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1 .  VORWORT 

Zu den Untersuchungen, die weiland Prof. Dr. A .  
E .  van Giffen sehr a m  Herzen lagen, und von de
nen er bis in seine letzten Lebensjahre hoffte, sie 
noch definitiv veroffentlichen zu konnen, gehorte 
die Ausgrabung eines Teiles der Zisterzienserabtei 
St. Bernardus in Aduard . Die Zeit hierfor war ihm 
aber nicht vergonnt. Er hat dieser Untersuchung 
j edoch einen kurzen vorlaufigen Bericht gewidmet 
( 1 968) .  

Die  obengenannten Autoren, d ie  am Biologisch
Archaeologischen Institut angestellt sind, haben 
nun diese Aufgabe erfollt .  Der Befund dieser gro
ssen und wichtigen Ausgrabung, for die immer vie! 
Interesse vorhanden war, ist es wert, vollstandig 
vorgelegt zu werden. Fur den erstgenannten Autor 
galt dabei ais Stimulans auch die Tatsache, dass er 
mit Van Giffen bis zu dessen letztem Lebensjahr 
intensiv zusammengearbeitet hat, und ausserdem 
die Erinnerung daran, dass er seinerzeit in Aduard 
seine ersten Erfahrungen ais selbstandiger archao
logischer Zeichner mach te. Es muss hier mit Nach
druck darauf hingewiesen werden, dass es sich in 
erster Linie um die Veroffentlichung der 
Untersuchungsergebnisse handelt und nicht um die 
Beschreibung der Geschichte der Abtei oder die 
Behandlung aller jemals auf dem Abteigelande auf
gelesenen Antiquitaten. 

Nebenbei entstand der Gedanke, Van Giffens 
Untersuchung der Zisterzienserabtei Klaarkamp 
ebenfalls und in der gleichen Weise auszuarbeiten 
und zusammen mit "Aduard" in einer einzigen 
Veroffentlichung vorzulegen1). D iese Abtei , die 
analog dem Mutterkloster Clairvaux - Clara Vallis 
- offiziell Cia rus Campus hiess (Schoengen, l 907 ) ,
ist wiederum das lVIutterkloster von dem in Aduard 
und wurde gleichzeitig ausgegraben. Auch vom 
Befund dieser Untersuchung ist bereits eine Zu
sammenfassung erschienen (Glazema, l 94 7 ). Den
noch schien uns eine eingehendere Bearbeitung 
nicht uberflussig, om so mehr, ais wir uns Glaze
mas Interpretationen nicht immer anschliessen 
konnen. 

Im allgemeinen sei bemerkt, dass die Vermes
sungen in Klaarkamp in vie! kleinerem Massstab 
und deshalb vie! weniger detail l iert ausgefohrt 
wurden ais in Aduard . 

Die Ausgrabungszeichnungen, die Tagesberich-

te - insofern sie gemacht worden waren - und eini
ge Notizen bildeten die Grundlage for diesen Arti
kel . Von den wahrend der Untersuchung aufgelese
nen Funden, die jetzt im Groninger Museum in 
Groningen (Aduard) und im Friesischen Museum 
in Leeuwarden (Klaarkamp) aufbewahrt werden, 
wird meist nur dasjenige Material besprochen, das 
zur Datierung der verschiedenen Teile wesentlich 
beitragen kano oder das selbst infolge seiner Lage, 
genauer datiert werden kano. Die Funde werden, 
insofern es moglich ist, integriert behandelt, an
dernfalls einzeln .  Bei dem grossten Teil dieser Mo
bilien handelt es sich jedoch um Streufunde ; s1e 
sind deshalb in dieser Hinsicht nicht relevant. 

2. DIE ZISTERZIENSERABTEI CLARUS
CAMPUS (KLAARKAMP)

2. 1. Einlei tung

Die Abtei Klaarkamp lag in NO-Friesland in der 
Gerneinde Dantumadeel, ca. r .8 km nordwestli ch 
des Dorfes Rinsumageest und ca. 5 km westsud
westlich der Stadt Dokkum (Abb. 22). Sie lag auf
einer Wurt, die in den Urbaren des Klosters Fulda 
unter dem Namen Ringesheim vorkommt, spater 
jedoch den Namen der Abtei ubernahm (Halbert
sma, l 96 3 ) .  Die Besiedlung dieser Wurt reicht s icher 
bis in romische Zei t zuruck (Boeles, 1 9 5  l ) , was
durch die wahrend der Untersuchung gefundenen 
Keramikscherben aufs neue bestatigt wurde. 

Die Abtragung muss 1 8  5 8 bereits im Gang ge
wesen sein2) . Die Aktivitaten for die Erdbeseiti
gung, die wahrscheinlich in eigener Verwaltung 
ausgefohrt wurden, erreichten l 920 den Standort
des Klosters. Erst verschwand ein Teil des Walles, 
der das Gelande zusammen mit einem oder mehre
ren (?) Graben umripgt haben wird3), und dann
von 1 9 3 9- 1 94 1  schliesslich auch das Zentrum und 
damit der Rest der Klaarkamper Wurt (Glazema, 
l 94 7). Ein zufallig 1 9 1  o entdecktes und skizziertes
ca. 1 6  m langes Mauerfundament aus "alten gelb
bunten Friesen" kano mangels einer Situationsskiz
ze nicht lokalisiert werden4) . Auch ist unbekannt, 
was for einem Gebaude es angehbrte. Ein schweres 
Mauerfragment, das 1 949 ans Licht kam, kano 
ebenfalls nicht mit Sicherheit identifiziert wer
den5) . 
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Die Abtei lag auf den Parzellen, die im Grund
buch ais Gerneinde Dantumadeel, Sektion J Nr.  
1 79 1  und 2000 verzeichnet s ind.  Pachter war Herr 
J. Prins .  1 9 3 9  wurde die Abtragung durch den 
"Wurtenmeister" Pieter Rei tsma ausgefohrt, der in 
diesem Jahr das diesbezugliche Recht von dem 
Eigentumer gekauft hatte (Ottema, 1 947). Es ist 
das Verdienst vom "Fries Genootschap" gewesen, 
dass im letzten Augenblick noch eine archaologi
sche Untersuchung eingelei tet werden konnte. 

Die Untersuchung wurde vom Biologisch-Ar
chaeologischen Institut der Reichsuniversi tat Gro
ningen ausgefohrt und stand unter der Leitung von 
Prof. Dr. A. E .  van Giffen, dem dabei Dr. H. Brun
sting, Ch. G. E. Ubbens und die Techniker L. Pos
tema und J. Lanting assistierten. Durch die ver
hangnisvolle Krankheit von Herrn Postema wurdc 
die Zeichenarbeit vom 1 6 .  Mai 1 940 an vom erstge
nannten Autor iibernommen, nachdem Herr G. J .  
P .  Ros und Fraulein G .  J .  A .  ten Holte diese Arbeit 
davor ungefahr zehn Tage verrichtet hatten. 

Die erste Kampagne fand im Oktober 1 9 3 9  statt 
und betraf den ostlichen, bereits abgetragenen Wur
tenteil und die 0-Seite der Kirche auf dem noch 
existierenden Teil der Wurt (Abb. 2) .  Der Rest 
wurde mit Hilfe von ca. zwanzig Arbeitern der Ne
derlandsche Heidemaatschappi j  1 940 ausgegraben, 
und zwar vom 1 5 .  April-1 7 .  Mai und vom 1 4.-26 .  
Oktober .  Das Mittelstiick des W-Abteifliigels wur
de erst vom l 0.- 1 2 .  April 1 94 1  offengelegt. 

Die Abtei, deren Kirche am hochsten lag, stand 
auf einer etwa 4. 2 5  m hohen Wurt, deren hochster 
Punkt sich auf + 3 .  1 o m NN und deren Sohle sich
auf etwa - 1 .  1 5 m NN befand. Der Erdboden un
ter der Wurt bestand im grossen ganzen aus einer 
0 . 6 5  m machtigen Tonschicht und darunter einer 
Torfschicht mit eingeschaltenen Tonbandern (

r . 80 bis - 2 . 8 5  m NN), die auf Sand ruhte6) . In  
der  Wurt selbst liessen sich die  Mist- und Ton
schichten mit brtlich Soden (Abb. 2 5 ,  Profil A :  G-
J) gut erkennen. 

Klaarkamp war eine Tochter von Clairvaux. 
Uber ihre Geschichte ist wenig bekannt. Sogar das 
Stiftungsdatum ist ungewiss : vor I I 6 5 ,  wahr
scheinlich einige Jahre vor l 1 6 3  (Schoengen, 
l 907 ). Uber den Abbruch nach der Einfohrung der 
Reformation l 5 80 ist ebensowenig zu berichten, 
doch man darf ruhig annehmen, dass dieser ziem
lich schnell danach begonnen wurde, wie die Reso-

lutionen der Staaten von Friesland vom 6. Juni und 
vom 4. November 1 5  80 bezeugen (Glazema, 1 947)· 
Auf ihrem Schutt entstand dann ein Bauernhof, der 
selber - oder einer seiner Nachfolger - 1 9 1  l vollig 
durch Brand zerstort wurde (siehe S. l 8 1  )'). Selbst 
der nicht vollstandig ausgegrabene Grundriss lasst 
erkennen, dass Klaarkamp mit einer Kirche vom 
Typ Citeaux II die einfache und beinahe gleichfor
mige Anordnung einer fruhen Zisterzienserabtei 
vortrefflich widerspiegelt (Abb. 27, 69 und 70) . 

Das hobe Alter dieser Anlage hat viele verirrt. 
Die Form der Kirche und die Verwendung von 
Backstein zu einem Zeitpunkt um l 1 6 3  scheint 
manchem zu friih (Ter Kuile, l 948 ; Ozinga, l 949). 
Die archaologische Untersuchung, die sich selbst
verstandlich auf die durch die Abtragung gebote
nen Moglichkei ten beschrankte, hat weder Spuren 
eines alteren Bauwerkes aus Stein oder Holz, noch 
den geringsten Brocken Tuffstein erbracht. Wenn 
die Abtei anfanglich nicht anderswo gestanden hat, 
worauf ubrigens kein einziger Bericht hinweist, 
und davor auch nicht einen anderen Teil der Wurt 
ais den hochsten Punkt eingenommen hat, wofor 
auch keine Hinweise gefunden sind, dann muss das 
ausgegrabene Fundament, in dem sich teilweise 
ganz unten sogar Backsteinbrocken befanden, aus 
der Stiftungszeit, das heisst, von kurz vor l l 6 3 da
tieren. Die Ergebnisse der Grabung erlauben je
doch nicht,  das Alter der Gebaude individuell zu 
prazisieren.  Ebensowenig kann aus der Untersu
chung die Reihenfolge, in der der Bau ausgefohrt 
wurde, abgeleitet werden. Immerhin zeigte es sich, 
dass die Fundamente von Kirche und Kloster aus 
einem Guss waren. 

Der Kirchengrundriss gehort zum for Zisterzien
serabteien meist gangigem Typ Citeaux II aus der 
Periode l 1 40- 1 l 5 0 (Abb. 27  und 70). Architekto
nisch braucht eine Datierung um etwa l 1 6 3  daher 
keine prinzipiellen Bedenken wachzurufen. Doch 
wird die Verwendung von Backstein for den Nor
den der Niederlande eine Neuerung darstellen, die 
hier moglicherweise deshalb  nicht direkt und iiber
all iibernommen wurde, weil dieses Baumaterial 
auch lange danach noch verglichen mit Tuffstein 
ais minderwertig betrachtet wurde. Wir sind mit 
Halbertsma ( 1 9 5 4) und vor allem auch Arntz ( 1 9 7 1 )  
der Meinung, dass diese Neuerung i m  Norden un
seres Landes gerade den Zisterziensern zuzuschrei
ben ist, und glauben, dass, was die Datierung anbe-
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trifft, auch bei Hollestelle ( 1 96 1 )  eigentlich nichts 
Gegensatzliches zu lesen ist. 

2 . 2 .  Abteikirche 

Die Ki rchenfundamente waren durch die kommer
ziellen Abtragungen zum Teil beseitigt. Aus dem, 
was iibrigblieb und wissenschaftlich untersucht 
wurde, konnte der Grundriss leicht rekonstruiert 
werden.  Die Gestalt war T-formig und bestand aus 
einem Langhaus und einem genau so breiten Quer
schiff, die beide durch zwei Reihen Pfeiler in breite 
Mitte!- und schmale Seitenschiffe gegliedert wur
den. Der Chor in der Verlangerung des Mittelschif
fes hatte die Form eines Rechteckes, das nur wenig 
aus der 0-Mauer des Querschiffes heraussprang. 
Das Langhaus hatte sechs Joche, jeder der Quer
schiffarme drei. Auf Grund der Untersuchung ist 
die Kirche ais eine ganz aus Backstein gebaute, 
iiberwolbte dreischiff1ge Kreuzbasilika vom Typ 
Citeaux II (Abb. 27 und 70) zu rekonstruieren. 

Die Hobe, in der sich die Reste der Abtei verbar
gen, bildete das letzte Uberbleibsel einer Wurt, die 
wahrscheinlich wegen des vielen darin vorkom
menden Schuttes erhalten geblieben war. Dieser 
Uberrest hatte ungefahr die Form eines Dreieckes 
mit Seiten von ca. 1 00 m, woran sich an der NW
Ecke ein hoherer, schmaler langgestreckter Strei
fen von ca. r 20 X 5 m anschloss. Zwischen diesen 
beiden Fragmenten lag ein ki.instlich abgetragener 
Sektor, der von dem total abgegrabenen 0-Teil aus 
tief in den Wurtenkbrper eingedrungen war. Dieser 
Einschnitt hatte mit Ausnahme der NW-Ecke von 
Querschiff und Langhaus die N-Halfte der Ki rche 
vol lig beseitigt. Die S-Halfte dagegen war beinahe 
ganz verschont gebl ieben . Die Steilseite an der N
Seite bildete einen gu ten Diagonalschnitt durch die 
N- und W-Mauer von Querschiff und Langhaus . 
Dieses Profil (Abb. 2 5 ,  Profil B und teilweise Abb. 1 )  
Iasst erkennen, dass die Kirche Fundamentgraben 
von unterschiedlicher Zusammensetzung besass. 
Der Unterschied in der Fullung impliziert iibrigens 
nicht, dass i n  dem Uberbau notwendigerweise 
chronologische und/oder strukturelle Unterschiede 
bestanden haben. Der Inhalt des Fundamentgra
bens der W-Mauer des nbrdlichen Querschiffarmes 
und der 0-Halfte der nbrdlichen Langhausmauer 
bestand abwechselnd aus Ton- und M uschelsch ich-

ten (Abb. 2 3 : J -K/4 bzw. I/ 5 ,  Abb. 2 5  Profil B :  J-K 
bzw. I) .  Die Mauern der S-Halfte der Kirche waren 
alle auf die gleiche Weise fundiert (Abb. 2 3 ) ,  eben
fal ls die aufgefundenen Pfeiler (Abb. 23 und Abb. 
2 5 ,  Profil B :  H und Abb. 1 Fundament links). Der 
Fundamentgraben unter der N-Mauer des nordli
chen Querschiffarmes und unter der W-Halfte der 
nordlichen und der gesamten westlichen Langhaus
mauer war mit einer Schicht locker nebeneinander 
geschutteten Backsteinbrocken ais Unterlage und 
darauf einem etwa I m machtigen kompakten Ton
paket gefol lt  (Abb. 2 3 : K/4 bzw. F-H/4-7, Abb. 2 5 ,  
Profil B :  K bzw. G, Profil A :  H bzw . G).  Die Grii
ben mit geschichteter Zusammensetzung hatten 
eine Breite von 2 . 20-2 . 60 m und rei chten maximal 
+ 0 . 1 0  m NN tief, diejenigen mit kompaktem In
halt waren r . 80-2 m breit und reichten b i s  maxi mal 
o . oo m NN tief. Der Fuss der Mauer, von dem
nirgends mehr ein Teil bewahrt gebl i eben war, hat 
vermutlich auf demselben Niveau gelegen, wie die 
N-Mauer des westlichen Klosterfliigels ,  die auf 
+ 1 .66 m NN lag. Die Pfei ler, deren Fundamen te
i.ibrigens auch nicht mehr vorhanden waren, waren 
tiefer ais die Mauern fundiert und reichten mit ei
nem Durchmesser von ca. 4 m bis-0.90 m NN (Abb. 
2 5 ,  Profil B :  H).  

In dem Fundament der nordlichen Langhaus
mauer befand sich auf der Hobe des dritten Joches 
eine Unterbrechung, deren Breite nicht exakt fest
gestellt werden konnte, die jedoch auf jeden Fall 
nicht grasser ais 5 m war. Dieses Intervall weist auf 
einen Zugang hi n ;  es ist bemerkenswert, dass die 
Stel len anderer Eingiinge, die zweifellos vorhanden 
waren, nicht auf die gleiche Weise markiert sind. In  
Abb. 27  ist dieser Eingang rekonstruiert worden, 
wobei die gegeni.iberliegende S-Wand und der 
Raum zwischen dem zweiten und dem dritten Pfei
ler dicht davor beriicks ichtigt wurden . 

Die nbrdliche Aussenwand des Langhauses und 
die westliche Aussenwand des nbrdlichen Quer
schiffarmes waren mit Ausnahme der nordwestli
chen Querschiffecke, die an der W-Sei te halbrund 
geformt war, durch glatte Lisenen gegliedert. Die 
h iermit i.ibereinstimmende S-Wand kannte diese 
Gliederung nicht und war ais Teil des hier angren
zenden Kreuzganges glatt gelassen. Auf Grund des 
Aussehens der anderen Fundarnente hat der Au
ssenbau auch sonst keine Lisenen gehabt. Das Ge
biiude hat jedoch Strebepfeiler besessen, niimlich an 
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der \Xl-i'vJauer des Langhauses, der 0-Mauer des 
si.idl ichen Querschiffarmes und am S-Ende des 
Chorabschlusses. In allen Fallen waren die Funda
mente von Lisene bzw. Strebepfeiler und l\tfauer 
aus ei nem Guss. 

Das Kircheninnere hat einen gegliederten Wand
aufriss besessen. Die Form der si.idlichen Mauer
fundamente ist in dieser Hinsicht aufschlussreich . 
Die beiden westlichen Langhausjoche hatten gegen 
die S-Wand halbrunde Dienste von unterschiedli
chem Durchmesser, die die Gurtbogen i.iber dem 
si.idl ichen Seitenschiff auffangen mussten. Die i.ibri
gen Joche wiesen hier Lisenen auf. An der N-Wand 
konnte nur der Form der westlichen Gurtbogen
pfeiler, die auf eine L isene hinwies, nachgegangen 
werden. An der W-Wand wu rden keine eindeuti
gen Spuren von Gliederungselementen gefunden. 
Der Vorschlag Glazemas (1 947) , besagter westli
cher Schiffteil solle ein Portal darstellen, spricht 
uns nicht an. 

Im si.idl ichen Querschiffarm (Abb. 23) befanden
sich an den dafor in Betracht kommeoden Stellen 
Lisenen, ausser an den Ecken von Langhaus und 
Chor, wo sich Dreiviertelsaulen erhoben.  Die bei
den Reihen von Scheidbogen fanden hier in halb
runden Wandpfeilern ihren Endpunkt.  

Obwohl es faktisch nicht bewiesen ist ,  besteht 
doch kein Zweifel dari.iber, dass die N-Wand dem
entsprechend gegliedert war. 

Im ostlichen Seitenschiff des Querhauses sind 
keine Hinweise auf eine Gliederung in Kapellen 
entdeckt worden ; eine Disposition, die bei den Zis
terziensern im i.ibrigen durchaus i.iblich war. Die 
Mogl ichkeit, dass sich hier dennoch Kapellen be
funden haben, darf jedoch nicht ausgeschlossen 
werden . In der Rekonstruktionszeichnung (Abb. 
27) sind sie darum angegeben worden. Die vermut
l ich nur flach fundierten Trennungsmauern brau
chen in der wahrscheinlich ca. r m unter dem 
Mauerfuss gelegenen Ausgrabungsflache keine Spu
ren hi nterlassen zu ha ben, was sich auch in der Tat
sache zeigt, dass die Mauer zwischen Sakristei und 
Kapitelsaal nicht gefunden wurde (s. 2. 3. Kloster
gebaude) . 

Die Abmessungen der K i rche, von der Mitte der 
Fundamente an, betrugen etwa 60 X 2 3 m for die
Gesamtanlage, etwa 44 X 2 3 m for das Querschiff, 
und etwa 33  X 2 3 m for das Langhaus. Das Mittel
schiff des Langhauses war breiter ais dasjenige des 

Querscbiffes, die Seitenschiffe dagegen hatten die 
gleiche Brei te. 

2. 3 .  Klostergebaude

Das Klostergebaude schloss sich auf der S-Seite der 
Ki rche an. Der Grundriss wurde durch ca. r .  5 0-
2. 5 0  m breite Fundamentgraben markiert, deren In
halt und Tiefe teilweise im Profil auf dem Ubergang 
zu dem bereits abgetragenen Gelande abzulesen wa
ren. Wo das Gelande hoher war, war auch noch der 
Mauerfuss i.ibriggeblieben, wenn auch nur teilweise 
und in kleinen Brocken. Die 0-, SO- und SW-Seite 
hatten unter den unkontrollierten Abtragungen 
ernstl ich zu leiden gehabt und waren teilweise sogar 
vollig a bgeraumt worden. Aus dem Grundriss erg i bt 
sich zugleich, dass auch an anderen Stellen Funda
mentspuren verschwunden sein mi.issen. Der zen
trale Teil des Klosterhofes wurde nicht untersucht. 

Die Anlage besass alle Kennzeichen eines traditio
nellen (Zisterzienser)Klosters : einen rechteckigen 
Hof, von einem K reuzgang umgeben, an dem die 
verschiedenen Raume lagen . 

Der Hof war etwa 3 8 X 2 7 m gross und besass
wahrscheinli ch einen exzentrisch gelegenen Brun
nen (s. 3 .6+ Brunnen). Die si.idliche Backsteinrinne 
im nordwestlichen K reuzgangteil konnte hierhin 
gefohrt haben (siehe unten) . Die These bezi.iglich 
dieser Anlage wi.irde an Glaubwi.irdigkeit gewin
nen, wenn auch der Mittelteil ausgegraben und dort 
kein Brunnen oder Teich gefunden worden ware. 
Das hufeisenformiges Fundament an der S-Seite 
bildet den Umriss eines wahrscheinlich achtecki
gen, normalerweise i.iberdeckten Brunnenhauses, 
das du rch eine Arkade des si.idlichen Kreuzgangar
mes betreten werden konnte. Die Breite dieses Ein
ganges, der ja eine der Seiten des Achteckes bildet, 
ergab bei der Rekonstruktion (Abb. 27) den
Schli.issel zur Gliederung des Klosterganges in Jo
che. 

In Zisterzienserabteien befinder sich das Brun
nenhaus immer gegeni.iber dem Eingang zum Re
fektorium. Demzufolge darf man in den Funda
menten, die s ich an der gegeni.iberliegenden Seite 
befinden und nur teilweise erhalten waren, den 
Grundriss des Refektoriums sehen. Dieses war et
wa 26 X r 3 m gross ( z :  r )  und wurde durch drei
Saulen in der Mittelachse halbiert. Die SO-Ecke 
war an der Aussenseite mit einer Lisene versehen. 
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Der Essraum wurde wie iiblich vom Kalefak
torium, die Warmstube, an der Ostseite und der 
Kliche an der Westseite flankiert. Die Form des 
ersterwahnten Raumes liess sich jedoch wegen der 
Verwiistungen durch die A btragungen nicht mehr 
prazisieren . Bei der Rekonstruktion ist man davon 
ausgegangen, dass das runde Pfeilerfundament in 
der Mitte lag. Dagegen war der Umriss der Kliche 
gut erhalten geblieben. Die SO-Ecke dieses Rau
mes war verstarkt und bogenformig ; sie kommt ais 
Ort der Herdstelle in Betracht .  Der angrenzende 
rechteckige Raum am Ende des Fliigels wird das 
Auditorium des Cellerarius darstellen. 

Der Grundriss des 0-Fliigels wurde von dem 
abgegrabenen Gelande diagonal durchgeschnitten. 
Nur die NW-Ecke war noch intakt, zumindest was 
die tieferen Fundamente anbelangte . Die weniger 
tief fundierten Innenmauern hatten namlich auf 
dem Niveau von etwa + 0.60 m NN keine Spuren 
mehr hinterlassen. Das Gebaude, dessen westlichen 
l\!fauerfundament etwa 2 . 5 0  m breit war, schloss 
sich an das Querschiff an, war j edoch wahrschein
l ich schmaler. Bei der Rekonstruktion ist die Lage 
der 0-Mauer analog dem Abstand von etwa 5 m 
zwischen den beiden westlichen Pfeilei·n einersei ts 
und der W-Mauer andererseits festgelegt. Die Brei
te wird dann im Innern etwa I 3 m betragen haben, 
d .h" sie war identisch mit der Breite des Refek
toriums. 

Im 0-Fliigel werden sich traditionsgetreu von N 
nach S die folgenden Raume befunden haben : die 
Sakristei, eventuell zusammen mit dem Armarium 
(Bibliothek), der Kapitelsaal, das Auditorium und 
oft noch ein grasser Saal, der vor allem bei Tatig
keiten, die einen gewissen Komfort verlangten, be
nutzt wurde . Zwischen den beiden letzten Raumen 
befand sich gewohnlich eine Passage, die den Zu
gang zum Garten oder zum Krankensaal bot (s. 
2 .4 .  Nebengebaude) . Manchmal war an das S-Ende 
oder an die 0-Seite senkrecht zum grossen Saal 
oder Monchssaal noch �in Sonderraum for die No
vizen angebaut .  Das Dormitorium (Schlafsaal) be
fand sich immer im Obergeschoss .  

In der  Rekonstruktion (Abb. 27) wagten wir  uns 
nicht weiter ais bis zur Passage vor. Fur einen even
tuellen :Monchssaal oder Novizenraum ist in Anbe
tracht der Latrine am S-Ende auch nur noch wenig 
Platz iibriggeblieben. 

Indem man nach dem Standort der ostlichen 
Aussenmauer auch denjenigen der Innenmauer be
stimmt, kann der Umriss des Kapitelsaales ziem
lich zuverlassig rekonstruiert werden. Die ni::irdli
che Trennungswand mit der Sakristei und die siid
liche mit dem Auditorium werden wahrscheinlich 
ebenso weit entfernt von den ni::irdlichen bzw. siid
l ichen Saulen gelegen haben, wie die beiden Sau
lenreihen selber voneinander entfernt waren. Die
ser Abstand betrug etwa 5 m (Fundamentmitte). So 
entstand ein viereckiger Raum mit dem lichten 
Mass von etwa r 3 X r 3 m. Die Sakristei wird dem
zufolge innen etwa I 3 X 4 m gross gewesen sein,  
ein Raum, der keiner Saulen bedurfte .  

Der W-Fliigel war ebensowenig unbeschadigt ge
blieben. Das Fundament der W-Mauer war teil
weise, das der S-Mauer vollig verschwunden. Au
sserdem besteht die Moglichkeit, dass eventuelle 
Innenmauern sich auf dem ausgegrabenen Niveau 
auch nicht mehr ais Bodenspur erkennen liessen. 
Die N-Wand und der N-Teil der W-Mauer waren 
noch teilweise ais Brocken Mauerwerk iibrig, die 
max. I .  70 m breit und o .  5 o m hoch ( + r . 66 bis
+ 2 . 1 6  m NN) bzw. max. q o  m breit (bis + 1 . 84 
m NN) waren. Das Backsteinformat betrug etwa 30  
X I 5 X r o  cm .  Die N-Mauer schloss im 0 an  die 

W-Wand der Kirche an und wird an der W-Seite 
einen Strebepfeiler besessen haben. 

An einer Stelle, die moglicherweise die Mitte 
dieses Fh.igels markiert, befand sich eine W-0 ge
richtete, teilweise doppelte Mauerspur mit vie! 
Schutt, die an der 0-Seite zusammenfiel und dort 
ein Rechteck von etwa 4 X 3 m bildete, das bis zu 
einer Tiefe von + 0.06 m NN reichte. Es handelt
sich hier um die Fundamente von zwei Mauern, 
zwischen denen sich eine Wendeltreppe befand, die 
zum Obergeschoss fohrte. 

Ni::irdlich dieser Trennung befand sich in der 
Mittelachse nacheinander ein kleines und ein gro
sses rundes Fundament. Letzteres besass einen 
Durchmesser von 2. I o  m, bestand aus abwechseln
den Schichten von Ton und feinem Schutt und 
reichte von - 0 .72  bis - 0.98 m NN.  Glazema 
( 1 947) ist der Auffassung, dass dieser Raum zwei
schiffig war. Er geht von dem Abstand zwischen 
dem grossen runden Fundament einerseits und der 
doppelten Mauer andererseits aus und nimmt dann 
eine Reihe von sechs Saulen in der Mittelachse an. 
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So anziehend und logisch diese Auffassung auch 
scheint, wir teilen sie nicht. Es erscheint uns nam
lich beinahe unmoglich, dass in einem Gelande, das 
uber + 0.80 bis + I . 66  m NN (untere Seite des N
Mauerfusses) anstieg, von fonf tief fundierten Sau
len keine einzige auch nur teilweise festgestel l t  
worden ware . Das N-Ende zeigt ausser dem Rest 
eines Fliesenfussbodens noch fonf Backsteinrinnen 
von unterschiedlicher Lange, von denen die sudli
che zum Brunnen auf dem Hof zu gehen scheint 
( + r .  78 bis + r .  5 7 m NN) und die nordostliche zu
einem Brunnen auf der NW-Seite des Flugels 
(+ 1 . 5 9  bis + 1 . 1 2  m NN) .  

Sudlich der doppelten Quermauer befanden sich 
vier runde Fundamente mit einem Durchmesser 
von r . 3 0- r .80 m, die abwechselnd aus Schichten 
Ton und Schutt zusammengesetzt waren.  Das 
nordlichste dieser Fundamente reichte von + 0 .20
bis  - 0.96 m NN. Die beiden mittleren lagen in  
der  Achse des Gebaudes, d ie  beiden anderen wi
chen hiervon in derselben Richtung ab, ohne ubri
gens auf eine Linie zu gelangen.  Auch war der Ab
stand zwischen den beiden mittleren Saulen und 
der Zwischenraum der beiden ausseren zu den mitt
leren und der der beiden ausseren untereinander 
jeweils verschieden. 

Der W-Flugel ist for die Konversen bestimmt 
und besteht traditionell aus einem Cellarium, dem 
Vorratsraum und einem Refektorium. Der Schlaf
saal l iegt im Obergeschoss. Im Erdgeschoss befin
det sich zwischen beiden Teilen oft ein Durchgang, 
der zum Klosterhof fohrt. Im a l lgemeinen ist das 
Gebaude for die Laienbruder vom Domizil der 
Monche durch eine Klostergasse geschieden. 

Der Grundriss des W-Flugels lasst sich, was die 
Einteilung betrifft, nicht mit Sicherheit analysie
ren . Hierfor fehlen einige wichtige Teile ; andere 
erweisen sich ais nicht eindeutig. Andererseits ist 
wiederum zuviel bewahrt geblieben, um nicht an 
Hand davon und analog mit dem Idealplan von 
Zisterzienserklostern einen Rekonstruktionsver
such zu wagen8) . Es sei hier mit Nachdruck darauf 
hingewiesen, dass dieser Teil der Rekonstruktion 
(Abb. 27) nicht sicher, sondern nur wahrscheinlich 
i st .  

Als Stelle for den Durchgang zum Klosterhof 
kommt am meisten ein schmaler Raum sudlich von 
der doppelten Quermauer in  Betracht, der an der S
Seite im Gegensatz zur anderen Seite glatt ist . Die 

hier vorhandene Bodenspur braucht mit diesem 
Durchgang nicht in Zusammenhang zu stehen .  Die 
Durchgangsbreite darf mit der sudlichen Tormauer 
zusammen auf ca. 3 m festgesetzt werden. Wenn 
der Flugel sonst keine Unterteilung hatte, entste
hen so zwei grosse Raume, wovon der n0rdliche 
einschiffig und der sudliche zweischiffig war. Geht 
man von der A nnahme aus, dass der N- und der S
Teil gleich gross gewesen sind, d .h .  etwa 26 X 9 m 
im Lichten (etwa 3 : r ) ,  dann lag der Abschluss des 
sudlichen Saales in  einer Flucht mit der N-Wand 
des Auditoriums des Cellerarius. Der durch Saulen 
zweigeteilte Saal kommt dann am meisten ais Re
fektorium in Betracht .  Die Lage der Pfeilerfunda
mente bleibt zwar merkwurdig, schliesst j edoch 
eine Anordnung der Pfeiler  in  einer Linie nicht aus. 

Der breite n0rdliche Raum hat dann ais Cella
rium gedient, wofor ais Scheune verschiedene Ar
ten von Uberdachungen denkbar sind, die im Bo
den keine Spuren h interlassen haben brauchen. 
Die beiden Saulen an der S-Seite konnten einen 
eingefogten Hangeboden unterstutzt haben . Das 
Dormitorium ist uber die Wendeltreppe wahr
scheinlich sowohl uber diese Galerie ais auch von 
der Klostergasse aus erreichbar gewesen. 

Auch in Klaarkamp wurde das Gebiet der Laien
bri.ider - durch eine Gasse - von dem der Monche 
getrennt. Der Verlauf der Mauer wird von einer 
Schuttspur und einem verzahnten Mauerfragment 
(Lange 6 .  5 m, Breite 2 (Fuss) - r m, Hobe o .  30 m ;  
+ 1 -46 bis + 1 . 76 m NN) (Abb. 2 3 :  F/7-8) belegt .  
Von dem danebengelegenen westlichen Kreuzgang
arm ist j edoch nichts aufgefunden worden, was i n  
Anbetracht des grossen nicht untersuchten Zen
tralteiles des Hofes nicht verwunderlich ist. Das 
Fundament des n0rdlichen Kreuzgangarmes endet 
an einer Stelle, an die sich der W-Trakt senkrecht 
hatte anschliessen mussen ; das Fundament des S
Traktes dagegen lauft durch . Trotzdem meinen 
wir, dass der westliche Kreuzgangarm hier rekon
struiert werden muss (Abb. 27) .  

2 -4 .  Nebengebaude 

Von den anderen Gebauden auf dem Abteigelande 
ist nur eine geringe Anzahl gefunden worden. Man 
darf annehmen, dass der grosste Teil, vor allem die 
Werkstatten, Stalle, Scheunen usw . ,  die sich wohl 
auf der W-Seite befunden haben werden, wahrend 1 79 
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der Abtragungen beseitigt wurde . Die ausgegrabe
nen Gebaude zeichneten sich nicht wie die Abtei im 
engeren Sinne, a i s  Fundamentgraben ab,  sondern 
ais tief eingegrabene Backsteinfundamente, von de
nen j edoch nicht festgestellt werden konnte, wie sie 
unterstiitzt waren. Ein Pfah l rost kommt jedoch 
wohl am meisten in Betracht. 

Das rechteckige 0-W gerichtete Fundament von 
etwa 7 .40 X 5 . 20 m (Aussenmass) mit Mauern, die 
etwa 0 . 80  m mach tig und noch o. 5 5 m hoch waren 
(- 0 . 84 bis - 0 .29  m NN) (Abb. 2 3 : I-J/ 1 4  und 
Abb. 3 ), stellt auf Grund der Lage und Struktur 
eine Latrine dar. Die Lage am S-Ende des 0-Flii
gels iiber dem Rand eines Grabens, der durch etwa 
o. 70 m breite, einspringende und direkt einander
gegeniiberliegende Offnungen in der W- und 0-
Mauer unter dem Gebaude hindurchlief, schliesst 
eine andere Funktion aus. Der Graben bog nach 
etwa 70 m winkelrecht nach S um. 

An der SO-Ecke des Abteigelandes befand sich 
ein 0-W gerichtetes, rechteckiges Fundament, das 
an der W-Seite herausspringende Ecken mit recht
winklig darauf stehenden A rmen hatte (Abb. 2 3 :  O
P/_1 3 - 1 4) .  In einem Abstand von etwa 24 m nach W 
lagen ungefahr in  einer Flucht mit der N-Mauer die 
Schuttreste eines Eckfundamentes, das an der N
Seite bereits tei lweise abgerissen war (Abb. 2 3 :  
L/ 1 2- 1 3 ) .  Kombiniert man beide Elemente, dann 
entsteht ein rechteckiges, nach 0 schmaler werden
des Gebaude von etwa 2 5  X 9 m bzw. 9 X 6 m (in 
der Fundamentmitte vorgenommen). Die einzel
nen, glatt bearbeiteten, tief reichenden Fundamen te 
(bis - o . 8 8  m NN), deren Zwischenriiume einan
der nicht genau gegeniiber lagen, weisen auf eine 
Konstruktion mit Fundamentbogen hin, verraten 
jedoch nichts iiber die Funktion des Gebaudes, das 
in Anbetracht seines Gesamtumfanges und der 
machtigen Grundpfeiler Alliire gehabt haben muss. 

Seine Grosse und Lage in einigem Abstand ost
l ich vom 0-Fliigel ungefahr auf der Hohe der ver
mutlichen Durchgang kennzeichnen das Gebaude 
ais Krankensaal des Klosters, moglicherweise mit 
einer Kapelle am 0-Ende. Eine derartige Lage 
kommt bei Zisterzienserklostern oft vor. Die Exi
stenz einer Kapelle wird durch die ansonsten ziem
lich marchenhafte Geschichte iiber die Stifterin von 
Klaarkamp in der Chronik des Zisterzienserklosters 

Bloemkamp 'unterstiitzt9). Nach der Chronik der 
Abtei Aduard war auch dort mit dem Krankensaal 
eine Kapelle verbunden10). 

Die Kriimmung in dem Graben an der S-Seite ,  
wo sich auch einige Pfosten befanden (Spund
wand ?), konnte die Stelle sein, wo der Abfluss des
Krankensaales hineinmiindete. 

Das dritte rechteckige Fundament lag etwa 5 0  m 
nardlicher ais der Hospitalbau (Abb. 2 3 : P-Q/ 8 
und Abb. 4). Das Aussenmass betrug 6 . 60 X 5 m 
bei einer Mauerstarke von etwa l.- 1  . 2 0 m .  Steinfor
mat 3 l .  5 X l 5 X 8 cm. Der Rest war noch maximal 
l .  5 o m hoch und vie! tiefer ais die anderen beiden 
fundiert (- 0 .70 bis - 2 . 20 m NN). Es hatte denn 
auch seinerzeit in einem N-S gerichteten Graben 
gestanden, und zwar am S-Ende. Dieser Graben 
war an Ort und Stelle verbreitert und besass an der 
0-Seite noch einige Pfosten einer Spundwand. Die 
W-Seite dagegen war durch eine Auffahrt zum Ab
transport der Wurtenerde gestort. Die Zwischen
raume zwischen den vier Eckfundamenten lagen 
hier wohl einander gegeniiber und waren in der N
und S-Mauer r . 9 5  m, in der 0- und W-Mauer r . 3 5  
m brei t. Die siidliche Offnung war durch eine etwa 
o. 5 o m starke Mauer abgeschlossen, der ostliche
und westliche Durchgang waren durch einige Bret
ter blockiert, die an der Innenseite durch vier bzw. 
drei Pfosten von etwa l m Lange gestiitzt wurden. 
Hierauf waren laut Glazema ( 1 947) wieder waage
rechte Bretter angebracht, die iibrigens auf den 
Feldzeichnungen nicht vorkommen11) .  Der innere 
Raum von etwa 4. 5 o X 2 .60 m war bei der Entdek
kung mit Schutt gefiillt , wozwischen sich laut 
Fundbuch einige Topfe, Loffel und andere Funde 
befanden (Fundnr. 2). Die Lage iiber und am Ende 
eines Grabens innerhalb des Klostergeliindes lasst 
vermuten, dass wir es mit einem Waschplatz oder 
Waschhaus zu tun haben. 

Glazema ( 1 947) ist der Meinung, dass die beiden 
letzterwahnten Fundamente die Uberreste von 
Torhausern darstellen, die durch eine Mauer ver
bunden waren . Diese Mauer verlief weiter nach N,  
um dort nach W abzubiegen, wo auf  einer Parzelle, 
die "poartfinne" (Pforteland) hiess, in  der NW
Ecke des Klostergeliindes ein drittes Tor gestanden 
haben sol i .  Von den Offnungen zwischen den Fun
damenten dieser sogenannten Torhauser soli die 
ostliche den Zugang und die anderen die Ausgange 
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hinter der Mauer darstellen. Von dieser Mauer ist 
jedoch nichts gefunden worden12). Abgesehen von 
unseren Argumenten, die fUr eine andere Funktion 
pladieren, muss das V orhandensein von zwei nahe 
beieinander gelegenen Eingangen an der O-Seite 
fur unwahrscheinlich gehalten werden. Denn von 
hieraus kam man in die Klausur, die von Laien nicht 
betreten werden durfte. Allenfalls ist hier ein sekun
darer Ausgang denkbar. Dagegen ist es glaubwur
diger, ein Tor auf der "poartflnne" an der NW -Seite 
zu rekonstruieren. 

Schliesslich hat es neben der NW-Ecke der Kir
che noch ein Gebaude gegeben von dem nur der S
und 0-Teil des Fundamentgrabens teilweise erhal
ten waren. 

2.5. Friedhof 

Der Friedh6f befand sich in der NO-Ecke des Ge
landes und war ausser von kommerziellen Abtra
gungen auch von der Auffahrt beschadigt worden. 

2.6. Brunnen 

Die zwolf aufgefundenen Brunnen konnen auf 
Grund ihrer Struktur in drei Typen eingeteilt wer
den: 
a. Brunnen mit einer Wandung aus Findlingen; 
b. Brunnen mit einer Wandung aus Backstein; 
c. Brunnen oder brunnenformige Vertiefungen. 

Nur eine geringe Anzahl konnte naher unter
sucht werden. In einigen Brunnen wurden Mobi
lien aufgefunden. In Bezug auf die Datierung kann 
nur ganz allgemein gesagt werden, dass sie entwe
der alter als das Kloster oder teilweise mit ihm 
gleichzeitig waren. Einige Brunnen wurden wahr
scheinlich auch nach dem Abbruch des Klosters 
noch benutzt. In einem von ihnen stand sogar zur 
Zeit der Ausgrabung noch eine holzerne Pumpe. In 
diesem Zusammenhang darf man nicht vergessen, 
dass hier, auf dem hochsten Punkt der Wurt, em 
Bauernhof gestanden hat?). 

In der S-Halfte des Hofes lag ein runder, aus 
Findlingen aufgeschichteter, 2.43 m hoher (bis 
+ 0.77 m NN) Brunnen mit einem Aussendurch
messer von 3 m, einem Innendurchmesser von 2.25 
m und einer Tiefe von - 1.66 m NN (Abb. 23: F
GI IO-I I). Der Inhalt (Fundnummer 17), unter dem 
sich einige Scherben von deutschem Steinzeug mit 

Reliefauflagen aus der zweiten Halfte des 16. Jhs. 
befanden, weist auf Gebrauch in der Endphase des 
Klosters oder kurz danach hin. Obwohl die exzen
trische Lage im Hof ungewohnlich ist, sind wir 
doch geneigt, den Brunnen als einen Teil des Klos
ters zu betrachten. Moglicherweise hatte er einen 
backsteinernen Dberbau, der beim Abbruch des 
Klosters mit abgerissen wurde. Dies scheint um so 
wahrscheinlicher, wenn man einen ahnlichen Brun
nen an der N-Seite des W-Fhigels in Betracht 
zieht, der ubrigens eine Zweiperioden-Anlage be
sass (Abb. 23: D/5-6 und Abb. 5). Die Hohenlage 
der Sohle beider Brunnen lasst zwischen dem pri
maren und sekundaren Gebrauch eine betrachtliche 
Unterbrechung vermuten. In erster Linie handelte 
es sich hier um ein�n Brunnen, dessen Wandung im 
unteren Teil aus aufeinandergeschichteten hantier
baren Findlingen bestand, die an einer Stelle noch 
2.IC) m hoch waren (- 1.65 bis + 0.54 m NN) 
(Abb. 5 und 24). Der obere Teil, der aus Backstein 
bestand (Format 29/30.5 X 14.5 X 9/10 cm), hatte 
stellenweise noch eine Hohe von 0.69 m (+ 0.23 bis 
+ 0.92 m NN). Der Durchmesser bet rug unten 
3 m, ob en 6 m. Auf der Sohle lag, um Ver·sandung 
iu vermeiden, ein kompletter Muhlstein (Durch
messer 1.25 m, o. 12 m stark) mit einem kleinen Pfos
ten im Zapfenloch und beiderseitig noch zwei der
artige Fragmente (Durchmesser 1.20 m, O. 13 m stark 
bzw. Durchmesser I m, 0.06 m stark). Lang nachdem 
dieser Brunnen ausser Gebrauch war, wurde mitten
drin ein neuer Brunnen von ganz anderer Struktur 
angelegt. Dieser war rund, hatte einen Durchmesser 
von nur I m und war aus Backsteinbrocken aufge
baut (Format: ? X 14 X 9 cm). Die Wand war 
noch 0.80 m hoch erhalten geblieben (- 0.60 bis 
+ 0.20 m NN). Die Sohle, auf - 0.60 m NN, also ca. 
I m hoher als die Sohle des alten Brunnens, bestand 
aus einem holzernen Sturzrad mit einem Durchmes
ser von etwa I. 16 m (Abb. 24). Diesel' Typ von Wa
genrad wird im I5.1 I 6. Jh. datiert13). Der Aufbau 
aus Steinbrocken zusammen mit dem Rad macht 
wahrscheinlich, dass der Brunnen nach dem Ab
bruch des Klosters im 17. Jh. gebaut wurde. Wah
rend der Abtragung stand in diesem Brunnen noch 
eine holzerne Pumpe. Das Alter des primaren Brun
nens kann nicht naher bestimmt werden. 

Ausser dem letzterwahnten gab es noch funf 
runde Brunnen aus Backstein, von denen bis auf 
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eine Ausnahme wenig notiert worden ist . Zwei la
gen im W des nordlichen Querschiffarmes (Abb. 
2 3 : I-J/4). 

Der westlichste Brunnen mit einem Aussen
durchmesser von r .  70 m und einem Innendurch
messer von r . 20  m war aus keilformigem Backstein 
mit Seiten von 1 3  und 1 9  cm, einer Hohe von 2 5  cm 
und einer Starke von IO cm gemauert, und war 
noch ais o .  5 o m hoher Ring er hal ten ( + o. 5 4 bis 
+ r .04 m NN). 

Der ostliche Brunnen mit einem Durchmesser 
von r .  70 m bzw. I .  I o  m war aus Steinen im gleichen 
Format gebaut .  Von der Wandung waren noch 24 
Schichten iibrig (2 . 60 m hoch ; - 1 .74 bis + o . 86  
m NN), wovon sich 7 iiber der Bodenoberflache 
befanden. Der Ring zahlte auf der Bodenoberflache 
27  keilformige Steine, darunter 2� Steine. Die
unteren 8 Schichten waren aufeinander gelegt, die 
anderen dagegen normalerweise gemauert. Auf der 
Sohle (- I .  74 m NN) lag eine aus drei Brettern 
zusammengesetzte Scheibe (Durchmesser r .  5 6 m) 
mit sechs Lochern, die von drei parallelen kleinen 
Balken von 8 X 6 cm mit Zapfen und Zapfenloch 
zusammengehalten wurden. Die hierin gemachten 
Funde (Nr. 5 ) ,  wie sie im Fundbuch verzeichnet 
sind, lassen vermuten, dass der Brunnen auf jeden 
Pall in der Endphase des Klosters im Gebrauch 
war. 

An der 0-Seite des Gelandes (Abb. 2 3 : S/9) 
befand sich ein Backsteinbrunnen mit einem 
Aussendurchmesser von I .80 m und einer Tiefe bis 
- 1 .90 m NN, in dem unter anderem zwei kleine 
polychrome Kopfe gefunden wurden (Fundnr. 3 ;
Abb. 7)14) . Von einem ahnlichen Brunnen mit dem 
gleichen Durchmesser ais der varige sind keine 
Einzelheiten bekannt (Abb. 2 3 :  P/ r I ) . Der fonfte
Brunnen befand sich in der NW-Ecke des Gelandes 
(Abb. 2 3 : F/ 3 ) .  Von seiner Wandung waren noch 
r 8 Schichten i.i brig, von denen die oberen r 3 aus 
Steinen vom Format 29 . 5 X I 4/ I 7 · 5  X I I  cm auf
gebaut waren, die unteren 5 aus Steinen vom For
mat 30 X I 5 X 9 cm. Der oberste Ring zahlte 2 1  
Backsteine. Dieser Brunnen war unter dem runden 
Aufbau viereckig ausgegraben (- 3 . 1 0  bis - 0 . 80 
m NN). 

Funf Brunnen bzw. brunnenformige Vertiefun
gen miissen auf Grund ihrer Lage und teilweise 
auch wegen ihres Inhalts friiher ais die Abtei datiert 

werden.  
a . Kleiner runder Brunnen mit einem Durchmesser

von l m unter dem nbrdlichen Seitenschiff 
(Abb. 2 3 : H/ 5 ) .  Der Inhalt (Fundnr. 8) bestand 
aus einer grossen Anzahl Keramikscherben aus 
den ersten Jahrhunderten nach Chr. Geb. und 
aus Scherben von Kugeltopfkeramik (Abb. 26) .  

b .  Kleiner runder Brunnen mit einem Durchmesser 
von I m unter der 0-Mauer des Refektoriums 
(A bb. 2 3 :  H/ I 3 ) ,  der nach den A ufzeichnungen 
im Fundbuch ebenfalls Wurtenkeramik enthielt 
(Fundnr. 1 4) .  

c. Kleiner Brunnen unter dem siidwestlichen Pfei.
ler im siidlichen Querschiffarm, der bis an den
Sand reichte (- 2 . 8 5  m NN).

d .  Klei ner Brunnen unter dem siidwestlichen 
Wandpfeiler im siidlichen Querschiffarm (-
0.67 bis - 2 .67 m NN). 

e .  Kleiner Brunnen unter dem mittleren Pfeiler der 
0-Reihe im siidlichen Querschiffarm (- 0 .87  
bis - I . 2 7  m NN) .  Das Fundbuch vermeldet 
einen hierin gefundenen Kugeltopf (Fundnr. 
I 9). 

Zur Verstarkung der Pfeilergrundlagen waren in 
den unter c-e angefohrten Brunnen Pfosten einge
rammt ; hierauf waren abwechselnd Schichten Ton 
und Schutt gestiirzt. Die beiden Brunnen, die unter 
d und e erwahnt sind, wiesen zwischen den Ramm
pfahlen kleine Findlinge auf. 

2 . 7 .  Funde 

Die wahrend der Ausgrabung gesammelten Funde 
waren wegen eines Umbaus des Friesi schen Mu
seums in Leeuwarden, wo sie aufbewahrt werden, 
grosstenteils nicht zuganglich. Einige sind im Zu
sammenhang mit den obenerwahnten Brunnen auf
gefohrt worden (Abb. 6, 7 und 2 6 ;  Anm.  I 4). A usser 
diesen Funden besitzt das Museum auch Gegen
stande, die wahrend friiherer Wurtenabtragungen 
gesammelt wurden. Es handelt sich hier vor allem 
um Material aus der romischen Zeit, der V olkerwan
derungszeit, der Karolingerzeit und noch jungerer 
Zei t (Boeles, 1 9 5 1 ) . Funde, die in deutlichem Zu
sammenhang mit der Abtei stehen, sind z .B .  eine 
Messampulle aus Zinn (I 5 .  Jh .) ,  ein Fragment einer 
innen gelbbraun glasierten Schiissel mit einer Dar
stellung von Aristoteles und Phyllis (Anfang I 6. 
Jh .)15), glasierte und unglasierte Fliesen mit ein-
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gelegtem oder erhabenem Ornament und ein wahr
scheinlich zwischen 1 3 60- 1 3 6 5  vergrabener Munz
schatz, der aus l 5 Goldenen Schilden und 3 44 (sil
bernen) Lowengroschen besteht. Letzterer befindet 
sich j etzt im Heimatmuseum "Het A dmiraliteits
huis" in Dokkum (Van Gelder, l 969/ l 970 ), wo 
auch noch einige andere aus der Wurt Klaarkamp 
stammende Gegenstande zu sehen sind, darunter 
die schon genannte Ampulle. 

3 .  DIE ZISTERZIENSERABTEI 
ST. BERNARDUS IN ADUARD 

3 .  l .  Einleitung und wichtigste Folgerungen 

Das Dorf Aduard, das ohne seine j ungeren Erwei
terungen das Gelande der ehemaligen Zisterzienser
abtei St. Bernardus einnimmt, ist auf und aus ihren 
Schutthaufen entstanden. Von einem Dorf Aduard 
kano denn auch erst die Rede sein, ais das "Kloster 
Aduard" verschwunden war, d .h .  seit dem Beginn 
des 1 7 . Jhs. 

Aduard liegt ca. 7 km NW von Groningen, 
kaum nordlich von der Verkehrsstrasse nach Fries
land. Die alte Heerstrasse Groningen-Friesland 
verlief dagegen nbrdlicher ais die heutige Strasse 
und fohrte direkt am Dorf entlang. Ihre Richtung 
NO-SW wird dem nordlichen Klostergraben die
selbe Orientierung auferlegt haben (Abb. 28 ) .  Das 
Umgekehrte ist naturlich auch moglich, doch wir 
halten dies for weniger wahrscheinlich . 

Das mehr oder weniger rechteckige, von einer 
Mauer und einem, tei lweise auch zwei Graben und 
einem Wall umgebene Klostergelande bestimmte 
die Dorfform und deren geradlinige Parzellierung 
(Abb. 28) .  

Fur die  Geschichte der Abtei bildet die  Kloster
chronik die wichtigste Quelle (kroniek, Brugmans, 
1 902) .  Weiterhin sei hier auf Post ( 1 922 / 1 92 3 ), 
Smits und Formsma ( 1 9 5 4), Van Giffen ( 1 968) und 
auf die dort aufgefohrte Literatur hingewiesen . Pe
ters Grundriss und Beschreibung von Aduard ist 
stark romantisiert und geht auf Clairvaux zu
ruck16) .  

Die Abtei Aduard war das zweite Tochterkloster 
der Abtei Klaarkamp in Friesland und gehbrte zur 
Filiation von Clairvaux. Sie wurde am 5 .  Juni l l 92  
auf  einer niedrigen Wurt, die Adwerth geheissen 
haben soll, gestiftet und ein Jahr spater bezogen. 

Die Entwicklung nahm einen gedeihlichen Fort
gang. Aduard wurde zum reichsten Kloster des 
Groningerlandes und bildete eine grosse politische, 
okonomische und gesellschaftliche Macht. Auch 
war es lange Zeit ein Zentrum von Kultur und 
Wissenschaft, dessen Ruhm in vielen europaischen 
Landern galt .  Neben Blutezeiten hat die Abtei auch 
Zeiten tiefen Verfalls gekannt. Die Ursachen da von 
lagen manchmal innerhalb, manchmal ausserhalb 
der Klostermauern, mlissen jedoch meistens an bei
den Orten zugleich gesucht werden. Das Ende kam 
de facto l 5 80 und de j ure l 5 94, ais sich die Stadt 
Groningen der Union der Niederlandischen Pro
vinzen anschloss und sich mit den Ommelanden zu 
einer Provinz vereinigte, wodurch im ganzen Ge
biet nur die reformierte Konfession ausgeubt wer
den durfte. Die Sakularisierung kam im darauffol
genden Jahr gesetzlich zur Ausfohrung. Der A b
bruch der Gebaude l iess nicht lange auf sich war
ten . Sogar die Fundamente wurden bis in grosse 
Tiefe herausgebrochen. 

In der Klosterchronik ist nicht nur die Rede von 
verschiedenen Wohnraumen, Hospitalbauten, 
Handwerks- und Wirtschaftsgebauden, sondern 
auch von Pforten, Mauern, Graben, Teichen, von 
einem Turm und selbst von einem Labyrinth .  Ihre 
Lage, sowohl im einzelnen ais auch in  Beziehung 
zueinander, wird j edoch beinahe niemals erwahnt. 
Die Chronik  kano daher kaum zur Identifizierung 
der aufgefundenen Gebaudespuren beitragen.  

Bei der Untersuchung sind die Umrisse von zwei 
Kirchen teilweise freigelegt worden (Abb. 5 3 ) .  Die 
an der jungeren Kirche anstossenden Klausurbau
ten, die zu einem geringen Teil ebenfa lls  ergraben 
wurden, lassen sich auf Grund ihrer Lage oder aus
serlicher Aspekte in Bezug auf ihre Funktion leicht 
deuten. Von den anderen Gebauderesten konnte 
nicht festgestellt werden, wozu sie gedient hatten.  

Die j ungere Kirche ist die Abteikirche, die nach 
der Chronik in der Periode l 240- 1 26 3  gemass dem 
Vorbild der (dritten) Kirche von Clairvaux gebaut; 
wurde, nachdem ein Laienbruder mit seinem Sohn 
zu diesem Zweck eine Studienreise nach Clairvaux 
unternommen hatte1 7) .  Ausser durch die Chronik ,  
die, was das Gebaude angeht, im ubrigen nur  noch 
uber die Ausstattung zu berichten weiss, ist diese 
Kirche weiter noch aus einer fluchtigen Innenbe
schreibung von Ubbo Emmius aus dem Ende des 
1 6 . Jhs. bekannt18). 
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Die Grabungsbefunde bestatigen Emmius 1v1 1t
teilungen . Sie zeigen jedoch zugleich, dass der 
Grundriss, vor allem derjenige des Chores, eher 
mit dem Grundriss der Zisterzienserabteikirche 
Royaumont ais mit dem von Clairvaux I I I  uberein
stimmt. Der Chor von Aduard II besteht namlich 
aus einem guerrechteckigen Chorjoch und einem 
halbrunden Chorhaupt mit Umgang und siebentei
l igem Kapellenkranz, woran sich nach Westen bei
derseits ein Raum mit gerader Aussenwand an
schliesst, genauso wie bei der Kirche von Royau
mont ( 1 2 2 8- 1 2 3  5) (s. Abb. 5 4a, 7 3 ,  74-77)183). Der
Chor von Clairvaux III ( 1 1 5 4- 1 1 74) dagegen be
steht nur aus einer unmittelbar dem Querhaus an
gefi.igten Apsis mit Umgang und neun Kapellen 
innerhalb einer halbrunden Abschlussmauer (Abb. 
7 2), Chorjoch und Kapellenkranz fehlen. 

Ter Kuile ( 1 9 5 8) bezweifelt ebenfalls auf Grund 
der ihm schon bekannten Grabungsergebnisse die 
Chronikerzahlung, dass die Choranlage unmittel
bar auf Clairvaux zuruckgeht .  Statt dessen weist er 
auf die Ubereinstimmung mit dem Chor der 
Zisterzienserabtei Heisterbach im Siebengebirge 
hin, der 1 202- 1 227  entstand und ais Ruine erhalten 
blieb. Trotz Ahnlichkei ten zwischen beiden Kir
chen gibt es aber solche wesentlichen Unterschiede, 
dass wir Heisterbach ais mogliches Vorbild ableh
nen. Die Obereinstimmung bezieht sich nur auf die 
Art und Weise wie der Hochchor sich vom Um
gang trennte : in Heisterbach durch sieben spitzbo
gige Doppelarkaden auf sechs gekoppelten Saulen, 
von denen die vorderen auf einer Sockelmauer ste
hen und die hinteren, etwas hober, ihrerseits auf 
Saulen aufsitzen (Abb. 7 1 ). In Aduard erfolgt die
Trennung gleichfalls durch sieben Arkaden auf 
sechs Doppelsaulen, die dagegen beide auf einer 
Sockelmauer gestanden haben ml.issen, deren halb
rundes Fundament aufgedeckt wurde (Abb. l 5 ,  
4 1 ,  42) .  Die Doppelsaulen waren ja, wie Emmius 
berichtet, aus einem Stuck gehauen und werden 
deshalb gleich gross und nicht sehr lang gewesen 
sein.  Derartige Saulen brauchen keine getrennten 
Stutzpunkte, sondern ein gemeinsames Basament. 
Hiermit hbrt j edoch j ede Ubereinstimmung zwi
schen beiden Choren auf. Aus den wahrend des 
Abbruchs gemachten zeichnerischen Aufnahmen 
von Heisterbach vom Anfang des 1 9 . Jhs .  geht her
vor, dass die ganze 0-Partie sich im Plan und Auf
riss vollig von derjenigen von Aduard II unter-

scheidet (Verbeek, 1 970) . Der Chorumgang besi tzt 
keinen Kapellenkranz, sondern neun in der machti
gen halbrunden Mauer eingetiefte halbrunde Ka
pellennischen (Abb. 71 ). Der Grundriss der 0-Par
tie und die Verdoppelung der Arkadenreihe in der 
Apsisrundung sind nordfranzosische Motive mit 
alteren Wurzeln (Verbeek, 1 970), wahrend die 
Choranlage von Aduard II modem ist und mehr 
den Chorplan der grossen nordfranzosischen Ka
thedralen der klassischen Gotik widerspiegelt. 
Wir konnen uns daher nicht des Eindruckes erweh
ren, dass Royaumont durchaus Modell19) flir 
Aduard I I  gestanden haben kann, und weisen au
sser auf die Ubereinstimmung im Chorgrundriss 
auch auf die Ahnlichkeit in der Chronologie hin. 
Inwiefern die Dbereinstimmung auch for den Auf
riss gilt, ist nicht mehr zu erschliessen20) . 

Unter der Kirche Aduard I I ,  der Sakristei und 
dem Kapitelhaus befanden sich die Fundamente 
einer Ki rche (Aduard I), die etwa dem Typ Citeaux 
II entsprach (Abb. 5 2, 5 3, und 70 ) .  Von der Klausur
anlage wurde nichts gefunden, was zufolge dem 
beschrankten Umfang der Untersuchungen nicht 
verwunderlich war. Diese altere Kirche wird aus 
der Grundungszeit des Klosters um l 1 92 stammen 
und entspricht dem Grundriss der Kirche des Mut
terklosters Klaarkamp. Die Chronik kennt diesen 
Vorgangerbau nicht, erwahnt jedoch zwei Gebau
de, die ais erste und zweite "capella" bezeichnet 
werden. Die Richtigkeit dieser Aussage kann in 
Zweifel gezogen werden, denn es zeigt sich ofrer, 
dass der Chronikenschreiber, was die altere Abtei
geschichte anbelangte, wahrscheinlich nicht uber 
offizielle Dokumente wie Urkunden, Annalen usw. 
verfi.igte, und dass er, in bezug auf den alten Baube
stand, nur diejenigen Gebaude anfi.ihrt, die in der 
zweiten Halfte des l 5 .  Jhs. noch existierten, und
die er aus eigener Anschauung kannte (Post, 
1 92 2/ 1 92 3 )21) .  

3 .2 .  Untersuchungsverfahren 

Van Giffens mehr oder weniger zufalliger Besuch 
der reformierten Kirche in Aduard, die gerade re
noviert wurde, scheint ri.ickschauend betrachtet 
von grosster Wichtigkeit  gewesen zu sein (Berich
ten R .O .B .  2 2 ,  1 972) .  Diese Kirche hildet den letz
ten Uberrest der Zisterzienserabtei S t .  Bernardus 
und wird auf Grund ihres Ausseren und der Lage 
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ca. 60 m sudlich des Klostergebaudes in alten Zei
ten die Krankenhalle gewesen sein22). 

Obwohl damals Van Giffens Interesse nicht pri
mar den Fundamenten dieser Abtei galt, kam es auf 
die Dauer doch zu einer relativ grossen Ausgra
bung, die sich in erster Linie auf die Abteikirche 
beschrankte und die Klostergebaude nur einbezog, 
insofern sie direkt an die Kirche anstiessen. Wenn 
denn noch Spuren und Reste von Nebengebauden 
und anderen Elementen registriert wurden, so konn
te dies nur als Folge zufallig gebotener Gelegenhei
ten geschehen. Nach Erkundungen 1929 und 1934 
wurde 1939 eine grossere Grabung durchgefUhrt. 
Sie wurde 194 1 abgeschlossen und hatte in jedem 
Jahr aus verschiedenen Kampagnen bestanden. Die 
Bedingungen waren ungunstig. Das Ausgrabungs
gelande, das aus verschiedenen Garten bestand, bot 
nur Gelegenheit dazu, schmale Graben (manchmal 
auch Flachen genannt, wie in Abb. 30) und kleine 
FIachen anzulegen, die oft auch nicht gleichzeitig 
freigelegt werden konnten. Die Erkenntnis
moglichkeiten waren also beschrankt, was durch 
die betrachtliche Tiefe, in der sich die Fundamente 
befanden, und durch allzuviel Grundwasser noch 
verschlimmert wurde. Die letzte Untersuchung 
fand 1953 statt, als die Anlage einer Kanalisation in 
der sudlichen Verlangerung der Kloosterstraat 
nochmals einen bescheidenen Blick in den Unter
grund - u.a. von dem sogenannten "hoge hof' -
erlaubte. Ausserdem konnte damals auch noch an 
drei anderen Stellen gegraben werden. Die Unter
suchung 1965/67 war von geringer Bedeutung. 

Fur die Lage der Grabungsflachen aus obener
wahnten Jahren sei auf Abb. 30 hingewiesen. 

Die Ausgrabungen fanden auf Parzellen statt, 
die im Grundbuch folgendermassen verzeichnet 
sind: Gemeinde Aduard, Sektion B Nr.: 625 (De 
Groot), 648 (Elslo, Arzt), 13 17 (Jager, Friseur), 
1383 ( Pfarrhaus der Streng Reformierten Gemein

de) und 14 17 (?). 
Inzwischen waren auch an anderen Stellen klei

nere Untersuchungen und Beobachtungen vorge
nommen worden: 1940 im Bereich der reformier
ten Kirche (Sektion B Nr. 1384), 194 1 in der SW
Ecke des Dorfes am S-Ende der Hofstraat, wo eine 
kleine Schleuse aufgedeckt wurde, 1948 in der 
Hoofdstraat (heute Burgemeester Seinenstraat), 
wahrend der Anlage einer Kanalisation, 195 o im 
Osten des Dorfes bei der ostlichen Erweiterung des 

Friedhofes, 195 l/F im Suden des Dorfes bei der 
Erneuerung der Brucke uber De Lindt und 1953 
wahrend der Anlage eines Kanals in der Abdijstraat 
und Boslaan (heute Schoolstraat) und in der Kloos
terstraat mit seiner sudlichen Verlangerung (siehe 
oben). Die Entdeckungen aus 1948 sind 1973 teil
weise wiederaufgedeckt worden, als eine neue Tie
fenkanalisation angelegt wurde ( Boersma, 1973)' 
Die Lage der verschiedenen Grabungsstellen sind 
in den Ortsplan eingetragen worden (Abb. 28-30). 

All diese Aktivitaten wurden vom Biologisch
Archaeologischen Institut ausgefuhrt und standen 
unter der Leitung von Prof. Dr. A. E. van Giffen, 
mit Beistand von Herrn Dr. H. Brunsting. Von den 
Technikern sind die Herren J. Lanting, L. Posterna 
und H. Praamstra am meisten in "Aduard" betei
ligt gewesen. Die zeichnerische Aufnahme der Be
funde durch L. Posterna wurde wegen dessen ver
hangnisvoIle Krankheit am 20. Mai 1940 von H. 
Praamstra ubernommen. Die Herren B. Bekker, A. 
Meijer und R. Woudstra haben wahrend kurzerer 
Perioden als Techniker mitgearbeitet. Die Untersu
chung 1939- 194 1 konnte vor allem durch die Un
terstutzung des "Dienst voor Werkverschaffing" 
ausgefUhrt werden. Dieser stellte jedesmal ca. 
zwanzig Arbeiter unter Leitung der "Nederland
sche Heidemaatschappij" freundlichst zur Verfu
gung. 

H. Abteikirche I 

Die obenerwahnten Umstande hatten zur Folge, 
dass der Grundriss der Abtei nur fragmentarisch 
freigelegt werden konnte. Vor allem wurde wah
rend der Ausgrabung nicht erkannt, dass die gefun
denen Ausbruchsgraben und Fundamente nicht 
einer, sondern zwei Kirchen angehorten. 

Die erste Abteikirche kann auf Grund der unten 
angefuhrten Beobachtungen nur an geschichteten 
Fundamentgraben und Fundamentgruben in ihrem 
Grundriss rekonstruiert werden, denn es war von 
ihr kein Mauerwerk erhalten geblieben. Das Ge
baude hatte einen T-formigen Grundriss, war aus 
Backstein gebaut und bestand aus einem Langhaus, 
einem etwas schmaleren Querschiff mit zwei Jo
chen in jedem FlUgel und einem gerade geschlosse
nen Chor, der genauso breit wie das Langhaus war 
und nur wenig aus der Ostmauer des Querschiffes 
heraussprang (Abb. 53)' Die Querarme waren 
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durch zwei Pfeilerreihen in ein breites Mittelschiff 
und schmale Seitenschiffe gegliedert. Hinweise for 
eine ebenfalls  dreischiffige Langhausanlage sind 
nicht vorhanden, was eine Folge des beschrankten 
Umfanges der Untersuchung sein mag, die in die
sem Bereich in nur zwei schmalen Graben (Flache 2 
und 3 )  und zwei kleinen Flachen (47 und 48) statt
fand. Die Grundrissform und Grosse dieses Baues 
entsprechen keiner normalen Dorfkirche, sondern 
einer Abteiki.rche des Zisterzienserordens. Die 
Chronik erwahnt diese altere Kirche j edoch nicht. 

Der rekonstruierte Grundriss (Abb. 5 3) grundet 
sich auf folgende Befunde, die in Abb. 3 2  und 5 2  in 
einem Planum vereinigt sind : 
a .  ein in den Flachen 4 und 5 ca . I m breites 0-W 

gerichtetes Fundament aus abwechselnd Schich
ten orangefarbenen Backsteinschutts und Lehm 
(Abb. 3 2  und 5 2 :  F-K1/8 ; Abb. 48 Profil F :  8 
bzw. E :  8 ;  Abb. 8) ,  das rechtwinklig nach S 
abbiegt und sich in Flache 5 im Profil erkennen 
lasst (Abb. 3 2  und 5 2 :  U/8-9 ; Abb. 47 Profil D :  
8-9 und Abb. 48 Profil E :  9- 1 0) ;  

b .  eine ahnliche, uber Eck gezeichnete, quadrati
sche Fundamentgrube in Flache 3 (Abb. 3 2  und 
5 2 :  P / 1 0 ;  Abb. 48 Profil G :  i o) ; 

c. eine ahnliche quadratische Fundamentgrube in
Flache 4 (Abb. 3 2  und 5 2 :  ]1/9 ; Abb. 48 Profil F :  
9) ; 

d. eine ahnliche quadratische Fundamentgrube und
ale SW-Halfte einer entsprechenden Grube in
Flache 43 (Abb. 3 2  und 5 2 :  K1/ 1 0  bzw. 9; Abb.
49 Profil I :  io bzw. 9) ;

e. ein ahnliches, I .  3 0  m breites N-S gerichtetes
Fundament in Flache 6 (Abb. 3 2  und 5 2 :  U / 1 3 -
1 5 ) , das rechtwinklig nach W abbiegt (Abb. 3 2
und 5 2 :  L1-K1/ 1 5 ;  Abb. 48 Profil G :  I 5 ) ;

f. ein ahnliches, an der N-Seite scharf umrissenes
0-W gerichtetes Fundament von unbekannter
Breite in den Flachen 4 7-48 (Abb. 3 2  und 5 2 :
G1-P/ 1 3 ) ,  das in  Anbetracht der ebenso scharfen
Grenze an der 0-Seite rechtwinklig nach S abge
bogen sein wird, um damit an die Verlangerung
des unter e .  angefohrten, nach W verlaufenden
Fundamentteils anzuschliessen. Dieses vermute
te N-S Fundament ist im Planum von Grabungs
flache 49, die auf + 0.40 m NN ca. 0 . 3 0  m tiefer
lag ais diejenige der Flachen 47-48 ,  nicht gese
hen worden, jedoch wahrscheinlich im Profil : in

Flache 49 zeigt Profil 7 :  11 (Abb. 49) an der 
kriti schen Stelle eine senkrechte-, Profil 6 :  1 1 -]1 
(Abb. 49) eine muldenformige Vertiefung ; 

g. eine dreieckige Fundamentgrube in Flache 43
(Abb. 32  und 5 2 :  U/ 1 3 - 1 4) ;

h .  eine Anzahl mehr oder weniger rechteckiger 
Fundamentgruben die einerseits teilweise junger 
ais das unter e .  angefohrte Fundament sind, an
dererseits j edoch alter ais die Abtei  I I  (Abb. 3 z 

und 5 2 :  J 1 -K1/1 4- 1 5 ,  Abb. 49 Profil 7 :  ] 1 ) .  
Verbindet man die unter e . ,  f. und g.  angefohr-

ten Fundamente miteinander, so entsteht im Grund
riss die (unvollstandige) S-Halfte einer Kreuzkir
che mit einem wenig herausspringenden Chor. Das 
nordliche Gegenstuck erhalt seine Form durch eine 
Kombination der unter a. und b .  genannten Funda
mente, wobei die uber Eck liegende, quadratische 
Fundamentgrube (b.) die Verbindung zwischen 
Langhaus und Querschiff darstellt. Die Wiederga
be dieses Uberrestes ais eines uber Eck gelegten 
Quadrates wird durch die beschrankten Aufschlus
se und durch die vorgefasste Meinung, es hier mit 
Pfeilerfundamenten zu tun zu haben, verursacht 
sein .  Die Fundamentreste unter c., d. und h.  (par
tiel!) stellen dagegen wohl Pfeilerfundamente dar;  
dadurch hatte das Querschiff zwei Joche und war 
dreischiffig. Den Schluss und damit die Chorform 
erhalt man, indem man die dreieckige Fundament
grube (g .) ,  die die sudliche Chormauer andeutet, 
mit dem nordlichen Chormauerfundament verbin
det, welche durch Profil E :  Io tei lweise (A bb. 48) 
in Diagonalschnitt gezeigt wird, und indem man 
weiterhin die Lage der altesten Graber in den Fla
chen 1 7 ,7  und 43 (bzw. Abb. 3 2  und 5 2 :  L1-M1/8-9 ,  
Nf l / 1 2  und NP/ 1 4) hierbei einbezieht (Abb. 5 3 ) .  
Der W-Giebel muss ostlich der alten Graber in Fla
che 2 5  (Abb. 3 2  und 3 3 :  A1-B1/ 1 l - 1 2) liegen (Abb. 
5 3 ) .  Nimmt man die Masse aus der Mitte der Fun
damen te und geht man davon aus, dass das Lang
haus zweimal so lang wie breit war - was sehr 
wahrscheinlich ist - dann muss die Ki rche ca . 5 3 X 
1 7 , 5 0  m (ca. 3 : 1 )  gross gewesen sein .  Das Langhaus 
wird ca. 3 5  X 1 7, 5 0  m (ca. 2 : 1 ) und das Querschiff 
ca . 3 5 X I 5 m gemessen haben (Breite N-Arm ca . 
I 5 m, S-Arm ca . l 3 m) . 

V om zugehi::irigen Kirchhof wurde vor allem der 
Teil nordlich der Kirche ausgegraben, in welchem 
Bereich sich spater die zweite Kirche erhob (Abb. 
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5 3 ) .  Der altere Friedhof setzt sich - wie wir gese
hen haben - auch im 0 und W der Kirche fort. 

An der S-Seite fehlen die Graber, sodass hier die 
Klostergebaude gestanden haben mussen. 

Es ist  u nklar, zu welchem Zweck die S-formige 
Pfahlgrundung in Flache 43 und die Pfahlgruppe in 
Flache 5 gedient ha ben (A bb. 3 2  und 5 2 :  K1-L1/ I I 
I 2 bzw. L1/ 1 0) .  Mit dem aufgehenden Mauerwerk 
oder m i t  Teilen der Innenausstattung ha ben sie 
nichts zu tun. Moglicherweise zeugen sie von 
einem Plan, von dem man bereits wahrend des Baus 
abwich, oder einfach von einem Fehler, der wah
rend der Absteckung gemacht wurde . Die Boden
struktur daruber wies namlich ebensowenig auf ein 
Fundament hin .  

A ngesichts der Tatsache, dass die alteste, orange
farbene Bauschuttschicht (Abb. 48 Profile E und 
F) zum N hin flacher verlauft ais zum S,  wird die
erste Kirche auf einem flachen Teil einer niedrigen 
und k leinen Wurt errichtet worden sein, und zwar 
etwas sudlich vom hochsten Punkt. Keramikscher
ben (Abb. 5 9) aus dem Bereich der Kirche und den 
Wassergraben, die alter ais das Gotteshaus sind, 
beweisen, dass es sich bei dieser leichten Erhebung 
um einen erhohten Wohnort aus der Zeit um Chr. 
Geb. handelt (vgl .  3 - 1 4· Funde) . 

3 - 4· Abteikirche I I  

Die zweite Abteikirche, die im alten Kirchhofbe
reich hoher auf der Wurt lag und die N-Halfte der 
ersten Kirche uberlagerte, kann ebenfalls mehr 
oder weniger vollstandig rekonstruiert werden. 
Aus der Untersuchung ergab sich, dass sie eine aus 
Backstein aufgebaute Pfeilerbasil ika mit Chorum
gang und einem Kranz aus sieben gleichformigen 
Kapellen war. Langhaus und Querschiff wurden 
durch zwei Pfeilerreihen in breite Mitte!- und 
schmale Seitenschiffe geteilt .  Das Langhaus hatte 
sechs Joche, die Querarme mit Kapellen im ostli
chen Seitenschiff je  drei .  Es ist merkwurdig, dass 
die Kirche keinen 7/ I 2-, sondern ungefahr einen 
7/ I 3 -Schluss aufwies. Der Mittelpunkt dieses Drei
zehnecks liegt, wie sich herausstell te, genau unter 
der Altarmitte. 

Die rekonstruierten Grundrisse (Abb. 5 4a und 
b, 74-76) beruhen auf den angetroffenen Aus
bruchsgraben (Abb. 3 I ) , auf Konzentrationen von 

Bauschutt oder Mauerbrocken, die die Reste des 
Fundamentes darstellten (Abb. 3 2) ,  und auf Pfahl
grundungen auf denen die Fundamentsohle geruht 
hat (Abb. 3 3 ) .  

D ie  Pfahlgrundungen kamen in  Gestalt von 
Pfahlrosten mit oder ohne Rahmen vor23). Die 
Pfahle waren 1 0/ 20- 3 5 cm stark und hochstens 2 .40 
m lang. Die Rundholzer des Rahmens waren genu
tet und mit einem Zapfen verbunden. Die Funda
mentsohle ruhte nicht direkt auf den Pfahlkopfen, 
sondern zur Steigerung der Stabil itat auf einer dar
uber geschi.itteten ca . 20 cm starken und- flachen 
Schuttschicht mit Steinen, die auch zwischen den 
Kopfen angebracht waren (Abb. 4 3 ) .  Eine 
Ub�rschlagsberechnung ergibt, dass im ganzen 
mehr ais I 2 5 oo Stamme verwendet wurden. Die i m  
Fundbuch erwahnten Pfahlproben sind nicht be
stimmt worden und j etzt nicht mehr vorhanden24) . 

Die Formendifferenz der Pfahlrosfe und ihre 
Anordnung entspricht einem basilikalen Aufbau, 
bei dem die Pfahlroste mit Rahmen die hohen und 
schweren Elemente, diejenige ohne Rahmen die 
niedrigen und leichteren Teile gestutzt ha ben. Dem
zufolge stellt der rechteckige umrahmte Pfahlrost 
(I 5 X 3 m), der in der Mitte von einem Querbal
ken geteilt wurde, die Gri.indung des Mittelschiff
giebels des n6rdlichen Querhausarmes dar (Abb. 
3 l - 3 3 :  ) 1-l\IF/4- 5 ;  Abb. 1 4) .  Von der entspre
chenden sudlichen Giebelfront, die in gleicher Wei
se gegri.indet wurde (Abb. 3 3 :  L1-l\IF/ 1 2- 1 3 ), war 
ausserdem die Fundamentsohle i.ibriggeblieben 
(Abb. 3 2 :  J1-M1/ 1 2- 1 3 ;  Abb. 1 0) .  Die Mittelschiff
fassade des Langhauses lasst sich ebenfalls erken
nen (Abb. 3 3 :  A1/ 1 0) ,  ebenso wie die uber Eck 
angebrachten Bundelpfeiler im Innern. 

Die Sti.itzpunkte der Aussenmauern weisen auf 
ein System von Fundamentbogen hin und sind, mit 
Ausnahme einer Zwischensti.itze in der Flucht der 
sudlichen L�nghausmauer, nicht umrahmt (Abb. 
3 3 :  B1-C1/ I o- 1  l und Abb. 40) . Aus der Soliditat 
und der verhaltnismassig auffalligen Grosse dieser 
Zwischensti.itze konnte hervorgehen, dass das 
Langhaus auf dem westlichen Ende einen Dachrei
ter getragen hat. 

Im Querschiff waren gegen die Innenseite der 
umrahmten Pfahlroste dreieckige Vorsprunge ein
gerammt, die nur im S-Arm mit R undholzern ver-
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sehen waren und sich dort in der Sockelmauer als 
trapezformige Auskragungen erkennen liessen. Sie 
weisen auf das Vorkommen von Wandpfeilern zum 
Auffangen der beiden Arkadenreihen hin. Im  
Langhaus zeigt die Unterstutzung der Mittelschiff
fassade etwas Ahnliches.  

Die iiber Eck angebrachten quadratischen Pfahl
roste mussen auf Grund ihrer Form ais Grundun
gen von Bundelpfeilern aufgefasst werden. Ihre 
Grosse war verschieden :  3 .60 X 3 .60 m for die bei
den nordlichen Vierungspfeiler (und wahrschein
lich auch for den sudostlichen) und den nordostli
chen Langhauspfeiler (Abb. 3 3 :  P-M1/7-8 ,  bzw. 
L1-NI1/9- 1 0) ,  3 .00 X 3 .00 m for beide N-Pfeiler im 
nordlichen Querarm und 2 .60 X 2 . 60 m for denje
nigen mit stumpfen Innenwinkel sudlich davon 
(J1�M1/ 5 -7) und 2 . 80 X 2 . 80 m for die beiden west
lichen Chorpfeiler (M1-N1/7-8, bzw. 9- 1 0) .  

In  einer grossen Anzahl von Fallen hat man sich 
in Bezug auf die Pfeiler auf das Freilegen des 
Schuttkernes bzw. des Mauerwerkes beschranken 
miissen, und konnten nicht auch die Pfahlgriin
dung untersucht werden. Als solche sind auf Abb. 
3 2  ganz oder teilweise vier Pfeiler im siid l ichen 
Querhausarm (J1-NI1/ l 1 - 1 2) ,  fonf Langhauspfeiler, 
und zwar drei von der N- und zwei von der S
Reihe (D1-H1/7-8, bzw. P-]1/9-1 0), und der sud
westliche V ierungspfeiler (J 1 -K1/9- 1 0) zu sehen.
Die beiden teilweise ausgegrabenen Bauschuttkon
zentrationen, die in einer N-S Flucht lagen (Abb. 
3 2 :  P-]1/ I I - 1 2) ,  und der Schutthaufen Abb. 3 2 :  
N1/ 1 3 ,  sind in der Annahme, es mit iiber Eck ge
bauten Pfeilern wie an anderen Stellen zu tun zu 
haben, in den schmalen Graben auch als solche 
gezeichnet worden. Wahrscheinlich geschah dies 
irrtiimlicherweise . Die dazugehbrigen Pfahlgriin
dungen, die durch ihre Form Aufschluss batte ge
ben konnen, wurden leider nicht freigelegt. Wahr
scheinlicb wird die Form derjenigen des quadrati
schen Bauscbuttkerns Abb. 3 2 :  P-]1/ 1 2- 1 3  in der
breiteren Grabungsflacbe 48 geahnelt haben, der 
die SW-Ecke des sudlichen Querarmes bilder und 
den beiden erstgenannten Konzentrationen einen 
Platz im Fundament der westlichen Querhaus
mauer einraumt. Der Schutthaufen Abb. 3 2 :  N1/ 1 3  
unterstutzte die SO-Ecke der Querhausfront .  

Die ebenfalls uber Eck und quadratisch gezeich
nete Bauschuttstelle (Abb. 3 l und 3 2 :  H1/ l 2 ;  Abb. 
48 Profil H/ 1 2) schliesslich, die eine Grube durch-

stiess, in der sich aben einige Tonfliesen befanden, 
gehorte nicht zum Fundament der Kirche, sondern 
wahrscheinlich zum Fundament des nbrdl ichen 
Kreuzgangtraktes (siehe S .  1 9 2) .  

Die Pfahlgruppen ohne Rahmen kamen vor al
lem unter den Aussenmauern vor. Die  grosse Tie
fenlage (ca. 2 m unter der Bodenoberflache auf 
+ o .  70 bis + l . oo m NN), die mehr oder weniger
gleichen Abstiinde zwischen den jeweiligen Pfahl
bundeln und die Grosse dieser Abstande (unter der 
nbrdlichen Langhausmauer 3 .  5 -4. 5 m ,  unter dem 
nbrdlichen Querschiffarm 4 . 5 - 5  m von Mitte zu 
Mitte) weisen auf ein System von Fundamentbogen 
hin. Der einzig erhaltene Fundamentbogenpfeiler 
gebbrte j edoch nicht zur Kirche, sondern zum 
nordlichen Kreuzgang (Abb. 3 1 - 3 3 :  B1-C1/ I I , 
Abb. 1 6  und 3 9) .  

Das Fundament der  nordlichen Langhauswand 
!oste sich von einer W-0 gerichteten Ausbruchs
spur (Abb. 3 l :  D1-J1/6) uber acht Bauschuttstellen, 
die die Fundamentbogenstiitze darstellten (Abb. 
3 2 :  D1-J1/6), in Pfahlroste auf, wovon sieben ganz 
oder teilweise freigelegt wurden (Abb. 3 3 :  D1-
J1/6) .  Von der siidlichen Langhausmauer konnten 
nur im Mitte!- und W-Teil Stiitzen erkannt werden 
(Abb. 3 l und 3 2 :  F1-G1/ 1 l bzw. A1-B1/ 1 0-1 1 ) .  Die
westliche Stutze war sogar ais ein verzahntes Bruch
stiick erhalten geblieben, das ausnahmsweise auf 
einem umrahmten Pfahlrost ruhte (Abb. 40) . Die 
W- und 0-Mauer des nordlichen Querscbiffarmes 
zeichneten sich ebenfalls deutlich ab. Auch diese 
standen auf Fundamentbogen mit nicht umrahm
ten Pfahlrosten ais Unterlage (Abb. 3 1 - 3  3 :  P-]1/4-
6, bzw. NI1-N1/4-6). Der nordliche Quergiebel da
gegen w1es nur unter den Seitenschiffen 
Fundamentbogen auf. Das Mittelschiff stutzte sich, 
wie gesagt, auf einen umrahmten Pfahlrost. 

Der Umriss des sudlicben Querschiffarmes wur
de bereits besprochen. Sein Fundament glich, inso
fern es feststellbar war, der Grundung des nordli
chen Armes. 

Die hufeisenformig eingerammten Pfahlroste 
ohne Einrahmung und die damit korrespondieren
den Schutthaufen und Ausbruchsgraben an der 0-
Seite des Gebaudes (Abb. 3 1 - 3 3 :  N1-R1/ 5 -9 ;  Abb. 
1 1 - 1 3 )  gehorten zum Fundament des Kapellen
kranzes. Die Apsis des Hochchores, dessen Funda
ment aus einem 2 m breiten, halbkreisformigen 
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Pfahlrost mit einspringenden, polygonal umrahm
ten Enden bestand (Abb. 3 3 :  N 1-P1f7- 1 0) ,  war teil
weise ais Sockelmauer erhalten geblieben, die 
manchmal mehr ais l m hoch war (Abb. 3 l :  M1-
P1f7- r o, Abb. l 5 ,  41 und 42) .  An den verbreiterten 
Enden werden zwei kraftige Pfeiler zum Auffangen 
des ganzen Chorhauptes und auf der Sockelmauer 
die sechs diinnen Doppelsaulen gestanden haben, 
von denen Ubbo Emmius spricht18) (siehe auch S. 
l 84) . Von diesen Saulen werden die hinteren u .a .  
die Funktion gehabt haben, das Gewolbe des Um
ganges aufzufangen. Diese Doppelsaulen werden 
so angeordnet gewesen sein, dass sie in der V erlan
gerung der Trennungwande der Kapellen standen, 
welche wegen der zwei iiber Eck angelegten gua
dratischen Pfahlroste (Abb. 3 3 :  N 1-R1/6-9) aus 
zwei Bundelpfeilern mit einer Mauer dazwischen 
bestanden haben. Es ist merkwiirdig, dass die Kir
che nach den Grabungsergebnissen nicht den iibli
chen 7/ 1 2- ,  sondern einen etwa 7/ 1 3 -Chorabschluss 
hatte, dessen Mittelpunkt unter der Altarmitte lag 
(siehe Rekonstruktionsvorschlage Abb. 74-77) .  

A uch bei diesem Fundamenttyp sagt die Form 
etwas iiber den Aufriss aus. Es ist klar, dass in der 
nbrdlichen Langhauswand und der 0-Mauer des 
nbrdlichen Querarmes rechteckige bzw. guadrati
sche Pfahlgriindungen mit an der Innenseite bo
genformigen einspringenden Pfahlrosten abwech
seln. Letztere sind auf hoherem Niveau an den 
Ausstiilpungen nach i nnen, welche sich an den Bau
schuttkernen der Fundamentbogenpfeiler befin
den, zu erkennen. Naher an der Oberflache weist 
der Ausbruchsgraben der nbrdlichen Langhaus
mauer diese Vorsprunge noch deutlicher auf. Ihre 
Lage entspricht derjenigen der Bundelpfeiler, so 
dass sie auf Dienste oder Lisenen for die Gurte 
uber den Seitenschiffen hinweisen mi.issen. Die 
rechteckigen Zwischenstutzen sind gewohnlich 
schmal, ausser im 3 .  J och, das breiter ais normal ist, 
und im 6. Joch, das moglicherweise von einem 
Dachreiter besonders belastet wurde. 

Die zwei birnenformigen Pfahlformationen un
ter der Aussenwand j eder Chorkapelle und die 
Form der Bauschuttstellen und Ausbruchsgraben 
daruber weisen auf der Aussenseite auf starke Lise
nen und auf der lnnenseite auf vom Boden aufstei
gende Dienste zum Auffangen des Gewolbes hin.  
Die Stelle, wo sie sich befinden, entspricht einem 

dreiseitigen Kapellenschluss. Weiterhin fallt in die
sem Gebaudeteil auf dass, gleich wie der Ubergang 
vom Chorjoch zur Apsis, auch der Zugang zum 
Umgang einspringt (Abb. 3 3 :  N1-01/6-7). Das L
formige Fundament zwischen der westlichen drei
seitigen Kapelle und dem nordlichen Querschiff
arm (Abb. 3 l und 3 3 :  N 1-01/6) deutet auf einen 
Raum mit gerader Aussenwand hin. 
Auch bei dieser Grabung stellte es sich heraus, 
dass der archaologische Befund neben der schriftli
chen Uberlieferung ais ebenburtige Geschichts
guelle Anerkennung verdient. Die Forschungs
ergebnisse wiesen, wie Emmius berichtet, tatsach
lich eine dreischiffige gewolbte Kreuzbasilika mit 
Umgang und Kapellenkranz nach, die in der Langs
achse achtzehn und im Querhaus acht machtige 
Saulen hatte. Weiter ist aus derselben historischen 
Quelle bekannt, dass Langhaus und Querhaus 
gleich hoch waren, die Querhauslange die Halfte 
der Gesamtlange war, und die Apsis sich durch 
sechs k leinere, aus einem Stiick gehauene schlanke 
Doppelsaulen vom U mgang trennte. Die Aussage 
iiber den von elf Kapellen - wenn es sich wenig
stens nicht um einen Druckfehler handelt und neun 
oder sieben gemeint sind - umringenden Chor 
kann nur so aufgefasst werden, dass neben dem 
siebenteiligen Kapellenkranz die ubrigen vier Ka
pellen im ostlichen Seitenschiff des Querhauses an
gelegt waren. Die 0-Seite des N-Armes wies j eden
falls den Ausbruchsgraben einer Trennungwand 
auf (Abb. 3 l :  M1/ 5 -6) .  A ltarfundamente traten nur 
in der zweiten Kapelle auf der N-Seite des Umgan
ges (Abb. 3 l :  P1/6) und in der Chorapsis auf, wo es 
sich um das Hauptaltar handelt. Wie Emmius be
richtet, ergab der Raum zwischen A ltar und Chor
schluss sich auch nach dem Grabungsbefund ais 
klein. 

Nach Emmius hatte die Kirche die folgenden 
Abmessungen : 
Kirche : Lange ca. 5 o "passus" 

Breite ca. l 5 
Querhaus : Lange ca. 2 5 

Breite ca. l 4 
" 

Die MaBe aufgrund der Befunde betragen :  
Kirche : Lange 79 .00 m (im Lichten), 8 i . 3 0  m 

(aussen) 
Breite 2 1 .00 m (im Lichten), 2 2 . 80 m 

(aussen) 
Langhaus : Mittelschiffbreite l i .40 m 
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Seitenschiffbreite 5 .  70 m 
W-Halfte 2 3 .00 x 2 2 . 80 m 
0-Halfte 2 3 . 3 0  x 2 2 . 80 m 
4. Joch 9 . 20 X 1 1 .40 m 
5 .  Joch 7 . 70 X 1 1 .40 m 
6. Joch 6 .40 X 1 1 .40 m 

Querhaus : Lange 3 9 -40 m (im Lichten), 4 1  . Go m
(aussen) 

Breite 1 8 . 80 m (im Lichten), 2 1 .00 m 
(aussen) 

Mittelschiffbreite 1 0. 1 0  m 
Sei tenschiffbrei te 5 ·4 5  m 
N-Halfte 20.80 X 2 1 .00 m 
S-Halfte 20.80 X 2 1 . 1 5 m 
N-Arm 1 .  Joch 5 · I  5 X I O . I O  m 

2 .  Joch 4 .6 5  X I O . I O  m 
3 .  Joch 5 -40 X I O . I O  m 

Vierung : 1 0.00 X I 1 .40 m 
Chor :  Vorjoch 4.90 X 1 1 .40 m 

Apsis Innenradius 4.00 m 
Aussenradius 6 .  5 o m

Fundamentstarke : am Langhaus und Querhaus 
2 . 20 m 

am Kapellenkranz 

Wenn man 1 "passus" als 1-! m rechnet und dabei 
beriicksichtigt, dass die Angaben Emmius summa
risch sind, und die archiiologischen den ausgebro
chenen Fundamenten entstammen, dann stimmen 
sie im grossen und ganzen mit einander iiberein. 
Die Kirche ist doppelt so lang wie das Querhaus, 
Langhaus und Querhaus entsprechen je zwei Qua
draten und in  j edem Abschnitt verhalt das Mittel
schiff sich zum Seitenschiff wie 2 :  1 .  Die Lange des 
querrechteckigen Chorjoches ahnelt der im Quer
haus verwendeten Jochlange. 

Die grossere Lange des von Westen 4. Lang
hausjoches konnte mit dem Konversenchor, der 
auf der S-Seite wahrscheinlich einen Eingang hatte 
(Abb. p :  F1-G1/ 1 1 ), und der Abtrennung des 
Monchraums zusammenhangen und entspricht 
nicht der Situation Heisterbachs, wo es sich nach 
spatromanischer niederrheinischer Bauweise um 
ein kleineres Zwischenquerschiff handelt. Das 
Langhaus von Aduard II weist sogar keine zister
ziensischen Ziige mehr auf, sondern muss beson
ders wegen der A nwendung von Pfeilern mit vom 
Boden aufsteigenden Diensten ausgesprochen go
tisch gewirkt haben ; Strebewerk ist j edoch nicht 

vorhanden. Gerade dieses Fehlen von Strebewerk 
und dazu die innere und wahrscheinlich auch iiusse
re Wandgliederung durch starke Lisenen weisen 
auf ein Beharren alterer Formpragungen im Sinne 
der vor allem in der Provinz Groningen vorherr
schenden Romano-Gotik hin. 
Die Untersuchungen haben unverkennbar erge
ben, dass die Abteikirche die N-Halfte einer alteren 
Kirche iiberlagerte und im alten Kirchhofbereich 
hoher auf der Wurt gestanden hat (Abb. 5 3 ) .  

Die  Kirchenfundamente durchstiessen zahllose 
Graber (Abb. 3 2 und 3 3 )25) . Graber aus der Periode 
nach dem Abbruch fehlten keineswegs (Abb. 3 1 :
P1-R1/ 5 -8) ,  wahrend auch festgestellt werden konn
te, dass es in  der Kirche selber Bestattungen gege
ben hat (Abb. 3 1 :  F1/ 8 ,  ]1-U/6 und N1/8) .  So konn
te der direkt vor dem A ltar gelegene Rest eines 
gemauerten Grabes mit dem geosteten S kelett eines 
Erwachsenen in Riickenlage, auf Grund der Form, 
Lage sowie Chronikaussagen ais das Grab des seli
gen Emmanuel, Bischof von Cremona (t i 298)
identifiziert werden, und das  Grab ohne Ausmau
rung daneben ais das des 3 3 .  Abtes, Arnoldus Ken
ninck (t i 5 78)26). Ein grosses Fragment eines
Grabsteins mit Umschrift und Wappen for Bi j ter 
van Rees wurde im Mittelschiff des nordlichen 
Querschiffarmes aufgefunden27) .  Dart waren auch 
Reste eines Plattenfussbodens vorhanden (20 X 20 
X 6. 5 cm ; + 2 . 0 5  m NN) (Abb. 3 1 und 3 7) .  Ein 

kleines Fragment eines Backsteinfussbodens lag im 
nordlichen Seitenschiff des Langhauses (Abb. 3 I :  

F1-G1/7 ; + 1 .9 5  m NN). Die flachen W-0 gerich
teten Bauschuttgraben in Langhaus und Vierung, 
die Bauschuttstelle zwischen dem nordwestlichen 
Vierungspfeiler und dem ostlichen Langhauspfeiler 
und der Bauschuttgraben, der vom siidostlichen 
Pfeiler des nordlichen Querschiffarmes aus zur Vie
rung liiuft und dort winklig nach W umbiegt (Abb. 
3 1 :  P-U/6-9, F1/9), konnen funktionell keine Be
deutung gehabt haben. Moglicherweise sind sie 
erst wahrend des Abbruchs entstanden. Auch das 
nur in grosser Tiefe (- 0 .9 5  bis - 2. 1 5 m NN) 
aufgefundene Backsteinfundament auf einem qua
dratischen Pfahlrost zwischen dem nordostlichen 
Vierungspfeiler und westlichen Chorpfeiler (Abb. 
33 und 3 5 : M1/8, Abb. 9 und 3 8) und seinem siidli
chen Gegenstiick, von dem nur der teilweise freige
legte Pfahlrost erhalten blieb (Abb. 3 5 :  M1/ 1 0), 
sind was den Bau anbelangt, nicht zu fassen. Zeu-
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gen sie von einem Plan, von dem bereits fruh abge
wichen wurde? An der Aussenseite der Kirche 
fohrte ein Weg aus Feldstein entlang (Abb. 44, 4 5  
und  3 l :  D1-G1/ 6 ;  L1-N1/4 ; N1/ 5 ; P1-R1/6-8 ; ca . 
+ q o  bis + I . 70 m NN).

3 .  5 .  Rekonstruktionsvorschlag for Abteik irche II

Die rekonstruierten Grundrisse, in  d ie  ein System 
von A chslinien eingetragen ist (Abb. 74-76), grun
den sich auf die Befundplane Abb. 3 l - 3 3 .  Sie ent
sprechen einer dreischiffigen basilikalen Kirche 
mit einem Langhaus von sechs Jochen und einem 
Querhaus, dessen Arme j e  drei Joche hatten. Der 
Chor bestand aus einem queroblongen Chorjoch 
und einem halbrunden Chorhaupt mit Umgang 
und Kapellenkranz. Ausserdem geben die Grund
risse uber das Konstruktionssystem Aufschluss. 
In dieser Hinsicht ist besonders der Chorplan inte
ressant. 

Aus Abb. 74-76 geht hervor, dass erstens der 
Choranlage eine Gliederung von sieben, in glei
chem Abstand zu einander liegenden Halbkreisen 
zugrunde liegt, deren gemeinschaftlicher Mittel
punkt sich unter der Altarmitte befinder, und zwei
tens dass der ca. 7/ 1 3 -Schluss mit Hilfe des soge
nannten "driesteek" ("Dreistich") gebaut wurde 
(Abb. 76). Ein "driesteek" entsteht, wenn man aus 
dem Mittelpunkt des aussersten Umkreises ein recht
eckiges Dreieck absteckt, mit Seiten die sich verhal
ten wie 3 :4 : 5 und zwar so, dass die kurze Kathete 
mit der Achslinie der Kirche zusammenfallt und die 
Hypotenuse und diese Kathete sich im Mittelpunkt 
des Umkreises treffen. Die fragliche Kathete, Hy
potenuse und die Winkelhalbierende des Mittel
punktwinkels (5 3 .  06 ') bilden dann die Achslinien 
ebensovieler Kapellen . Der Winkel zwischen zwei 
Achslinien von 26 . 0 3 3 '  weist darauf hin, dass der 
Chor keinen 7/ 1 2- (Winkel von 30°) sondern unge
fahr einen 7/ 1 3 -Schluss (Winkel von 27 . 04 1 ') hatte, 
wenigstens nach dem Ergebnis der Fundamente. 
Die Mittellinien der Trennungsmauern zwischen 
den Kapellen bekommt man duch Halbierung des 
von zwei Achsl inien gebildeten Winkels (Abb. 76). 

Die Mittellinien uber die beiden aussersten 
Pfahlroste der Kapellen schneiden die Achslinie 
unter einem Winkel von 3 0°,  wodurch sich ein 
gleichseitiges Dreieck konstruieren lasst (Abb. 76). 
Dieser Schnittpunkt fallt sehr wahrscheinlich mit 

dem Bogen, der die beiden verlangerten Achslinien 
uber die Langsmauern verbindet, zusammen und 
bilder ebenfalls den Mittelpunkt eines Kapellenum
kreises (Abb. 75 ) .  Die Segmente einander uber
schneidender Umkreise umschliessen die Funda
mente der Trennungwande der Kapellen (Abb. 76) . 
Auf Grund des Winkels von 1 20°, unter welchem die 
Seiten- und Abschlussmauern einander treffen, 
muss die Kapellenanlage gleichseitig gewesen sein 
(Abb. 7 5 ) .  
E s  ist auffallig, dass die Achslinien uber die beiden 
ostlichen Langhauspfeiler und westlichen Chor
pfeiler nicht mit denjenigen uber die W-Mauer bzw. 
0-Mauer des Querhauses fluchten (Abb. 74-76). 

Die Pfeilerlange der in Abb. 77 isometrisch dar
gestellten Kirche entspricht einer doppelten Joch
lange im Langhaus .  Die Hohe vom Anfall des Ge
wolbes bis zur Firstlinie wurde nach dem Vorbild 
der Martinikirche und A-kirche in  der Stadt Gro
ningen, die noch romano-gotische Reste aus der 
Mitte des 1 3 .  Jhs.  aufweisen, hergestellt. 

3 . 6 .  Klausurbauten 

Wie ublich schloss der Klosterhof mit zugehorigen 
Gebauden sich auf der S-Seite der Kirche an. Von 
diesem Komplex konnte nur ein kleiner Teil unter
sucht werden, und zwar das westliche Joch des 
nordlichen Kreuzgangarmes und ein weiter ostlich 
liegender Teil, der N-Teil des ostlichen Kreuzgang
armes mit angrenzendem Flugel und das Zentrum 
des Hofes, wo sich ein Brunnen befand. 

3 . 6 . 1 .  Westlicher und 11iirdlicher Krettzgangarm 

Der Kreuzgang war durch Arkaden mit Brustun
gen und Fenstern zum Hof hin geoffnet. Die Chro
nik erwahnt namlich zweimal Verglasung des Clau
strums, und zwar wahrend der A mtszeit des Abtes 
Wolterus II ( 1 494- 1 5 00) und des Abtes Godefridus 
( 1 5 49-.1 5 6 1  )28) . Auf der anderen Seite, an den
Mauern der angrenzenden Gebaude, wird eine 
Blendarkade gewesen sein .  Das Fundament be
stand aus Fundamentbogen, deren Pfeiler auf qua
dratisch umrahmten Pfahlrosten ruhten (Abb. 3 1 -
3 3 :  B1-C1/ 1 1 - 1 2 ;  - 0.05  bis - 0. 2 5  m NN).  Von 
diesem System blieb nur ein einziger Pfeiler mit 
Bogenansatz im Mauerwerk erhalten (Abb. 3 1 - 3 3 :  
B1-C1/ 1 1 , Abb. 1 6  und 3 9) .  
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Von den vier gepaarten Fundamenten, die in 
einem Abstand von ca. 4 m auseinander lagen, ha
ben die beiden nordlichen die Blendarkade unter
stutzt, die beiden anderen die offene Arkade des 
nordlichen Kreuzgangarmes (Abb. 3 1 -3 3 :  B 1-C1/ 
1 1 - 1 2) .  Sie umschliessen das westlichste Joch, so 
dass das sudwestliche Fundament den inneren Win
kelpunkt des nbrdlichen und westlichen Kreuzgang
armes markiert. Die beiden Bauschuttstellen an 
der W-Seite von Flache 2 5  (Abb. 3 1 :  Z-A1/ 1 2- 1 3 ,  
Abb. 3 2 :  A1 / 1 2) werden wohl ungefahr den Ort 
angeben, wo sich in dem westlichen Kreuzgangarm 
Pfeiler der Blendarkade befunden haben. Der sud
westliche Teil dieser Fliiche wurde j edoch nicht 
eingehender untersucht und fehlt daher auf Abb. 
3 2  und 3 3 .  Letzteres ist auch bei' Flache 26 der Pall 
(Abb. 3 1 - 3 3 :  C1/ 1 3 - 1 4) .  In den tiefer ausgegrabe
nen Flachen 24 und 2 5 treten je mehr die Tiefe 
zunimmt, die wirklich konstruktiven Elemente im
mer ausgepragter hervor (Abb. 3 1 - 3 3 ) .  

Der  uber Eck  und guadratisch gezeichnete 
Schutthaufen in Flache 2 (Abb. 3 1 :  H1/  1 2) wurde 
bereits bei der Behandlung des Kirchengebaudes 
erwahnt (s. S. 1 8 8) .  Es wird sich hier um ein lang
gestrecktes W-0 orientiertes Fundament handeln, 
was auch durch den ca . 2 m langen Ausbruchsgra
ben (Abb. 48 : Profil H/ 1 2) suggeriert wird. Diese 
veranderte Orientierung bringt das Fundament mit 
den beiden sudlichen Pfeilerfundamenten des nord
lichen Kreuzgangarmes in eine Flucht, so dass es 
eine ahnliche Funktion in der offenen Arkadenrei
he erfollt haben wird. 

3 . 6 . 2 .  Ostlicher Kre11zga11garv1 111it Annexbauten 

Die Untersuchung des ostlichen Kreuzgangarmes 
mit den anstossenden Gebauden betraf den Teil, 
der sich an den sudlichen Querschiffarm anschloss. 
Die Bauschuttkonzentration Abb. 3 2 :  H1-P/ 1 2- 1 3 
westlich der SW-Ecke des Querschiffes stellt auf 
Grund ihrer Lage ein Element des ostlichen 
Kreuzgangarmes dar. Diese Bauschuttstelle zerfallt 
auf tieferem Niveau in zwei ungleiche, nicht um
rahmte, viereckige Pfahlgrundungen (.Æbb. 3 3 :  H1-
P / 1 3 ) .  Die westliche Pfahlgruppe wird das
Fundament eines Arkadenpfeilers darstellen. 
Daraus folgt, dass die ostliche Gruppe einen Platz 
in der Mitte des Traktes erhalt. Die Funktion eines 
Saulenfundaments an dieser Stelle ist uns nicht 

klar. Vom 0-Fh.igel konnte auf hochstem Niveau 
nur die Aussenmauer erkannt werden .  Diese zeich
nete sich als einen N-S gerichteten Ausbruchs
graben mit zwei Vorsprungen an der 0-Seite ab 
(Abb. 3 1 :  L1/ 1 3 - 1 6) .  Nur die Vorsprunge besassen 
eine gewisse Tiefe. Auf Abb. 3 2  erscheint der sud
liche ais ein U-formiges Stuck Mauerwerk (Abb. 
3 2 :  L1-1\tf1 / 1 6, Abb. 3 4 :  L1-M1/ 1 7), der nordliche 
ais eine kurze, k leine Mauer (Abb .

. 
3 2 :  L1/ 1 4) .  

Das  ersterwahnte Fundament ist wahrscheinlich 
der Unterbau eines Kamins, wahrend die kleine 
Mauer nicht naher erklart werden kann. Beide 
sprangen aus der 0-Mauer heraus, die in ihrer N
Halfte das ostliche Giebelfundament des sudlichen 
Querschiffarmes von Abteikirche I benutzte (Abb. 
3 2 :  U/ 1 3 - 1 5 ) . Die Untersuchung hat sich nicht 
weiter in  die Tiefe nach eventuellen Pfahlrosten 
erstreckt. 

Weiterhin kommen in diesem Flugel sechs 
Fundamente vor : fonf kreuzformige und ein 
viereckiges. Nur das nordwestliche Fundament 
wurde ausgegraben und es zeigte sich, dass es auf 
einem nicht umrahmten Pfahlrost ruhte. Die 
Funktion des viereckigen Stutzpunktes ist undeut
lich. Das nbrdlichste Paar lasst vermuten, dass 
auch die anderen drei Gegenstucke hatten, die in 
einer Reihe mit gleichem Zwischenraum voneinan
der entfernt lagen. In diesem Pall ware der Flugel 
durch Saulen in drei Schiffe unterteilt und uber
wolbt gewesen. Der Abstand zwischen (von N 
nach S) dem zweiten und dritten Fundament, der 
zweimal so gross war wie der zwischen dem ersten 
und dem zweiten, bzw. dem dritten und vierten 
Stutzpunkt, suggeriert eine Aufspaltung in zwei 
Raumlichkeiten, wobei die Trennungsmauer auf 
halbem Wege zwischen dem zweiten und dritten 
Fundament gelegen haben wird (Abb. 6 1 ) . Bei 
dieser Mauer muss man in der Sakristei das Grab 
Abb. 3 2 :  J 1-K1/ 1 5 annehmen29) .  Die westliche 
Flugelmauer muss in der Verlangerung der west
lichen Querschiffmauer gesucht werden. Anhand 
des Idealplans von Zisterzienserklostern darf der 
nordliche Raum als Sakristei, der sudliche Raum als 
Kapitelsaal identifiziert werden8) . 

Unter der Mauer, die auf Abb. 3 I den sudlichen 
Querschiffarm diagonal schneidet und zum 
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Komplex des urspri.inglich aus dem 1 7 . Jh .  da
tierenden "Huis te Aduard" gehbrt (D1-E1/ 1 4  und 
H1 -P1/ 1 2-9 ; die hierzu parallel verlaufenden 
Ausbruchsgraben bzw. die Mauer Abb. 3 2 :  J 1 -
L1/ 1 3 , Abb.  3 1  und 3 2 :  L1-N1/ 1 6  werden ebenfalls 
mit diesem vie! j i.ingeren Bauwerk zusammen
hangen)30), wurde in Flache 5 0  (Abb. 3 2  und 3 3 :  
D1-E1/ 1 4) ein etwa 1 . 80 m hohes Mauerbruchsti.ick 
freigelegt (ca . - 0.80 bis - 1 .00 m NN).  Dieser 
Mauerrest bestand aus zwei Schenkeln, die einen 
Winkel von 1 3  5 °  bildeten. Die Aussenseite stieg 
senkrecht hoch, die Innenseite, die di.inn verputzt 
war, lief etwas schrag zu und war an der Sohle 
zweimal abgesetzt. Die Breite betrug oben 0,44 m, 
unten 0,63 m ;  das Steinformat war 29/ 30  >< 1 3 , 5 / 1 4  
X 9 cm. Ca . 5 m nach 0 befand sich i n  Flache 49 

eine Backsteintreppe (Abb. 3 2  und 3 3 :  F1/ 1 4) .  Bei 
der Rekonstruktion zeigte sich, dass das 
Mauerwerk der Teil eines achteckig gemauerten 
Bassins in der Mitte des Hofes war. Die Treppe 
l ieferte den Zugang zu diesem Brunnen, der durch 
geschlossene Backsteinrinnen mit Regenwasser, 
das von den Dachern herunter kam und in den 
Klosterhor

' 
stromte, gespeist wurde (Abb. 3 1 :

A1/ 1 3 , B1-C1/ 1 3 , C1-D1/ 1 4 ;  Abb. 3 2 :  G1/ 1 3 )31) .  

3 .  7 .  Db rige Gebaude, Kanalisation und 
Lustgarten 

Ausser dem Grundriss eines Teiles der Klausur 
wurden auch an anderen Stellen Reste von 
Gebauden und anderen Elementen gefunden, die 
zum Abteikomplex gehorten. Sie kamen vor allem 
in einigen kleinen Flachen (2 1 und 3 3 - 3 8), die 1 94 1  
gegraben wurden, wahrend der  Kanalisierungs
anlage in der Burgemeester Seinenstraat 1 948 und 
bei ahnlichen Arbeiten in der si.idlichen 
Verlangerung der Kloosterstraat (fri.i her : 
"Verbindingsweg") und in der Abdij straat 1 9 5 3 
zum Vorschein .  Abgesehen von technischen 
Problemen wegen des hohen Grundwasserstandes, 
war es doch vor allem die Art und Weise, wie der 
Bauunternehmer die Arbeit ausfi.ihrte, die eine ge
naue Registration der Befunde erschwerte und 
bewirkte, dass man in vielen Fallen nur mit provi
sorischen Vermessungen und mit Notizen neben 
den Zeichnungen vorliebnehmen musste. Die 
Gebaudegrundrisse ausserhalb des zentralen Teiles 
sind daher nur fragmentarisch und niemals volstan-

dig freigelegt worden. 

Die grosse Stelle mit Bauschutt und gemi schtem 
Boden Abb. 3 4 :  "NF-01/ 1 7-20 (bzw. Abb. 49 : Profil 
I/ 1 7- 1 9) im si.idlichen Teil von Flache 43 markiert 
den Standort eines ca . 8 m breiten 0-W gerichteten 
Gebaudes, dessen N-Mauer und moglicherweise 
ein kleiner Teil seiner W-Mauer sich ais eine ein
zige A usbruchsgrube abzeichneten (Abb. 3 4 :  M1 -
01/ 1 7- 1 8) .  Die S-Mauer widerspiegelte sich in  ei
nem von schweren Pfahlen untersti.itzten 
Fundamentgraben, der si.idlich dem k leinen 
Fundament in  01/ 1 9  angrenzte. Parallel hierzu be
fand sich in den Flachen 44 und 4 5 ein ungefahr 
genauso breites Gebaude, das wahrscheinlich 
zweischiffig war. Seine N-Mauer, die auf einem 
Pfahlrost ruhte, zeichnete sich ais ein ca. 1 .60 m 
breiter Ausbruchsgraben ab (Abb. 3 4 :  N1/2 1 ), die 
S- Mauer, die in zwei Teile zerbrochen war, blieb 
bis - o .  8 5 m NN ais ein 1 o Lagen hohes, 0 .60 m 
breites Mauerwerk erhalten (01-P1/ 22) .  Zwei auf 
Pfahlrosten ruhende Fundamente in der 
Mittelachse suggerieren eine zweischiffige Anlage 
(01/ 2 1 -22) .  Das Gebaude stand teilweise am N
Ufer eines ca. 8 m breiten Grabens dessen S-Ufer 
durch eine geknickte, ca . 0 .60 m breite 
Steinbekleidung angegeben wird . Hiervon waren 
noch drei Backsteinschichten i.ibrig (N1-P1/ 2 2-26 
und Abb.  49 Profil J /2 2-26). Dieser archaologisch 
festgestelite Grabenteil lag in der Verlangerung ei
nes ostlicheren Sti.ickes, das noch Wasser enthielt ; 
es bildete die NW-Ecke eines Grabensystems, das 
mit einem Wall (siehe eine langgestreckte schmale 
Parzelle entlang der N-Seite des nordlichen 
Grabens) einen zum Klostergelande gehorenden 
Teil umgab. Der ostliche und si.idliche Teil dieses 
Ringgrabens standen noch voll Wasser (Abb. 28  
und 2 9 :  01-B2/ 1 7- 3  5 bzw. 34) .  Dieses absichtlich 
isolierte Gebiet wird ais der in der Chronik er
wahnte Lustgarten identifiziert werden miissen, 
den Abt Arnoldus Lanth ( 1 5 6 1 - 1 5 76) anlegen 
liess32) . 

Der kleine Kanal und das Backsteinpflaster Abb. 
3 4 :  01-P1/ 2 3  datiert aus der Zeit, ais der Graben 
zugeschi.ittet war. Ein alterer und grosserer Kanal 
wurde etwas westlich vom Graben in der 
Abdij straat angetroffen (Flache 46, Abb. 3 4 :  M1-
N1/ 24) . Er befand sich 0.60 m unter 
Strassenniveau, war 1 .60 m breit und 1 . 72  m hoch 
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und wurde halbellipsenformig geschlossen. Dieser 
Kanal stand vermutlich mit dem grossen Kanal nbrd
lich der heutigen Reformierten Kirche (Abb. 29 : 
X-C1/3 0- 3 1 und Abb. 6 1 )  in Verbindung. In der
selben Flache wurden weiterhin noch ein Brocken 
Mauerwerk und ein Ausbruchsgraben angetroffen 
(Abb. 29 : P / 2 5  bzw. P/26) .  Bei einer 
Rekonstruktion auf der Basis des Idealgrundrisses 
von Zisterzienserklostern sind diese Mauerreste 
Uberreste von zwei N-S gerichteten Gebauden 
(Abb. 6 1  ), die den Grossen- oder Monchssaal 
(manchmal auch Fraternei genannt) bzw. den damit 
verbundenen Aufenthaltsraum for Novizen und 
das Refektorium darstellen konnen8). 

Der einzige noch sichtbare Rest der Abtei ist ein 
aus dem letzten Viertel des 1 3 .  Jhs. stammendes 
grosses rechteckiges Saalgebaude aus neun Jochen 
in romano-gotischem Stil (Abb. 29 : X-E1/ 3 2 - 34, 
Abb. 1 9 , 20 und 6 1  ) .  Heute dient es ais Reformierte 
Kirche, war j edoch in alten Zeiten die 
Krankenhalle der Monche22). Das 
Mauerfundament wurde mindestens fonfmal ab
gesetzt (Abb. 5 5 :  X-Z/ 3 1 ,  X-Y/ 3 4  und P / 3 2), die 
Lisenen sogar ofter (z.B .  Abb. 5 5 :  B1/ 3 I ) . Die nicht
mit den Mauern 1m Verband vermauerten 
Strebepfeiler an den Ecken stammen moglicher
weise aus gleicher Zeit, reichten jedoch tiefer ais die 
Mauersohle. Sie ruhten auf einem holzernen 
Rahmen (- 1 .6 5 m NN), in den wahrscheinlich 
Pfahle eingerammt waren (Abb. 5 8 :  Ansichten B 
und C) . Weil die Grabungsflache zu flach war, liess 
sich letzteres nicht tatsachlich feststellen. 

In dem vierten und fonften Joch des Nordgiebels 
befindet sich ein vermauertes Portal, i.iber dem die 
Dachspur eines Anbaus zu sehen ist, der j edoch 
keine archaologisch erkennbaren Spuren hinterliess 
und nur flach fundiert gewesen sein kann. Vor der 
Renovierung wies die N-Wand sogar mehrere 
Dachspuren auf (Abb. 1 9) .  Alteren Datums ist ein 
Fundamentgraben mit abwechselnden Schichten 
Lehm und Backstein bzw. Backsteinschutt (zuun
terst oft eine Backsteinschicht :  Abb. 5 5 :  B1-D1/ 
28 - 3 1 bzw. 5 6  und Profile A/B1,  B/ 29-30,  E/D1 
und F/D1), die von dem vorhandenen Gebaude 
auf der Hohe des obengenannten Portals geschnit
ten wird. Dieser Graben gibt den Verlauf der 0-
Mauer eines S-N gerichteten Bauwerkes wieder, 
das sich in den Flachen 34 und 3 3 zum 0 hin 

verbreitert. Der Fundamentgraben Abb. 5 5 :  Z
A1/  3 0  und Abb. 5 6  Profil A/Z-A1 markiert den 
Verlauf der W-Mauer. Wegen der geringen Breite 
der Flache ( 34) an dieser Stelle ist der Graben 
wahrscheinlich nicht in ihrem vollstandigen 
Durchschnitt festgestellt worden.  An der SO-Ecke 
dieses Bauwerkes befand sich ein kleiner viereckiger 
Raum (Abb. 5 5 :  D1-E1/29- 3 0) und nordlich davon 
am Giebel entlang eine kleine Klinkerstrasse (D1-
E1/ 29) .  Beim Bau ist ein grasser Kanal beri.icksich
tigt worden, i.iber den die 0-Mauer mit Hilfe eines 
stufenweise gemauerten Fundamentes gefohrt 
wurde (Abb. 5 5 :  B1/ 30- 3 1 und Abb. 5 7) .  Die W
Mauer wird den Kanal wohl auf dieselbe Weise 
i.iberbri.ickt haben, obwohl dies in der (zu) 
schmalen Flache ( 36) nicht konstatiert wurde. Die 
Bebauung setzte sich auch in  Flache 46 in  der 
Abdij straat (Abb. 5 5 :  A 1-D1/27) fort. Innerhalb 
dieses Komplexes befanden sich noch eine N-S ge
richtete Mauer (Abb. 5 5 :  A1/27 und 3 0) und ostlich 
da von ein Backsteinpflaster bzw. ein 
Plattenfussboden (Plattenformat 1 9  X 1 9 X 6 cm), 
ji.ingere Rinnen, Abfallgruben und Keller. Die 
Flache 2 1  und 38 NW bzw. NO des vorhandenen 
Gebaudes weisen ahnliche ji.ingere Bauspuren auf. 

Zusammenfassend Iasst sich sagen, dass sich nord
lich des zugemauerten Portals in der N-Mauer der 
heutigen Reformierten Kirche Gebaude befunden 
haben, die alter sind ais diese Kirche, die seinerzeit 
ais Krankenhalle for die Monche diente. Die Art 
und das Alter dieser Bebauung ist unbekannt. Der 
Rekonstruktionsversuch Abb. 61 zeigt diese 
Gebaudereste ebenfalls und lasst die Fundamente, 
die in der Abdij straat freigelegt wurden - abge
sehen vom westlichsten - zum Refektorium bzw. 
Monchssaal/Novizenraum gehoren . 

Der soeben erwahnte Kanal lag nbrdlich von der 
heutigen Reformierten Kirche und verlief ungefahr 
parallel dazu (Abb. 5 5 :  Y-C1 / 30- 3 1 ,  Abb. 1 7  und 
5 7) .  Er war von ionen ca . 1 . 5 0  m hoch und wurde 
oben halbellipsenformig geschlossen (Steinformat 
ca . 30 X 1 5 X 9 cm). In das westliche Ende mi.in
deten ein von Norden und ein von Si.iden kom
mender Kanal (Abb. 5 ) :  X-Y/ 3 0- 3 1 und Abb. 5 6  
Profil D/X-Y). Der si.idliche Kanal kam unter 
der Krankenhalle heraus, doch ob er von hieraus 
direkt benutzt werden konnte, ist nicht untersucht 
worden. Die Art und Weise, wie dies moglich ge-
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wesen ware, zeigt die O- Mauer des N-S gerichteten 
alteren Gebaudes, die am Kreuzpunkt mit dem 
Kanal zwei Locher besitzt (Abb. S S: BI/30 und 
Abb. S 7 Mitte). Diese Locher stellen die 
bffnungen von Abflussrohren dar. Die 
Krankenhalle hat aber einen Abfluss geringen 
Durchmessers besessen : eine Backsteinrinne, die an 
ein (zugemauertes) Loch in der N- Mauer anschloss 
und in den Kanal nordlich des Gebaudes miindete 
(Abb. S S: Y/3 I). 

Die Funktion des stufenweise gemauerten 
Fundamentes Abb. S S :  0/30-3 I war moglicher
weise die Verankerung des Kanals. 1m 
Rekonstruktionsvorschlag ist der Kanal nordlich 
der Krankenhalle mit dem jenigen westlich des 
Lustgartens verbunden worden (Abb. 6 I) . 

Wahrend Kanalisationsarbeiten inl 948 wurden 
in der Mittelachse der Burgemeester Seinenstraat 
drei Kanale entdeckt, von denen einer demjenigen 
nordlich der Reformierten Kirche glich (lichte Hohe 
1.68 m). Die zwei anderen waren kleiner (lichte 
Hohe 0.82 m, lichte Breite 0.66 m; Steinformat 
29/3 I X 14/16 X 8,S/9 cm) (Abb. 29: bzw. P/n, 
K/14 und l/ II). Bei der Kanalisationsarbeiten 1973 
wurden alle drei aufs neue freigelegt ( Boersma, 
1973). Der grosse NO-SW verlaufende Kanal lief 
unter der O- Mauer eines ungefahr N-S orientierten 
Gebaudes hindurch, das auf Fundamentbogen 
stand (Abb. 60: P/21-23 und Abb. 63 Profil L/2I-
22). Von diesem Fundamenttyp waren in dem au s
gegrabenen Teil vier Pfeilerbasen iibriggeblieben. 
Der jeweilige Zwischenraum betrug ca. 3 m. Die 
Mauer war mindestens I S m lang (Abb. 60: P/20-
23). Westlich dieser Mauer wurde ein Fundament 
mit Pflaster daneben aufgefunden (Abb. 60: P/21) 
und westlich des SO- Pfeilers ein kleines Fragment 
der S- Mauer (Abb. 60: P/23)' Die SO-Ecke des 
Gebaudes schnitt einen O-W gerichteten (geknick
ten) Ausbruchsgraben der nicht naher erklart 
werden konnte (Abb. 60: P- R/23). Mehr siidlich 
markierten zwei 0-W gerichtete parallele 
Ausbruchsgraben den Standort eines ca. IO m brei
ten und mindestens I S m langen O-W orientierten 
Gebaudes (Abb. 60: P-T/24-26). Nur bei dem siid
lichen Graben konnte festgestelIt werden, dass die 
Fiillung abwechselnd aus Schichten Lehm und 
Backstein bestand (Abb. 63: Profil L/26). In dem 
Raum innerhalb dieser Fundamentgraben befanden 

sich zwei parallele Reihen von je drei 
Fundamenten, die alle wahrscheinlich auf gleiche 
Weise gegriindet waren. Diese Folgerung beruht 
nur auf einer einzigen Beobachtung, die sich auf 
das O-Fundament der N- Reihe bezieht (Abb. 63: 
Profil L/24c2S). Weiterhin war hier noch etwas 
Backsteinpflaster erhalten. 

3.8. Friedhof 

Der Friedhof lag an der N- und O-Seite der Kirche 
(Abb. 31-33, 36 und 37) und erstreckte sich, wie 
sich 19 S 033) und bei der Kanalisationsanlage in der 
Kloosterstraat 1976 herausstellte, si cher bis an den 
nordlichen Graben. Die von dem zweiten 
Kirchengebaude durchschnittenen Graber gehoren 
zum Vorgangerbau und sind die altesten ( vgl. 
vor alle m Abb. 33). Die Graber bei der (zweiten) 
Kirche liegen in einigen Fallen auch im Innern 
( vgl. vor allem Abb. 31 und 32)' Die dritte Gruppe 
von Bestattungen schneidet die ausgebrochenen 
Kirchenfundamente und datiert also aus der Zeit 
nach dem Abbruch (v gI. vor allem Abb. 3 I: QI_ 
RI/S-8). Die Graber der ersten Gruppe stammen 
· aus der Periode I 192-ca. 1240, diejenigen der zwei
ten Gruppe aus der Periode ca. 1600 und diejenigen 
der dritten Gruppe wahrscheinlich vor alle m aus 
dem 17. Jh. 

Unter den Sargen lassen sich sechs Typen un
terscheiden. Alle hatten Zapfen- und Zapfenloch
verbindungen (Abb. 46). Typ I, 2 und 4 betreffen 
Sarge mit einem offenen Boden aus nicht anein
ander befestigten Querbrettern, Typ 3 und 6 be
sitzen einen geschlossenen Boden, der beim letz
ten Typ iibrigens mit halbrunden Querlatten ver
starkt ist. Typ S ist eine Grube, die mit einem 
Deckel, der sich auf zwei Querbretter stiitzt, 
zugedeckt wird. 

Die anthropologischen Untersuchungen sind 
noch nicht abgeschlossen25). 

3 ·9· Begrenzung des Abteigelandes 

Das Abteigelande war von einem Graben und einer 
Mauer umringt34). Auf der O-Seite befand sich 
noch ein zweiter Graben und zwischen beiden 
Graben ein Wall. Innerhalb dieses Umkreises ist 
nach der Sakularisation seit dem Ende des 16. Jhs. 
das Dorf Aduard entstanden, so das s sich der auf-



H. PRAAMSTRA & J. W. BOERSMA 

fallende mehr oder weniger rechteckige Dorfs
grundriss, der sich von der jungeren Erweiterung 
deutlich abhebt, leicht erkliiren liisst. Diese histo
rischen Grunde haben auch die geradlinige 
Parzellierungsform bestimmt. 

Wassergriiben auf der 0- und W-Seite, bei denen 
die Parzellierung aufhort, stellen die Reste des 
ehemaligen Klostergrabens dar, die ca. Z4 m breit 
war (Abb. z8 und 64: Profil U/U- Q2 (nicht senk
recht) und Profil V/N2_R2). Parallel zum ostlichen 
Graben verlief ein ca. 8 m breiter Graben mehr 
westlich (Abb. z8 und 64: Profil V/P- K2). Der 
Wall zwischen beiden Griiben hatte eine Breite von 
ca. I z m (Abb. 64: Profil V/K2_N2). 

Das Profil im Kanalgraben in der Burgemeester 
Seinenstraat zeigt den sudlichen Wassergraben ( Br. 
ca. I z m) und auf der N-Seite die Reste einer ca. I 

m breiten Mauer (Abb. z8, 63 und 68: Profil K/78-
8 I bzw. 76). Die ca. I m breite Bauschuttspur auf 
der S-Seite wird die Bekleidung darstellen. 

Der Verlauf des nordlichen Grabens wird durch 
den SW-NO gerichteten Rest eines Wassergrabens 
angegeben, der an den westlichen 
Grenzwassergraben anschliesst. Der Kanalgraben 
in der Burgemeester Seinenstraat schnitt auch die
sen Graben, die eine Breite von 16 m hatte (Abb. z8 
und 63: Profil M/5-8). In 1976 wurde in der 
Kloosterstraat derselbe Graben (hier ca. IO m breit) 
aufs neue angeschnitten ( Mitte des Grabens vor 
Parzelle Nr. 18). Abb. 64: Profil W/VI-VII gibt 
deshalb auch nicht den siidlichen Einschnitt wie
der, wie anfiinglich gedacht wurde. Der projek
tierte Verlauf muss ca. I z m in nordwestliche 
Richtung verschoben werden. Ob die schmale, 
langgestreckte SO-NW gelegene Parzelle (Abb. z8: 
GI- Ql/XXIII-9) fruher teilweise die Verbindung 
zwischen dem nordlichen und ostlichen Graben 
gebildet hat, ist ungewiss. Diese Parzelle hatte in 
der Zeit des Katasterkonzeptes die Funktion von 
Fischteichen, von denen bekannt ist, dass sie in der 
ersten Hiilfte des 18. Jhs. von Evert J oost Lewe, 
dem Herrn von Aduard, angelegt worden sind. Es 
ist nicht bekannt, ob dazu der ehemalige 
Klostergraben benutzt wurde30). Schliesslich wur
den dort, wo der Kanalgraben durch die 
Burgemeester Seinenstraat den nordlichen 
Klostergraben schnitt, drei Mauerenden gefunden 
(Abb. z8: E-F/5 -8). Diese Uberreste haben zusam-

men mit elOIgen Mauerteilen die wiihrend zwei 
kleiner Probegrabungen mehr westlich freigelegt 
wurden, die Grundlage fur die Rekonstruktion ei
ner zweibogigen Brucke gebildet (Abb. Z9, Abb. 
6z: D- G/6-9 und Abb. 63: Profile M und N/6-7). 

3. IO. Schleuse 

In 1941 sind am S-Ende der Hofstraat, unweit des 
Wasserlaufes "De Lindt", die Reste einer Schleuse 
gefunden worden (Abb. 18, z8: P/n und Abb. 65). 
Dieses Wasserwehr bestand aus zwei parallelen 
steinernen Molen, zwischen denen am N-Ende drei 
Querbalken lagen: der siidlichste auf seiner breiten 
Seite, der nordlichste auf seiner schmalen Seite da
gegen. Auf diesem letzteren Balken stand gegen 
jede der beiden Molen ein schwerer Pfahl, dazwi
schen war wiederum ein viereckiger Querbalken 
geklemmt, der mittels holzerner Zapfen mit dem 
darunterliegenden Balken verbunden war. Der ca. 
z.60 m breite Durchgang konnte mit zwei Toren 
geschlossen werden, wofur zwei zur Hiilfte in den 
sudlichen Balken eingeschlossene, kugelrunde und 
steinharte St iicke Mortel als Drehpunkte gedient 
ha ben werden. Die Schleusentore Offneten sich 
zum S hin, wo sie gena u in einen schmaleren Teil 
der Molen fielen. Vor der N-Seite des Durchganges 
befand sich eine Pfahlreihe, die wahrscheinlich 
dazu dien te, bei geOffnetem Stand Ausspulung 
und damit Untergrabung zu verhindern. Die 
Schleuse lag zwischen dem Graben und der Mauer 
und wird an das fruher wahrscheinlich viel breitere 
Wasser auf der O-Seite der Hofstraat Anschluss ge
boten haben. 

Zu welchem Bauwerk ein rechteckiges 
Fundament gehort hat, das nach dem Abbruch des 
Wasserwehrs an des sen nordostlichen Eckpunt ge
baut wurde, ist unbekannt (Abb. 66). 

3. I I. Brucke uber "De Lindt" 

In 195 I und 195 z wurde auch die feste Brucke ve r
messen, die auf der S-Seite des Dorfes uber "De 
Lindt" fiihrt (jetzt durch einen Damm ersetzt) 
(Abb. 67 und 68). Diese Brucke, die aus der Zeit 
nach dem Abbruch des Klosters datiert, besitzt 
zwei Bauperioden. Der Unterbau bestand niimlich 
aus zwei Teilen, die in unterschiedlichem 
Steinformat aufgefuhrt waren: die untere Partie in 
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Format 3 0 . 5  X 1 4  X 7 cm, die jungere Erhohung 
in Format 2 5 X l 2 X 6 cm. Dieser Stein wurde 
auch bei Reparaturen im alteren Teil verwendet. 
Das Ganze ruhte auf einem ca . o .  3 5 m starken 
Schuttbett (Abb. 67 : Profil T und Abb. 68 : Profile 
R und S). Bei dem Umbau, der in erster Linie eine 
Erhohung bezweckte, wurden die Widerlager in 
einem scharferen Winkel aufgebaut. Die 
Durchfahrt war in beiden Perioden 4 . 20 m lang 
und 3 .60 m breit. Auf der 0-Seite lag vor der 
Brucke eine Schwelle aus Eichenholz ; ihr vorge
lagert war eine Palisade aus Birkenholz, 
wahrscheinlich um Ausspulung und damit 
Untergrabung zu vermeiden. Die Pfahle auf der S
Seite des Durchganges begrenzen das 
Bauschuttfundament (Abb. 67). Schliesslich wurde 
an der S-Seite westlich der Strasse eine Spundwand 
festgestel lt (Abb. 68 : Profile P und Q). 

3 . 1 2 . Jungere Bebauung 

Im nordostlichen Teil des ausgegrabenen Gebietes 
wurde das Fundament eines zweiraumigen Hauses 
angetroffen (Abb. 3 3 :  N1-P1/ 3 - 5 ; auf hochstem 
N iveau eine grosse Ausbruchstelle ; vgl. Abb. 
3 r ). Dieses Haus ist stratigraphisch junger ais die 
Kirche und wurde also nach ihrem Abbruch ge
baut. Ausserdem haben Haus und Parzellierung 
dieselbe Orientierung, so dass es sich um eine 
Wohnung handelt, die zum Komplex des "Huis te 
Aduard" - ursprlinglich 1 7 . Jh. - gehort ha ben 
wird30) . Arn NW-Giebel der Wohnung befanden 
sich noch Reste einer Treppe und am NO-Giebel 
lag eine Abflussrinne aus Backstein .  Das nach 
Suden laufende Komplement war dagegen aus 
Holz und mundete in einen mit Reisigbundeln 
angefollten Graben. Sudlich dieses Grabens verlief 
eine runde Holzrohre, die aus Abschnitten von 
3 .60 m und 5 . 5 0  m Lange bestand (Abb. 3 3 :  P1-
Q1/9- 5 ) .  Diese Leitung senkte sich nur 0 .0 5  m nach 
N und mundete unter einen holzernen Steg, der aus 
zwei Schichten von guer aufeinander gelegten 
Brettern bestand und am Grabenrand von horizon
talen Brettern zwischen Pfahlen gestlitzt wurde. 
Unter diesem Steg lag Mist. Der NW-SO orien
tierte altere Graben in der NO-Ecke der 
Ausgrabungsflache ( 1 7) hat wahrscheinlich den 
Friedhof von Abtei I begrenzt. Dieser Graben wur
de von zwei NO-SW gerichteten Graben geschnit-

ten ; bei dem sudlicheren handelt es sich um das 
bereits eher erwahnte mit Reisigbundeln zuge
schuttete Exemplar (Abb. 3 3 :  P1-R1/4-3 und Abb. 
3 6 :  Q1-V1/4- 1 ) .  

3 .  r 3 .  Gelande 

Bei der Behandlung von Abteikirche I wurde be
reits darauf hingewiesen, dass ais Baugelande eine 
niedrige Wurt ausgesucht worden war. Zu dieser 
Wurt gehbrten eine Anzahl von Wassergraben, die 
in Anbetracht der darin aufgefundenen Keramik 
aus der Zeit um Chr. Geb. stammen (s. 3 .  1 4 .  Funde) . 
Diese Graben kommen in den Flachen r 3 und 2 2-
2 5  vor (Abb. 3 2  bzw. 3 3 :  L1-M1/ 5 -6, C1/ 3 -4,  D1-
E1/6-7, P/7,  )1 /8 ,  Y/ I I , B1-C1/ 1 0- 1 3 ;  Abb.  p 
Profile a-d und f-k). Nardlich der Krankenhalle 
befand sich ebenfalls ein alter Wasserlauf (Abb. 5 6 :  
B1-E1 / 30-29,  Profile A/Z-A1 ,  B und C/2 9  und 
D/W-X). Schliesslich kam auch in der Mitte der 
Schoolstraat noch ein Graben ans Licht, der aus der 
Zeit vor der Klosterstiftung datiert (Abb. 28 und 
29 : U-W/6-7) . 

Der Untergrund war stark gestort, so dass die 
Lage der alten Oberflache, von der die Graben aus
gehen, nur ganz grob angegeben werden konnte : 
zwischen o.oo bis + 0. 5 0  m NN.  Der Abteik i rche 
1-Horizont liegt zwischen + 0.40 bis + r . oo m
NN (Abb. 48 Profil E) . Obwohl genau genommen 
Beweise for eine kunstliche Aufschuttung fehlen, 
wird man das Tonpaket zwischen beiden Niveaus 
doch ais eine Aufwarftung ansehen mlissen. Abb. 
48 Profil E zeigt namlich, dass an der Stelle von 
Abteikirche I eine Hohe von ca. r .oo m vorhanden 
ist, die vor allem nach der S-Seite hin leicht abfallt 
und nicht anders ais eine kunstliche Erhohung ver
standen werden kann. 

In dem Untergrund lag die Trennung zwischen 
mehr oder weniger sandigem Ton auf - l - 40 m 
N N .  Auf ca . - 0 .60 m NN befand sich ein dunnes 
Torfband, auf dem ortlich eine braunliche Substanz 
(Vegetationsniveau) vorkam. Hierauf folgte wie
derum ein ca. 0 . 5 0  m machtiges Tonpaket und an 
dessen Spi tze stellenweise wiederum ein 
Vegetationshorizont (o.oo m NN). Die Wurtsohle 
lag auf einer Hohe von o.oo bis + 0. 5 0  m NN 
(Abb. 4 7 :  A1 ,  C und D und Abb. 5 o Profil 2 ) .  
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3 . 1 4. Funde 

Ebenso wie bei der Beschreibung der Abtei 
Klaarkamp im ersten Teil dieses Beitrages, hat auch 
bei der Auswertung der Untersuchungsergebnisse 
der Abtei Aduard die Aufmerksamkeit for die 
Gebiiudereste im Vordergrund gestanden. Wie im 
Vorwort bereits erwahnt wurde, werden die Funde 
nur insofern behandelt, als sie die verschiedenen 
Gebaude und archaologischen Phanomene zu da
tieren helfen, oder umgekehrt, wenn historisch be
kannte Baudaten dazu beitragen, ihr Alter zu be
stimmen. 

Die Funde bestanden aus menschlichem und tie
rischem Skelettmaterial, Baufragmenten 
(Backstein, Holz und Schiefer), Ornamenten 
(Naturstein), Grabsteinfragmenten, ( ornamentier
ten) Fliesen, Keramik,  Glas, Bronze und Eisen 
(hierunter runde Schnallen mit spitzem Dorn aus 
Grabern) und einigen j ungen Miinzen35) . 

Die aufgefundenen Fliesen und Baufragmenten 
stimmen mit den ornamentierten Fliesen und an
deren (glasierten) Bauresten iiberein, die wahrend 
der Renovierung der ehemaligen Krankenhalle 
l 9 1 7- 1 92 8  angetroffen wurden36) . Ihnen sollte, 
ebenso wie dem geborgenen menschlichen 
Skelettmaterial, ein Sonderbeitrag gewidmet wer
den25). Der Rest des Materials kann kurz zusam
menfassend beschrieben werden. Es wurde beinahe 
niemals stratigrafiert aufgefunden, so dass geschlos
sene Fundkomplexe von typologischem und chro
nologischem Wert fehlen. Ausserdem ist es bei 
manchen Arten von Funden kaum moglich, spat
mittelalterliche Gegenstande von Material j iin
geren Datums zu unterscheiden. Man darf bei all 
diesem nicht vergessen, dass die "uthroeders der 
fondamenten" ihre Arbeit griindlich verrichtet ha
ben37) .  

Aus diesen Grunden wird nur der Keramik ei
nige Aufmerksamkeit gewidmet (Abb. 5 9). Es be
trifft Wurtenkeramik und Kugeltopfware, die vor 
allem in Graben aufgefunden wurde. Sie liefert des
halb keinen Beitrag zu einer Periodisierung der 
Gebiiude. Dagegen bildet die Bauzeit von 
Abteikirche II ( 1 240- 1 26 3 )  for einige Scherben ei
nen terminus ante quem. 

Die Fundnummern 8,  1 48,  2 1 1 ,  402, 5 44, 5 4 5 ,  
5 7 6  und 5 7 9  betreffen teilweise Wurtenkeramik38). 
Nr. 2 l l stellt hierfrir ein charakteristi sches Beispiel 

dar : eine an der Aussenseite graubraune, sonst 
grauschwarze Wandscherbe mit " Sparrenmuster". 
Unter Nr. 1 48 sind eine orangebraune Randscherbe 
und ein grauschwarzes Fusstiick abgebildet. Beide 
Nummern wurden zusammen mit Nr. 8 gefunden, 
und zwar im direkten Bereich des Hauptaltars auf 
+ l . 20 m bzw. + I . 3  7 m NN (Abb. 3 r :  N 1-01/9),
was in Anbetracht der Interpretation einiger 
Profile (s . 3 .  l 3 .  Gelande) auf eine in alten Zeiten be
wohnte Wurt hinweist. Die Nummern 5 44- 5 in 
Grabungsflache 24 (Abb. 5 l Profil h :  y-z), 5 76 und 
5 79 in Flache 2 5  (Abb. 3 3 :  B1/ 1 l ) kommen aus den
zu dieser Wurt gehorenden Griiben. Datierung 
2 . / 3 . Jh. nach Chr. Geb. Bei den Nummern 5 40, 
5 74, 602, 6023 -b, 603 , 627  und 6 3 0  handelt es sich
um mit Steinpulver gemagerte relativ dickwandige 
Kugeltopfkeramik .  Nr. 5 40, ein Fragment einer 
grauschwarzen Pfanne mit hohlem Stiel, stammt in 
Hinblick auf ihre Tiefenlage von mehr als - 2 . 20
m NN in einem Graben aus der Zeit vor dem Bau 
von Abteikirche II und datiert also von vor r 240 
(Abb. 3 3 :  ] 1/8) .  Wenn das an der N-Seite der 
Kirche gelegene Gelande in einem Zug als 
Friedhof bestimmt wurde und die dart vorhan
denen Wassergraben aus diesem Grund zuge
schiittet wurden, miissen ebenfalls die Nummern 
602 (Randscherbe mit Hohlkehlung), 6023 -b 

(Randscherbe mit Hohlkehlung bzw. Fragment 
von Stielpfanne mit massiven Stiel) und 603 
(Randscherbe bzw. Fragment einer Stielpfanne mit 
hohlem Stiel) aus dem Graben nbrdlich der 
Abteikirche II, aus der Zeit vor l 26 3  datieren, ais 
die zweite Kirche fertig war (Nummern 602, 
602" -b in Abb. 5 l Profil b: 2-3  auf ca. - 0. 5 0  m
NN, Nr. 603 auf derselben Hohe in  der westlichen 
Verlangerung dieses Grabens im N-Teil der 
Grabungsflache). Nr. 5 74, ein Standringfragment, 
wird in Anbetracht seiner Lage auch dem Bau 
vorhergegangen sein (Abb. p :  C1/ 1 r ) .  Der gut re
konstruierbare Kugeltopf (Nr. 6 3 0), der beinahe 
ganz unten im Graben nbrdlich der Krankenhalle 
aufgefunden wurde (Abb. 5 6 :  C1/ 29),  wird hinsicht
l ich seiner Lage aus dem l 2 .  Jh .  stammen, wo er 
auch typologisch hingehbrt. Die Randscherbe Nr. 
62  7 mit ihrer leichten Hohlkehlung konnte eben
falls in die zweite Halfte des l 2 .  Jhs .  eingeordnet 
werden (Abb. 5 5 :  E1/28 ) .  
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4. ANMERKUNGEN

l Die Zeichnungen sind, wenn nicht anders erwahnt, vom 
erstgenannten Autor angefertigt. Beide Autoren sind Herrn 
Jac. Klein (BAJ) und dem CFD der RU Groningen for die 
Vorbereitung der Ab bildungen zur Publikation zum Dank 
verpflichtet. 

2 "7 mei r 8 5 8 Terpaarde te koop van het Claarkampster 
klooster onder Rinsumageest a 3 5 et. de ton, invaart bij de 
Hooge Brug" (G. A. \Xfumkes, Stads- en dorpskroniek van 
Friesland II  ( 1 800- 1 900). Leeuwarden 19 34, S. 2 8 8) .  
De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden 1 4, 
eerste stuk (Friesland vervolg), Amsterdam etc. 1 78 5 ,  S. 
247, erwiihnt in bezug auf die Abtei Klaarkamp : "Hetzelve 
werd gesticht in den jaare 1 1 6 5 ,  door zekere ryke \Xfeduwe 
Klara, en bevat in z i jn'omtrek twee en veertig Pondematen 
lands binnen de buitenste graft, en heeft, zo men verhaalt, 
weleer drie graften en drie poorten gehad. Het gebouw 
met zyn toebehooren i s  re�ds voor veele j aaren afge
broken; doch men ziet'er nog de overblyfsels van een ouden 
cingel, binnen welke drie plaatsen beslooten liggen''. 

Glazema ( 1 947), S. 392 berichtet, dass sich auf der 0-
Seite des Klostergelandes drei Graben noch klar erkennen 
lassen. Vgl. Anm. 1 2 . 

4 Aufnahme des Herrn Architekten G. J. Veenstra, 
Leeuwarden, aufbewahrt im "prentenkabinet" des 
Friesischen Museums, Leeuwarden; ais Foto im Bildarchiv 
des Liturgischen Instituts der RU Groningen studiert. Fur 
die Genehmigung dazu sei Herrn Dr. R. Steensma sehr 
gedankt. 
Das Mauerfragment befand sich an der N-Seite der 
Verkehrs�trasse Birdaard-Dokkum auf einem Grundstuck, 
auf dem eine A rbeiterwohnung stand. Die Funktion ist 
fraglich. Das Grabungsprotokoll 1m Archiv ROB, 
Amersfoort, erwiihnt eine 17 m lange Mauer aus "Friese 
moppen", die das Klostergeliinde umringt ha ben soli 
(siehe auch "Berichten R . O.B. 1 9 5 0, vondstberichten 
1 9 5 0/ 1 1 und 12").  

Der G rabungsleiter, drs. H .  Halbertsma, spricht in  ei
nem Brief vom 2 5 .  Mai 1 9 5 0  Nr. 8 1 7  an Herrn J. van der 
Galien, Besitzer betreffender Parzelle, von einer Mauer, 
die quer uber dem Ringwall stand und auf beiden Seiten i n  
die Graben abfiel. D i e  l'vf6glichkeit dass der Mauerrest ei
nem Gebiiude angehorte, lehnt er ab. 

Nach einem Zeitungsbericht sind nach Abbruch die 
Ziegelsteine in 1viinnertsga (Fr.) zur Renovierung der ab
gebrannten mittelalterlichen Kirche verwendet worden. 

6 Fur eine ausfohrlichere Beschreibung der holozanen 
Schichten unter der Wurtsohle siehe \Xf. van Zeist, Pollen 
analytical Investigations in the Northern Netherlands. 
Diss. Utrecht. Amsterdam 19 5 j, S. 62-9 und Abb. 29. 

7 Das Buchlein Clarus Campus, Klaarkamp/116 5 - 1 96 5 ,  
Dokkum 1 969, S .  7-8 suggeriert, dass der Bauernhof auf 
hochstem Punkt der \Xfurt - "It Heech" geheissen - vie! 
langer existierte. Der Pachter war damals Herr K. 
Castelein. Herr E. Talstra, Burgermeister der Gerneinde 
Dantumadeel, teilte uns mit, dass der Brand am 26. A ug. 
1 9 1  r stattfand und der von seinem Grossvater gepachtete 

Hof, nie wiederaufgebaut wurde. Herrn Talstra sei auch a n  
dieser Stelle sehr gedankt. 

8 Idealplane u.a. bei Aubert ( 1 947) II, gegenuber S. l und 
Braunfels ( 1 969), S. l 24.  

9 Ex Ti111ele dei11de i11 Frisia111 Occide11tale111 1Jenen111t ad lom111, 
que111 111111c possident, Clarae Ca111p11111 scilicet, sic dictu111 a do111i11a 
Clara, 1Jidua, q11ae suas possessio11es i11 j1111datio11e111 illius coe11obii 
do11a1Jit, ibide111que i11 sacello i1ifir111itorii sepulta est. 

A u s :  Chro11ico11 abbatu111 Floridi Ca111pi JJl/lgo Ulde Kloester, 
bei M. Schoengen, Akten en bescheiden betreffende de 
Cistercienzerabdij Bloemkamp of Oldeklooster bi j  
Bolsward, in:  Archief voor de geschiedenis van het aarts
bisdom Utrecht 29 ( 1 903), S. 1 29-242, hier S. 13 5 -6. 

r o  Die Krankenhalle mit zugeh6riger Kapelle der Abtei 
Aduard wurde unter dem Abt Hendrik I. ( 1 292-1 3 0 1 )  ge
baut und von Emmanuel, Bischof von Cremona, geweiht 
(Brugmans, Chronik S.  5 1 -2).  Vgl. Anm. 22.  

1 1  Glazema (1947), S. 407 .  
1 2  Das Vorkommen einer Ringmauer i s t  historisch nicht be

legt. Eine "western porta" wird in einer Urkunde vom 
Jahre 1 408 erwahnt, so dass es mehrere Pforten gegeben 
haben muss (P. Sipma, Oudfriesche Oorkonden I. 's
Gravenhage 1 927, Nr. 1 6). Es konnte sein, dass die 
Funktion einer Umfassungsmauer von einem oder meh
reren Ringgraben und Ringwallen ubernommen wurde, 
und nur die Zugiinge zum Klosterbezirk mit Pforten ver
sehen waren. 

1 3 Freundliche Angabe des Herrn Oberkustos H. Ha yen vom 
Staatlichen Museum for Naturkunde und Vorgeschichte, 
Oldenburg (Old.). 

1 4  Es handelt sich hier um einen Konigs- und Apostel( ?)kopf 
in  Renaissance-stil aus dem r 6. Jh. Freundliche Angabe des 
Herrn Direktor Dr.  D. P.  R. A. Bouvy vom Ri jksmuseum 
Het Catharijneconvent, Utrecht. Unter den irgendwo auf 
dem Grabungsgeliinde aufgefundenen Baufragmenten be
finden sich ein Giebeldreieck mit Jahreszahl r 5 67 und ein 
mit einem Engelskopfchen geschmucktes 
Entlastungsbogenfragment, beide aus Naturstein .  Vgl. 
Anm. 1 5 .  

r j 1 12e Verslag Friesch Genootschap ( 1 940), S. 1 5 -9. 
1 6  Peters ( 1 9 1 2), besonders Abb. 5 .  
17 Brugmans, Chronik S. 42-3 : Hic (sc. IVigbold11s) etia111 posuit 

f1111da111e11t11111 ecclesie 11ostre et claustri, i11 s11111 111a pa11pertate ag
gress11s opus a11110 creatio11is s11e XXIII, 1Jidelicet a11110 Do111i11i 
J\1CC .XL, per 111a1111s mi11sda111 co111Jersi ad si111ilit11di11e111 ecclesie 
Clarevalle11sis, qua111 Sa11ctus Bemard11s pater 11oster edijicari fe
cit. Fuerat siq11ide111 ide111 co11versus 111issus ad Clara111valle111 m111 

filio suo ob h11i11s111odi causa111 ut illa111 comideraret. V gl. A n m. l 9. 
18 A11110 proxi1110 MCCLXIII i11 Midachiis co11s11111111at11111 de

dica/11111que es/ sole1111i cere111011ia celebre fa1111111 coe11obii 
Adoardia11i, cu111 collegio il/i praeesset Gaico abbas VII, et ia111 
XXIII a1111is i11tegris i11 extmendo urge11doq11e opere esset labo
ra/11111 ab ho111i11ib11s a111 plius cc. Coeptu111 erat opus mb abbate 
tertio IVigboldo, i11stitutu111que et pe1jec/11111 ad exe111plar Jani 
Clare1Jallensis a Bemardo quo11da111 extmcti, servatis di111en
sio11ibus 011111ibus iisde111 : artificio ae opera 1111i11S e collegio archi
tecti imig11is, q11i huius rei gratia Clare1Ja!le111 fuerat 111iss11S, ut 
111enmra111 et jor111a111 aedifirii il/i/IS caperet: A tq11e is propterea 
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hor pro111emil, q11od 11ul/i pmelerffl, m r111lislili q11ide111, 11ed11111 
alleri e 111011aslica fa111ilia co11cess11111 f11il, rtl def1111cl11s ho11oris ergo 
i11 ipso fa110 co11derel11r. Operis sa11e s11bslmctio ad111imbilis 11011 
so/11111 111ag11it11di11e, sed etia111 arte ae specie, spectabili et praecelso 
jomice, et super e11111 jastigiato tecto cla11sa, mb11ixa co/1111111is 
i11ge11tib11s XVI!!, porrecta i11 /011git11di11e111 ad passus L, lala 
passus X V, dei11 tm11suerso q11oq11e aedijicio, q11a 111edia /011git11do, 
a111pliata i11 111od11111 cmcis, jastigii altit11di11e pari, i11 /011g11111 pa
fC/lfe pass11s XXV, i11 /a/11111 passus XIV, i11 q110 aliae etia111 
co/1111111ae si111iles VI!!. Et praeter has di111 idiata 11troq11e i11 nedis 
latere 11011 pa11cae 1111111ero, s11bli111 es str11ct11rae parietes, q11ib11s jor-
11ix i11m111bit, mstine11tes. Ara s11111111a, i11 cella ja11i i11ti111a se111i
cirmlari, ci11cta co/1111111is 111i11orib11s teretib11s 11110 lapide excisis, 
bi11is et bi11is, 1111111ero XI I, q11ib11s cellae i11terioris fe1g11111 cla11-
dit11r, 111odico i11ter arfl/11 et co/1111111as relicto i11terua//o: ce/la111q11e 
ipsa111 exteri11s jor111a eade111 a111biC11fia sacel/a XI c11111 aris fof
ide111 : c1111cta i11!11s s11pm jidet11 s11111pt11oso opere 11i!C11fia. Et haec 
aedes i11 latere alteri11s ead11111 i11 aren exfr11cta, q11ae efia111 111111c 
m111 hac 111ajore mperest, qua a11fe dedicafa111 ha11c coe11obitae, et 
totn uici11ia SI/III mi. Dei11de ta11t11111 spati11111 11111ro JJfl!ido et jossa 
11e/11t 111oe11ib11s cla11s11111, et aedijiciis 011111is gemris ae hortis ocm
pat11111 , 11! oppidi 111od11111 et specie111 cla11stm111 111011astic11111 te-
1111erit. Adde opes, agros, uicos fotos m111 fa11is, sace/la fa11om111 
imtr1r, villas a111plas ar splC11didr1s, potestate111 pmetoria111, 111erito 
S11perstilio11is vi111, et plebis msticae 111 1111ijlre11tia111 111iraberis 
(Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum Historia XI, Lugd. 
Bat. 1 6 1 6 , S .  1 64). 

1 s• Royaumont (Regn/is 111011s), Comm. Asnieres-sur-Oise (Arr. 
Pontoise, Dep. Seine-et-Oise). Um 1 7 9 1  Kirche abge
brochen ; Siidmauer, Pfeilersockel und Turm des nordlichen 
Querschiffarmes erhalten geblieben, ebenso wie einige 
Klausurbauten. 

1 9 G .  Bandmann, Mittelalterliche Architektur ais Bedeu
tungstrager. Berlin 1 9 5  1, S.  48-9. 

20 R.  Branner, St. Louis and the Court Style in Gothic Archi
tecture. London 1 965 , S .  3 0- 5  5 .  

2 1  W. Nolet und P. C. Boeren, Kerkelijke instellingen i n  de 
Middeleeuwen. Amsterdam 1 9 5  1, s .v.  capella. Von Post 
( 1 9 2 2/ 1 92 3 )  ais Kapelle aufgefasst. Das Wort "ecclesia" 
wird erst im Jah re 1 240 im Bericht iiber den Bau Aduard I I  
erwahnt. Die erste Kapelle stand a n  der nordlichen 
Klosterpforte und diente ais Hospiz for mannliche 
Reisende, sofern nicht ais "camera episcopi" benutzt. Abt  
Albertus ( 1 20 5 - 1 2 1  6)  ersetzte diese erste "capella" durch 
eine grassere, die spater ais Schule eingerichtet wurde 
(Brugmans, Chronik S .  3 7-8). Eines dieser beiden Gebiiude 
konnte von Emmius gemeint sein, wenn er sagt, dass ne
ben der Kirche Aduard II noch eine andere Kirche stand, 
die vor der Einweihung der von ihm beschriebenen 
Kirche, sowohl von den Klosterbriidern wie auch von den 
Leuten der Nachbarschaft benutzt wurde (et haec aedes i11 
latere alteri11s ead11111 i11 area extmcta, q11ae efia111 111111c c11111 hac 
111ajore s1tperest, qua a11te dedicafa111 ha11c coe11obitae, et totn vici11ia 
m11t 11.ri). Es handelt sich hier sicher nicht um die heutige 
Reformierte Kirche - die ehemalige Krankenhalle - die 
erst nach der Sakularisation 1 5 94 teilweise ais Kirche 
eingerichtet wurde. Auch der Kirchhof wurde von der 
Nachbarschaft benutzt (siehe Anm. 2 5 ) . Nach freundlicher 

Angabe des Herrn Dr. F. A. H .  van den Hombergh, 
Historisch Instituut R. U. Groningen, hat Emmius sich 
wahrscheinlich 1 5 89/ 1 5 90 die Kirche angesehen, als er sich 
for die Vorbereitung seines Werkes in Groningen aufhielt. 
Aus dem Vorwort des 1 1 . Buches der Rerum Frisicarum 
Historiae - in dem die betreffende Stelle vorkommt - geht 
hervor, dass das Manuskript bereits 1 5 92 fertig war. 

22  Der archiiologische Befund hat die Topographie der Abtei 
erheblich aufgeklart. I n folgedessen hat man die noch im
mer weitverbreitete A u ffassung, ais handle es sich hier um 
ein refectorium, endgiiltig zu revidieren. Peters (Bulletin 
v .d. Ned. Oudheidk. Bond 1 0e j rg .  2e serie, 1 9 1 7, S.  1 5 5 ) ,  
Van der Meer ( 1 96 5 )  und Van Giffen ( 1 968) waren iibri
gens auch schon mehr oder weniger dieser Ansicht. Die 
Moglichkeit, dass dieses Gebaude urspriinglich ein refec
torium oder einen Kapitelsaal darstellte, taucht u .E.  zum 
erstenmal im Jahresbericht der "prov. Groningse ar
cheologische commissie" 1 9 1 6- 1 7  (Gran. Volksalmanak 
1 9 1 8 , S.  206) auf. Diese neue Meinung ersetzte die Ansicht, 
das Gebiiude wiire ehemals ein Speicher gewesen. Der 
Ursprung dieser alten Auffassung ist unbekannt. Nach 
dem Bericht des Lehrers von Aduard soli die Kirche nach 
Uberlieferung eine zum Kloster gehorige Waage gewesen 
sein (Reichsarchiv Groningen, Schoolmeestersrapporten 
I). Weder Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der 
Nederlanden 1 A (Gorinchem 1 8 3 9) ,  H. Kremer, Beknopte 
aardrij kskundige-, geschiedkundige- en plaats-beschrijving 
der provincie Groningen II 2e stukje (Groningen, 1 8  3 7), 
de Tegenwoordige Staat 2 1 (Amsterdam 1 794), Oudheden 
en Gestichten van Groningen en Groningerland etc. 
(Leiden 1 7 24) noch Emmius helfen uns in dieser Hinsicht 
weiter. Das Gebiiude wurde nach der Sakularisation ( 1 5 94) 
ais Kirche, Schule und Lehrerwohnung eingerichtet. 

Es handelt sich hier um ein Saalgebiiude aus neun 
Jochen in romanogotischem Stil aus dem letzten Viertel 
des 1 3 .  Jhs. (W. J. Berghuis en R. Steensma, Kerkelijke 
bouwkunst, in: Historie van Groningen, stad en land, u . R .  

v.  W. J .  Formsma u.a" Groningen 1 976,  S .  6 5 7-86, hier S.  
674- 5 ) .  Nach der Chronik (Brugmans, S .  5 1 )  war 1 29 7  un
ter dem 1 2 .  Abt, Henricus I .  ( 1 29 2- 1 3 0 1 ), der Bau einer 
Krankenhalle for die lV[onche fertiggestell t :  Hic (sc. 
Hmrims) 111ag1111111 i11fir111ilori11111 extmxil 111011arhor11111 m111 ca
pella Sllfl et altari a11110 Christi MCCXC V!l. Vgl. Anm. 1 0 
und 3 6 . 

23 In der Chronik wird an einer Stelle auf die Verwendung 
von Holz zu Fundamentierungszwecken hingewiesen, und 
zwar im Bericht iiber den Bau des Turmes unter Abt 
Rodolphus ( 142 3 - 1 449) : t11rri111 ecc/esie a fm1da111 e11!0 lig11eo 
11sq11e ad Sl/111 11111111 erexit (Brugmans, Chronik S. 66). 

Der 1 5 99 niedergerissene Turm ist wahrscheinlich mit 
diesem identisch (vgl. Smits und Formsma 1 9 5 4, S. 7 3 ) .  

24 Wiihrend Tiefkanalisationsarbeiten 1 976 rn der 
Kloosterstraat wurden zwei zu mehreren Pfahlrosten ge
horige Pfahle geborgen. Nach freundlicher Auskunft des 
Herrn Dr. W.  A. Casparie (B.A.I . )  wiesen die Ergebnisse 
der den Pfahlen entnommenen Proben Weide (salix) und 
Birke (betula) auf. 

2 5  Die vorlaufigen Ergebnisse der U n tersuchungen am 
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S kelettmaterial aus dem der Abteikirche I zugehorigen 
Friedhof, weisen eine nach dem Geschlecht gemischte, 
kraftige Bevolkerung auf. 

Das Vorkommen weiblicher Individuen und 
Jugendlicher - wie unten angegeben - weist darauf hin, 
dass das Kirchhof nicht nur von den Klosterbriidern, son
dern auch von den Leuten aus der Nachbarschaft benutzt 
wurde : 
1 5 8  Abb. 3 3  L1 12/ 2 5/ 5 1 0/ 2 5 Frau (moglich) 

3 5 1  N 1 20/ 2 5/ 8 18/ 2 5 Frau (nahezu sicher) 

3 5 5 01 5/2 5/ 8/9 Frau (nahezu sicher) 

3 74 01 -P1/ 6 21/ 2 5 (von Pfahlrost durchstossen)
Frau (nahezu sicher) 

3 89 Q1 5/ 2 5/ 8 3/ 2 5  Jugendlicher

408 M 1 10/ 2 5/ 8 5/ 2 5  (auf unbekanntem Pfeiler im
queroblongen Chorjoch der Abteikirche II. Jugendlicher 
478 J1 10/ 2 5 / 6  1 1 / 2 5 Frau (wahrscheinlich) 

j l  7 

Jl 2/ 1 0/ 5 14/2 5

F1-G1/ 6 9/2 5

Frau (sicher) 

Frau (wahrscheinlich) 

Betreffende Skelettnummern konnten leider nicht mehr in 
Abb. 3 3 eingetragen werden. Freundliche Angabe des 
Herrn Dr. G. N. van Vark, Laboratorium voor Anatomie 
en Embryologie, R.U. Groningen. 

26 Die Lage der Gruft van Emmanuel von Cremona geht 
hervor aus der Lage des Grabes von Arnoldus Kenninck, 
das sich nach der Chronik neben dem von Emmanuel vor 
dem Altar befand (Brugmans, Chronik S.  1 1 0, siehe auch 
S. 5 2). Die Skelettreste des seligen Emmanuels wurden 
1 942 nach der Zisterzienserabtei O . L. V rouwe van Sion in 
Diepenveen (Ov.) hinubergebracht. \Vas die Person des 
seligen Emmanuels betrifft, siehe G.  van de Moosdi jk,  De 
zalige Emmanuel van Cremona, i n :  Een kwart eeuw oud
heidkundig bodemonderzoek in Nederland (gedenkboek 
A. E. van Giffen), Ivleppel 1 947, S. 47 5 - 8 3 ,  und Amedee 
Alma, Le bienheureux Emmanuel (Nettetal-Breyell o .J . ,  
wahrscheinlich 1 962/ 3 ) .  

2 7  Nach der Umschrift a u f  dem Plattensarg war Bi jter van 
Rees eine Schwester von Stephanus van Rees, Prior in 
Aduard, und Balser van Arnhems Ehefrau. Das "Kunst
reisboek voor Nederland" datiert den Grabstein um 1 5 70. 

28  Brugmans, Chronik S .  74 und 9 3 .  
2 9  Nach der Chronik sind mehrere Abte i m  Kapitelsaal be

stattet worden. Vom 2 5 .  Abt Hermannus ( 1 5 00- 1 5 04) wird 
sogar geschrieben, dass er im siidlichen Teil dieses Saales 
begraben wurde. 

30 Der Platz der Abteikirche und Klausurbauten wurde spa
rer von demjenigen Teil des Gartens vom "Huis te 
Aduard" eingenommen, das siidlich der Zwarte Laan (spa
rer Boschweg, heute Schoolstraat) lag. Die heutige Parzel
lierung dieses Geliindes und dessen Umgebung stammt al
so aus der Zeit dieses Hauses, was auch hervorgeht aus 
dem Zusammenfallen zweier Mauern aus dem 1 7. oder 1 8 .  

J h .  (verschiedene Backsteinformate : 22  X 1 0/ 1 1  X 4. 5 / 5 . 5  
cm ; 26/27 X 1 2/ 1 3  X 6/6 . 5 cm und 28 X 1 J . 5 / 1 4 X 5 / 5 . 5  
cm) mit den Grenzen der gegenwiirtigen Parzellierung 
(vgl. Abb. 3 1 :  C1-H1/4-1 und D1-P1/ 1 4-9). Betreffende 
J\fauerfragmente liegen wahrscheinlich in einer Flucht mit 
der Mauer, die 1 81 5 zwischen Burg ("borg") und Brau
haus stand. Vgl. \XI. J. Formsma, R.  A. Luitjens-Dijkveld 
Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhui
zen. Assen 1 97 3 ,  pp. 4 5 -8 .  

3 1 Unseres Erachtens wird mit diesem Teich nicht ei ner der 
zwei Fischteiche (piscat11ras) gemeint, die unter dem 22.  
Abt, Henricus I l .  ( 1 449- 1 48 5 ), gegraben wurden (Brug
mans, Chronik S.  69). 

32 Brugmans, Chronik S .  97-8. In diesem Garten wurde eben
falls ein Irrgarten (la0•ri11th11s) angelegt, nach dem der Gar
ten in Akten aus dem 1 7 . und 1 8. Jh. auch "doel- of cleet
meestershof' (Nanninga Uitterdi j k  1 8 70, S. 1 74) und 
"dwaalhof" (Brugmans, Chronik S. 98 Fussnote 1) ge
nannt wird. 

3 3  Berichten R . O . B .  1 9 5 0/ 2 3 .  
3 4  In der Chronik ist a n  mehreren Stellen von einem Ringgra

ben und einer Ringmauer mit Pforten auf der N- und S
Seite die Rede. V gl. Anm. 3 7. 

3 5 lm Chorscheitel wurden zwei flache "Griiber" aufgedeckt, 
die auch nach der Lage der beiden Skelette keine richtigen 
Bestattungen darstellen konnen (Abb. 3 1 :  P1 /8). A uf dem 
westlichen Skelette wurden einige i\lf iinzen und kleine 
Bronzeringelchen einer (Textil ?)b6rse gefunden. Die nach
folgenden Bestimmungen verdanke ich Herrn drs. H. \XI. 
Jacobi, Koninkli jk Kabinet van J\fonten, Penningen en 
Gesneden Stenen, 's-Gravenhage : 
2 Ex. Niederla11de. Philips de Schone ( 1 48 2- 1  5 06). 

Ce/derla11d. 1 groot ("halber Stiiber") o.J .  ( 1 49 3 -'94). 
Van Gelder-Hoc: 1 0 2-4. 

1 Ex. Niederla11de. Philips de Schone ( 1 4 8 2 - 1  5 06). 
1 groot ("halber Stiiber") o.J .  (1 5 0 5 -'06). 
Van Gelder-Hoc: 1 2 1 - . 

1 Ex. Niederla11de. Karel V ( 1 5 06- 1 5  5 5 ) .  

Na111e11. 1 groot ("halber Stuber") 1 5 1 3 .  
Van Gelder-Hoc: 1 73 -7 .  

i Ex. Stad! Cro11i11ge11. 1 Stiiber 1 5 60. 
Van der Chijs : XVI- 1 3 8. 

1 Ex. Stadt Cro11i11ge11. 1 plak 1 5 77 .  
Van der Chijs :  XVII- 1 49.  

2 Ex. Fries/and. I Stiiber 1 5 80. 
Mit Angabe : gepragt in Lee11111arde11. 

Nach den Miinzen muss das Sterbejahr um 1 5 8 1  sein .  
3 6  Flir Altfunde und Aufnahmen wiihrend der Renovierung 

siehe C. H .  Peters, Oud Groningen, stad en lande. Gro
ningen 1 9 2 1 .  Faksimile Neudruck, Groningen 1 97 3 ,  Abb.  
9, 1 1 -20. 

3 7  Zum Abbruch der Abtei siehe Smits und Formsma ( 1 9 5 4), 
S.  7 1 - 8 .  

3 8  Es ist moglich dass sich unter den Funden noch einige 
Scherben \Xlurtenkeramik verbergen. \X/egen des U mbaus 
des Groninger Museums in Groningen war dem Fundma
terial aber schlecht zugiinglich. I m  Rahmen dieses Berich
tes halten wir diese ziemlich vollstiindige Angabe jedoch 
for ausreichend. 201  
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Abb. 1 .  Abtci Klaarkamp. \'\iurtenprofil B mit den von M uscheln 1 111 \Xiechsel mit Ton angefli l lten 
Fundamentgriibcn der J\btei k i rche. Blick nach Norden. 

t\ bb. 2 .  J\btei J(iaarkamp. Abte i k irche . Ostl iche Hii lfte des siidlichen Querarmes mit Pfeilerreihe. 
l m  Hintergruncl siiclliche Hiilfte des Chores. Blick nach N ordosten. 



Abb. 3 .  Abtei Klaarkamp. La trine. Ansicht von Si.idwesten. 

204 Abb. 4. Abtei Klaarkamp. \Xlaschhaus (?) .  A nsicht von Si.iden. 



Abb. 5 .  t\btei Klaarkamp. Brunnen aus Findl i ngen und Backstein mit Stu rzrad auf der Sohle. Bl ick von Norden. 



H. PRAAi\ISTRA & J. W. BOERSi\IA

Abb. 6 .  Abtei Klaarkamp. Spiitmittelalterliche und jungere Funde. 
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Abb. 7. Abtei Klaarkamp. Apostel(?)- und Koningskopf mit 
Resten einer polychromen Bemalung. 1 6  Jh .  

2 0 7  
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J\bb. 8. St .  Bernardusabtei Aduard. Schriigschnitt durch das geschichtete Fundament des sudwestlichen 
Pfeilers im nordlichen Querarm der J\btei kirche I. Blick nach ordwesten. 

Abb. 9 .  St. Bernardusabtei J\duard. Nicht identifiziertes Fundament im queroblongen Chorjoch. 
l m  Vordergrund Pfahlrost des nordostlichen Vierungspfei lers. Blick von Nordwesten. 



1\bb. 1 0. St. Bernardusabtei Aduarcl. Sticlliche Querhausfront mit \Xlanclpfeiler von \Xlesten. 



J\bb. 1 1 .  St .  Bernardusabtei Aduard. Nordlicher Teil des Chores mit Umgang und Kapel lenkranz nach Nordwesten. 

Z I O  

Abb. 1 2 . St. Bernardusabtei Aduard. Pfeiler der Fundamentbogen i m  Kapellenkranz von Nordwesten. 
Rechts oben Griiber der Abteikirche 1 .  



Abb. 1 3 .  St. Bernardusabtei Aduard. N iveau von Abb. 1 z vertieft: Graber der Abtei k irche I und 
Pfeiler der Fundamentbogen im Kapellenkranz der Abteikirche 11. Blick von Nordwesten. 

Abb. r 4. St. Bernardusabtei Aduard. Pfahlrost der n6rdlichen Querhausfassade von Nordosten. 

2 I I



Abb. 1 5 .  St .  Bernardusabtei Aduard. Hochchor. Siidliche Halfte des Apsisfundamentes. Blick nach \Xlesten. 

2 I 2  

Abb. 1 6 .  St. Bernardusabtei Aduard. Pfei ler der Blendarkade im \\(festen des ni:irdlichen Kreuzgangtraktes. 
Blick von Siidwesten. 



Abb. 1 7. St. Bernardusabtei Aduard. Abzugskanal am Nordgiebel der Reformierten Kirche entlang. Blick nach \Xfesten. 

2 1 3  

Abb. 1 8 . St .  Bernardusabtei Aduard. SchJeuse von Norden. 
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Abb. 1 9 .  St. Bernardusabtei Aduard. Nordostansicht der Reforrnierten Kirche vor der Renovierung mit Dachspuren 
mehrerer Anbauten. Zustand 1 900. Foto Ri jksdienst voor de Monurnentenzorg. 

Abb. 20. St. Bernardusabtei Aduard. Nordansicht der Reformierten Kirche nach der Renovierung. Zustand 1 96 5 . Foto 
CFD, RU Groningen. 
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Abb. 2 2 .  Abtei Klaarkarnp. Topografischer und katastraler Lageplan der  Grabungsstelle. 
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Abb. 2 3 - 2 5 : Siehe Falttafeln im  Beiheft. 
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Abb. 24. Abtei klaarkamp. Zwei-Perioden-Brunnen, Grund
risse. Sturzrad aus Brunnen Il. 2 1 9  
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H. PRAMISTRA & .J. W. BOERS�lt\
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Abb. z6. Abtei Klaarkamp. Kugeltopfkeramik aus Brunnen
unter dem norcl.lichen Seitenschiff (Funclnr. 8). MaBstab 1 :  5 .  

Zeichnung BAI (H.  R .  Roelink). 
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Abb. 2 8 .  S t .  Bernardusabtei Aduard. Plan von  Aduard um 1 940 mit  untersuchten Bereichen. 
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Abb. 3 1 - 3 2 - 3 3 - 3 4 :  Siehe Falttafeln im Beiheft. 
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Abb. 44. St .  Bernardusabtei Aduard. \Xfeg aus Findlingen und 
Backstein am Chorscheitel. Grundriss und Profil .  
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Abb. 4 5 . St .  Bernardusabtei Aduard. \Xfeg aus Findlingen und 
Backstein an der nordlichen Querhausfassade. Grundriss. 
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Abb. 46. St. Bernardusabtei Aduard. i\'lehrere Holzsargentypen. 





Abb. 47-48-49 : Siehe Falttafeln im Beiheft .  
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Abb. 5 2 :  Siehe Falttafel im Beiheft. 
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2 40 Abb. 5 3 .  St. Bernardusabtei Aduard. Rekonstruierte Grundrisse der Abteikirche I (mit zugehorigem Friedhof) und II .  
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Abb. 5 4a. St. Bernardusabtei Aduard. Abteikirche I I .  Rekon
struierter Grundriss der A usbruchsgraben/Sockelmauer . 
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Abb. 5 4b.  St. Bernardusabtei Aduard. Abteikirche I I .  Rekon- I -- I struierter Grundriss der Pfahlroste. 
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Abb. 5 5 - 5 6 :  Siehe Falttafeln irn Beiheft. 
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Abb. j 9 .  St .  Bernardusabtei Aduard. Wurtenkeramik ( 1 48 ,  z 1 1 ) und Kugeltopfkeramik ( 5 40, j 74, Goza + b, GoJ , 627,  630) ge
funden unter Abteik irche II oder in ihrer Umgebung, und lm Bereich der Reformierten Kirche. Mai)srab 1 : 3 .  Zeichnung BAI 

246 (H .  R .  Roelink). 
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Abb. 60. St .  Bernardusabtei Aduard. Kanalisationsgraben im i'vlittelteil der Burgemeester Seinenstraat. Befund. 
(S. Zeichenerkliirung Abb. 5 6). 
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Abb. 6 1 : Siehe Falttafel im Beiheft. 
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Abb. 6 3 -64 : Siehe Falttafeln im Beiheft. 
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Abb. 6 5 .  St. Bernardusabtei J\uard. Schleuse. Grundriss, 
Ansichten und Prolile. (S. Zeichenerklarung J\bb. 64). 
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Abb. 66. St .  Bernardusabtei Aduard. Nicht identifiziertes Fundament an der Stelle der 
nordost!ichen Schleusenecke. Grundriss und Ansichten. 



Abb. 7 7 - 7 8 : Siehe Fal ttafeln im Beiheft. 
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2 5 4  Abb. 69. Fontenay. l(lostergrundriss (nach R .  Aynard) . 
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Abb. 7 0 .  Citeaux. Grundriss der Abteikirche I I  (nach A .  Dirnier). 
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Abb. 7 1 .  Heiscerbach. Grundriss der Abtei k irche (nach A .  
D i  mier) . 
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Abb. 7 2 .  Clairvaux. G rundriss der 1\bceik irche Ill (nach A .  
Di mier). 
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Abb. 7 3 .  Royaumont. 1'-lostergrundriss (nach E. Chauliat). 
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Abb. 74. St. Bernardusabtei Aduard. Abteikirche Il.  Rekon
struierter Grundriss der Ausbruchsgraben. Zeichnung : \XI. J .  
Berghuis. 
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Abb. 7 5 .  St. Bernardusabtei Aduard. Abteikirche II .  Rekon
struierter Grundriss der Sockelmauer. Zeichnung : \V. J. Berg
huis. 
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Abb. 76.  St. Bernardusabtei Aduard. Abteikirche II .  Rekon
struierter Grundriss der Pfahlroste. Zeichnung : W. J. Berghuis. 
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Abb. 77 .  St. Bernardusabtei Aduard. Abteikirche I I .  Isome
trischer Rekonstruktionsversuch. Zeichnung : W. J. Berghuis. 
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