nachbar te O s t a l b k o n n t e an m e h r e r e n Stellen E i s e n g e 
w i n n u n g in g r ö ß e r e m M a ß s t a b nachgewiesen w e r 
den.3 7 5 I m ergrabenen S ied lungsausschn i t t in E g g i n g e n 
feh l t d ie M ö g l i c h k e i t , d ie Sch lacken einerseits u n d die 
Feuerste l len außerha lb der G e b ä u d e S u n d A c m i t 
h in läng l i cher Sicherhei t au fe inander z u bez iehen . 

6.3.5 Mahlsteine 

A u s d e m älteren w i e d e m jüngeren S ied lungsabschn i t t 
ist je ein f ragment ier ter Mahls te in 3 7 6 v o r h a n d e n . D a s 
S tück aus d e m G r u b e n h a u s C (Taf . 122,3) zeigt n o c h 
ein Segment der zent ra len r u n d e n L o c h u n g , w ä h r e n d 
v o n den B r u c h s t ü c k e n des Mah l s te ines aus G r u b e n 
haus Z eines v o m leicht ve rd i ck ten R a n d her rühr t 
(Taf . 122,1.2) . W ä r e n bei d e m ers tgenannten F u n d 
n i ch t außer d e m L o c h auch n o c h k o n z e n t r i s c h e R i l l e n 
z u e rkennen , hielte m a n es w o h l k a u m für e inen 

M a h l s t e i n . D a s Mater i a l s t a m m t aus der E g g i n g e n 
b e n a c h b a r t e n , ihrer E insch lüsse w e g e n w e i t h i n b e 
k a n n t e n E r m i n g e r Turr i te l lenp la t te . D a ß m a n auch 
so l ch w e i c h e n K a l k s t e i n z u r H e r s t e l l u n g v o n M a h l g e 
rätschaf ten v e r w e n d e t e , w i r d sich in den me i s ten F ä l 
len m i t d e m Feh len besser geeigneter G e s t e i n e in der 
näheren U m g e b u n g erk lären lassen. D i e B e s c h a f f u n g 
v o n M a h l s t e i n e n aus Ei fe lbasalt3 7 7 dür f t e in der A n t i k e 
w i e i m Mi t te la l ter n u r e i n e m k le inen Te i l der B e v ö l k e 
r u n g m ö g l i c h gewesen sein.378 

D a s aus m e h r e r e n k l e inen F r a g m e n t e n z u s a m m e n s e t z 
bare R a n d s t ü c k (Taf . 122,1.2) ist als Sandste in z w a r 
härter als K a l k , aber d e n n o c h n icht ideal fü r die 
V e r w e n d u n g an einer G e t r e i d e m ü h l e geeignet. W e g e n 
der Bes tandte i l e , d ie s ich aus so l chen w e i c h e n M a t e 
r ial ien w ä h r e n d der Z e r k l e i n e r u n g s v o r g ä n g e lös ten , 
w a r e in ansch l ießendes Sieben des M e h l e s s icher u n e r 
läßl ich.3 7 9 

Be i den E g g i n g e r M ü h l s t e i n e n feh len d ie V e r t i e f u n 
gen, in d e n e n bei mi t te la l ter l i chen H a n d m ü h l e n o b e n 
o d e r seit l ich d ie H a n d h a b e n saßen, mit te ls derer m a n 
f ü r die D r e h b e w e g u n g e n sorgte. 
V o m A u s s e h e n ganzer, unversehr ter M a h l s t e i n e geben 
E x e m p l a r e aus W ü l f i n g e n 3 8 0 o d e r aus der B u r g O b e r 
wi t te lsbach, 3 8 1 w o sie den Soh lenbe lag einer h o c h m i t 
te la l ter l ichen Z i s terne b i lde ten , eine gute Vor s t e l l ung . 
M a h l v o r r i c h t u n g e n aus z w e i übere inander l i egenden , 
d r e h b a r e n Ste insche iben sche inen s ich in M i t t e l e u r o p a 

370 R. Christlein, Eine langobardische Gürtelgarnitur von Bierin
gen, Kreis Horb. Der Sülchgau 15, 1971, 55 ff. 

371 Verwandtes wurde auf dem Burgstall Romatsried als Bestand
teil des 'Lederzeugs' angesprochen: B. Eberl, Der Burgstall bei 
Romatsried, Gem. Eggenthal/Kaufbeuren. Schwabenland 3, 
1936, 78 Abb. 5. 

372 Freundlicherweise durchgeführt von Dipl.-Geol. L. Hilde
brandt am Geologisch-Paläontologischen Institut der Univ. 
Heidelberg. 

373 Beispiele bei W. Janssen, Gewerbliche Produktion des Mittel
alters als Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum. H. Jankuhn, 
R. Schmidt-Wiegand u. H. Tiefenbach (Hrsg.), Das Handwerk 
in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. T. 2 (1983) 338ff. 

374 Ebd. 342f. 
375 D. Planck, Eisen in der Vor- und Frühgeschichte in Baden-

Württemberg. 12. Werkstoffkolloquium am 14. 3. 1983 des 
Lehrstuhls Werkstoffwissenschaften (Metalle) der Universität 
Erlangen-Nürnberg. T. 1,1 (1983) 19 f. 

376 Die geologischen Bestimmungen übernahm freundlicherweise 
Dipl.-Geol. L. Hildebrandt, Geologisch-Paläontologisches In
stitut der Univ. Heidelberg. 

377 O. G. S. Crawford u. J. Röder, The quern-quarries of Mayen 
in the Eifel. Antiquity 29, 1955, 68 ff. 

378 Zum Export von Eifelbasalt-Mühlsteinen: J. Parkhouse, The 
Dorestad quernstones. Ber. R O B 26, 1976, 187 Abb. 7. 

379 Eine Abbildung des 14. Jh. bei M. Beranova, Zemedelstvi 
starych slovanu (Die Landwirtschaft der Alten Slawen, dt. 
Resümee) (1980) Abb. 54,1. 

380 G. P. Fehring, Wüstung Wülfingen, Gemarkung Forchten-
berg/Kreis Ohringen, Nordwürttemberg. Nachrichtenbl. 
Denkmalpfl. Bad.-Württ. 13, 1970, 101 Abb. 60. 

381 Koch 1980, 21 Abb. 25.26. 
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erst in der r ö m i s c h e n Ka i serze i t durchgese tz t z u h a 
ben,3 8 2 d ie v o r r ö m i s c h e E i senze i t k e n n t h a u p t s ä c h 
lich383 d ie Z e r k l e i n e r u n g der K ö r n e r auf der Sch iebe 
m ü h l e aus U n t e r l a g s t e i n u n d Läufer.3 8 4 

6.3.6 Wetzsteine 

V i e l häu f iger als die g r o ß e n drehbaren Schlei fste ine, 
d ie m a n seit karo l ing i scher Ze i t aus A b b i l d u n g e n 
kennt , 3 8 5 s i nd i m archäo log i schen F u n d m a t e r i a l m i t 
telalterl icher S ied lungen die k l e i n f o r m a t i g e n W e t z s t e i 
ne der untersch ied l i chs ten Formen . 3 8 6 So lche führ te 
m a n e n t w e d e r u m g e h ä n g t bei s ich, w o r a u f die g e l o c h 
ten Exemplare 3 8 7 deu ten , o d e r m a n v e r w a h r t e sie in 
e i n e m Behä l tn i s , das meis t aus H o l z oder H o r n herge 
stellt wurde . 3 8 8 

D i e Egg inger B r u c h s t ü c k e s ind s o w o h l aus un te r 
sch ied l i chen G e s t e i n e n ( Q u a r z i t e u n d M o l a s s e - S a n d 
ste in) gefert igt als auch in der F o r m une inhe i t l i ch . 
E i n e s (Ta f . 121,8) scheint z u e inem stabart igen G e r ä t , 
eines (Ta f . 121,9) z u e i n e m bandar t ig f l achen m i t 

r ech teck igem Q u e r s c h n i t t u n d ein drittes (Taf . 121,10) 
z u e i n e m s p i n d e l f ö r m i g e n , in der M i t t e stark ausbau 
c h e n d e n , gehör t z u haben . 

382 A. Leube, Zur Entwicklung und zum Stand der Produktivkräf
te im nördlichen Mitteleuropa vom 1. bis zum 5.Jh. u.Z. J. 
Hermann u. I. Sellnow (Hrsg.), Produktivkräfte und Gesell
schaftsformationen in vorkapitalistischer Zeit (1982) 490. - s. 
auch die unfertigen Mahlsteine aus Kalk- und Sandstein in der 
völkerwanderungszeitlichen Grube von Gamburg bei Tauber
bischofsheim: Christlein 1978, 44 Abb. 22. 

383 Einem Hinweis von L. Süß zufolge (Süß 1978, 237 Anm. 1001) 
sind Drehmühlen seit Latene-B nachweisbar. 

384 H.-E. Joachim, Zu eisenzeitlichen Reibsteinen aus Basaltlava, 
den sog. Napoleonshüten. Arch. Korrbl. 15, 1985, 359 ff. 

385 Utrecht-Psalter: W. Braunfels, Die Welt der Karolinger und 
ihre Kunst (1968) 170 Abb. 96. - Im Fundbestand der Siedlung 
Geismar bei Fritzlar gelang der archäologische Nachweis: Gen-
sen 1979, 83 Abb. 43. - s. auch: Kars 1983, 4ff. mit Abb. 92; 
94; 95. - N. Wand, Der Büraberg bei Fritzlar. Führer zur 
nordhessischen Ur- u. Frühgesch. 4 (1974) 57 Abb. 31. 

386 Zu verschiedenen Formen von Wetzsteinen an ein und demsel
ben Platz: Schneider u. a. 1982, Taf. 75,2-4. - Süß 1978, Taf. 
60. - Kars 1983, 8ff. 

387 Kars 1983, 13 Abb. 106. 
388 W. Hansen, Kalenderminiaturen der Stundenbücher (1984) 119 

Abb. 162-164; 278 f. (mit Hinweis auf Wetz-Hölzer!). 
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13. Katalog der abgebildeten mittelalterlichen Fundobjekte 

D i e R e i h e n f o l g e , in der d ie F u n d e nachs tehend abge 
b i lde t w e r d e n , r ichtet s ich nach der ze i t l i chen A b f o l g e 
der B e f u n d e , aus d e n e n sie he r rühren ( G r u b e n h ä u s e r ) . 
A u f diese Mater ia l i en aus den e inget ief ten B a u t e n f o l 
gen so lche aus anderen B e f u n d e n , die als z u s a m m e n 
g e h ö r e n d e rkannt w u r d e n , auf diese die abb i l dungs w ü r 
d igen S t reu funde . A n die G e f ä ß k e r a m i k sch l ießen s ich 
s o d a n n die übr igen ke ramischen G e g e n s t ä n d e ( W e b 
gewich te , S p i n n w i r t e l ) an, b e v o r M e t a l l - u n d Ste in 
f u n d e vorgeste l l t w e r d e n . 
D i e G r ö ß e n a n g a b e n bei den R a n d s c h e r b e n er fo lgen in 
G r a d , w o b e i e i n e m vo l l s t änd ig erhal tenen G e f ä ß r a n d 
360 G r a d entsprechen . Be i m e h r e r e n z u m selben G e 
fäß g e h ö r e n d e n F r a g m e n t e n w e r d e n die E i n z e l m a ß e 
z u einer G e s a m t - G r a d a n g a b e addiert . 
Be i F u n d e n aus G r u b e n h ä u s e r n w u r d e die P r o v e n i e n z 
in F o r m der G e b ä u d e b e z e i c h n u n g ausgedrück t , d ie 
ü b r i g e n F u n d e s ind m i t der A n g a b e v o n B e f u n d , F l ä 
che u n d gegebenenfa l l s P l a n u m versehen . 

D i e v e r w e n d e t e n A b k ü r z u n g e n s ind : 

R s . = R a n d s c h e r b e 
W s . = W a n d s c h e r b e 
Bs . = B o d e n s c h e r b e 
D m . = D u r c h m e s s e r 
PI . = P l a n u m 

Ta fe l 105 

1. a-e. Rss. und Wss. Knickwandtopf ; dunkelgrau, Bruch 
(rötlich)braun, feinkörnig, glimmerhaltig, innen schräg
laufende Verstrichspuren, D m . 18 cm, erhalten 80 Grad; 
Grubenhaus M. 

2. Boden 'brauntonige, nachgedrehte Ware' ; dunkelbraun/ 
schwarz, körnig, glimmerhaltig, auf der Innenseite strah
lenförmig v o m Boden ausgehende Fingerspuren, auf der 
Außenseite 'Fingerdellen', Quellrand auf der Unterseite 
nur partiell stark ausgeprägt, D m . 9 cm; Grubenhaus M. 

Ta fe l 106 

1. Rs. 'rauhwandige Drehscheibenware'; grau, körnig (au
ßer Quarz auch einige Kalkpartikel), D m . 16 cm, erhalten 
40 Grad ; Grubenhaus B. 

2. Rs. 'Ulmer Gruppe ' ; graubraun, feinsandig, glimmerhal
tig, D m . 20 cm, erhalten 24 Grad; Grubenhaus B. 

3. Rs. Drehscheibenware (?); außen braun, Bruch und innen 
schwarz, feinsandig, kaum glimmerhaltig, am Rand A b 
platzungen, Rillendekor, D m . 14 cm (?), erhalten 14 
Grad ; Grubenhaus B. 

4. Bs. 'rauhwandige Drehscheibenware'; gelblich/rötlich/ 
braungrau, Bruch weißlich, körnig, auf der Außenseite 
schlaufenförmige Abschneidespuren,Dm. (?); Grubenhaus 
R . 

5. Rs. 'rauhwandige Drehscheibenware'; dunkelgrau, grob
körnig, D m . 14 cm (?), erhalten 14 Grad; Grubenhaus R . 

6. Rs. 'brauntonige, nachgedrehte Ware'; außen hellbraun, 
innen dunkelbraun bis schwarz, sandig, stellenweise 
löchrig (ausgefallene Magerungspartikel), Oberfläche au
ßen partiell gerillt, innen unterhalb des Randes Nachar
beitungsspuren, D m . 12 cm, erhalten 104 Grad ; Gruben
haus R . 

7. Ws . und Bs. 'Goldgl immer-Ware' ; außen rotbraun, innen 
schwarz, Oberfläche unregelmäßig körnig, dichtliegende 
Glimmerteilchen, innen Fingereindruckspuren, auf Ws . 
außen Wellenlinien, Bs. ohne Schneidespuren, D m . (Bs.) 
12 cm; Grubenhaus L. 

T a f e l 107 

1. Rs. 'Ulmer Gruppe ' ; braun, feinsandig, glimmerhaltig, 
D m . 14 cm, erhalten 34 Grad; Grubenhaus T (?). 

2. Ws . /Bs . 'rauhwandige Drehscheibenware'; außen grau, 
innen weiß, grobkörnig, innen ausgeprägte Drehriefen, 
D m . etwa 10 cm; Grubenhaus T (?). 

3. Rs. (Ausgußschnauze) 'rauhwandige Drehscheibenwa
re'; schwarz, körnig, D m . (?); Grubenhaus T (?). 

4. Ws . 'rauhwandige Drehscheibenware'; schwarz, Bruch 
grau, körnig, stellenweise undeutlich ausgeführter ein
zeiliger Rechteckrol lstempel-Dekor; Grubenhaus T (?). 

5. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; schwarz, Bruch 
rötlichbraun, 'samtig', glimmerhaltig, bogenförmiger 
R i l l en -Dekor (?), D m . 10 cm, erhalten 50 Grad; G r u 
benhaus T . 

6. Bs. 'brauntonige, nachgedrehte Ware'; außen rötlich
braun, innen schwarz, Magerung mit Kalkpartikeln, in
nen uneben, außen Abplatzungen, D m . (?); Grubenhaus 
T . 

7. Rs. 'Ulmer Gruppe ' ; braungrau, sandig, glimmerhaltig, 
unregelmäßiger Ri l len-Dekor, D m . 12 cm, erhalten 24 
Grad ; Grubenhaus T . 

8. Bs. 'brauntonige, nachgedrehte Ware'; außen rötlich
braun, Bruch und innen schwarz, einzelne gröbere Ma
gerungspartikel, stark fein glimmerhaltig, innen U n 
ebenheiten, außen Quel lrand, D m . 22 cm (?); Gruben 
haus T . 

9. Rs. 'Ulmer Gruppe ' ; dunkelbraun, stark sandig, glim
merhaltig, unregelmäßige Rille auf der Randaußenseite, 
D m . 17 cm, erhalten 38 Grad; Grubenhaus T . 

10. Rs. 'ältere, gelbtonige Drehscheibenware'; außen und 
innen grau, Bruch weißlich, feinsandig, D m . 10 cm, er
halten 20 Grad; Grubenhaus T . 

11. Rs. 'ältere, gelbtonige Drehscheibenware'; schwarz 
(verbrannt), feinsandig, D m . 12 cm, erhalten 26 Grad; 
Grubenhaus T . 
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12. W s . 'rauhwandige Drehscheibenware'; weißlichgrau bis 
gelblich, körnig, innen ausgeprägte Drehriefen, D m . 
(unten) 12 cm; Grubenhaus T . 

Ta fe l 108 

1. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware' ; außen und in
nen schwarz, Bruch rötlichbraun, feinsandig, glimmer-
haltig, D m . 14 cm, erhalten 20 Grad; Grubenhaus W . 

2. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; rötlichbraun, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 14 
Grad ; Grubenhaus W . 

3. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braungrau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der Oberseite 
langrechteckige Stempeleindrücke, Unterseite rauh, oh 
ne Schneidespuren, D m . 15 cm, erhalten 34 Grad; G r u 
benhaus W . 

4. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
sandpapierartig rauh, stark glimmerhaltig, innen am 
Schulteransatz Fingereindruckspuren, Wel lenband-De
kor, D m . 14 cm, erhalten 60 Grad; Grubenhaus Q . 

5. Bs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; außen schwarz, 
innen braun, feinsandig, glimmerhaltig, innen Finger
spuren, Außenseite ohne Schneidespuren, D m . 12 cm; 
Grubenhaus Q . 

6. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, stark glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 38 
Grad ; Grubenhaus A f . 

7. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; hel l - /dunkel -
grau, feinsandig, stark glimmerhaltig, D m . 11 cm, erhal
ten 52 Grad; Grubenhaus A f . 

8. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
Bruch rötlich, feinsandig, stark glimmerhaltig, D m . 14 
cm, erhalten 20 Grad; Grubenhaus A f . 

9. Rs. imitierte 'ältere, gelbtonige Drehscheibenware'; 
orange, feinsandig, leicht glimmerhaltig, D m . 12 cm, 
erhalten 36 Grad ; Grubenhaus A f . 

10. Ösenhenkelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; dunkelbraun/rötlichbraun, stark sandig, glimmer
haltig, außen einseitig abgeplatzt; Grubenhaus A f . 

11. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braun/schwarz, feinsandig, stark glimmerhaltig, auf der 
Oberseite breite Wellenlinie, Unterseite glatt, ohne 
Schneidespuren, D m . 12 cm; Grubenhaus A f . 

Ta fe l 109 

1. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; außen dunkel
grau, innen grau, feinsandig, glimmerhaltig, Rand ver
zogen, auf der Schulter steile Wellenlinie, D m . 14 cm, 
erhalten 102 Grad ; Grubenhaus X . 

2. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 108 Grad ; 
Grubenhaus X . 

3. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 24 Grad ; 
Grubenhaus X . 

4. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 34 Grad; 
Grubenhaus X . 

5. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 11 cm, erhalten 26 Grad; 
Grubenhaus X . 

6. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; rötlichbraun/ 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, er
halten 24 Grad ; Grubenhaus X . 

\ 

7 . Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braun/grau, Bruch partiell rötlich, feinsandig, glimmer
haltig, auf der Oberseite zwei Kreisstempel-Eindrücke, 
Unterseite glatt ohne Schneidespuren, D m . 15 cm, er
halten 30 Grad ; Grubenhaus X . 

8. Bs. mit Bodenzeichen (eingefaßtes Radkreuz) 'feinsandi
ge, glimmerhaltige Ware'; rötlichbraun/dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . (Zeichen) innerer Kreis: 
2 cm, äußerer Kreis: 4,5 cm; Grubenhaus X . 

9. Bodenzeichen (eingefaßtes Radkreuz) 'feinsandige, 
glimmerhaltige Ware'; D m . innerer Kreis: 2 cm, äußerer 
Kreis 4,5 cm; Grubenhaus X . 

10. Bodenzeichen (doppeltes Radkreuz) 'feinsandige, glim
merhaltige Ware'; D m . innerer Kreis: 2 cm, äußerer 
Kreis: 4,5 cm; Grubenhaus X . 

11. Bs. mit Bodenzeichen (doppeltes Radkreuz) 'feinsandi
ge, glimmerhaltige Ware'; rötlichbraun, feinsandig, 
stark glimmerhaltig, innen Fingerspuren, D m . (Zeichen) 
innerer Kreis: 2 cm, äußerer Kreis 4,5 cm, D m . Boden 
13 cm; Grubenhaus X . 

12. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware' ; braun/schwarz, 
feinsandig, glimmerhaltig, innen Glättspuren, D m (?); 
Grubenhaus A . 

Ta fe l 110 

1. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinstsandig, stark glimmerhaltig, auf der Außenseite 
Wellenlinie, D m . 15 cm, erhalten 68 Grad; Grubenhaus 
Y . 

2. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braungrau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der Oberseite 
Wellenlinie, Unterseite rauh ohne Schneidespuren, D m . 
16 cm; Grubenhaus Y . 

3. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinstsandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 32 
Grad ; Grubenhaus Y . 

4. Rs. Schüssel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; hell
braun bis rosa, feinsandig, stark glimmerhaltig, auf der 
Außenseite breite Rille, D m . 20 cm, erhalten 22 Grad; 
Grubenhaus Y . 

5. Rs. 'ältere, gelbtonige Drehscheibenware'; gelb, körnig, 
Oberfläche gerieft, D m . 10 cm, erhalten 30 Grad; Gru 
benhaus H . 

6. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, Bruch 
braun mit grauem Kern, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 
14 cm, erhalten 60 Grad; Grubenhaus H . 

7. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 11 cm, erhalten 20 
Grad ; Grubenhaus H . 

8. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; außen hell
braun, innen grau, ,samtig', stark glimmerhaltig, D m . 
13 cm (?), erhalten 14 Grad ; Grubenhaus H . 

9. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
'samtig', glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 18 Grad; 
Grubenhaus H . 

10. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braungrau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der Oberseite 
spitzovale, gegenständige Einstiche, Unterseite glatt oh
ne Schneidespuren, D m . 15 cm, erhalten 40 Grad; Gru 
benhaus H . 

11. Fragment Leuchter (?) 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; rötlichbraun/braungrau, feinsandig, stark glimmer
haltig, auf der Oberseite Drehspuren; Grubenhaus H . 
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12. Rs. Schüssel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; außen 
dunkelgrau, innen rötlichbraun, feinsandig, glimmerhal-
tig, D m . 28 cm, erhalten 100 Grad; Grubenhaus H . 

13. Ws . 'rauhwandige Drehscheibenware'; weißlich, kör 
nig, partiell undeutlich ausgeführter Rechteckrollstem-
pe l -Dekor (zweizeilig ?); Grubenhaus G . 

14. Rs. 'ältere, gelbtonige Drehscheibenware'; gelb, leicht 
kreidig, durch einzelne vortretende Magerungspartikel 
rauh, Oberfläche gerieft, D m . 10 cm, erhalten 30 Grad; 
Grubenhaus G . 

15. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, Bruch röt
lich, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 11 cm, erhalten 22 
Grad ; Grubenhaus G . 

16. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 34 Grad; 
Grubenhaus G . 

Ta fe l 111 

1. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 22 Grad ; 
Grubenhaus F / F ' (?). 

2. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; rötlich, feinsan
dig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 46 Grad ; G r u 
benhaus F / F ' (?). 

3. Rs. 'brauntonige, nachgedrehte Ware'; braungrau/röt-
lichbraun, eher körnig als sandig, innen abgeplatzt, D m . 
16 cm, erhalten 32 Grad ; Grubenhaus F /F ' (?) 

4. W s . 'rauhwandige Drehscheibenware'; außen braun
grau, innen schwarz, körnig, innen ausgeprägte D r c h -
riefen, D m . (unten) 14 cm; Grubenhaus F /F ' (?). 

5. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
rötlich, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, erhalten 
40 Grad; Grubenhaus F /F ' (?). 

6. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
(hell)grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 8 cm, erhal
ten 32 Grad ; Grubenhaus F/F' . 

7. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
(dunkel)grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, er
halten 42 Grad; Grubenhaus F/F ' . 

8. Rs. 'Ulmer Gruppe ' ; braungrau, feinsandig, stark glim
merhaltig, D m . 16 cm, erhalten 20 Grad; Grubenhaus 
F /F ' . 

9. Rs. 'rauhwandige Drehscheibenware'; außen grau, in
nen dunkelgrau, Bruch weißlich, körnig, D m . 13 cm, 
erhalten 18 Grad ; Grubenhaus F /F ' . 

10. Rs. 'rauhwandige Drehscheibenware'; grau, stellenweise 
angeschwärzt, körnig, Oberfläche 'craqueliert', D m . 14 
cm, erhalten 46 Grad; Grubenhaus F/F ' . 

Ta fe l 112 

1. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 11, erhalten 40 Grad; 
Grubenhaus Z (?). 

2. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braun, 'samtig', 
stark glimmerhaltig, D m . 15 cm, erhalten 40 Grad ; G r u 
benhaus Z (?). 

3. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, stark glimmerhaltig, D m . 15 cm, erhalten 62 
Grad ; Grubenhaus Z (?). 

4. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; bräunlich, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 24 Grad; 
Grubenhaus Z (?). 

5. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, Bruch hellgrau/bräunlich, auf der Oberseite 
breite Einstiche, Unterseite glatt ohne Schneidespuren, 
D m . 15 cm, erhalten 48 Grad ; Grubenhaus Z (?). 

6. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, Bruch grau mit rötlicher Mantelung, auf der 
Oberseite breite Einstiche, Unterseite uneben ohne 
Schneidespuren, D m . 15-16 cm; Grubenhaus Z (?). 

7. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
schwarz, Bruch grau, auf der Oberseite breite Einstiche, 
Unterseite rauh ohne Schneidespuren, D m . 16 cm; G r u 
benhaus Z (?). 

8. Bs. mit kreisförmigem Bodenzeichen 'feinsandige, glim
merhaltige Ware'; grau, feinsandig, stark glimmerhaltig, 
D m . (Zeichen) 2,4 cm; Grubenhaus Z (?). 

9. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
hellgrau, feinsandig, stark glimmerhaltig, D m . 9 cm, er
halten 140 Grad ; Grubenhaus Z (?). 

10. Rs. Bügelkanne 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braungrau, Kern grau mit bräunlicher Mantelung, D m . 
12 cm, erhalten 32 Grad ; Grubenhaus Z (?). 

11. Bügelhenkelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige W a 
re'; (hell)grau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der Ober 
seite schmale spitzovale Einstiche; Grubenhaus Z (?). 

12. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, erhalten 20 Grad ; 
Grubenhaus Z. 

13. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; gelblich, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 11 cm, erhalten 32 Grad ; 
Grubenhaus Z. 

14. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, auf der Außenseite Wellenlinie 
(?), D m . 11 cm, erhalten 22 Grad; Grubenhaus Z. 

15. Ösenhenkelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; (hell)grau, feinsandig, stark glimmerhaltig, über 
dem Ansatz spitzovale Einstiche; Grubenhaus Z. 

16. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . (?); Grubenhaus Z. 

17. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware ' ; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . (?); Grubenhaus Z. 

18. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, Bruch 
bräunlich/gelb, feinsandig, glimmerhaltig, auf der A u 
ßenseite Abplatzungen, D m . 14 cm, erhalten 30 Grad; 
Grubenhaus Z. 

19. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, feinstsan-
dig, glimmerhaltig, D m . 16 cm, erhalten 56 Grad ; G r u 
benhaus Z. 

T a f e l 113 

1. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braungrau, Bruch grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 
10 cm, erhalten 18 Grad ; Grubenhaus Z. 

2. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
(dunkel)grau, feinsandig, stark glimmerhaltig, D m . 9 
cm, erhalten 84 Grad; Grubenhaus Z. 

3. fast vollständiger Top f (ohne Boden) 'feinsandige, glim
merhaltige Ware'; hellbraun, untere Hälfte gelblich bis 
orange, stark sand- und glimmerhaltig, D m . 15-16 cm, 
erhalten 360 Grad; Grubenhaus Z. 

4. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, Bruch 
hellgrau, feinstsandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhal
ten 20 Grad ; Grubenhaus Z. 

5. Bügelhenkelfragment'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig; Grubenhaus I. 
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6. Bügelhenkelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; grau, feinsandig, glimmerhaltig; Grubenhaus I. 

7. Bügelhenkelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; schwarz, stark sandig, glimmerhaltig, auf der O b e r 
seite kleine spitzovale Einstiche; Grubenhaus I. 

8. Bügelhenkelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der 
Oberseite langschmale Einstiche; Grubenhaus I. 

9. Bandhenkelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; schwarz, feinsandig, glimmerhaltig; Grubenhaus I. 

10. Ösenhenkelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; rötlichbraun/grau, stark sandig, glimmerhaltig; 
Grubenhaus I. 

11. Rs. Bügelkanne 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 11 cm, er
halten 20 Grad ; Grubenhaus I. 

12. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der Obersei 
te ovale Einstiche, Unterseite rauh ohne Schneidespu
ren, D m . 11 cm, erhalten 60 Grad; Grubenhaus I. 

13. Rs. Bügelkanne 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
hellgrau, sandpapierartig rauh, stark glimmerhaltig, 
D m . 10 cm, erhalten 64 Grad ; Grubenhaus I. 

14. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braungrau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der Oberseite 
kleine ovale Einstiche, D m . 14 cm; Grubenhaus I. 

T a f e l 114 

1. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 22 Grad; 
Grubenhaus I. 

2. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; außen grau, in
nen rötlich, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, er
halten 22 Grad ; Grubenhaus I. 

3. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; Bruch bräun
lich, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 22 
Grad ; Grubenhaus I. 

4. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, Bruch 
bräunlich, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhal
ten 16 Grad; Grubenhaus I. 

5. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
Bruch rötlichbraun, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 13 
cm, erhalten 16 Grad ; Grubenhaus I. 

6. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm (?), erhalten 14 
Grad ; Grubenhaus I. 

7. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
'samtig', glimmerhaltig, D m . 11 cm, erhalten 16 Grad; 
Grubenhaus I. 

8. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 42 Grad ; 
Grubenhaus I. 

9. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinstsandig, glimmerhaltig, D m . 16 cm, erhalten 24 
Grad ; Grubenhaus I. 

10. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 26 
Grad ; Grubenhaus I. 

11. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, stark glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 42 
Grad ; Grubenhaus I. 

12. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware;' orange, stark 
sandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 42 Grad ; 
Grubenhaus I. 
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13. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; hellgrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 15 cm, erhalten 24 Grad; 
Grubenhaus I. 

14. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; schwarz, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 40 Grad ; 
Grubenhaus I. 

15. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
sandpapierartig rauh, stark glimmerhaltig, D m . 17 cm, 
erhalten 18 Grad ; Grubenhaus I. 

16. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, feinsan
dig, glimmerhaltig, D m . 16 cm, erhalten 16 Grad ; G r u 
benhaus l. 

17. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 15 cm, erhalten 26 Grad; 
Grubenhaus I. 

18. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 18 
Grad ; Grubenhaus I. 

19. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; (dunkel)grau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 16 cm, erhalten 50 
Grad ; Grubenhaus I. 

20. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinstsandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 22 
Grad ; Grubenhaus I. 

21. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 15 cm, erhalten 76 Grad; 
Grubenhaus I. 

22. Obertei l T o p f 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dun
kelbraun/dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der 
Schulter breite Wellenlinie, D m . 16,5 cm, erhalten 238 
Grad ; Grubenhaus I. 

Ta fe l 115 

1. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; schwarz, Bruch 
grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 16 cm, erhalten 82 
Grad ; Grubenhaus I. 

2. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; außen braun, in
nen rötlichbraun, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 18 
cm, erhalten 28 Grad ; Grubenhaus I. 

3. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 15 cm, erhalten 32 
Grad ; Grubenhaus I. 

4. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 36 
Grad ; Grubenhaus I. 

5. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; außen grau, in
nen bräunlich, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 17 cm, 
erhalten 28 Grad ; Grubenhaus I. 

6. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; braungrau, 
Bruch schwarz, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 15 cm, 
erhalten 32 Grad ; Grubenhaus I. 

7. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 16 cm, erhalten 30 
Grad ; Grubenhaus I. 

9. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, feinsan
dig, glimmerhaltig, D m . 17 cm (?), erhalten 12 Grad ; 
Grubenhaus I. 

10. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; (dunkel)grau, 
feinsandig, glimmerhaltig, auf der Außenseite mehrzeili-
ger Rechteckrol lstempel-Dekor; Grubenhaus I. 

11. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, feinsan-
dig, glimmerhaltig, D m . 17 cm, erhalten 40 Grad ; G r u 
benhaus I. 
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12. Tonscheibenfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Wa
re'; braun/schwarz, stark sandig, glimmerhaltig, auf der 
Oberseite kreisförmige (gegitterte) und rechteckige 
Stempeleindrücke, Unterseite rauh ohne Schneidespu
ren; Grubenhaus I. 

13. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, feinsan
dig, glimmerhaltig, D m . 18 cm, erhalten 20 Grad ; G r u 
benhaus I. 

14. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, im unteren Teil hellgrau, stark sandig, glim
merhaltig, D m . 10 cm, erhalten 90 Grad; Grubenhaus I. 

15. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 9,5 cm, er
halten 110 Grad; Grubenhaus I. 

16. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
rötlichbraun, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, er
halten 54 Grad ; Grubenhaus I. 

17. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, er
halten 52 Grad ; Grubenhaus I. 

18. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 90 
Grad ; Grubenhaus I. 

19. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 9 cm, erhalten 60 
Grad ; Grubenhaus I. 

Ta fe l 116 

1. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braun, im unteren Teil grau (verrußt), feinsandig, gl im
merhaltig, D m . 12 cm, erhalten 80 Grad; Grubenhaus I. 

2. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau/schwarz, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 13 
cm, erhalten 80 Grad ; Grubenhaus I. 

3. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 22 
Grad ; Grubenhaus A m . 

4. Rs. Bügelkanne 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, Bruch grau, feinsandig, glimmerhaltig, 
D m . 10 cm, erhalten 24 Grad; Grubenhaus A m . 

5. Rs. Bügelkanne 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
hellbraun/grau, stark sand- und glimmerhaltig, Henkel 
im Ansatz erhalten, D m . 10 cm, erhalten 62 Grad; G r u 
benhaus A m . 

6. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, feinsan
dig, wenig Glimmer, auf der Schulter zwei Reihen seich
ter, schräger Einstiche, D m . 13 cm, erhalten 128 Grad; 
Grubenhaus A m . 

7. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware' ; dunkelgrau, 
feinsandig bis 'samtig', glimmerhaltig, D m . 12 cm, er
halten 22 Grad ; Grubenhaus A m . 

8. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; (hell)grau, fein
sandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 26 Grad; 
Grubenhaus A m . 

9. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; orange, feinsan
dig, wenig Glimmer, innen Abplatzungen, D m . 13 cm, 
erhalten 24 Grad ; Grubenhaus A m . 

10. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braungrau, feinsandig, glimmerhaltig, Unterseite 
rauh ohne Schneidespuren, D m . 14 cm; Grubenhaus 
A m . 

11. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 314 
Grad ; Grubenhaus A m . 

12. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
orange/braun, stark sandig, glimmerhaltig, D m . 7 cm, 
erhalten 70 Grad ; Grubenhaus A m . 

13. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 18 cm, erhalten 122 
Grad ; Grubenhaus A m . 

14. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, erhalten 70 
Grad ; Grubenhaus A m . 

15. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware' ; 
grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, erhalten 82 
Grad ; Grubenhaus A m . 

16. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
hellbraun, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 8 cm, erhal
ten 60 Grad ; Grubenhaus A m . 

Ta fe l 117 

1. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
hellbraun/grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 11 cm, 
erhalten 36 Grad; Grubenhaus A m . 

2. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 11 cm, er
halten 50 Grad ; Grubenhaus A m . 

3. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
(dunkel)grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, er
halten 94 Grad ; Grubenhaus A m . 

4. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, erhalten 70 
Grad ; Grubenhaus A m . 

5. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
grau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 9 cm, erhalten 90 
Grad ; Grubenhaus A m . 

6. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braungrau, feinsandig, glimmerhaltig, auf der Unterseite 
schlaufenförmige Abschneidespuren, D m . 8 cm; Vier -
Pfosten-Grube (Av) . 

7. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 72 
Grad ; V ier -Pfosten-Grube (Av) . 

8. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelbraun/ 
grau, Bruch rötlichbraun, feinsandig, glimmerhaltig, 
D m . 13 cm, erhalten 30 Grad; Grube 2 auf Parzelle 1015 
(außerhalb der Grabungsflächen). 

9. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; außen grau, in
nen orange bis braun, Bruch hellgrau, stark sand- und 
glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhalten 34 Grad ; Grube 2 
auf Parzelle 1015 (außerhalb der Grabungsflächen). 

10. Rs. 'Ulmer Gruppe ' ; dunkelbraun, feinsandig, glimmer
haltig, D m . 12 cm, erhalten 22 Grad; 'Weg'. 

11. Ws . 'ältere, gelbtonige Drehscheiben wäre'; weißlich bis 
gelb, körnig, Oberf läche gerieft; 'Weg' . 

12. Ws . 'Ulmer Gruppe ' (?)/feinsandig, glimmerhaltig (?); 
außen schwarz, innen dunkelgrau, feinsandig, glimmer
haltig, auf der Außenseite schräge Reihen aus vierecki
gen Einstichen; 'Weg'. 

13. Rs. 'brauntonige, nachgedrehte Ware' ; dunkelbraun/ 
schwarz, sandig, glimmerhaltig, D m . (?); 'Weg' . 

14. Rs. 'brauntonige, nachgedrehte Ware'; rötlichbraun, 
grobsandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm (?), erhalten 14 
Grad ; 'Weg'. 

15. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, feinstsan-
dig, glimmerhaltig, D m . 19 cm, erhalten 24 Grad ; 
'Weg'. 

\ 
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Tafe l 118 

1. Rs. 'brauntonige, nachgedrehte Ware'; braun, sandig 
(einzelne größere Magerungspartikel), wenig Glimmer, 
D m . 15 cm (?), erhalten 12 Grad ; Bereich von Haus A k . 

2. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
'samtig', glimmerhaltig, D m . 11 cm (?), erhalten 14 
Grad ; Bereich von Haus A k . 

3. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; schwarz, feinst-
sandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 16 Grad; 
Bereich von Haus A k . 

4. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, Bruch grau, feinsandig, glimmerhaltig, auf 
der Oberseite kreisförmige Stempeleindrücke, Untersei
te glatt ohne Schneidespuren, D m . 14 cm; Pfostenloch 
von Gebäude A n (?). 

5. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware' ; hellgrau, Bruch 
rötlichbraun, feinsandig, glimmerhaltig, D m . (?), P fo 
stenloch von Gebäude A n (?). 

6. Rs. 'Ulmer Gruppe ' (?)/feinsandige, glimmerhaltige Ware 
(?); braungrau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, 
erhalten 16 Grad ; Befund 166/18 (Pfostenloch). 

7. Rs. 'Ulmer Gruppe ' (?)/brauntonige, nachgedrehte Wa
re (?); außen schwarz, Bruch und innen rötlichbraun, 
durch einzelne vortretende Magerungspartikel unregel
mäßig körnig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 28 
Grad ; Fläche 9, PI. 0-1. 

8. Rs. 'Ulmer Gruppe ' ; außen hellgrau, innen dunkelgrau, 
stark sandig, glimmerhaltig, auf der Außenseite Ril len
gruppen, D m . 13 cm, erhalten 26 Grad (Streufund). 

9. Rs. 'brauntonige, nachgedrehte Ware'; außen schwarz, 
innen dunkelbraun, durch einzelne vortretende Mage
rungspartikel unregelmäßig körnig, stark glimmerhaltig, 
in der Halszone Reste von Wellenlinie (?), D m . 15 cm, 
erhalten 22 Grad ; Befund 7/10 (Streufund). 

10. Rs. 'Goldgl immer-Ware' ; schwarz, stark goldglimmer-
haltig, Rand unregelmäßig, Oberflächen stark angegrif
fen, D m . etwa 15 cm, erhalten 50 Grad ; Befund 127/9 
(Pfostenloch von Gebäude K) . 

11. Rs. 'Goldgl immer-Ware' ; rötlichbraun, unregelmäßig 
körnig, stark gold-glimmerhaltig, D m . 12 cm, erhalten 
40 Grad; Befund 196/17 (Pfostenloch). 

12. Rs. 'Goldgl immer-Ware' ; schwarz, körnig, stark gold-
glimmerhaltig, Randkante unregelmäßig, D m . 16 cm, 
erhalten 44 Grad ; Fläche 137, PL 0-1 (Streufund/Gru
benhaus N ?). 

13. Rs. 'Goldgl immer-Ware' ; rötlich, Bruch schwarz, unre
gelmäßig körnig, stark goldglimmerhaltig, D m . 10 cm, 
erhalten 30 Grad ; Befund 196/17 (Pfostenloch). 

14. Rs. 'Goldgl immer-Ware' ; dunkelbraun bis schwarz, 
grobkörnig, stark goldglimmerhaltig, D m . (?), Befund 
196/17 (Pfostenloch). 

15. Rs. 'Goldgl immer-Ware' ; rötlichbraun mit dunklen 
Flecken, unregelmäßig körnig, stark goldglimmerhaltig, 
auf der Außenseite Wellenlinien, auf der Innenseite Fin
gerspuren im Schulterbereich, D m . 14 cm, erhalten 116 
Grad ; Befund 196/17 (Pfostenloch). 

Ta fe l 119 

1. Rs. 'rauhwandige Drehscheibenware'; dunkelgrau/ 
schwarz, Bruch bräunlich, sandig, D m . 16 cm, erhalten 
30 Grad ; Befund 121/1-C (Streufund). 

2. Rs. 'rauhwandige Drehscheibenware'; außen grau, in
nen weißlich bis gelb, körnig, Oberfläche 'craqueliert', 
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außen Abplatzungen, D m . 12 cm, erhalten 26 Grad; 
Befund 185/1 (Pfostenloch/Grube) . 

3. Rs. 'ältere, gelbtonige Drehscheibenware'; weißlich bis 
gelb, feinsandig/feinkörnig, neben Quarzpartikeln auch 
rote Magerungsteilchen, D m . 12 cm, erhalten 50 Grad ; 
Befund 214/17 (Pfostenloch). 

4. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelbraun, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 14 cm, erhalten 24 
Grad ; Fläche 117, PI. 0-1 (Streufund). 

5. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
Bruch rötlich, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 12 cm, 
erhalten 34 Grad ; Befund 187/14 (Grube). 

6. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; rot, stark sand-
und glimmerhaltig, auf der Schulter Wellenbanddekor, 
D m . 18 cm, erhalten 48 Grad ; Fläche 157, PI. 0-1 (Streu
fund). 

7. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelbraun/ 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 15 cm, er
halten 20 Grad ; Fläche 134, PI. 0-1 (Streufund). 

8. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; (dunkel)grau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 15 cm, erhalten 32 
Grad ; Befund 177/45 (Pfostenloch). 

9. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau/ 
schwarz, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 13 cm, erhal
ten 30 Grad ; Befund 177/45 (Pfostenloch). 

10. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dunkelgrau, 
feinsandig, glimmerhaltig, D m . 17 cm, erhalten 18 
Grad ; Fläche 134, PI. 0-1 (Streufund). 

11. Deckelfragment 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, Bruch grau mit brauner Mantelung, fein
sandig, glimmerhaltig, auf der Oberseite spitzovale Ein
stiche, Unterseite rauh ohne Schneidespuren, D m . 14 
cm; Fläche 105, PI. 0-1 (Streufund). 

12. Rs. 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; grau, feinsan
dig, stark glimmerhaltig, D m . 17 cm, erhalten 20 Grad; 
Befund 106/3 (Grube) . 

13. Rs. Schüssel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; dun
kelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, innen mäßig gut ge
glättet, D m . 22 cm, erhalten 28 Grad ; Fläche 29, PI. 0-1 
(Streufund). 

14. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
braun, stellenweise orange, feinsandig, glimmerhaltig, 
D m . 10 cm, erhalten 96 Grad; Befund 106/3 (Streufund). 

15. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
schwarz, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, erhal
ten 104 Grad ; Befund 106/3 (Streufund). 

16. Rs. Becherkachel 'feinsandige, glimmerhaltige Ware'; 
dunkelgrau, feinsandig, glimmerhaltig, D m . 10 cm, er
halten 44 Grad ; Befund 106/3 (Streufund). 

T a f e l 120 

1. Messerfragment; Eisen, Länge noch 12,3 cm, größte 
Breite der Schneide 1,8 cm; Befund 197/19-D. 

2. Messerfragment; Eisen, Länge noch 9,1 cm, größte Brei
te der Schneide 1,4 cm; Befund 116/17. 

3. Messerfragment; Eisen, Länge noch 14,2 cm, größte 
Breite der Schneide 1,9 cm; Befund 116/31. 

4. Messerfragment; Eisen, Länge noch 11,4 cm, größte 
Breite der Schneide 1,4 cm; Befund 137/2. 

5. Messerfragment; Eisen, Länge noch 10,4 cm, größte 
Breite der Schneide 1,2 cm; Befund 166/5 (Pfosten von 
Haus A x ?). 

6. Messerfragment; Eisen, Länge noch 5,9 cm, größte Brei
te der Schneide 2 cm; Befund 104/2. 



7. Messerfragment; Eisen, Länge noch 7,4 cm, größte Brei
te der Schneide 1,7 cm; Befund 117/30 (Pfosten von 
Haus A n ?). 

8. Durchschlagfragment; Eisen, Querschnitt am oberen 
Ende rechteckig, am Schaft rund, Länge noch 4,7 cm; 
Grubenhaus W . 

9. Bohrerfragment; Eisen, Länge noch 6,5 cm, Breite am 
Schaft 0,5 cm, an der Abf lachung 0,7 cm; Grubenhaus I. 

10. Stabfragment; Eisen, Querschnitt rechteckig, nach un
ten zu breiter (von 0,6 cm auf 1 cm ansteigend), Länge 
noch 8,2 cm; Fläche 34, PI. 0-1. 

11. Stabfragment; Eisen, Querschnitt oben rundlich (Stärke 
0,6 cm), unten abgeflacht (Breite 1,7 cm), Länge noch 
4,9 cm; Grubenhaus I. 

12. Stabfragment; Eisen, Schaft kantig (Stärke 0,4—0,5 cm), 
oberes Ende abgeflacht und zur Qse eingerollt, Länge 
noch 9 cm; Fläche 196, Pl.0-1. 

13. Bolzen; Eisen, Querschnitt rechteckig, Spitze rund, 
Länge 7,2 cm, größte Breite 1,2 cm; Grubenhaus T . 

14. Blechfragment; Eisen, achtfach mit rechteckigem Ge 
genstand gelocht, D m . der Löcher 0,3-0,4 cm, Länge 
noch 5,9 cm, Breite noch 5,5 cm; Grubenhaus I. 

15. Nagelfragment; Eisen, ' K o p f einseitig (Breite 1,8 cm), 
Schaft quadratisch (Stärke 0,4-0,5 cm), Länge noch 3,4 
cm; Grubenhaus W . 

16. Nagel; Eisen, Querschnitt rechteckig (Stärke 0,3 bzw. 
0,4 cm), Länge 5,7 cm; Fläche 126, PI. 0-1. 

17. Nagelfragment; Eisen, ' K o p f rund und gewölbt ( D m . 2 
cm), Schaftquerschnitt rechteckig (Stärke 0,4 bzw. 0,9 
cm), Länge noch 6,1 cm; Fläche 128, PI. 0-1. 

18. Blechfragment; Eisen, fünfzehnfach mit rechteckigem 
Gegenstand gelocht, D m . der Löcher 0,3-0,4 cm, Länge 
noch 9,3 cm, Breite noch 4,2 cm; Grubenhaus I. 

19. Hufeisenfragment; Löcher oval, in einem Hufnagel mit 
dreieckigem K o p f , Länge noch 8 cm, größte Breite 2,3 
cm, H ö h e des Stollenendes 1,5 cm; Grubenhaus I. 

20. Hufeisenfragment; Loch oval, Rest von Falz erkennbar, 
Länge noch 6 cm, größte Breite 2 cm, H ö h e des Stollen
endes 1,3 cm; Befund 106/3; Bereich von Grubenhaus 
A m . 

Ta fe l 121 

1. Klammer (?); Eisen, Schaftquerschnitt rundlich (Stärke 
etwa 0,6 cm), Enden abgeflacht (Breite 0,7 cm); Fläche 
196, PI. 0-1. 

2. Beschlagfragment; Eisen, im vorderen Bereich gespal
ten, Länge noch 2,5 cm, größte Breite 1,4 cm, auf schei
benförmigem Ende Niet ; Grubenhaus W . 

3. Beschlagfragment; Eisen, Länge noch 2,8 cm, größte 
Breite 1,4 cm, auf scheibenförmigem Ende Niet ; G r u 
benhaus W . 

4. Beschlagfragment; Eisen, Länge noch 3 cm, größte Brei
te 1,5 cm, auf scheibenförmigem Ende Niet ; Gruben 
haus W . 

5. Beschlagfragment (?); Eisen, Länge noch 6,9 cm, größte 
Breite 3,3 cm; Komp lex F /F ' . 

6. Perle; Glas, opak gelblich bis bräunlich, porig, Breite 
0,7 cm, größter D m . 1 cm; Befund 17/38. 

7. Perle; Glas, opak bräunlich, porig, Breite 0,7 cm, größ
ter D m . 1,2 cm (Lesefund). 

8. Wetzsteinfragment; Quarzi t , Länge noch 2,4 cm, größte 
Breite 2,8 cm (Lesefund). 

9. Wetzsteinfragment; Molasse-Sandstein, Länge noch 3,6 
cm, größte Breite 3,7 cm; Fläche 147, PI. 0-1. 

10. Wetzsteinfragment; Molasse-Sandstein, Länge noch 6,3 
cm., größte Breite 4,2 cm, auf der Oberseite tiefe Kerbe 
und mehrere, einander überschneidende Ril len; Befund 
153/3. 

11. Spinnwirtel; Ton , auf der Unterseite leicht beschädigt, 
H ö h e 1,8 cm, größter D m . 2,8 cm; Grubenhaus B. 

12. Spinnwirtel; T o n , H ö h e 2,7 cm, größter D m . 3,6 cm; 
Befund 9/12. 

13. Spinnwirtel; Ton , H ö h e 1,5 cm, größter D m . 2 cm; 
Befund 117/38. 

14. Spinnwirtel; T o n , H ö h e 1,8 cm, größter D m . 2,8 cm; 
Grubenhaus H . 

15. Webgewichtfragment; Ton , D m . größer als 7 cm; Be
fund 115/30. 

16. Webgewicht; Ton , unregelmäßig geformt, größte H ö h e 
5,1 cm, größter D m . 9,3 cm, Oberfläche stark porig 
(ausgefallene Magerung); Grubenhaus P. 

17. Webgewicht; T o n , am Rand leicht beschädigt, von ex
zentrischer Lochung beidseitig zum Rand zu tiefe A b 
nutzungsrille, größte H ö h e 5 cm, größter D m . 10 cm; 
Grubenhaus B. 

18. Spinnwirtel; Ton , H ö h e 1,8 cm, größter D m . 3,5 cm, 
Befund 135/1. 

Ta fe l 121 

1-2. Fragmente eines Mahlsteines; Sandstein, Stärke 3,5 cm 
(am verdickten Rand 4,2 cm); Grubenhaus Z. 

3. Fragment eines Mahlsteines; Kalkstein (Erminger Turri -
tellenplatte), Stärke noch 4 cm, D m . größer als 34 cm, 
D m . des Achsloches 13 cm; Grubenhaus C . 

\ 
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T a f e l 105 

) 

K e r a m i k aus d e m mit te la l ter l i chen G r u b e n h a u s M . 



T a f e l 106 



1 2 

1 - 1 2 K e r a m i k aus d e m mit te la l ter l ichen G r u b e n h a u s T . 



T a f e l 108 

K e r a m i k aus den mit te la l ter l ichen G r u b e n h ä u s e r n W ( 1 - 3 ) , Q ( 4 - 5 ) u n d A f ( 6 - 1 1 ) . 



T a f e l 109 



T a f e l 110 

K e r a m i k aus den mi t te la l ter l i chen G r u b e n h ä u s e r n Y ( 1 - 4 ) , H ( 5 - 1 2 ) u n d ( 1 3 - 1 6 ) . 



T a f e l 111 

K e r a m i k aus d e m mit te la l ter l ichen G r u b e n h a u s F / F , das m ö g l i c h e r w e i s e 
z w e i p h a s i g ist. 



T a f e l 112 

\ 

K e r a m i k aus d e m mit te la l ter l i chen G r u b e n h a u s Z . 



T a f e l 113 

K e r a m i k aus den mit te la l ter l ichen G r u b e n h ä u s e r n Z ( 1 - 4 ) - darunter G e f ä ß 
aus K e l l e r g r u b e 136/33 (3) - s o w i e I ( 5 - 1 4 ) . 



T a f e l 114 



T a f e l 115 

18 

19 

K e r a m i k aus d e m mit te la l ter l ichen G r u b e n h a u s I. 



K e r a m i k aus den mit te la l ter l ichen G r u b e n h ä u s e r n I ( 1 - 2 ) u n d A m ( 3 - 1 6 ) 



T a f e l 117 

15 

Mit te la l ter l i che K e r a m i k aus den G r u b e n h ä u s e r n A m ( 1 - 5 ) , A v ( 6 - 7 j , 
außerha lb der G r a b u n g s f l ä c h e ( 8 - 9 ) s o w i e aus d e m Bere i ch des ' W e g e s ' 

( 1 0 - 1 5 ) . 



Ta fe l 118 

Mi t te la l ter l i che K e r a m i k aus d e m Bere ich des H a u s e s A k ( 1 - 3 ) , des H a u s e s 
A n ( 4 - 5 ) , sons t igen B e f u n d e n ( 6 - 9 ) , ( 1 1 - 1 5 ) s o w i e e i n e m P f o s t e n l o c h v o n 

H a u s K (10). 



T a f e l 119 

Mi t te la l te r l i che K e r a m i k aus versch iedenen B e f u n d e n , d ie k e i n e m G e b ä u d e 
z u g e o r d n e t w e r d e n k ö n n e n . 



T a f e l 120 

Mi t te la l ter l i che E i s e n o b j e k t e : 1 - 7 M e s s e r f r a g m e n t e ; 8 D u r c h s c h l a g 
f r a g m e n t ; 9 B o h r e r f r a g m e n t ; 1 0 - 1 2 S tab f ragmente ; 13 B o l z e n ; 14,18 d u r c h 

l och te B l e c h f r a g m e n t e ; 1 5 - 1 7 N a g e l f r a g m e n t e ; 19.20 H u f e i s e n f r a g m e n t e . 



T a f e l 121 

Mi t te la l ter l i che K l e i n f u n d e . 1 eiserne K l a m m e r ; 2 - 5 eiserne Besch l äg 
f r a g m e n t e ; 6 .7 G l a s p e r l e n ; 8 - 1 0 W e t z s t e i n f r a g m e n t e ; 1 1 - 1 4 . 1 8 S p i n n w i r t e l ; 

1 5 - 1 7 W e b g e w i c h t ( f r a g m e n t ) e . 



T a f e l 122 

Mi t te la l ter l i che S te inob jek te . 1 - 2 F r a g m e n t e eines M a h l s t e i n s aus Sands te in ; 3 F r a g m e n t 
eines Mah l s t e in s aus K a l k s t e i n der E r m i n g e r T u r i t e l l e n - P l a t t e . 


