
Jahresschrift fiir mitteldeutsche Vorgeschichte 80 S.177 - 213 Halle (Saale) 1998

Die stadtkernarchaologische Untersuchung Juridicum in Halle (Saale)

von Oliver Specht, Halle (Saale) 

mit 4 Beilagen

Einleitung

Ziel dieses Berichtes ist die zusammenfassende Vorstellung von Befunden der Ausgra- 

bung Juridicum, die vom 09.04. bis zum 08.09.1996 im Stadtkern von Halle (Saale) 

durchgefiihrt wurde. Im Bereich zwischen dem heutigem Universitatsplatz (ehemals 

“Am Schulberg”) und der weiter westlich gelegenen SpiegelstraBe sollten im Zuge eines 

Neubaus fur die Juristische Fakultat der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg 

mehrere Parzellen modern iiberbaut werden. Der dabei zu erwartende Verlust an archao- 

logischer Substanz machte umfangreiche Ausgrabungen notwendig. Die archaologi- 

schen Untersuchungen erfolgten im Rahmen eines Projektes der Martin-Luther- 

Universitat und standen unter der fachlichen Aufsicht des Landesamtes fur Archaologie 

Sachsen-Anhalt (LfA).

Neben der vorgeschichtlichen Besiedlung ab der Bronzezeit ist im folgenden besonders 

auf die mittelalterlichen bis friihneuzeitlichen Bauphasen I-IV einzugehen. Sie gewahren 

einen Einblick in die Besiedlungsstrukturen und -ablaufe in der Zone der Stadterweite- 

rung von 1120 n. Chr. und der 1. Halfte 12. Jh. Interessant wird die Grabung Juridicum 

vor allem im Vergleich mit der Stadtkerngrabung am alten Trbdelmarkt in Halle (Saale). 

Im Feuchtbodenbereich unweit des heutigen Hauptmarktes und westlich der sog. halle- 

schen Marktplatzstdrung konnten zahlreiche Holzer der spatslawischen Holzbebauung 

dendrochronologisch datiert werden. Sie wurden zeitlich allesamt in das 10.-12. Jh. ein- 

geordnet und tragen zu einer Absicherung der Keramikabfolge bei. Die jiingsten dendro

chronologisch abgesicherten Befunde und Funde vom Trodel iiberschneiden sich zeitlich 

mit den alteren Funden vom Juridicum. Aus diesem Grund sind die Grabungsergebnisse 

Juridicum sowohl fiir die lokale Keramikchronologie als auch fur die allgemeine Stadt- 

entwicklung von groBer Bedeutung. Bedingt durch die gesteigerte Bautatigkeit haben in 

jiingster Zeit umfangreiche planmaBige Ausgrabungen das archaologische Fundmaterial 

stark anwachsen lassen. Uber die Auswertung der neuesten Grabungsergebnisse kann nun 

auch das enorme Altfundmaterial aus dem Stadtgebiet von Halle zusammenfassend vor- 

gestellt und sinnvoll bearbeitet werden. Dies geschieht z. Z. in zwei Dissertationen zur 

friih- bis hochmittelalterlichen bzw. hoch- bis spatmittelalterlichen Stadtentwicklung aus 

archaologischer Sicht1.

Stadtgeschichtlicher Zusammenhang, StraBennamen und Topographic

Insgesamt wurden sechs Grabungsabschnitte auf dem Gelande zwischen SpiegelstraBe 

und Universitatsplatz angelegt (Abb. I)2. Der topographisch hbchste Punkt ostlich der 

Grabungsflache ist mit dem Hauptgebaude der Universitat, dem sog. Lowengebaude, 

bebaut. Es wurde 1832-1834 auf dem Keller des in der ersten Halfte des 13. Jh. gegriin-
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Abb. 1: Halle (Saale), Grabung Juridicum. Situationsplan mit Lage der Grabungsabschnitte

deten BarfiiBerklosters errichtet. Den umfangreichen Klosterkomplex des Franziskaner- 

ordens nutzte man nach seiner Auflosung noch bis in das Jahr 1808 als Lutherisches 

Stadtgymnasium. Aus dieser Nutzung leitet sich der altere StraBenname “Am Schulberg” 

her, der 1893 durch die heutige Bezeichnung “An der Universitat/Universitatsplatz” 

abgeldst wurde3.

Die SpiegelstraBe gilt aus namenkundlicher Sicht als Abzweigung von dem alten 

Hauptverkehrsweg “GroBe UlrichstraBe”, in welcher sich Spielleute angesiedelt hatten. 

Sie wird erstmals um 1300 als “speladestrate”, im Jahre 1403 als “spelstrate” erwahnt4. 

Der Begriff “SpiegelstraBe” ist dagegen eine neuzeitliche Auspragung, die wohl auf 

einer unkorrekten Lesart beruht5. In der ersten Halfte des 17. Jh. kam es zu zwei umfang

reichen Brandkatastrophen im Stadtquartier am Schulberg (1616/1645)6.

Auffallig ist die zeitliche Lucke zwischen der Stadterweiterung unter Wiprecht v. 

Groitzsch (1118-1124) und der Griindung des BarfiiBerklosters um 1240. Die Einrich- 

tung des umfangreichen Klosterkomplexes konnte zu diesem Zeitpunkt wohl nur in 

einem diinn besiedelten Bereich der erweiterten romanischen Stadt erfolgen. Wie ein 

Stich aus dem 17. Jh. zeigt, besaB das Kloster sicher auch eine strategische Bedeutung 

im Bereich der Stadtbefestigung (Abb. 2).

Nur eine archaologische Ausgrabung konnte an dieser wichtigen Stelle des Stadtgrund- 

risses Antworten zu Fragen der hoch- bis spatmittelalterlichen Besiedlung und Bebauung 

liefern. War das Gelande bereits vor dem 12. Jh. besiedelt, oder setzte die Besiedlung erst 

mit der romanischen Stadterweiterung ein? Wie muB man sich das Erscheinungsbild des 

mittelalterlichen Stadtquartiers westlich des BarfiiBerklosters vorstellen?
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Abb. 2: Perspektivischer Stadtplan von Halle (Saale), entworfen von J. Keyser 

(1635-1667 vervollstandigt), Ausschnitt “Am Schulberg”

Besiedlungs- und Baugeschichte aus archaologischer Sicht

1. Vorgeschichte (siehe Beilage 2)

In den Grabungsabschnitten A 2 bis A 4 konnte direkt auf dem gewachsenen Boden stel- 

lenweise eine ca. 10-20 cm starke Siedlungsschicht dokumentiert werden. Sie war vor 

allem mit bronze-/eisenzeitlicher Keramik durchsetzt und deutet zusammen mit einigen 

Pfostenlbchern, kleineren Gruben sowie einem schmalen Grabchen auf eine vor- und 

friihgeschichtliche Besiedlung hin. Im nach Osten ansteigenden Gelande nimmt die 

Dichte vorgeschichtlicher Befunde konstant zu, so daB der SchluB naheliegt, das eigentli- 

che Zentrum der prahistorischen Ansiedlung(en) habe im Bereich des spateren BarfiiBer- 

klosters gelegen. Unter einer hochmittelalterlichen Planierschicht traten im 

Grabungsabschnitt A 4 mehrere vorgeschichtliche Gruben zutage, von denen besonders 

Bef. Nr. 418 und 451 hervorzuheben sind (Beilage 2). Bei Bef. Nr. 418 handelt es sich um 

eine einst wohl kreisrunde Grube, in welche GefaBe (uberwiegend mit Kegelhals) des 

Horizontes Ha B/C eingestellt wurden (Taf. 1.2, 3, 8; 2.2). Spuren einer etwaigen Abdek- 

kung haben sich nicht erhalten. Es diirften wohl insgesamt vier bis fiinf vollstandige 

GefaBe gewesen sein, die durch die mittelalterliche Planierung und die Eintiefung der 

neuzeitlichen Abfallgrube (Bef. Nr. 401) allerdings z. T. sehr stark zerscherbt wurden. 

Auffallig ist die betrachtliche Anzahl facettierter Wandungsscherben bauchiger Kegel- 

halsgefaBe (Taf. 1.2; 1.8). Kegelhals und Bauch sind uberwiegend geglattet, die GefiiBun- 

terteile jedoch oftmals ungeglattet, mit Schlickrauhung oder wie in einem Fall (Taf. 2.2) 

mit unregelmaBigen Kerbstrichritzungen versehen. Das letztgenannte Verzierungsele-
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Abb. 3: Halle (Saale), Grabung Juridicum, A 2. Neuzeitlicher Feldsteinbrunnen und 

vorgeschichtlicher Graben (Bef. 376)

ment findet sich von der Spatbronzezeit bis hin zur Latenezeit und Jastorf-Kultur8. Die 

recht stark mit Holzkohle durchsetzte Grube kann ihrer Funktion nach nicht naher einge- 

ordnet werden. Dagegen steht eine kleine Grube, etwa einen Meter nordlich dieser Kera- 

mikkonzentration und nur maBig in den gewachsenen Boden eingetieft, eindeutig im 

Zusammenhang mit der ortlichen Salzproduktion. Am Boden dieser Grube lagen zahlrei- 

che Schaft- und Kelchfragmente von Briquetage. Zum Teil wirkten diese wie ubereinan- 

dergeschichtet. Die starke Holzkohlekonzentration kbnnte darauf hindeuten, daB an 

diesem von den Solquellen entfernten Ort vorgeschichtliche Salzsieder ihrer Tatigkeit 

nachgingen9. Im gesamten vorgeschichtlichen Fundmaterial vom Juridicum nimmt das 

Briquetage einen betrachtlichen Teil ein, dennoch ist nicht zu entscheiden, ob diese Salz

produktion uber den Eigenbedarf der Siedler hinausging. Weiter ostlich wurde im Gra- 

bungsabschnitt A 2 ein schmales O-W verlaufendes Grabchen freigelegt, welches im 

Westen in eine ca. 2 m langen Grube miindete (Bef. Nr. 376; Abb. 3).

Die Umrisse des Grabchens traten unter einer diinnen prahistorischen Siedlungsschicht 

zutage, die u. a. einen gedrungenen spatbronzezeitlichen Henkeltopf/Doppelkonus ent- 

hielt (Taf. 2.3). Aus der grubenartigen Erweiterung von Grabchen Bef. Nr. 376 stammen 

zahlreiche Geweih- und Schadelfragmente eines erwachsenen Rothirsches von 5-8 Jah- 

ren10. Der bei der Niederlegung wohl vollstandige Hirnschadel mit zwei Geweihstangen 

weist an den Stangen zwar Schnittspuren auf, diirfte aber fur die Geweihverarbeitung 

unbrauchbar gewesen sein. Offenbar wurde das Tier friih im Jahr erlegt. Die Geweihstan

gen zeigten im Gegensatz zu den spater im Jahr abgeworfenen Geweihen eine porbse, 

kaum zu bearbeitende Spongiosastruktur11. Betrachtet man die Brandspuren am Schadel



181

und die beigefundene Keramik, so kann man folgern, dab hier in der spaten Bronzezeit/ 

friihen Eisenzeit die Reste eines Jagdmahls in die Erde gelangten.

Im nbrdlichen Teil des Grabungsabschnittes A 2 konnten unter einer diinnen Schicht 

mit hochmittelalterlichen und vorgeschichtlichen Funden (Taf. 1.5) insgesamt neun Pfo- 

stenlbcher und -gruben freigelegt werden. Die (Pfosten-)Gruben (Bef. Nr. 174 und 175) 

waren stark mit Keramik durchsetzt (Abb. 4). In der stark mit Holzkohle vermengten 

Verfullung von Pfostengrube Bef. Nr. 175 befand sich eine spatbronzezeitliche Wan- 

dungsscherbe eines kleinen facettierten KegelhalsgefaBes (Taf. 1.3) sowie ein GefaB- 

oberteil mit einfacher Knubbenzier (Taf. 2.1). Bruchstiicke von Quarziten bilden den 

Grubenrand der bstlichen Eintiefung von Bef. Nr. 174. 20 bis 25 cm oberhalb der Gru- 

bensohle lagen mehrere Tierknochen auf einer diinnen Brandschicht verstreut. Unter 

ihnen fand sich erstaunlicherweise auch ein fragmentierter menschlicher Oberarmkno- 

chen12. Die Verfullung enthielt neben allgemein bronze-/eisenzeitlicher Keramik 

(Taf. 1.6, 7) auch das Fragment einer spatgermanischen Schalenurne, die mit feinen 

senkrechten, leiterbandartigen Kerbleisten versehen war (Taf. 2.4).

Bemerkenswert ist der Fund von insgesamt drei Fragmenten eines spatromischen 

SteingefaBes aus Serpentinit in dem dariiberliegenden verlagerten Siedlungshorizont 

(Taf. 2.5). Es handelt sich um einen Import in das freie Germanien. Die Herstellung 

diirfte in den letzten Jahrzehnten des 3. Jh. n. Chr. in Werkstatten provinzialromischer 

Stadte wie z. B. Trier erfolgt sein13. Die feingeschliffenen SerpentinitgefaBe, die in erster 

Linie den Charakter von ZiergefaBen besaBen, zeigen groBe Ubereinstimungen mit dem 

zeitgleichen Formengut der spatromischen Sigillata-Produktion.

Die Pfostenlocher von Bef. Nr. 170-173, 177, 263 und 264 miissen nach ihrer Fundpo

sition unter der verlagerten Siedlungsschicht als vorgeschichtlich angesehen werden, las- 

sen sich aber nicht zu bestimmten Hausgrundrissen erganzen (Beilage 2).

Trotz der regen mittelalterlichen bis neuzeitlichen Bautatigkeit am Ort konnte am Juri- 

dicum eine Besiedlung von der spaten Bronzezeit bis zur spatromischen Kaiserzeit nach- 

gewiesen werden.

2. Bauphase I (12. Jh.)

Funde des 11./12. Jh., die vor die Zeit der Stadterweiterung um 1120 datiert werden kbn- 

nen, liegen recht zahlreich aus dem Hofareal im bstlichen hdhergelegenen Grabungsge- 

lande vor (das Hofareal ist auf Abb. 2 zu erkennen) (Taf. 2.6-8; 3.1-10).

Es handelt sich iiberwiegend um Fragmente der alteren grauen Standbodenkeramik. 

Unter den Randformen iiberwiegen abgestrichene Rander mit und ohne Rille. Als kenn- 

zeichnende Verzierungsmerkmale der noch in spatslawischer Tbpfertradition stehenden 

Ware sind in erster Linie Kammstrich- und Stichverzierung zu nennen. Das Vorkommen 

von Funden dieser Zeitstellung beschrankt sich auf Planierschichten, d. h. aussagekraftige 

Siedlungsbefunde fehlen. Aufgrund der Menge an Funden kann aber durchaus von einer 

ersten mittelalterlichen Besiedlung vor der Stadterweiterung 1120 (1. Viertel 12. Jh.) aus- 

gegangen werden. Eventuell trugen der Bau der erweiterten Stadtbefestigung im 12. Jh. 

sowie die Errichtung des BarfiiBerklosters im 13. Jh. und damit in Zusammenhang ste- 

hende ErschlieBungsmaBnahmen zu einer Zerstbrung von Befunden der Zeit vor 1120 bei.
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Abb. 4: Halle (Saale), Grabung Juridicum, A 2. Vorgeschichtliche Pfostengruben (Bef. 174 und 175)

Im Winkel zwischen den Grabungsabschnitten A 1 und A 2 wurden unterschiedliche 

Fundamentreste freigelegt (Beilage 3). Die schmalen aus Granit- und Quarzitbruchstei- 

nen angelegten Schwellfundamente (Bef. Nr. 361 und 466) lassen sich zu einem Grun- 

driB erganzen. Dieses ca. 3 m breite Gebaude 1, dessen Westerstreckung nicht erfaBt 

werden konnte, war wie ein Halbkeller in den nach Siiden abfallenden gewachsenen 

Boden eingetieft. Zwei kurze schmale Schwellfundamente an der NO-Ecke dienten der 

ErschlieBung von Gebaude 1. AuBen an dem nbrdlichen Fundamentzug (Bef. Nr. 466) 

befand sich eine Art Feuerstelle, die sehr viel verziegelten Lehm und Holzkohlestiick- 

chen enthielt. Stakenlbcher deuten auf einen einfachen Dachschutz hin. Die Grube zieht 

nicht fiber die Fundamentkronen von Gebaude 1, und es lassen sich auch keine Spuren 

von Brandeinwirkung im Bereich der Schwellfundamente feststellen. Offensichtlich 

handelte es sich um eine kontrollierte Feuerstelle, die wahrend der Existenz von 

Gebaude 1 angelegt und benutzt wurde.

Gebaude 1 und die dazugehbrige Feuerstelle kbnnen anhand der Keramik in das 

12. Jh. datiert werden. Aus dem GrundriB des Schwellbaues stammt ein kleiner oxidie- 

rend gebrannter Standbodentopf mit ausgezogenem schmalen Leistenrand, Gurtfurchen 

und Kerben auf der Schulter (Taf. 4.6). Er gehbrt zur sog. helltonigen Standbodenkera- 

mik, einer Warenart, die u. a. vom Burghorizont IV der Wiprechtsburg Groitzsch (1115/ 

1116 n. Chr. und 1. Halfte 13. Jh.) bekannt ist14.

Die Errichtung von Gebaude 1 mitsamt Feuerstelle erfolgte wohl zeitgleich mit dem 

Ausbau der mittelalterlichen Stadtbefestigung.

Zu den Schwellfundamenten bieten sich bisher in Sachsen-Anhalt nur sehr wenige 

publizierte Vergleichsbeispiele. Jiingst konnten in WeiBenfels entsprechende Schwell-
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mauern freigelegt und dokumentiert werden (13.-15. Jh.)15. Anhand von geborgenen 

Bauhblzern konnten dort sowohl der Fachwerkaufbau in einfacher Standerbauweise als 

auch der entwickeltere Schwellenbau nachgewiesen werden16. Hinweise auf Schwell- 

bauten liegen von der Grabung im nordlichen Randbereich der Stadt WeiBenfels an der 

Saale bereits fiir die erste Halfte des 13. Jh. vor17. Gute Vergleichsmdglichkeiten bieten 

Grabungsergebnisse aus Norddeutschland18 und Westfalen19. Bei Grabungen auf dem 

GroBen Schlichtenberg/Futterkamp, Kr. Pion, wurden zahlreiche Steinfundamente fiir 

Standerbauten auf Schwellen und Unterlegsteinen aufgedeckt . Hier lieBen sich vom 

Anfang des 13. Jh. bis zum Ende des 14. Jh. zwei Siedlungshorizonte voneinander unter- 

scheiden. Bemerkenswert ist, daB auch im jiingeren Siedlungshorizont 2 (14. Jh.) der 

Pfostenbau neben dem Standerbau, z. T. im selben Gebaude, angewendet wurde. Selten 

ist die Unterscheidung zweier Siedlungshorizonte nach dem Konstruktionsprinzip so ein- 

deutig wie im Faile der Siedlung Hohenrode im Siidharz . Treten bei der alteren Sied- 

lung des 10.-12. Jh. ausschlieBlich Pfostenbauten in “vorgeschichtlicher Tradition” 

auf22, so dienten in der jiingeren Bauperiode des 12.-14. Jh. Steinunterbauten/-funda- 

mente zur Aufnahme der Wandkonstruktion.

3. Bauphase II (13./14. Jh.) (Beilage 3)

Die Bauphase II ist gekennzeichnet von einer starken Zunahme der Bautatigkeit im 

Bereich des Grabungsgelandes Juridicum. Im Grabungsabschnitt A 1/A 2 konnte nicht 

nur der GrundriB einer Schwellmauer aus groBeren Porphyrbrocken und kleineren Quar- 

zitsteinen freigelegt werden (Bef. 96/106), sondern hier war auch eine Untersuchung des 

riickwartigen Bereiches der Parzelle moglich. Die in einer kleinen (Bau-)Grube 

(Bef. 100/500) in den verwitterten Sand- und Tonstein eingebrachten Fundamentziige 

ergeben einen langsrechteckigen GrundriB von ca. 6,5 m x 3,75 m. Lage, Orientierung 

sowie Lange der Nord- und Ostfundamentierung muBten freilich erganzt werden. Dieses 

Gebaude 2 war wohl wie Gebaude 1 in den Boden eingetieft. Im Innern, langs der W-0 

orientierten Langsmauern, konnten mehrere Pfostenlocher, -gruben sowie plattige Unter- 

legsteine aus Kalkstein zeichnerisch aufgenommen werden. Ein von der Innenkante der 

Nordmauer eingetiefter Vierkantpfosten, von dem sich im trockenen Sandboden nur die 

Pfostenspur erhalten hat, stand in der Grube auf einem plattigen Kalkstein. Dieser diente 

wohl zur Stabilisierung oder zum Faulnisschutz. Auf der gegeniiberliegenden Seite 

befanden sich, ebenfalls an der Innenkante von Bef. 96/106, ovale Pfostenlocher (siehe 

Bef. 115), aber auch ein plattiger ebenerdiger Unterlegstein. Die Konstruktionsform von 

Gebaude 2 muB als kombinierte Pfostem/Standerbauweise bzw. als Schwellbau auf 

Steinunterlage mit innen eingestelltem Hausgeriist bezeichnet werden. Ein diinner, stel- 

lenweise estrichartig wirkender Laufhorizont (Bef. 113) im Innern des Gebaudegrundris- 

ses wies hohe Holzkohlekonzentrationen auf, die evtl. auf einen Hausbrand als 

AbriBgrund hindeuten. Sowohl aus dem Laufhorizont als auch aus der Baugrube (Bef. 

100/500) stammen nur wenige blaugraue Wandungsscherben und Tierknochen, d. h. 

Funde, die fiir eine absolute Datierung ausscheiden. Die relative Datierung erfolgt u. a. 

liber den stratigraphischen Zusammenhang mit Gebaude 1: Die Baugrube Bef. 500 von 

Gebaude 2 schneidet sowohl die altere Feuerstelle (Bef. 43) als auch das Wangenfunda-
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ment (Bef. 466) des altesten nachgewiesenen Gebaudes. Die machtige Pfostengrube (Bef. 

469) ist nicht nur ein weiterer Hinweis auf die kombinierte Pfosten-ZStanderbauweise von 

Gebaude 2, sondern sie ergibt auch im Zusammenhang mit dem ostlichen Fundamentzug 

von Gebaude 1 einen konstruktiven Sinn. Zwar ist Gebaude 2 eindeutig jiinger als der 

sudlich angrenzende Bau, es ist aber nach Ausweis der Funde aus der Verfiillung von 

Gebaude 1 davon auszugehen, daB beide Bauten im 13./14. Jh. einen gemeinsamen 

Gebaudekomplex bildeten. Die Verfiillung (Bef. 140) enthielt neben Fragmenten der alte- 

ren grauen Standbodenkeramik (belle Variante lb) glimmergemagerter Ware (WA 4) 

auch die fur das 13.-15. Jh. kennzeichnende graue/blaugraue Drehscheibenware.

Ein schon seit langem bekannter HausgrundriB aus der HimmelreichstraBe in Magdeburg 

bietet hervorragende Vergleichsmoglichkeiten zur Konstruktionsform von Gebaude 2. Der 

Magdeburger Standerbau auf Fundamentmauern wies im GrundriB Abmessungen von 

ca. 5,5 m x 7,5 m auf. Wie im Fall von Gebaude 2 besaB das hochmittelalterliche Haus 

(Datierung um 1000 n. Chr.) in der HimmelreichstraBe ein Innengeriist, das auf Unter- 

legsteinen ruhte. Nach E. Nickel war der Innenraum ca. 2 m in den Erdboden eingetieft und 

liber einen rampenartigen Zugang an der nbrdlichen Schmalseite erreichbar23.

Bei Haus 2 (1. Halfte 14. Jh.) und Haus 3 (Mitte 14. Jh.) der schon erwahnten stadt- 

kernarchaologischen Untersuchung in WeiBenfels finden sich ebenfalls zusatzlich zur 

Schwellfundierung eingegrabene Pfosten, die evtl. die Unterziige der Deckenkonstruk- 

74 
tion trugen .

Einlagige Schwellfundamente sind allgemein eine sehr zerstdrungsanfallige Befundart, 

die auf Grabungen vielerorts nur in sehr rudimentarer Erhaltung angetroffen werden. Wie 

die Beispiele WeiBenfels, Magdeburg und Halle-Juridicum zeigen, handelt es sich beim 

Schwellbau auf niedrigen Fundamentziigen und bei der Kombination von Pfosten- und 

Standerbauweise mit einem innen eingestellten Hausgeriist um gangige Konstruktions- 

weisen im mittelalterlichen Hausbau Mitteldeutschlands. Gebaude 2 und die dazugeho- 

rige Zisterne (Bef. 31) waren in einen Planierungshorizont eingetieft, der nach Ausweis 

der Funde ebenfalls im 13./14. Jh. entstand. Das von Osten nach Westen abfallende 

Gelande wurde durch zahlreiche kleinere Auffiillschichten kontinuierlich und ziigig fur 

die weitere Besiedlung ab Bauphase II planiert und erschlossen. Zur Zisterne (Bef. 31) hat 

sich ein Laufhorizont erhalten, von dem aus der annahernd N-S orientierte Stakenzaun 

(Bef. 58) in die Erde eingetrieben wurde (Abb. 5 und 6). Dieser Laufhorizont (Bef. 284) 

stellt wohl ein ehemaliges Hofniveau des 13.- 14. Jh. dar. Bei dem hier als Zisterne ange- 

sprochenen Befund handelt es sich um einen durchgehend kreisrunden Schacht, der im 

unteren Bereich aus ca. vier bis flinf Lagen trockengesetztem Bruchsteinmauerwerk 

bestand. Darauf setzte ein Lehmschacht auf, dessen Wandungsstarke bis zu 30 cm betrug. 

Mit 1,5 m Gesamttiefe (Bef. 31a und 30b) bis zum Laufhorizont (Bef. 284) war der 

Schacht wohl kaum jemals in wasserfiihrende Schichten eingetieft, kann also keine Brun- 

nenfunktion gehabt haben. Auf dem Boden des Schachtes lieB sich keine kiinstliche 

Abdichtung feststellen. Der tonig-schluffige Sand bzw. Tonstein, in welchem Bef. 31 ein

getieft war, mag allein schon fiir eine gewisse Abdichtung gesorgt haben. Wie ein Beispiel 

aus Naumburg (Grabung SalzsstraBe 1995) zeigt, kann der Wasserspeicher/die Zisterne 

sowohl fur die private als auch fiir die gewerbliche Wasserversorgung von Bedeutung 

sein25. Im Hinterhofbereich eines mittelalterlichen Stadtquartieres von Naumburg gele- 

gen, war das Wasserreservoir mit Flatten abgedichtet und besaB einen rinnenartigen 

Ablauf, liber den ein Werkstattbereich mit Wasser versorgt wurde. Bei dem Schacht
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Abb. 5: Halle (Saale), Grabung Juridicum, A 1, Profil 9

(Bef. 31) vom Grabungsgelande Juridicum ist aber keineswegs ausgeschlossen, daB er zur 

Entsorgung von Brauchwasser oder uberfliissigem Oberflachenwasser diente, d. h. die 

Funktion einer Schiittgrube iibernahm. Die Ausbruchgruben zu Gebaude 2 bzw. zur 

Zisterne (Ausbruch Bef. 30) schneiden die spatmittelalterlichen Planierschichten und 

Hofhorizonte (z. B. Bef. 16), so daB von einer langen Standzeit der Bauten bis in die friihe 

Neuzeit auszugehen ist.

Im ungefahr N-S verlaufenden Grabungsabschnit A 2 wurden kaum hoch- bis spatmit- 

telalterliche Befunde angetroffen. Um so bemerkenswerter ist die knapp einen Meter siid- 

westlich vom neuzeitlichen Keller 2 eingetiefte FaBlatrine (Bef. 450; Beilage 2). Sie war 

von der spatmittelalterlichen Oberflache des Hinterhofbereiches ca. 1,5 m in den Boden 

abgeteuft und stand im unteren Bereich im verwitterten Sandstein. Bei der Freilegung der 

FaBlatrine muBte mit einer Pumpe gearbeitet werden, da sich auf der Sohle immer wieder 

Oberflachenwasser sammelte. Die Verfiillung kann fiber Fragmente blaugrauer Bomben- 

tbpfe in das 13. Jh. datiert werden (Taf. 7.1). Weitere Hinweise auf eine Planierung des 

Gelandes lieBen sich im westlichen Abschnitt vom Sondagegraben A 3 sammeln. Hin- 

sichtlich der heute angrenzenden Bebauung bestanden statische Bedenken seitens des 

Bautragers, so daB der Grabungsabschnitt an dieser Stelle sehr schmal gehalten werden 

muBte. Dies war um so bedauerlicher, da Reste der spatmittelalterlichen bis friihneuzeit- 

lichen Pflasterung des Hinterhofes auf eine relativ ungestbrte altere Schichtenabfolge hin- 

deuteten. Die humosen Auffiillschichten, die Material des 13./14. Jh. enthielten, waren 

von eher lockerer Konsistenz. Dies laBt auf eine Nutzung des Hinterhofbereiches als Gar

ten schlieBen. Diesen RiickschluB erlaubt fiir die jiingeren Bauphasen auch der Vergleich 

mit dem Plan aus dem 17. Jh. sowie jiingerer (Kataster-)Plane aus dem Stadtarchiv. Auf 

dem unteren Grabungsgelande (Grabungsabschnitt A 6) lieBen sich sogar Spuren einer 

spatmittelalterlichen bis friihneuzeitlichen Beackerung feststellen.
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Abb. 6: Halle (Saale), Grabung Juridicum. Zisterne mit Lehmschacht

4. Bauphase III (15. Jh.) (siehe Beilage 3 und 4)

Die Grundrisse von Gebaude 1 und Gebaude 2, die liber einen gewissen Zeitraum 

gemeinsam Bestand hatten, waren annahernd parallel zueinander ausgerichtet. Beim 

Herausnehmen des FuBbodenpflasters vom neuzeitlichen Keller 1 kam jedoch ein Funda- 

mentwinkel zutage, der sowohl zum alteren Gebaudekomplex von Bauphase I und II als 

auch zum heutigen StraBenverlauf am Universitatsplatz unterschiedlich orientiert war. 

Das ca. 35 bis 40 cm breite Schwellfundament (Bef. 202) war in einer schmalen Bau- 

grube (Bef. 203) in den gewachsenen Boden eingetieft und mit einem stark sandigen 

Kalkmbrtel versetzt. Im Fundamentmauerwerk waren auch einige Ziegelbruchstiicke 

vermbrtelt. Der nbrdliche Fundamentzug von Bef. 202 wurde im Osten durch die Bau- 

grube zum neuzeitlichen Keller 1 gestdrt. Im Siiden lieB sich eine Uberlagerung durch 

das breite Sandsteinfundament (Bef. 371) der jiingeren Bauphase IV feststellen. Eine 

zeitliche Einordnung in das 15. Jh. kann mangels datierender Funde nur liber die geschil- 

derte relative Abfolge der Baubefunde vorgenommen werden. Die Fundamentierung 

Bef. 202 zeigt, daB das Gebaude 1 und 2 vorgelagerte Gelande im 15. Jh. bebaut war. Die 

schmalen Fundamentzlige von Bef. 202 kbnnen alienfalls einen leichten Fachwerkauf- 

bau getragen haben (Gebaude 3). Eventuell handelte es sich nur um ein kurzfristig 

genutztes Gebaude. Das straBenseitige Erscheinungsbild Richtung einstigem BarfliBer- 

kloster konnte aus bautechnischen Griinden an keiner Stelle untersucht werden. Gebaude 

3 legt aber zumindest die Vermutung nahe, daB die Gebaude am Universitatsplatz im 

Mittelalter keine einheitliche Orientierung besaBen bzw. zeitweise (15. Jh.) StraBenver-
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Abb. 7: Halle (Saale), Grabung Juridicum, A 3, Profil 17

lauf und/ Oder Hauserflucht eine andere Orientierung aufwiesen als im 12. bis 14. Jh. und 

in der Neuzeit. Nicht ganz auszuschlieBen ist auch, daB der dem Gebaude 1 und 2 bstlich 

vorgelagerte Streifen erst ab dem spaten 14./15. Jh. bebaut wurde.

Im Hinterhofbereich kam nach dem Abnehmen der modern-neuzeitlichen Deckschich- 

ten stellenweise noch das ehemalige Hofpflaster zum Vorschein (Beilage 4). Von diesem 

Niveau aus war in Grabungsabschnitt A 3 eine FaBlatrine (Bef. 123) in die spatmittelal- 

terlichen Auffullschichten abgetieft (Abb. 7 und 8). Die FaBdauben waren fast vollstan- 

dig vergangen, die kreisrunde Verfarbung wegen der griinlichbraunen bis dunkelbraunen 

Verfiillung mit schluffigem Sand jedoch deutlich zu erkennen. Die Verfiillung enthielt 

neben Fragmenten blaugrauer Drehscheibenware (iiberwiegend WA 5c) auch einen Kutt- 

rolf mit Fadenauflage, der friihestens in das 15./ 16. Jh. datiert werden kann.

Zahlreiche FaBlatrinen wurden im mittelalterlichen Stadtkern von Leipzig aufge- 

deckt26. Sie kommen dort seit dem 13./14. Jh. vor und waren aufgrund des geringen Fas- 

sungsvermdgens im engen zeitlichen und raumlichen Abstand voneinander angelegt 

worden. Senkungslocher, die nach dem Verrotten des organischen Materials entstanden, 

muBten durch einzelne Schiittungen von Bauschutt bzw. durch flachige Planierungen 

ausgeglichen werden.
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Abb. 8: Halle (Saale), Grabung Juridicum, A 3, Profil 17. FaBlatrine

Welter westlich wurden auf dem Niveau des Hofpflasters die stark gestorten Schwell- 

fundamentreste von Gebaude 4 freigelegt (Bef. 75 und 78). Stellenweise hatten sie sich 

noch in der originalen Mauerbreite von 0,5 m erhalten. Die bstliche AbschluBmauer von 

Gebaude 4 kann mit ca. 3 m rekonstruiert werden. Auffallig ist wiederum die von der 

sonstigen Bebauung der Parzelle stark abweichende Orientierung. Leider konnten auch 

in diesem Bereich aus statischen Griinden keine tieferreichenden Untersuchungen durch- 

gefiihrt werden.

5. Bauphase IV (16. Jh.) (Beilage 2 und 3)

Das Fundament von Gebaude 3 (15. Jh.) wird durch breite Grundmauern aus Sandstein 

(Bef. 371) iiberlagert und gestbrt (Beilage 3). Die Sandsteinquader des bis zu 65 cm brei- 

ten Fundamentes waren in einen hellen Lehm gesetzt. Im Mauerwerk des neuzeitlichen 

Kellers 1 waren noch Reste des nordlichen Fundamentzuges von Gebaude 5 zu erkennen. 

Unter der FuBbodenpflasterung (Bef. 372) fanden sich keine datierenden Funde. Glei- 

ches gilt fur die aus dem anstehenden Sandstein gehauene Baugrube, die exakt den 

Umrissen des Fundamentes folgt. Wieder kann die Datierung nur uber Analyse der rela- 

tiven Bauabfolge vorgenommen werden: jiinger als Gebaude 3 von Bauphase III, aber 

alter als Keller 1 aus der ersten Halfte des 17. Jh. Keller 1 und Gebaude 5 sind wohl im 

17. Jh. noch eine zeitlang parallel zueinander genutzt worden, allerdings ist nach dem 

Fundmaterial der jeweiligen Verfiillung eindeutig zu erkennen, daB Gebaude 5 wesent-
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lich friiher als Keller 1 aufgegeben wurde. Im siidlichen Bereich von Gebaude 5 war eine 

Abfallgrube (Bef. 95) aus dem 18. Jh. eingetieft. Die eigentliche Verfiillung mit Bau- 

schutt hat bereits geraume Zeit zuvor stattgefunden. Dagegen war Keller 1 nach Aussage 

von Passanten noch bis in die Mitte unseres Jahrhunderts zuganglich.

Dem 16. Jh. zuzuweisen ist auch die Abfallgrube Bef. 401. Annahernd quadratische 

Abmessungen (1 m x 1,2 m) im unteren Bereich lassen eine hblzerne Kastenkonstruktion 

vermuten. Der verwitterte Sandstein hatte im Bereich von Grabungsabschnitt A 4 eine 

hohe Standfestigkeit, so dab auch eine einfache Aussteifung mit Schalbrettern denkbar 

ware. Das Holz hat sich nur in diinnen Spuren erhalten, im oberen Bereich ist die Gru- 

benaussteifung/Kastenkonstruktion den Planierungsmabnahmen des 17. Jh. zum Opfer 

gefallen. Urspriinglich mub die Grube Bef. 401 im offenen Hinterhofbereich angelegt 

worden sein. Die Grubenfiillung war sehr reichhaltig mit zerbrochenem neuzeitlichem 

Geschirr durchsetzt. Fur die Datierung ausschlaggebend sind eine kleine eifbrmige 

Steinzeugflasche (Taf. 8.3), eine linsenfdrmige Feldflasche mit zwei Osenhenkeln 

(Taf. 8.5), kleine Salbtbpfchen aus Steinzeug sowie das Gefabunterteil eines Bartmann- 

kruges aus gelbglasierter oxydierend gebrannter Irdenware (Taf. 7.4). Alle genannten 

Funde lassen sich in die erste Halfte des 16. Jh. datieren. Henkeltbpfe und -kriige, Stiel- 

und Henkelgrapen, iiberwiegend mit griiner und brauner Innenglasur, unterstiitzen diesen 

Datierungsansatz.

6. Bauphase V (ab 1. Halfte 17. Jh.) (siehe Beilage 5)

Auf dem gesamten Grabungsareal gab es keine Hinweise auf einen Zerstbrungshorizont, 

der direkt auf die iiberlieferten Brandkatastrophen von 1616/1645 zuriickzufuhren gewe- 

sen ware. Dennoch bildet die erste Halfte des 17. Jh. eine deutliche Zasur fur das Bauge- 

schehen auf dem Gelande zwischen Spiegelstrabe und heutigem Universitatsplatz. Ruhten 

die alteren (Fachwerk-)Gebaude 1 bis 4 noch auf schmalen Schwellfundamenten, so 

haben die neuzeitlichen Gebaude “Am Schulberg” bereits einen massiv aufgemauerten 

Keller (siehe Keller 1 und 2). Im folgenden sollen die Grabungsbefunde mit der Ansicht 

des Stadtplanes aus dem 17. Jh. (1635-67; Abb. 2) verglichen und kurz vorgestellt werden: 

Bei der Betrachtung der alten Ansicht fallt auf, dab die Grundstiicke/Parzellen im Hinter

hofbereich von einer Begrenzungsmauer bzw. von (Stall-)Gebauden gegeneinander abge- 

grenzt werden. Die Begrenzungsmauer und auch die riickseitigen Mauern der einstigen 

Stallgebaude wurden wahrend der Ausgrabung archaologisch untersucht und zeichnerisch 

dokumentiert. Das von vielen Ausflickungen und Baufugen gekennzeichnete Mauerwerk 

verlief in N-S-Richtung auf einer Gelandestufe und trennte den niedriger gelegenen 

Bereich an der Spiegelstrabe vom hohergelegenen Hinterhofgelande am Schulberg/Uni- 

versitatsplatz. Zur Errichtung von Stallgebauden und Begrenzungsmauer mubten wieder 

umfangreiche Planierungsmabnahmen vorgenommen werden, in deren Verlauf auch 

Gebaude 4 (Bauphase III) niedergelegt wurde (siehe Ausbruchgrube Bef. 76). Von den 

Gebauden der geschlossenen Hauserreihe am Universitatsplatz waren offensichtlich 

einige nicht unterkellert. Zwischen dem fast quadratischen Keller 1 (Seitenlange von ca. 

2,7 m) und dem grbberen Keller 2 auf langsrechteckigem Grundrib lag eine ca. 10 m breite 

Flache ohne jeglichen Kellerbefund. Ein schlecht erhaltenes, in nordbstliche Richtung
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verlaufendes Schwellfundament gehort wohl zu einem Kiichenanbau uber dem Ofen (Bef. 

148). Keller 1 war sowohl von Osten als auch von Westen uber Treppen zuganglich. Der 

ostliche Treppenhals war mit modernem Schutt verfullt und konnte nicht bis zur StraBe hin 

freigelegt werden. Im Westen war dem Bruchsteinkeller, der zahlreiche Ausflickungen mit 

Bruchsteinmaterial aufwies, ebenfalls ein gemauertes Ofenfundament/Kuchengebaude 

vorgelagert. Die ca. 1,50 m breite und liber 2 m lange Ofenanlage war mit kleinen Kiesel- 

steinen ausgelegt, liber die ein Estrich zog. Im Sliden trennte eine Ziegelaufmauerung/ 

Ofenbank einen ca. 60 cm breiten rbtlich verziegelten Bereich ab. Im Verband mit Keller 

2 stand der groBe Feldsteinbrunnen (Bef. 340; Abb. 3). Er hatte einen AuBendurchmesser 

von ca. 2,5 m und war dem charakteristischen Geruch nach sekundar als Latrine genutzt 

worden. Die streifenartigen Parzellen - es handelt sich um die Anwesen “Am Schulberg” 

4 und 5 - wurden im Laufe der Zeit zunehmend auch im riickwartigen Bereich liberbaut. 

Da diese Bebauung auf der Ansicht von 1635-1667 nicht zu erkennen ist, handelt es sich 

hierbei wohl um eine jiingere Entwicklung. Die groBe, nach unten zu birnenfbrmig erwei- 

terte Latrinengrube (Bef. 274) enthielt sehr viel Geschirr(-fragmente) des 18. Jh. (Taf. 7.5- 

7, 9; 8.4). Befund 274 muB im Hinblick auf das darliberstehende Gebaude als groBe Latri- 

nenanlage oder -gebaude angesprochen werden. Auf den Lageplanen des 19. und friihen 

20. Jh. sind Abortanlagen in entsprechender Lage verzeichnet.

Das Fundmaterial der Ausgrabung

1. Keramik

Den grbBten Anteil am Fundmaterial haben die keramischen Hinterlassenschaften. Einen 

Uberblick liber die mittelalterlichen Warenarten, gegliedert nach technischen Kriterien, 

gibt Tabelle 1. Von der alteren grauen Standbodenkeramik, die noch in slawischer Tbpfer- 

tradition steht, konnten fast ausschlieBlich nur Fragmente der helleren Variante lb gebor- 

gen werden. Diese Ware wurde auf der Drehscheibe hergestellt, insbesondere im 

Randbereich liberdreht, weist aber auf dem GefaBkbrper noch senkrechte Streichspuren 

auf (Taf. 2.6). Wie die zuweilen unruhig buckeligen GefaBoberflachen zeigen, sind die 

GefaBe noch durch Wulsten aufgebaut worden. Kennzeichnend ist jedoch, daB die Spiral- 

wlilste nun im Vergleich zur alteren grauen Standbodenkeramik la (dunkle Variante) dtin- 

ner geknetet sind27. Diese Dtinnwandigkeit der GefaBe (0,2-0,3 cm) verlangte nach einer 

besseren Tonaufbereitung bzw. Scherbenmagerung, um Fehlbrande zu vermeiden. 

Hdhere Brenntemperaturen und feinere Magerung sorgten auch fur ein Anwachsen der 

durchschnittlichen GefaBhohe. Der Zerscherbungsgrad ist bei der dlinnwandigen Variante 

lb der alteren grauen Standbodenkeramik deutlich hbher als bei den dickwandigeren Vor- 

gangern des 10./11. Jh. So ist kaum ein GefaB vollstandig erhalten, und GefaBrekonstruk- 

tionen gestalten sich oft als recht schwierig. Am Juridicum kommen neben flachovalen 

niedrigen StandbodengefaBen mit schrag ausgestellten, untergriffigen Randern (Taf. 2.6), 

hochschultrigen, weitmlindigen Tbpfen mit Leistenrand (Taf. 2.7; 3.3; 5; 4.3) bzw. kra- 

genartigen, ausgezogenen, untergriffigen Leistenrandern (Taf. 3.6) auch Schalenformen 

vor. Eine fast vollstandig erhaltene unverzierte Schale mit nach oben spitz ausgezogenem 

mehrfach profiliertem Leistenrand und schmalem, deutlich abgesetztem Standboden, 

gehort der Variante lb der alteren grauen Standbodenkeramik an (Taf. 3.12). Altere Ver-
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treter dieses Typs sind zumeist innen verziert und weisen verdickte Rander auf, so daB der 

Fund nach typologischen Uberlegungen grob in die erste Halfte des 12. Jh. datiert werden 

kann28. S-fbrmig profilierte GefaBe treten in Verbindung mit schrag abgestrichenen 

(untergriffigen) Randern mit Rille (Taf. 3.1,2), Dornrandern (Taf. 3.4) und Kammstich- 

zier auf. Haufigstes Verzierungselement bei Variante WA lb ist die einzeilige Welle. Die 

Vielfalt geometrischer Verzierungsmuster, wie sie bei alteren Varianten von WA 1 anzu- 

treffen ist, geht zugunsten einstreifiger Kombinationen (einfaches Wellenband, Gurtung) 

zuriick (Taf. 4.3) . Gleichzeitig nimmt der Anteil leicht geschwungener untergriffiger 

Leistenrander mit und ohne Profilierung deutlich zu. Durch das spitze Ausziehen der 

Randabschliisse nach oben entsteht eine Innenkehlung, die sich zum Aufnehmen eines 

Deckels eignet. Fur das Material der alteren grauen Standbodenkeramik vom Juridicum 

gibt es Entsprechungen im Material der Wiprechtsburg Groitzsch (Ubergang Burg III/ 

on o i
IV) sowie der Keramikstufen C 3/C 4 und DE von Leipzig . Der Fundniederschlag 

dieser Warenart ist am Juridicum wohl im Zusammenhang mit der Stadterweiterung in 

der 1. Halfte des 12. Jh. zu sehen. Darauf deutet auch die Fundvergesellschaftung mit der 

rotbraunen Kugeltopfkeramik (WA 3a) sowie der helltonigen Standbodenkeramik (WA 2) 

hin. Die Ubergange von der hellen Variante WA lb zur oxydierend gebrannten helltoni

gen Standbodenkeramik sind hinsichtlich Farbe und Verzierungsmerkmalen flieBend. Auf 

der Wandung des kleinen Standbodentopfes befindet sich eine Verzierung durch einzelne 

Gurtfurchen und unregelmaBige Einkerbungen (Taf. 4.6). Das GefaB ist im unteren 

Bereich offensichtlich handaufgebaut, wahrend das GefaBoberteil Drehspuren aufweist. 

Charakteristisch ist die weiBgelbliche, stellenweise rbtlichbraune Oberflache des Scher- 

bens. GleichermaBen bei Warenart WA lb wie bei der helltonigen Standbodenkeramik 

haufiger anzutreffende Gurtung des GefaBkorpers sowie die iiberwiegend oxydierende 

Brandatmosphare bei der Herstellung beider Warenarten sprechen fur ein zeitlich paralle

les Vorkommen. Allgemein ist der Anteil der helltonigen Standbodenkeramik am 

Gesamtaufkommen der geborgenen Keramik eher gering. Von Burg II der Wiprechtsburg 

Groitzsch (bis 1080) bis Burg IV (1120-1224) ist eine stete Zunahme des Anteils hellto- 

niger Standbodenkeramik (Formengruppe F) und eine Vergesellschaftung mit der dtinn- 

wandigen Variante der alteren grauen Standbodenkeramik (WA lb) festzustellen . Die 

Frage nach der ethnischen Zuweisung der helltonigen WA 2 riickt fur das 12. Jh. sicher in 

den Hintergrund. WA 2 ist in der Keramikentwicklung aber keineswegs isoliert, sondern 

fuBt auf der spatslawischen Topfertradition.

Fragmente rotbrauner Kugeltopfkeramik konnten nur in geringen Mengen geborgen 

werden (Taf. 4.7-11; 5.3). Es handelt sich um Vertreter der jiingeren Kugelbodenkeramik 

(Timpel Gruppe G 3), die sich durch zunehmende Verdickung und Profilierung der 

Randabschliisse auszeichnen33. Sie kam bereits in der zweiten Halfte des 11. Jh. in 

Gebrauch und wurde im Harzgebiet und in Norddeutschland produziert. Die Keramik 

der Warenart WA 3a war nahezu unverandert bis in das 13. Jh. hinein in Benutzung. Fur 

den Gebrauch der Kugeltbpfe ist im norddeutschen Bereich offensichtlich ein Wandel in 

der Herdkonstruktion verantwortlich34. Der geringe Anteil an Kugeltopfkeramik im 

Fundmaterial der Grabung Juridicum mag daher in dem Fehlen entsprechender Herdkon- 

struktionen im mitteldeutschen Raum begriindet sein.

Aus durchgehend ziegelrotem, fein aufbereitetem Ton ist eine kleine handgeformte 

Henkeltasse mit aufgewdlbtem Standboden und kegelformigem Hals hergestellt
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(Taf. 5.4; WA 3b). Sie stellt ein Einzelstiick dar und kann nur vage in das 12./13. Jh. 

datiert werden.

Im Fundmaterial ebenfalls nur sehr gering vertreten sind Fragmente der Glimmerware 

WA 4. Aus dem Bereich des hochmittelalterlichen Gebaudes 1 stammt ein verdickter 

untergriffiger Leistenrand mit sehr dunner GefaBwandung (Taf. 5.2). Die Herstellung der 

mit Silberglimmer gemagerten Keramik erfolgte wohl vorwiegend im Gebiet vom Vogt- 

land bis in das bstliche Erzgebirge und setzte in der 2. Halfte des 12. Jh. ein3?.

Vereinzelt konnten bei den Ausgrabungen am Juridicum auch Fragmente der helltoni- 

gen rotbemalten Feinware geborgen werden (WA 11; Taf. 5.6). Obwohl ein Vergleich mit 

der vom beginnenden 10 Jh. bis zur Mitte des 13. Jh. produzierten Pingsdorfer Ware 

naheliegt, handelt es sich bei den Bruchstiicken vom Juridicum sicher um eine - evtl. 

sogar in der Region hergestellte - Nachahmung36. Helltonige rotbemalte Keramik aus 

Siiddeutschland, Sachsen, Bbhmen und Mahren wird z. T. noch bis in das 14./15. Jh. hin- 

ein gefertigt .

Den grdBten Anteil am keramischen Fundmaterial hat die graue Drehscheibenware 

(WA 5). Bei einer ersten Durchsicht konnten insgesamt vier Varianten der oft verallge- 

meinernd als “blaugraue Ware” angesprochenen Warenart unterschieden werden (siehe 

Tab. 1). Eine genaue Zuweisung zu den festgelegten Varianten ist nicht bei jedem Einzel- 

stiick mdglich. Oftmals konnten bei grbBeren GefaBfragmenten an verschiedenen Stellen 

unterschiedliche Oberflachen- und Kernfarben festgestellt werden. Die vorgenommene 

Varianteneinteilung in WA 5a-d stellt einen ersten Versuch dar, der zumindest eine 

genauere statistische Erfassung der grauen Drehscheibenware ermdglicht. Die Vergesell- 

schaftung der “harten Grauware”3s - ein weiteres Synonym fur die graue Drehscheiben

ware - mit Fragmenten der Warenarten 2 bis 4 bzw. mit der Sinterware (WA 8 und 9), 

Steinzeug (WA 10) und glasierter Irdenware (WA 7) im jeweiligen Befund konnte einige 

Datierungshinweise liefern. Kennzeichen der grauen Drehscheibenware ist neben der 

grauen, dunklen Oberflachenfarbe, die vom reduzierend gefiihrten Brand herriihrt, vor 

allem der klingend harte Scherben. Allgemein wird angenommen, die Produktion der 

grauen Drehscheibenware habe im Gebiet dstlich der Saale und nordlich des Erzgebirges 

in der ersten Halfte des 13. Jh. schlagartig eingesetzt. Von Nordfrankreich ausgehend, 

fiber das Rheinland (10./11. Jh.) und Niedersachsen (12. Jh.) habe diese neuartige Ton

ware das mitteldeutsche Gebiet erst recht spat erreicht39. Im Fundmaterial des Mittelelb- 

Saale-Gebietes zeigen jedoch bestimmte Ubergangsformen, daB die dortigen Topfer 

geraume Zeit zuvor bereits experimentierten, um die Qualitatsmerkmale der anderswo 

erzeugten harten Grauware zu erzielen40 Am Juridicum belegen vor allem die Warenar

ten WA 5a und 5b diese Phase des Experimentierens (Taf. 5.5, 6; 8). Durchgehend 

schwarz gebrannt und rauhwandig erinnert ein oben spitz ausgezogener Leistenrand 

eines nachgedrehten Topfes (WA 5a; Taf. 5.8) noch deutlich an den Formenschatz der 

Warenarten WA 2 und WA 4. Ebenfalls noch nachgedreht, dazu relativ dickwandig und 

mit altertiimlicher Kammstrichzier versehen, besitzt ein kantig abgestrichener Rand 

bereits Merkmale der blaugrauen Keramik (Taf. 5.1). Bei einem Kugeltopfoberteil 

(Taf. 5.6) sowie einem kleinen StandbodengefaB (Taf. 5.5) wurde die charakteristische 

Farbung des Scherbens nur partiell erreicht. Beim dunnwandigen, dennoch deutlich 

handgeformten Kugeltopf deutet die helle Farbung im Innern und im Bruch darauf hin, 

daB die Herstellung noch im Wechselbrandverfahren erfolgte, wobei durch das abschlie-
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Bende Abdecken des Ofens die charakteristische graue Farbung der Oberflache erzielt 

wurde. Das kleine StandbodengefaB mit ausbiegendem Rand ist bereits vollstandig auf 

der Drehscheibe hergestellt, weist eine feine, weiBlich-graue Oberflache auf und ist nur 

maBig hart gebrannt.

In GroBpoBna bei Leipzig konnten aus der Verfullung eines Tbpferofens sowohl graue 

Kugeltopfe als auch Fragmente helltoniger Standbodenkeramik geborgen werden41. Wie 

die Keramik aus GroBpoBna, so konnen auch die Fragmente der Warenart 5a und 5b vom 

Juridicum in das erste Drittel des 13. Jh. datiert werden. Eine Herleitung aus den Waren- 

arten des 12. Jh. ist zwar aus formenkundlicher Sicht moglich, fur eine Anfangsdatierung 

von WA 5 in das ausgehende 12. Jh. ergaben sich aber auch am Juridicum keine sicheren 

Hinweise. Ein metallischer Glanz auf der grauen bis anthrazitfarbenen Oberflache ist der 

Variante 5c eigen. Dieser Effekt wurde wohl durch die Verwendung von Buchenholz 

beim Brennvorgang erreicht und kommt erst ab der Mitte des 13. Jh. auf42. Im 14. Jh. 

herrscht diese hart gebrannte Variante der grauen Drehscheibenware vor43.

Hinsichtlich der Randformen sind vor allem die langen Laufzeiten vom 13.-15. Jh. der 

Karnies-, Kolben- und Sichelrander zu erwahnen, die Datierungen grundsatzlich sehr 

erschweren44. Eine zeitliche Einordnung kann nur Liber GefaBform, technologische Kri- 

terien und die jeweilige Fundvergesellschaftung vorgenommen werden. Am Anfang der 

Entwicklung stehen wohl bauchige GefaBe mit Quellbbden und einfachen Leisten- und 

Karniesrandern45. Die Quellboden mit einer sandig-rauhen Oberflache zeugen von der 

Benutzung einer Zwischenscheibe beim Aufbauen/-drehen des GefaBes. Am Juridicum 

lassen sich bauchige Topfe, Formen wie Kugeltopf, kugelformiger bauchiger Standbo- 

dentopf und sackartiger (Bomben-)Topf, zuordnen (Taf. 5.6; 6.5,6; 7.1,3). An ihnen fin- 

den sich zunehmend verdickte Lippen- und Wulstrander sowie kolben- und 

sichelfbrmige Rander. Die Riefung des GefaBkorpers nimmt zu, und ab dem 14. Jh. las

sen sich an den Boden schlaufenformige Abschneidespuren erkennen46. Diese Spuren 

entstehen durch die Verwendung eines Drahtes beim Abnehmen des GefaBes von der 

Tbpferscheibe. In gewisser Hinsicht stellen auch die Verzierungselemente ein Datie- 

rungskriterium dar. Einfache, gestreckte Wellenlinien und Horizontalfurchen (Taf. 6.1) 

treten auf GefaBen der grauen Drehscheibenware allgemein etwas friiher auf als die ab 

dem 14. Jh. vorkommenden unterschiedlichen Rollstempelmuster (Taf. 5.9; 6.2)47. Bei 

den Deckeln ist eine Entwicklung von glockenfbrmigen Deckeln mit bugelfbrmiger 

Handhabe (Taf. 6.7, 8) hin zu flachen Hohldeckeln mit knauffbrmiger Handhabe zu 

beobachten (Taf. 6.9; 7.2)48. Ab dem 14./15. Jh. treten immer haufiger Krugformen auf 

(Taf. 5.9; 6.3), die einerseits auf einen Wandel der Tischsitten und andererseits auf Vor- 

bilder aus dem Rheinland und Niedersachsen hinweisen. Im Fundmaterial dieser Zeit 

nehmen Sinterwaren, frillies Steinzeug und oxydierend gebrannte Ware einen immer grb- 

Beren Umfang ein.

Einen verschwindend geringen Anted am Material der grauen Drehscheibenware hat 

die ziegelrote Variante 5d, die wohl nicht am Ort gefertigt worden ist49.

Unter den Steinzeugfunden ist insbesondere das Sonderstiick einer Reiterfigur hervor- 

zuheben (Taf. 8.2). Das Pferd mit zapfenartig ausgestellten Beinen tragt einen Reiter in 

Turnierhaltung mit angewinkeltem Lanzenarm und einem dreieckigen Schild auf der lin- 

ken Seite. Auffallig ist das Kerbschnittdekor. Ein ahnliches Verzierungsmuster, wenn 

auch mit einem Rollstempel aufgebracht, findet sich auf einer glasierten Reiterfigur von
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der Wiprechtsburg V (1224-13O6)50. Die Reiterfigur vom Juridicum diirfte Vergleichen 

nach zu urteilen in die Zeit um 1300 n. Chr. bzw. allgemein in das 14. Jh. zu datieren 

sein. Eine kleine eifbrmige Flasche aus hellrotlich-braunem Steinzeug (Taf. 8.3) sowie 

eine linsenformige Feldflasche eines violetten Sinterbrandes mit Salzglasur (Taf. 8.5) 

konnen dutch Vergleiche in die erste Halfte des 16. Jh. datiert werden51. Eine zusam- 

menfassende Darstellung der Steinzeugfunde und Herstellungsorte im sachsischen 

Bereich liegt allerdings bisher nut aus kunstgeschichtlicher Sicht vor, so daB hinsichtlich 

Datierung und Herkunft noch betrachtliche Unwagbarkeiten bestehen52. Ein Krug mit 

knaufformiger Handhabe, tannenzweigartigem Kerbschnitt mit Beerennoppenauflage 

kann so nut grob in die erste Halfte des 17. Jh. datiert werden53. Noch etwas jiingeren 

Ursprungs diirfte ein in unterschiedlichen GrbBen vorkommender salzglasierter Henkel- 

krug mit eingezogenem Rand zu datieren sein (Taf. 8.4), der in nahezu unveranderter 

Weise bis in das 19. Jh. hinein produziert wurde54.

Friihe grime Glasuren lassen sich am Juridicum vor allem auf Fragmenten von hellto- 

nigen MiniaturgefaBen sowie ziegelfarbenen Stielgrapen nachweisen. Bemerkenswert ist 

ein schlankes GefaBoberteil aus gelbglasierter oxydierend gebrannter Irdenware, das mit 

plastischen Auflagen einer Bartmaske und angelegten Armen verziert ist (Taf. 7.4). Es 

erinnert in seiner Form und Verzierung an die rheinischen Bartmann- und Gesichtskriige 

des 16. Jh., aber auch an Kombinationen von Gesichtsdarstellungen und plastischen Auf

lagen aus dem Nordseebereich (England, Flandern, Niederlande)55. In Magdeburg vor- 

kommende Fragmente entsprechender Ware wurden dort als Niederschlag des 

Femhandels mit Flandern interpretiert56.

Uber das gesamte Grabungsareal verstreut konnten Reste einer durchbrochen gearbei- 

teten griinglasierten Irdenware geborgen werden (Taf. 7.5-7). Zumindest in einem Fall 

lieB sich die GefaBform weitestgehend vollstandig rekonstruieren (Taf. 7.5). Es handelte 

sich um eine grim auBen- und randglasierte Warmeschale mit unterrandstandigem Band- 

henkel und mehrfach profiliertem Leistenrand, die auBen dutch Strichritzungen verziert 

war. Vergleiche mit Bodenfunden und zeitgenossischen Darstellungen zeigen, daB es 

sich bei dem GefaB um eine Warmeschale handelt57. Der unglasierte GefaBinnenteil war 

fur die Aufnahme einer Metallschale gedacht; ein Warmeaustausch erfolgte liber sichel- 

formige Offnungen im Schulterbereich bzw. fensterformige auf dem GefaBunterteil. Aus 

einer in die Jahre 1474/75 datierten Gewolbeverfiillung der Stiftskirche zu Wechselburg 

stammt eine Warmeschale mit durchbrochen gearbeitetem StandfuB und senkrecht auf- 

steigender Wandung . Barocke Gartenfiguren mit Warmeschale symbolisieren den 

Winter und zeigen die lange Laufzeit dieses GefaBtyps.

Neben der blaugrauen Ware des Mittelalters hat die neuzeitliche oxydierend gebrannte 

glasierte Irdenware (WA 7) den groBten Anted am gesamten Fundmaterial der Ausgra- 

bung Juridicum. Das liegt insbesondere an dem gehauften Vorkommen in den Abfallgru- 

ben der Bauphasen IV und V. Aus der kastenformigen Abfallgrube (Bef. 401) stammt ein 

innen- und randglasierter Stielgrapen (Taf. 7.8). Die grime Glasurfarbe iiberwiegt bei den 

alteren Vertretern der WA 7. Im Verlaufe des 15.-16. Jh. ist ein Wechsel der Glasurfarben 

von Grim zu Rotbraun und Gelb zu beobachten59. Grapen kommen ab dem 15. Jh. vor 

und sind im 16. Jh. die dominierende GefaBform. Wahrend die schlanken Henkeltopfe, 

nach der VerruBung der seitlichen GefaBwandung zu urteilen, um das offene Herdfeuer 

herumstanden, wurden die Grapen direkt uber die Glut gestellt. Charakteristisch fur die 

friihneuzeitliche bis neuzeitliche Keramik ist das zum Mittelalter unterschiedliche Ver-
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haltnis von reinem Kochgeschirr zu Tafelgeschirr60. In neuzeitlichen Befunden iiberwie- 

gen deutlich Fragmente von Schiisseln (Taf. 8.7), Stielgrapen, Pfannen, Tellern, Schalen 

(Taf. 8.6) sowie von Schenk- und TrinkgefaBen gegeniiber Kochtbpfen (Taf. 7.9)61. Den 

Wechsel vom Mittelalter zur Neuzeit kann man im Bereich der Keramik am Aufkommen 

der neuen GefaBformen und an der Farbigkeit der GefaBe unschwer erkennen62. Poly

chrome Bemalung findet sich allgemein auf GefaBen erst ab dem 17. Jh. (Taf. 8.6).

2. Sonstiges Fundmaterial

Aus der Verfullung einer im Verlaufe des 15. Jh. angelegten FaBlatrine stammt das Frag

ment eines tordierten Flaschenoberteiles aus irisierendem braunem Gias (Taf. 9.1). Die 

tordierte becherartige Miindung ist entgegengesetzt der Torsionslinien mit einer spiral- 

fbrmigen (blaulichen) Fadenauflage versehen. Obwohl sich das Unterteil nicht erhalten 

hat, kann man die GefaBform ohne weiteres als “Kuttrolf” (lat. gutta = Tropfen) oder 

“Angster” (lat. angustus = eng) bezeichnen63. Glasfragmente kamen am Juridicum auf- 

grund des trockenen sandigen Bodens nur in vergleichsweise geringer Anzahl vor.

Hingegen bilden Tierknochen neben der Keramik die umfangreichste Fundgruppe. An 

bearbeiteten Tierknochen seien hier ein Abfallprodukt der Paternosterherstellung 

(Taf. 9.2), ein Steilkammfragment (Taf. 9.4) und zwei simple Beschlag- oder Besatzteil- 

chen (Taf. 9.5, 6) angefiihrt. Zur Herstellung der Paternosterringe wurden zumeist Mit- 

telhand und -fuBknochen vom Rind verwendet64. Nachdem man die Enden dieser 

Metapodien abgeschlagen hatte, konnten die Knochen aufgetrennt werden. Aus den so 

entstandenen Leisten wurden nun die Ringe ausgebohrt. Befunde aus Siiddeutschland 

(z. B. aus Konstanz und Breisach) zeigen, daB eine standardisierte Produktion erst ab 

dem 15. Jh. erfolgte65. Ebenfalls aus Rindermetapodien diirfte der Steilkamm mit Durch- 

lochung und -ritzung eines Andreaskreuzes gefertigt sein (Taf. 9.4). Steilkamme kom- 

men allgemein im 12./13. Jh. vor und waren in diesem Zeitraum wohl Bestandteil der 

weiblichen Haartracht66. Aus der kastenfbrmigen Abfallgrube (Bef. 401) aus dem 16. Jh. 

stammen einfache diinne Beschlag- oder Besatzteilchen aus Bein, die mit schraffurarti- 

gen Ritzungen versehen sind (Taf. 9.5, 6).

Knapp unterhalb der spatmittelalterlichen bis friihneuzeitlichen Hofpflasterung konnte 

ein kleiner annahernd quadratischer Spielstein aus (Speck-)Stein geborgen werden 

(Taf. 9.3). Ein tbnerner, scharfkantig abgedrehter Spinnwirtel mit griinen Glasurflecken 

(Taf. 9.7) besitzt Parallelen im Fundmaterial der Wiprechtsburg V (1224-1306)67 und 

einer Grubenverfullung in Taucha68. Der Spinnwirtel war am Juridicum mit hochmittel- 

alterlichen Keramikfragmenten vergesellschaftet, so daB er wie die Vergleichsbeispiele 

in die Zeit um 1200 n. Chr. bzw. in die 1. Halfte des 13. Jh. datiert werden kann.

Ebensowenig wie ein Abfallprodukt der Paternosterherstellung kann im sozialen 

Milieu knapp westlich des BarfiiBerklosters eine BuchschlieBe aus diinnem Bronzeblech 

verwundern (Taf. 9.8). Entsprechende Form und Gravurzier finden sich bei Buchschlie- 

Ben vom 15. bis zum 19. Jh. immer wieder69. Die BuchschlieBe vom Juridicum stellt ver- 

mutlich innerhalb der Abfallgrube (Bef. 95) des 18. Jh. ein Altstiick dar. An einem Buch 

mit lederbezogenem Holzdeckel angebracht, sorgte die SchlieBe mit einem Gegenstiick 

auf der Riickseite fur ein Zusammenpressen des Pergaments.
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Tuchplomben waren zugleich Herkunfts- und Qualitatsmerkmal70. Wiederum aus der 

Abfallgrube (Bef. 95) stammt eine jiingere Bleiplombe mit den Initialen LS bzw. GRME 

(Taf. 9.9).

Fazit

Auf dem Gelande zwischen SpiegelstraBe und heutigem Universitatsplatz konnte eine vor- 

und fruhgeschichtliche Besiedlung nachgewiesen werden. Seit der spaten Bronze- bis zur 

spatrbmischen Kaiserzeit wurde der nach Westen abfallende Hangbereich offensichtlich 

in unterschiedlichen Abstanden besiedelt. Vermutlich handelte es sich um die Auslaufer 

einer weiter bstlich auf der Hangkuppe gelegenen Siedlung. In deren westlichem Rand- 

bereich, d. h. auf dem Grabungsgelande, deutet eine mit reichlich Briquetage verfiillte 

Arbeitsgrube auf eine bronze-/eisenzeitliche Salzgewinnung hin. Vorgeschichtliche Pfo- 

stengruben und -locher lassen sich aufgrund der Ausschnitthaftigkeit der Grabungsab- 

schnitte nicht zu Hausgrundrissen erganzen. Fragmente eines rbmischen 

SerpentinitgefaBes aus dem ausgehenden 3. Jh. n. Chr. stellen einen bisher im Stadtgebiet 

einzigartigen Importfund dar. Sie lassen auf einen Fernhandel schlieBen und setzen eine 

Siedlung bzw. ein kleineres Anwesen, zumindest aber einen Verkehrsweg voraus.

Wahrend der Vblkerwanderungszeit und im Friihmittelalter war dieser Bereich des 

Stadtgebietes siedlungsleer. Erst mit der Wende vom 11. zum 12. Jh. weisen Bruchstiicke 

der alteren grauen Standbodenkeramik auf eine neuerliche Besiedlung hin. Gebaude- 

grundrisse, die im Zusammenhang mit einer intensiveren Besiedlung stehen, lassen sich 

erst fur die Zeit nach der Stadterweiterung um 1120 nachweisen. Ein im 12. Jh. errichte- 

ter, in den Hang hineingebauter Schwellbau (Gebaude 1; Bauphase I) mit auBen ange- 

schlossener Feuerstelle bildete im 13./14. Jh. noch eine geraume Zeit einen 

Gebaudekomplex mit Gebaude 2 (Bauphase II). Bei diesem jiingeren, ebenfalls eingetief- 

ten Bau trug wohl ein innen eingestelltes Hausgeriist die Dachkonstruktion uber dem 

Schwellbau. Eine im hinteren Parzellenbereich gelegene Zisterne wurde wahrend der 

Nutzungszeit von Gebaude 2 errichtet und zeitgleich mit diesem im 15./16. Jh. abgebro- 

chen. Uber die relative Bauabfolge konnten fur das 15. und 16. Jh. zwei weitere Baupha- 

sen ermittelt werden. Die abweichende Orientierung von Gebaude 3 (Bauphase III) 

gegeniiber Vorganger- und Nachfolgebauten spiegelt evtl. Veranderungen im straBensei- 

tigen Erscheinungsbild (Orientierung der Hauser) bzw. in der StraBenfiihrung wider. Neu- 

zeitliche Unterkellerungen (Bauphase V) haben jedoch an dieser Stelle zu einem Verlust 

an hoch- bis spatmittelalterlicher Substanz gefiihrt.

In der ersten Halfte des 17. Jh. kam es zu einer vblligen Umgestaltung des Stadtquar- 

tiers am Schulberg. Spuren der iiberlieferten Brandkatastrophen konnten nicht festge- 

stellt werden. Wesentliches Merkmal der Neubauten ist die Unterkellerung in massiver 

Steinbauweise, die an die Stelle der altertumlichen Schwellfundamentierung tritt. FaBla- 

trinen, Abfallgruben mit und ohne Kastenkonstruktion sowie Feldsteinbrunnen runden 

das Bild von der mittelalterlichen bis neuzeitlichen Besiedlung des Ortes ab. Das Fund

material aus Baugruben, Pfostenlbchern, Verfullungen und Planierschichten stellt einen 

wichtigen Ankniipfungspunkt fur die Aufarbeitung des umfangreichen Altfundmaterials 

aus dem Stadtgebiet von Halle (Saale) dar.
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Befundkatalog (Auswahl)

Bef. la-d: anstehender Boden

Beschr.: (a) zersetzter Sandstein; (b) Sandstein; (c) schluffiger Ton; (d) Tonstein

Strat.: OK fallt von Ost (88,30 m iiNN) nach West (86,60 m iiNN) deutlich ab

Vorgeschichte

Bef. 169: umgelagerter gewachsener Boden (A 2)

Beschr.: rbtlichbrauner bis ockerfarbener kbrniger Sand

Strat.: schneidet Bef. 1, geschnitten von Bef. 170, 172, 173, 174, 180

Bef. 170: Pfostenloch (A 2)

Beschr.: dunkelbrauner humoser Sand, wenig Holzkohlestiickchen

Strat.: schneidet Bef. 169; gehbrt zu Bef. 172 und 173 (?)

Bef. 172: Pfostenloch (A 2)

Beschr.: dunkelbrauner humoser Sand, wenig Holzkohlestiickchen

Strat.: schneidet Bef. 169 und 1, gehbrt zu Bef. 170 und 173 (?)

Bef. 173: Pfostenloch (A 2)

Beschr.: dunkelbrauner humoser Sand, wenig Holzkohlestiickchen

Strat.: schneidet Bef. 169 und 180, gehbrt zu Bef. 170 und 172 (?)

Bef. 174: Pfostengrube (A 2)

Beschr.: mittelbrauner bis dunkelbrauner, stark humoser Sand, stark mit Holzkohlestiickchen  

durchsetzt, Tierknochenfragmente z. T. im natiirlichen Verband, Grubenrand aus Quar- 

zitbruchsteinen

Strat.: schneidet Bef. 1, 169; gehbrt zu Bef. 175

Bef. 175: Pfostengrube (A 2)

Beschr.: mittelbrauner bis dunkelbrauner, stark humoser Sand, stark mit Holzkohlestiickchen  

durchsetzt

Strat.: schneidet Bef. 1; geschnitten von Bef. 176, gehbrt zu Bef. 174

Bef. 177: Pfostenloch (A 2)

Beschr.: mittelbrauner bis dunkelbrauner humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohlestiickchen

Strat.: schneidet Bef. 1

Bef. 179: Pfostenloch/Pfostengrube (A 2)

Beschr.: dunkelbrauner humoser Sand, wenig Holzkohlestiickchen

Strat.: schneidet Bef. 180

Bef. 180: umgelagerter gewachsener Boden (A 2)

Beschr.: rbtlichbrauner, harter, kbrniger Sand, wenig Holzkohlestiickchen

Strat.: geschnitten von Bef. 17

Bef. 325: Grube/Grubenhorizont (A 3)

Beschr.: mittel- bis hellbrauner Sand, wenig Holzkohlestiickchen und Porphyrsplit, starke 

Durchsetzung mit Fragmenten von Briquetage

Strat.: liber Bef. 1
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Bef. 375: Grube (A 2)

Beschr.: mittelbrauner bis dunkelbrauner schwach humoser Sand, wenig Holzkohlestiickchen

Strat.: schneidet Bef. 1

Bef. 376: Grube/Graben (A 2)

Beschr.: dunkelbrauner stark humoser Sand, in einer grubenartigen Erweiterung an der westlichen

Schnittgrenze waren 16 Fragmente/Geweihsprossen von Hirschgeweih eingetieft

Strat.: schneidet Bef. 1

Bef. 377: umgelagerter gewachsener Boden (A 2)

Beschr.: rbtlichbrauner korniger, leicht schluffiger Sand, wenig Holzkohlestiickchen

Strat.: schneidet Bef. 1

Bef. 414/

418: Grube(A 4)

Beschr.: dunkelbrauner bis schwarzbrauner humoser Sand, stark durchsetzt mit Holzkohle und 

vorgeschichtlichen Keramikfragmenten

Strat.: geschnitten von Bef. 401; schneidet Bef. 419; fiber Bef. 1

Bef. 419: Siedlungshorizont (A 4)

Beschr.: mittelbrauner bis graubrauner schwach humoser Sand, stark durchsetzt mit vorge- 

schichtlicher Keramik und Briquetage

Strat.: geschnitten von Bef. 418 und 422; uber Bef. 1

Bef. 421: Siedlungshorizont (A 4)

Beschr.: hellbrauner schwach humoser Sand, wenig Holzkohlestiickchen und vorgeschichtliche 

Keramik

Strat.: fiber Bef. 1; geschnitten von Bef. 434

Bef. 423: Ubergangshorizont zum Gewachsenen (A 4)

Beschr.: hellbrauner, fast steriler Sand

Strat.: fiber Bef. 1; geschnitten von Bef. 436

Bef. 434:

Beschr.:

Grube(A 4)

dunkelbrauner bis schwarzbrauner humoser Sand, der stark mit Holzkohlestiickchen, 

schwacher mit Tierknochen und Keramik durchsetzt ist

Strat.: schneidet Bef. 421, gehort zu Bef. 436

Bef. 436: Grube/Grubenrand (A 4)

Beschr.

Strat.:

hellbrauner bis ockerfarbener Sand, schwach humos 

Grubenrand zu Bef. 434; schneidet Bef. 423

Bef. 451: Grube (A 4)

Beschr.: dunkelbrauner humoser, leicht schluffiger Sand, starke Durchsetzung mit Holzkohle- 

sttickchen und ziegelroter Briquetage

Strat.: unter Bef. 421; schneidet Bef. 1

Bef. 452: Grube (A 4)

Beschr.: dunkelbrauner bis graubrauner humoser Sand, wenig Gesteinssplit und Holzkohlestfick- 

chen

Strat.: schneidet Bef. 1
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Bef. 453: Grube (A 4)

Beschr.: dunkelbrauner humoser, leicht schluffiger Sand, Starke Durchsetzung mit Holzkohle- 

stiickchen und ziegelroter Briquetage

Strat.: schneidet Bef. 1

Bauphase I (12. Jh.)

Bef. 43: Grube, Feuerstelle (A 1/A 2)

Beschr.: rbtlichbrauner verziegelter Lehm, der stark mit Porphyrsplit und Holzkohlestiickchen  

durchsetzt ist, stellenweise zeichnen sich mit Holzkohle durchsetzte Stakenlbcher ab, 

im Winkel zwischen zwei Gebaudegrundrissen gelegen

Strat.: geschnitten von Bef. 70 und 305; liber Bef. 464 und 471

Bef. 140: Grube, Kellergrube (A 1/A 2)

Beschr.: dunkelbrauner bis schwarzbrauner humoser Sand, stark mit Holzkohleresten durch

setzt, als diinne hellgelbliche Kalk(-mbrtel)spur folgt der senkrecht aufgehende Gru- 

benrand der Innenkante von Fundament-Bef. 361 bzw. 466

Strat: in Bef. 265.

Bef. 265: Grube (Bau- oder Ausbruchgrube) (A 1/A 2)

Beschr.: mittelbrauner, stark humoser Sand, der stark mit hellgelblichen Kalk(-mdrtel)resten 

und Tierknochen durchsetzt ist

Strat.: schneidet Bef. 1/270

Bef. 361: Schwellfundament (A 1/A 2)

Beschr.: trocken in Erde gesetzte kleine bis mittelgroBe Quarzit- und Granitbruchsteine

Strat.: in Bef. 265; gehdrt zu Bef. 466

Bef. 464: Laufhorizont/Grube (A 1/A 2)

Beschr.: mittelbrauner bis rbtlichbrauner schwach humoser Sand, der stark mit Porphyrsplit und 

Holzkohlestiickchen durchsetzt ist, Schiittung von ockerfarbenem kiesigem Sand

Strat.: geschnitten von Bef. 305; wird geschnitten von Bef. 465/466

Bef. 465: (Bau-)Grube (A 1/A 2)

Beschr.: mittelbrauner bis dunkelbrauner humoser Sand, der starker mit Ziegel- und Porphyr

split sowie schwacher mit Holzkohlestiickchen durchsetzt ist

Strat.: schneidet Bef. 1; gehbrt zu Bef. 466

Bef. 466: Schwellfundament (A 1/A 2)

Beschr.: trocken in Erde gesetzte Quarzit- und Granitbruchsteine, die bstliche Wange des Fun- 

damentwinkels stbBt Stumpf an den siidlichen Fundamentzug, kleine Steinformate

Strat.: unter Bef. 43

Bef. 470: Grube (A 1/A 2)

Beschr.: mittelbrauner schwach humoser Sand, der maBig mit Holzkohlestiickchen und 

Gesteinssplit durchsetzt ist

Strat.: gehdrt zu/unter Bef. 466

Bauphase II (13.114. Jh.)

Bef. 20: Planierung/Laufhorizont (Al)

Beschr.: griinlicher, leicht schluffiger Sand

Strat.: unter/gehbrt zu Laufhorizont Bef. 284, liber Bef. 282 und 26, geschnitten von Bef. 30b
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Bef. 25: Planierung (Al)

Beschr.: hellbrauner bis ockerfarbener schluffiger Sand, der leicht mit Holzkohlestiickchen 

durchsetzt ist, durchzogen von diinnen mittelbraunen Humusbandern

Strat.: geschnitten/gehbrt zu Bef. 282, unter Bef. 20, uber Bef. 289

Bef. 26: Planierung (A 1)

Beschr.: mittelbrauner schluffig-humoser Sand

Strat.: unter Bef. 284, uber Bef. 282

Bef. 31: Zisternenwandung (Al)

Beschr.: kreisrunde Steinsetzung aus ca. 4-5 Lagen von Porphyr-, Quarzit- und Sandsteinbruch- 

steinen (Bef. 31b), die trocken auf dem gelblichen verwitterten Tonstein (Bef. Nr. 1) 

versetzt sind, dariiber befindet sich ein kongruenter Lehmschacht mit einer Wandungs- 

starke bis zu 30 cm (Bef. 31a)

Strat.: verfiillt von Bef. 37, eingetieft in Bef. 61-63, schneidet Bef. 278

Bef. 37: Zisternenverfiillung (A 1)

Beschr.: dunkelbrauner humoser Sand, starke Durchsetzung mit Bruchstiicken der Lehmwan- 

dung Bef. 31

Strat.: Verfiillung zu Bef. 31

Bef. 58: Stakenzaun (A 1)

Beschr.: in N-S-Richtung verlaufende Reihung von Stakenverfarbungen, iiberwiegend vergan- 

gene keilartige Spalthblzer, nach Westen zu einbiegend auch rundliche und viereckige 

Stakenlbcher

Strat.: schneidet Bef. Nr. 1

Bef. 81: Planierungshorizont (A 3)

Beschr.: mittelbrauner humoser Sand, bstlich von Gebaude 4 starker mit Holzkohle durchsetzt

Strat.: gehbrt zu Bef. 338 und 387

Bef. 96/

106: Schwellfundament/Gebaude 2 (A 1)

Beschr.: groBe Porphyrbrocken und kleine Quarzitsteine, die trocken auf den verwitterten Ton

stein bzw. Sandstein gesetzt sind

Strat.: liber Bef. 1

Bef. 100: Grube/Baugrube (A 1)

Beschr.: stark verdichteter grober kiesiger Sand

Strat.: schneidet Bef. 1, geschnitten von Bef. 119

Bef. 109: Grube (A 1)

Beschr.: hellgriiner stark verfestigter kiesiger Sand

Strat.: schneidet 1, geschnitten von Bef. 110 und 111

Bef. 110/

111:

Beschr.:

Pfostengruben (Al) 

mittelbrauner tonig-humoser Sand

Strat.: schneidet Bef. 109
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Bef. 113: Laufhorizont/Brandschicht zu Gebaude 2 (A 1)

Beschr.: dunkelbrauner, stellenweise stark mit Holzkohle durchsetzter schluffiger Sand, diinne 

Schicht auf dem verwitterten Ton-/Sandstein

Strat.: liber Bef. 1

Bef. 114: Ubergangsschicht zum Gewachsenen (Al)

Beschr.: gelblicher, kiesig-toniger Sand

Strat.: schneidet/iiber Bef. 1

Bef. 115: Pfostenloch, eingestelltes Hausgeriist zu Gebaude 1 (A 1)

Beschr.: mittelbrauner tonig-humoser Sand, der leicht mit Holzkohle durchsetzt ist, plattiger 

Sandstein in der Verfiillung

Strat.: schneidet Bef. 114

Bef. 119: Pfostengrube/-loch (A 1)

Beschr.: rdtlicher, stark kiesiger Sand

Strat.: schneidet Bef. 113 und Bef. 1

Bef. 120: vierkantiges Pfostenloch (Al)

Beschr.: mittelbrauner, leicht schluffiger Sand, leicht durchsetzt mit Holzkohle, Kalksteinplatte 

zur Stabilisierung auf der Grubensohle

Strat.: schneidet Bef. 119 und Bef. 113

Bef. 277/

278: Grube(n) (A 1)

Beschr.: hellbrauner schwach humoser Sand, wenig Holzkohlestiickchen

Strat.: schneidet 1, unter Bef. 289

Bef. 279: Grube/ Planierung (A 1)

Beschr.: mittel- bis griinlichbrauner, schwach humoser Sand, stark mit Holzkohle durchsetzt

Strat.: unter Bef. 282, schneidet Bef. 1

Bef. 280: Bauhorizont zu Zisterne Bef. 31 (A 1)

Beschr.: mittelbrauner bis dunkelbrauner, schwach humoser Sand, stark kiesiger Sand

Strat.: schneidet Bef. 1

Bef. 282: Planierung (A 1)

Beschr.: mittelbrauner humoser Sand, stellenweise mit Bandern aus hellbraunem Sand und 

Holzkohle durchsetzt

Strat.: unter Bef. 26, schneidet Bef. 279, geschnitten von Bef. 30

Bef. 283: Laufhorizont (A 1)

Beschr.: brauner Sand, stark mit Holzkohle durchsetzt

Strat.: fiber Bef. 30b, zu Laufhorizont Bef. 284

Bef. 289: Planierung (A 1)

Beschr.: brauner, schwach humoser Sand, durchsetzt mit Lehm und Holzkohlestiickchen

Strat.: fiber Bef. 1, 277 und 278, unter Bef. 282 und 25

Bef. 338: Planierung (A 3)

Beschr.: schwarzbrauner, stark humoser, leicht lehmiger, stark holzkohlehaltiger Sand

Strat.: fiber Bef. 387, geschnitten von FaBlatrine Bef. 123
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Bef. 387: Planierung (A 3)

Beschr.: mittelbrauner, stark humoser Sand, leicht durchsetzt mit Holzkohlestiickchen

Strat.: unter Bef. 338, geschnitten von FaBlatrine Bef. 123

Bef. 390:

Beschr.:

Rollierung (A 3)

aus kleinen plattigen Sandsteinen bzw. Quarzitsteinen bestehende Rollierung auf dem 

Anstehenden

Strat.: fiber Bef. 1, unter Bef. 387

Bef. 469: Pfostengrube (A 1/A 2)

Beschr.: mittelbrauner humoser Sand, stark mit Holzkohle durchsetzt

Strat.: schneidet Bef. 1 und Bef. 361, gehort evtl. zu Gebaude 2

Bef. 500: Baugrube zu Schwellfundament Bef. 106 (A 1/A 2)

Beschr.: mittelbrauner lehmig-humoser Sand, leicht mit Holzkohle und Porphyrsplit durchsetzt

Strat.: schneidet Bef. 1 und Bef. 43

Bauphase III (15. Jh.):

Bef. 74: Schwellfundament (A 3)

Beschr.: bis zu 0,5 m breites einlagiges Schwellfundament aus Bruchsteinmaterial (Quarzit, 

Porphyr, Kalkstein)

Strat.: gehort zu Bef. 78; gestort von/unter Bef. 76, in Baugrube Bef. 77

Bef. 77: Baugrube zu Bef. 74 und 78 (A 3)

Beschr.: hellbrauner ockerfarbener Sand, wenig Holzkohle

Strat.: schneidet Planierungshorizont Bef. 81, gehort zu Bef. 74 und 78

Bef. 78: Schwellfundament

Beschr.: wie Bef. 74

Strat.: gehort zu Bef. 74 und 77, unter Bef. 76

Bef. 87/ 

88/89: Hofpflasterung (A 3)

Beschr.:

Strat.:

kleinere kantige Kalksteine, die auf einer diinnen Sandstickung verlegt sind 

iiber spatmittelalterlicher Planierung Bef. 81

Bef. 123: FaBlatrine (A 3)

Beschr.: ca. 1,3 m hohe FaBlatrine, Dm 0,5 m, an den Randern der kreisrunden Verfarbung zer- 

faserte diinne Holzreste, verfullt mit braunem, stellenweise griinlichem schluffigem 

Sand, im unteren Beeich starker mit Bruchsteinen durchsetzt

Strat.: schneidet Bef. 1, 338, 387 und 390 (Bef. 81)

Bef. 202: Schwellfundament (A 1/A 2)

Beschr.: 35-40 cm breites Schwellfundament aus Bruchsteinen mit Ziegelbruchstiicken, nur der 

nordwestliche Fundamentwinkel erhalten

Strat.: in Baugrube Bef. 203 gesetzt, gestort von Bef. 204

Bef. 203: Baugrube zu Bef. 202 (A 1/A 2)

Beschr.: schmale Grube, stark durchsetzt mit einem hellbraunen lehmig-tonigen Sand

Strat.: schneidet 1 (rotlicher verwitterter Sandstein)
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Bauphase IV (16. Jh.):

Bef. 30: ausgebrochene Schachtwandung/Ausbruchgrube

Beschr.: hellbrauner schluffig-kiesiger Sand

Strat.: schneidet alle spatmittelalterlichen Planierschichten in Profil 9

Bef. 371: Sandsteinfundament (A 2)

Beschr.: mittelgroBe bis groBe Sandsteinquader, die in einen braungrauen Lehm gesetzt sind, 

Fundamentbreite betragt bis zu 65 cm, ostliche Innenkante sorgfaltig bearbeitet, zuge- 

hbrige Baugrube aus dem anstehenden Sandstein geschlagen

Strat.: schneidet Bef. 1

Bef. 372: FuBbodenpflasterung (A 2)

Beschr.: kleine bis mittelgroBe Bruchsteine aus Sandstein und Granit, verlegt in einem braunen 

lehmigen Sand, stellenweise Ausflickung mit Ziegelbruchstiicken

Strat.: uber Bef. 1

Bef. 401: Abfallgrube (A 4)

Beschr.: im oberen Bereich rundliche ovale Grube ohne erkennbare Konstruktionsmerkmale, im 

unteren Bereich annahernd quadratische Abmessungen (1 m x 1,2 m), zerfaserte Reste 

von Verschalungsbrettern, Grubentiefe betragt 1,15 m, brauner, stark mit fragmentier- 

ter Keramik durchsetzter humoser Sand

Strat.: schneidet Bef. 418, 419 und 1

Fundkatalog (Auswahl)

Vorgeschichtliche Keramik

1. WS, Schulter-Hals-Umbruch einer gerieften Tasse mit deutlich abgesetztem Kegelhals, geglat- 

tete Ware. A 2, Abtiefen unter Fl. 17, Bef. 175 (96:14077c) (Taf. 1.1)

2. RS eines KegelhalsgefaBes (HaB/C), geriefter und facettierter GefaBkorper. A 4, Abtiefen 

unter Fl. 27, Bef. 418/414 (96:14073a) (Taf. 1.2)

3. Schulter-Hals-Umbruch einer bronze-/eisenzeitlichen Tasse. A 4, Abtiefen unter Fl. 27, 

Bef. 418/414 (96:14073e) (Taf. 1.3)

4. innen mehrfach facettierter einfach ausbiegender Rand. A 2, Bef. 376 (96:14114a) (Taf. 1.4)

5. bronze-/eisenzeitliches Tassenfragment, Henkelansatz auf der Schulter, Riefung des GefaBkdr- 

pers. A 2, Fl. 21/1, Bef. Nr. 270 (96:14125a) (Taf. 1.5)

6. leicht nach auBen verdickter Kegelhalsrand, grobe handaufgebaute Ware. A 2, Abtiefen unter 

FL 17, Bef. 174 (96:14078a) (Taf. 1.6)

7. WS, verziert mit horizontaler Druckmuldenfolge. A 2, Abtiefen unter Fl. 17, Bef. 174 

(96:14078b) (Taf. 1.7)

8. groBes KegelhalsgefaB mit mehrfach facettiertem GefaBkorper (HaB/C). A 4, Abtiefen unter 

Fl. 27, Bef. 418/414 (96:14073d) (Taf. 1.8)

9. bronze-/eisenzeitlicher GefaBrand, einfach umgeschlagener, leicht verdickter Rand mit Knub- 

benzier. A 2, Abtiefen unter Fl. 17, Bef. 175 (96:14077a) (Taf. 2.1)

10. WS Kalenderbergware, aufgerauhte OF mit Schnittkerben. A 4, Abtiefen unter Fl. 27, Bef. 

418/414 (96:14073b) (Taf. 2.2)

11. doppelkonischer Kumpf aus 8 Fragmenten, handaufgebaute Keramik, nach auBen leicht ver

dickter Rand (Bz/Ez). A 2, unter Fl. 24, unter Bef. Nr. 345 (96:14188) (Taf. 2.3)
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12. WS, schwarze, geglattete Ware mit Verzierung dutch feine Kerbleisten, Tannenzweigmuster. 

A 2, Abtiefen unter Fl. 17, Bef. 174 (96:14078b) (Taf. 2.4)

13. 2 SteingefaBfragmente aus Serpentinit. A 2, Abtiefen auf Fl. 21, siidlich von Bef. 95; 

(96:14065o) (Taf. 2.5)

Altere graue Standbodenkeramik (WA lb)

1. verdickter und gerade abgestrichener Rand mit Rille, unregelmaBig gewolbter Topf, zwei steile 

einziigige Wellenlinien auf der Schulter, eine unregelmaBige feine weit geschwungene Wellen- 

linie auf dem Unterteil (Randdm. 16 cm), Dm. max. im oberen GefaBteil, WA lb. A 1, s vom 

Keller 1 (96:14070c) (Taf. 2.6)

2. verdickter Leistenrand mit flau gekehlter auBerer Randleiste, Wellenlinie/Wellenband, WA lb. 

A 3, Abtiefen auf Fl. 19 (96:14162a) (Taf. 2.7)

3. verdickter abgestrichener, oben spitz ausgezogener Rand, Wellenlinie, WA lb. A 1/A 2, Abtie

fen auf Fl. 44 (96:14082a) (Taf. 2.8)

4. abgestrichener, oben spitz ausgezogener Rand eines kleinen Topfes mit Kammstichzier auf 

dem Bauchknick (Randdm. 15 cm > Bdm), WA lb. A 1 Ost/ A 2, Fl. 21, Bef. Nr. 270 

(96:14068a) (Taf. 3.1)

5. abgestrichener, nach unten spitz ausgezogener Rand mit Rille, Kammstichzier auf der Schulter 

(Randdm. 17 cm), WA lb. A 1, s vom Keller 1 (96:14070c) (Taf. 3.2)

6. nach oben spitz ausgezogener, abgestrichener Leistenrand mit Innenkehlung, Gurtfurchen, 

Nagelkerben, Wellenband (Randdm. 21 cm), WA lb. Al/A 2, Zwischenbereich unter Fl. 1 

(96:14081a) (Taf. 3.3)

7. nach unten spitz ausgezogener unverdickter, schrag gestellter Rand, Wellenlinie, Nagelkerben 

auf der Schulter, WA lb. A 1, Fl. 10, Bef. Nr. 43 u. 70 (96:14097a) (Taf. 3.4)

8. abgerundeter Leistenrand mit flauer Innenkehlung, mehrziigiges flaches Wellenband auf der 

Schulter, Gurtfurchen (Randdm. 21 cm), WA lb. A 1, s vom Keller 1 (96:14070g) (Taf. 3.5)

9. kragenartiger Leistenrand mit Innenkehlung, flaches Wellenband auf der Schulter, WA lb. A 5, 

Abtiefen auf Fl. 5 (96:14215a) (Taf. 3.6)

10. leicht verdickter abgestrichener Rand mit Rille, paarige Fingernagelkerben auf dem Hals, WA 

lb. A 2, Fl. 26 (96:14203b) (Taf. 3.7)

11. kegelfdrmig ausgestellter Rand mit spitz ausgezogenem oberen RandabschluB, Wellenlinien 

auf der Halspartie, WA lb. A 3, Bef. Nr. 81 (96:14088-2b) (Taf. 3.8)

12. WS mit Stichreihendekor auf der Schulter, Fingernagelkerben auf dem Hals, WA lb. A 1/A 2, 

Abtiefen auf Fl. 44 (96:14082c) (Taf. 3.9)

13. WS, Schulter mit steilem zweiziigigem Wellenband, darunter Kammstichdekor, WA lb. A 1/A 

2, Abtiefen auf Fl. 44 (96:14082c) (Taf. 3.10)

14. WS, Schulter- Halsumbruch, plastische Leisten und Furchen auf der Schulter, Fingernagelker

ben auf dem Hals, WA lb. Siidlich von A 3, Fl. 1 (96:14190a) (Taf. 3.11)

15. Schale, spitz ausgezogener, zweifach flau profilierter Leistenrand mit Innenkehlung, leicht auf- 

gequollener und deutlich abgesetzter Standboden (Randdm. 18 cm; Bdm. 7,5 cm; H. 8 cm), 

WA lb. A 4, unter Mauer Bef. Nr. 185 (96:14111a) (Taf. 3.12)

16. schrager, leicht unterschnittener Leistenrand mit flauer Innenkehlung, WA lb. A 1, s vom Kel

ler 1 (96:14070d) (Taf. 4.1)

17. mehrfach profilierter, verdickter Leistenrand mit flauer Innenkehlung, WA lb. A 1, s vom Kel

ler 1 (96:14070d) (Taf. 4.2)

18. leicht unterschnittener Leistenrand mit Rille auf dem unteren RandabschluB, Wellenlinie/Gurt- 

furche auf der Schulter, WA lb. A 3, unter Holzdielung v. Fl. 1 (96:14197e) (Taf. 4.3)
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Helltonige Standbodenkeramik (WA 2)

1. kaum geschwungener Leistenrand mit deutlicher Innenkehlung, Formholzspuren/-kerben auf 

dem diinnwandigen Hals, WA lb/2. A 3, unter Fl. 22, Bef. Nr. 324 (96:14185d) (Taf. 4.4)

2. WS, dickwandige Schulterscherbe mit Wellenlinie und Gurtfurchen, WA 2. A 1, s vom Keller 

1 (96:14070b) (Taf. 4.5)

3. kleiner Standbodentopf mit ausgezogenem rundlichen Leistenrand, Gurtfurchen und Kerben 

auf der Schulter (H. 10 cm; Bdm. 7 cm; Dm. max. 11 cm). A 1/A 2, unter Bef. Nr. 461 

(96:14241) (Taf. 4.6)

Rotbraune Kugeltopfkeramik (WA 3a)

1. verdickter abgestrichener Kugeltopfrand mit Rille und leichter Innenkehlung (Randdm. 18 cm), 

WA 3a. A 4, unter Mauer Bef. Nr. 185 (96:14111b) (Taf. 4.7)

2. keulenfdrmig verdickter Rand eines bauchigen (Kugel-)Topfes (Randdm. 12 cm), WA l/3a. 

A 1, Fl. 10, Bef. Nr. 43 und 70 (96:14094b) (Taf. 4.8)

3. keulenfdrmig verdickter Kugeltopfrand mit Rille, WA 3a. A 1/A 2, Zwischenbereich unter 

Fl. 1 (96:14081b) (Taf. 4.9)

4. schrager Kugeltopfrand mit schwach verdicktem kantigem RandabschluB (Randdm. 14 cm), 

WA 3a. A 1, s vom Keller 1 (96:14070e) (Taf. 4.10)

5. rundlich verdickter, schrager Kugeltopfrand mit Innenkehlung, WA l/5a. A 3, unter Mauer 

Bef. Nr. 382 (96:14170c) (Taf. 4.11)

Ziegelrote Ware (WA 3b)

1. kleine handgeformte Henkeltasse, aufgewblbter schmaler Standboden, kegelfbrmiger Hals ist 

deutlich vom bauchigen GefaBunterteil abgesetzt (erh. H. 4,5 cm; Dm. max. 5,8 cm; Bdm. 2 cm), 

WA 3b. A 3, Abtiefen auf Fl. 1 (96:14084a) (Taf. 5.4)

Glimmerware (WA 4)

1. verdickter unterschnittener Leistenrand, diinnwandig (Randdm. 14 cm), WA 4. A 1, Bef. Nr. 

140 (96:14076d) (Taf. 5.2)

Graue Drehscheibenware (WA 5a-c)

1. kantig abgestrichener schmaler Rand mit Innenkehlung, stark gefurchte Wandung, dickwan- 

dig, WA 5. A 1/A 2, Zwischenbereich, Abtiefen unter Fl. 1 (96:14081a) (Taf. 5.1)

2. schrager abgestrichener Rand mit Rille und ausgepragter Innenkehlung, breite Drehspuren, 

dickwandig, WA 5a. A 1, Bef. Nr. 140 (96:14076d) (Taf. 5.3)

3. bauchiger kleiner Standbodentopf mit ausbiegendem, leicht verdicktem Rand, sehr diinnwandig, 

feine Riefung der auBeren GefaBwandung (Randdm. 9,7 cm; Dm. max. 10,5 cm; Bdm. 5 cm; 

H. 10,2 cm), WA 5b. A 1, Bef. 70 (96:14094a) (Taf. 5.5)

4. Oberteil eines Kugeltopfes, schrag ausgestellter, verdickter Kugeltopfrand mit nach innen aus

gezogenem oberen RandabschluB und ausgepragter Innenkehlung, GefaBkorper sehr diinn- 

wandig und handgeformt (Randdm. 13,5 cm; Dm. max. 20 cm; erh. H. 15 cm), WA 5c, jedoch 

handgeformt und iiberdreht. A 2, Bef. 139 (96:14224a) (Taf. 5.6)

5. rundlicher Leistenrand, oben spitz ausgezogen, mit flauer Innenkehlung, ausgepragte Riefung 

im Schulterbereich, WA 5a. A 1, Bef. 70 (96:14094c) (Taf. 5.8)

6. keulenfdrmig verdickter Rand mit Innenkehlung und randstandigem schmalen Bandhenkel, 

Rollstempeldekor im oberen Schulterbereich, scharfe Riefung des GefaBkbrpers, Dm. unbe- 

stimmbar, WA 5c. A 4, auBerhalb von Bef. 401 (96:14069e) (Taf. 5.9)
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7. dicker Karniesrand mit Deckelfalz, Horizontalgliederung der Halszone durch abwechselnd 

einfache Wellenlinien und Gurtfurchen, WA 5c. A 1, Fl 5 (96:14096a) (Taf. 6.1)

8. stark geschwungener Leistenrand mit rundlichem oberen RandabschluB, zwei Rollstempelban- 

der mit kleinen Rechtecken schlieBt die geriefte Schulter nach oben hin ab (Randdm. 13 cm), 

WA 5c. A 3, Fl. 1 (96:14084b) (Taf. 6.2)

9. bauchiger Henkelkrug mit scharf gerieftem GefaBkorper und leicht aufgewdlbtem Standboden, 

Henkelansatz auf der Schulter, Randpartie nicht erhalten, starke Einschniirung der Halszone 

(Dm. max. 17 cm; erh. H. 14 cm.; Bdm. 11 cm), WA 5c. A 3, Bef. 123 (96:14174a) (Taf. 6.3)

10. Standbodentopf mit leicht aufgewdlbtem Standboden, annahernd doppelkonische GefaBform, 

geriefter Schulterbereich, scharf von der glatten Bauchzone abgesetzt, breitere Drehspuren auf 

dem GefaBunterteil (Bodendm. 8 cm; Dm. max. 15 cm; erh. H. 14 cm), WA 5c. A 1, Bef. 37 

(96:14093) (Taf. 6.4)

11. Oberteil eines Bombentopfes mit langestrecktem, scharf gerieftem Hals, verdickter Leisten

rand (Randdm. 14 cm), WA 5c. A 1, Bef. 450 (96:14083b) (Taf. 6.5)

12. GefaBoberteil mit keulenformig verdickter, schrag ausladender Randleiste und Innenkehlung, 

Drehspuren auf dem gesamten GefaBkorper (Randdm. 14,5 cm; Dm. max. 19 cm; erh. H. 14 cm), 

WA 5c. A 2, Bef. 373 (96:14079a) (Taf. 6.6)

13. Glockendeckel mit annahernd rechteckigem Biigel, ausgepragte Drehspuren auf dem oval auf- 

gewblbten Deckel, WA 5a. A 3, unter neuzeitlicher Holzdielung (96:14197o) (Taf. 6.7)

14. Glockendeckel mit breitem, annahernd rechteckigem Biigel, flache Drehspuren auf dem oval 

aufgewdlbten Deckel, WA 5c. Unter neuzeitlicher Holzdielung(96:14197o) (Taf. 6.8)

15. Hohldeckel mit knauffdrmiger Handhabe, innen deutlich abgesetzte Wandung, leicht verdick

ter Deckelrand mit kaum geschwungener Innenkehlung (Randdm. 13,5 cm; H. 6 cm), WA 5c. 

A 3, Abtiefen auf Fl. 1 (96:14084g) (Taf. 6.9)

16. GefaBoberteil mit kolbenfbrmig verdicktem, waagerecht ausladendem Rand, Innenkehlung/ 

Deckelfalz, glatte Halszone, scharfe Drehspuren auf dem diinnwandigen GefaBkorper 

(Randdm. 14,5 cm), WA 5c. A 2, Bef. 450 (96:14083b) (Taf. 7.1)

17. Hohldeckel mit schmalem kantigem Knauf und unverdicktem, leicht nach innen ausgezoge- 

nem Deckelrand, WA 5b/c. A 3, Abtiefen auf Fl. 1 (96:14084g) (Taf. 7.2)

18. Oberteil eines Bombentopfes mit ausladendem keulenformigem Rand und durch scharfe Dreh

spuren betonter Halszone, Fehlbrand (Randdm. 22,5 cm; erh. H. 12 cm), WA 5c. A 3, Bef. 81 

(96:14088-la) (Taf. 7.3)

Oxidierend gebrannte Feinkeramik

1. bauchige WS eines kleinen Topfchens, oxydierend gebrannte Feinware mit roter Streifenbe- 

malung. Sudlich von Keller 1, unter Fl. 1 (96:14070b) (Taf. 5.7)

2. GefaBunterteil eines mit Bartmaske verzierten gelbglasierten Topfes aus oxydierend gebrann- 

ter Irdenware, Bart und seitlich angelegter Arm sind plastische Auflagen (Bodendm. 6,5 cm; 

Dm. max. 10,5 cm; erh. H. 11cm). A 4, Bef. 401 (96:14134r) (Taf. 7.4)

3. Warmeschale mit mehrfach scharf profiliertem, innengekehltem Leistenrand und unterrand- 

standigem Bandhenkel, auf der Schulter sichelformige Offnungen, fensterfdrmige Ausschnitte 

auf dem GefaBunterteil, Kerbstrichzier, oxydierend gebrannte, auBen und im inneren Randbe- 

reich griinglasierte Irdenware (Randdm. 15,5 cm; H. 7,5 cm). A 3, Bef. 274/275 (96:14085n) 

(Taf. 7.5)

4. profilierter, leicht untergriffiger Leistenrand einer Warmeschale mit Innenkehlung, Kerbstrich

zier und Durchbrechung unterhalb des Randabschlusses, griinglasierte oxydierend gebrannte 

Irdenware. A 3, Bef. 274/275 (96:14085n) (Taf. 7.6)

5. spitz ausgezogener Kragenrand eines WarmegefaBes mit leichter Innenkehlung, unterhalb des 

Randabschlusses durchbrochen gearbeitete Wandung, griinglasierte, oxydierend gebrannte 

Irdenware. A 3, Bef. 274/275 (96:14085n) (Taf. 7.7)
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6. kleiner, innen griinglasierter Stielgrapen mit innengekehltem Kragenrand, hohl geformte, 

unglasierte Handhabe, scharf geriefter GefaBkorper mit Glasurflecken im Randbereich (H.

9,5 cm; Randdm. 7,7 cm, H. d. GefaBkbrpers 6,5 cm; Dm. max. 8,5 cm), oxydierend gebrannte 

Irdenware. A 4, Bef. 401 (96:14134d) (Taf. 7.8)

7. kleiner Henkeltopf, Karniesrand mit Deckelfalz und randstandigem Bandhenkel, glatte Hals- 

zone und abgesetzter Bodenansatz, GefaBkorper mit scharf ausgepragten Drehspuren 

(Randdm. 11 cm; Dm. max. 13,5 cm; H. 13,5 cm), innen gelbbraunglasierte oxydierend 

gebrannte Irdenware, Starke RuBspuren auf der auBeren GefaBwandung. A 3, Bef. 274/275 

(96:14085a) (Taf. 7.9)

Steinzeug

1. GefaBunterteil eines Steinzeugkruges mit kurzer knaufformiger Handhabe, dunkelbraune Nop- 

penreihen auf tannenzweigartigem Kerbschnitt, Bodenansatz mit breiten Drehspuren abge- 

dreht, beim Brand stark verzogen, rotlichbrauner Sinterbrand mit Salzglasur (Bdm. 8 cm; erh. 

H. 8,5 cm). A 3, unter Fl. 33 (96;14149ac) (Taf. 8.1)

2. Spielzeugreiter aus salzglasiertem Steinzeug, rdtlichbraune Oberflache, schwarzgrau-violett 

im Bruch, zapfenartige Beine nur auf der linken Seite erhalten, auf der linken Seite des Reiters 

ein dreieckiger Schild mit Kerbenzier, das auf der Riickseite ausgefranst erscheint, Hals und 

Bauchbereich des Pferdes sind beidseitig mit Kerben verziert, stiitzenartige Angarnierung auf 

der Riickseite des Reiters (H. 7 cm; L. 5 cm). A 3, Bef. 81 (96:14088-lm) (Taf. 8.2)

3. schlank-eifbrmige Flasche mit kurzem, leicht eingezogenem Hals und schmalem, leistenarti- 

gen Wulstrand, leicht aufgewblbter, deutlich abgesetzter Standboden mit schlaufenfdrmigen 

Abschneidespuren, beim Brand stark verzogener GefaBkorper, heller rotlichbrauner oxydie

render Sinterbrand (H. 12,2 cm; Dm. max. 8,5 cm; Randdm. 3,5 cm). A 4, Bef. 401 

(96;14134ap) (Taf. 8.3)

4. Henkelkrug aus Steinzeug mit schulterstandigem schmalen Bandhenkel, scharf geriefte Schul- 

terzone, deutlich abgesetzter konisch nach innen gestellter Rand, einzelne scharfe Drehriefe 

auf dem GefaBbauch, helle rdtlichbraune Oberflache salzglasiert (Bdm. 7 cm; Randdm. 7 cm; 

H. 10 cm; Dm. max. 10,8 cm). A 3, Bef. 274/275 (96:14085o) (Taf. 8.4)

5. linsenformige Feldflasche mit konkavem Flaschenhals, auf dem Bauch, beiderseits der Miin- 

dung, zwei bandfdrmige Osenhenkel, Standflache mit Abschneidespuren, gewblbte Oberseite 

mit Drehspitze, violetter Sinterbrand mit Salzglasur (Bdm. 8,5 cm; H. 11 cm; Dm. max. 12 cm; 

Mdm. 2,5 cm). A 4, Bef. 401 (96:14134at) (Taf. 8.5)

Oxidierend gebrannte, glasierte Irdenware

1. schalenartiges Napfchen mit mehrfach profiliertem Leistenrand mit Deckelfalz, schmaler fla- 

cher StandfuB, gelb innen- und randglasierte oxidierend gebrannte Irdenware mit Malhornver- 

zierung, braune und rote Tupfer sowie rotliche Streifenzier (Bdm. 4,7 cm; H. 6,5 cm; Rdm. 12 

cm). A 3, Bef. 274/275 (96:14085i) (Taf. 8.6)

2. Terrine aus griinglasierter oxydierend gebrannter Irdenware, einbiegender verdickter Rand, 

rippenartig profilierte Randzone (Bdm. 11 cm; Randdm. 17 cm; H. 8 cm). A 2, Bef. 95 

(96:14242a) (Taf. 8.7)

Gias

1. tordierter Flaschenhals eines Kuttrolfs, tordierte oval- becherartige Miindung mit spiralformi- 

ger Fadenauflage, entgegengesetzt zu den Torsionslinien (Mdm. 5,5 cm; Halsdm. 2,5 cm; erh. 

H. 14,5 cm), braunes irisierendes Gias. A 3, Bef. 123 (96:14174a) (Taf. 9.1)
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Bein

1. Abfallprodukt aus der Paternosterherstellung, Spaltscheibe eines Rinderknochens mit ringfor- 

migen Ausbohrungen (L. 10 cm; Br. 2,3 cm; Di. 0,9 cm; Dm. der Ausbohrungen 1,1 cm), 

Lesefund (96:14239bh) (Taf. 9.2)

2. Steilkammfragment mit Durchlochung, eingekerbtes Andreaskreuz auf dem Griffende (erh. 

L. 5,5 cm; Br. max. 3 cm; Di. 0,7 cm). A 3, Fl. 19 (96:14162h) (Taf. 9.4)

3. diinnes Besatzteilchen aus Tierknochen, Vorderseite mit Ritzschraffur versehen, Riickseite 

glatt (L. 4,5 cm; Di. 0,1 cm). A 4, Bef. 401 (96:14134bv) (Taf. 9.5)

4. diinnes Besatzteilchen aus Tierknochen, Vorderseite mit Ritzschraffur versehen, Riickseite 

glatt (L. 7,5 cm; Di. 0,1 cm). A 4, Bef. 401 (96:14134bv) (Taf. 9.6)

Stein

1. Spielstein aus weiBlich-grauem (Speck-)Stein, annahernd viereckig mit einer Seitenlange von 

ca. 3 cm. Auf der Vorderseite unregelmaBig ovale Ritzung mit Kerbstrichen, Vorder- und 

Riickseite mit feinen Kratzspuren (Di. 0,7cm). A 3, Fl. 19 (96:14162g) (Taf. 9.3)

Keramik

1. teilweise griinglasierter, doppelkonischer Spinnwirtel aus oxydierend gebrannter Irdenware, 

mehrfach profiliert (Lochdm. 0,7 cm; Dm. 2,9 cm). A 3, unter Mauer Bef. 382 (96:14170aa) 

(Taf. 9.7)

Buntmetall

1. BuchschlieBe aus diinnem Bronzeblech, auf der Oberseite der SchlieBe Gravurzier aus Kreuz- 

schraffur mit spitzem Strichbiindel, gezackt ausschweifende Basis mit Tannenzweigmuster 

und kleinem konzentrischem Kreis, auf der Riickseite kleines angenietetes/angelotetes Blech 

(L. 8,5 cm; Br. 0,9 cm; Di. 0,2 cm). A 2, Bef. 95 (96:14066br) (Taf. 9.8)

Blei

1. Tuchplombe aus Blei, Initialen L S und GRME (Gesamtst. 0,4 cm; Dm. 2 cm). A 2, Bef. 95 

(96:14066br) (Taf. 9.9)

Anmerkungen

1 Die Bearbeitung der alteren mittelalterlichen Funde und Befunde aus dem Stadtgebiet bis zum 

12. Jh. wurde von V. Herrmann M.A. iibernommen. Die Zeit der Stadterweiterung (um 1120/ 

1. Halfte 12. Jh.) bildet eine geeignete Zasur zur Abgrenzung zweier eigenstandiger Promoti- 

onsvorhaben. Der Autor des vorliegenden Aufsatzes strebt eine Dissertation iiber die hoch- bis 

spatmittelalterliche Stadtentwicklung aus archaologischer Sicht an (12.-16. Jh.).

2 AnlaBlich der Errichtung eines Heizkanals aus Betonplatten wurde auf dem Grabungsgelande 

“Juridicum” bereits in den 80er Jahren eine baubegleitende archaologische Untersuchung vor- 

genommen. Aufgrund des schmalen Kanalgrabens konnten damals keine nennenswerten 

Besiedlungsstrukturen dokumentiert werden.

3 Schultze-Gallera 1920, S. 116

4 Schultze-Gallera 1920, S. 123/125

5 Schultze-Gallera 1920 (dort der Hinweis auf Olearius/Dreyhaupt, wonach in der alteren stadt- 

geschichtlichen Literatur die StraBenbezeichnung SpielstraBe lautet)

6 Schultze-Gallera 1920, S. 116
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Entworfen von J. Keyser, um 1635 bis 1667 vervollstandigt. Fur die Umzeichnung der Gra- 

bungsplane und ihr Engagement bei den Grabungen bin ich Frau B. Muller, Halle (Saale), zu 

groBem Dank verpflichtet.

vgl. Toepfer 1961, Abb. 61.2; 62.5; Taf. 11.9 und 10

hierzu Riehm 1961, S. 850

Bestimmung durch Herrn Dr. H.-J. Dohle und Herrn P. Schmidt, LfA Halle (Saale) 

freundlicher Hinweis von Dr. B. Schlenker, LfA Halle (Saale)

Fiir die Bestimmung habe ich Herrn Dr. H.-J. Dohle und Herrn P. Schmidt vom LfA Halle (Saale) 

zu danken: rechter Humerus distal, unter den Tierknochen besitzen Rinderknochen (u. a. ein ora- 

les Unterkieferfragment rechts und links) den mit Abstand groBten Anted. Es folgen wenige 

Fragmente vom Hausschwein sowie eine geringe Anzahl an Knochen von Hund, Pferd und Schaf 

Laser 1986, S. 176 - R. Laser nennt die Werkstatt des Flavius Aristo, in welcher neben kostba- 

ren SchmucksteingefaBen wohl auch Serpentinitschalen hergestellt worden sind. Die Schicht 

enthalt ausschlieBlich ur- und friihgeschichtliche sowie hochmittelalterliche Funde, so daB ein 

Zusammenhang mit der neuzeitlichen Zdblitzer Serpentinitverarbeitung nicht zu erkennen ist. 

Die Verarbeitungseigenschaften am Serpentinit fiihrten in Antike und Neuzeit zu ahnlichen 

GefaBformen (Hoyer 1995).

Vogt 1987, S. 180 ff.

Herrmann 1996, S. 81 ff.

zu Konstruktionsfragen beziiglich Pfosten und Standerbauweise: Scheftel 1990, S. 7 ff.

Herrmann 1996, S. 86

HeeBel, Ldkr. Hannover: Standerbau auf Fundamentsockeln aus Raseneisensteinblbcken, 

datiert 10./11. Jh. (nach Scheftel 1990, S 35 und Abb. 8.7); Kbnigshagen, Barbis, Ldkr. 

Osterode: kleinere Standerbauten auf Steinfundamenten, datiert 12. bis 15 Jh. (nach Scheftel 

1990, S. 36 und Abb. 8.8)

Minden, BackerstraBe: Standerbau auf Unterlegsteinen oder Schwellen (12. Jh./Siedlungshori- 

zont 3); Standerbau auf Schwellen lost jiingere Pfostenbauphase des beginnenden 12. Jh. ab 

(nach Scheftel 1990, S. 22 und Abb. 6.2)

Ericsson 1983 - Scheftel 1990, S. 40 f., Abb. 10

Grimm 1939, S. 12 f.

Grimm 1939, S. 12 f.

Nickel 1960, S. 36 ff., Abb. 1 - Scheftel 1990, Abb. 11.4

Herrmann 1996, S. 89

Petzschmann 1996, S. 22 ff.

Sczech 1994, S. 135 ff.

vgl. Kiias 1966, S. 314 f.

vgl. Vogt 1987, S 141, Abb. 113; S. 182, Abb. 136

Kiias 1966, S. 315 - Vogt 1987, S. 94

Vogt 1987, S. 94 ff./74 f.

Kiias 1966, S. 314 ff.

Vogt 1987, S. 180

Timpel 1990, S. 51/113

Vogt 1987, S. 195

Vogt 1987, S. 197

Stoll 1993, S. 33

Stoll 1993, S. 33 - Vogt 1987, S. 123, Abb. 104 und S. 142 f. - Mangelsdorf 1994, S. 109 ff. 

Bei Stoll 1993, S. 33, findet sich eine Zusammenfassung zum Stichwort ’’blaugraue Keramik”. 

Stoll 1993

Vogt 1987, S. 94

Vogt 1987, S. 195 ff., Abb. 145

Herrmann 1996, S. 98
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43 vgl. Herrmann 1996, S. 96 ff.

44 Zur Entwicklung der Randformen vgl. Schmitt/Westphalen 1994, S. 143 ff. - Herrmann 1996, 

S. 96 ff.

45 vgl. Schmitt/Westphalen 1994, S. 143 - Herrmann 1996, S. 97

46 vgl. Schmitt/Westphalen 1994, S. 144 - Herrmann 1996, S. 100

47 hierzu: Stoll 1993, S. 50 ff. - Herrmann 1996, S. 98

48 vgl. Herrmann 1996, S. 107

49 vgl. Herrmann 1996, S. 101 (Warenart le)

50 Vogt 1987, S. 123, Abb. 104 - Hoffmann 1996, S. 174

51 Horschik 1978, S. 434 f., Abb. 33-34 - Mechelk 1970, S. 144 f.

52 Die bisher einzige Zusammenfassung von Horschik 1978 konnte nur z. T. Bodenfunde beriick- 

sichtigen.

53 Abbildung vergleichbarer Verzierungsmuster der 1. Halfte des 17. Jh. bei Horschik 1978, S. 442 f.

54 Eingezogene Rander linden sich bereits an Steinzeugdosen des friihen 17. Jh., Horschik 1978, 

S. 442 f.

55 Stoll 1977, S. 412 ff.

56 Stoll 1977, S. 414

57 Kiias 1966a, S. 339 ff.

58 Kiias 1966a, S. 340

59 Schmitt/Westphalen 1994, S. 146

60 Schmitt/Westphalen 1994

61 vgl. hierzu Schmitt/Westphalen 1994, S. 145 ff. - Lutz 1992, S. 67 ff.

62 Schmitt/Westphalen 1994, S. 146

63 Klesse 1973, S. 38

64 Kokabi/Schlenker/Wahl/Rbber 1994, S. 119

65 Kokabi/Schlenker/Wahl/Rbber 1994

66 vgl. Stoll 1993, S. 73 f.

67 Vogt 1987, Abb. 102

68 Vogt 1987, S. 195, Abb. 144

69 Peine 1993, S. 206 ff. (Beitrag von K. Terlau)

70 Fliieler 1992, S. 402 f. - Herrmann 1996, S. 106 und Taf. 7.8
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Tafel 1: Halle (Saale), Grabung Juridicum. Vorgeschichtliche Keramik. 1-7 M. 1 : 3; 8 M. 1 : 4



Tafel 2: Halle (Saale), Grabung Juridicum. 1-5 Vor- und Friihgeschichte; 6-8 altere graue 

Standbodenkeramik (WA lb). M. 1 : 3



Tafel 3: Halle (Saale), Grabung Juridicum. 1-12 altere graue Standbodenkeramik (WA lb). M. 1 : 3



Tafel 4: Halle (Saale), Grabung Juridicum. 1-3 Altere graue Standbodenkeramik (WA lb); 4-6 hell- 

tonige Standbodenkeramik (WA 2); 7-11 rotbraune Kugeltopfkeramik (WA 3a). M. 1 : 3



Tafel 5: Halle (Saale), Grabung Juridicum. 1 graue Drehscheibenware (WA 5);

2 Glimmerware (WA 4); 3, 8 WA 5a; 4 ziegelrote Ware; 5 WA 5b; 6, 9 WA 5c;

7 oxidierend gebrannte Feinware mit roter Streifenbemalung. M. 1 : 3



Tafel 6: Halle (Saale), Grabung Juridicum. 1-6, 8 u. 9 Graue Drehscheibenware 

(WA 5c); 7 WA 5a. M. 1 : 3



Tafel 7: Halle (Saale), Grabung Juridicum. 1-3 graue Drehscheibenware (WA 5c); 

4-9 oxidierend gebrannte glasierte Irdenware. M. 1 : 3



Tafel 8: Halle (Saale), Grabung Juridicum. 1-5 Steinzeug; 6 u. 7 oxidierend gebrannte, 

glasierte Irdenware. 1, 3-7 M. 1 : 3; 2 M. 1 : 2



8

Tafel 9: Halle (Saale), Grabung Juridicum. 1 Gias; 2, 4-6 Bein; 3 Stein; 7 Keramik;

8 Buntmetall; 9 Blei. M. 1 : 3




