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Die Vorlage ernes grofieren Keramikkomplexes des Mittelalters und der friihen Neuzeit aus Mainz 

schliefit eine empfmdliche regionale Lucke in der Kenntnis mittelalterlicher Keramik. Fur die Ar- 

chaologie des Mittelalters in Baden-Wiirttemberg ist dies von Bedeutung, da sich insbesondere am 

Unteren Neckar wichtige Beziehungen nach Norden rheinabwarts ergeben. Beispielsweise fehlen 

in Heidelberg wie in Mainz die spatmittelalterlichen Karniesrander, die fur weite Teile Siidwest- 

deutsclilands so typisch sind.

1993 wurden am Tritonplatz in Mainz archaologische Grabungen durchgefuhrt, deren Zielsetzung 

einmal nicht der romischen Stadt, sondern der mittelalterlichen und neuzeitlichen Geschichte gait. 

Recht spat setzte damit in einer der bedeutendsten deutschen Stadte eine mittelalterarchaologisch 

orientierte Stadtarchaologie ein. Noch zu Beginn der 1980er Jalire Helen zugunsten romischer Fun- 

de bedeutende Befunde zur friihmittelalterlichen Geschichte an der Lohrstrafie unbeobachtet dem 

Bagger zum Opfer - Zeugnis von der Bedeutung der Fundstelle legen die vom Abraum geborgenen 

Funde ab (E. Wamers u. a., Die friihmittelalterlichen Lesefunde aus der Lohrstrafie [Baustelle Hilton 

II] in Mainz. Mainzer archaologische Schritten 1 [Mainz 1994]). Einige wenige altere Notgrabungen 

mittelalterlicher Befunde verfiigten nicht fiber einen ausreichenden fachwissenschaftlichen Hinter- 

grund und blieben darum im Weiteren unbearbeitet.

Wie so oft, geht die Bearbeitung der Funde der Aufarbeitung der Befunde voraus. 10 Jahre nach 

Abschluss der Grabung legt Beate Schmid - die Leiterin der Grabung 1993 - die Funde aus ausge- 

wahlten Grabungsbefunden der Grabung Tritonplatz und einer 1996 durchgefiihrten Notgrabung in 

der Bahnhofstrabe (Exkurs S. 110) vor. Sie hat die Funde hinsichtlich der Leittypen und Warenarten 

analysiert und damit die Grundlagen fur eine lokale Keramikchronologie gelegt.

Der Tritonplatz liegt im Kern der mittelalterlichen Stadt. Nach den Zerstdrungen des Zweiten 

Weltkriegs wurde das Gelande als Parkplatz genutzt und alienfalls mit kleinen, nicht unterkellerten 

Gebauden iiberbaut. Abgesehen von romischen Resten stellt ein beigabenloser hochmittelalterlicher 

Friedhof zur Kirche Liitzel St. Johann den altesten Befund dar. Mitte des 12. Jahrhunderts wird er 

durch eine stadtische Bebauung abgeldst. Wahrend die Fuststrafte im Westen und die Betzelstrabe 

im Norden des Grabungsgelandes auf alte rdmische Strafienfuhrungen zuriickgehen, ist die Alte 

Universitatsstrabe erst in nachrdmischer Zeit angelegt worden. Sie diente offenbar als Wirtschafts- 

weg fur das Franziskanerkloster, die Domsangerei und die Dompropstei, die siidlich aufierhalb der 

Grabungsflache zu lokalisieren sind.

Innerhalb des Grabungsgelandes wurden 23 Latrinen angetroffen, die sich im Wesentlichen auf zwei 

Reihen verteilen. Die sudliche Latrinenreihe wurde in der friihen Neuzeit verfiillt und zeigt damit 

offenbar die Umstrukturierungen des Gelandes nach dem Dreibigjahrigen Krieg. Beim derzeitigen 

Stand der Befundauswertung ist es jedoch nicht moglich, die mittelalterliche Parzellenstruktur ohne 

weiteres zu erschliefien.

90% der bearbeiteten Funde stammen aus den Latrinenverfiillungen. In geringer Menge wurden 

andere Befunde herangezogen, so ein Brunnen, erne Zisterne (?), eine Kellergrube und Baugruben 

von Fundamenten. Dariiber hinaus fanden herausragende Einzelfunde Beriicksichtigung.

Nachdem in der Einleitung (Kapitel 1, S. 1 ft.) die referierten Informationen zur Fundstelle und zur 

Befundsituation gegeben wurden, stellt die Autorin ihre Definitionen der Gefabformen dar (Kapitel 

2, S. 5 ff). Sie unterscheidet dabei verschiedene Grundformen mitjeweils mehreren Typen, die 

ihrerseits oftmals in mehrere Varianten differenziert werden. Zu jeder Form gibt es erne Textabbil- 

dung, es werden die Vorkommen in den bearbeiteten Grabungsbefunden aufgefuhrt und in einer 

knappen Liste die Vergleichsfunde mit ihrer Datierung angegeben. Nicht seiten wird hier auf Funde 

aus Heidelberg, Schwabisch Hall oder Schwabisch Gmiind verwiesen. Es folgt jeweils ein kurzer 

Kommentar mit Beobachtungen zur Vergesellschaftung und zur Haufigkeit der Form.
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Die Ordnung der Formen erfolgt nach funktionalen Gesichtspunkten: Die Autorin unterscheidet 

Kiichengeschirr (S. 5 if.), Tischgeschirr (S. 41 ff.) und Geschirr mit Sonderfunktionen (S. 90 ff.). 

Dabei rechnet sie Topfe, Henkeltopfe, Dreibeingefafie, offene Formen wie Brater, Pfannchen und 

Sieben sowie Deckel zum Kiichengeschirr, Tiillenkannen, Kannen, Kriige/Flaschen, hohe sowie 

flache Tnnkgcfabe - Becher und Humpen bzw. Trmkschalen, Koppchen, Tassen und Untertassen 

- Schfisseln, Henkelschiisseln sowie Schalen und Teller zum Tischgeschirr. Beim Geschirr mit Son

derfunktionen umfasst die Funktionsgruppe „Medizin“ (S. 90 ff.) Apotheker- und Abbindegefafie 

sowie Tiegel, die Gruppe „Hygiene“ (S. 92 ff.) Handwaschbecken und Nachttopfe, die Gruppe 

„Beleuchtung“ (S. 95 ff.) Lampchen, Leuchter und Rauchergefafie und die Gruppe „Kaufmanmsches“ 

(S. 98 ff.) Sparbiichsen und Schreibgarmturen. Die letzte Funktionsgruppe „Miniaturgefafie“ (S. 100 

ff.) bleibt in ihrer Interpretation im Einzelfall unsicher. Die Autorin verweist zwar auf modernes 

Puppengeschirr, betont aber die Moglichkeit, dass diese, iiberwiegend neuzeitlichen Gefahe auch 

zur Aufbewahrung und/oder zum Servieren kleinster Mengen Lebensmittel verwendet werden 

konnten. Eine solche Vorlage nach Funktionsgruppen ist im Hinblick auf eine Sachkulturforschung, 

die fiber eine rein chronologische Betrachtung hinausfuhren soli, hochst sinnvoll, doch ist zu beden- 

ken, dass die funktionale Gliederung aufierordenthch problematisch ist.

Die methodisch-theoretischen Grundlagen werden zu Beginn des Kapitels leider nur knapp skiz- 

ziert (S. 5). In der Regel geniigt es heute dazu auf die einschlagige Literatur zu verweisen, doch 

entwickelt die Autorin ein bislang kaum praktiziertes Bewertungsschema zur Beriicksichtigung des 

Erhaltungszustandes. Dabei werden folgende Bewertungen verwendet:

vollstandige Gefahe = 1;

groftere Fragmente = 0,5;

einzelne Wandscherbe = 0,1;

zwei bis maximal zehn Wandscherben, Henkel- und Tiillenfragmente = 0,2;

fiber 10 Wandscherben = 0,4;

liber 10 Rand- und Bodenscherben = 2.

Man hatte sich hier eine genauere Begrtindung der Bewertungen sowie etwas mehr Reflektion fiber 

deren Aussagekraft gewfinscht. Der interessante Ansatz hatte durchaus eine kritische Wfirdigung 

verdient, indem zumindest fur einzelne Befunde Bewertungszahlen, Mindestindividuenzahlen und 

Scherbenzahlen einander gegenfibergestellt werden und so wenigstens eine empirische Einschat- 

zung fiber den Wert dieses Ansatzes moglich ware. So wird er kaum Akzeptanz linden, obwohl 

geeignete statistische Aufnahme- und Auswertungsverfahren noch immer zu den Desideraten ins- 

besondere der mittelalterarchaologischen Keramikforschung zahlen.

Das folgende Kapitel 3 stellt die Befunde mit keramischen Fundkomplexen (erganzend werden die 

restlichen fundleeren Latrinen mit aufgefiihrt) im Einzelnen vor (S. 105 ff.). Ausgewahlt warden La- 

tnnen- und Kellerverfullungen. Sie werden in chronologischer Folge vorgelegt. Den stratifizierten 

Latrinen 09 (S. 117 ff.) und 10 (S. 127 ff.), der neuzeitlichen Latrine 14 (S. 149 ff.) sowie der Dom- 

propstei mit Latrine 15 (S. 152 ff.) werden dabei eigene Unterkapitel gewidmet. Leider beschrankt 

sich das Abbildungsmaterial dabei auf die Ubersichtsplane der Grabung (Abb. 3-5), wahrend auch 

bei den stratifizierten Befunden eine genauere Befunddarstellung fehlt. Immerhin gibt es zu den 

Latrinen 09 und 10 Grabungsfotos, die einen allgemeinen Eindruck von der Verfullung vermitteln 

(Abb. 12 u. 14).

In Kapitel 4 formuliert die Autorin ihre Ergebnisse (S. 175 ff.). Es bildet die Synthese der beiden 

vorausgehenden fund- bzw. befundorientierten Darstellungen.

In einem ersten Teil (S. 175 ff.) werden die Leittypen der Keramikchronologie herausgearbeitet. 

Dies geschieht auf Grundlage der Fundvergesellschaftungen und bedingt auch der stratigraphischen 

Beobachtungen in den Latrinen sowie aufgrund der andernorts datierten, in Kapitel 2 aufgefiihrten 

typologischen Vergleiche. Eine wesentliche Grundlage dieser Synthese stellt die statistische Auswer- 

tung der Fundspektren dar. Sie sind in 323 Diagrammen dargestellt, die sich im EXCEL-Format auf 

der beiliegenden CD finden. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Darstellungen als Kuchen-Dia-



Buchbesprechungen 791

gramme, die entweder die Verteilung der Gefafiformen auf die Befunde oder aber die Fundspektren 

in den einzelnen Befunden, oft getrennt nach den Funktionsgruppen, darstellen. Vergleichende Di- 

agramme, die die Spektren der Befunde einander gegeniiber stellen warden, werden nicht gegeben, 

vor allem aber fehlen auch die zugrunde liegenden Daten, mit denen man entsprechende weiterge- 

hende Analysen vornehmen konnte. Interessant ware beispielsweise ein Vergleich der Keramikspek- 

tren, bei denen Uber- und Unterreprasentation einzelner Gefafiformen oder Warengruppen in den 

verschiedenen Befunden dargestellt ist.

Fin zweiter Teil der Ergebnisse gilt der Darstellung der Warengruppen (S. 205 ff). Schmid un- 

terscheidet dabei zwischen Warengruppen und Warenarten. Eine exakte Definition des Begriffes 

Warengruppe gibt Schmid nicht, sie grenzt ihn lediglich gegen die Kategonen der Gefafitypen 

und Warenarten ab. Demnach sind es vor allem Knterien der Oberflachenstruktur, die fur eine 

Zuweisung zu einer Warengruppe wesentlich sind, wahrend „Warenart“ zusatzlich die Scherbenbe- 

schaffenheit inklusive Magerung und „Gefafityp“ neben der Form auch die Art des Brandes und der 

Oberflachenbehandlung beriicksichtigt. Warenarten fasst sie als Gruppen auf, die „moglicherweise 

bestimmten Produktionsstatten und -zeitraumen zuzuordnen waren,“ (S. 205) fur deren Definition 

sie den Einsatz naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden fur erforderlich halt. Da solche 

Untersuchungen fur die Mainzer Funde nicht vorliegen, verzichtet sie auf erne Differenzierung auf 

der Ebene der Warenarten.

Ein abschliefiender Teil der Ergebnisse geht auf die Besiedlungsgeschichte im Bereich Mainz-Tri- 

tonplatz ein (S. 215 ff.). Diese werden angesichts der ausstehenden Befundbearbeitung nur als ein 

vorlaufiges Zwischenergebnis formuliert. Dabei wird auch deutlich, wie wenig wir tatsachlich bisher 

uber die mittelalterliche Stadt Mainz und ihre Entwicklung und Parzellierung wissen.

Die beiliegende CD enthalt neben den angesprochenen Diagrammen auch die Tabellen 1 bis 10, 

die den Fundbestand der einzelnen beriicksichtigten Befunde wiedergeben. Die fur die einzelnen 

Befunde verwendeten Kiirzel erschliefien sich zwar aus dem Text, sind aber leider nicht nochmals 

aufgefuhrt. Die alleinige Angabe der Summe der Bewertungszahlen des oben skizzierten Bewer- 

tungsschemas macht es unmoglich, den Fundbestand im einzelnen zu iiberblicken. Nicht ohne 

weiteres verstandlich ist es, weshalb in manchen der Tabellen eine Warenartspalte vorhanden ist, in 

anderen aber nicht.

Aus siidwestdeutscher Sicht liegt die Bedeutung der Publikation darin, dass sie fur das spate Mit- 

telalter einen wichtigen Vergleichskomplex fur das Untere Neckarland erschliefit, vor allem aber 

auch, dass hier eine systematische Bearbeitung fruhneuzeitlicher Keramik vorliegt, fur die es in 

Baden-Wiirttemberg noch kaum Vergleichbares gibt. Zumindest bis zur ausfuhrlichen Bearbeitung 

wichtiger fruhneuzeitlicher Fundkomplexe, wie sie aus Heidelberg oder Schwabisch Hall durch Vor- 

berichte bzw. Ausstellungen bekannt geworden sind, werden die Funde aus Mainz unverzichtbares 

Referenzmaterial darstellen.
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