
Archiiologische Untersuchungen in Witzenhausen, 
Mittelburgstra6e 22 im Jahre 1986 

Bemd Demandt 

Vorbemerkung 

Am 15. Oktober 1986 wurden in Witzenhausen auf dem Grundstiick Mittel
burgstraOe 22 bei Tiefbauarbeiten Fundamente angeschnitten, di e auf ein Ge
baude aus alterer Zeit hinwi esen. Bei sofortigen Untersuchunge n der Fund
stelie durch den Verfasser und seinen Bruder konnten mehrere Fragmente 
von Reli efkacheln und KochgefaOen sichergestelit werden. In Absprache mit 
den zustandigen Behorden und unter fachlicher Aufsicht von Or. H.-G. Ste
phan vom Seminar fUr Ur- und Friihgeschichte Gottingen konnten an den dar
auffolgenden Wochenenden weitere Funde geborgen und ein Teil der noch 
vorhandenen Mauern freigelegt werden. Es ist zu bemerken, daO unter den 
schwierigsten Bedingu ngen nur eine Notgrabung durchgefUhrt werden 
konnte. Es ist dem Bauherrn Hans Speck und der beteiligten Baufirma zu dan
ken, daO wenigstens ein Teil der Befunde dokumentiert werden konnte. Nach 
den ersten Freil egungsarbeiten der Fundstelie zeigte sich, daO di e Funda
mente zu einem Keli erraum gehoren, da die Mauern tief in den anstehenden 
Boden eingegraben waren. Auch mehrere VerfUlischichten zeigten sich im 
Innenraum des Keliers, dessen Boden dadurch langsam ansti eg. Die Keramik 
aus der untersten Benutzungsschicht laOt eine Datierung ins 13.-14. Jahrhun
dert zu. Der oberste Teil des Keliers, der zugleich die endgiiltige Aufgabe des 
Keliers darstelit, kann anhand der Keramik ins 17.-18. Jahrhundert bestimmt 
werden. Bei der Freilegung der Fundamente konnte auch eine mehrfache bau
liche Veranderung des Keliers festgestelit werden. Nach AbschluO der Arbei
ten wurden di e freigelegten Mauern wieder zugeschiittet, damit die Baufirma, 
die di esen Bereich vorher ausgeklammert hatte, mit ihrer Arbeit fort fa hren 
konnte. Die Funde, die wahrend der Grabung gesichert werden konnten, lie
gen zum groOten Tei l in den Raumen der "Arbei tsgemeinschaft der Archaolo
gie" in Witzenhausen, di e mit der Aufarbeitung der Funde beschaftigt is!. Die 
Keramik wurde gewaschen und mit Spezialkl eber zusammengefUg!. Die foto
grafi sche Dokumentation und zeichnerische Rekonstruktion gehoren eben
fa lis zur Ausarbeitung der Funde. Metalifunde wurden an H,-G. Stephan 
iibergeben, der sie nach Hannover in eine spezieli e Restaurierungswerkstatt 
weite rl eiten konnte. 

* * * 
ner GrabungsabIauf 

Bevor mit der eigentiichen Grabungsarbeit angefangen wurde, waren be
reits einige Informationen iiber die Fundstelie eingeholt worden. Nach der 
Befragung des Grundstiickseigentiimers stand fest, daO di e Scheune, die vor 
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den Tiefbauarbeiten abgeri ssen wa rden war, aus der Zeit der Jahrhunden
wende stamm!. Was zuvar an di esem Platz gestanden halle, wu Bte der Eigen
tUmer nicht mehr. Einen Hinweis ha lie man auch nach aus einem alten Stadt
plan van Witzenhausen erwarten konnen. Der Plan, der aus der Zeit van 
1742-43 stammt, gab aber keinen AufschluB Uber di e Bebauung. Zu dieser Zeit 
befand sich kein Gebaude aufdi esem GrundstUck. Es War alsa auch ein wi chti
ger Teil unserer Arbeit, festzustellen, aus welchem Grund an diesem Ort ei ne 
Bebauung fehlte, da der Stadtkern van Witzenhausen dach sanst eine recht 
IUckenlase Bebauung aufweis!. Mit der Ausgrabung des Kell ers wallten wir 
nicht nur Hinweise auf das darUberstehende Haus erhalten, sandern auch eine 
genauere Datierung di eser Fliiche anhand der Funde ermoglichen. Gleichzei
tig gaben uns die Funde einen reichhaltige n Einbli ck in die Lebensgewahn
heiten der damals da rt wahnenden Menschen. Ein viel groBeres Anli egen war 
es uns all erdings festzustell en, ob eine Bebauung var dem 13.-14. Jahrhundert 
an di eser Stell e erfolgt war. Um das starke Interesse flir diesen Platz zu klaren, 
muB hier ein kurzer geschichtl icher Ei nblick in die Stadtgeschichte gegeben 
werden. 

Landgraf Ludwig van ThUringen verl ieh 1225 Witzenhausen die Markt
rechte. Bald darauf folgte eine Befestigung der Siedlung dUTch Mauern. Wit
zenhausen begann sich zu entwickeln, kam sogar durch den starken Handel zu 
einer kurzen HochblUte. Vi ele Dorfer sind zu di eser Zeit ve rlassen wa rden, 
weil die Einwa hner in der nahegelegenen Stadt Schutz suchten. Die Felder 
wurden van der Stadt aus bewirtschartet, di e kl einen Siedlungen fi elen wUs!. 
Witze nhausen kann aber nicht erstl225 gegrUndet warden sein, sandern muB 
aus einer alteren Siedlung hervorgegangen sein. Obwohl der Ort 1225 durch 
die Verlei hung der Marktrechte erstmals urkundlich erwiihnt wird, muB die 
Siedlung wesentl ich alter sein. Schon di e Endung ,,-hausen" laBt auf eine frUh
millelalterliche GrUndung schlieBen. Wo aber liegt der Ursprung der Sied
lung? Der StadtgrundriB deutet auf eine NeugrUndung des 12.-13. Jahrhun
derts hin. Der GrundriB zeigt eine RegelmaBigkeit in den Parzellen, wie er flir 
die NeugrUndung nach dem 12.-13. Jahrhundert Ublich war. Ei nige Abwei
chungen zeigen sich da rt, wo das Burgviertel beginn!. Nach K. A. Eckhardt, 
der sich sehr intensiv mit der Geschichte van Witzenhausen befaBt hat, muB 
der ursprUngliche Siedlungskern am ehesten an dieser Stelle zu finden sein, 
wenn er Uberhaupt im alten Stadtkern lieg!. Eckhardt lei tet den StraBennamen 
"BurgstraBe" va n ei nem alten Konigsha f ab, der diesem Viertel spater auch 
sei nen Namen gab. Ve rschiedene archaalagische Untersuchungen van H.-G. 
Stephan lassen aber di e Vermutung zu, daB der Ursprung auBerhalb des Stadt
kerns zu suchen is!. Auch bei unserer Ausgrabung in der MillelburgstraBe 
kannte keine Bebauung var der Zeit der StadtgrUndung nachgewiesen wer
den. 

* * * 
Nach Durchsicht der schrirtlichen Quellen ka nnte mit der Ausgrabungs

arbeit und dem Frei legen der Fundamente begannen werden. Der Bagger, der 
bei den Ausschachtungsarbeiten leider schan den groBten Teil des Kellers zer
stort halle, nahm uns aber auch einen graBen Teil der Arbeit ab. Unser Keller, 
der sei tlich angeschnillen wurde, lag auf der gleichen Hohe wie der neu zu 
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errichtende Kellerraum. Dadurch war es uns moglich, noch am selben Tag 
nach Reinigung des Profils eine Zeichnung herzustell en. Diese Zeichnung 
beinhaltete die verschiedenen Schichten im Profil und die freigel egten 
Mauem, die am ersten Tag zu sehen waren. Da nur dieser eine Tag mr die Gra
bung vorgesehen war, wurden am Abend nur noch einzelne Funde aus jeder 
Schicht entnommen. Sie soli ten eine Datierung der Schichten errnoglichen. 
Die Scherbenkonzentrationen aus der untersten Benutzungsschicht, die man 
auch auf der Profilzeichnung als Schicht 5 erkennen kann, erwiesen sich als 
zwei nahezu vollstandig erhaltene Kugeltopfe, die nur durch den Erddruck 
zerscherbt vorlagen. Die KugeltOpfe stammten aus dem 13.-14. Jahrhundert, 
was unser Interesse fLir eine weitere Grabung verstarkte. Da am ersten Ora
bungstag die sei tliche Mauer noch nicht zu se hen war, erhofften wir uns aus 
der Benutzungsschicht noch weitere erhaltene GemSe. Nach emeuter Ab
sprache mil dem Bauherrn konnten wir noch an zwei weiteren Wochenenden 
dort arbeiten. Der Bauherr zeigte ein starkes Interesse mr unsere Arbeit und 
erkundigte sich standig iiber den Fortgang der Grabung. An diesen beiden 
Wochenenden konnten noch ein Teil der Flache und weitere Mauem freige
legt werden. Es wurde dabei auch festgestellt, daB zu Beginn der Grabung der 
groBte Teil des alteren Kellers schon fehlte. Von der untersten Schicht, an der 
die Kugeltopfe zutage kamen, waren es nur noch 30 cm bi s zur seitlichen 
AuBenmauer. 

Nachdem die Grabung offizieJl abgeschlossen war, wurde van unserer Seile ein Ortstermin ein
berufen, der uns die Mogiichkeit geben saUte, affene Fragen mil den Fachleuten Zll kHiren. An die
sem Termin waren sowohl Mitgli edcr der Arbeitsgemeinschart als au ch der Fachmann, hi er '"I.-G. 
Stephan varn Seminar fUr UT- und Friihgeschichte G6ltingen , anwesend. Aul3 crdem nahmcn der 
1. Vorsitzende des Gcschichtsvereins in Witzenhausen, K.-L. Dierksen, und H. Ri ebeling vom 
Museumsve rein GroBalmerode an dem Treffen teil. Es wurde vereinbart. daB di e Funde von der 
Arbeitsgemeinschaft in Witzenhausen bearbeitet werden sollreD. 

An dieser Stelle sei nochmals dem BauH.ihrer. Herrn Apell von der Fi rma Vogelsang. gedankl, 
der durch sein Entgegenkommen unsere Arbeit erheblich erl ei chterte. 

* * * 
Die Befunde 

Die unterste Schicht, auf der Profilzeichnung als Schicht 6 angegeben, be
steht aus Kies und Sandstein. Sie wird als anstehender Boden bezeichnet. 
Rechts neben den Fundamenten ist die Baugrube zu erkennen. Sie wurde 
nach Errichten der Mauem mit dem ausgehobenen, anstehenden Boden der 
Schicht 0 wieder verfullt. In ihr befinden sich auch einzelne Holzkohleparti
kel. Die Fundamente wurden auf den anstehenden Kies gegriindet. Die Steine 
bestehen im wesentlichen aus behauenen Sandsteinen, aber auch vereinzelte 
Findlinge kommen vor. 

Der gewachsene Boden unter der Kiesschicht 6, in die die Mauem eingelas
sen wurden, besteht aus lehmig-toniger Erde. Sie zeigte eine Verfarbung von 
dunklem Braun im unteren Bereich bis zu hell em Braun im oberen, die si ch 
aber so iibergangslos vollzieht, daB eine Schichtentrennung nicht moglich 
war. Im inneren Bereich zeigten sich verschiedene Vermllschichten. Die alte
ste Benutzungschicht lag direkt auf der Kiesschicht 6 aur. In ihr befanden sich 
mehrere KugeltOpfe, di e zwar zerscherbt waren, aber noch im eingegrabenen 
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Zustand, mit der OfTnung nach oben, aufgefunden wurden. Es konnte sich 
hierbei um eine Art von Vorratshaltung handeln. Die Topfe wurden samt 
Inhalt im Boden vergraben. In einem GeraB befanden sich noch Teile von 
Ti erknochen, die diese Annahme bestatigen konnten. 

Nach einer Umbauarbeit, bei der der Kell er nach hinten verschoben wurde, 
sind di ese Topfe nicht mehr ausgegraben worden. Dieser Umbau laBt si ch an
hand der Zeichnungen und der Fotografi en nachvollziehen: Der Keller ist im 
hinteren Bereich um 75 cm, der vo rdere Teil um 50 cm in diesel be Richtung 
verlangert warden. 

Bei dem Keller handelt es si ch auch nicht um einen Gewolbekeller, wie er 
in spaterer Zeit in Witzenhausen ubli ch war, sondern urn einen mil Balken 
Uberzogenen Raum. Es handelt sich vermutlich auch nur um eine Teilunter
kellerung des Hauses, denn der Kell er hatte zu jener Zeit nur eine Breite von 
ca. 3 m. Warum der Keller im 14.-15. Jahrhundert nach hinten verlagert wurdt, 
ist nicht fes tzustellen. Eine Vermutung ware allerdings, daB bei einer ZerstO
rung des Hauses oder der ganzen StraBenzeil e eine Verbreiterung der Gasse 
erfolgt sei n konnte, bei der ebenfalls der Keller nach hinten versetzt wurde. 
Wenn dies auf beiden Seiten geschehen ist, ware di es immerhin eine Verbrei
terung um I m. Dies kann nur durch weitere archaologische Untersuchungen 
bestatigt werden. 

Schicht 5 ist durch diesen Umbau sta rk gestort worden. Im vorderen und 
hinteren Randbereich befanden sich viele Sandsteine. Der Ansatz der Mauer, 
der den Kell er nach hinten verlangerte, war gut zu erkennen. Im Ansatz war 
klar eine Fuge zu sehen, di e di e neuere von der alteren Mauer trennte. Die 
nachste Umbauperiode wurde vermutli ch durch einen Brand verursacht. 1479 
brannte Witzenhause n nahezu vollstandig ab und hinterlieB einen sichtbaren 
Brandhorizont. Diese Brandschicht, wie auch eine weitere von 1809, ist bei 
Ausgrabungsarbeiten in Witzenhausen schon mehrfach nachgewiesen wor
den. Es sind vielfach nicht all e Reste eines solchen Brandes entfernt worden, 
sondern es wurde meist direkt darauf aufgebaut. Auch in unserem Keller ist 
eine dtinne schwarze Schicht zu erkennen. Diese Brandschicht, die wir mil 
Hil fe der Keramik aus den darUber- und da runterli egenden Schichten datieren 
konnen, ist wohl als Reli kt des verheerenden Brandes von 1479 anzusehen. 

Nachdem das darUberliegende Haus abbrannte, blieb die Holzbalkendecke 
sicherlich auch nicht verschont. Man gi ng gleich daran, den Kell er zu verbrei
tern. Die Seitenmauer, die wir aus den untersten Schichten kennen, wurde 
direkt unter der Brandschicht abgebrochen und seitl ich versetzt. In welchem 
MaBe die Verbrei terung vollzogen wurde, konnten wir aus Zeitmangelleider 
nicht mehr feststell en. Direkt auf der Brandschicht liegen zwei starke Bau
schuttschichten. 

Zur Zeit des Umbaus kann es sich eige ntlich nur noch um einen Kriechkel
ler von geringer Hohe (ca. 1,5 m) gehandelt ha ben. Schicht 2 deutete auf eine 
Renovierungsarbeit im Gebaude hin. Im unteren Bereich befand en sich ver
starkt Kalk- und Putzreste. Auch groBere Sandsteine, die zum Teil behauen 
waren, lagen darin. Im oberen Teil befanden sich auch vereinzelt Dachziegel. 
Bei der Schi cht 1 handelte es sich wahrschei nlich urn den Abbruch des dar
Uberliegenden Hauses. In der oberen Schi cht befanden sich sowohl Putz- und 
Ziegelreste als auch Keramik und Glas. Di e Kacheln stammen ebenfalls aus 
dieser Schicht. Der Kell er ist mit dem Bauschutt vermllt worden, da er wahr-
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scheinlich nicht mehr in Gebrauch war. Dies zeigte sich an der Schicht 2, die 
vollig unregelmiiBig und uneben quer durch den Keller lief. 

Nach dem iiltesten Stadtplan von Witzenhausen kann das G ebiiude 1742 
dart schon nicht mehr gestanden haben. Es ist nicht auszuschlieBen, daB es 
bereits 100 Jahre vorher zers16rt wurde. Vielleicht ist es bereits 1632, wiihrend 
des 30j iihrigen Krieges, zers16rt warden. Auch di es liiBt sich nur vermuten. 
Di e gefund ene Keramik wiirde dies aber nicht ausschlieBen. 

Die Funde 

M e t a ll : 

Zu den Metallfunden kann im Moment noch nicht sehr viel gesagt werden. 
Sie befind en si ch zum groBten Teil in Hannover zur Restaurierung. Di e Funde 
stammen ausschlieBlich aus der I. und 2. Schicht. Sie waren so stark oxydi ert, 
daB man meist keine klare Aussage machen konnte. Bei den Bemiihungen, 
eine genaue Form oder viell eicht sogar Verzierungen festzustellen, kam uns 
Or. Hollscher aus dem Kreiskrankenhaus von Witzenhausen entgegen. Auf 
unsere Anfrage hin machte er Rontgenaufnahmen von einem Teil der Funde. 
Da die Strahlung aber fUr den menschlichen Organismus gedacht ist, war die 
Strahlendosis auch zu schwach fUr die stark oxydierten Metallklumpen. 
Immerhin konnten die Form mehrerer schmiedeeisem er Niigel , eines kleinen 
Schliissels und dreier Kettenglieder geklii rt werden. Bei den Stucken, di e zur 
Aufarbeitung abgegeben wurden, befind et sich auch eine Eisenarmierung 
eines Spatens. 

Kno c h e n : 

An den Knochenteilen wurden bi sher noch keine Untersuchungen ange
stellt. Anfragen bei den ortlichen Tieriirzten schJugen fehl , obwohl man inter
essante Feststellungen machen konnte, so z. B. was fUr Fl eisch man damals 
verzehrte, ob Hausti ere oder auch Wild auf dem Speiseplan stand en u. a. 

Einen Fund mochte ich hier trotzdem ansprechen, da er in diesem Zusam
menhang etwas eigena rtig ist. Es handelt sich um die Schiideldecke eines 
Menschen, die aus der obersten Schicht I geborgen werden konnte. Anhand 
der Fundlage dieses Knochenteiles kann aber keine Hausbestattung in Frage 
kommen. Es ist aber nicht auszuschlieBen, daB noch weitere Teile in dem 
nicht ergrabenen Keller liegen konnen. 

G la s: 

Die Hauptmenge der Glasfunde fand sich in der obersten Schicht. Es han
delte sich iiberwiegend um griines Fensterglas, das fUr die Bleiverglasung 
benotigt wurde. Des weiteren fand sich eine Verzierungaus briiunlich-griinem 
Waldglas in Form eines Beerennuppens, die sich wohl als Auflage an ei nem 
Trinkbecher befund en hatte, in dieser Schicht 1. 

Ein kJeiner Flaschenhals, der fast vollig farblos ist, zeigt nur noch einen 
schwachen Griinstich. 

Den Glasmachern gelang es zu dieser Zeit nur mit erheblichen Schwi erig
keiten, die geschmolzene Glasmasse van den Verunreinigungen zu trennen. 
Die Glasbliiser, die noch in den WaJdglashutten arbeiteten, verwendeten zur 
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Herstellung der Glasmasse Pottasche. Sie di ente als FluBmittel des Glasge
menges. Die Pottasche wurde aus dem Verbrennen von Holz gewonnen. Das 
zumeist griine G las ist durch Verunreinigungen wie z. B. durch Metall oxyde 
gefarbt. Durch di ese G riinfa rbung bekam das Waldglas auch sei nen Namen. 
In unserer Region ist der Kaufunger Wald jahrhundertelang ein Standort di e
ser Waldglashiitten gewesen. 

Ba u s t offe : 

Baumaterial befand sich nurin den Schichten I und 2; es kam durch Umbau 
und Abbruch in diese Schi chten. Dachziegel bi ldeten den groBten Anteil an 
Baustoffen. Sie sind aus rotem Ton und unglasiert. Die Salzglasur, die man 
heute noch auf alten Ziegeln sieht, kam erst spater aur. Die Dachziegel stam
men vermutlich aus G roBalmerode, von wo sogar iiberregional exportiert 
wurde. Das lag insbesondere an der Quali tiit der dort gefertigten Ziegel. Es ist 
aber auch moglich, daB di ese Dachziegel in Witzenhausen hergestellt worden 
sind, denn wie der jiingste archaologische Fund in Witzenhausen zeigt, sind 
auch hier am Ort, wenn auch nicht iiber einen groBeren Zeitraum und auch 
nicht in groBere Menge, Ziegel hergestellt worden. H.-G. Stephan konnte den 
Brennofen eines Ziegelhofes im August 1986 bei Ausgrabungen freil egen. 
H.-G. Stephan ist der Ansicht , daB di e kurze Betri ebsdauer wohl durch die 
groBe Konkurrenz aus G roBalmerode bedingt war. 

Di e aus Schicht 2 entnommenen Putzreste zeigen eine deutliche Bema
lung. Si e beschrankt sich zwar auf einzel ne Striche, zeigt aber, daB auch in den 
Hausem der BurgstraBe - di e wohl durchweg, bedingt durch ihre GroBe, von 
ei nfachen Handwerkem und Tagelohnem bewohnt wurde - die Wande be
malt waren. 

Ge br a u c h s ke r a mik : 

Ein G roBteil der Funde, der wahrend der Grabung geborgen werden 
konnte, besteht aus tone men Kochtopfe n, di e den Haushalten zur VerfUgung 
standen. Aus Schicht 5 - aus dem 13.-14. l ahrhundert - stammen mehrere 
zumeist fragmentarisch erhaltene Kugeltopfe. Zwei di eser Kugeltopfe sind 
sogar weitestgehend erhalten. Sie si nd noch mit der Hand geformt und nicht 
auf der Topferschei be hergestellt worden. Beide Stiicke zeigen in der Schul
terpartie Rill en, wie sie fU r die j ii ngere Form des Kugeltopfes iiblich waren. 
DaB diese Stiicke einst auch in G ebrauch waren, zeigen die Benutzerspuren 
im unteren Drittel des GefaBes. Si e haben eine stark verkrustete schwarze 
Oberfliiche. Diese GefaBform wurde zu m Kochen der Speisen verwendet. Die 
Topfe wurden dabei direkt ins offene Feuer gestellt. 

Die Kugelt6pfe wurden im 14.-15. l ahrhundert durch die G rapen abgelOst ; 
sie zeigen auch, daB sie auf eine unterschi edl iche Art gebrannt wurden. Ein 
Teil ist oxydierend, der andere reduzierend gebrannt. Die reduzierte Topfer
ware ist nach dem ersten Brand, dem Oxydati onsbrand, ein zweites Mal ge
brannt worden. Bei diesem Brand wurden die Offnungen des Brennofens gut 
ve rschlossen, urn einen weitgehend sauerstofTarmen Brand zu ermoglichen. 
Der Ton wurde bei di esem Brand dunkel. 

Mehrere Fragmente eines anderen GefaBes machen eine Rekonstrukti on 
eines Siegburger Stei nzeugkruges m6glich. An diesem Krug wird deutl ich, 
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wie weit doch di e Handelsbeziehungen im spaten Mittelalter reichten. Der 
Ton des Kruges ist hell , und an der Oberflache ist stell enweise noch Glasur 
vorhanden. Der Saum des Bodens zeigt einen Daumendruckdekor. 

Ebenfall s aus Schi cht 5 stammt eine aus mehreren Stiicken zusammenge
setzte Tiill enkanne. Von einem weiteren Exemplar si nd nur noch die Tiill e 
und Teil e des Randes erhalten. 

In Schicht 4 liegen keine groBeren Teile vor. Es sind zumeist nur wenige 
Fragmente eines GefaBes vorhanden. Di e Fragmente stammen von Kugeltop
fen, Kriigen und groBen Vorra tsgef.Ben. 

Als Sonderfund aus dieser Schi cht gilt eine Spinnwi rtel, ei n t6nernes Ge
wicht, das beim Spinnen als Beschwerung des Fadens verwendet wurde. 

Auch mehrere Tonkugeln fan den sich in Schicht4. Sie kommen vermutiich 
aus GroSalmerode, deren Topfer sie im Nebenerwerb hergestellt ha ben. Sie 
wurden von den Kindern als Spielzeug benutzt. Eine Bemalung zur Bewer
tung de r Kugeln konnte nicht mehr festgestellt werden. 

Di e Schichten I und 2 bieten eine weitaus groBere Palette an Kerami k als 
die alteren Schichten. Es wurden unter anderem sehr viele Fragmente von gla
sierten und unglasierten G rapen gefunden. Die G rapen gleichen in ihrer Form 
den Kugeltopfen, haben aber zusatzlich drei FUGe, die ei nen festen Stand er
moglichen. Die Gef.Se aus dem Mittelalter haben zumeist noch kei ne Glasur. 
Erst im 14.-1 5. l ahrhundert gi ng man dazu iiber, die GefaS e innn en und spater 
auch auSen zu glas ieren. Di e G rapen aus den beiden Schi chten haben eine 
griine oder braune Innenglasur. Fragmente von drei Napfen mit Lochern im 
unteren Bereich zur Kase herstellung li egen ebenfa lls vor. 

Mit zum keramischen Inventar gehoren Teil e von Stielpfannen. Di ese Pfa n
nen sind innen glasiert und besi tzen wie die G rapen drei Beine. Der Stiel, der 
am Rand der Pfanne saB, war innen hoh!. Es wa r deshal b mogli ch, di ese Ge
faBe mit Hilfe ei nes Stockes, der in den Sti el geschoben wurde, ins ofTene 
Feuer zu halten. Teil e von groBen Bratern und Fragmente von Schiisseln zei
gen auSerdem die Vielfal tigkeit des Kiicheninventars zu di eser Zeit. 

Besondere Beachtung verdi enen die bemalten Tell er und Schiisseln. Es 
handelt sich vielfac h urn Werraware, die wahrschei nli ch in Witze nhausen her
gestellt wurde. H.-G. Step han ist es 1978 gelungen, Produktionsabfall e eines 
Topfers zu bergen, der am Ende des 16., Anfang des 17. l ahrhunderts in Wit
zenhausen qualitativ hochwertige Ware hergestellt hat. Die Palette der kiinst
lerisch hervorragend bemalten Teller reicht von der ornamentalen Bemalu ng 
:-ti r den Randbereich bis hin zu bildl ichen Motiven, wie z. B. zei tgenossische 
Trachten, fU r di e Tellermitte. Di e Bemalung, mit weiBer Farbe auf rotem Ton 
ausgefiihrt , wurde noch durch Einritzen der Konturen starker hervorgehobe n. 

Bei den Fragmenten aus der BurgstraBe handelt es si ch fast nur urn Rand
stiicke. Nur wenige Stiicke lassen Teil e der Moti ve erkennen. Ein Mitteltei l ist 
aber besonders interessant. Er zeigt ei nen stat tiichen Mann in Tracht. Das Un
gewohnliche an diesem Stiick ist aber das Fehlen der G lasur. Stiicke mit 
Brennfehl ern oder mi Bgliickter Glasu r wurden van den Topfern ausgesondert 
und in die Abfa llgruben befti rdert. Wie dieses unglasierte Stiick dennoch in 
den Bauschutt des Kell ers gelangen konnte, bl ei bt ungeklart. Wi e aus schriftl i
chen Quell en bekannt ist, soli sich noch ein weiterer Topfer mit der Bemalung 
der Tell er beschafti gt ha ben. Es soli auch in der BurgstraSe einen Topfer gege
ben haben. Wo di eser aber seine Werkstatt hatte und ob er mit unserem Tell er 
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etwas zu tun hat, ist nicht festzustellen . Gegen einen Tiipferofen in der Burg
straBe wiirden sich auch einige Einwande vorbringen lassen. Die hohe Brand
gefahr und der Wasserbedarf ftihrten dazu, daB sich die Tiipfer zumeist an 
Bachlaufen und etwas auBerhalb des Stadtkerns ansiedelten. 

Ein Fragment eines Griffes, das mit einer Frauengestalt und an den Seiten 
mit Fischen verziert ist , gehiirt zu einer Schale. Sie ist als Fayence hergestellt 
worden, d. h. als ein GefaB aus Ton, das mit einer weiBen Glasur iiberzogen 
worden ist. Man hat damit versucht, das teure Porzellan zu imitieren. Das 
Stiick kiinnte aus Arnstadt, wo diese Herstellungsart verbreitet war, kommen. 

Eine andere Art von Keramik stellen die Ofenkacheln dar. Es gibt zwei 
Sorten von Kacheln, die Napfkacheln und die Reliefkacheln. Die Napfkacheln 
gehiiren zur alteren Form. Sie sehen beinahe wie kleine Tiipfe aus. Sie hatten 
eine groBe Oberflache und konnten damit die Warme langer speichern. fm 
15.-16. lahrhundert ling man dann an, Reliefkacheln mit verschiedenen Moti
yen herzustell en. Zu di esen Motiven gehiiren kirchlich-religiiise Szenen od er 
auch die Abbildungen regierender Fiirsten. fm 17. lahrhundert kamen die 
KachelOfen aus der Mode. Wer es sich leisten konnte, hatte einen guBeisemen 
Of en. Auch bei der armeren Beviilkerung zeigte si ch der Wandel von den 
Kachel- zu den guBeisernen bfen. Anfangs wurden die GuBiifen noch durch 
schwarzglasierte Kacheln nachgeahmt, doch spatestens im 18. lahrhundert 
diirften dann diese Kacheliifen vollstiindig verschwunden sein. 

Bei den Kacheln der Grabung handelt es sich urn Stiicke von mehreren 
bfen. Das zeigt si ch an der Glasur, die vom Griin iiber Braun bis zum Gelb 
reicht. Auch die Motive der Kacheln sind verschieden. Eine Kachel zeigt die 
Darstellung zweier Delphi ne, die sieh gegeniiberliegen. Die Ausgestaltung 
derTiere laBt auf eine mangelhafte Kenntnis dieser Meerestiere schlieBen. Sie 
sehen eher wie Meeresungeheuer aus. Eine andere Kachel zeigt einen Engel 
mit einem Wappen. Sie wurde, wie auch die Kachel mit dem Delphin, zeichne
risch rekonstruiert. Eine weitere Kachel zeigt ein florales Motiv und im obe
ren Bereich die haulig verwendete Schmuckform des Eierstabes. 
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