
Einfahrtstor und Erntebergung.

Gedanken zum Stammbaum der niederdeutschen Halle (Niedersachsenhaus).

Von

Hermann Hinz.

Als die Erforschung der alien Hauser, vor allem der Bauernhauser, um 

die Jahrhundertwende ihren ersten Hohepunkt erreichte, war es fur die Bear- 

beiter gar nicht zweifelhaft, daB das so urtiimlich wirkende ’Niedersachsen

haus' ein Erbgut aus altgermanischer Zeil sei. Inzwischen sind viele Gesichts- 

punkte herausgestellt worden, welche dem Haus ein wesentlich jiingeres Alter 

zukommen lassen, ohne daB eine Wurzel, die bis in die vorgeschichtlichen 

Zeiten zuriickreicht, iibersehen werden kann1). Die Ausgrabungen haben vor 

allem in Nordwestdeutschland und im Rheingebiet eine grbBere Anzahl von 

dreischiffigen Wohnstallhallen ans Tageslicht gefordert, deren enge Verwandt- 

schaft mit den mittelalterlichen Hausern offenbar ist.

Vergleicht man die Grundrisse der eisenzeillichen mit den niederdeutschen 

Hallen — denn gleichwertige Aufrisse stehen uns begreiflicherweise nicht zur 

Verfiigung —, so ergibt sich als wesentlicher Unterschied eine erhebliche Wei- 

tung des Grundrisses bei den mittelalterlichen Bauten. Dieser ist nicht durch 

eine gleichmaBige GroBenausdehnung alter Teile zustande gekommen (die 

Seitenschiffe sind fast gleich geblieben), sondern durch das Wachsen des Mit- 

telteiles, bekanntlich die Einfahrtsdiele der niederdeutschen Halle. Diesen 

Vorgang verdeutlicht Abb. 1, in welcher in ein spatmittelalterliches nieder- 

cleutsches Hallenhaus aus der Landschaft Stapelholm ein durchschnittliches 

Eisenzeithaus hineingezeichnet wurde. Das Stapelholmer Haus zahlt nicht zu 

den grbBten seiner Gattung, laBt aber den Unterschied im umbauten Raum 

kraftig genug hervortreten und deckt die Diskrepanz der absoluten GroBe bei 

der relativen Gleichartigkeit der Grundrisse auf. Die Ursache fur diese Er- 

scheinung diirfte man darin zu suchen haben, daB man in das Haus der spate- 

ren Form mit dem beladenen Erntewagen fuhr, um die Ernte bequem auf 

dem Balken zu stapeln. Die eisenzeillichen schmalen Gange konnen daher im 

allgemeinen nur fur die Versorgung des Viehs gedient haben und gestatten 

allenfalls die Benutzung einer Karre. Die neue Funktion der niederdeutschen 

Halle erschien uns als der wesentliche Fortschritt, der dann andere, wie etwa 

die Umstallung des Viehs mit dem Kopf zur Mitte, zur Folge hatte.

Versucht man den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem diese Neuerungen und

i) Nordelbingen, Bd. 23, 1955, 17 f. (H. Hinz).
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damit die Entwicklung der niederdeutschen Halle vor sich gingen, so erzielt 

man nur Annaherungswerte. Die spateisenzeitlich-friihgeschichtlichen Hallen 

von Leens oder Hessens an der Nordseekiiste zeigen noch ganz das Schema der 

Vorganger. Erst seit dem 13. und 14. Jh. kennen wir ausgegrabene Grundrisse 

von den Niederlanden bis zur Elbe und daruber hinaus, welche deutlich 

niederdeutsche Hallen sind2). Zwischen beiden Festpunkten muB man also die 

Entstehung des Typus ansetzen.

Abb. 1. Niederdeutsche Halle mit eingezeichneter Eisenzeithalle: Haus Thomsen, Seeth, etwa 

16. Jahrh. (Nach H. Hinz, Jahrb. f. d. Schlesw. Geest 3, 1955, Abb. 4).

Fur den Gang der Entwicklung ist noch eine andere Beobachtung von Be- 

deutung. Wir kennen aus dem norddeutschen Raum, als dem Kern- und Alt- 

gebiet der niederdeutschen Halle, fruhgeschichtliche Siedlungen, die ganz an

dere Haustypen als die eisenzeitlichen und mittelalterlichen Hallen zeigen. So 

ist vor allem auf die vielen Hauser der friihgeschichtlichen westfalischen Sied- 

lung von Warendorf hinzuweisen, wo keine dreischiffigen Bauten auftreten3). 

Die Siedlung ging etwa im friihen 9. Jh. ein. Anscheinend gleichaltrig sind 

fruhgeschichtliche Siedlungen im Raume Neumunster, in dem heute noch alt- 

artige niederdeutsche Hallen vorkommen4). Nach den Vorberichten und der 

Auskunft des Ausgrabers sind bier bisher ebenfalls keine Hallen aufgetreten. 

Selbst die friihmittelalterlichen kleinen Hauser der Hamburger Gegend oder 

von Emden miissen erwiihnt werden5), denn in den spateren kleinen Stadten

2) Nordelbingen a. a. 0. 20 dachten wir daran, daB das Haus von der Warft am 

’Krummen Weg‘ aus dem friihen 12. Jh. wegen des Pfostenabstandes vielleicht zu einer 

niederdeutschen Halle zu erganzen sei. Doch fehlt der sichere Nachweis durch einen Befund 

am Giebel.

3) Germania 32, 1954, 189 f. (W. Winkelmann).

4) Germania 33, 1955, 264 (H. Hingst), ergiinzt durch briefl. Mitteilungen.

5) Friesisches Jahrbuch 1955, 9 f. (W. Haarnagel) fiir Emden: Neben Kleinhausern aus 

Holz, die fiir Kaufmanns- oder Handwerkerhauser gehalten werden, ist hier auch eine drei-
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Nordwestdeutschlands sind die Hallen vertreten, weshalb J. Schepers den We- 

serstadten sogar eine gewisse Rolle bei der Entwicklung des Typs zuschrieb* * * 6). 

Auch an anderen Stellen treten in Nordwestdeutschland bei Ausgrabungen 

kleinere Hauser auf, die man nicht mit Hallen in Verbindung bringen mochte. 

Meist ist jedoch der Grabungsausschnitt zu gering, als daB das ganze Gehoft 

mit Sicherheit erfaBt ware. In einigen Fallen scheint sich jedoch ausreichend 

deutlich ein anderer Gehofttyp als die niederdeutsche Halle mit Nebengebau- 

den abzuheben7). Es sind also hinreichend Unterlagen ergraben worden, die 

aussagen, daB im Kerngebiet der mittelalterlichen Halle noch in friihgeschicht- 

licher Zeit auch andere Haustypen verbreitet sind. Das ’auch‘ mag andeuten, 

daB vielleicht neben diesen Bauten an anderen Stellen noch Hallen gestanden 

haben, die bisher nur nicht entdeckt sind. Daraus wurde zu folgern sein, daB 

die Halle ihren Verbreitungsraum in solch ausschlieBlicher Form selbst im 

Kerngebiet erst im friihen und hohen Mittelalter erobert haben kann. Dies 

gilt naturlich a priori von den Raumen der Riicksiedlung ostwarts der Elbe, 

da auch bei den Westslawen damals ein Gehoft mit kleineren Holzhausern 

iiblich war8).

Verbinden wir beide Gesichtspunkte noch einmal, so ergibt sich, daB die 

niederdeutsche Halle ihre neuen Funktionen mit Einfahrtstor und Erntestapel 

auf dem Balken erst nach der fruhgeschichtlichen Periode, aber vor dem 

hohen Mittelalter gewonnen hatfe und daB sie sich im gleichen Zeitraum auBer- 

ordentlich schnell ausbreitete, die anderen Hausformen in Nordwestdeutsch

land zuriickdrangend. Diese Tatsache verdient unsere besondere Aufmerksam- 

keit, denn das Haus setzt den wechselnden Stromungen der Mode und der 

Entwicklung einen groBeren Widerstand entgegen, da man sich wohl einen 

neuen Topf oder eine nene Gewandspange kauft, um der Zeit zu folgen, schwer- 

lich aber deshalb sein noch bewohnbares Haus abbrechen wird. Allerdings 

kann sich ein neuer Baugedanke dann schnell Bahn brechen, wenn in dieser 

Zeit neue Siedlungen angelegt werden. Dies trifft nun fur den genannten Zeit

raum zu, der durch die groBen Rodebewegungen und die innere Kolonisation 

ausgefullt wird. Trotzdem bleibt zu bedenken, ob nicht auch andere Umstande 

den Gang der Entwicklung, der nicht nach einem ruhigen, sozusagen biolo- 

gischen Wachstum von innen heraus aussieht, beeinfluBt haben.

Es ware beispielsweise denkbar, daB die Aufnahme der neuen Funktion 

und vielleicht auch deren Ausbreitung durch gewisse auBere Reize, um im 

biologischen Bild zu bleiben, gefordert worden ware. Betrachten wir den pro- 

fanen Hausbau zu jener Zeit, so fmden wir nach dem Ausscheiden aller Wehr- 

bauten kaum zeitgenossische wirtschaftliche Nutzbauten. Sie konnten sich in

schiffige Wohnstallhalle angeschnitten worden, ohne daB leider der ganze Querschnitt zum

Vorschein kam, so daB man uber die Breite des Einganges und des Mittelschiffes nichts

weiB. - Uber die Ausgrabungen in Hamburg vgl. die Jahrgange Hammaburg 1-10.

6) J. Schepers, Das Bauernhaus in Nordwestdeutschland (Munster 1943) 187 f.

7) Hullern, Kr. Recklinghausen (Westfalen 34, 1939, 167 f. - H. Hoffmann): Ein Gehoft 

mit einem einschiffigen GroBhaus mit Vorhalle. - Linnebecke bei Vlotho (Mannus 33, 1941, 

393 f. - E. Stephan): Ein Wohnhaus mit seitlichen Anbauten. - Assum, Kr. Alfeld (Die Kunde 3, 

1935, 113 f. - W. Barner): Karolingisches Gehoft mit kleineren Hausern.

8) Als Beispiel einer Gehoftsiedlung etwa Berlin-Kaulsdorf (P. Z. 31, 1940, 260 f. - 

G. Behm).
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den Klostern erhalten haben, denn es ist ausreichend bekannt, dab die Ordens- 

niederlassungen auch auf dem landwirtschaftlichen Sektor vorbildlich waren 

und so etwa die Rolle heutiger Musterguter fur die umwohnende Bevolkerung 

einnahmen. Neben den Benediktinern sind vor allem die Zisterzienser zu nen- 

nen, deren Ordensregel die Bewirtschaftung ihres meist recht umfangreichen 

Besitzes innerhalb ihrer familia sogar vorschrieb. Friihe Profanbauten der

Abb. 2. 1. Horreum von Trier-St. Irminen. Nur ein Horreum der Zweiergruppe (nach H. 

Mylius, Trierer Zeitschr. 18, 1949, Abb. 15. - 2. Grangia von Longchamps, (13. Jahrh.) 

(nach M. Violet-Le-Duc a. a. 0. Bd. 4,44). - 3. Bauernhaus von Boudewijn-Hartsland, 14. 

Jahrh. (nach J. G. N. Renaud a. a. 0. Abb. 3). - 4. Scheune St. Galler Klosterplan, 9. Jahrh. 

(nach H. Reinhardt a. a. 0.). - 5. Ter Doest, um 1280, Teil der Grangia (nach Cl. Trefois 

a. a. O. Abb. 134).

Landwirtschaft konnten wir im engeren Bereich trotz mancher Nachfrage 

nicht aufspiiren, so daB wir auf benachbarte Beispiele im Westen zuriick- 

greifen miissen. Da die Ordensregel aber allgemeine Giiltigkeit hatte und 

Baureglements allgemeiner Beachtung zu erwarten sind, diirfte dies gestattet 

sein.

Fiir unsere Frage wird die Grangie des Klosters von Wert sein. (Die Abbil- 

dungen 2, 2; 2, 5; 3, 2 und 4, 1 vermitteln in Grundrissen und Giebelansichten 

eine Vorstellung von diesem Bautyp). In dieser GroBscheune wurde die Ernte 

des Hofverbandes gelagert und sie war sicher jedem Anrainer ein vielleicht 

nur zu sehr bekannter Ort, den er aufsuchen muBte, um die Abgaben abzulie- 

fern. Die bei uns in den Urkunden des 12.—-13. Jhs. gut belegten Gebaude 

kbnnen in sehr alten Beispielen des 13.—14. Jhs. in Frankreich, Belgien und 

England nachgewiesen werden. Ihnen werden noch altere Grangien einfacherer
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Form vorausgegangen sein. Es sind in der Regel dreischiffige Bauten, deren 

auBere Erscheinung vielfach dutch Stilmerkmale der hohen Architektur ge- 

kennzeichnet und datiert ist. Vereinzelt kommen auch mehrschiffige Grangien 

vor9). Sie sind in Frankreich haufig mit einer Giebeleinfahrt versehen10) 

(Abb. 3,2), doch sind auch queraufgeschlossene Scheunen anzutreffen (Abb. 

A, 2). Bei einem Giebeltor ist eine Ausfahrt selten vorhanden, so daB keine 

Durchfahrtstenne angelegt wurde11). Fur Personen und Vieh sind auch Neben- 

eingange vorgesehen12). Bemerkenswert ist, daB in den Grangien nicht nur 

Getreide gestapelt wurde, sondern auch Stalle einbezogen waren13). Selbst 

Zellen fur aufsichtfuhrende Mbnche sind nachzuweisen14).

Abb. 3. 1. Giebel eines Horreum (ohne Vorlaube), St. Irminen in Trier (nach H. Mylius 

a. a. O. Abb. 16). - 2. St. Vigor, Abteischeune, 12. Jahrh. (nach Cl. Trefois a. a. O.).

Den franzbsischen Grangien sind die englischen zur Seite zu stellen, die 

haufig auch ’thite-barn‘ genannt werden. Auch hier wird der groBe EinfluB 

der Mbnche, voran der Zisterzienser, in der mittelalterlichen Landwirtschaft 

betont15). GroBe Scheunen aus dem 13. und 14. Jh. in Stein oder ’half-timber‘ 

sind noch in mehreren Beispielen erhalten16). Anscheinend sind die englischen 

Scheunen aber alle quer aufgeschlossen, haufiger mit zwei Einfahrtstoren 

in den beiden seitlichen Dritteln17). In der Gerustkonstruktion herrscht in

9) M. Violet-Le-Duc, Dictionnaire raisonne de 1’architecture fran^aise (Paris 1893) Bd. 1, 

275: In Outraube zwei Grangien mit je 2 Giebeleinfahrten, eine Grangie mit sieben Schiffen.

10) Anm. 9. - C. Enlart, Manuel d’archeologie francaise, Bd. 2 (Paris 1932) Abb. 120

(Meslay, Dep. Indre et Loire). - Bulletin trimestriel de la Soc. d’arch, de la Picardie 1908, 

555 f. (M. P. Dubois): Vaulerand, Dep. Seine et Oise.

u) Vaulerand n. M. P. Dubois. Doch kommen solche auch vor, z. B. Ter Doest, auch 

C. Enlart, Manuel Bd. 1 (Paris 1929) 210. 12) Unsere Abb. 1.

13) M. P. Dubois a. a. O. 569 verweist auf gelegentliche Keller und Stalle. - Enlart a. a. O. 

Bd. 1, 210 spricht von Stockwerken, die vorkommen.

14) Vaulerand nach M. P. Dubois. - Dort die Zelle im Turm neben dem Eingang. Solche 

Zellen auch durch Bauvertrage, z. B. von 1234, gesichert.

15) M. S. Briggs, The English Farmhouse (London 1953) 40 f.

16) M. S. Briggs a. a. O. Abb. 10-18. - F. H. Crossley, Timber building in England (London 

1951) Abb. 127-28. - S. R. Jones, English village homes (London 1947) 72 f.

17) Mittlere Quereinfahrt: The Abbots Barn in Glastonbury. Zwei Einfahrten: Bradford 

on Avon (M. S. Briggs a. a. O. Abb. 16, 17). - Gleiche Beispiele auf dem Festland: Unsere 

Abb. 2, 2. - Cl. V. Trefois, Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectur (Ant

werpen 1950) Abb. 193.
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England und Frankreich ein von Holzstandern getragenes gewaltiges und sehr 

kunstvoll und kompliziert gebautes Pfettendach mil geraden und gebogenen 

Scheren vor18). Die Standee konnen auch durch Steinsaulen ersetzt sein, wo- 

durch sich der weitgespannte Innenraum einem einfachen Kirchenschiff noch 

niehr nahert19). Die Ernte scheint auf dem Boden gestapelt worden zu sein, 

wenigstens soweit keine Einbauten zu erkennen sind20).

Abb. 4. 1. Grangia Perriferes (Colvados), Ende 12. Jahrh. (nach C. Enlart a. a. 0. Abb. 121). - 

2. Niederdeutsche Halle, Brummerhof, Kr. Soltau, von 1644 (nach G. Eitzen, Luneburger 

Blatter 1, 1950).

Gleichalte Grangien kennt man in Deutschland offenbar nur in den Archi- 

valien. Wenn wir jedoch einen Blick auf den St. Galler Klosterplan aus dem 

friihen 9. Jh. werfen, so fmden wir dort den schematischen UmriB einer 

Scheune mit Quertenne eingezeichnet21) (Abb. 2, 4). Wahrscheinlich besaB 

sie ein Einfahrtstor, denn die Offnung ist noch einmal unterteilt. Merkwiirdig 

ist die kreuzformige Ausweitung in der Mitte der Tenne, die einen ungewohn- 

lichen GrundriB ergabe. Oder hat man hier ein abgeklapptes Innengeriist ge- 

zeichnet? Dann ware auch diese Scheune ein dreischiffiger Ban gewesen. Wenn 

auch die Ausbeute an alten klbsterlichen Schermen in Norddeutschland mager 

isl, wird man hier doch auch ahnliche Grangien wie bei den westlichen Nieder- 

lassungen der Orden vermuten durfen. Diese konnten nun als Vorbilder in 

unserer Fragestellung eine Rolle gespielt haben.

18) M. S. Briggs a. a. O. Abb. 15. - M. Lloyd, A history of the English house (London 1931) 

Abb. 17. - S. R. Jones a. a. O. Abb. 81. - T. D. Withacker, An history of the origine parish of 

Whalley (Blackburn 1800) 427. - Violett-Le-Duc, Dictionnaire Bd. 4, 44 von Longchamps 

(Querschnitt zu unserer Abb. 2,2).

19) Grangie von Vaulerand mit Steinpfeilern.

20) M. S. Briggs a. a. O. Abb. 15 od. M. Lloyd a. a. O. Abb. 17 liegt Stroh oder Heu 

unmittelbar auf dem Boden.

21) H. Reinhardt, Der St. Galler Klosterplan (St. Gallen 1952) 14. Bezeichnung: horreum 

(ve) 1 repositio fructum annalium. Dreschen auf der Tenne: frugibus hie instat cunctis 

excutiendis. Tenne: area in qua friturantur grana et palea.
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Zuvor ist aber noch zu erwagen, ob diese Grangien, die nur wenig alter als 

die altesten Hallen sind, nicht eher von jenen ihre verwandten Ziige entlehnt 

haben, also hier fur das Problem ausscheiden muBten. Dies ist aus zwei Griin- 

den zu verneinen. Geographisch decken sich die Verbreitungsgebiete der nie- 

derdeutschen Hallen und der anderen Wohnstallhallen nicht mit demjenigen 

der Klosterscheunen, so daB diese nicht im Westen von den Bauernhausern 

Anregungen empfangen konnten. Andererseits lassen sich fiir die Grangien 

andere Vorbilder wahrscheinlich machen. Die friihe Klosterarchitektur fuBt 

namlich sehr stark auf antiken Baugewohnheiten22). Dort kennen wir den 

Grangien gleichende Bauten als die horrea der rbmischen Zeit. Es ist ein meist 

dreischiffiger Getreidespeicher (Abb. 4, 1), dessen Typen vor kurzeni noch 

durch H. v. Petrikovits zusammengestellt wurden, als er einen in der Eifel 

entdeckten, kleinen dreischiffigen ’Speicher4 mit Quereinfahrt verbffentlichte23). 

Neben den Quereinfahrten sind auch Giebeltore bekannt (Abb. 3, 1). Auch die 

Tatsache, daB es Tore gab, scheint gesichert. Dafiir sprechen die Breite der Ein- 

liisse und aus Mosaiken und Grabungsbefunden gesicherte Einfahrten an alm

lichen Bauwerken24). Interessant ist noch, daB selbst die erwahnten Einbauten 

schon schriftlich bezeugt sind25). In England sind solche ’barn-villa‘-Typen 

durch die Ausgrabungen auch als Knechte- und Gesindewohnungen nachge- 

wiesen26). Bei der engen Verkniipfung zwischen monchischer Fruharchitektur 

und spatantiker Bauweise diirften also die Vorbilder fiir die Grangien hier zu 

suchen sein.

Kehren wir nun wieder zu der eingangs gestellten Frage nach dem auBeren 

AmsloB fiir die Enlwicklung der niederdeutschen Halle zuriick, so ergeben sich 

zwischen ihr und der Grangie manche Beriihrungspunkte. Wir haben auf 

heiden Seiten einen dreischiffigen GrundriB, auch bei der Grangie nicht selten 

mit Giebeleinfahrt. GroBe Tore dienen zur Einfahrt, ohne daB eine Durch- 

fahrtstenne geschaffen wurde. Gerade die Giebelansichten der Abbildungen 3 

und 4 scheinen eine innere Verwandtschaft der Bautypen auszudriicken. Die 

Ernte wird im umbauten Raum gestapelt. Gelegentlich beherbergt die Grangie 

Vieh und Leute. Damit sind aber die Gemeinsamkeiten erschopft. Die Dach- 

konstruktionen sind verschieden, da dem ausgekliigelten groBen Pfettendach 

der Grangien das Sparrendach der Hallen gegeniibersteht. Die Ernte wird 

schlieBIich in der Halle nicht bodenlastig, sondern auf dem Balken gestapelt, 

und die niederdeutsche Halle ist immer zugleich Stall und Wohnung.

Die niederdeulsche Halle kann also nicht einfach als Bauform von der

22) K. G. Stephanie, Der alteste deutsche Wohnbau (Leipzig 1902) Bd. 2, 9-26. 396. ’Eine 

Ausnahme stellen nur die klosterlichen Profanbauten dar, welche den altiiberlieferten und 

durch die Antike an die Hand gegebenen Schemen folgen1. - Auch: A. Moles, Histoire des 

charpentiers (Paris 1949) 154. - Auch Cl. V. Trefois a. a. O. 202 f. lehnt die Entwicklung der 

Scheunen aus dem Niedersachsenhaus ab.

23) Germania 34, 1956, 105 (II. v. Petrikovits).

24) Villa von Rothselburg, offenbar breite Giebeleinfahrt: F. Sprater, Die Pfalz unter den 

Romern (Speier 1929) Abb. 128.

25) H. v. Petrikovits, Anm. 23, verweist auf die bezeugte Vermietung solcher Abteile in 

Rom. Auch das horreum von Berg hatte eine solche Abteilung.

26) J. Ward, Roman british buildings and earthworks (London 1911) 174 f. hat zuerst 

die Eigenart dieses Typs erkannt.
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Grangie hergeleitet werden, denn sie begreift zu starke und wichtige Elemente 

der eisenzeitlichen Vorganger als Wohnstallhalle in sich, welche der Grangie 

nicht angehdren. Wenn wir jedoch die beiden Phanomene betrachten: Ent

wicklung einer Einfahrtsdiele mit Tor und inhausiger Erntebergung zusam- 

men mit schneller Ausbreitung des Plaustyps uber weite Striche Norddeutsch- 

lands, so sollte der Gedanke, daB diese Erscheinungen durch die weitraumige 

und vorbildliche Wirkung von Klostergrangien angeregt sein konnten, nicht 

auBer acht gelassen werden.

Uniangst hat J. G. N. Renaud einen Bericht fiber ein von ihm untersuchtes 

Gehoft des friihen 14. Jhs. aus den Niederlanden vorgelegt, der vielleicht auch 

einen Hinweis in dieser Richtung geben konnte27). Er fand u. a. das Haupt- 

gebaude eines landwirtschaftlichen Betriebes, das als dreischiffige Halle mit 

Backsteinmauern errichtel worden war (Abb. 2, 3). Ein Giebeleingang von 

elwa 4 m Breite und ein Traufeneingang auf der Siidseite sind wahrscheinlich. 

Das 29x13,5 m groBe Gebaude bereitet der Einordnung in einen baugeschicht- 

lichen Zusammenhang einige Schwierigkeiten und der Ausgraber dachte schon 

selbst an einen Zusammenhang mit der Zehntscheune von Ter Doest. Dies 

Beispiel zeigt zugleich, welche Moglichkeiten sich uns noch auf dem Gebiete 

der mittelalterlichen Archaologie bieten, wenn sie in starkerem MaBe als bis- 

her betrieben wiirde.

27) Ber. v. Rijksdienst v. h. oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland 6, 1955, 140 f. 

(J. G. N. Renaud).


