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Vorwort

Im bewegten, von Ungewissheit geprägten Jahr 2020 
feierte der Archäologische Dienst des Kantons Bern 
(ADB) seinen 50. Geburtstag. Es brauchte Geduld und 
Flexibilität, trotz pandemiebedingter Einschränkungen 
mit einer Wanderausstellung durch den Kanton zu  
reisen. Das grosse Engagement trug Früchte: Die Jubi-
läumsausstellung des ADB war in Langenthal,  
Tavannes, Köniz, Lyss und Langnau zu sehen. Sie wurde 
überall gut besucht und erreichte nicht nur Archäologie-
begeisterte, sondern kam auch bei der Bevölkerung  
aus den Regionen gut an. Zudem förderte sie den Aus-
tausch zwischen Besucherinnen, Besuchern und  
Mitarbeitenden des ADB. 

Dass wir uns trotz Pandemie und «Social Distancing» 
mit der gemeinsamen Geschichte auseinandersetzen 
konnten, erachte ich als Glücksfall. Gerade in Zeiten  
der Unsicherheit und Isolation kann ein Blick auf die ge-
meinsame Vergangenheit sinnstiftend sein. Ich möchte 
allen Mitarbeitenden des ADB herzlich dafür danken, 
dass sie diese Ausstellung möglich gemacht haben, na-
mentlich dem Projektleiter Andrea Francesco Lanzicher. 

So professionell wie die Wanderausstellung organisiert 
war, ging der ADB im ersten Pandemiejahr auch seiner 
Arbeit nach. Wo immer möglich wurden die geplanten 
oder bereits begonnenen Arbeiten mit Schutzmassnah-
men fortgesetzt. Im Challnechwald führte der ADB die 
Grabung weiter; in Sutz-Lattrigen, Rütte setzte er die 
baulichen Massnahmen zum Schutz der Unesco-Welt-

erbefundstelle um. Der ADB publizierte zudem die Aus-
wertungen zur Unesco-Welterbestätte Lobsigesee, zu 
den Rettungs grabungen am Wuhrplatz in Langenthal 
und veröffentlichte den letzten Band zu den Grabungen 
in Studen-Petinesca, Vorderberg. Auch intern bewäl-
tigte der ADB Umbrüche: Nach einer intensiven Rekru-
tierungsphase sind nun alle Kaderpositionen wieder mit 
qualifizierten Mitarbeitenden besetzt. 

Ich freue mich sehr, dass wir trotz Covid-19 die Gele-
genheit hatten, das Jubiläum des ADB zu feiern, zählt er 
doch zu den führenden archäologischen Kompetenz-
zentren, auch ausserhalb unserer Landesgrenzen. Die 
Zusammenarbeit mit Universitäten hat sich in den  
letzten Jahren stark intensiviert und bringt viele Impulse. 
Politisch ist der ADB breit abgestützt. Sensationsfunde 
haben ihm in den vergangenen Jahren immer wieder 
grosses Medien- und Publikumsinteresse beschert: von 
der Bronzehand von Prêles über den wunderschönen 
keltischen Goldohrring aus dem Challnechwald bis zu 
den Gletscherfunden. Mein Dank gilt auch Adriano  
Boschetti, Leiter des Archäologischen Dienstes, der 
den ADB souverän durch das Jubiläum und die Krise 
geführt hat. 

Zu guter Letzt bedanke ich mich herzlich bei den Lese-
rinnen und Lesern dieses Jahrbuches und bei den  
Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons Bern für 
das Interesse an der Arbeit des ADB.

Im März 2021
Christine Häsler
Bildungs- und Kulturdirektorin des Kantons Bern
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Avant-propos

C’est au cours d’une année 2020 mouvementée et tein-
tée d’incertitude que le Service archéologique du can-
ton de Berne (SAB) a fêté son 50e anniversaire. Il fallut 
faire preuve de patience, de flexibilité et composer avec 
les restrictions pandémiques pour transporter une  
exposition itinérante à travers le canton. L’engagement 
conséquent porta ses fruits : l’exposition jubilaire du 
SAB put être visitée à Langenthal, Tavannes, Köniz, 
Lyss et Langnau. Partout, elle fut bien fréquentée et  
atteignit non seulement les passionnés d’archéologie, 
mais suscita aussi l’intérêt de la population régionale. 
En outre, elle stimula les échanges entre visiteuses,  
visiteurs et collaborateurs du SAB.

Je considère comme une aubaine que nous ayons pu 
aborder notre histoire commune, malgré la crise sani-
taire et la distanciation sociale. C’est précisément dans 
des temps d’incertitude et d’isolement qu’un regard sur 
notre passé commun peut s’avérer porteur de sens. 
J’aimerais remercier ici tous les collaborateurs du SAB 
d’avoir rendu possible cette exposition, en particulier le 
responsable de projet Andrea Francesco Lanzicher. 

Durant cette première année de pandémie, le SAB a 
poursuivi sa tâche avec le même professionnalisme que 
celui qui caractérisa l’organisation de l’exposition itiné-
rante. Partout où cela s’avérait nécessaire, des mesures 
de protection furent introduites. À Challnechwald, le 
SAB poursuivit ses fouilles ; à Sutz-Lattrigen, il réalisa 
les mesures de protection du site inscrit au patrimoine 

mondial. Par ailleurs, le SAB publia les études consa-
crées au site de Lobsigensee, inscrit au patrimoine 
mondial, aux fouilles programmées de Langenthal, 
Wuhrplatz et sortit de presse l’ultime volume dédié aux 
fouilles de Studen-Petinesca, Vorderberg. À l’interne 
aussi, le SAB surmonta des bouleversements, 
puisqu’après une phase de recrutement intense tous  
les postes de cadres ont pu être repourvus grâce à  
l’engagement de collaborateurs qualifiés.

Je me réjouis particulièrement que nous ayons eu  
l’occasion, malgré la Covid-19, de fêter le jubilé du SAB, 
qui compte parmi les centres de compétences archéo-
logiques de premier plan, également au-delà de nos 
frontières. La collaboration avec les universités s’est 
renforcée ces dernières années et amène de nom-
breuses impulsions. Politiquement, le SAB jouit d’un 
large soutien. Encore récemment, il a éveillé l’intérêt du 
public et des médias par des découvertes sensation-
nelles : de la main en bronze de Prêles aux trouvailles 
sorties des glaces, en passant par la boucle d’oreille 
celtique en or de Challnechwald. Mes remerciements 
vont aussi à Adriano Boschetti, directeur du Service  
archéologique, qui a conduit le SAB au cours du jubilé 
et de la crise.

Enfin, j’aimerais témoigner ma reconnaissance aux  
lectrices et lecteurs de cet annuaire ainsi qu’aux habi-
tantes et habitants du canton de Berne pour l’intérêt 
qu’ils portent au travail du SAB.

Mars 2021
Christine Häsler
Directrice de l’instruction publique et de la culture  
du canton de Berne
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Das archäologische Jahr 2020
L’année archéologique 2020

ADRIANO BOSCHETTI

IN ZUSAMMENARBEIT MIT / EN COLLABORATION AVEC MARTIN BADER, ARMAND BAERISWYL, CHRISTOF BLASER, 

MANUEL BUESS, CHRISTINE FELBER, DIRK SCHIMMELPFENNIG, WENKE SCHIMMELPFENNIG UND REGINE STAPFER

Für den Archäologischen Dienst des Kantons 
Bern (ADB) stand das Jahr 2020 im Zeichen  
seines 50-Jahr-Jubiläums. Nach einer Medien-
veranstaltung Anfang März mit der  Bildungs- 
und Kulturdirektorin, Regierungsrätin Christine  
Häsler, mussten wegen der Covid-19-Pandemie 
allerdings einige Anlässe ins Folgejahr verscho-
ben werden. Von Juni bis Oktober konnte die 
geplante Wanderausstellung in zwei Containern 
durch den Kanton ziehen und Funde in die Re-
gionen zurückbringen, wo sie ursprünglich her-
kommen (Abb. 1). Die Eröffnungen der Ausstel-
lung in Langenthal, Tavannes, Köniz, Lyss und 
Langnau wurden mit einer Vernissage began-
gen. Eine Begleitpublikation in zwei Sprach-
versionen nimmt das Konzept der Ausstellung 
auf. Drei vom Amt für Kultur auf Youtube unter 
dem Ausstellungs- und Buchtitel «Archäologie 
macht Geschichte – l’archéologie fait histoire» 
veröffentlichte Kurzfilme zeigen die Aufgaben 
und die tägliche Arbeit im ADB. 

L’année 2020 était placée sous le signe du cin-
quantenaire du Service archéologique du canton 
de Berne (SAB). Début mars, les festivités ont 
débuté par une conférence de presse avec Chris-
tine Häsler, conseillère d’Etat et directrice de 
l’instruction publique et de la culture. Certains 
des événements suivants ont dû être repoussés 
à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. 
De juin à octobre, l’exposition itinérante pré-
vue dans deux conteneurs a toutefois pu par-
courir le canton comme prévu, présentant des 
vestiges dans les régions où ils ont été décou-
verts (fig. 1). Les étapes à Langenthal, Tavannes, 
 Köniz, Lyss et Langnau ont été inaugurées par 
un vernissage. Une publication disponible en 
deux langues reprend le concept de l’exposi-
tion. Par ailleurs, trois courts métrages mis en 
ligne sur Youtube par l’Office de la culture sous 
le titre de l’exposition et de l’ouvrage Archäolo-
gie macht Geschichte – l’archéologie fait histoire 
montrent le travail quotidien réalisé par le SAB.

Abb. 1: Die zwei Container 
mit der Wanderausstellung 
zum 50-Jahr-Jubiläum des 
Archäologischen Dienstes 
machten von Juni bis  
Oktober in Langenthal,  
Tavannes, Köniz, Lyss und 
Langnau halt. 
 
Fig. 1 : Les deux contai-
ners de l’exposition itiné-
rante célébrant le jubilé 
des 50 ans du Service  
archéologique ont fait 
halte de juin à octobre  
à Langenthal, Tavannes,  
Köniz, Lyss et Langnau.
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Trotz der Covid-19-Pandemie konnten 
die meisten Felduntersuchungen und Auswer-
tungen einigermassen nach Plan durchgeführt 
werden. Die baulichen Schutzmassnahmen der 
Unesco-Welterbestätte Sutz-Lattrigen, Rütte 
wurden umgesetzt. Die Grabung im Challnech-
wald wurde weitergeführt und brachte einen im-
posanten keltischen Grabhügel zum Vorschein. 
Auch die Aufarbeitung der Rettungsgrabung 
Biel, Campus konnte fortgesetzt werden, und 
die Auswertungen zur Welterbefundstelle See-
dorf, Lobsigesee, zu den Rettungsgrabungen am 
Wuhrplatz in Langenthal sowie der letzte Band 
zu den Grabungen in Studen-Petinesca, Vorder-
berg sind publiziert. Das archäologische Inven-
tar des Kantons ist bis auf die Stadt Bern voll-
ständig überarbeitet.

Organisation und Finanzen
Infolge der Pensionierung der beiden Ressort-
leiterinnen Elisabeth Zahnd per Ende April 
(Ressort Archäologisches Inventar) und Bar-
bara Chevallier per Ende Oktober (Ressort 
Archäologische Konservierung) (Abb. 2) so-
wie wegen des Weggangs von Andrea Schaer 
per Ende Januar wurden 2020 drei Kaderstel-
len neu besetzt, diejenige des Ressorts Frühge-
schichte und Römische Archäologie mit einer 
Co-Leitung aus Wissenschaftler und Grabungs-
techniker (Abb. 4). Die Rollen von Projektlei-
tung, Grabungsleitung und Grabungstechnik 
bei Felduntersuchungen waren Thema eines 
Workshops zum Projektmanagement. Im Ok-
tober 2020 wurde das Amt für Kultur mit der 
Zertifizierung Engagement für die Zweisprachig-
keit / Engagement bilinguisme des Forums für 
die Zweisprachigkeit ausgezeichnet. Dieses für 
die Betriebskultur wichtige Zeichen ist ein In-
strument zur Förderung der Zweisprachigkeit 
im Kanton Bern (Abb. 3). 

Nach den Entscheiden des Bundesrats zur 
Eindämmung der Covid-19-Pandemie im März 
2020 stand der ADB vor der Herausforderung, 
möglichst vielen Mitarbeitenden das Home-
office zu ermöglichen. Abläufe mussten an die 
neue Situation angepasst werden, damit Kern-
geschäft und Administration gewährleistet 
blieben. Die Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten erforderte auch Infrastrukturmassnahmen, 
darunter die Beschaffung von Material und die 
Miete zusätzlicher Container für die Ausgra-
bungen. Neben den Schutzkonzepten für die 

Malgré la pandémie, la plupart des opéra-
tions de terrain et des évaluations ont été effec-
tuées comme prévu. Les travaux de protection 
du site de Sutz-Lattrigen, Rütte, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco, ont été réalisés. Les 
fouilles à Challnechwald se poursuivent tou-
jours et ont permis le dégagement d’un impo-
sant tertre funéraire d’époque celtique. L’étude 
des vestiges découverts lors des fouilles pro-
grammées sur le campus de Bienne sont en-
core en cours. Les résultats des études relatives 
au site archéologique de Seedorf, Lobsigesee, 
inscrit au patrimoine mondial, de même que 
ceux portant sur les fouilles de sauvetage de la 
Wuhrplatz à Langenthal ainsi que le dernier 
volume concernant les fouilles de Studen-Peti-
nesca, Vorderberg ont été publiés. L’inventaire 
archéologique du canton est entièrement à jour, 
à l’exception de la ville de Berne.

Organisation et finances
Suite au départ à la retraite d’Elisabeth Zahnd 
fin avril (Section Inventaire archéologique) 
et de Barbara Chevallier fin octobre (Section 
Conservation archéologique) (fig. 2), toutes 
deux cheffes de section, ainsi qu’au départ d’An-
drea Schaer fin janvier, trois postes de cadre ont 
été repourvus en 2020. Celui de la Section Ar-
chéologie protohistorique et romaine a été 
remplacé par un poste de codirection occupé 
par un scientifique et un technicien de fouilles 
archéologiques (fig. 4). Un atelier sur la ges-
tion de projet a abordé la thématique des rôles 
de la direction de projet, de la direction des 
fouilles et de la technique de fouille lors des 

Abb. 2: Elisabeth Zahnd 
(links), Ressortleiterin des 
Archäologischen Inventars 
und stellvertretende  
Kantonsarchäologin, und  
Barbara Chevallier (rechts), 
Ressortleiterin der Archäo-
logischen Konservierung, 
wurden im Jahr 2020  
pensioniert. 
 
Fig. 2 : Elisabeth Zahnd  
(à gauche), cheffe de l’unité 
Inventaire archéologique  
et archéologue cantonale 
adjointe, et Barbara  
Chevallier (à droite), cheffe 
de l’unité Conservation  
archéologique, ont pris leur 
retraite en 2020.

Abb. 3: Das Amt für Kultur 
wurde vom Forum für die 
Zweisprachigkeit ausge-
zeichnet. 
 
Fig. 3 : L’Office de la culture 
a été distingué par le  
Forum du bilinguisme. 
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Arbeit unter Covid-19 stand im Bereich Ar-
beitsgesundheit die Beschaffung einer mobilen 
Abgasabsauganlage für Baumaschinen in Gra-
bungszelten im Vordergrund. 
Der ADB schloss die laufende Rechnung 2020 
mit einer Überschreitung von 0,6 % ab (Saldo 
Globalbudget). Bei den Vorbereitungen zur Ein-
führung eines «Enterprise-Resource-Planning»-
Systems in der kantonalen Finanzverwaltung 
konnte sich der ADB an Workshops beteiligen 
und seine Bedürfnisse im Bereich der Projekt-
abrechnungen einbringen.

Inventar
Im Rahmen des Projekts zur Aktualisierung des 
Archäologischen Inventars für den ganzen Kan-
ton sowie dessen amtlicher Verfügung wurden 
die Schutzgebiete der Verwaltungskreise Bern-
Mittelland, Emmental, Thun, Interlaken-Ober-
hasli, Frutigen-Niedersimmental und Ober-
simmental-Saanen überarbeitet. Damit ist die 
Überprüfung nahezu abgeschlossen. Krite-
rien für die Definition einiger Kategorien von 
Schutzgebieten (z. B. zu Alpwüstungen oder 
Kalkbrennöfen) wurden festgeschrieben sowie 
mehrere Fundstellen begangen, um Lageinfor-
mationen oder Ausdehnung zu verifizieren. Auf 
diese Basisarbeiten folgt die rechtskräftige Ver-
fügung des Inventars. 

Angegangen wurde die Überarbeitung der 
Fundstellen der Stadt Bern, die erstmals seit 

opérations de terrain. En octobre 2020, l’Of-
fice de la culture a reçu la certification Enga-
gement bilinguisme du Forum du bilinguisme. 
Cette distinction, importante pour la culture 
interne de l’INC, est un outil de promotion du 
bilinguisme dans le canton de Berne (fig. 3).

Suite aux mesures prises par le Conseil fé-
déral en mars 2020 afin d’endiguer la pandé-
mie de coronavirus, le SAB a fait face à la dif-
ficulté d’aménager le télétravail pour le plus 
grand nombre de ses collaborateurs et colla-
boratrices. Les processus ont dû être adaptés 
à la situation afin que l’activité principale et le 
travail administratif soient assurés. Pour per-
mettre le respect des consignes d’hygiène, il a 
fallu prendre des mesures liées à l’infrastruc-
ture. Dans le domaine de la santé au travail, la 
priorité a été donnée à l’élaboration de plans 
de protection sanitaire dans le contexte de la 
pandémie et à l’achat d’un système mobile d’as-
piration des gaz d’échappement pour les ma-
chines de chantier installées dans des tentes sur 
les sites de fouilles.

Le SAB a bouclé son compte de fonction-
nement 2020 avec un dépassement de 0,6 % 
(solde budget global). Dans le cadre des pré-
paratifs de l’introduction d’un système ERP 
au sein de l’Administration des finances can-
tonale, le SAB a pu participer à des ateliers et 
présenter ses besoins dans le domaine du dé-
compte de projet.

Stand: 1.11.2020
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Dienstes des Kantons 
Bern im November 2020. 
 
Fig. 4 : L’organigramme  
du Service archéologique 
du canton de Berne en  
novembre 2020.
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knapp 40 Jahren eine systematische Neubeur-
teilung erfahren. Dabei soll geprüft werden, 
ob neue Informationen zu älteren Funden be-
kannt, alle Neuentdeckungen erfasst und wie 
die Schutzgebiete begrenzt sind. Die Altstadt 
von Bern ist seit 1983 auf der Liste des Unesco-
Welterbes. Nun plant die Stadt, einen Manage-
mentplan für ihr Welterbe zu erstellen. Dafür 
wird der ADB einen archäologischen «Stadtka-
taster» erarbeiten, der möglichst viele für Pla-
nungen relevante Informationen zugänglich 
machen soll. Zu diesem Zweck wurden Vorstu-
dien mit der städtischen Denkmalpflege durch-
geführt.

Als Vorbereitung für Ortsplanungen und 
für laufende Planungen wurden die Informa-
tionen zu archäologischen Fundstellen und 
Schutzgebieten von 39 Gemeinden zusam-
mengestellt und den Gemeinden oder Planern 
übermittelt. Sechs neue Fundstellen wurden 
aufgrund neuer Meldungen ins Inventar aufge-
nommen. 

Ehrenamtliche und Prospektion
Den ADB erreichten im Jahr 2020 mehr als 
fünfzig Fundmeldungen, darunter bemerkens-
werte Funde aus dem hochalpinen Raum, so 
eine jungsteinzeitliche Silexpfeilspitze vom 
Stübleni auf gut 2000 m ü. M. oberhalb der Lenk 
(Abb. 5). Aber auch von bekannten Fundstellen 
wie der Engehalbinsel in Bern wurden Funde 
zur Kenntnis gebracht. Daneben wurden dem 
ADB Geländebeobachtungen und Schäden an 
Fundstellen gemeldet und vier ältere archäolo-
gische Sammlungen abgegeben. 

Die Suche mit dem Metalldetektor stösst 
weiterhin auf grosses Interesse. Neben 15 Mete-
oritensuchern erhielten sechs Antragsteller eine 
Bewilligung und dokumentierten Funde und 
Befunde. Im Rahmen des Projekts von Beda 
Hofmann vom Naturhistorischen Museum der 
Burgergemeinde Bern zur Meteoritensuche auf 
dem Twannberg wurden weiterhin Neufunde 
abgegeben. Dennoch konnte der Rückstand 
bei der Aufarbeitung der seit 2017 von «Mete-
oritenjägern» abgegebenen Metallfunde aufge-
holt werden (Abb. 6). Seit November 2020 ist 
der Fundeingang auf dem aktuellen Stand. Alle 
«Metallzeiten» sind darunter vertreten: Vom 
bronzezeitlichen Messer bis zum Autoschlüssel 
wurde auf dem Twannberg vieles hinterlassen 
oder verloren. 

Inventaire archéologique
Dans le cadre du projet de mise à jour de l’in-
ventaire archéologique dans tout le canton et 
de sa décision officielle, les zones de protection 
des arrondissements administratifs de Berne-
Mittel land, Emmental, Thoune, Interlaken-
Oberhasli, Frutigen/Bas-Simmental, Haut-Sim-
mental/Gessenay ont été passées en revue. La 
vérification est donc presque achevée. Les cri-
tères définissant certaines catégories de zones 
protégées (p. ex. ruines alpestres ou fours à 
chaux) ont été consignés et plusieurs sites ar-
chéologiques ont fait l’objet de visites visant à 
contrôler des informations ou l’étendue du site. 
La décision d’entrée en force concernant l’in-
ventaire sera rendue suite à ces travaux de base.

La mise à jour des sites archéologiques de 
la ville de Berne a commencé. Il s’agit de la pre-
mière réévaluation systématique depuis près de 
quarante ans. Elle vise l’actualisation des don-
nées relatives à d’anciennes découvertes, à vé-
rifier si tous les nouveaux sites sont intégrés 
et comment sont définies les zones de protec-
tion. La vieille ville de Berne est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco de-
puis 1983. Aujourd’hui, la Ville de Berne pré-
voit la création d’un plan de gestion de son pa-
trimoine inscrit à l’Unesco. Pour ce faire, le 
SAB va élaborer un cadastre archéologique de 
la ville qui devrait permettre de rendre acces-
sible le plus grand nombre d’informations per-
tinentes pour les plans d’aménagement du terri-
toire. Des études préliminaires ont été réalisées 
dans ce but avec le service des monuments his-
toriques de la Ville de Berne.

Dans le cadre de travaux de préparation 
des plans d’affectation et des planifications 
en cours, les informations concernant les sites 
archéologiques et les zones de protection de 
39 communes ont été réunies et transmises aux 
communes ou aux urbanistes. Six nouveaux 
sites archéologiques ont été ajoutés à l’inven-
taire suite à des annonces.

Bénévoles et prospection
En 2020, le SAB a reçu plus de cinquante an-
nonces de découvertes. Parmi elles se trou-
vaient de remarquables trouvailles des régions 
de haute montagne, comme une pointe de 
flèche en silex du Néolithique découverte sur 
le Stübleni à environ 2000 mètres d’altitude, sur 
les hauteurs de la Lenk (fig. 5). L’attention du 

Abb. 5: Beim Wandern am 
Betelberg an der Lenk auf 
dem Höhenweg durch die 
Kraterlandschaft «Gryden» 
fand Elina Roth im Stübleni 
auf gut 2000 m ü. M. die 
jungsteinzeitliche Silex-
pfeilspitze. M. 1:1. 
 
Fig. 5 : Lors d’une excursion 
au Betelberg à la Lenk,  
sur le sentier de montagne  
traversant le paysage de 
cratères « Gryden », Elina 
Roth trouva une pointe de 
flèche en silex néolithique 
au Stübleni, à 2000 m  
d’altitude. Éch. 1:1. 
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Dank dem spezifischen Fachwissen des 
neuen Ressortleiters Manuel Buess bietet sich 
dem ADB die Möglichkeit, betriebsintern die 
geophysikalische Prospektion zur Lokalisierung 
und Eingrenzung archäologischer Fundstel-
len anzuwenden. Bei Prêles wurden die bereits 
durchgeführten Prospektionen auf die gesamte 
Ebene südlich der Rettungsgrabung von 2019/20 
ausgeweitet. Für das Verständnis zur prähistori-
schen Topografie ist hilfreich, dass sich mittels 
Geoelektrik die Felsrippen des anstehenden Un-
tergrundes erkennen lassen. Auch der geplante 
Bau der Entlastungsstrasse Nord in Münsingen 
bot Gelegenheit für geophysikalische Prospek-
tionen, und zwar im Bereich der pars rustica der 
römischen Villa. Als Vorbereitung für die Be-
arbeitung der Befunde aus der römischen Villa 
von Köniz, Chlywabere wurde ebenfalls im Be-

SAB a également été attirée sur des sites connus 
tels que la presqu’île d’Enge à Berne. Par ail-
leurs, des personnes ont transmis au SAB des 
observations faites sur le terrain et déclaré des 
dommages constatés sur des sites archéolo-
giques. Quatre collections archéologiques an-
ciennes ont aussi été remises au SAB.
L’intérêt pour les recherches au détecteur de mé-
taux reste élevé. En plus des 15 personnes autori-
sées à la recherche de météorites, six personnes 
ont obtenu une autorisation et ont documenté 
leurs découvertes. Dans le cadre du projet de 
recherche de météorites sur la montagne de 
Douanne, lancé par Beda Hofmann du Musée 
d’histoire naturelle de la commune bourgeoise 
de Berne, de nouvelles trouvailles ont été remises 
au SAB. Cependant, le retard pris dans le traite-
ment des objets métalliques remis depuis 2017 
par les « chasseurs de météorites » a pu être rat-
trapé (fig. 6). Depuis novembre 2020, la saisie du 
mobilier archéologique est à jour. Tous les « âges 
des métaux » y sont représentées : de couteaux 
datant de l’Âge du Bronze à des clés de voitures, 
nombreux sont les objets qui ont été abandonnés 
ou perdus sur la montagne de Douanne.

Grâce aux connaissances spécifiques du 
nouveau chef de section, Manuel Buess, le SAB 
a la possibilité de réaliser en interne de la pros-
pection géophysique afin de localiser et de dé-
limiter des sites archéologiques. À Prêles, les 
prospections déjà réalisées ont été élargies 
à l’ensemble de la zone située au sud du sec-
teur fouillé en 2019-2020. Pour comprendre la 
topographie préhistorique, il est utile de pou-
voir reconnaître les variations du relief rocheux 
au moyen de prospections géoélectriques. La 
construction prévue de la route de contourne-
ment nord à Münsingen a été l’occasion de ré-
aliser des prospections géophysiques, et ce aux 
alentours de la pars rustica de la villa romaine 
(fig. 7). En prévision de l’évaluation des vestiges 
de la villa romaine de Köniz, Chlywabere, une 
prospection géoélectrique d’envergure a égale-
ment été effectuée dans la pars rustica. Combi-
née aux fouilles stratigraphiques le long de la 
voie ferrée et aux sondages, la géophysique per-
met de retracer en partie la chronologie du site.

Enfin, une surface encore non étudiée a fait 
l’objet d’une prospection géoélectrique sur l’op-
pidum de Roggwil. Les mesures n’ont cepen-
dant pas abouti à des résultats clairs en raison 
de la sécheresse.

Abb. 6: Die von den Meteo-
ritensuchern abgegebenen 
Metallfunde werden tria-
giert und digital erfasst. 
 
Fig. 6 : Les trouvailles mé-
talliques remises par les 
chercheurs de météorites 
sont triées et enregistrées 
numériquement. 
 
Abb. 7: Geoprospektion in 
Köniz, Chlywabere. Mittels 
Geophysik können Sied-
lungsspuren im Boden ent-
deckt werden. 
 
Fig. 7 : Géoprospection  
à Köniz, Chlywabere. Des 
traces d’habitat enfouies 
dans le sol peuvent être 
détectées par résistivité 
électrique.
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reich der pars rustica eine grossflächige Geo-
elektrik-Prospektion durchgeführt (Abb. 7). In 
Kombination mit den stratigrafischen Ausgra-
bungen entlang der Bahnlinie sowie den Son-
dierungen lassen sich mittels Geophysik hier so-
gar chronologische Aspekte ablesen. Schliesslich 
wurde im Oppidum Roggwil eine bislang nicht 
untersuchte Fläche mittels Geoelektrik prospek-
tiert, wobei die Messergebnisse wegen Trocken-
heit keine eindeutigen Befunde ergaben.

Archäologische Stätten und Ruinen
Die Denkmalpflege archäologischer Stätten und 
Ruinen beschäftigte den ADB auf unterschied-
liche Weise: Ein mehrjähriges Grossprojekt ist 
die Sanierung der Klosterruine Rüeggisberg, 
die im Eigentum des Kantons ist. Der Fokus lag 
dort auf der Restaurierung und auf der Vorbe-
reitung eines Monitorings, das Gefahren für das 
Kulturgut definiert, mögliche Schäden frühzei-
tig aufdeckt und deren rasche Behebung erlaubt. 
Auf der Burgruine Jagdburg in Stocken-Höfen 
erfolgte nach einer bauarchäologischen Unter-
suchung die Begleitung der ersten Etappe der 
Mauersanierungen (Abb. 8). Auf der Riedburg 
(Köniz) wurde die dritte und letzte Etappe der 
Mauersicherungen vorgenommen, verbunden 
mit einer Lehrgrabung mit Studierenden der 
Universitäten Bern und Zürich (Abb. 9). Bei der 
Ruine Neu-Signau (Bowil) ging es um die Be-
gleitung der Sicherung von Mauerteilen durch 
das Fällen von Bäumen und Platzieren von 
Fangnetzen. Im Schloss Erlach, dem Schlössli in 
Kehrsatz und am Venner Zyro-Turm der Stadt-
befestigung von Thun fanden weitere Restaurie-
rungsarbeiten statt, die vom ADB fachlich be-
treut wurden. 

Zum Schutz der jungsteinzeitlichen Sied-
lung Sutz-Lattrigen, Rütte, die zum Unesco-
Welterbe gehört, wurden das Seeufer baulich 
stabilisiert und die Kulturschicht unter Wasser 
abgedeckt (s. Kurzbericht, S. 88) (Abb. 10). Die 
Tauchequipe führte im Nachgang der Zustands-
aufnahme der Fundstellen in den grösseren Ber-
ner Seen (s. Aufsatz, S. 114) im Bielersee ein Mo-
nitoring an den Fundstellen Ipsach, Erlewäldli, 
Vinelz, Seewil und an der Südostseite der St. Pe-
tersinsel durch.

Sites et ruines archéologiques
La protection de sites et de ruines archéolo-
giques a occupé le SAB à différents égards. 
Un projet d’envergure sur plusieurs années 
concerne l’assainissement des ruines du prieuré 
de Rüeggisberg, propriété du canton. L’accent a 
été mis sur la restauration ainsi que sur la mise 
en place d’un monitorage qui définit les me-
naces auxquelles est exposé le bien patrimo-
nial, détecte assez tôt les dommages potentiels 
et permet leur réparation rapide. Sur les ruines 
du château de Jagdburg, à Stocken-Höfen, le 
SAB a encadré la première étape de la restaura-
tion des murs suite à une analyse de bâti (fig. 8). 
Sur la ruine de Riedburg (Köniz), la troisième et 
dernière étape des travaux de consolidation des 
murs a commencé, conjointement à une fouille-
école destinée aux étudiants et étudiantes des 

Abb. 8: Die Burgruine 
Jagdburg in Stocken-Höfen 
wurde bauarchäologisch 
untersucht und in einer  
ersten Etappe saniert. 
 
Fig. 8 : La ruine du château  
de Jagdburg à Stocken- 
Höfen a bénéficié d’une  
étude de bâti et d’une  
première étape de remise 
en état. 
 
Abb. 9: Auf der Ruine Ried-
burg in Köniz wurden die 
Mauern vor dem Absturz 
gesichert und dokumentiert. 
 
Fig. 9 : Sur la ruine de  
Riedburg à Köniz, les murs 
ont été consolidés et  
étudiés.
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Université de Berne et de Zurich (fig. 9). À 
Bowil, sur les ruines de Neu-Signau, le SAB a 
encadré la sécurisation de portions de murs par 
des travaux d’abattage d’arbres et l’installation 
de filets de protection. Au château d’Erlach, au 
« Schlössli » de Kehrsatz et à la tour Venner-
Zyro des fortifications de la ville de Thoune, 
des travaux de restauration ont été accompa-
gnés par les spécialistes du SAB.

Pour protéger le site néolithique de Sutz-
Lattrigen, Rütte, inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco, le littoral a été stabilisé par un ou-
vrage de protection et la couche archéologique 
située sous l’eau a été recouverte (cf. compte 
rendu, p. 88) (fig. 10). Suite au relevé de l’état des 
sites archéologiques dans les grands lacs ber-
nois (cf. article, p. 114), l’équipe de plongée a en-
trepris un monitorage des sites du lac de Bienne 
à Ipsach, Erlewäldli, Vinelz, Seewil et sur la rive 
sud-est de l’Ile Saint-Pierre.

XXXXXXXX   1

* Miete Brünnenstrasse mitgerechnet (seit 2012 ausgelagert, AGG) / Loyer de la Brünnenstrasse compris (dès 2012 transféré à l’OIC)

8400 

8200 

8000 

7800 

7600 

7400

7200

7000

6800

6600

6400

6200

6000

5800

5600

5400

5200

5000

660

640

620

600

580 

560

520

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

Feldeinsätze / Opérations de terrain

Entwicklung von Bau und Archäologie im Vergleich
Évolution comparée de la construction et de l’archéologie

Anzahl Baugesuche / Nombre de demandes de permis de construire

5798
5781

5876

6393

6580

7042 7063

7184
7137

7229 7245

8202

6987

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7099

12.2*

 

12.8*

10.210.3

8.5

11.4*

10.8*
11.1*

11.3*

11.0*
10.6*

10.9*

12.2*

10.6

Feldeinsätze
Opérations de terrain

Nettoaufwand
Investissement net

Abb. 10: Kokosmatten und 
Kies schützen die gefähr-
deten, jungsteinzeitlichen 
Kulturschichten unter  
Wasser der Unesco-Welt-
erbe-Fundstelle Sutz-Lattri-
gen, Rütte. Der Ufer bereich 
wurde mit Dämmen vor 
weiterer Erosion geschützt. 
 
Fig. 10 : Des nattes en 
fibres de coco et du gra-
vier protègent de la  
destruction les couches 
archéologiques néoli-
thiques immergées du site 
de Sutz-Lattrigen, Rütte, 
enregistré au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Le 
secteur de la rive a été 
préservé de l’érosion ulté-
rieure par des digues. 

 
Abb. 11: Entwicklung der 
Anzahl Baugesuche, Feld-
einsätze und des Netto-
aufwands des Archäolo-
gischen Dienstes 2007 bis 
2020. 
 
Fig. 11 : Évolution du 
nombre des demandes de 
construction, des inter-
ventions de terrain et des 
dépenses nettes du  
Service archéologique,  
de 2007 à 2020.
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Baugesuche und Planungen
Vom digitalen Anzeiger über Webportale zur 
Koordination von Grossprojekten bis hin zur 
kantonalen Plattform für Baugesuche («eBau») 
werden Schritte in eine digitale Zukunft unter-
nommen und zunehmend auch für den ADB 
als Nutzer spürbar. Im Berichtsjahr prüfte der 
ADB 8202 Baugesuche. Das sind fast 1000 Ge-
suche mehr als im Vorjahr (Abb. 11). Der von 
mehreren Behörden beobachtete enorme An-
stieg ist vermutlich eine indirekte Folge der Co-
vid-19-Pandemie und beruht vor allem auf klei-
neren Bauvorhaben, die für die Archäologie in 
der Regel nicht relevant sind. Die Menge der ar-
chäologischen Fachberichte blieb denn auch un-
gefähr auf dem Niveau der Vorjahre: Es wur-
den 210 Fachberichte verfasst (142 mit, 68 ohne 
Auflage). Hinzu kamen über fünfzig Stellung-
nahmen zu Voranfragen, Umweltberichten und 
weiteren Planungen.

Feld-, Bau- und Tauchuntersuchungen
Der ADB führte im Berichtsjahr 220 Feld-, 
Bau- und Tauchuntersuchungen durch, also 
fast gleich viele wie im Vorjahr (Abb. 11). Da-
von waren 43 Baubegleitungen und Sondierun-
gen mit positivem Resultat, 110 Baubegleitun-
gen und Sondierungen mit negativem Resultat, 
58 kleinere Feld- und Bauuntersuchungen so-
wie neun grössere Felduntersuchungen. Bei 
Letzteren handelt es sich um: Münsingen, 
Entlastungsstrasse Nord (römischer Gutshof, 
erste Etappe, Abb. 12); Plateau de Diesse, Prè-
les (s. Kurzbericht, S. 80); Rüeggisberg, Klos-
terruine; Sutz-Lattrigen, Rütte (s. Kurzbericht, 
S. 88); Täuffelen-Gerolfingen, Öfeli (jungstein-
zeitliche Seeufersiedlung, Unterwasserarchäolo-
gie); Thun, Schadau (s. Kurzbericht, S. 94); Tra-
melan, Grand-Rue 146 (neuzeitlicher Friedhof 
Abb. 13); Worb, Richigen, Rohrmoos, (s. Kurz-
bericht, S. 100). Bei der Grossgrabung Kallnach, 
Challnechwald, die im Hinblick auf den Kies-
abbau durchgeführt wird, endete 2020 die erste 
Etappe (Abb. 14). Für die auf drei Jahre ange-
legte zweite Etappe ab 2021 wurde der Ausfüh-
rungsbeschluss vorbereitet und erlassen. 

Über alle abgeschlossenen Felduntersu-
chungen des Jahres 2020 geben die Fundbe-
richte Aufschluss (S. 32–43). Hier sollen nur ei-
nige Aspekte hervorgehoben werden. Wie jedes 
Jahr erbrachten nicht nur die grösseren Ret-
tungsgrabungen, sondern auch kleinere oder 

Demandes de permis de construire et 
projets
De la feuille officielle aux plateformes en ligne 
pour la coordination de projets d’envergure en 
passant par le site cantonal pour les demandes 
de permis de construire (« eBau »), le SAB est 
sur la voie de la transition numérique. Lors de 
l’année sous revue, le SAB a examiné 8202 de-
mandes de permis de construire, soit près de 
1000 demandes de plus que l’année précédente 
(fig. 11). Cette augmentation considérable ob-
servée par plusieurs autorités est certainement 
une conséquence indirecte de la pandémie et 
concerne principalement de petits projets de 
construction qui ne revêtent généralement au-
cune importance en matière d’archéologie. Le 
nombre de rapports archéologiques est resté 
stable par rapport aux années précédentes : 
210  rapports techniques ont été rédigés (142 
avec condition, 68 sans condition). À cela se 
sont ajoutées plus de cinquante prises de posi-
tion sur des demandes préalables, des rapports 
environnementaux et d’autres projets.

Opérations de terrain, études de bâti et 
opérations de plongée
En 2020, le SAB a réalisé 220 opérations de 
terrain, études de bâti et opérations de plon-
gée, soit presque autant que l’année précédente 
(fig. 11). Parmi elles, on compte 43 suivis de tra-
vaux et sondages aboutissant à des résultats po-
sitifs, 110 suivis de travaux et sondages soldés 
par des résultats négatifs, 58 opérations de ter-
rain et études de bâti de taille  réduite et neuf 

Abb. 12: Der kleine Neben-
raum der römischen Villa  
in Münsingen, Grabung 
Entlastungsstrasse Nord, 
war mit einer Boden-
heizung ausgestattet. 
 
Fig. 12 : La petite annexe 
de la villa de Münsingen, 
fouille de la route de déles-
tage nord, était pourvue 
d’un chauffage au sol. 
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baubegleitende Untersuchungen überraschende 
Funde und Befunde. Ein Zufallsfund war ein 
isoliert liegendes, beigabenloses Grab in Krat-
tigen, das dem ADB via Kantonspolizei und In-
stitut für Rechtsmedizin der Universität Bern 
bekannt und ins Frühmittelalter datiert wurde. 
Zum Teil bestätigten die baubegleitenden Akti-
vitäten auch Vermutungen aus früheren Unter-
suchungen in der Nachbarschaft, beispielsweise 
nahe der Kirche Oberwichtrach im Bereich des 
römischen Gutshofes oder an der Petinesca-

opérations de terrain de grande envergure. Ces 
dernières concernent la route de contourne-
ment nord de Münsingen, (site romain, pre-
mière étape fig. 12) ; Plateau de Diesse, Prêles 
(cf. compte rendu, p. 80) ; les ruines du prieuré 
de Rüeggisberg ; Sutz-Lattrigen, Rütte (cf. 
compte rendu, p. 88) ; Täuffelen-Gerolfingen, 
Öfeli (site lacustre néolithique, archéologie 
subaquatique) ; Thoune, Schadau (cf. compte 
rendu, p. 94) ; Tramelan, Grand-Rue 146 (cime-
tière de l’époque moderne fig. 13) et Worb, Ri-
chigen, Rohrmoos (cf. compte rendu, p. 100). La 
première étape des fouilles menées à Kallnach, 
Challnechwald en vue de l’exploitation d’une 
gravière, s’est achevée fin 2020 (fig. 14). La dé-
cision d’exécution pour la deuxième étape, pré-
vue pour trois ans à compter de 2021, a été pré-
parée et arrêtée.

Des informations complémentaires sur les 
opérations de terrain achevées en 2020 sont dis-
ponibles dans la Liste des interventions (p. 32-
43). Le présent rapport n’évoque que certains 
aspects. Comme chaque année, en plus des 
grandes fouilles programmées, des fouilles de 
petite envergure et des recherches réalisées dans 
le cadre de travaux ont aussi mis au jour de sur-
prenants objets et vestiges. Ainsi, la découverte 
fortuite, à Krattigen, d’une tombe isolée du haut 
Moyen Âge dépourvue de mobilier, a été an-
noncée au SAB par la police cantonale et par 
l’Institut de médecine légale de l’Université de 
Berne. Les activités accompagnant les travaux 
ont en partie confirmé certaines suppositions 
ressorties d’interventions antérieures dans le 
voisinage, notamment à proximité de l’église 
d’Oberwichtrach au niveau de la villa romaine, 
ou à la Petinescastrasse à Studen, en relation 
avec les aménagements romains des berges 
(cf. compte rendu sur Muri-Gümligen, p. 73). 
Comme à l’accoutumée, les projets de revitali-
sation et d’infrastructure ont nécessité des cam-
pagnes de sondage plus importantes, comme à 
Laupen ou le long du Seebach à Seedorf.

L’observation ciblée des sites archéolo-
giques alpins a fait ses preuves. En fin d’été, 
comme l’a relaté la presse, de nouveaux pré-
lèvements d’objets ont été réalisés et couron-
nés de succès au Schnidejoch (Lenk, fig. 15) et 
au col du Lötschen (Kandersteg). Il s’agissait là 
de vestiges organiques datant du Néolithique, 
de l’Âge du Bronze et du Moyen Âge. Ce n’est 
donc pas un hasard si l’article sur l’archéolo-

Abb. 14: Der eisenzeitliche 
Grabhügel im Challnech-
wald wurde zweimal er-
weitert, was an den drei 
Steinringen ablesbar ist. 
 
Fig. 14 : Le tumulus funé-
raire de l’Âge du Fer à 
Challnechwald a été 
agrandi à deux reprises, 
ce qui est perceptible  
par les trois cercles de 
pierres.

Abb. 13: Für den Neubau 
eines Kirchgemeindezen-
trums in Tramelan wurden 
bei den Rettungsgrabun-
gen der ersten Etappe 
rund 40 Bestattungen aus 
dem 17.–19. Jahrhundert 
und Fundamente der 
Friedhofsmauer freigelegt. 
 
Fig. 13: En raison de la 
construction d’un nouveau 
centre paroissial à Trame-
lan, près de 40 inhuma-
tions des 17e-19e siècles et 
les fondations du mur du  
cimetière ont été dégagées 
lors d’une première étape.
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strasse in Studen im Zusammenhang mit der 
römischen Uferverbauung (vgl. auch Kurzbe-
richt Muri-Gümligen, S. 73). Renaturierungs- 
und Infrastrukturprojekte erforderten wie üb-
lich grössere Sondierungskampagnen, so bei 
Laupen oder entlang des Seebachs in Seedorf. 

Die gezielte Beobachtung der hochalpinen 
Fundstellen hat sich bewährt. Im Spätsommer 
wurden – von Medien begleitet – erneut erfolg-
reiche Fundbergungen auf dem Schnidejoch 
(Lenk, Abb. 15) und dem Lötschenpass (Kan-
dersteg) durchgeführt. Dabei handelt es sich 
um organische Funde aus der Jungsteinzeit, der 
Bronzezeit und dem Mittelalter. Es ist kein Zu-
fall, dass der Beitrag zur alpinen Archäologie Im 
Feld – Wie Grabungsalltag wirklich aussieht im 
Sonderheft 9/20 der populärwissenschaftlichen 
Zeitschrift Antike Welt den Titel Archäologie aus 
dem Eis der Berner Alpen trägt. 

Kleinere Untersuchungen prägen das All-
tagsgeschäft von Mittelalterarchäologie und 
Bauforschung. Ihr wissenschaftliches Potenzial 
erschliesst sich oft erst im grösseren Kontext und 
im Zusammenhang mit früheren Untersuchun-
gen am selben Objekt oder in der Umgebung, 
so wie bei den im Berichtsjahr wieder zahlrei-
chen Untersuchungen in der Berner Altstadt 
oder jenen im Bereich des Städtchen Wiedlis-
bach und des ehemaligen Cluniazenserpriorats 
Bellmund (vgl. auch die Kurzberichte zu Bern, 
Petit-Val, Spiez und Zweisimmen, S. 50, 76, 84 
und 106). Gezielte Abklärungen, zum Beispiel 
im Schloss Aarwangen und am Berner Bären-
platz, führte der ADB aufgrund denkmalpflege-
rischer Fragestellungen durch. Eine ganze Reihe 
von Baudokumentationen erfolgte leider im 
Hinblick auf Abbrüche historischer ländlicher 
Bauten, nämlich in  Brienz, Tiefental (Blockbau 
1523d); Frutigen, Innerschwandiweg 14 (Block-
bau 1605d); Frutigen, Tellenfeldgässli 7 und 9 
(Blockbau 17. Jh., Abb. 16); Gsteig, Feutersoey, 
Bühl strasse 19 (Blockbau 1610d); Kandergrund, 
Ausserrüteni 121 (Blockbau 1603d); Seeberg, 
Grasswil, Unterdorfstrasse 42 (Hochstudbau 
1749d) und Valbirse, Bévilard, Les Vannes 15 
(Fachwerkhaus 1765d).

Anlässlich der Pensionierung des Ver-
messers und der Anstellung eines Geomati-
kers wechselte der Arbeitsbereich in die Zen-
tralen Dienste (s. Abb. 4). Die Beschaffung 
neuer Geräte für die Vermessung unterstützt 
den Umstieg auf eine digitale Dokumentation. 

gie alpine, paru dans le numéro spécial 9/20 du 
journal de vulgarisation Antike Welt, consacré 
au quotidien des archéologues de terrain, est 
intitulé Archäologie aus dem Eis der Berner Al-
pen (l’archéologie dans la glace des Alpes ber-
noises).

Le quotidien de la Section Archéologie mé-
diévale et du bâti est rythmé par des interven-
tions de petite envergure. Leur potentiel scien-
tifique se révèle généralement dans un contexte 
plus large et en relation avec des interventions 
antérieures sur le même objet ou dans les envi-
rons immédiats. Cela été le cas pour de nom-
breuses interventions durant l’année sous revue, 
en vieille ville de Berne, dans la localité de Wied-
lisbach et dans l’ancien prieuré clunisien de Bell-
mund (cf. comptes rendus sur Berne,  Petit-Val, 
Spiez et Zweisimmen, p. 50, 76, 84 et 106). Par 
ailleurs, le SAB a mené des investigations ci-
blées, par exemple dans le château d’Aarwangen 
et sur la Bärenplatz à Berne, suite à des interro-
gations relevant de la protection du patrimoine. 
Toute une série de travaux de documentation 
ont été entrepris en prévision de démolitions de 
bâtiments historiques ruraux, à savoir à Brienz, 
Tiefental (construction en madriers 1523d) ; Fru-
tigen, Innerschwandiweg 14 (construction en 
madriers 1605d) ; Frutigen, Tellenfeldgässli 7 et 9 
(construction en madriers 17e s., fig. 16) ;  Gsteig, 
Feutersoey, Bühlstrasse 19 (construction en ma-
driers 1610d) ; Kandergrund, Ausserrüteni 121 
(construction en madriers 1603d) ; Seeberg, 
Grasswil, Unterdorfstrasse 42 (construction 
sur poteaux 1749d) et Valbirse Bévilard Les 
Vannes 15 (maison à colombages 1765d).

Abb. 15: Der schmelzende 
Schnee hat auf dem  
Schnidejoch an der Lenk 
organische Funde aus  
dem Neolithikum freigelegt. 
 
Fig. 15 : La fonte des neiges 
a laissé apparaître des 
trouvailles organiques du 
Néolithique au Schnide-
joch, à la Lenk.
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Das  digitale Handzeichnen mit Tablet-PC und 
Stift in AutoCAD hat sich auf der Rettungsgra-
bung Challnechwald bewährt. Die Anwenderin-
nen und Anwender begrüssen, dass die digitale 
Zeichnung nahe am konventionellen Hand-
zeichnen bleibt und so in Bezug auf die zeichne-
rische Generalisierung und Darstellungsweisen 
die gleichen Möglichkeiten bietet. Bei der An-
wendung der Fotogrammmetrie konnten Ge-
nauigkeit und Zeitgewinn von «Structure from 
Motion» ausgewertet werden. 

Dendrochronologie
Das dendrochronologische Labor des ADB in 
Sutz führte einige Untersuchungen im Auf-
trag der kantonalen und städtischen Denkmal-
pflege und von Privaten durch (vgl. Kurzbericht, 
S. 62) (Abb 17). Die meisten Datierungen erfolg-
ten indes im Rahmen von Bauuntersuchun-
gen des ADB (vgl. z. B. Kurzberichte  Aeschi b. 
Spiez, Grosshöchstetten, Petit-Val, Spiez und 
Aufsatz Rüschegg Hostettlergut). Aus Seeufer-
siedlungen wurden Hölzer aus Thun, Schadau 
(s. Kurzbericht, S. 94), Täuffelen-Gerolfingen, 
Öfeli, Sutz-Lattrigen Sutz Südwest Va und Biel, 
Campus bearbeitet. Zudem wurde im Depot die 
Zustandsaufnahme der Holzproben von Pfahl-
bauuntersuchungen der letzten 40 Jahre voran-
getrieben. 

Avec le départ à la retraite du géomètre 
et l’engagement d’un géomaticien, le domaine 
d’activité est passé aux Services centraux du 
SAB (cf. fig. 4). L’achat de nouveaux appareils 
de mensuration facilite la transition vers une 
documentation numérique. Le recours à une 
tablette et à un stylet pour le dessin à la main 
sous AutoCAD a été bénéfique sur la fouille de 
sauvetage de Challnechwald. Les utilisateurs et 
utilisatrices apprécient que le dessin numérique 
reste proche du dessin à la main convention-
nel et qu’il offre les mêmes possibilités en ma-
tière de généralisation et de représentation gra-
phiques. En photogrammétrie, la précision et le 
gain de temps offerts par la technique « Struc-
ture from motion » ont pu être exploités.

Dendrochronologie
Le laboratoire dendrochronologique du SAB, 
sis à Sutz, a effectué un certain nombre d’in-
terventions pour le compte des services des 
monuments historiques du canton et de la 
Ville de Berne ainsi que pour des particuliers 
(cf. compte rendu, p. 62) (fig. 17). La plupart des 
datations ont eu lieu dans le cadre d’études de 
bâti réalisées par le SAB (cf. comptes rendus 
sur  Aeschi b. Spiez, Grosshöchstetten, Petit-
Val, Spiez et l’article sur Rüschegg Hostettler-
gut). Des objets en bois issus des sites lacustres 
de Thoune, Schadau (cf. compte rendu, p. 94), 
de  Täuffelen-Gerolfingen, Öfeli, de Sutz-Lat-

Abb. 16: Der aus dem  
17. Jahrhundert stammende 
Blockbau am Tellenfeld-
gässli 7 in Frutigen wurde 
vermutlich im 18. oder  
19. Jahrhundert versetzt 
und neu aufgebaut. 
 
Fig. 16 : La construction  
initiale en madriers du  
17e siècle de la Tellenfeld-
gässli à Frutigen a été vrai-
semblablement déplacée 
et reconstruite aux 18e et 
19e siècles.
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Fundverwaltung und präventive  
Konservierung
Im Jahr 2020 wurden etwas mehr Funde ge-
borgen als im Vorjahr, nämlich eine Menge, 
die 326 Rakoboxen füllte. Die meisten Funde 
stammen von den Untersuchungen Worb, Ri-
chigen, Rohrmoos; Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis; Muri, Thunstrasse/Schloss-
mauer; Tramelan, Grand Rue 146; Münsingen, 
Entlastungsstrasse Nord und Köniz, Riedburg. 
Bei den Funden aus Muri und Tramelan han-
delt es sich vor allem um Skelette (Abb. 18). Zi-
vildienstleistende, Praktikantinnen und weitere 
Mitarbeitende ermöglichten die Reinigung und 
Beschriftung grösserer Fundkomplexe, zum 
Beispiel der Architekturfragmente aus dem 
ehemaligen Cluniazenserpriorat Rüeggisberg 
und Funde von Burgdorf, Schloss (ca. 80 Ra-
koboxen).

Wie in den Vorjahren wurden rund 30 Leih-
gesuche für Fundobjekte bearbeitet, zwei Drit-
tel für wissenschaftliche Untersuchungen und 
ein Drittel für Ausstellungen. Bemerkenswert ist 
das grosse Interesse an den hochalpinen Funden 
von Schnidejoch und Lötschenpass. Gleich zwei 
Museen in Frankreich werden 2021 eine Aus-
wahl davon zeigen. Die Ausstellung der einzig-
artigen Bronzehand von Prêles in Halle an der 
Saale 2019/20 erforderte eine enge Begleitung 
und Unterstützung durch den ADB. Die Ko-
operation mit dem Landesmuseum für Vorge-
schichte soll 2021 mit der Ausleihe von bronze-
zeitlichen Objekten aus Spiez eine Fortsetzung 
finden.

trigen Sutz sud-ouest et Bienne, Campus ont 
été traités. En outre, au dépôt, l’évaluation de 
l’état des échantillons de bois prélevés sur des 
sites palafittiques ces 40 dernières années s’est 
poursuivie. 

Gestion du mobilier archéologique et 
conservation préventive
En 2020, les trouvailles misent au jour sont un 
peu plus nombreuses que l’année précédente 
et représentent 326 caisses RAKO. La plupart 
des objets proviennent des interventions réali-
sées à Worb, Richigen, Rohrmoos ; Plateau de 
Diesse, Prêles, Crêt de Fourmis ; Muri, Thun-
strasse/Schlossmauer ; Tramelan, Grand Rue 
146 ; route de contournement nord de Münsin-
gen et  Köniz, Riedburg. Les vestiges découverts 
à Muri et à Tramelan sont principalement des 
squelettes (fig. 18). Grâce à l’intervention de ci-
vilistes, de stagiaires et d’autres collaborateurs 
et collaboratrices, le nettoyage et le marquage 
de grands ensembles, comme les fragments 
architectu raux retrouvés dans l’ancien prieuré 
clunisien de Rüeggisberg et le matériel archéo-
logique découvert au château de Berthoud (env. 
80 caisses RAKO) ont pu être assurés.

Comme les années précédentes, une tren-
taine de demandes de prêts d’objets archéolo-
giques ont été traitées, les deux tiers à des fins 
scientifiques et un tiers pour des expositions. Il 
convient de souligner l’important intérêt pour 
les trouvailles alpines du Schnidejoch et du col 
du Lötschen : deux musées français en présen-
teront une sélection en 2021. Le SAB a soutenu 
et encadré le Landesmuseum für Vorgeschichte 
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Abb. 17: Probenentnahme 
einer fast 400-jährigen 
Weisstanne, welche bei 
Aushubarbeiten in Heimis-
bach zum Vorschein kam. 
 
Fig. 17 : Prélèvement d’un 
échantillon sur un sapin 
blanc vieux de presque 
400 ans, apparu lors d’une 
excavation à Heimisbach.

Abb. 18: Anteile der  
Materialgruppen an den 
Neufunden 2020  
(in Rakoboxen). 
 
Fig. 18 : Proportions des 
catégories de matériaux 
des trouvailles de 2020 
(en caisses Rako).
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Konservierung und Restaurierung
Bei den mineralischen Funden (Keramik, Glas, 
Stein) konnte eine Reihe langfristiger Restau-
rierungsprojekte abgeschlossen werden. Die 
bronzezeitliche Keramik der Rettungsgrabun-
gen in Kehrsatz, Breitenacher, die römerzeit-
lichen Keramik- und Glasfunde von Köniz, 
Chlywabere sowie die jungsteinzeitlichen Ke-
ramik- und Steinfunde von Biel, Campus sind 
bereit für die wissenschaftliche Untersuchung. 
Ein grosses Projekt stellte die Dekontamina-
tion der Keramikfunde von Twann, Bahnhof 
dar (s. Kurzbericht, S. 98). Die bemalten römi-
schen Verputzfragmente aus der Palastvilla von 
Bümpliz werden von der spezialisierten Firma 
Pictoria in Lausanne restauriert und zur Publi-
kation vorbereitet.

Die im Jahr 2019 geborgenen Metallob-
jekte aus der Grabung im Challnechwald wur-
den konserviert. Während beim Goldohr-
ring (Jahrbuch Archäologie Bern / Archéologie 
bernoise 2020, S. 20) ausser der Freilegung mit 
dem Airbrush keine Konservierungsmassnah-
men nötig waren (Abb. 19), erwies sich die Ar-
beit an den Beinringen als ausserordentlich hei-
kel (Abb. 20). Die Bestandteile aus Bronze, Holz 
und Textilresten sind sehr stark abgebaut und 
erfordern unterschiedliche Massnahmen. Daher 
sollen die Beinringe als Blockpräparat erhalten 

de Halle an der Saale (D) lors de l’exposition 
de l’exceptionnelle main en bronze de Prêles 
en 2019-2020. La coopération avec ce musée se 
poursuivra en 2021 par le prêt d’objets de l’Âge 
du Bronze découverts à Spiez.

Conservation et restauration
En ce qui concerne les objets minéraux (céra-
mique, verre, pierre, etc.), une série de projets de 
restauration à long terme a pu être achevée. La 
céramique de l’Âge du Bronze découverte lors 
des fouilles de Kehrsatz, Breitenacher, les ob-
jets romains en céramique et en verre mis au 
jour à Köniz, Chlywabere ainsi que les trou-
vailles néolithiques en céramique et en pierre 
de Bienne, Campus sont prêts pour leur étude 
scientifique. La décontamination des poteries 
de Twann, Bahnhof faisait également partie des 
projets importants (cf. compte rendu, p. 98). Les 
fragments d’enduits peints romains provenant 
du palais de Bümpliz sont restaurés par l’entre-
prise spécialisée Pictoria à Lausanne en vue de 
leur publication.

Les objets en métal mis au jour en 2019 lors 
des fouilles sur le site de Challnechwald ont fait 
l’objet de mesures de conservation. Alors que la 
boucle d’oreille en or (cf. l’annuaire Archäolo-
gie Bern / Archéologie bernoise 2020, p. 20) n’a 
nécessité aucune mesure de conservation outre 

Abb. 19 (links): Der gol-
dene Ohrring aus dem kel-
tischen Grabhügel im 
Challnechwald wird unter 
dem Mikroskop mit dem 
Airbrush gereinigt. 
 
Fig. 19 (à gauche) : La 
boucle d’oreille en or du 
tumulus funéraire celtique 
de Challnechwald est  
nettoyée à l’airbrush sous 
un microscope. 
 
Abb. 20 (rechts): Die Kon-
servierung der Beinringe 
aus Bronze, die ebenfalls 
aus dem Grabhügel im 
Challnechwald stammen, 
ist kompliziert, weil nur 
noch ein hauchdünnes 
Blech erhalten ist und die 
unterschiedlichen Materia-
lien wie Holz, Bronze und 
Textilreste jeweils anderer 
Massnahmen bedürfen. 
 
Fig. 20 (à droite) : Provenant 
aussi du tumulus funéraire 
de Challnechwald, la 
conservation des anneaux 
de cheville en bronze est 
compliquée, parce qu’il 
n’en reste qu’une très fine 
tôle et que divers matériaux 
comme le bois, le bronze 
et des restes textiles  
nécessitent chaque fois 
d’autres mesures.
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werden, und die zum Verständnis der Objekte 
notwendigen Informationen mussten gesichert 
und dokumentiert werden (Computertomo-
grafie, Röntgen, Beprobung, Rekonstruktions-
zeichnung). Beim Goldohrring hingegen blie-
ben alle Spuren von Herstellung und Gebrauch 
an der Oberfläche sichtbar, was Untersuchun-
gen zur Herstellungstechnik ermöglicht. 

Im Fundjahr 2019 kamen von Ausgrabun-
gen und Ehrenamtlichen etwas mehr als hun-
dert Münzen zusammen. Sie wurden für die 
numismatische Auswertung freigelegt und kon-
serviert. Weiterhin wurden Münzen früherer 
Fundjahre und einzelne Stücke laufender Gra-
bungen behandelt. 

Eine zentrale Aufgabe war die Erprobung 
der Ende 2019 eingerichteten Vakuum-Gefrier-
trocknungsanlage. Zu dieser gehören ebenfalls 
neu angeschaffte Wannen für die Spülung und 
Behandlung von archäologischen Nassholzarte-
fakten mit dem Stabilisierungsmittel Polyethy-
lenglycol. Dank einer permanenten Umwälzung 
werden bei der Spülung lösliche Stoffe, die wäh-
rend der Bodenlagerung eingedrungen sind, 
zügig ausgewaschen und die Dauer der Trän-
kungsbäder mit Polyethylen dadurch verkürzt. 
Im Anschluss an zwei Testreihen konnte die ge-
samte Anlage im März 2020 erstmalig für einen 
Dienstleistungsauftrag eingesetzt werden. Ende 
Berichtsjahr waren gut 140 Knochen- und Ge-
weihobjekte und Nassholzartefakte von lösli-
chen Salzen befreit, und alle 28 Nassholzobjekte 
aus der Grabung Biel, Campus waren bereit für 
den neu etablierten Konservierungsprozess mit 
Spülung, beschleunigter Stabilisierung und Ge-
friertrocknung. Besonders hervorzuheben un-
ter den jungsteinzeitlichen Funden aus Biel ist 
eine komplett erhaltene Holzstiege, die vor der 
Konservierung mit Fotos, Zeichnungen und di-
gitalen 3D-Modellen mittels Fotogrammmetrie 
dokumentiert wurde (Abb. 21). Auch das Zwirn-
geflecht aus Bastfasern, das 2019 auf dem Schni-
dejoch geborgen und ins 5. Jahrtausend v. Chr. 
datiert wurde, wurde in der Gefriertrocknungs-
anlage konserviert (Abb. 22). Zuvor wurde das 
fragile Objekt freigelegt, gereinigt und in eine 
zweidimensionale Form gebracht, und im Hin-
blick auf die Konservierung erfolgten eine Zu-
standsanalyse mittels Röntgenspektroskopie an 
der Hochschule der Künste sowie Trocknungs-
tests. 

son dégagement à l’airbrush (fig. 19), les tra-
vaux sur les anneaux de cheville se sont révé-
lés extrêmement délicats (fig. 20). Les éléments 
en bronze, bois et textile sont très abîmés et re-
quièrent différentes mesures. Les anneaux se-
ront préservés en bloc et les informations né-
cessaires à la compréhension des objets ont été 
sauvegardées et documentées. La surface de 
la boucle d’oreille en or, quant à elle, présen-
tait encore toutes les traces de fabrication et 
 d’utilisation, ce qui rend possible des analyses 
de la technique de fabrication. 

Abb. 21: Reinigung der 
jungsteinzeitlichen Holz-
stiege aus der Grabung 
Biel, Campus. 
 
Fig. 21 : Nettoyage de 
l’échelle néolithique en 
bois de la fouille de 
Bienne, Campus.

Abb. 22: Das Zwirngeflecht 
aus Bastfasern aus dem  
5. Jahrtausend v. Chr. 
stammt vom Schnidejoch 
und wurde in der Gefrier-
trocknungsanlage konser-
viert. 
 
Fig. 22 : Le tissu en fibres 
de liber datant du 5e siècle 
av. J.-C. provient du 
Schnidejoch et a été 
conservé dans l’installation 
de lyophilisation. 
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Mit sich laufend verfeinernden Analyse-
methoden werden vertiefte Aussagen zum Bei-
spiel zur Herstellungstechnik oder Herkunft 
von Funden und zu ihrer Erhaltung möglich. 
Der ADB arbeitet zusammen mit Forschungs-
partnern an Projekten, die solche Methoden 
weiterentwickeln. Das zum Bogenfutteral vom 
Schnidejoch laufende Projekt Unfreezing His-
tory an der Universität und der Hochschule der 
Künste Bern wurde Ende August erfolgreich ab-
geschlossen. Darin wurde neben der Technolo-
gie des Futterals der Abbau von Birkenkork und 
dessen Wasserverhalten untersucht. Das gene-
rierte Wissen dient dem Vorgehen bei der Kon-
servierung des ausserordentlichen Objektes. Die 

En 2019, une centaine de pièces de monnaie 
ont été découvertes lors de fouilles ou lors de re-
cherches effectuées par des bénévoles. Elles ont 
été dégagées et conservées en vue de leur iden-
tification numismatique. En outre, des pièces 
de monnaie trouvées précédemment ainsi que 
quelques exemplaires issus de fouilles en cours 
ont été traités. 

Une tâche centrale a été de tester l’instal-
lation de lyophilisation mise en place fin 2019. 
Celle-ci comprend notamment de nouveaux 
bacs pour le rinçage et le traitement d’artefacts 
en bois mouillé à l’aide de l’agent stabilisant po-
lyéthylène glycol. Grâce à un brassage perma-
nent lors du rinçage, les substances solubles qui 
se sont accumulées durant le séjour dans le sol 
sont rapidement éliminées. Cette méthode per-
met de réduire la durée d’imprégnation dans 
les bains de polyéthylène. À l’issue de deux sé-
ries de test, l’installation complète a pu être uti-
lisée en mars 2020 pour la première fois dans 
le cadre d’un mandat de prestations. À la fin 
de l’année sous revue, 140 objets en os, en bois 
animal ou en bois mouillé ont été débarrassés 
des sels solubles et les 28 objets en bois mouillé 
sortis des fouilles du Campus à Bienne étaient 
prêts pour le nouveau processus de conserva-
tion impliquant rinçage, stabilisation accélé-
rée et lyophilisation. Il convient de relever que, 
parmi les découvertes néolithiques de Bienne, 
une échelle complète en bois a été documentée 
avant sa conservation sous forme de photos, de 
dessins et de modèles 3D au moyen de la photo-
grammétrie (fig. 21). Le tissu en fibres de liber, 
découvert en 2019 au Schnidejoch et daté du 5e 
siècle avant J.-C., a lui aussi été conservé grâce 
à l’installation de lyophilisation (fig. 22). Avant 
cela, l’objet a été dégagé, nettoyé et ramené à 
une forme en deux dimensions. En vue de sa 
conservation, une analyse de l’état de l’objet a 
été effectuée à la Haute école des arts de Berne 
à l’aide d’une spectroscopie des rayons X et de 
tests de séchage. 

Les méthodes analytiques, toujours plus 
précises, permettent d’interpréter avec finesse 
notamment la technique de fabrication ou l’ori-
gine du matériel archéologique et sa préserva-
tion. Le SAB travaille avec des partenaires de 
recherche sur les projets qui développent ces 
méthodes. Le projet de l’Université et de la 
Haute école des arts de Berne intitulé Unfree-
zing History, concernant l’analyse de l’étui à 

Abb. 23: Zierbestandteile 
spätlatènezeitlicher Joche 
aus dem Oppidum Rogg-
wil, Fryburg. 
 
Fig. 23 : Pièces décora-
tives d’étriers de La Tène 
finale, issues de l’oppidum 
de Roggwil, Fryburg.  
 
Abb. 24: Die Keramik von 
Biel, Campus zeigt ein für 
das «Cortaillod classique» 
typisches Spektrum. 
 
Fig. 24 : La céramique de 
Bienne, Campus révèle un 
spectre formel typique du 
« Cortaillod classique ».
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erste Phase des Forschungsprojekts Microbes for 
archaeological wood conservation unter der Lei-
tung der Universität Neuenburg wurde ebenfalls 
abgeschlossen. Die Aufgabe des ADB bestand 
dabei in der Stabilisierung und Vakuum-Ge-
friertrocknung von Nassholzproben, aus denen 
zuvor schwefel- und eisenhaltige Verbindun-
gen chemisch und biologisch extrahiert wor-
den waren. Im Rahmen des französisch-schwei-
zerischen Projekts MetalPAT arbeitet der ADB 
mit der Fachhochschule Arc Conservation-re-
stauration in Neuenburg zusammen, um eine 
Online-Datenbank zu Korrosionsformen auf 
metallischem Kulturgut aufzubauen. Die im 
ADB mehrfach festgestellte Korrosion an Bron-
zen, bei welcher die Oberfläche in Schollen ab-
sprengt, kann bei diesem Projekt untersucht 
werden (vgl. Jahrbuch Archäologie Bern / Arché-
ologie bernoise 2020, S. 52–54). Ein neues Dis-
sertationsprojekt an der Universität Bern erar-
beitet die Methodik der Zinnisotopenanalyse 
für Herkunftsbestimmungen. Hierzu stellte der 
ADB Proben von frühbronzezeitlichen Funden 
zur Verfügung. 

Wissenschaftliche Auswertungen
Die wissenschaftlichen Auswertungen konnten 
grösstenteils plangemäss fortgeführt werden. 
Verschiedene Arbeiten zu einem Ausschnitt der 
Seeufersiedlung Sutz-Lattrigen, Hauptstation 
aussen konnten aktualisiert und fertig ausge-
wertet werden (s. Aufsatz Sutz-Lattrigen, S. 126). 
Die Manuskripte zur Auswertung der Prospek-
tions- und Grabungsfunde von 2009–2020 aus 
dem Areal des keltischen Oppidums von Rogg-
wil wurden 2020 beendet (Abb. 23). Auch die 
vielen Beiträge von Mitarbeitenden des ADB für 
das Handbuch SPM VIII – Archäologie der Zeit 
von 1350 bis 1850, herausgegeben von Archäolo-
gie Schweiz, wurden abgeschlossen. 

Die interdisziplinäre Untersuchung der 
Siedlungsgeschichte und des Fundmateri-
als der neolithischen Ufersiedlung Biel, Cam-
pus kam gut voran (Abb. 24). Die archäozoo-
logische Auswertung läuft in Zusammenarbeit 
mit der Universität Neuenburg. Auch die um-
fangreiche Auswertung der Ausgrabungen in 
Kehrsatz, Breitenacher und Köniz, Chlywa-
bere BLS kamen vorwärts. Die Forschungs-
kooperation mit der Integrativen Prähistori-
schen und Naturwissenschaftlichen Archäologie 
(IPNA) der Universität Basel umfasst vor allem 

arc du Schnidejoch, a été achevé avec succès fin 
août. La recherche a porté sur la technologie de 
l’étui, mais aussi sur la dégradation de l’écorce 
de bouleau et son comportement face à l’eau. 
Les connaissances obtenues sont utiles au pro-
cessus de conservation de cet objet extraordi-
naire. La première phase du projet de recherche 
Microbes for archaeological wood conservation, 
sous la direction de l’Université de Neuchâtel, a 
lui aussi touché à sa fin. La tâche du SAB consis-
tait à stabiliser et lyophiliser des échantillons de 
bois mouillé, desquels des liaisons contenant du 
soufre et du fer ont été extraites par des procé-
dés chimique et biologique. Dans le cadre du 
projet franco-suisse MetalPAT, le SAB colla-
bore avec la Haute école Arc Conservation-res-
tauration de Neuchâtel, afin de mettre en place 
une banque de données en ligne recensant les 
formes de corrosion sur les biens culturels mé-
talliques. La corrosion constatée à plusieurs re-
prises par le SAB sur le bronze, dont la surface 
s’écaille, peut être étudiée dans le cadre de ce 
projet (cf. annuaire Archäologie Bern / Archéo-
logie bernoise 2020, p. 52 à 54). Un nouveau pro-
jet de thèse à l’Université de Berne se penche 
sur la méthodologie de l’analyse isotopique de 
l’étain, pour déterminer la provenance des ob-
jets. A cet effet, le SAB a mis à disposition des 
échantillons d’objets datant du Bronze ancien. 

Etudes scientifiques
Les études scientifiques ont en majorité pu être 
menées comme prévu. Différents travaux sur 
un tronçon du site lacustre de Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen ont pu être actualisés et 
étudiés (cf. article Sutz-Lattrigen, p. 126). Les 
manuscrits portant sur l’évaluation des objets 
mis au jour lors des prospections et des fouilles  
effectuées entre 2009 et 2020 au sein de l’op-
pidum celtique de Roggwil ont été achevés en 
2020 (fig. 23). Les collaborateurs et collabora-
trices du SAB ont également terminé la rédac-
tion de nombreuses contributions pour le ma-
nuel SPM VIII – L’archéologie de la période entre 
1350 et 1850, publié par Archéologie Suisse. 

L’étude interdisciplinaire sur l’histoire de 
l’habitat et les vestiges du site lacustre néolithi-
que de Bienne, Campus a bien avancé (fig. 24). 
L’analyse archéozoologique est menée en col-
laboration avec l’Université de Neuchâtel. La 
vaste étude consacrée aux fouilles de Kehr-
satz, Breitenacher et de Köniz, Chlywabere 
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 naturwissenschaftliche Untersuchungen zu die-
sen Auswertungen. Fortgeführt wurden ferner 
Auswertungen zum Gräberfeld von Tramelan, 
Crêt-Georges, zum Cluniazenserpriorat Rüeg-
gisberg, zu frühneuzeitlichen Bauernhäusern im 
Berner Jura und über mehrere ältere Kirchen-
grabungen. Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten 
des Instituts für Rechtsmedizin der Universität 
Bern für den ADB war – neben der Rettungs-
grabung im Friedhof Tramelan – die Bearbei-
tung der Gräber des Klosters Frauenkappelen 
als Teil der Auswertung dieser Grabung.

Die Auswertung Studen, Wydenpark 
musste aufgrund anderer Prioritäten zum Teil 
zurückgestellt werden. Die interdisziplinäre 
Auswertung der früheisenzeitlichen Fundstelle 
von Orpund, Löörezälgli startete mit Arbeiten 
zu Befund, Schichtbildungsprozessen und um-
weltgeschichtlichen Untersuchungen sowie ei-
nem Kolloquium zur hallstattzeitlichen Kera-
mik. Endlich konnten auch Arbeiten für eine 
Gesamtmonografie über die 1992–1998 sanierte 
Burgruine Grünenberg bei Melchnau an die 
Hand genommen werden.

Mit der vertraglich geregelten Zusammen-
arbeit zwischen der Abteilung Archäologie der 
Römischen Provinzen am Institut für Archäo-
logische Wissenschaften (IAW) der Universität 
Bern und dem ADB festigt sich die Kooperation 
dieser beiden Institutionen. Die Vernetzung von 
Praxis, Lehre und Forschung bietet für alle Be-
teiligten gute Möglichkeiten. So dienten Lese-
funde aus dem Umfeld der römischen Villa in 
Ersigen, Murain bei einer Bestimmungsübung 
als Studienobjekte. Seit März 2020 läuft eine 
Masterarbeit zu den Holzbauphasen des Gebäu-
dekomplexes Port, Bellevue. Schliesslich konnte 
gegen Ende des Jahres eine weitere Auswertung 
in Kooperation mit dem IAW in die Wege gelei-
tet werden, nämlich die römischen Befunde von 
Köniz, Chlywabere.

Wie in den Vorjahren konzentrierte sich die 
Zusammenarbeit mit dem Inventar der Fund-
münzen der Schweiz auf die Erfassung der noch 
nicht restaurierten Fundmünzen. Insbesondere 
die Begutachtung der von den ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden abgegebenen Münzen, davon 
ein Grossteil vom Twannberg (Meteoritensu-
che), ist zeitintensiv. 

BLS a également été poursuivie. La coopération 
scientifique avec l’institut Integrativen Prähis-
torischen und Naturwissenschaftlichen Archäo-
logie (IPNA) de l’Université de Bâle comprend 
avant tout des recherches dans le domaine des 
sciences naturelles. Les études relatives à la né-
cropole de Tramelan, Crêt-Georges, au prieuré 
clunisien de Rüeggisberg, aux fermes du début 
de l’Époque moderne dans le Jura bernois ou 
portant sur d’anciennes fouilles d’églises ont 
également progressé. Une des priorités de l’Ins-
titut de médecine légale de l’Université de Berne 
et du SAB était – outre les fouilles de sauvetage 
programmées dans le cimetière de Tramelan – 
d’analyser les sépultures du couvent de Frauen-
kappelen en vue de l’étude du site du cimetière.

L’évaluation de Studen, Wydenpark a dû en 
partie être repoussée en raison d’autres priori-
tés. L’étude interdisciplinaire du site datant du 
début de l’Âge du Fer à Orpond, Löörezälgli 
a commencé par l’analyse des structures, des 
processus de formation des couches, des re-
cherches environnementales et un colloque sur 
la céramique de la période de Hallstatt. Enfin, 
les travaux en vue d’une monographie consa-
crée aux ruines du château de Grünenberg à 
Melchnau, restaurées entre 1992 et 1998, ont pu 
démarrer.

Le contrat réglementant la collaboration 
entre la Section d’archéologie des provinces ro-
maines de l’Institut des sciences archéologiques 
(IAW) de l’Université de Berne et le SAB conso-
lide la coopération entre les deux institutions. 
Ainsi, les ramassages de surface opérés dans les 
alentours de la villa romaine à Ersigen, Murain 
ont servi d’objets d’étude lors d’un exercice de 
détermination. Depuis mars 2020, un travail de 
master porte sur les phases de construction en 
bois du complexe de bâtiments de Port, Belle-
vue. Pour finir, une étude supplémentaire a pu 
être mise en route à la fin de l’année en coopé-
ration avec l’IAW en vue d’analyser les vestiges 
romains de Köniz, Chlywabere.

Comme lors des années précédentes, la 
collaboration avec l’Inventaire des trouvailles 
monétaires suisses (ITMS) s’est concentrée sur 
la saisie des monnaies non encore restaurées. 
L’expertise des pièces rapportées par des col-
laborateurs et collaboratrices bénévoles, dont 
une grande partie provient de la montagne de 
Douanne (recherche de météorites), s’avère par-
ticulièrement chronophage. 
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Archiv und Informatik
Im Jahr 2020 wurde das Projekt zur Einführung 
einer Zentralen Datenbank für den ganzen ADB 
fortgeführt. Wegen der Covid-19-Pandemie fan-
den die fünf zweitägigen Workshops mit dem 
Anbieter Joanneum Research Forschungsgesell-
schaft aus Graz online statt. Dank des intensiven 
Einsatzes aller Projektbeteiligten blieben die Ar-
beiten zeitlich auf Kurs. 

Ebenso schritt die Digitalisierung des Ar-
chivs voran. Das Scannen sämtlicher Dias 
wurde abgeschlossen, im Bereich der Fotodo-
kumentation steht nun das Scannen von noch 
etwa 6000 Schwarz-Weiss-Aufnahmen aus. 
Sämtliche Neueingänge analoger Dokumenta-
tion wurden gescannt und analog und digital 
abgelegt. Parallel dazu werden alle bereits archi-
vierten Dossiers nach und nach gescannt und 
digital abgelegt. 

In Berichtsjahr intensiviert haben sich die 
vorbereitenden Arbeiten für die Zentralisie-
rung der IT im Amt für Information und Or-
ganisation. Eine Herausforderung stellen dabei 
die im ADB genutzten Applikationen und tech-
nischen Geräte dar, die nicht zum Standard der 
IT-Ausrüstung in der Kantonsverwaltung ge-
hören. In Vorbereitung des Wechsels fanden im 
Juli 2020 zudem Arbeiten an der Netzwerkin-
frastruktur am Standort Brünnenstrasse statt, 
die der Verbesserung der Netzwerkverbindun-
gen dienen. 

Publikationen, Veranstaltungen und 
Vermittlung
2020 gab der ADB zahlreiche neue Bücher he-
raus (Abb. 25). Die zweibändige Publikation 
Vicus Petinesca, Vorderberg Bd. 5 bildet den 
Abschluss der Reihe zur römischen Klein-
stadt Petinesca, einer Fundstelle von nationaler 

Archives et informatique
En 2020, le projet d’introduction d’une banque 
de données centralisée pour tout le SAB s’est 
poursuivi. En raison de la pandémie de coro-
navirus, les cinq ateliers de deux jours chacun 
proposés par la société Joanneum Research For-
schungsgesellschaft de Graz se sont déroulés en 
ligne. Grâce à l’engagement de toutes les per-
sonnes participant au projet, les travaux ont pu 
suivre leur cours dans les temps. 

La numérisation des archives avance égale-
ment. Toutes les diapositives ont été scannées ; 
dans le domaine de la documentation photo-
graphique, il reste encore environ 6000 clichés 
en noir et blanc à numériser. Tous les nouveaux 
documents papier ont été scannés et classés au 
format papier et sous forme numérique. En pa-
rallèle, tous les dossiers déjà archivés sont scan-
nés au fur et à mesure et classés au format élec-
tronique. 

Lors de l’année sous revue, les travaux pré-
paratoires en vue de la centralisation des ser-
vices informatiques à l’Office d’information et 
d’organisation se sont intensifiés. Les applica-
tions et appareils techniques utilisés par le SAB 
posent un défi étant donné qu’ils ne font pas 
partie de l’équipement informatique standard 
de l’administration cantonale. En prévision de 
ce transfert, des travaux sur l’infrastructure du 
réseau ont eu lieu en juillet 2020 à la Brünnens-
trasse pour améliorer les connexions au réseau. 

Publications, manifestations et médiation
En 2020, le SAB a sorti de nombreux livres 
(fig.  25). La publication en deux volumes Vicus 
Petinesca, Vorderberg 5 clôt la série sur la pe-
tite ville romaine de Petinesca, un site archéo-
logique d’importance nationale. Pour les cin-
quante ans du SAB, le service a fait paraître la 
publication L’archéologie fait histoire. Trouvail-
les du canton de Berne en français et en alle-
mand. L’ouvrage Vom frühmittelalterlichen 
Dorf zum Handwerkerquartier des 19./20. Jahr-
hunderts présente les résultats des fouilles dans 
le quartier de Wuhr à Langenthal entre 2008 et 
2012 et la publication Abseits der grossen Seen. 
Archäologie und Erhaltung der neolithischen 
Unesco-Welterbestätte Seedorf, Lobsigesee ex-
pose les résultats des recherches interdiscipli-
naires menées sur ce site, en se concentrant sur 
les recherches de 2005-2007, menées conjointe-
ment avec l’unité Archéologie préhistorique de 

Abb. 25: Im Jahr 2020  
erschienen im Archäologi-
schen Dienst vier Publi-
kationen. Das Buch zum 
50-Jahr-Jubiläum Archäo-
logie macht Geschichte  
ist auf Deutsch und Fran-
zösisch erhältlich. 
 
Fig. 25 : Quatre publications 
ont paru au Service archéo-
logique en 2020. L’ouvrage 
consacré au jubilé des  
50 ans L’archéo logie fait 
histoire est disponible en 
allemand et en français.
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 Bedeutung. Zum 50-Jahr-Jubiläum gab der ADB 
die Publikation Archäologie macht Geschichte – 
Funde aus dem Kanton Bern in einer deutschen 
und einer französischen Ausgabe (L’archéologie 
fait histoire – Trouvailles du canton de Berne) he-
raus. Das Buch Vom frühmittelalterlichen Dorf 
zum Handwerkerquartier des 19./20. Jahrhun-
derts legt die Ergebnisse der Ausgrabungen im 
Langenthaler Wuhrquartier 2008 bis 2012 vor 
und der Band Abseits der grossen Seen. Archäo-
logie und Erhaltung der neolithischen Unesco-
Welterbestätte Seedorf, Lobsigesee diejenigen 
der interdisziplinären Erforschung der Fund-
stelle mit Schwerpunkt auf den Untersuchun-
gen von 2005/2007, welche zusammen mit der 
Abteilung Prähistorische Archäologie des IAW 
erfolgt war. Wie immer veröffentlichte der ADB 
vor den Sommerferien das Jahrbuch Archäolo-
gie Bern / Archéologie bernoise.

Seit dem Frühjahr 2020 sind sämtliche 
Publikationen des ADB auf der Open-Access-
Plattform BORIS (Bern Open Repository and 
Information System) der Universitätsbiblio-
thek Bern online zugänglich und können kos-
tenlos und ohne Sperrfrist heruntergeladen 
werden. Unter den ab 1977 insgesamt 131 ver-
öffentlichten wissenschaftlichen Werken befin-
den sich auch vergriffene Publikationen. Die 
Jahrbücher sind seit einigen Jahren auch auf 
E- Periodica, der Open-Access-Plattform für 
digitalisierte Zeitschriften und Periodika der 
ETH-Bibliothek, nutzbar.

Alle neuen Publikationen stellte der ADB 
an Vernissagen vor. Für die Präsentation des 
Doppelbandes über Petinesca von Rudolf 

l’IAW. Comme chaque année, le SAB a publié 
avant les vacances d’été l’annuaire Archäologie 
Bern / Archéologie bernoise.

Depuis le printemps 2020, toutes les publi-
cations du SAB sont accessibles en ligne sur la 
plateforme en libre accès BORIS (Bern Open 
Repository and Information System) de la Bi-
bliothèque universitaire de Berne et peuvent 
être téléchargées en tout temps gratuitement. 
Parmi les 131 travaux scientifiques publiés de-
puis 1977 se trouvent aussi des publications 
épuisées. Les annuaires sont également dispo-
nibles depuis quelques années sur e-Periodica, 
la plateforme en libre accès de la bibliothèque 
de l’EPFZ pour les revues et périodiques nu-
mérisés.

Le SAB a présenté toutes les nouvelles pu-
blications à l’occasion de vernissages. Pour le 
double volume sur Petinesca de Rudolf Zwah-
len, le SAB était invité au Nouveau Musée 
Bienne et y a découvert la petite exposition La 
fenêtre archéologique de la région. L’annuaire, 
la monographie consacrée au quartier de Wuhr 
à Langenthal et la publication dédiée au Lob-
sigensee, site classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, ont été vernis aux inaugurations 
de l’exposition. La salle néobaroque de l’hô-
tel Bären à Langenthal a offert un cadre digne 
pour enfin inaugurer en juin, avec trois mois 
de retard, l’exposition itinérante et accueil-
lir le public à l’occasion d’un exposé de Katha-
rina König consacré aux résultats des fouilles 
de la Wuhrplatz à Langenthal (fig. 26). Lors de 
l’inauguration de l’exposition au centre cultu-
rel Le Royal à Tavannes en juillet, Christophe 
Gerber a parlé des débuts de l’industrialisa-
tion dans le Jura bernois et a fait le lien avec la 
verrerie de Court, Sous les Roches, à laquelle 
l’annuaire 2020 consacre plusieurs articles. 
Concernant l’ouvrage dédié au site archéolo-
gique du Lobsigensee, Albert Hafner a donné 
en septembre à Lyss un exposé sur l’état ac-
tuel de la recherche sur ce site classé. En oc-
tobre, lors du vernissage à Langnau, Ivo Dobler 
a complété sa contribution au livre anniversaire 
par une présentation de l’inventaire des sites ar-
chéologiques. 

Au cours d’une journée portes ouvertes à 
Richigen près de Worb en février, les collabo-
rateurs et collaboratrices du SAB ont guidé en-
viron 640 personnes sur un site d’habitat de 
l’Âge du Bronze récemment découvert (fig. 27). 

Abb. 26: Der Neobarock-
saal im Hotel Bären in  
Langenthal bot einen  
würdigen Rahmen für die  
Eröffnung der Wander-
ausstellung und die Buch-
vernissage der Publikation 
von Katharina König über 
den Wuhrplatz in Langen-
thal. 
 
Fig. 26 : La salle néo-
baroque de l’hôtel Bären  
à Langenthal offrait un 
cadre digne pour l’inaugu-
ration de l’exposition  
itinérante et le vernissage 
de la publication de  
Katharina König sur la 
Wuhrplatz de Langenthal.
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Zwahlen war der ADB im Neuen Museum 
Biel zu Gast, das auf den Anlass hin die kleine 
Ausstellung Das archäologische Fenster der Re-
gion zeigte. Das Jahrbuch, die Publikation zum 
Langenthaler Wuhrquartier und diejenige zur 
Unesco-Welterbestätte Lobsigesee wurden 
an Ausstellungseröffnungen vorgestellt. Der 
Neobarocksaal im Hotel Bären in Langenthal 
bot einen würdigen Rahmen (Abb. 26), um im 
Juni – mit dreimonatiger Verzögerung – die 
Wanderausstellung erstmals zu eröffnen und 
gleichzeitig der Bevölkerung mit einem Vor-
trag von Katharina König die Ergebnisse der 
Ausgrabungen auf dem Langenthaler Wuhr-
platz zu vermitteln. Bei der Ausstellungseröff-
nung im Centre Culturel Leroyal von Tavan-
nes im Juli referierte Christophe Gerber über 
die Anfänge der Industrialisierung im Berner 
Jura und schlug dabei den Bogen zur Glashütte 
Court, Sous les Roches, der im Jahrbuch 2020 
mehrere Aufsätze gewidmet sind. Zum Buch 
zur Fundstelle Lobsigesee hielt im September 
Albert Hafner einen Vortrag in Lyss über den 
aktuellen Forschungstand dieser Unesco-Welt-
erbestätte. Bei der Vernissage in Langnau im 
Oktober vertiefte Ivo Dobler seinen Beitrag im 
Jubiläumsbuch mit einem Vortrag über das ar-
chäologische Fundstelleninventar. 

Mitarbeitende des ADB führten an einem 
Tag der offenen Grabung in Richigen bei Worb 
im Februar rund 640 Personen zu den Resten 
einer neu entdeckten Siedlung aus der Bronze-
zeit (Abb. 27). An den Europäischen Tagen des 
Denkmals im September konnten sich die Be-
sucherinnen und Besucher die Ausgrabung von 
Grabhügeln im Challnechwald erläutern lassen 
(Abb. 28). Insgesamt war der ADB 2020 mit 98 
Veranstaltungen und anderen Massnahmen in 
der Öffentlichkeit präsent. 3940 interessierte 
Teilnehmende kamen dadurch mit archäolo-
gischen Befunden oder Funden in Berührung. 

Der ADB beteiligte sich auch aktiv an der 
Planung von Ausstellungen im Kanton. So hat 
er für das Dorfmuseum Seedorf eine neue Vi-
trine zur Unesco-Welterbestätte Lobsigesee 
eingerichtet (Abb. 29). In der Bibliothek Müns-
tergasse und anschliessend in der Bibliothek 
Mittelstrasse der Universitätsbibliothek Bern 
waren in einer Vitrine Bücher ausgestellt, wel-
che die langjährige Publikationstätigkeit des 
ADB illustrierten. Im Zuge der Restaurierung 
der Klosterruine Rüeggisberg wird das Museum 

À l’occasion des Journées européennes du pa-
trimoine, en septembre, ils ont donné des expli-
cations aux visiteurs et visiteuses sur les fouilles 
de tertres funéraires à Challnechwald (fig. 28). 
Au total, le SAB a proposé au public 98 manifes-
tations et autres mesures en 2020. Ainsi, 3940 
personnes ont pu approcher des objets et des 
découvertes archéologiques. 

Le SAB a aussi participé activement à la 
planification d’expositions dans le canton. Il a 
ainsi installé dans le musée local de Seedorf, une 
nouvelle vitrine consacrée au site du Lobsigen-
see, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
La longue tradition de publication du SAB a été 
exposée dans une vitrine présentée consécuti-
vement dans deux bibliothèques universitaires 
de Berne, celle de la Münstergasse, puis celle 
de la Mittelstrasse. Dans le cadre de la restau-
ration des ruines du prieuré de  Rüeggisberg, le  

Abb. 27: Am Tag der offe-
nen Grabung in Richigen 
bei Worb interessierte sich 
Gross und Klein für die 
überraschenden Befunde. 
 
Fig. 27 : Lors des journées 
portes ouvertes à Worb, 
Richigen, petits et grands 
se sont intéressés à des 
structures surprenantes. 
 
Abb. 28: Die Kinder-
grabung am Europäischen 
Tag des Denkmals im  
Challnechwald stiess auf 
grosse Begeisterung. 
 
Fig. 28 : La fouille pour les 
enfants, organisée à  
Challnechwald lors des 
Journées européennes  
du patrimoine, a suscité 
un grand enthousiasme. 
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neu konzipiert. Bis zu dessen Eröffnung ist die 
Ausstellung Bauhandwerk – Pilgerwesen – Vieh-
wirtschaft zu sehen, die der ADB zusammen mit 
dem Naturpark Gantrisch erarbeitet hat. Eine 
Arbeitsgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Bernischen Historischen Museums 
und des ADB lotet Möglichkeiten der vertieften 
Zusammenarbeit beider Institutionen aus. Für 
das neu eröffnete Schloss Burgdorf und Bern 
Welcome unterstützte der ADB die Ausbildung 
der Guides.

Zusammen mit der Pädagogischen Hoch-
schule Bern konzipierte der ADB ein neues Ver-
mittlungsangebot für Schulklassen. In einem 
ersten Schritt sollen zu fünf Geländedenkmä-
lern didaktische Unterlagen ausgearbeitet und 
für Lehrkräfte auf einer Website bereitgestellt 
werden. Das auf den Lehrplan 21 ausgerichtete 
Vermittlungsangebot möchte Schulklassen zum 
Besuch nahe gelegener archäologischer Stätten 
bewegen – eine wichtige Ergänzung zum Ar-
chäologiekoffer im Klassenzimmer. Der ADB 
versucht jeweils auch bei seinen üblichen Ver-
anstaltungen ein Programm für Kinder anzu-
bieten, was im Jahr 2020 aufgrund der Covid-
19-Pandemie beschränkt möglich war. 

Neben der umfangreichen Kommunika-
tion zum 50-Jahr-Jubiläum informierte der 
ADB laufend über die wichtigsten archäologi-
schen Entdeckungen. Die Medienmitteilungen, 
Tweets und Newsletterbeiträge wurden gut auf-
genommen und als Print-, Radio-, Fernseh- und 
Webbeiträge verbreitet. Themen waren unter 

musée va faire peau neuve. Jusqu’à son ouver-
ture, l’exposition Bauhandwerk – Pilgerwesen 
– Viehwirtschaft élaborée par le SAB en colla-
boration avec le Parc naturel du Gantrisch y 
sera présentée. Un groupe de travail constitué 
de collaborateurs et collaboratrices du Musée 
d’Histoire de Berne et du SAB évalue les pos-
sibilités d’une collaboration accentuée entre les 
deux institutions. Pour le château de Berthoud, 
nouvellement inauguré, et pour Berne Wel-
come, le SAB a soutenu la formation des guides.

De concert avec la Haute école pédago-
gique germanophone de Berne, le SAB a conçu 
une nouvelle offre de médiation pour les écoles. 
Dans un premier temps, du matériel didactique 
concernant cinq sites historiques sera élaboré 
et mis à disposition des enseignants et ensei-
gnantes sur Internet. L’offre de médiation, fon-
dée sur le Lehrplan 21, a pour but de faire dé-
couvrir aux classes des sites archéologiques 
proches, en complément de la mallette archéo-
logique étudiée en cours. Le SAB s’efforce de 
proposer aussi un programme pour les enfants 
dans le cadre de ses manifestations habituelles, 
ce qui a été possible de manière limitée en 2020 
en raison de la pandémie. 

Outre l’importante communication au-
tour du 50e anniversaire du service, le SAB a 
informé régulièrement sur les principales dé-
couvertes archéologiques. Les communiqués 
de presse, tweets et lettres d’information ont 
été bien accueillis et diffusés sur papier, à la ra-
dio, à la télévision et sur Internet. Les thèmes 

Abb. 29: In der Vitrine im 
Dorfmuseum von Seedorf 
präsentiert der Archäo-
logische Dienst die Ergeb-
nisse der Ausgrabung der 
Unesco-Welterbestätte 
Lobsigesee.  
 
Fig. 29 : Dans la vitrine du 
musée villageois de See-
dorf, le Service archéolo-
gique expose les résultats 
de la fouille de Lobsige-
see, un site inscrit au  
Patrimoine mondial de 
l’Unesco.
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anderem die Rettungsgrabung in den bronze-
zeitlichen Siedlungen in Richigen bei Worb und 
im Thunersee sowie der Abschluss der Schutz-
massnahmen für die Unesco-Welterbestätte in 
Sutz-Lattrigen. Über die Bergung des jungstein-
zeitlichen Zwirngeflechts vom Schnidejoch be-
richtete prominent die Sendung 10 vor  10 von 
SRF.

Archäologiekommission 
Als beratende Kommission steht der Bildungs- 
und Kulturdirektion und dem ADB die Fach-
kommission für Archäologie zur Seite. Sie be-
gleitet die Arbeit des ADB, indem sie dessen 
Aktivitäten verfolgt und zu heiklen und umstrit-
tenen Angelegenheiten sowie zu übergeordne-
ten strategischen Fragen der archäologischen 
Tätigkeit Stellung nimmt. Im Berichtsjahr tagte 
die Kommission aufgrund der Covid-19-Pande-
mie ausnahmsweise nur einmal. Für die Amts-
periode 2021–2024 sind vom Regierungsrat ge-
wählt:
• Annegret Hebeisen-Christen, Grossrätin,  

Bildungskommission, Münchenbuchsee 
(Prä sidentin)

• Christa Ebnöther, Ordinaria für Archäo-
logie der Römischen Provinzen, Universität 
Bern 

• Daniel Gäumann, Vorsteher Orts- und  
Regionalplanung, Amt für Gemeinden und 
Raumordnung, Bern 

• Pierre-Yves Grivel, Schulleiter im Ruhe-
stand / Directeur secondaire retraité, Gross-
rat / Grand conseiler, Biel

• Stefan Hochuli, Leiter Amt für Denkmal-
pflege und Archäologie, Zug 

• Markus Leuthard, Konservator Schweizeri-
sches Nationalmuseum, Zürich

• Luc Mentha, Grossrat, Bau-, Energie-,  
Verkehrs- und Raumplanungskommission,  
Köniz

• Franziska Steck-Ziehli, Regierungsstatt-
halterin, Aarberg

portaient notamment sur les fouilles de sauve-
tage de l’habitat de l’Âge du Bronze à Richigen 
près de Worb et du lac de Thoune, ainsi que sur 
l’achèvement des ouvrages de protection du site 
de Sutz-Lattrigen, classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. L’émission 10 vor 10 de la SRF 
a parlé en détail du dégagement du tissu néoli-
thique du Schnidejoch.

Commission d’archéologie 
La Commission d’experts pour l’archéologie est 
une commission consultative de la Direction de 
l’instruction publique et de la culture qui œuvre 
aux côtés du SAB. Elle accompagne ses travaux 
en suivant de près ses activités et en prenant 
position dans des dossiers délicats et contestés 
ainsi que sur des questions stratégiques. En rai-
son de la pandémie de coronavirus, la commis-
sion ne s’est réunie exceptionnellement qu’une 
seule fois en 2020. Les personnes suivantes ont 
été nommées par le Conseil-exécutif pour la pé-
riode de fonction 2021 à 2024 :
• Annegret Hebeisen-Christen, députée,  

Commission de la formation, München-
buchsee (présidente)

• Christa Ebnöther, professeure ordinaire 
d’archéologie des provinces romaines,  
Université de Berne

• Daniel Gäumann, chef du service de l’amé-
nagement local et régional, Office des  
affaires communales et de l’organisation du 
territoire, Berne

• Pierre-Yves Grivel, directeur secondaire  
retraité, député, Bienne

• Stefan Hochuli, chef de l’Office des monu-
ments historiques et de l’archéologie du  
canton de Zoug

• Markus Leuthard, conservateur du Musée 
national suisse, Zurich

• Luc Mentha, député, Commission des  
infrastructures et de l’aménagement du  
territoire, Köniz

• Franziska Steck-Ziehli, préfète, Aarberg
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2020 
Collaborateurs et collaboratrices de l’année 2020

Stefan Aebersold | Marco Amstutz | Mladen Andjelkovic | Brigitte Andres | Martin Bader | Armand  
Baeriswyl | Judith Bangerter-Paetz | Urs Berger | Elisabeth Bichsel | Christof Blaser | Jonas Blum |  
Matthias Bolliger | Adriano Boschetti | Sabine Brechbühl-Trijasse | Daniel Breu | Leta Büchi Lechthaler | 
Manuel Buess | Leana Catalfamo | Barbara Chevallier | Urs Dardel | Leo Degelo | Sébastien Dénervaud | 
Markus Detmer | Stéphane Dévaud | Stéphanie Dietze-Uldry | Ivo Dobler | Raphael Ehrens perger |  
Sandra Eichenberger-Beyeler | Pierre Eichenberger | Lea Emmenegger | Christine Felber | Jürgen Fischer | 
Michel Alexander Franz | Jonathan Frey | Maja Fröhling | Christophe Gerber-Sester | Anja Gerth |  
Benedikt Manuel Gfeller | Maja Gilomen | Regula Glatz | Patrick Graf | Regula Gubler Cornelissen |  
Carlos Jorge Guerreiro Pinto | Christian Häusler | Volker Herrmann | Guy Jaquenod | Philippe Joner |  
Daniel Kissling | Christiane Kissling-Bertschinger | Johanna Klügl | Kevin Kohler | Katharina König |  
Jeannette Sylvia Kraese | Erika Lampart | Andrea Francesco Lanzicher | Andrea Lazecki | Markus Leib-
undgut | Christoph Lerf | Beat Liechti | Urs Liechti | Déborah Locatelli | Roger Lüscher Rosa |  
Yann Mamin | Daniel Marchand | Wendy Margot | Andreas Marti | Urs Messerli | Friederike Moll-Dau | 
Marc Müller | Sarah Obrecht | Blaise Othenin-Girard | Martin Portmann | Rosa Elena Prado | Laure Prétôt |  
Marianne Ramstein | Fabian Rihs | Daniel Rohrer-Hari | Katharina Ruckstuhl | Christine Rungger |  
Urs Ryter | Andrea Bettina Schaer | Lukas Schärer | Delphine Schiess | Wenke Schimmel pfennig |  
Dirk Schimmelpfennig | Cornelia Schlup | Werner Schmutz | Carole Schneider | Eliane Schranz |  
Marcel Mathias Stadelmann | Leonardo Stäheli | Regine Stapfer | Daniel Peter Steffen | Rolf Stettler |  
Max Stöckli-Haldimann | Laure Tettamanti | Frédérique-Sophie Tissier | Roger Trachsel | Daniel von Rütte |  
Ulrich Winkelmann | Alexandra Winkler | Detlef Wulf | Elisabeth Zahnd Aebi | Pascal Zaugg |  
Urs Zimmermann-Herren | Andreas Zwahlen

Praktikantinnen und Praktikanten / Stagiaires
Jonas Blum | Lea Furrer | Matthias Raaflaub | Pilar Luisa Sanchez | Alexandra Szalai

Zivildienstleistende / Personnes astreintes au service civil
Nino Affrini | Pascal Beutler | Iorio Biagio | Kilian Bürgi | Michael Gast | Nico Gautschi | Kevin Gysin |  
Nicolas Hofer | Maurin Kaufmann | Jonas Elischa Keller | Marc Oboussier | Alen Rozajac | Janik Schelling | 
Danilo Schober | Noah Schwartz | Michael Stettler | Mark Tschanz | Roman Villiger | Lois Wehle |  
Marc Kilian Widmer
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Fundberichte
Liste des interventions

Archäologische Aktivitäten und Fundstellen  
des Jahres 2020 im Kanton Bern. Die Nummern 
entsprechen der Liste der Fundberichte.

Activités et sites archéologiques de l’année 2020 
dans le canton de Berne. Les numéros renvoient  
à la liste de la chronique archéologique.
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   Felduntersuchungen / Opérations de terrain

1 Aarwangen 
Schloss 
013.009.2020.01 
2 624 596 / 1 232 798

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Burg 
Neuzeit

Sondierungen an einem möglichen Liftstandort 
im östlich an den Bergfried anstossenden Anbau 
zeigten, dass dieser vom Erdgeschoss bis ins 
Dachgeschoss einheitlich ist. Dendrochronolo-
gische Untersuchungen an den Deckenbalken 
ergaben eine Bauzeit um 1596.

2 Attiswil 
Rüteli 
467.007.2020.01 
2 614 087 / 1 231 930

Fundmeldung 
Einzelfund 
prähistorisch

Bei einer Begehung der Liegenschaft 248 fand 
Jonas Rieder einen Silex.

3 Attiswil 
Rütere 
467.005.2020.01 
2 614 054 / 1 231 625

Fundmeldung 
Einzelfund 
prähistorisch

Bei mehreren Begehungen fand Jonas Rieder 
insgesamt 95 Silices. Nach einer ersten Ein-
schätzung handelt es sich dabei um 61 Ab-
schläge, einen Abschlag mit Gebrauchsretusche, 
zehn Abschläge mit Retuschen, fünf Kernstücke, 
18 Splitter/Trümmer und einen möglichen  
Schaber.

4 Attiswil 
Scharlematt 
467.004.2020.01 
2 612 061 / 1 232 726

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

Bei einer Begehung fand Jonas Rieder eine  
römische Münze.

5 Bargen 
Niederriedstrasse 29a 
002.000.2020.01 
2 586 607 / 1 209 580

Fundmeldung 
Einzelfund 
undatiert

Bei Aushubarbeiten wurden menschliche und  
tierische Knochen gefunden, welche bereits  
früher durch eine neuzeitliche Leitung gestört 
und ver lagert worden waren. 

6 Belpberg 
Hofmatt 
395.002.2020.01 
2 606 782 / 1 191 281

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

Rupert Spillmann übergab dem ADB Funde von 
seiner Geländeprospektion, darunter drei kelti-
sche Münzen.

7 Bern 
Bärenplatz 9, 11, 27 
038.130.2020.01 
2 600 410 / 1 199 620

Sondierungen 
Siedlung 
Neuzeit

Die Totalsanierung der drei Häuser ermöglichte 
Sondierungen in den Kellern auf der Suche nach 
dem Verlauf der Stadtbefestigung der ersten 
Stadterweiterung. Es fanden sich allerdings nur 
geringe Spuren, welche die Zerstörungen im  
frühen 20. Jahrhundert überdauert hatten.

8 Bern-Bümpliz,  
Generationenpark, 
Generationenweg 
038.606.2019.01 
2 596 532 / 1 198 860

Archäologische  
Betreuung 
Siedlung 
römisch

Geländeumgestaltungen im Bienzgut brachten 
Reste römischer Fundamente zum Vorschein.  
Neben Mauern aus früheren Untersuchungen 
wurde eine Mauerecke mit zwei halbrund ausge-
stalteten Risaliten dokumentiert.

9 Bern 
Engehalbinsel,  
Reichenbachwald 
038.230.2020.02 
2 600 804 / 1 203 400

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

Beim Spazieren fand Corinne Roll eine Gefäss-
randscherbe, die ins 2. Jahrhundert n. Chr.  
datieren dürfte.

10 Bern 
Engehalbinsel,  
Reichenbachwald 
038.230.2020.01 
2 600 865 /1 203 393

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

In Baumwurzeln und Mulden von ausgerissenen 
Bäumen fand Christoph Späti eine blaue Glas-
perle und eine Randscherbe einer gläsernen, 
römischen Rippenschale.

1 Aarwangen, Schloss

8 Bern-Bümpliz, Generationenpark, 
Generationenweg

10 Bern, Engehalbinsel,  
Reichenbachwald

6 Belpberg, Hofmatt
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11 Bern 
Jupiterstrasse 59 
038.400.2020.02 
2 603 560 / 1 198 640

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Die Restaurierung des sogenannten Saalistocks 
führte zu kleinen Untersuchungen. Während die 
Dendrodaten die bekannte Bauzeit des Gebäu-
des um 1620 belegen, konnte der aus Bildquellen 
bekannte, heute verschwundene Treppenturm 
auf der Nordseite nicht nachgewiesen werden. 
Ein Mauerfragment könnte der Rest eines Vor-
gängers sein.

12 Bern 
Kramgasse 4 
038.120.2020.03 
2 601 022 / 1 199 679

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Mittelalter/Neuzeit

Der Keller der Liegenschaft galt in der Forschung 
als ältester Keller der Stadt Bern, weil er mit 
einem Schwibbogen ausgestattet ist, der stilis-
tisch in die Zeit um 1200 verweist. Die Bauunter-
suchung zeigte nun, dass der Keller in seiner 
heutigen Ausdehnung erst um 1710 entstand und 
der Bogen als Spolie unbekannter Herkunft erst 
damals eingebaut wurde.

13 Bern 
Kramgasse 59 /  
Münstergasse 54 
038.120.2020.02 
2 600 826 / 1 199 636

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung/Gewerbe 
Mittelalter/Neuzeit

Im Hofbereich einer Altstadtliegenschaft, die von 
Gasse zu Gasse reicht, kamen bei der Totalsanie-
rung die Reste einer radiokarbondatierten Gerbe-
rei aus dem 13. Jahrhundert und das Fundament 
eines Treppenturmes zum Vorschein. Im Aufge-
henden wurden Mauern, Balkenlagen, Verputze 
und Bemalungen vom Spätmittelalter bis zur  
erhaltenen barocken Ausstattung dokumentiert.

14 Bern 
Kramgasse 72 /  
Rathausgasse 61 
038.120.2018.01 
2 600 785 / 1 199 680

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung 
Mittelalter

Siehe Kurzbericht Seiten 50–57.

15 Bern 
Langmauerweg 
038.130.2020.04 
2 600 552 / 1 199 870

Fundmeldung 
Einzelfund 
Neuzeit

Auf dem Fussweg im Hang über dem Langmauer-
weg fand Christoph Späti das Kopffragment einer 
Fersenpfeife. Fersenpfeifen waren von 1730 bis 
ins frühe 19. Jahrhundert beliebt.

16 Bern 
Münstergasse 32 
038.120.2020.01 
2 600 913 / 1 199 607

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Mittelalter/Neuzeit

Im Rahmen der Gesamtsanierung wurden dendro-
chronologische Untersuchungen vorgenommen, 
um die komplexe Baugeschichte des Hauses 
besser zu verstehen: Zwei (spät-?)mittelalterliche 
Gebäude wurden bei Umbauten im 17. und  
18. Jahrhundert stark erneuert, bilden aber erst 
seit 1820 eine Einheit.

17 Bern 
Rathausgasse 12 
038.120.2020.04 
2 600 933 / 1 199 722

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

In den Keller des 1616 weitgehend neu erbauten 
Vorderhauses führt ein schönes Portal der Zeit 
um 1400. Die Bauuntersuchung ergab, dass der 
Keller wohl auch erst um 1616 entstand und das 
unzweifelhaft gotische Portal als Spolie ein-
gebaut wurde. Woher es ursprünglich stammt, 
bleibt unbekannt.

18 Bern 
Speichergasse 
038.140.2020.02 
2 600 361 / 1 199 888

Baustellen-
beobachtung 
Wasserversorgung 
Neuzeit

Bei Bauarbeiten an der Speichergasse fanden 
sich unter der heutigen Strasse Reste eines gut 
4 m breiten Abwasserkanals. Das Bauwerk ist 
aufgrund der Machart und der Dimensionen ins 
19. Jahrhundert zu datieren.

11 Bern, Jupiterstrasse 59

13 Bern, Kramgasse 59 / 
Münstergasse 54

14 Bern, Kramgasse 72 / 
Rathausgasse 61 

18 Bern, Speichergasse
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19 Bern 
Thormebodewald 
038.210.2020.01 
2 601 957 / 1 202 682

Prospektion 
Einzelfund 
undatiert

Nach einer Schadensmeldung beobachtete  
Romano Agola Grabungslöcher und einen  
Bodenabtrag. Die Eingriffe entstanden vermutlich 
in einem Zeitraum von zwei Jahren. Bei seiner 
Prospektion kamen eine Münze und zwei unbe-
stimmte Objekte zum Vorschein.

20 Biel 
Büttenberg 
049.036.2020.01 
2 588 980 / 1 221 970

Inventarisation 
Einzelfund 
undatiert

Im Büttenberger Wald wurden anlässlich einer 
Begehung zwei erratische Blöcke untersucht. 
Beide weisen deutlich ausgeprägte, künstlich  
angelegte Schalen auf. 

21 Boltigen 
Chuttlerewald 
347.013.2019.01 
2 596 845 / 1 164 745

Sondierungen 
unbestimmt 
prähistorisch

Eine kleine Sondierung aufgrund einer Fund-
meldung von Ulrich Erb ergab bei einem umge-
stürzten Wurzelstock ein Schichtpaket mit  
prähistorischen Keramikscherben und kalzinier-
ten Knochen. Der Finder prospektierte in der 
Folge weitere Wurzelstöcke in der Umgebung 
und barg Material, das auf eine prähistorische 
Fundstelle deutet.

22 Brienz 
Tiefental 1305 
195.000.2019.01 
2 646 940 / 1 175 658

Baustellen- 
beobachtung 
Siedlung 
Neuzeit

Abbruchdokumentation eines in der alpinen  
Mittelstufe gelegenen Gebäudes aus der Zeit um 
1520. Der östlich gelegene Stalltrakt wurde unter 
Verwendung von älteren Rundhölzern umgebaut. 
Hinter dem zweiraumtiefen Wohntrakt im Westen, 
einem Kantholzbau mit Stube, gemauertem  
Sockelofen und profilierten Deckenhölzern lag 
eine Rauchküche.

23 Burgdorf 
Lyssachstrasse 48 
068.000.2020.01 
2 613 499 / 1 212 162

Baustellen- 
beobachtung 
Gewerbe 
Moderne

Beim Abbruch der Produktionsgebäude der 
Firma Aebi wurden Reste eines Sodbrunnens so-
wie ein parallel zur Lyssachstrasse verlaufender 
Kanal, ein Zweig des Mühlebachs, erfasst. Die 
Befunde gehören in die Zeit der Entstehung der 
Fabrik ab 1883.

24 Courtelary 
Rue de la Préfecture 2 
092.002.2020.01 
2 572 385 / 1 225 470

Suivi archéologique 
habitat 
époque moderne

Au cours du réaménagement des jardins et des 
espaces de circulation de la préfecture, des 
aménagements de berge, les latrines de l’ancien 
château baillival ainsi que les vestiges d’un pont 
enjambant la Suze (détruit en 1921 lors de la  
correction de la rivière) sont apparus.

25 Erlach 
Im Städtli 4 
131.000.2020.02 
2 574 083 / 1 210 248

Fundmeldung 
Siedlung 
Mittelalter

Bei einem Kelleraushub kamen bearbeitete  
Eichenhölzer, ein Schlüssel, Keramikfragmente 
und Knochen zum Vorschein. Das Holz konnte 
dendro chronologisch ins Mittelalter (Schlagjahr 
1325) datiert werden.

26 Erlach 
Schloss 
131.006.2020.01 
2 573 860 / 1 210 428

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Burg 
Mittelalter

Anlässlich der Reparatur in der mittelalterlichen 
Ringmauer beim Südtor fand sich eine zugemau-
erte Schiessscharte, von der aus der Bereich vor 
dem Tor bestrichen werden konnte.

27 Ersigen 
Murain 
069.002.2020.01 
2 611 100 / 1 216 600

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

Barbara Kummer übergab dem ADB eine Vielzahl 
von Objekten, die sie bei Begehungen zwischen 
1970 und 2019 im Bereich der römischen Villa ein-
gesammelt hatte. 

20 Biel, Büttenberg

22 Brienz, Tiefental 1305

23 Burgdorf, Lyssachstrasse 48

24 Courtelary, Rue de  
la Préfecture 2
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28 Frauenkappelen 
Spilwald 
259.000.2020.01 
2 590 498 / 1 199 868

Fundmeldung 
Wasserversorgung 
Neuzeit

Harald Mischler meldete drei Wasserstollen, die 
er bei einer Begehung am oberen Ausgang des 
Grabens Schlangenrain entdeckte. Eine Nutzung 
zur Wasserversorgung des südlich unterhalb 
des Grabens gelegenen Hofs Eggersmatt ist an-
zunehmen. Aufgrund der Nähe zum römischen 
Gutshof ist eine entsprechende Datierung nicht 
ganz auszuschliessen.

29 Frauenkappelen 
Spilwald 
259.002.2020.01 
2 590 220 / 1 199 390

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

Bei einer Geländeprospektion im Bereich des 
römischen Gutshofes fand Harald Mischler in 
Wurzeltellern umgestürzter Bäume Fragmente 
römischer Baukeramik und Keramik.

30 Frutigen 
Innerschwandiweg 14 
188.000.2020.02 
2 617 243 / 1 159 951

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Ein auf 1605 datiertes Frutighaus wurde zum 
Abbruch freigegeben. Der ganzflächig unter-
kellerte Blockbau enthielt noch Originalsubstanz, 
darunter Teile der Galerie in der ehemaligen 
offenen Rauchküche, welche das Obergeschoss 
erschloss. 

31 Frutigen 
Tellenburg 
188.004.2020.01 
2 616 388 / 1 158 318

Archäologische  
Untersuchung 
Burg 
Neuzeit

Beim Neubau einer Toilettenanlage für Besucher 
der Ruine wurden die Sockelmauern des ehe-
maligen Waschhauses untersucht. Dabei kam ein 
neuzeitlicher Mauerzug zum Vorschein, der wohl 
erstellt wurde, um die südseitige Füllung des 
Burggrabens zu stützen. An diesen wurde später 
der Sockel des Waschhauses angebaut.

32 Frutigen 
Tellenfeldgässli 7/9 
188.000.2020.01 
2 616 516 / 1 158 913

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Vor seinem Abriss wurde ein schlecht erhaltenes 
Gebäude vom sogenannten Frutigtyp mit seit-
licher Ökonomie untersucht. Die Dendroproben 
datieren das Haus in die Zeit nach 1612. Es wurde 
gemäss Mitteilung des Besitzers von Kander-
grund an diesen Standort versetzt.

33 Grindelwald 
Chrinnenhorn 
198.000.2020.02 
2 650 599 / 1 164 355

Fundmeldung 
Einzelfund 
Neuzeit

Simone Bühler-Rupp fand in der Nähe der SAC-
Glecksteinhütte ein wohl neuzeitliches, bearbei-
tetes Holzstück mit Zapfen. Die Funktion bleibt 
unklar, ein Zusammenhang mit einem ehemaligen 
Hotel beim Gleckstein kann nicht ausgeschlos-
sen werden.

34 Grosshöchstetten 
Schlosswil,  
Schloss Wyl 
240.202.2019.01 
2 612 903 / 1 195 236

Archäologische  
Untersuchung 
Burg 
Mittelalter/Neuzeit

Siehe Kurzbericht Seiten 58–61.

35 Gsteig 
Feutersoey, Büel-
strasse 19 
387.000.2020.01 
2 587 383 / 1 140 123

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Das Wohnhaus, welches auf der Südgiebelseite 
die Jahreszahl 1610 trägt, wurde im Laufe der 
Zeit in seiner Grundstruktur kaum verändert. Bis 
auf den Einbau einer modernen Küche blieb die 
Raumaufteilung erhalten. Die jüngsten Dendro-
daten weisen auf eine Fertigstellung kurz nach 
1612 hin.

36 Iffwil 
Büele 
169.004.2020.01 
2 603 695 / 1 213 043

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

Markus Schläppi fand in einem Waldstück zehn 
Münzen. Einige datieren in die römische Zeit. 
Bislang sind in diesem Bereich keine Befunde 
bekannt.

30 Frutigen, Innerschwandi-
weg 14

31 Frutigen, Tellenburg

33 Grindelwald, Chrinnenhorn

34 Grosshöchstetten, 
Schlosswil, Schloss Wyl
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37 Kallnach 
Challnechwald 
008.002.2019.01 
2 583 942 / 1 206 017

Archäologische  
Untersuchung 
Grabhügel 
Eisenzeit

Der 2020 untersuchte Hügel A weist drei Phasen 
auf, welche sich anhand der Schüttungen und der 
Steinkränze an deren Fuss unterscheiden lassen. 
Aus einer schlecht erhaltenen Nachbestattung 
wurde ein Goldohrring mit gepunzten Linien- und 
Punktverzierungen geborgen.

38 Kallnach 
Chäppeli 
004.000.2020.01 
2 583 355 / 1 206 407

Baustellen-
beobachtung 
Siedlung 
undatiert

Bei der Begleitung der Arbeiten beim Installati-
onsplatz Chäppeli wurden kolluvial umgelagerte 
Schichten mit Fundmaterial sowie zwei Feuer-
stellen und drei mögliche Gruben dokumentiert. 
Die archäologischen Reste dürften teilweise  
prähistorisch sein.

39 Kandergrund 
Ausserrüteni 121 
189.000.2020.01 
2 617 293 / 1 157 105

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Vor dem Abriss wurde ein auf 1603 datiertes 
Blockhaus dokumentiert. Das typische Frutighaus 
mit traufseitiger Stallung und Heubühne war zu 
grossen Teilen original erhalten. Im 19. Jahrhun-
dert wurde die offene Rauchküche geschlossen 
und einige Wände ersetzt. Modern waren die 
Erweiterung des Ökonomieteils und der Umbau 
der Laube.

40 Kandersteg 
Lötschenpass 
190.003.2020.01 
2 620 990 / 1 140 675

Fundmeldung 
Einzelfund 
Bronzezeit,  
Mittelalter

Anfang September meldete das Hüttenteam der 
Lötschenpasshütte einen Lederfund aus dem 
Passgebiet. Bei einer Begehung des Fundortes 
und einer Prospektion im Umfeld wurden Holz-
objekte geborgen. Radiokarbonanalysen datieren 
das Leder ins Hochmittelalter und weitere  
Objekte ins Spätmittelalter sowie in die Früh-  
und Mittel-/Spätbronzezeit.

41 Kehrsatz 
Belpstrasse 1, 
Schlössli 
403.003.2019.01 
2 602 542 / 1 196 414

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Schloss 
Neuzeit

Während der Sanierung von Garten und Umfas-
sungsmauer des Schlosses zeigte sich, dass der 
sogenannte Chefiturm älter ist als der heutige 
Schlossbau mit Garten von 1598. In einer späte-
ren Phase wurde der Garten nach Osten auf einer 
tiefer gelegenen, ummauerten Terrasse erweitert, 
die je ein Tor im Norden und Osten aufwies.

42 Köniz 
Chlywabereholz 
042.000.2020.01 
2 601 495 / 1 196 620

Fundmeldung 
Einzelfund 
Neolithikum

Rolf Althaus fand bei einem Spaziergang am Fuss 
des Gurtens einen Stein, bei dem es sich um ein 
Steinbeil handeln könnte. Ein Zusammenhang mit 
neolithischen Funden in Kehrsatz ist denkbar.

43 Köniz 
Herzwilstrasse 162 
042.008.2020.01 
2 595 800 / 1 196 070

Sondierungen 
Siedlung 
römisch

Bei Vorabklärungen zum Neubau einer Schweine-
masthalle in unmittelbarer Nähe des archäolo-
gischen Schutzgebiets zeigten sich römische 
Fundschichten.

44 Köniz 
Riedburg 
042.020.2018.01 
2 594 370 / 1 190 440

Archäologische  
Untersuchung 
Burg 
Mittelalter

Bei der dritten und letzten Etappe der Unter-
suchung der Riedburg durch Studierende der 
Universitäten Bern und Zürich in Zusammen-
arbeit mit dem ADB wurden die Räume des Palas 
untersucht. Der Sandsteinfels ist bereits so stark 
erodiert, dass die nördliche Beringmauer voll-
ständig abgegangen ist.

45 Köniz 
Tulpenweg 49 
042.005.2020.01 
2 597 836 / 1 197 172

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung 
römisch

Bei Umgebungsarbeiten wurden Planieschichten 
und Baustrukturen aus römischer Zeit ange-
schnitten. Sie lassen auf mindestens zwei Bau-
phasen in Stein sowie auf Erdbefunde schliessen.

37 Kallnach, Challnechwald

38 Kallnach, Chäppeli

39 Kandergrund, Ausser-
rüteni 121

44 Köniz, Riedburg
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46 Koppigen 
Hauptstrasse 24 
077.007.2020.01 
2 612 738 / 1 220 107

Fundmeldung 
Wasserversorgung 
Neuzeit

Die Bauleitung meldete den Fund eines Sod-
brunnens, der beim Leitungsbau zum Vorschein 
kam. Er ist 11 m tief und lag einen halben Meter 
unter der Strasse.

47 Krattigen 
Alte Gasse 27 
191.000.2019.01 
2 621 934 / 1 167 798

Archäologische  
Betreuung 
Grab 
Frühmittelalter

Bei einem Neubauprojet in der Nähe des Dorf-
zentrums wurden menschliche Knochen entdeckt. 
Es handelt sich um die Einzelbestattung einer 
rund 20-jährigen Frau. Ein Radiokarbondatum 
verweist die isolierte Körperbestattung ins Früh-
mittelalter.

48 Krattigen 
Rotebüelweg 6 
191.000.2020.01 
2 622 904 / 1 167 375

Fundmeldung 
Einzelfund 
Neolithikum

Nordöstlich von Krattigen fand Rebekka Schwab 
eine neolithische Klinge aus Kalkstein.

49 Langenthal 
Hinterbergweg 2 
021.005.2020.02 
2 626 894 / 1 228 980

Sondierungen 
Siedlung 
römisch

Bei Sondierungen im Vorfeld des Baus eines 
Mehrfamilienhauses zeigte sich eine Schicht mit 
Funden, die auf römische Siedlungsaktivitäten in 
der näheren Umgebung deuten.

50 Laupen 
Gillenau  
Verkehrssanierung 
263.000.2020.01 
2 584 260 / 1 194 450

Sondierungen 
Siedlung 
römisch

Bei Sondierungen im Vorfeld einer Verkehrs-
sanierung und von Hochwasserschutzmass-
nahmen wurden angeschwemmte Einzelfunde 
unterschiedlicher Zeitstellung, eine undatierte 
Bachverbauung und Reste einer vermutlich römi-
schen Mauer dokumentiert. Letztere könnte zur 
Villa von Bösingen FR gehören.

51 Lenk 
Gutbrunnen, Kapelle 
348.012.2019.01 
2 600 335 / 1 145 184

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Am vermuteten Standort der 1930 entdeckten 
Mauerreste der mittelalterlichen Kapelle wurde 
eine Fläche von 130 m² abhumusiert. Zum  
Vorschein kamen nur Reste eines Streifen-
fundaments, welches vermutlich zu einem auf-
gelassenen Speicher gehört.

52 Lenk 
Schnidejoch 
348.007.2019.01 
2 596 090 / 1 135 360

Fundmeldung 
Einzelfund 
Neolithikum

Wegen des zeitigen Schneefalls im Herbst 2019 
konnte ein fragiles Objekt aus gezwirnten  
Pflanzenfasern nicht mehr vom Geröll gelöst 
werden. Es wurde nach dem Abschmelzen des 
Schnees im September 2020 als Block geborgen. 
Radiokarbonanalysen an Hölzern, die direkt  
auf den Schnüren lagen, datieren ins 5. Jahrtau-
send v. Chr.

53 Lenk 
Schnidejoch 
348.007.2020.01 
2 596 090 / 1 135 360

Prospektion 
Einzelfund 
Bronzezeit

Bei einer Prospektion auf der Nordseite des 
Schnidejochs wurden einige Objekte aus Holz 
gefunden. Eine Radiokarbondatierung weist ein 
Brettfragment in die Spätbronzezeit.

54 Lenk 
Stübleni 
348.000.2020.01 
2 596 029 / 1 140 773

Fundmeldung 
Einzelfund 
prähistorisch

Auf dem Höhenrundweg Gryden an der Lenk fand 
die Tochter von Lorenz Roth in der Wegböschung 
eine Silexpfeilspitze. Die rhombische, flächig 
retuschierte Pfeilspitze weist an der Spitze einen 
Bruch auf, der vom Gebrauch als Geschossspitze 
stammen könnte.

55 Ligerz 
Oberdorf 20 
316.005.2019.01 
2 576 921 / 1 214 795

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Nach der umfassenden Untersuchung des Hau-
ses aus dem Jahr 1637 im Jahr 2019 folgten 
punktuelle Abklärungen während des laufenden 
Umbaus, unter anderem an der ehemaligen  
Fassadenmauer des Nachbargebäudes, die 
heute als Brandmauer dient. 

47 Krattigen, Alte Gasse 27

50 Laupen, Gillenau

52 Lenk, Schnidejoch

53 Lenk, Schnidejoch
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56 Matten b. Interlaken 
Brunngasse 2 
209.000.2020.01 
2 632 615 / 1 169 730

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Bei der Sanierung eines nicht inventarisierten 
Gebäudes kam im Kern ein dendrochronologisch 
auf 1583 datierter Blockbau zum Vorschein. Der 
Bau wurde im Lauf der Zeit in drei Richtungen 
erweitert.

57 Meiringen 
Bei der Kirche 5 
345.016.2020.01 
2 657 320 / 1 175 675

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Der gemauerte Sockel des herrschaftlich anmu-
tenden Blockbaus von 1577 soll saniert werden. 
Die Begehung zeigte drei Räume, zwei kleine und 
einen grossen Keller, der die Hälfte des Grund-
risses einnimmt und gegenüber dem Aussen-
niveau über 2 m tiefer liegt. Alle drei Räume sind 
mit Lichtschlitzen versehen.

58 Münsingen 
Entlastungsstrasse 
Nord 
232.007.2018.01 
2 601 906 / 1 192 083

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung 
römisch

Bei der Rettungsgrabung im Ökonomieteil des 
römischen Gutshofs auf dem Rossboden kamen 
Mauern eines oder mehrerer Gebäude, davon 
mindestens ein Raum mit Hypokaust, zum Vor-
schein. Funde weisen diese ins 2. bis 4. Jahrhun-
dert n. Chr. Die Grabung wird 2021 fortgesetzt.

59 Münsingen 
Simegge 
232.000.2020.01 
2 609 166 / 1 189 667

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch, Mittelalter, 
Neuzeit

Stefan Aeschbacher fand im Bereich der auf der 
Siegfriedkarte von 1880 verzeichneten Wege  
61 Metallobjekte, zwei Zähne und drei Keramik-
fragmente. Die Zeitstellung reicht von der Römer-
zeit über das Mittelalter bis in die Neuzeit.

60 Muri b. Bern 
Allmendingenweg 3, 
3a, 3b 
043.001.2019.01 
2 605 750 / 1 197 830

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung 
prähistorisch

Siehe Kurzbericht Seiten 73–75.

61 Muri b. Bern 
Thunstrasse / 
Schlossmauer 
043.004.2019.01 
2 603 725 / 1 197 680

Baustellen-
beobachtung 
Friedhof 
Mittelalter/Neuzeit

Bei der Sanierung der Kirchen- und Schloss-
mauer wurden grosse Mengen umgelagerter 
menschlicher Knochen geborgen. Die Benützung 
des Areals als Friedhof reicht vom Frühmittelalter 
bis ins 19. Jahrhundert. Weitere archäologische 
Reste fehlten, da sie bei Umbauarbeiten der 
Kirche im 20. Jahrhundert grösstenteils zerstört 
worden waren.

62 Nidau 
Haupstrasse 6 
319.005.2020.01 
2 584 952 / 1 219 659

Archäologische  
Betreuung 
Schloss 
Mittelalter

Für Presspfählungen wurden an der Südostecke 
des Schlosses Mauerfundamente untergraben. 
Dabei wurde ein bearbeitetes Holzbalkenfrag-
ment (aus der Bauzeit?) geborgen.

63 Petit-Val 
Souboz, Haut du  
Village 37 
271.000.2018.01 
2 585 447 / 1 235 938

Fouille archéo-
logique 
habitat 
époque moderne

Voir compte rendu pages 76-79.

64 Pieterlen 
Gitzichäller / Wester-
flue / Romisloch 
062.012.2020.01 
2 591 253 / 1 225 155

Inventarisation 
unbestimmt 
undatiert

Bei der Begehung des Fusses der Felswand  
Westerflue mit dem Ziel, die Fundstelle «Gitzi-
chäller» zu lokalisieren, wurden zwei Balmen 
gefunden. Vor der östlichen wurde jüngst illegal 
sondiert (scharfe Kanten). Die westliche Balm 
wurde wegen akuter Steinschlaggefahr nicht 
begangen. Den Archivunterlagen zufolge hatten 
dort 1953/54 die Sondierungen unter der Leitung 
von David Andrist stattgefunden.

56 Matten b. Interlaken, 
Brunngasse 2

58 Münsingen, Entlastungs-
strasse

61 Muri b. Bern, Thunstasse / 
Schlossmauer

62 Nidau, Hauptstrasse 6
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65 Plateau de Diesse 
Prêles, Crêt de  
Fourmis 
302.008.2019.01 
2 576 910 / 1 216 634

Fouille archéo-
logique 
habitat 
préhistorique

Voir compte rendu pages 80-83.

66 Reichenbach  
i. Kandertal 
Kientalstrasse 12 
192.000.2018.01 
2 619 646 / 1 163 807

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Mittelalter

Nach der umfassenden Untersuchung im Jahr 
2019 erfolgten 2020 Nachdokumentationen in  
den Innenräumen, insbesondere zu Spuren von 
Bannhandlungen (Verpflöckungen u. ä.).

67 Riggisberg 
Muriboden 
412.001.2020.01 
2 600 424/1 184 261

Archäologische  
Betreuung 
Einzelfund 
Neuzeit/Moderne

Bei der archäologisch begleiteten Verlegung  
eines 16kV-Kabels wurde eine Grube mit Geröllen 
und einer neuzeitlichen oder modernen Keramik-
scherbe angeschnitten.

68 Roggwil 
Flurweg 2 
029.002.2020.01 
2 628 915 / 1 232 732

Baustellen-
beobachtung 
Siedlung 
Eisenzeit

Beim Aushub eines neuen Schlammsammlers 
konnte der Verlauf des latènezeitlichen Umfas-
sungsgrabens weiter verfolgt werden.

69 Roggwil 
Fryburg 
029.002.2008.03 
2 629 160 /1 232 840

Fundmeldung 
Einzelfund 
Eisenzeit

Bei einer Metalldetektor-Prospektion fand  
Romano Agola mehrere numismatische und  
weitere, noch nicht bestimmte Metallfunde.

70 Roggwil 
Fryburg 
029.002.2020.03 
2 628 900 / 1 232 950

Prospektion 
Siedlung 
undatiert

Im Oppidum wurde eine bislang nicht unter-
suchte Fläche mittels Geoelektrik prospektiert. 
Sie liegt unmittelbar östlich des Kilchwegs 10,  
der als Fundort einer römischen Säule gilt. Die 
Trockenheit führte zu diffusen Messergebnissen.

71 Rüeggisberg 
Kloster 
413.005.2019.02 
2 599 885 / 1 185 392

Archäologische  
Untersuchung 
Kloster 
Mittelalter

Das mehrjährige Sanierungsprojekt wurde ab-
geschlossen. Sondierungen im Bereich des 
Langhauses zeigten, dass der Bau dieses Teils 
der Klosterkirche nie vollendet wurde. Die zu-
gemauerte westliche Vierungswand wurde zum 
Abschluss einer Rumpfkirche. Ein westlich davon 
aufgedecktes Mauerfundament gehörte wohl zu 
einem Anbau, der als Eingangsbauwerk diente.

72 Rüeggisberg 
Taanwald 
413.012.2019.01 
2 601 959 / 1 186 232

Fundmeldung 
Siedlung 
römisch

Ein über weite Distanzen fassbarer Weg zeigt 
eine gerade Streckenführung und befestigte  
Terrassen mit seitlichem Wall und Graben. Ein 
kleiner Gebäudegrundriss lag direkt am Weg.  
Die Fundstelle könnte aufgrund von Funden in  
die römische Zeit datieren. Meldung der Fund-
stelle und Funde durch Jonas Glanzmann.

73 Saicourt 
Bellelay, L‘Abbaye 1 
293.001.2020.01 
2 579 640 / 1 234 817

Suivi archéologique 
couvent 
époque moderne

Les travaux de terrassement entrepris dans  
l’enceinte de l’ancien couvent prémontré de Belle-
lay, ont mis au jour deux tronçons d’un même 
mur de soutènement se rapportant au jardin 
ornemental baroque. L’aménagement observé 
coïncide avec celui figurant sur un plan du  
domaine daté de 1780 environ.

74 Seeberg 
Grasswil, Unterdorf-
strasse 42 
484.000.2020.01 
2 617 367 / 1 221 812

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Das vor dem Abbruch dokumentierte, dreizonige 
Vielzweckgebäude mit Mitteltenne wurde gemäss 
der Dendrodatierung um oder kurz nach 1749 er-
richtet und war ein zeittypischer, schlichter Bau.

65 Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis

66 Reichenbach i. Kandertal, 
Kientalstrasse 12

71 Rüeggisberg, Kloster

74 Seeberg, Grasswil, Unter-
dorfstrasse 42
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75 Seedorf 
Frienisberg, Pflegheim 
012.009.2020.01 
2 591 876 / 1 208 461

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Kloster 
Mittelalter

Im Hinblick auf eine geplante Bodenmarkierung 
des nach der Reformation abgebrochenen Nord-
teils der ehemaligen Klosterkirche wurden Son-
dierungen vorgenommen. Dabei wurden geringe 
Fundamentreste des Sakralbaus freigelegt.

76 Seedorf 
Lobsigesee 
012.001.2020.01 
2 590 800 / 1 211 000

Sondierungen 
unbestimmt

Bei den Sondierungen im Vorfeld der Renatu-
rierung kamen zahlreiche bearbeitete Hölzer  
und Schichten mit wenig Fundmaterial zum Vor-
schein. Weiter wurden drei in die Molasse ein-
getiefte Gruben dokumentiert. 

77 Seedorf 
Lobsigesee 
012.001.2020.03 
2 589 335 / 1 208 890

Inventarisation 
Einzelfund 
Neolithikum

Sylvia Lüthy übergab dem ADB eine Schachtel 
mit Objekten, die ihr Ehemann Richard Lüthy vor 
rund 50 Jahren am Lobsigesee aufgesammelt 
hatte. Dabei handelt es sich um neolithische  
Geräte (Beilklinge, Zwischenfutter, Sprossen-
fassungen sowie Knochenspitzen).

78 Spiez 
Schloss 
339.009.2019.01 
2 619 033 / 1 170 925

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Burg 
Mittelalter

Siehe Kurzbericht Seiten 84–87.

79 Stocken-Höfen 
Ruine Jagdburg 
439.001.2020.01 
2 610 779 / 1 173 750

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Burg 
Mittelalter

Bei der Untersuchung im Vorfeld der Ruinen-
sanierung zeigte sich, dass der Turm nicht wie 
bisher vermutet einphasig ist. Über dem Erd- und 
ersten Obergeschoss des ursprünglichen Baus 
erhob sich vielleicht ein hölzerner Obergaden. In 
einer zweiten Phase entstand westseitg ein stei-
nerner Anbau. Nach einem Brand wurde der Turm 
um zwei steinerne Geschosse aufgestockt.

80 Studen 
Petinescastrasse 10 
325.001.2020.02 
2 589 495 / 1 217 775

Baustellen-
beobachtung 
Verkehr 
römisch

Bei Aushubarbeiten wurden in 2 bis 3 m Tiefe ver-
schwemmte römische Bauhölzer gefunden, die 
zur Verlängerung des 2009–2011 untersuchten 
Damms respektive seiner hölzernen Unterkons-
truktion gehörten. Die Kiesschüttung des Damms 
war von einem Hochwasser zerstört worden, über 
den Ablagerungen entstand eine Strasse.

81 Sutz-Lattrigen 
Rütte 
326.150.2017.01 
2 582 800 / 1 217 000

Schutzmass-
nahmen 
Siedlung 
Neolithikum

Siehe Kurzbericht Seiten 88–91.

82 Sutz-Lattrigen 
Sutz Südwest Va 
326.151.2020.01 
2 582 798 / 1 216 869

Baubegleitung 
Siedlung 
Neolithikum

Bei der Sanierung des Hafens des von Rütte-
Guts kamen im Randbereich archäologische 
Schichtreste zum Vorschein. Es wurden zwei 
Profile aufgenommen, einige Pfähle eingemessen 
und das Schichtmaterial geborgen.

83 Täuffelen 
Öfeli 
327.120.2019.02 
2 581 160 / 1 213 690

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung 
Neolithikum

Fortsetzung der Rettungsgrabung im nördlichen 
Bereich der Fundstelle. Die doppelte Palisade 
sowie zahlreiche Hauspfähle aus dem 28. Jahr-
hundert v. Chr. setzen sich im Süden fort. Das 
zunehmend dichtere Pfahlfeld könnte auf weitere 
Siedlungsphasen hindeuten.

84 Thun 
Bürglenstrasse 37 / 
Hortinweg 2 
451.026.1955.01 
2 613 207 / 1 177 975

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

Rupert Spillmann übergab dem ADB drei römi-
sche Münzen, die er von der Gattin eines der  
Finder des 1955/56 entdeckten Münzhorts er-
halten hatte. Der Hort in einer Bronzekanne um-
fasste über 2000 römische Münzen.

76 Seedorf, Lobsigesee

80 Studen, Petinesca- 
strasse 10

81 Sutz-Lattrigen, Rütte

83 Täuffelen, Öfeli
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85 Thun 
Gwatt 
451.030.2020.01 
2 614 696 / 1 174 932

Fundmeldung 
Einzelfund 
römisch

Bei der Suche nach einer römischen Anlegestelle 
in der Südwestecke des Thunersees fand Daniel 
Rubin in 2 m Wassertiefe das Fragment einer 
römischen Fibel aus dem 1. Jahrhundert und ein 
undatiertes Zierobjekt mit farbigen Glaseinlagen 
und teilweise vergoldeter Oberfläche.

86 Thun 
Schadau 
451.028.2020.01 
2 615 370 / 1 177 070

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung 
Bronzezeit

Siehe Kurzbericht Seiten 94–97.

87 Thun 
Schloss 
451.110.2020.01 
2 614 620 / 1 178 734

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Burg 
Mittelalter

Im Rahmen der Fassadensanierung des Neuen 
Schlosses wurde der Sockelbereich des Südost-
turmes dokumentiert. Es zeigte sich, dass der 
Turm ins Mittelalter zu datieren ist und möglicher-
weise in die zähringische Bauphase gehört. Er 
wurde später, vielleicht bei der Anlage des heuti-
gen Grabens, unterfangen.

88 Thun 
Schorenstrasse 40 
451.024.2018.01 
2 613 845 / 1 175 830

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Die Liegenschaft gilt als letzter Vertreter der  
typisch ländlichen Ortsbebauung Schorens. Das 
dendrodatierte grosse Mehrzweckhaus entstand 
1599/1600 an einer Abzweigung der alten Land-
strasse von Thun ins Simmental. 

89 Thun 
Schwäbisgasse 6 
451.130.2020.02 
2 614 394 / 1 178 882

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Stadtbefestigung 
Mittelalter

Eine Kurzdokumentation des Hauses an der Aus-
senseite der Stadtmauer der Stadterweiterung 
des mittleren 13. Jahrhunderts zeigte, dass die 
Mauer an dieser Stelle in voller Höhe inklusive 
Zinnenkranz erhalten ist.

90 Thun 
Venner Zyro Turm 
451.130.2020.01 
2 614 430 / 1 178 927

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Stadtbefestigung 
Mittelalter

Herabfallende Steine veranlassten Sanierungs-
massnahmen am vorspringenden Kranzgesims 
und den Zinnen, die archäologisch begleitet 
wurden.

91 Thunstetten 
Kirche 
034.004.2018.01 
2 623 906 / 1 228 151

Archäologische  
Untersuchung 
Friedhof 
Mittelalter

Bei Sanierungsarbeiten an der Immunitätsmauer 
zeigten sich beim Teilabbruch schadhafter  
Mauerpartien mehrere undatierte Grablegungen. 
Unterhalb der stratigrafisch ältesten Gräber 
wurde ein radiokarbondatierter Bauhorizont aus 
dem 11. Jahrhundert erfasst.

92 Tramelan 
Grand-Rue 146 
104.004.2020.01 
2 574 170 / 1 230 320

Fouille archéo-
logique 
cimetière 
époque moderne

Une fouille archéologique préventive fut engagée 
dans la partie la plus ancienne du cimetière établi 
derrière l’église évangélique réformée. Plusieurs 
tronçons de murs de cimetière, une citerne ma-
çonnée du 19e siècle, ainsi que 42 sépultures des 
17e-19e siècles ont été mis au jour.

93 Tschugg 
Oberdorf 1 
140.000.2020.02 
2 572 660 / 1 208 655

Baustellen-
beobachtung 
Wasserversorgung 
undatiert

Bei Leitungsarbeiten wurde ein Schacht mit ei-
nem Gefälle von nahezu 45 Grad geschnitten, der 
zu einem unterirdischen, gewölbten und mit  
Wasser gefüllten Raum führt.

94 Twann-Tüscherz 
Wingreis 31/29 
329.000.2020.01 
2 580 004 / 1 216 803

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Siedlung 
Neuzeit

Die dendro- und bauarchäologischen Untersu-
chungen im ehemaligen Rebgut zeigen, dass der 
Neubau des Rebhauses mit den Trüel- und Fass-
kellern sowie den Wohngeschossen zeitlich in 
Zusammenhang mit dem Neubau der Dorfstrasse 
um 1840 steht.

85 Thun, Gwatt

89 Thun, Schwäbisgasse 6

92 Tramelan, Grand-Rue 146

94 Twann-Tüscherz,  
Wingreis 31/29
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95 Unterseen 
Beatenbergstrasse 17 
215.003.2020.01 
2 631 448 / 1 170 811

Baustellen-
beobachtung 
Stadtbefestigung 
Mittelalter

Nach dem Abbruch eines Gebäudes zeigten sich 
die letzten Reste der ehemaligen Grabenmauer. 
Dieser wurden nach ihrem Abbruch zwei jüngere 
Mauerwerke aufgesetzt. Das jüngere dient bis 
heute als Immunitätsmauer zur Kirche.

96 Utzenstorf 
Schloss Landshut 
180.004.2020.01 
2 608 339 / 1 220 730

Sondierungen 
Burg 
Mittelalter

Mit einer Sondierung quer durch den Hof des 
barock überformten Schlosses sollte abgeklärt 
werden, ob sich dort einst ein mittelalterlicher 
zentraler Turm erhob. Eine 50 cm unter dem 
Hofniveau erfasste, durchgehende und radio-
karbondatierte Kulturschicht aus dem 11. bis 
13. Jahrhundert belegt, dass dort nie ein solches 
Bauwerk gestanden haben kann.

97 Wangen a. d. Aare 
Rotfarbgasse 4+6 
488.005.2020.01 
2 616 342 / 1 231 494

Archäologische  
Betreuung 
Siedlung/Gewerbe
Neuzeit

Die Begleitung eines Aushubs zeigte, dass sich 
an dieser Stelle lange ein Teich befand. Erneut 
bestätigt sich, dass das Städtchen Wangen im 
Bereich der sumpfigen Aueniederung der Aare 
gegründet worden war. Ab 1820 gehörte das 
Areal des inzwischen zugeschütteten Teichs zur 
benachbarten Rotfärberei. Es fanden sich Reste 
eines zugehörigen Gewerbebaus.

98 Wichtrach 
Kirchstrasse 10a 
237.002.2020.01 
2 610 700 / 1 188 200

Archäologische  
Betreuung 
Siedlung, Wasser-
versorgung 
römisch, Neuzeit/
Moderne

Anlässlich eines Neubaus wurde die südliche 
Umfassungsmauer des römischen Gutshofs an 
einzelnen Stellen freigelegt und abgebrochen. 
Funde bestätigten die Datierung in die römische 
Zeit. In einem Leitungsgraben wurde ein neuzeit-
licher oder moderner Sodbrunnen angeschnitten.

99 Wiedlisbach 
Vor- und Altstadt 
491.011.2020.02 
2 615 685 / 1 233 420

Archäologische  
Untersuchung 
Verkehr 
Neuzeit

Bei Leitungsarbeiten vor dem ehemaligen West-
tor fanden sich die Mauern eines zum Tor führen-
den Strassendamms über den erst im 19. Jahr-
hundert zugeschütteten Stadtgraben. Nördlich 
davon lag im 18. Jahrhundert ein Weiher, dessen 
gemauerte Ableitung durch den Strassendamm 
ebenfalls zum Vorschein kam.

100 Worb 
Richigen, Glausermatt 
243.005.2020.01 
2 611 736 / 1 196 060

Baustellen-
beobachtung 
unbestimmt 
Bronzezeit, Früh-
mittelalter

Organische Schichten und mögliche menschliche 
Einflüsse konnten in einem Entwässerungsgra-
ben im Oberlauf der Worble beobachtet werden. 
Zwei Radiokarbondaten fallen in die Frühbronze-
zeit respektive ins Frühmittelalter und bestätigen 
die wiederholte Nutzung des Gebiets seit prähis-
torischer Zeit.

101 Worb 
Richigen, Langeloo 
243.000.2020.01 
2 611 014 / 1 195636

Fundmeldung 
unbestimmt 
undatiert

Eine Prospektion im Umfeld eines beim Pflügen 
entdeckten erratischen Blocks ergab einen Fund-
komplex ohne Befundkontext. Einige der Kera-
mik- und Eisenobjekte könnten in die römische 
Zeit datieren.

102 Worb 
Richigen, Rohrmoos 
243.005.2019.01 
2 611 880 / 1 195 790

Archäologische  
Untersuchung 
Siedlung 
Bronzezeit

siehe Kurzbericht Seiten 100–105.

103 Zweisimmen 
Kirche 
350.006.2019.01 
2 594 861 / 1 155 623

Baugeschichtliche 
Untersuchung 
Kirche 
Mittelalter

siehe Kurzbericht Seiten 106–109.

95 Unterseen, Beatenberg-
strasse 17

97 Wangen a. d. Aare, Rot-
farbgasse 4+6

99 Wiedlisbach, Vor- und  
Altstadt

100 Worb, Richigen, Glausermatt
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Aeschi b. Spiez, Suldhaltenstrasse 31
Ein Bauernhaus vom sogenannten Frutigtyp von 1559

VOLKER HERRMANN

Knapp zwei Kilometer südlich des Ortskerns 
von Aeschi ist an der Suldhaltenstrasse ein frei-
stehendes Bauernhaus der frühen Neuzeit erhal-
ten geblieben. Die zur Strasse gewendete Gie-
belfassade ist reich mit Schnitzwerk verziert. 
(Abb.  1). Als Mehrzweckhaus ist es Teil einer 
historischen Streusiedlung mit weit voneinan-
der abgerückt stehenden Höfen. Diese in Aeschi 
noch gut ablesbare extensive Siedlungsform war 
in der frühen Neuzeit für die gesamte voralpine 
Landschaft prägend. Errichtet ist das Haus als 
Blockbau inmitten zugehöriger Matten, auf de-
nen das Vieh weiden konnte, aber auch Obst 
und Gemüse und wohl auch Getreide für den 
Eigenbedarf angebaut wurden. Den Baugrund 
bildet eine flach nach Westen geneigte weitläu-
fige Geländeterrasse. Nach wenigen Hundert 
Metern fällt das Gelände schroff in die Flur Kap-
pelegand mit der spätmittelalterlichen Wegka-
pelle und von dort weiter ins Kandertal ab.

Der Archäologische Dienst des Kantons 
Bern konnte das als erhaltenswert eingestufte 
Haus 2019 untersuchen, bevor es einem moder-
nen, am alten Bestand orientierten Neubau wei-

chen musste. Entgegen den ersten Plänen, das 
Haus restlos zu entsorgen, barg der Bauherr alle 
verwertbaren Hölzer, um sie im neuen Gebäude 
wieder einzubauen

Ein charakteristisches Bauernhaus des 
Kandertals
Das frühneuzeitliche Haus wurde laut Dendro-
daten um 1559 errichtet (Endjahre mit Wald-
kante 1555–1559). Charakteristisch ist das weit 
vorspringende Satteldach über reich profilier-
ten Pfetten und unregelmässig vorspringenden 
Blockvorstössen (Abb. 2). Aufgrund der seitlich 
angeordneten Ökonomie gehört es zu den vor 
allem im Kandertal verbreiteten Bauten des so-
genannten Frutigtyps. In diesem Fall schliessen 
der Stall und der darübergelegene Heuboden 
nördlich an den Wohnteil an. 

Die westliche Hauptfassade ist wenige Me-
ter von der Suldhaltenstrasse zurückgesetzt.
Der Wohnteil mit der über Eck angeordne-
ten Wohnstube und der nördlich angrenzen-
den Nebenstube (Abb. 1, 2 und 4) ist in der Fas-
sade heute durch jüngere grosse Reihen fenster, 

Abb. 1: Aeschi b. Spiez, 
Suldhaltenstrasse 31. 
Westfassade an der Suld-
haltenstrasse, rechts der 
Wohnteil mit der 1779 
ausgewechselten Wohn-
stube und links die seit-
lich angeordnete vergrös-
serte Ökonomie von 1849.
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schnitzverzierte Fensterbänke und den Stuben-
bund hervorgehoben. Unter den beiden Wohn-
räumen liegt strassenseitig ein gemauertes So-
ckelgeschoss mit zwei Vorratskellern, die vom 
Vorplatz aus ebenerdig zu begehen sind. Über 
Wohn- und Nebenstube befinden sich im Ober-
geschoss zwei Gaden mit kleineren Rechteck-
fenstern. Sie wurden wohl als Schlafkammern 
genutzt. Hierauf deuten Öffnungen im Boden-
belag über dem Stubenofen hin. Den grössten 
Teil des nur über die Ökonomie begehbaren 
Dachgeschosses nutzte man vermutlich zu La-
gerzwecken. Es ist nur über eine kleine Öffnung 
in der Blockfassade belüftet.

Senkrechte Holzständer, sogenannte Man-
telstüde, lassen erkennen, dass der Ökonomie-
teil nachträglich erneuert und vergrössert wor-
den ist (Abb.  3, grün). Die Ständer befinden 
sich in den Stossbereichen der Blockhölzer zwi-
schen Kern- und Neubau. Der wegen fehlender 
datierbarer Dendroproben nur durch eine In-
schrift am Holzriegel des Tenntores in das Jahr 
1849 datierte Umbau ist an der vom Weg abge-
wandten Ostfassade deutlich nachzuvollziehen. 
Der First des heutigen Daches in der Gebäude-
mitte stammt von diesem neuzeitlichen Umbau. 
Er ruht auf einem Holzständer und liegt etwas 
höher als der südlich davon erhaltene First des 
Kernbaus (rot). Letzterer liegt, wie beim alpinen 
Blockbau üblich, auf mächtigen Blockvorstös-
sen. Der Kernbau dürfte etwa 4,5 m schmäler 
gewesen sein als der heutige Bau. Die Vergrös-
serung des Gebäudes im 19. Jahrhundert scheint 
auf eine Intensivierung der Viehwirtschaft und 
auf die im gesamten Alpenraum zu beobach-
tende zunehmende Praxis der Stallhaltung der 
Tiere zurückzuführen sein. Das auch auf der 
Rückseite weit vorspringende Satteldach des 
Kernbaus besass die gleiche flache Neigung wie 

das heutige Dach, war aber wohl mit Legschin-
deln gedeckt.

Die vier grossen Fensteröffnungen in der 
Rückfassade des Kernbaus sind nachträglich in 
den sonst unveränderten Blockbau eingeschnit-
ten worden. Wie im alpinen Blockbau üblich, 
lag im Erdgeschoss neben der Küche eine Kü-
chenkammer (Abb. 3). Über der Kammer be-
fand sich im Obergeschoss ein weiterer Gaden 
als Schlafraum oder Lager. Südlich grenzt an die 
beiden Räume die ehemals bis in den Dachraum 
hinauf offene Rauchküche. Erst in jüngster Zeit 
zog man eine Holzdecke in der ehemaligen 
Rauchküche ein und trennte auch hier Stuben- 
und Gadengeschoss. Die massive Rückwand 
der Rauchküche zeigt an ihrer Innenseite Russ-
schwärzungen, eine rundliche Eintiefung und 
im Eckbereich die zugehörige Befestigung eines 
drehbaren Kesselgalgens. Die Befunde belegen 
den ursprünglichen Standort der Feuerstelle. 

Nördlich an die Herdstelle grenzt ein jünge-
rer Ausgang, der mit dem östlichen  Anbau und 

AESCHI B. SPIEZ, SULDHALTENSTRASSE 31     KURZBERICHTE
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Abb. 2: Aeschi b. Spiez, 
Suldhaltenstrasse 31. 
Weit vorkragende profi-
lierte Blockvorstösse tra-
gen die Pfetten des Ur-
sprungsbaus von 1559. 
Die Blockvorstösse vom 
1779 erneuerten Stuben-
geschoss sind deutlich 
regelmässiger geschnitte-
nen als die vor die Fas-
sade springenden Blöcke 
des Gadens von 1559 da-
rüber. Durch regelmässi-
ges Nachschlagen der 
vorstehenden Schliess-
bohlen konnte das durch 
Trocknung verursachte 
Schwinden der Holzbö-
den ausgeglichen werden. 
Blick von Süden auf die 
Westfassade des Wohn-
teils.

Abb. 3: Aeschi b. Spiez, 
Suldhaltenstrasse 31. 
Rückfassade auf der Ost-
seite. Der ursprüngliche 
Blockbau von 1559 (rot) 
zeichnet sich mit seinem 
tieferen First gut ab. Um-
bauten von 1779 (hellblau 
und lila) betreffen die Zu-
gangslaube, den rückwär-
tigen Küchenausgang und 
geplante Veränderungen 
im Gadenbereich der 
Rauchküche. Die nörd-
liche Haushälfte nimmt 
die 1849 vergrösserte 
Ökonomie (grün) ein. 
M. 1:200.
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der heutigen Zugangslaube im Süden erst im 18. 
Jahrhunderts entstanden sein dürfte (Abb.  4, 
blau). Der unten näher beschriebene umfas-
sende Umbau des Kernbaus fand in den Jahren 
ab 1779 statt. Damals waren offenbar auch auf 
der Höhe des Gadengeschosses in der Rauch-
küche Veränderungen geplant, die aber nicht 
ausgeführt wurden (Abb. 3, lila). Strichförmige 
Markierungen an den Innenseiten der dortigen 

Blockwände deuten dies an. Erhalten ist eine 
originale rechteckige Öffnung in der Ostwand 
mit zugehörigem Holzladen, die zum Regulie-
ren der Zugluft des Herdfeuers genutzt wurde. 
Südlich davon befindet sich über der Feuerstelle 
ein horizontaler Schlitz in der Holzwand, der 
später fest verschlossen wurde. Möglicherweise 
war darin ehemals ein Brett zum Abschirmen 
des Funkenflugs eingesteckt. Die ursprüngliche 
Erschliessung der drei Gaden über eine schmale 
Galerie an der Westseite der offenen Rauchkü-
che ist am Baubestand noch gut abzulesen. Ver-
mutlich gelangte man anfangs nur über eine 
Stiege oder Leiter zu dieser Galerie.

Umbau und neue Erschliessung 1779
Die heutige, auffallend breite Zugangslaube ist 
erst im Zuge der oben angesprochenen grossen 
Umbaumassnahmen im Kernbau entstanden. 
Nach Ausweis von Dendrodaten fanden die Ar-
beiten frühestens 1779 statt (Abb. 5, blau). Da das 
Haus im Hang liegt, musste die Laube über ei-
nem massiven Sockelgeschoss errichtet werden. 
Weitere umfangreiche Veränderungen fanden 
damals am Gebäude statt. Die Aussenwände im 
Wohngeschoss wurden komplett ausgetauscht 
und durch das heutige grosszügige Fensterband 
ersetzt. Spätbarocke, ehemals sicher farbig ge-
staltete Flachschnitzereien und reich profilierte 
Fensterbänke mit Wappen- und Zahnschnitt-
friesen heben seitdem die grossen Rechteck-
fenster von Wohnstube und Nebenstube hervor 
(Abb. 6). Damit folgte man einer zeitgenössi-
schen Mode in der Region und darüber hinaus. 
Ausgelöst wurde die Modernisierung hier ver-
mutlich durch gravierende Bauschäden im Be-
reich der durch das Wetter stark beanspruch-
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Abb. 4: Aeschi b. Spiez, 
Suldhaltenstrasse 31. 
Grundrissplan zum Erd-
geschoss. Gut zu erken-
nen ist die 1779 vergrös-
serte Nebenstube, die 
nach Norden in die Öko-
nomie vorspringt. 
M. 1:200.

Abb. 5: Aeschi b. Spiez, 
Suldhaltenstrasse 31. 
Querschnitt im Bereich 
der Blockwand zwischen 
Rauchküche und Wohn-
stube beziehungsweise 
Gaden, Blick nach Wes-
ten. M. 1:200.
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ten Südwestecke des Gebäudes. Auch die Hölzer 
von 1779 sind inzwischen wieder stark verwit-
tert. Den Umbau nutzte man zugleich zu einer 
Vergrösserung des Wohnraums, indem man die 
Nebenstube um etwa 1,80 m nach Norden ver-
breiterte. Der Raum springt seitdem mit seinen 
Blockwänden in den Heuboden der Ökonomie 
vor (Abb. 7). Wegen statischer Probleme wurde 
der vorkragende Abschnitt im Stall nachträglich 
durch Stützen und Unterzüge gesichert.

Die 1779 neu eingebauten reich profilier-
ten Rähm- und Unterzugbalken der Stube lau-
fen über die Südfassade hinweg nach draussen 
und tragen dort die damals neu angefügte Ga-
denlaube. Über die Laubentreppe und die neue 
Türe in der Südwand gelangte man seitdem von 
aussen zur Galerie in der Rauchküche und von 
dort in die drei Gadenkammern.

In diesem Zusammenhang dürfte auch der 
an die Südostecke des Wohnteils angefügte An-
bau als Werkstatt, Wirtschaftsbereich oder für 
die Käselagerung errichtet worden sein. 

Der spätbarocke Umbau des Wohnteils 
prägt heute das Bauernhaus. Von der ursprüng-
lichen Fenstergliederung und den im Stuben-
geschoss schon damals anzunehmenden Zier-
elementen ist nichts mehr erhalten geblieben. 
Einzig die im Stil des 15./16. Jahrhunderts pro-
filierten Enden der Pfetten stammen noch vom 
Bauschmuck des Ursprungsgebäudes. 
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Abb. 6: Aeschi b. Spiez, 
Suldhaltenstrasse 31. Die 
1779 erneuerten Reihen-
fenster auf der Westseite 
des Stubengeschosses. 
Typisch für den Holzbau 
dieser Zeit sind in der Re-
gion reich profilierte und 
mit Flachschnitzereien 
verzierte Brüstungs- und 
Sturzhölzer um die Fens-
terzone der Wohnräume. 
Die heute stark verwitter-
ten Hölzer dürften ehe-
mals noch bunt bemalt 
gewesen sein. Blick nach 
Süden.

Abb. 7: Aeschi b. Spiez, 
Suldhaltenstrasse 31. 
Nordfassade des Wohn-
teils vom Heuboden aus 
gesehen. Die Blockkon-
struktion der Nebenstube 
von 1779 springt in die 
Ökonomie vor. Darüber 
liegt die durchlaufende 
Blockwand zum Gaden 
des Ursprungsbaus von 
1559. Hierauf ruhen wie-
derum die Enden der 
Blockvorstösse der 1849 
neu angefügten grösseren 
Ökonomie.
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Bern, Kramgasse 72 / Rathausgasse 61 
Ein Kino wird überflüssig

ARMAND BAERISWYL UND ROGER LÜSCHER

In vielen Städten verlegen die Kinobetreiber 
ihre Säle in Multiplex-Bauten an der Periphe-
rie. Dies geschah auch mit dem Kino  Capitol an 
der Kramgasse. An seiner Stelle entsteht bis 2022 
ein Neubau. Vor den Abbrucharbeiten nahm 
der Archäologische Dienst des Kantons Bern 
Unter suchungen im Boden, in den Kellerräu-
men und an den Brandmauern vor.

Das Capitol war 1928 als Lichtspiel- und 
Varietétheater entstanden. Für den Bau brach 
man die Vorgängerbebauung bis auf die kram-
gassseitige Barockfassade ab, ein frühes Beispiel 
für das später oft praktizierte Prinzip «Neubau 
hinter erhaltenen historischen Fassaden». Dabei 
löste man die bisherige Struktur auf und schuf 
eine grosse neue Parzelle, wie die Senkrechtauf-

nahme der Altstadt (Abb. 1) zeigt. Das Capitol 
verfügte über einen Orchestergraben, eine Or-
gel, einen Bühnenraum mit Vorhang und Zü-
gen für zwölf Kulissen und diverse Garderoben 
(Abb. 2). Im Eröffnungsjahr 1929 war Josephine 
Baker zu Gast, 1930 tanzte Anna Pavlowa, in 
den späten Dreissigern traten die Folies Bergère 
auf und mit der Filmpremiere vom «Füsilier 
Wipf» 1938 wurde die geistige Landesverteidi-
gung angefacht. 1953 wurde das Capitol zum 
Kino umgebaut. Die Theaterinfrastruktur hin-
ter der Filmleinwand lag fortan im Dornrös-
chenschlaf. Mit dem Einbau eines Studiokinos 
im Bereich der Galerie um 1980 wurde ein we-
sentlicher Teil der hervorragenden Art-Déco-
Ausstattung zerstört. 

Abb. 1: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Auffällige Dach-
fläche des Kinos, welche 
die Struktur der Altstadt-
Dachlandschaft unter-
bricht. Senkrechtauf-
nahme.

Abb. 2: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Detail der ur-
sprünglichen Bühnen-
aus stattung. 
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Abb. 3: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Gesamtgrund-
riss mit der Bebauung von 
der Stadtgründung bis  
um 1400. Rot: Stadtgrün-
dungszeit, um 1200;  
blau: 13./14. Jahrhundert, 
vor 1405. M. 1:200.
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Von der Stadtgründung bis zum grossen 
Stadtbrand (Phasen rot und blau)
Auf dem von Rathausgasse, Kramgasse, Schlüs-
selgässchen und den Häusern Kramgasse 74 be-
ziehungsweise Rathausgasse 63 begrenzten Bau-
block fanden sich Spuren von vier Häusern auf 
der Seite Rathausgasse und von drei Häusern 
auf der Seite Kramgasse. In seiner Mitte verlief 
der immer wieder erneuerte Ehgraben.

Älteste Befunde (Phase rot)

Seite Rathausgasse
Parzelle A: In der Brandmauer zum westlichen 
Nachbarn hat sich die Ostmauer 39 eines zwei-
geschossigen und unterkellerten gassenseitigen 
Steinbaus erhalten (Abb. 3 und 4). Seine Gassen-
fassade lag auf der Flucht der heutigen Innen-
seite der Laube. Ausserdem fanden sich Reste 
eines im rechten Winkel zur Gassenfassade ver-
laufenden Kellerhalses 280 auf die Gasse hinaus.

Parzelle B: In etwa 3 m Abstand von der Ost-
mauer des Hauses A fand sich die Mauer ecke 
261 eines weiteren Steinbaus. Sie definiert die 
West- und die Südbegrenzung eines wohl bis 

zur Rathausgasse reichenden, nicht unterkeller-
ten Hauses. Diese Mauerecke wurde gegen Sü-
den durch einen Graben 273 verlängert, wahr-
scheinlich ein Rest eines hölzernen Anbaus.

Zwischen dem Gebäude auf Parzelle A und 
demjenigen auf Parzelle B lag vermutlich eine 
Zufahrt von der Rathausgasse her zu den rück-
wärtigen Bauten oder Höfen auf den beiden 
Parzellen.

Parzelle C: Dort fanden sich die Fundamente 
358 und 369 eines rückwärtigen Steinbaus am 
Ehgraben, die östliche Begrenzung wurde nicht 
gefasst. Eine Binnenwand (Balkennegativ 361) 
unterteilte das Erdgeschoss (Abb. 3 und 5). Die 
nördlich vorgelagerte Kopfmauer 398 dürfte das 
Fundament eines Treppenaufgangs mit Austritt 
ins Obergeschoss gewesen sein. Auf der Fläche 
nördlich davon fanden sich keine Baureste. Zu 
vermuten ist – getrennt durch einen Zwischen-
hof? – ein gassenständiges Gebäude. 

Parzelle D: Gegen das Schlüsselgässchen hin 
wurde 1928 fast alles zerstört. Einzig ein kleiner 
Rest eines mittelalterlichen Mauerfundaments 

vor Stadtbrand 1405
Stadtgründungszeit

um 1500
frühe barocke Umbauten

nach Stadtbrand 1405

Stadtpalais um 1760

M. 1:200

Ehgraben Rathausgasse

5m0

550.00

540.00
m ü. M.

220210200Abb. 4: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Ansicht der 
westlichen Brandmauer 
zwischen Rathaus-
gasse 61 und 63 mit Bau-
phasen. Rot: Stadt-
gründungszeit, um 1200;  
blau: 13./14. Jahrhundert, 
vor 1405; gelb: Wieder-
aufbau nach dem Stadt-
brand von 1405; grün: 
15./16. Jahrhundert; 
braun: 16.–18. Jahrhun-
dert (vor 1740); orange: 
1740. M. 1:200.
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424, gegenüber der Flucht von Mauer 358 leicht 
verschoben, hat sich erhalten, wahrscheinlich, 
der Rest eines Gebäudes auf der Parzelle D.

Seite Kramgasse
Südlich des Ehgrabens haben sich wegen der 
fast durchgehenden Unterkellerungen keine 
Reste dieser ältesten Bauphase erhalten. Die im 
Kellergefüge zwischen den Parzellen F und G 
überlieferte Verlängerung der Parzellengrenze 
zwischen B und C darf aber als ursprünglich an-
genommen werden.

Datierungen
Keines der Gebäude konnte exakt datiert wer-
den. Immerhin ist der Steinbau auf Parzelle A 
älter als der südlich an diesen anschliessende 
C14-datierte Anbau der Phase blau und deshalb 
wahrscheinlich stadtgründungszeitlich. Strati-
grafisch ist ausserdem festzuhalten, dass die Ge-
bäude auf den Parzellen B und C direkt in den 
anstehenden Boden eingetieft und älter als der 
Keller 349 sind. 

Erste Umbauten (Phase blau)

Seite Rathausgasse
Parzelle A: Der Steinbau erhielt auf seiner Süd-
seite ein steinernes Hinterhaus. Dieses war etwa 
gleich hoch und tief wie der gassenseitige Kern-
bau und ebenso unterkellert. In seiner Ost-
fassade gab es ein mächtiges, 4 m breites und 
2,4 m hohes Rundbogentor 40 (Abb. 4). Erreicht 
wurde dieses Portal über die Zufahrt zwischen 
den Parzellen A und B.

Parzelle B: Die bestehende Bebauung wurde 
abgebrochen, um ein neues, unterkellertes Ge-
bäude zu errichten. Seine Ostmauer setzte di-
rekt an der Nordwestecke des Kernbaus der be-
nachbarten Parzelle C an. Erhalten haben sich 
die Schwelle beim Kellereingang, die unterste 
Treppenstufe des Aufganges, einige Reste des 
Kellerhalses, die unterste Lage der Südmauer 
349, ein Rest der Nordmauer 417 sowie die Ost-
mauer 354 mit dem Türgewände und einem 
Querfensterchen im Sockelbereich, das sich 
auf die Parzelle des Nachbarn C öffnete, viel-
leicht auf den vermuteten Zwischenhof. Diese 
Mauer blieb aufgehend stehen, da sie als Par-
zellengrenze etwas später vom Nachbarn mit-
benützt wurde (Abb. 6).

Parzelle C: Wenig später wurde der  Mittelteil 
der Parzelle überbaut. Es wurden Lehmbö-
den eingebracht, die man immer wieder erneu-
erte. Ausserdem trennten zwei Wände einen 
schmalen Gewerberaum mit dem Tonplatten-
boden 170 ab.

361

369

Ehgraben

358

398354

170

354

Abb. 5: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Rückwärtiger 
Kernbau auf der Parzelle C 
mit Balkennegativ 361 im 
verschmutzten Lehm-
boden. Blick nach Norden.

Abb. 6: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Reste der Türe 
354 in den Keller der 
Phase blau auf Parzelle B.
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Seite Kramgasse
Parzelle E – oder Hofzufahrt beziehungsweise 
Quergasse? Ganz im Norden der Westbrand-
mauer hat sich ein Rest mittelalterlichen Mau-
erwerkes 83 erhalten, eine Mauerecke, wohl der 
Rest eines Hinterhofes oder Gebäudes auf der 
Parzelle E. Unmittelbar südlich der Ecke gab es 
ein Portal 84 (Abb. 7). Die Flucht der Mauer 83 
mit dem Portal könnte ein Hinweis darauf sein, 
dass auch hier eine Zufahrt von der Kramgasse 
bestand. Diese wäre sozusagen als südliche Ver-
längerung derjenigen zwischen den Parzellen A 
und B verlaufen. Möglicherweise ist sie sogar als 
gründungszeitliche durchgehende Quergasse 
zwischen den Hauptgassen zu rekonstruieren.

Parzellen F und G: Fassbar ist ein wahrschein-
lich gassenständiges Gebäude auf der Parzelle 
F, an das im Norden wohl ein kleiner Hof an-
schloss, der bis zum Ehgraben reichte. Dieses 
Gebäude war in seinem südlichen Teil unterkel-
lert. Ein schmaler Durchgang in der östlichen 
Kellermauer 437 zeigt, dass es auch auf der Par-
zelle G einen Keller und damit ein Gebäude da-
rüber gab.

Datierungen
Es war möglich, den Anbau auf Parzelle A zu 
datieren: Einzelne zwischen den Steinen des 
Torbogens geklemmte Schifthölzchen stam-
men gemäss Radiokarbonmessung (C14) mit 
 einer 95,4 %igen Wahrscheinlichkeit aus der Zeit 

zwischen 1181 und 1261 beziehungsweise 1169 
und 1255 (beide cal. 2σ, 95,4 % Wahrscheinlich-
keit). Die Kellermauer 437, die Parzelle F und G 
trennt, ist vom Mauercharakter her ins 14. Jahr-
hundert zu datieren.

Der Stadtbrand von 1405 und der Wieder-
aufbau (Phase gelb)

Die grossflächigen Brandspuren an den mit-
telalterlichen Mauern der Phasen rot und blau 
stammen wohl vom grossen Stadtbrand 1405, da 
die obere Rathaus- und die Kramgasse im Zen-
trum des damals verheerten Bereiches standen.

Parzelle A: Auf der Parzelle errichtete man 
nach dem Brand unter Einbezug der bestehen-
den Steinhäuser ein viergeschossiges Gebäude 
mit Gassenlaube bis zum First in Stein (Abb. 4 
und 8). Das Portal 40 im Hinterhaus wurde ver-
kleinert.

Parzelle C: Hier wurde die Bebauung nach dem 
Brand bis auf die Fundamente abgebrochen und 
auf diesen neu errichtet (Abb. 8). Der südliche 
Bereich bis zum Ehgraben blieb nun als Hof of-
fen, die Brandmauer auf der Westseite zog aber 
als Grenzmauer bis zum Ehgraben weiter. Es 
ist zu vermuten, dass dieses Gebäude über eine 
Laube auf die Rathausgasse hin verfügte.

Von der Spätgotik bis zum Bau des 
barocken Palais (Phasen grün und braun)

Um- und Ausbauten des 15./16. Jahr-
hunderts (Phase grün)
Parzellen A und B: Auf  der Parzelle B brach man 
das bestehende Gebäude mitsamt Keller ab und 
es entstand ein Neubau, der sich nicht nur über 
die gesamte Parzellenbreite erstreckte, son-
dern westlich an die Brandmauer des Nachbarn 
A anschloss und folglich die Zufahrt oder das 
Quergässchen überbaute. An den Zumauerun-
gen von abgegangenen Balken und am Negativ 
des Dachfirsts in der Brandmauer ist sichtbar, 
dass das Gebäude dreigeschossig war (Abb. 4) 
Ob es über eine Gassenlaube verfügte, konnte 
nicht geklärt werden. Dieser Bau war unterkel-
lert, und es haben sich Teile der Kellermauern 
75 und 76 erhalten. Ein Kellerhals führte auf die 
Gasse. Zwischen der Südwand des Gebäudes 
und dem Ehgraben erstreckte sich ein offener 
Hof, an deren Westwand eine Laube 250 wohl zu 
einem Abort über dem Ehgraben führte.

Abb. 7: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Durchgang 84 
(weisse Linie) in der west-
lichen Brandmauer auf 
der Seite Kramgasse, zwi-
schen Parzelle E und der 
mutmasslichen Hofzufahrt 
beziehungsweise Quer-
gasse.
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Abb. 8: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Gesamtgrund-
riss mit der Bebauung 
zwischen dem Wiederauf-
bau nach dem Stadtbrand 
von 1405 und dem Bau 
des barocken Palais 
ab 1740. Gelb: Wieder-
aufbau nach dem Stadt-
brand von 1405; grün: 
15./16. Jahrhundert; 
braun: 16.–18. Jahrhun-
dert (vor 1740). M. 1:200.
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Im Rahmen dieser Bautätigkeiten kam es 
zu kleineren Verschiebungen der Parzellen-
grenzen. So wies die Ostmauer 76 des neuen 
Gebäudes auf Parzelle B einen Abstand zur be-
stehenden Westmauer des Nachbarn auf Par-
zelle C auf. Auch die erwähnte Überbauung der 
genannten Zufahrt bedeutete eine Veränderung 
der Parzellengrenze. Wohl deshalb wurde nun 
das alte Rundbogenportal 40 zugemauert.

Parzelle F: Unmittelbar südlich des Ehgrabens 
konnte die Mauer 312 beobachtet werden, die als 
Nordmauer eines Gebäudes auf der Parzelle in-
terpretiert werden kann. Es handelte sich um die 
Verlängerung des Gebäudes über die gesamte 
Parzellentiefe bis an den Ehgraben (Abb.  8). 
Dass der Keller gleichzeitig nach Norden erwei-
tert wurde, kann nur vermutet werden.

Parzellen G und H: In dieser Phase wurden die 
heutigen Keller und höchstwahrscheinlich auch 
die Gebäude darüber neu erbaut. Sie datieren 
aufgrund der Konstruktionsweise mit Säulen 
anstelle einer Trennmauer zwischen 1450 und 
1550. Die Verbindung zum Keller von Haus F 
dürfte damals zugemauert worden sein.

Um- und Ausbauten vom 16. Jahrhundert 
bis 1740 (Phase braun)

In dieser Phase erhielt der Ehgraben seine heu-
tige Form. Damals wurde auch die Lücke – so-
zusagen der Luftraum über dem Ehgraben – 
zwischen dem Gebäude auf der Parzelle A und 
dem Pendant an der Kramgasse 74 geschlossen 
und überbaut.

Die Hoffassaden der rathausseitigen Ge-
bäude wurden in Etappen ersetzt, was für das 
Gebäude auf der Parzelle C/D einen komplet-
ten Neubau auf einem veränderten Grundriss 
zur Folge hatte. Es entstand ein gemeinsamer 
Hof zwischen den Häusern der Seite Rathaus-
gasse und denjenigen der Seite Kramgasse. Ein 
Punktfundament 389 deutet auf eine Laube auf 
der Ostseite des Hofes hin, wahrscheinlich der 
Zugang vom neuen Haus auf der Parzelle C zu 
einem Abort über dem Ehgraben (Abb. 8). Ver-
mutlich gehören diese Baumassnahmen alle zu-
sammen und waren die Folge davon, dass die 
Gebäude in einer Hand vereinigt worden waren.

In diesem Hof wurde direkt am Ehgraben 
ein grosser zisternenartiger Schacht 330 ab-
getieft. Seine Funktion bleibt ein Rätsel. Ein 
Dachwassersammler mit Einlasskanal und Be-
dienschacht an diesem Ort war in Bern bisher 
unbekannt (Abb. 9).

Das barocke Stadtpalais (Phase orange)

Um 1740 liess Emanuel von Tscharner auf 
den Parzellen B bis H ein Palais mit dem Haupt-
gebäude an der Kramgasse erbauen, dessen Fas-
sade von Albrecht Stürler heute noch steht. In-
wiefern die Nebenbauten an der Rathausgasse 
erneuert wurden, ist nicht bekannt. Dazwi-
schen erstreckte sich ein grosszügiger gepfläs-
terter Hof. Auf einem Grossteil der Grabungs-
fläche war die barocke Pflästerung das erste, was 
nach dem Entfernen des Kinobodens zum Vor-
schein gekommen war (Abb. 11). 

Das Hauptgebäude übernahm die beste-
henden Keller, die neu nordseitig über einen 
gemeinsamen Gang 127 erschlossen wurden. 

Abb. 9: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Schacht 330 
(Phase braun), gestört von 
Abwasserkanälen des 
18. Jahrhunderts (Phase 
orange). Rechts davon 
der Ehgraben mit Back-
steingewölbe (Phase 
braun).

Abb. 10: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Das barocke 
Palais von 1740 an der 
Kramgasse (Nr. 143) und 
der mehrteilige Komplex 
an der Rathausgasse 
(Nr. 132), dazwischen der 
offene Hof mit Laube an 
der Ostseite und gestri-
chelt angegebenem Eh-
graben. Ausschnitt aus 
dem Oppikofer-Atlas, 
1818–1822. 
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In der Südostecke des Hofes stand das Trep-
penhaus, das mit einer Laube zu den Gebäu-
den an der Rathausgasse verbunden war. Eine 
zweite Laube bestand auf der Westseite des Ho-
fes, die von der Seite Rathausgasse zu den Abor-
ten führte (Abb. 10). Die Laubensockel 152, 169, 
170, 207 und 210 haben sich erhalten. 

Fazit

Es zeigt sich erneut, dass bereits die gründungs-
zeitliche Bebauung Berns aus einer Anzahl stei-
nerner mehrgeschossiger Bauten bestanden hat. 
Einige dieser Steinbauten waren offenbar unter-
kellert und wiesen auf die Gasse führende Kel-
lerhälse auf. 

Weiter muss man in der frühen Stadt mit 
Hofzufahrten rechnen, die vielleicht als Quer-
gässchen zu interpretieren sind. Ein Hinweis da-
für bietet noch heute der aktuelle Katasterplan. 
Es ist auffällig, dass es bei den von Gasse zu 

Gasse verlaufenden Parzellengrenzen verschie-
dentlich Versätze beziehungsweise Versprünge 
mit Breiten zwischen eineinhalb und drei Me-
tern gibt, die fast immer auf der Höhe des Eh-
grabens verlaufen. 

Nach dem Brand von 1405 erhielt die Stadt 
an den Hauptgassen die heutige Struktur mit 
Gassenlauben und mehrgeschossigen Bauten 
über die gesamten Parzellenbreiten. Quergassen 
wurden teilweise aufgehoben, andere überdeckt 
und ab dem ersten Obergeschoss überbaut.
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Abb. 11: Bern, Kram-
gasse 72 / Rathaus-
gasse 61. Pflästerung des 
barocken Hofes mit Pfei-
lern einer Laube entlang 
der Hoffassaden der Häu-
ser an der Rathausgasse.
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Grosshöchstetten, Schlosswil, Schloss Wyl
Ein wiederentdeckter Hocheingang

MARCO AMSTUTZ UND BRIGITTE ANDRES

Der mittelalterliche Turm von Schloss Wyl be-
wahrte bis im Sommer 2018 das Geheimnis 
seines ursprünglichen Zugangs (Abb.  1). Bei 
Dachdeckerarbeiten kam der Hocheingang 
zum Vorschein, der sich im bisher nicht zu-
gänglichen obersten Dachgeschoss des Ostflü-
gels verbarg. Er wurde vermutlich erst Ende des 
18. oder am Anfang des 19. Jahrhunderts aus-
ser Gebrauch gesetzt und verschlossen. Der Ar-
chäologische Dienst des Kantons Bern hatte 
2019 und 2021 die Gelegenheit, den wiederge-
öffneten Hocheingang zu dokumentieren sowie 
im Ostflügel wegen eines Lifteinbaus eine kleine 
Grabung vorzunehmen (Abb. 2).

Das Gebiet um Schlosswil war bereits in 
prähistorischer Zeit besiedelt, wie die mit-
telbronzezeitliche Siedlung in Worb, Richigen, 
Rohrmoos belegt (s. Kurzbericht S. 100–105). 

Vom Hombergwald und von der Flur Buech-
holz westlich des Dorfes Schlosswil sind römi-
sche Münzen bekannt. Der Freiadlige Rudolf 
von Wilare erscheint in Schriftquellen erstmals 
1146 im Zusammenhang mit dem zähringischen 
Hoftag zu Worb.

Turm und Schloss
Das Schloss Wyl liegt von weithin sichtbar 
auf einem langgezogenen Moränenrücken am 
Übergang vom Aare- ins Emmental. Die heutige 
Schlossanlage umfasst den massigen Turm mit 
direkt anschliessenden Anbauten im Osten, Sü-
den und Westen. Der Nordanbau mit dem heu-
tigen Haupteingang ist um einen Innenhof er-
richtet, von dem aus der jüngere Turmzugang 
an der Nordfassade erreichbar ist. Gegen Süden 
erstrecken sich die Gartenanlage mit Teich so-
wie die eindrückliche Allee.

Der von Daniel Reicke als bewohnbarer 
Wehrturm bezeichnete Schlossturm weist eine 
Grundfläche von 11,5 × 11,5 m und eine Höhe von 
rund 25 m auf (Abb. 3). Das bis zu 4 m mächtige 
Mauerwerk verjüngt sich nach oben und ist in 
Abschnitte mit unterschiedlich grossen Mauer-
steinen unterteilt, ohne dass sich daraus Bau-
phasen ableiten liessen. Bis auf eine Höhe von 
knapp 10 m (772 m ü. M.) besteht die Mauer aus 
lagig versetzten Findlingen von Grössen bis zu 
0,5 × 0,8 m. Die mächtigen Gesteinsbrocken 
wurden an den Lagern so weit zugehauen, dass 
ein lagiges Versetzen möglich war. Die teils na-
türlichen, teils durch Behau entstandenen Stein-
wölbungen vermitteln fassadenseitig den Ein-
druck von Bossen. Auffällig sind auch die sauber 
gearbeiteten, an Randschlag erinnernden Eck-
kanten, wie sie an der Südwestecke des Turms 
gut sichtbar sind. Möglicherweise dienten sie 
der einfacheren Überprüfung, ob das Bauwerk 
im Lot steht. Im mittleren und oberen Turm-
bereich und damit auch im Bereich des Hoch-
eingangs bleibt trotz kleinteiligerem Mauerwerk 
der lagige Charakter erhalten.

Abb. 1: Grosshöchstetten, 
Schlosswil, Schloss Wyl. 
Ansicht des Schlosses 
von Osten. Der auf dem 
Bild nicht sichtbare Hoch-
eingang zum Turm befin-
det sich im Innenbereich 
des Ostanbaus oberhalb 
der beiden Dachfenster.
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Hocheingang
Der Hocheingang liegt rund 12 m über dem 
vermuteten ursprünglichen Erdgeschossniveau 
und war eher indirekt über die östliche Um-
fassungsmauer als über eine direkte Treppe er-
reichbar (Abb. 4). Vier Balkenlager (8–11) unter-
halb der Basis und drei Balkenlager (17–19) auf 
der Höhe des oberen Abschlusses an der Aus-
senseite des Portals lassen auf eine überdachte 
Zugangslaube schliessen. Sorgfältig zugehau-
ene und bossierte Quader und eine Schwelle 
aus Tuffstein umrahmen das 1,8 m hohe und 
0,85 m breite Rundbogenportal. Der Durchgang 
durch das 2,5 m mächtige Mauerwerk ist 1,05 m 
breit. Bemerkenswert ist, dass auch die Innen-
seite durch ein Rundbogenportal ausgezeichnet 
ist (Abb. 5). Von hölzernen Einbauten zeugen 
bei beiden Portalen erhaltene Sperrriegellöcher 
von 1,5 und 1,7 m Tiefe sowie Mörtelnegative der 
Holzdecke. Neben der Eingangsschwelle lag, wie 
hinterlegt, ein kantig geschmiedeter Schlüs-
sel von gedrungener Form, der aus der Zeit um 
1300 stammen dürfte (Abb. 6).

Der Turm ist nicht datiert; die Machart des 
Bauwerks als Ganzes ebenso wie des Mauer-
werks und des rundbogigen Hocheingangs im 
Detail machen es wahrscheinlich, dass er in die 
spätromanische Gruppe der Türme mit Find-
lingsmauerwerk gehört, die grossenteils in der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstand. 
Seine Funktion ist unklar: Gegen einen Berg-
fried sprechen seine beträchtliche Grundfläche 
und möglicherweise ein bauzeitlicher Kamin im 
obersten Geschoss, gegen einen repräsentativen 
Wohnturm das Fehlen entsprechender Einrich-
tungen wie Fensteröffnungen mit Sitzbank-
nischen oder Aborte.

Spuren eines Vorgängerbaus?
Der Einbau eines Liftes zwischen dem Turm 
und der östlichen Umfassungsmauer bot Gele-
genheit, die Baugeschichte des Schlosses auch 
im Boden besser zu verstehen. Die untersuchte 
Grabungsfläche betrug 28 m2 (Abb. 7).

Über den anstehenden Moränenschich-
ten (56) und dem alten Humus (62) liegt Planie 
(33). Um Rückschlüsse auf die Bauzeit von Turm 
und Umfassungsmauer zu erhalten, wurde ein 
Holzkohlestück aus der Planie mittels der Ra-
diokarbonmethode datiert. Anders als erwar-
tet, datiert die Holzkohleprobe mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 95,4 % ins Frühmittelalter, in 

die Zeit zwischen 683 und 864 (cal. 2σ BE-11932, 
1245 ±19 BP). Bodenbefunde eines älteren Vor-
gängerbaus konnten jedoch keine erfasst wer-
den.

Die Umfassungsmauer
Die zur ältesten Phase gehörende Umfassungs-
mauer (27) sowie der Turm schneiden in die an-
stehende Moräne ein. Die Ostfassade des Turms 
konnte aufgrund einer jüngeren Vormauerung 
nicht untersucht werden, hingegen war dies bei 
der östlichen Umfassungsmauer möglich, da im 
Fundamentbereich das Mauerwerk steinsichtig 
offen lag. Es weist im untersuchten Bereich eine 
Mauerstärke von gut 1,7 m auf. Die Fundament-
unterkante befindet sich auf rund 761,25 m ü. M. 
und liegt damit nur wenig tiefer als das Niveau 
des heutigen Erschliessungswegs zum Schloss-
park. Auf etwa 762,80 m ü. M. konnte ausser-
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Grabungs-
fläche
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Turm und Umfassungsmauer

Abb. 2: Grosshöchstetten, 
Schlosswil, Schloss Wyl. 
Grundrissplan des 
Schlosses um 1840 mit 
der Grabungsfläche (blau) 
von 2019 im Ostflügel 
zwischen Turm und einsti-
ger Umfassungsmauer, 
die heute die Aussen-
mauer des Gebäudes bil-
det. M. 1:300.
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dem der Übergang vom Fundament zum auf-
gehenden Mauerwerk erfasst werden, was auch 
dem mittelalterlichen Bodenniveau entspro-
chen haben dürfte. Ursprüngliche Öffnungen in 

Form von Luziden oder Schiessscharten konn-
ten keine erfasst werden. Die heute sichtbaren 
Fensterscharten sind jüngeren Datums. Wie ge-
nau die Burganlage zu Beginn ausgesehen ha-
ben mag, bleibt offen.

Brand um 1544 und Wiederaufbau
Nach einem Brand wurde die mittelalterliche 
Burg zum neuzeitlichen Schloss umgestaltet 
(Abb. 3, grün). Vom Brand selbst haben sich in 
der untersuchten Fläche kaum Spuren erhalten. 
Spätestens beim Wiederaufbau wurden die ver-
mutlich einst offenen Bereiche zwischen Turm 
und Umfassungsmauer überdacht. Die dendro-
chronologische Datierung der einzelnen Dach-
werke lässt den Schluss zu, dass der Brand vor 
1544 zu datieren ist. Ausserdem geben die Den-
drodaten den Baufortschritt sehr schön wieder. 
Demnach wurde mit dem Wiederaufbau auf der 
Westseite 1544 begonnen und er endete 1549 mit 
dem Einziehen neuer Deckenbalkenlagen im 
Turm. Der Hocheingang blieb weiterhin offen, 
das Durchgangsniveau passte aber nicht mehr 
zum neuen Boden im Innern.

Als Schutz vor künftigen Bränden wurden 
bautechnische Lösungen beim Wiederaufbau 
des Schlosses umgesetzt. So trennen von nun 
an Brandmauern einzelne Bereiche voneinan-
der ab. Eine dieser im Erdgeschoss bis zu 1 m di-
cken Brandmauern (48) begrenzte die Untersu-
chungsfläche im Norden (Abb. 7). Die südliche 
Brandmauer musste in den 1920er-Jahren dem 
neuen Treppenhaus weichen. 
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Abb. 3: Grosshöchstetten, 
Schlosswil, Schloss Wyl. 
Schnitt Ost–West durch 
den Turm um 1840 mit den 
dendrodatierten Etappen 
des Wiederaufbaus nach 
dem Brand um 1544. Der 
neue Boden des dritten 
Obergeschosses im Turm-
innern passte nicht mehr 
zum Niveau des Hochein-
gangs. M. 1:300.

Abb. 4: Grosshöchstetten, 
Schlosswil, Schloss Wyl. 
Ansicht der Ostfassade 
mit dem Tuffsteinportal 
des Hocheingangs und 
den Balkenlagern der Ein-
gangslaube. M. 1:75.
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Das Barockschloss
Zu den jüngeren Umbauphasen gehört die auf 
der Südseite des Schlosses gelegene, 1717 durch 
die Familie Frisching neu angelegte Parkanlage 
im französischen Stil sowie weitere, 1780 er-
folgte Umbauten am Schloss selbst, welche unter 
anderem inschriftlich (1780) an der neugestalte-
ten Nordfassade sowie am ins gleiche Jahr den-
drodatierten Dach auf der Südseite des Turms 
belegt sind. Die Neugestaltung der Parkanlage 
hatte grössere Terrainverschiebungen zur Folge. 
Das ist heute noch am Schloss selbst erkennbar, 
wo die Südostecke durch das Absenken der Ni-
veaus gut einen Meter unterfangen wurde. Das 
mittelalterliche Bodenniveau muss an dieser 
Stelle einst höher gelegen haben. Vom mittelal-
terlichen Umfassungsgraben dürfte, wenn über-
haupt, nur noch dessen südliche Grabenkante 
vorhanden sein, möglicherweise handelt es sich 
um den markanten Anstieg zur Allee am süd-
lichen Ende des heutigen Parks. Weitere Um-
bauten erfolgten nach dem Erwerb des Schlos-
ses durch den Staat Bern 1812.
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Abb. 5: Grosshöchstetten, 
Schlosswil, Schloss Wyl. 
Blick durch den wiederge-
öffneten Hocheingang ins 
Turminnere. Oben sind  
Negative der Balken, die 
den Durchgang abdeck-
ten, zu erkennen. Die  
unverputzten Wände waren 
vielleicht mit einer Holz-
verschalung versehen.

Abb. 6: Grosshöchstetten, 
Schlosswil, Schloss Wyl. 
Der mittel alterliche 
Schlüssel lag unmittelbar 
hinter der Eingangs-
schwelle.

Abb. 7: Grosshöchstetten, 
Schlosswil, Schloss Wyl. 
Um die Schichtzusammen-
hänge zu verstehen, wurde 
die komplette Fläche des 
Raums untersucht. In den 
Profilschnitten zeichnete 
sich deren Aufbau ab. 
Über der Moräne (56) so-
wie dem alten Humus (62) 
liegt Planie (33). Rechts ist 
die östliche Umfassungs-
mauer (27) und im Hinter-
grund die Brandmauer (48) 
zu sehen.
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Guttannen, Vorderer Zinggenstock
Hölzer aus der legendären Kristallhöhle von 1719

MATTHIAS BOLLIGER UND THILO ARLT

Regelmässig taucht die Frage auf, wie weit das-
selbe Wachstumsmuster in den Jahrringabfol-
gen von Bäumen geografisch verbreitet ist und 
wie gut sich Hölzer im überregionalen Ver-
gleich datieren lassen. Hölzer aus dem Seeland 
passen am besten auf andere Hölzer aus die-
ser Region, Hölzer aus der Stadt Bern erreichen 
gute Datierungswerte auf Referenzkurven des 
Berner Mittellandes, oftmals aber auch auf Lo-
kalchronologien des Emmentals oder aus den 
Tälern des Oberlandes. Dies kann in einigen 
Fällen als Hinweis auf die Bauholzherkunft ge-
deutet werden. Bei der Datierung einer an der 
Waldgrenze gebauten Alphütte im Berner Ober-
land reicht der Radius der Vergleichshölzer un-
gleich weiter. So sind grosse Übereinstimmun-
gen beispielsweise zu Referenzkurven aus dem 
Kanton Graubünden keine Seltenheit. Ein Holz-
transport über diese Distanz ist nur schwer vor-

stellbar. Die Gründe für die Übereinstimmung 
sind einfach: Die maximale Jahrringbreite ei-
nes Baumes wird von limitierenden Wachs-
tumseinflüssen bestimmt. In Tiefenlagen (wie 
dem Seeland) sind die Einflüsse durch Tempe-
ratur, Niederschlag, Bodenbeschaffenheit und 
Bestandsdynamik sehr vielfältig, weshalb sich 
bei den Jahrringbreiten sehr heterogene, regi-
onale oder gar lokale Ausprägungen zeigen. In 
Höhenlagen hingegen ist das Wachstum primär 
von der Sommertemperatur bestimmt und diese 
ist im ganzen zentralen Alpenraum im Bereich 
der Baumgrenze sehr ähnlich. Der Zuwachs in 
höheren Lagen gleicht sich überregional folglich 
stärker als in Tieflagen.

Hochalpine Holzfunde sind freilich selten. 
Die wenigen Objekte, wie beispielsweise die 
prähistorischen Ausrüstungsgegenstände vom 
Schnidejoch oder vom Lötschenpass, eignen 

Abb. 1: Blick vom Grimsel-
see auf den Zinggenstock 
2019. Die Abbaustelle 
liegt exakt in der Bild-
mitte. Am Hangfuss sind 
die Wälder mit Arven,  
Lärchen, Fichten und Bir-
ken zu sehen.
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sich wegen der Holzart oder der geringen An-
zahl Jahrringe meist nicht für eine dendrochro-
nologische Untersuchung. Zudem handelt es 
sich dabei in der Regel um Ausrüstungsgegen-
stände, welche meist gar nicht erst an der Baum-
grenze produziert wurden. Ideales Probenmate-
rial stammt hingegen etwa von hoch gelegenen 
Alphütten, da für deren Bauholz die Transport-
wege so gering wie möglich gehalten wurden. 
Umso erfreulicher war die Anfrage des Strah-
lers Thilo Arlt, ob sich Stützhölzer einer histo-
rischen Kristallkluft vom Zinggenstock westlich 
des heutigen Grimselsees für eine dendrochro-
nologische Datierung eignen würden (Abb. 1).

Die Hölzer aus der Kristallhöhle
Intensive Recherchen zu einem der grössten his-
torischen Kristallfunde im Alpenraum führten 
im Jahre 2019 zur Entdeckung einer durch den 
Schutt einer Seitenmoräne verdeckten Höhle 
am Vorderen Zinggenstock (Gemeinde Gut-
tannen). Die Entdeckung offenbarte, nach dem 
Auslaufen des aufgestauten Wassers, eine ausge-
beutete Kluft mit zahlreichen Stützbalken sowie 
einzelnen herumliegenden Hölzern (Abb.  2). 
Aufgrund der Höhenlage der Fundstelle knapp 
über der Baumgrenze sowie der Annahme, dass 
die verwendeten Hölzer von den nächstmögli-
chen Holzquellen stammen, waren die Aussich-
ten auf einen Datierungserfolg gut. Drei Schei-
ben von Stützhölzern sowie der Abschnitt eines 
an der Wand angelehnten Stockes (Abb. 3) wur-
den für die Untersuchung ins Dendrolabor des 
Archäologischen Dienstes des Kantons Bern ge-
liefert. Beim Stock handelt es sich um eine Lär-
che. Bereits der wohlriechende Duft während 
der Präparation der Stützen liess Arve vermu-
ten – die Analyse von Dünnschnitten im Durch-
lichtmikroskop bestätigte die Holzart. Das na-
türliche Hauptverbreitungsgebiet der Arve 
(pinus cembra) liegt im Wallis und im Engadin. 
Im Berner Oberland finden sich einzelne, iso-
lierte Bestände, etwa in unmittelbarer Nähe der 
Zinggenstöcke am Sunnig Aar. Die Lärche (larix 
decidua) ist heute infolge von Kahlschlägen und 
der Wiederbewaldung von Alpweiden gross-
räumiger verbreitet als noch vor den intensi-
ven menschlichen Eingriffen ab dem Mittelalter 
und geht über das Areal der Arve hinaus, vor al-
lem im Tessin und in Graubünden. Beide Arten 
sind, zusammen mit der Bergföhre (pinus mugo) 
und der Fichte (picea abies), in unterschiedli-

cher Zusammensetzung bis an die Baumgrenze 
bestandsbildend. Nach dem Rückzug der Glet-
scher und erster Humusbildung durch Pionier-
pflanzen besiedelten sie die frei gewordenen 
Flächen. Das Vorfeld des Unteraargletschers ist 
heute von Arven, Lärchen, Fichten und Birken 
bestanden (Abb. 1), wie dies bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts unmittelbar vor dem letzten 
Gletschervorstoss zu erwarten ist.

Die letzten Ringe und die Waldkante der 
Proben aus der Kristallhöhle sind nicht mehr 
erhalten oder erkennbar. Die bereits stark abge-
bauten, äussersten Bereiche (Abb. 4) sind jedoch 
noch messbar. Die vier Proben weisen zwischen 
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Abb. 2: Guttannen, Zing-
genstock. Die Decke stüt-
zende Arvenbalken, von 
welchen Proben für die 
dendrochronologische 
Untersuchung entnom-
men wurden.

Abb. 3: Guttannen, Zing-
genstock. Stollenende mit 
dem Wasseraustritt. 
Rechts im Bild der datierte 
Stock (Dnr. 43 295).
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50 und 162 erhaltene Jahrringe auf. Stellenweise 
schmale Jahrringpassagen, was bei Hölzern von 
Extremstandorten an der Baumgrenze normal 
ist, erschwerten die Messung der Proben. Auch 
fehlende Ringe sind bei Hölzern aus diesen Ex-
tremlagen nicht selten. Im Falle des Stockes 
(Dendroprobe 43 295) wurde beim Abgleich 
mit den Referenzkurven ein solch fehlender 
Jahrring festgestellt und nachträglich hinzuge-
fügt (freundlicher Hinweis Kurt Nicolussi, Inns-
bruck). Auffallend sind die jeweils abrupten Zu-
wachsabnahmen der beiden Hölzer 43 267 und 
43 316. Eine solche Reduktion ist charakteris-
tisch für Hölzer aus dem Gletscherumfeld und 
kann auf verschlechterte Wachstumsbedingun-
gen im direkten Vorfeld des vorstossenden Glet-
schers hinweisen.

Zwei der vier Proben lassen sich zweifels-
frei als Einzelholz datieren (Dendronrn. 43 267 
und 43 295. Abb. 5 und 6). Bei zwei Stützhölzern 

(Dendronrn. 43 294 und 43 316) gelingt eine si-
chere Datierung hingegen erst durch die Kom-
bination zu einer Mittelkurve (MK  1, Abb.  5 
und 6), was im Grunde dem üblichen Vorge-
hen bei Holzensembles entspricht. Mangels Un-
tersuchungen stehen uns für die Arve, bis auf 
eine Chronologie aus Mettla, Grindelwald (Eid-
genössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft WSL, Bigler/Etter) sowie eini-
ger datierter Einzelhölzer von Alphütten, keine 
gesicherten, lokalen oder regionalen Referenz-
kurven zur Verfügung. Die drei Stützhölzer aus 
Arve lassen sich allesamt auf eine Referenzkurve 
des Labors Innsbruck (Kurt Nicolussi), beste-
hend aus Arven von Standorten nahe der Baum-
grenze, datieren. Die letzten erhaltenen Jahr-
ringe liegen in den Jahren 1672, 1710 und 1712. 
Die Anzahl fehlender Ringe bis zur Waldkante, 
die das effektive Schlagdatum anzeigt, ist nicht 
mit Sicherheit abzuschätzen. Ähnliches gilt für 
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Dnr. 43294

Dnr. 43295

Dnr. 43267

1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710

MK 4529

MK 2

1720

MK 3121

Dnr.
43 294

Dnr.
43 316

Dnr.
43 267

Dnr.
43 295

Abb. 4: Guttannen, Zing-
genstock. Die vier für die 
dendrochronologische 
Untersuchung vorliegen-
den Holzproben.

Abb. 5: Guttannen, Zing-
genstock. Jahrringkurven 
der vier Proben. Oben: die 
drei Arven sowie die dar-
aus erstellte Mittelkurve 
MK 2 (ohne Trendbereini-
gung) in Deckungslage 
mit der Alpinen Arven-
chronologie. Unten: Jahr-
ringserie des Lärchen-
stockes in Deckungslage 
mit der Referenzchrono-
logie aus dem Avers, Val 
Madris.
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die Lärche. Der Lärchenstock datiert mit ausser-
ordentlich hohen statistischen Werten auf eine 
Referenzchronologie des Dendrolabors des Ar-
chäologischen Dienstes Graubünden (Abb. 6). 
Der letzte messbare Ring liegt zweifelsfrei im 
Jahr 1720. Dazu kommen noch mindestens zwei 
bis vier nicht messbare Ringe sowie eine unbe-
kannte Zahl an zersetzten Ringen. Das Fällda-
tum liegt also nicht vor 1725. Alle vier Hölzer 
konnten also datiert werden, wobei die exakten 
Fälldaten mangels erhaltener Waldkante nicht 
bekannt sind. Die grosse Distanz vom Zing-
genstock bis zum Herkunftsort der für die Syn-
chronisierung verwendeten Mittelkurven belegt 
eindrücklich die einheitlichen Einflüsse auf das 
Baumwachstum in Höhenlagen.

Die Kristallhöhle
Im Berner Oberland wurden mindestens seit 
dem 16. Jahrhundert Kristalle abgebaut. Gegen-
über den Strahlergebieten im Wallis und im Ur-
nerland besass die Kristallgewinnung im Has-
lital aber lange eine untergeordnete Bedeutung. 
Dies änderte sich schlagartig im Jahr 1719 mit 
der Entdeckung einer Kristallkluft am Zinggen-
stock, einer der grössten und ergiebigsten im 
Alpenraum. Die Ausbeute der Gebrüder Moor 
betrug, je nach Quelle, um die 50 (!) Tonnen 
Bergkristall und löste im Haslital ein wahres 

Kristallfieber aus. Die Kristalle landeten, wie die 
meisten dieser Zeit, in den Steinschleifer ateliers 
Mailands. Zur Tilgung von Steuerschulden wur-
den zwei Fundstücke der Gebrüder Moor vom 
Staat Bern beschlagnahmt. Sie bilden heute die 
ältesten Exponate des Naturhistorischen Mu-
seums Bern (Abb. 7). Die Kristallhöhle an der 
Nordflanke des Vorderen Zinggenstocks fand 
Eingang in Kunst und Literatur. Der Luzerner 
Arzt Moritz Anton Cappeler skizziert im 1751 
von Johann Georg Altmann publizierten Werk 
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Datierungswerte der Einzel- und Mittelkurven auf die Referenzchronologien

Dendronr. / Objekt Holzart Jahr- Referenzchronologie Dat. Güte GL t-Wert Überlappung
Mittelkurve   ringe     (Student) Anzahl Jahre
Dnr. 43 267 Stützholz Arve 162 MK 4529: Arve Alpen, 1672 a 62 % 6.9 157
    Labor Innsbruck.     
    K. Nicolussi (JR 5-162)
Dnr. 43 294 Stützholz Arve 125 MK 4529: Arve Alpen, 1712 a 70 % 5.4 92
    Labor Innsbruck.     
    K. Nicolussi (JR 30-122)
Dnr. 43 316 Stützholz, Arve 50 MK 4529: Arve Alpen, 1710 a 77 % 4.3 43
 am Boden   Labor Innsbruck.     
 liegend   K. Nicolussi (JR 1-44)
MK 1 Mittelkurve Arven 125 MK 4529: Arve Alpen, 1712 a 67 % 5.8 92
Dnrn. (43 294 / 43 316)    Labor Innsbruck.     
    K. Nicolussi (JR 30-122)
MK 2 Mittelkurve Arven 202 MK 4529: Arve Alpen, 1712 a 72 % 6.4 92
Dnrn. (43 294 / 43 316 /     Labor Innsbruck.     
43 267)    K. Nicolussi (JR 107-199     
    Entspricht MK 1 JR 30-122)
Dnr. 43 295 Stock, an Lärche 145 MK 3121: GR / Avers, Val 1720 a 70 % 9.8 144
 Felswand   Madris, Trogschwold.     
    Labor ADG,     
    M. Oberhänsli / M. Seifert

Abb. 6: Datierungswerte der Einzel- und Mittelkurven auf die Referenzchronologien. Es ist jeweils nur die Referenzchronologie mit den 
höchsten Datierungswerten angegeben. Grau hinterlegt sind die beiden Mittelkurven, welche zur Bestätigung der Datierung der kürzesten 
Sequenz (Dendronr. 43 316) dienten. MK: Mittelkurve. Güte a: sichere Datierung. GL: Gleichläufigkeit.

Abb. 7: Drei überlieferte 
Kristalle aus der Kristall-
höhle am Zinggenstock 
von 1719, ausgestellt im 
Natur historischen Mu-
seum in Bern, 2019. 
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Versuch einer historischen und physischen Be-
schreibung der helvetischen Eisbergen vier Kris-
tallklüfte mit den Buchstaben B bis E (Abb. 8) 
und beschreibt die wichtigste folgendermassen: 
«B. Bezeichnet den Ort der Crystallgrube, die im 
Jahr 1719 in den Berg gesprengt worden, und wohl 
die allerreichste gewesen, so jemals in der Welt, 
von denen uns die Geschicht Kunde Wissenschaft 
geben, eröffnet worden; der darinnen gefundene 
Crystall wurde über dreyssig tausend Thaler ge-
schätzet. Man fande Stücker darinnen, welche 
von grossem Gewicht waren; (…)». Durch den 
letzten Vorstoss des Unteraargletschers in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts versiegten die Quel-
len, und die genaue Lage des Stollens geriet in 
Vergessenheit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurde ein Stollen auf 2260 m Höhe den Gebrü-
dern Moor zugeschrieben und fand als Abbau-
stelle des legendären Bergkristallfundes Eingang 

in die Literatur. Die Gegebenheiten passen je-
doch nicht gut zu den Beschreibungen der 
Fundstelle in den Quellen des 18. Jahrhunderts, 
weshalb die Quellen als unpräzise abgetan wur-
den. Exakt 300 Jahre nach der Entdeckung der 
Kluft muss diese Einschätzung revidiert werden.

Ein entscheidender Schritt bei der syste-
matischen Auswertung aller verfügbaren Quel-
len war die Neuzuordnung eines Gemäldes des 
Schweizer Alpenmalers Caspar Wolf. Das Bild 
trägt den Namen Hochtal mit Blick gegen den 
Griessenfirn und zeigt fünf Kristallsucher am 
Eingang einer Höhle (Abb. 9). In einem deut-
schen Ausstellungskatalog zu Wolfs Werk wird 
2014 vermerkt, dass sich das Hochtal im Vorder-
grund nicht lokalisieren lässt und der Griessen-
firn beziehungsweise der Wissig stock (?) nicht 
den topografischen Begebenheiten entsprechen. 
Die Entdeckung eines Bildes mit demselben Mo-
tiv 2018 offenbarte auf der Rückseite eine Bildbe-
schreibung unter dem Titel Cristalliere du mont 
Zinkenberg. Der weitere Text entspricht wort-
wörtlich der Beschreibung von Abraham Wag-
ner, dem Auftraggeber und Begleiter von Cas-
par Wolf, im Katalog von 1779 zu Wolfs Werk. 
Dabei handelt es sich folglich um den korrekten 
Titel von Wolfs Bild. Auf diesem ist, auf gleicher 
Höhe mit den Kristallsuchern, die Gletscher-
zunge des Unteraargletschers zu sehen. Im Tal-
grund auf der linken Seite sind zwei Gebäude 
der heute vom Grimselsee gefluteten, ehemali-
gen Ghälteralp zu erkennen. Ob das bislang un-
ter dem Namen Cristalliere du mont Zinkenberg 
bekannte Bild mit dem Blick aus einer Höhle 
(hier nicht abgebildet) ebenfalls die Kristall-
höhle zeigt, ist unbekannt.

Auch andere Bildquellen zeigen, dass die 
Kluft tiefer liegen muss als vor 2018 angenom-
men. Allen voran das im Original über 3 m 
breite Sidelhornpanorama von Samuel Birmann 
aus dem Jahre 1824, auf dem mit der Lupe die 
durch eine Zahl gekennzeichnete Abbaustelle 
am Zinggenstock erkennbar ist. In den Berich-
ten und Abbildungen ist zudem häufig das Was-
ser ein Thema. So soll in der Kluft ein unge-
wöhnlich starker Bach entspringen.

Nach einer systematischen Prospektion im 
ganzen unteren Bereich des Vorderen Zinggen-
stocks, in der Gegend, in der Wolf das Bild ge-
malt haben könnte, wurde 2019 ein bisher un-
bekannter Stollen entdeckt (Abb. 10). Er stellte 
sich mangels abbauwürdiger Stellen als reiner 

Abb. 8: Zeichnungen von 
Moritz A. Cappeler in Alt-
mann 1751. Beschreibung 
zur Kristallgrube (B): «(…). 
a. Bezeichnet die Oef-
nung des Bergs, da man 
zu graben angefangen.  
b. Bedeutet das End der 
Crystallgrube, allwo der 
Schatz gefunden worden. 
c. Zeiget das in der 
Crystallgrube gesamlete 
Wasser, welches bey dem 
Ausgang der Grube sei-
nen Ablauff hat (…). d. 
Laim oder fette Erde (...). 
e. Ist eine starke hölzerne 
Stütze, die anstatt einer 
Säul dienen musste, 
durch welche das nicht 
allzufeste Gewölb der 
Höhle vor dem Sturz be-
wahret worden.»
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Erkundungsstollen heraus. Das arbeitsintensive 
Anlegen eines solchen Stollens ohne Ausbeute 
liess jedoch vorgängige Funde in der direkten 
Umgebung erwarten. Tatsächlich konnte 5 m 
neben dem Stollen unter dem Moränenschutt 
eine alte Abbaustelle freigelegt werden, an der 
eine Kristallkluft ausgebeutet wurde. Ein wei-
teres Verfolgen der Arbeitsspuren wurde rund 
10 m unterhalb des Stollens von einem Bach 
verunmöglicht. Dieser entspringt auffallender-
weise direkt unterhalb des Hangfusses. Durch 
einen wenige Zentimeter breiten Spalt über dem 
Austritt des Baches konnte hinter den Schutt-
massen der Moräne ein grosser, mit Wasser ge-
füllter Hohlraum erspäht werden. Nach der Er-
weiterung der Öffnung und dem Abfliessen des 
Wassers war ein Betreten des Hohlraums mög-
lich. Das Innere der Höhle offenbarte sofort alle 
Eigenschaften der Kluft von 1719, wie sie durch 
Zeitzeugen festgehalten wurden. Die Dimensi-
onen und die Form entsprechen fast exakt den 
Aufzeichnungen Cappelers aus dem Jahre 1722 
(Abb. 8 und 11). Die Länge beträgt rund 40 m, 
die maximale Breite im vorderen Bereich mit 
Stehhöhe 8 m. Die Decke ist durch zahlrei-
che Stützpfähle gesichert. Entlang der Seiten-
wand zieht sich ein bis zu 80 cm mächtiges 
Quarzband, welches nach hinten auskeilt. Vom 
Ende des leicht aufwärts verlaufenden Stollens 
(Abb.  3) her ergiesst sich ein ungewöhnlich 
starker Wasserstrom in die Kluft. Ohne Zwei-
fel: Hier liegt der Ursprung des Kristallfiebers 
im Oberhasli.

Fazit
Die akribischen Recherchen in historischen 
Aufzeichnungen, die Befunde vor Ort sowie die 
dendrochronologische Datierung von Stützhöl-
zern lassen keine Zweifel, dass eine der ergie-
bigsten Kristallklüfte des Alpenraumes im Jahre 
2019, exakt 300 Jahre später ein zweites Mal ent-
deckt wurde. Damit erhält ein Bild von Caspar 
Wolf nun endlich seinen richtigen Kontext. Die 
alten Quellen stellten sich als sehr verlässlich 
heraus. Die durch den zeitweiligen Gletscher-
vorstoss in der Mitte des 19. Jahrhunderts über-
prägte sowie nach dem Aufstauen des Grimsel-
sees im Jahre 1932 stark veränderte und heute 
überwachsene Landschaft erschwerte das Auf-
finden der Kluft von 1719.
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Abb. 9: Caspar Wolf,  
Kristallhöhle am Zinggen-
stock, datiert 1775. Auf-
grund einer Verwechslung 
im Raeberkatalog (Nr. 223) 
trägt das Gemälde bis 
jetzt den Titel Hochtal mit 
Blick gegen den Griessen-
firn. Öl auf Leinwand,  
rentoiliert, 54 × 82 cm, 
Kunstmuseum Bern, Inv.-
Nr. G 1760.

Abb. 10: Guttannen, Zing-
genstock. Stollen D 
(rechts) und Abbau C 
(Mitte). Am linken Bildrand 
die Lage der Kluft von 
1719 (B) kurz vor der  
Wiederentdeckung 2019.
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Die dendrochronologische Untersuchung 
zeigt, dass sich Hölzer aus Höhenlagen über 
weite Distanzen synchronisieren lassen. Das 
Fehlen von Waldkanten lässt im vorliegenden 
Fall keine Bestimmung von sicheren Fälldaten 
zu, welche exakt mit historischen Ereignissen in 
Einklang gebracht werden können. Mit Sicher-
heit aber sind Aktivitäten im historisch überlie-
ferten Zeitraum belegt. Das spätere Einbringen 
einzelner Stützhölzer ist nicht auszuschlies-
sen, zumal in der Skizze Cappelers lediglich ein 
grosser zentraler Stützpfahl eingezeichnet ist 
und um 1785 nachweislich vor Ort wieder ge-
arbeitet wurde, ohne jedoch viel Kristall zu fin-
den. Der Lärchenstock mit Schlagdatum nach 
der Entdeckung der Kluft ist Zeuge jüngerer Ab-
bautätigkeiten oder des Besuches von Reisen-
den. Vielleicht sogar von Caspar Wolf?
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La Neuveville, Rue du Collège 5
Un noyau bâti de la fin du 14e siècle

CHRISTOPHE GERBER

En juin 2018, l’historien de l’art René Koelliker 
convia le soussigné à une visite du bâtiment n° 5 
de la rue du Collège, en compagnie du maître 
d’ouvrage. Comme la bâtisse devait faire l’objet 
d’un projet de transformation complet, il im-
portait d’identifier et d’évaluer la substance 
historique encore conservée dans les différents 
étages. 

Cette maison se situait dans le périmètre de 
la ville médiévale, dont la fondation est située 
peu avant 1318, date des premières franchises 
accordées à ses habitants. Elle était adossée au 
mur d’enceinte oriental et donnait sur la rue, du 
côté ouest. Les façades tout en symétrie furent 
remaniées au cours du 19e siècle pour le côté est, 
et probablement au début du 20e siècle, pour le 
côté rue (fig.  1), à l’ouest. Le pignon monte-
charge, ne se dresse pas dans l’axe médian de 
la façade, mais légèrement décalé vers le sud. 

D’emblée, lors de la visite, l’intérêt histo-
rique du bâtiment s’était avéré évident, si bien 
qu’une enquête archéologique préliminaire, 
doublée d’une documentation photographique 
avant travaux, fut engagée par le Service archéo-
logique cantonal (SAB) en juillet-août 2018. En 
parallèle, le laboratoire dendrochronologique 
du SAB entreprit une campagne de carottage 
des poutres visibles à des fins de datation ; des 
49 carottes prélevées, 38 purent être datées. Les 
résultats dendrochronologiques confirmèrent 
l’impression de grande ancienneté que déga-
geaient certains solivages du rez-de-chaussée 
et des étages. Ils permirent de cibler la suite des 
recherches archéologiques, étape par étape, au 
gré de l’avancée des travaux de déconstruction, 
entre décembre 2018 et octobre 2019. Comme 
les enduits furent maintenus et souvent recou-
verts, une lecture précise des maçonneries n’a 
pas été possible. L’évolution de la bâtisse en 
plan et en élévation reste incertaine, mais les 
résultats dendrochronologiques obtenus sur les 
aménagements visibles délivrent tout de même 
de précieux repères chronologiques.

Mur d’enceinte et noyau d’habitation 
médiévaux
Le rez-de-chaussée livra les restes ténus mais 
indiscutables du mur d’enceinte (fig. 4, pos. 44) 
de la cité médiévale, contre lequel s’appuyaient 
les murs mitoyens de la maison sous revue. Le 
mur mitoyen sud portait d’importantes traces 
de rubéfaction qui témoignaient d’un incendie 
violent. Il n’est pas clair à ce stade, si le feu tou-
cha le bâtiment situé au sud ou un édifice en 
bois dressé librement sur la parcelle étudiée. 

      COMTES RENDUS

Fig. 1 : La Neuveville, rue 
du Collège 5. La façade 
ouest du bâtiment a été 
remaniée au 20e siècle ; 
elle est animée par 
quelques silhouettes de 
chamois. 
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Mais, le mur en question était percé par les so-
lives du plafond (fig. 4, pos. 45 et 46), alors que 
ces dernières étaient parfaitement liées à la ma-
çonnerie du mur mitoyen nord (fig. 2–4). En 
conséquence, le bâtiment n° 7 de la rue du Col-
lège était déjà existant lors de l’édification du 

n° 5. L’analyse dendrochronologique du soli-
vage a fourni les dates d’abattage des bois : au-
tomne/hiver 1373/74 et printemps 1374. Il s’agit 
à ce jour des plus anciennes datations dendro-
chronologiques jamais obtenues sur un bâti-
ment de la cité médiévale neuvevilloise. Quant 
au plancher, il avait été remplacé et se compo-
sait de planches disparates en remploi. L’ana-
lyse dendrochronologique a d’ailleurs révélé 
que la pièce 10 située immédiatement au-des-
sus présentait un solivage de plafond absolu-
ment contemporain. Ainsi, le bâtiment sous re-
vue disposait dès l’origine d’au minimum deux 
niveaux sous comble, la forme du toit restant 
inconnue. L’enquête n’a pas permis de préci-
ser l’extension de l’édifice du côté de la rue à 
cette période précoce. Dans la maison urbaine 
médiévale, le rez-de-chaussée abritait le lieu de 
travail (atelier ou commerce), complété parfois 

76

7676

76
81 76

83

82

84

86

85

99
64

59

58

74

7373

87 87

42

71

43 44

118
119

40

34
39

37

70

69

5150

114 38

35/36

121

121

56

6260

64 65 96 97

53

54

100

104

53

105 105

106

102

53

103

68

120

4645

W E

5m0

435.00
m ü.M.

445.00

440.00

450.00

220 225 230210 215
M 1:150

peu après 1312/1314
1374d 18e siècle

1507d

vers 1489d 1732d
1829d
1789d

~1900

Fig. 2 : La Neuveville, rue 
du Collège 5. Au rez-de-
chaussée, mur mitoyen 
nord et solivage sont 
contemporains ; ils ont été 
datés de 1374 par la den-
drochronologie. Tout à 
droite de l’image, on de-
vine les traces du mur 
d’enceinte de la ville. 

Fig. 3 : La Neuveville, rue 
du Collège 5. Coupe lon-
gitudinale vue vers le 
nord. En couleur, les 
phases d’aménagement 
identifiées. Éch. 1:150.
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d’une petite écurie à l’arrière, alors que les ni-
veaux supérieurs accueillaient le logement et le 
comble. En l’absence d’intervention dans le sol 
de ciment du bâtiment, l’usage du rez-de-chaus-
sée n’a pas pu être précisé.

Un mur de refend (fig. 3, pos. 35), complété 
d’une porte de cave en plein cintre (pos.  36), 
fut édifié dans un deuxième temps pour divi-
ser le rez-de-chaussée en deux espaces de sur-
face équivalente. L’encadrement calcaire de la 
porte présentait du côté ouest un large chan-
frein terminé par un congé oblique (fig. 5). Du 
côté est, deux gros gonds en fer témoignaient 
de l’existence d’une solide porte en bois. Bien 
qu’un des piliers soit légèrement déboîté, l’en-
semble s’avère de belle facture et dégage un as-
pect plutôt cossu. Porte et mur paraissent asso-
ciés à une série de poutres (fig. 4, pos. 37, 38) qui 
supportaient l’espace cuisine du 1er étage, dont 
la zone de foyer reposait sur une voûte maçon-
née (fig. 4, pos. 95) aménagée dans un chevêtre 
du solivage. Ce dernier a livré la datation ab-
solue de 1489 qui suggérerait qu’au plus tard à 
cette date, la bâtisse occupait l’entier de la par-
celle. Cette phase coïncide avec une reconstruc-
tion potentielle du mur nord (fig. 3, pos. 35) et la 
pose d’un galandage de consolidation contre le 
mur sud (pos. 48), fragilisé par l’incendie évo-
qué plus haut.

En 1507, un nouveau solivage (fig. 3, pos. 53) 
fut implanté à l’arrière de la maison, au 2e étage, 
dans la pièce  16 (fig.  3 et  6). Les poutres de 
grande section furent soigneusement mou-
lurées, la pièce centrale portant même un dé-
cor gothique finement sculpté aux extrémités 
(fig. 7). Ce chantier pourrait coïncider avec un 
réaménagement de l’étage, voire un rehausse-
ment du bâtiment, mais ce point n’a pu être 

éclairci en raison du maintien des enduits. 
Quant au plafond, il était formé d’épais ma-
driers (fig.  8) qui ont été retrouvés pour une 
part en remploi dans le plancher de fondation 
de la cuisine du 1er étage (fig. 3, pos.  114). Les 
traces de peintures ocre, gris-bleu et noire vi-
sibles sur les poutres et les madriers remployés 
remonteraient, elles, au 18e siècle.

D’autres interventions ont pu être circons-
crites dans les différents étages et datées par 
dendrochronologie. Ainsi, l’intéressant pla-
fond à entrevous en chevrons (fig. 3, pos. 40) 
du 1er étage, côté ouest, date-t-il de 1732. Il était 
associé à cinq solives dont les faces apparentes 
furent rabotées avec soin. Le plafond de la pièce 
ouest du 2e étage n’a pas été échantillonné faute 
de cernes suffisants. Les quatre solives y por-
taient une moulure associant baguette, quart-
de-rond et tore d’angle, dont la typologie ren-
voie au 18e siècle. L’ensemble du plafond était 
recouvert d’une peinture grise sur laquelle a été 

LA NEUVEVILLE, RUE DU COLLÈGE 5      COMTES RENDUS
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Fig. 4 : La Neuveville, rue 
du Collège 5. Plan de 
masse du rez-de-chaus-
sée établi d’après le 
 relevé de l’architecte. En 
couleur, les phases 
d’aménagement. 
Éch. 1:150.

Fig. 5 : La Neuveville, rue 
du Collège 5. Rez-de-
chaussée. Porte de cave 
(pos. 36) à encadrement 
en plein cintre orné d’un 
large chanfrein terminé 
par un congé oblique.  
Elle serait associée à un 
réaménagement daté  
de 1489. Vue en direction 
de l’est. 
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appliqué un décor peint de filets noirs, ocres 
et gris-bleu, dont il ne subsistait que quelques 
traces. Un décor similaire fut observé sur le pla-
fond lambrissé de la pièce 16 décrite plus haut. 

L’analyse du comble a permis de dater 
la charpente en bâtière (fig.  3, pos. 73, 76) de 
1789. Cette dernière ne comportait à l’origine 
que trois pannes, semble-t-il, avant qu’elle ne 
soit renforcée par des pannes intermédiaires 

supplémentaires en 1815/16 d’après la dendro-
chronologie. Quant à la lucarne monte-charge 
(fig. 3, pos. 74) son installation remonte à 1829. 
L’essentiel du système de levage était encore 
conservé, mais le tambour mobile avait été dé-
posé et le rail de guidage raccourci par sciage. 
La transformation de la maison en immeuble 
d’habitation où chacun des étages devint un 
petit logement, date du 19e siècle. En 1973, l’ar-
tiste-peintre Gian Pedretti et son épouse Erica, 
romancière et sculptrice, quittèrent les Grisons 
pour s’installer dans cette maison et y aména-
ger un atelier lumineux dans le comble. Les 
silhouettes de chamois qui animent la façade 
ouest constituent un touchant témoignage de 
l’Engadine si chère à leur cœur.

Aux origines de la cité médiévale
L’opération archéologique résumée ci-des-
sus s’est avérée remarquable à plus d’un titre : 
d’une part, elle a mis en évidence (enfin !) des 
éléments bâtis datant des premières décennies 
de la ville fondée vers 1312/18 et, d’autre part, 
plusieurs phases d’aménagement ont pu être da-
tées avec précision grâce à la dendrochronolo-
gie, dont trois chantiers antérieurs à la Réfor-
mation. De nombreux immeubles du noyau 
médiéval neuvevillois ont encore échappés aux 
transformations lourdes, si bien qu’ils recèlent 
dans leurs entrailles de potentiels trésors histo-
riques qui ne demandent qu’à être exhumés et 
analysés. La multiplication des études de bâti 
permettra à l’avenir d’affiner l’image de la ville 
et de son développement, notamment en éléva-
tion. L’occupation du sol et les aménagements 
des rez-de-chaussée restent pour l’essentiel in-
connus, car ils ne sont que rarement impactés 
par les projets de rénovation.
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Fig. 6 : La Neuveville, rue 
du Collège 5. Les solives 
du plafond de la pièce 16, 
au 2e étage, étaient mou-
lurées et se rapportaient à 
une phase de transforma-
tion ou de rehaussement 
du bâtiment datée de 
1507. Le plafond fut ren-
forcé ultérieurement par 
des solives supplémen-
taires. Vue vers l’est. 

Fig. 7 : La Neuveville, rue 
du Collège 5. Détail de  
la tête de la solive mé-
diane datée de 1506/07. 
Le solivage et le plafond 
furent peints ultérieure-
ment, probablement au 
18e siècle.  
 
Fig. 8 : La Neuveville, rue 
du Collège 5. Madrier dé-
couvert en remploi dans 
le sol de la cuisine du 
1er étage. Daté de 1507 
par la dendrochronologie, 
il appartenait au plafond-
plancher du 2e étage. 
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Muri b. Bern, Allmendingenweg 3, 3a, 3b
Nachweis eines prähistorischen Siedlungsplatzes

REGINE STAPFER UND LEONARDO STÄHELI 

Im Vorfeld eines Neubaus am Allmendingen-
weg in Muri b. Bern wurde 2019/20 eine archäo-
logische Untersuchung durchgeführt. Anhand 
zweitägiger Baggersondierungen konnte die zu 
untersuchende Fläche auf rund 1500 m2 einge-
grenzt und eine effiziente Ausgrabungsmethode 
definiert werden. Nach Entfernen von Humus 
und Deckschicht durch die Baufirma Ende 2019 
markierten Mitarbeitende des Archäologischen 
Dienstes des Kantons Bern auffällige Strukturen 
und massen sie ein. Danach wurden die zu un-
tersuchenden Bereiche zum Schutz vor der Wit-
terung abgedeckt, um sie nach der Winterpause 
der Reihe nach auszugraben (Abb.  1). Anfang 
2020 wurden die möglichen Strukturen ober-
flächlich freigelegt, dokumentiert und mittels 
Bagger zur Hälfte abgetragen. Anschliessend 
wurde das entfernte Material auf Funde durch-
sucht und das entstandene Profil dokumentiert. 
Alle eindeutig menschlich erzeugten Struktu-
ren wurden danach komplett ausgegraben. Die 

gute Koordination mit der Bauherrschaft und 
die effiziente Ausgrabungstechnik erlaubten es, 
die Rettungsgrabung in einem kurzen Zeitfens-
ter vor dem Aushub der Baugruben durchzu-
führen. 

Im Grossteil der Fläche kam unter dem mo-
dernen Humus eine Deckschicht und darunter 
direkt verwittertes Material der Moräne zum 
Vorschein. In der Mitte der untersuchten Zone 
war zusätzlich ein alter Humus erhalten geblie-
ben, welcher auch in den Untersuchungen von 
2013 (s. u.) erkannt worden war. Dieser lag zwi-
schen Deckschicht und verwitterter Moräne 
und bildete vermutlich ehemals die natürliche 
Oberfläche. Weiter wurden zahlreiche, verschie-
den grosse Gruben dokumentiert (Abb. 2). Die 
meisten reichten in ihrer Tiefe in das verwitterte 
Moränenmaterial, das sich von der darunterlie-
genden Grundmoräne abhob, und wurden von 
der verwitterten Deckschicht überdeckt. Einzig 
Grube 53 lag unter dem verwitterten Moränen-

      KURZBERICHTE

Abb. 1: Muri b. Bern,  
Allmendingenweg 3, 3a, 
3b. Bei der Rettungsgra-
bung wurden nach Abtrag 
der oberen Bodenschich-
ten auffällige Strukturen 
kleinflächig freigelegt, 
eingemessen und doku-
mentiert, bevor sie zur 
weiteren Untersuchung 
und Fundbergung mit 
dem Bagger geschnitten 
wurden. Blick nach Nord-
osten.
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material. Sie muss also älter sein, als die übri-
gen Gruben. Die grossen Gruben sind unför-
mig und weisen unregelmässige Sohlen auf. 
Wozu sie dienten, ist unklar. Daneben kommen 
kleine Gruben vor, die aufgrund von Keilsteinen 
in ihrer Verfüllung als Pfostengruben interpre-
tiert werden (Abb 3). Auch wenn wohl nicht alle 
Gruben erkannt wurden, weisen mehrere in re-
gelmässigen Abständen liegende Pfostengruben 
auf Gebäude hin, beispielsweise zwischen den 
Sondierungen 12 und 6 (Abb. 2).

Die verschiedenen Gruben enthielten nur 
wenig Fundmaterial, häufig grob gemagerte, 
handgeformte Keramikscherben und Holz-
kohlefragmente. Die Holzkohlen datieren ge-
mäss Radiokarbondatierung in die Jungstein-
zeit, die Mittel- und beginnende Spätbronzezeit 
sowie in die frühe Eisenzeit (Abb. 4). Was die 
Proben datieren, ist nicht klar, denn aus dersel-
ben Grubenverfüllung liegen verschieden alte 
Daten vor. Wie viel vorher wurden die Gruben 
ausgehoben, wie lange wurden sie genutzt und 
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Abb. 2: Muri b. Bern,  
Allmendingenweg 3, 3a, 
3b. Übersichtsplan der 
2019/20 ausgegrabenen 
Fläche mit den Sondie-
rungen und den schema-
tisch eingezeichneten  
archäologischen Resten. 
Die mittels Radiokarbon-
messung datierten Gru-
ben sind mit den Posi-
tionsnumern beschriftet. 
M. 1: 500.

Abb. 3: Muri b. Bern,  
Allmendingenweg 3, 3a, 
3b. An der Oberfläche 
(links) setzt sich die Pfos-
tengrube 47 mit einer 
Konzentration von Steinen 
deutlich vom Untergrund 
ab. Im Schnitt (rechts) ist 
erkennbar, dass der heute 
verrottete Holzpfosten in 
der 0,84 m tiefen Grube 
mit einer dichten Steinpa-
ckung verkeilt wurde. 
Blick nach Norden.



75

wurden sie mit Material verfüllt, das zu frühe-
ren Zeiten abgelagert worden war? Neben den 
Radiokarbondatierungen weist auch die strati-
grafisch ältere Grube 53 auf eine Nutzung des 
Areals in verschiedenen Zeiten. Auch wenn also 
noch vieles unklar ist, liefert die Rettungsgra-
bung 2019/20 den Nachweis eines mehrfach ge-
nutzten prähistorischen Siedlungsplatzes.

Die Entdeckung dieses Siedlungsplatzes 
kam nicht ganz unerwartet, denn die Fundstelle 
am Allmendingenweg in der Ebene südlich des 
Gümligenbergs liegt in einem archäologisch 
reichen Gebiet: In unmittelbarer Nähe befindet 
sich das archäologische Schutzgebiet Linden-
hof/Siloah, wo 1902 Bronzeschmuck geborgen 
wurde, der wohl aus einem spätbronzezeitli-
chen Grab stammt. Weiter nördlich im Bereich 
von Kirche und Schloss Gümligen befinden sich 
die Reste eines römischen Gutshofs. Und rund 
260 m südöstlich der aktuell untersuchten Flä-
che wurden 2013 und 2015 archäologische Reste 
verschiedener Epochen dokumentiert: Neben 
einem alten Humus mit prähistorischen Scher-
ben kamen zwei langrechteckige Gruben ohne 
Fundmaterial zum Vorschein. Aufgrund der Ra-
diokarbondatierungen aus ihren Verfüllungen 

wurden die Gruben wohl in römischer Zeit an-
gelegt. Weiter wurden ein römisches Brandgrab 
und eine Grube entdeckt, die wohl in die Spät-
antike datiert. Menschliche Präsenz ist südlich 
des Gümligenberges demnach für verschiedene 
Epochen belegt. Dank der Grabung 2019/20 ist 
nun aber erstmals die konkrete Lage der prähis-
torischen Siedlungen bekannt.
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C14-Datierungen

Labor-Nr. Fnr. Datierung
y BP

Kalibration
1σ-Wert 68,2 %

Kalibration
2σ-Wert 95,4 % 

Material Befundansprache Epoche

BE-12866.1.1 160252 3068 ±21 1390 – 1289 cal BC 1406 – 1268 cal BC Holzkohle Fläche 1, Verfüllung Grube 
Pos. 29

Mittel-/Spät-
bronzezeit

BE-12867.1.1 160253 3031 ±22 1373 – 1231 cal BC 1388 – 1216 cal BC Holzkohle Fläche 1, Verfüllung Grube 
Pos. 29

Mittel-/Spät-
bronzezeit

BE-11938.1.1 158119 2515 ±20 773 – 570 cal BC 786 – 547 cal BC Holzkohle Sondierung 6, Verfüllung Grube 
Pos. 15 = Fläche 1, Pos. 46

Frühe Eisenzeit 
(Hallstattzeit)

BE-12868.1.1 160259 2525 ±21 787 – 591 cal BC 791 – 550 cal BC Holzkohle Fläche 1, Verfüllung Grube 
Pos. 47

Frühe Eisenzeit 
(Hallstattzeit)

BE-12869.1.1 160260 4503 ±23 3337 – 3107 cal BC 3345 – 3100 cal BC Holzkohle Fläche 1,Verfüllung Grube 
Pos. 47

Jungsteinzeit 
(Horgen occ.)

BE-12870.1.1 160265 4801 ±40 3643 – 3530 cal BC 3659 – 3385 cal BC Holzkohle Fläche 1, Verfüllung Grube 
Pos. 56

Jungsteinzeit 
(Cortaillod)

BE-12871.1.1 160266 4771 ±24 3634 – 3527 cal BC 3639 – 3521 cal BC Holzkohle Fläche 1, Verfüllung Grube 
Pos. 56

Jungsteinzeit 
(Cortaillod)

BE-12872.1.1 160268 4665 ±23 3508 – 3373 cal BC 3517 – 3369 cal BC Holzkohle Fläche 1, Verfüllung Grube 
Pos. 57

Jungsteinzeit 
(Cortaillod/
Port Conty)

BE-12873.1.1 160269 4777 ±23 3634 – 3531 cal BC 3640 – 3522 cal BC Holzkohle Fläche 1, Verfüllung Grube 
Pos. 57

Jungsteinzeit 
(Cortaillod)

Abb. 4: Muri b. Bern, Allmendingenweg 3, 3a, 3b. Die Radiokarbondatierungen von Holzkohlefragmenten aus verschiedenen Gruben wei-
sen in verschiedene Epochen von der Jungsteinzeit bis in die frühe Eisenzeit. Die C14-Messungen wurden im AMS LARA Labor der Uni-
versität Bern durchgeführt, Kalibration: Oxcal v.4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5; IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al. 2013).
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Petit-Val, Souboz, Haut du Village 37
Une maison rurale de 1684 se dévoile

CHRISTOPHE GERBER ET PIERRE EICHENBERGER

Inhabitée depuis des décennies, la maison ru-
rale du Haut du Village 37, à Souboz, est ap-
préciée digne de protection dans le Recense-
ment architectural du canton de Berne (fig. 1). 
Le Service des monuments historique du can-
ton de Berne (SMH) fit part au Service archéo-
logique cantonal (SAB) du projet de rénovation 
douce de son logement par le biais de la Fonda-
tion « Vacances au cœur du patrimoine ». Au 
vu des qualités architecturales et de l’intérêt 
historique évident du bâtiment, le SAB mani-
festa son intérêt et mit sur pied une interven-
tion articulée en deux volets. Une campagne 
de sondages, complétée d’une documentation 
photographique, eut lieu en février 2018 ; elle 
fut suivie d’une fouille archéologique des trois 
pièces du rez-de-chaussée et de différents rele-
vés architecturaux de mai à juin 2020.

À l’origine cette ferme à pignons latéraux 
et travées perpendiculaires au faîte abritait, en 
plus du logement aménagé à l’est, deux étables 

séparées par une allée fourragère. La façade 
principale orientée au sud est percée de deux 
baies à encadrement calcaire soigné, dont une à 
trois jours séparés par des meneaux en calcaire 
taillé. Un devant-huis centré offrait un vaste es-
pace de travail et de stockage couvert qui per-
mettait en outre d’accéder à toutes les pièces 
stratégiques de la ferme : étables, allée, grange, 
logement et comble. La façade orientale est très 
soignée aussi : les encadrements calcaires de la 
porte d’entrée et de la fenêtre de cuisine sont 
moulurés. Le linteau de porte en forme de fron-
ton est orné d’un écu taillé, gravé des initiales 
IPC (probablement celles du bâtisseur) et flan-
qué de la date 1684.

Le terrain étant en légère pente, le rez-de-
chaussée présente des différences de niveaux 
compensées par des marches ou un plancher 
légèrement incliné (fig. 2). L’entrée principale 
se situe à l’est et débouche sur la cuisine voû-
tée (fig. 2 et 3) qui forme la pièce centrale du lo-

Fig. 1 : Petit-Val, Souboz, 
Haut du Village 37.  
Façade sud du bâtiment. 
Au centre, la porte du  
devant-huis et, à droite, le 
corps de maçonnerie 
percé de deux baies à 
meneaux.
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gement. Celle-ci jouxte à l’ouest, un couloir 
transversal ouvert réalisé en madrier et percé 
d’une porte d’accès à l’écurie. À l’origine, son 
sol de 4 × 4,7 m environ devait être pour moi-
tié en terre battue et pour l’autre revêtu d’un 
plancher. La cuisine conserve encore un évier 
en pierre situé sous une petite fenêtre, à côté de 
l’entrée, les vestiges d’un four à pain et quelques 
éléments de mobilier en bois fixés aux murs. De 
cette pièce on accédait au séjour, au sud, au cel-
lier, au nord, ainsi qu’à l’étage et à l’écurie.

Le séjour, aussi nommé « poile » ou « belle 
chambre » dans le Jura, constituait avec ses 
quelque 20 m2 la seule pièce chauffée de la mai-
son paysanne (fig. 4). À l’origine, ses murs de-
vaient être enduits, mais ils furent rapidement 
habillés de délicats lambris soulignés de frises 
denticulées, dont il ne reste malheureusement 
que de maigres reliques. La porte est surmon-
tée d’une corniche moulurée dont la typolo-
gie renvoie à la fin du 17e siècle ; on retrouve 
d’ailleurs sur le linteau, la même petite frise 

PETIT-VAL, SOUBOZ, HAUT DU VILLAGE 37      COMTES RENDUS
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Fig. 2 : Petit-Val, Souboz, 
Haut du Village 37. Coupe 
transversale, vue vers 
l’est. Éch. 1:150

Fig. 3 : Petit-Val, Souboz, 
Haut du Village 37. Mur 
nord de la cuisine voûtée. 
À gauche, on distingue 
l’escalier accédant à la 
chambre nord, au centre 
la porte de cave et à 
droite la chaudière  
moderne en briques.
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 denticulée observée sur le lambris. Un escalier 
quart-tournant accédait depuis le séjour à une 
chambre située juste au-dessus. De l’escalier 
d’origine, il ne restait que les fondations, appa-
rues sous le plancher, et une empreinte percep-
tible dans l’enduit mural (fig. 5). Une ouverture 
coulissante aménagée dans le plafond-plancher 
d’origine devait permettre à la chaleur dégagée 
par le poêle de tempérer la pièce. Actuellement, 
l’accès de la chambre s’avère peu commode 
puisqu’il se fait par un escalier bancal en rem-
ploi qui prend appui sur le fourneau en molasse 
daté de 1904. Ce dernier remplaça un poêle an-
térieur, dont il reprit le socle en gros moellons 
calcaires ; l’escalier partait alors à l’opposé et 
on y accédait depuis un escabeau mobile. Au 
17e siècle, cette chambre haute fut sans doute 
l’unique pièce de nuit.

De la cuisine, on accédait directement au 
cellier par une lourde porte à gonds en bois. 
Cette pièce de stockage de 3,3 × 4,3 m possé-
dait un sol de terre battue et devait être équipés 
d’étagères, dont il ne reste rien. Une fosse garde-
manger rectangulaire (fig. 6) de 0,9 × 2,2 m et 
0,7 m de profondeur, creusée dans le terrain na-
turel et garnie d’un plancher, est apparue le long 
du mur ouest. Au-dessus du cellier, se trouvait 
une pièce de vie accessible depuis la cuisine par 
un escalier de bois. À l’origine, elle était pro-
bablement subdivisée en deux parties comme 
le suggèrent des traces de cloison visibles dans 
l’enduit (fig. 7). Lors du remplacement du pla-
fond vers 1820/25, ces deux locaux furent réu-
nis pour former une pièce de 3,5 × 6 m ; seule 
une petite partie du plancher initial était en-
core en place, le reste fut remplacé au cours du 
20e siècle.

La charpente à poteaux de fond d’origine 
était encore largement conservée. Du côté du 
pignon oriental, les poteaux étaient stabilisés 
par un entrait assemblé à mi-bois et deux ar-
balétriers parallèles aux chevrons ; l’entrait re-
posait sur le couronnement du mur et les pieds 
de poteaux étaient noyés dans la maçonnerie 
(fig. 2). Le rural n’étant pas touché par le projet 
d’assainissement, aucune intervention archéo-
logique ne s’y déroula.

Le mobilier archéologique récolté s’avère 
peu abondant et couvre les siècles traversés 
par le bâtiment depuis sa construction en 1684. 
On y trouve de la céramique vernissée décorée 
au barolet, de la faïence à revêtement mince, 

Fig. 4 : Petit-Val, Souboz, 
Haut du Village 37. Séjour. 
Négatifs de solives, four-
neau en molasse de 1904 
et escalier accédant à la 
pièce de nuit. À droite, on 
devine les maigres ves-
tiges de lambris encore 
conservés.

Fig. 5 : Petit-Val, Souboz, 
Haut du Village 37. Séjour. 
Fondation et traces sous 
les enduits muraux de 
l’escalier d’origine 
(flèches) qui longeait le 
mur ouest.

Fig. 6 : Petit-Val, Souboz, 
Haut du Village 37. Cave. 
Fosse garde-manger 
creusée dans le terrain 
naturel marneux.
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de la vaisselle culinaire provenant de Bonfol, 
quelques fragments de pipes en terre, mais aussi 
de la vaisselle en verre, de menus objets en os et 
en verre, ainsi que de nombreuses billes en ma-
tériaux divers (fig. 8). Du verre à vitre a aussi été 
mis au jour, notamment des fragments de cives. 
Quoique fabriquées en masse dans les verre-
ries toutes proches de Court, leur attestation 
en contexte de fouille restait plutôt rare dans la 
région jurassienne. Par ailleurs, de nombreuses 
chutes de cuir épais et des fragments de sangles 
découverts dans la cave paraissent témoigner 
d’une activité de sellier ou bourrelier, peut-être 
au début du 20e siècle.

La maison paysanne du Haut du Village 
37 n’a subi que peu de transformations et sa 
structure d’origine est bien conservée. Le loge-
ment s’articulait autour d’une grande cuisine 
voûtée en position centrale. Le séjour, dont les 
murs étaient couverts d’un lambris finement 
ouvragé, disposait d’un poêle qui fut remplacé 
en 1904. Deux pièces situées à l’étage et rema-
niées au 19e siècle complétaient le logis. Cette 
ferme reprend le modèle largement diffusé des 
fermes à poteaux verticaux, en vogue jusqu’à la 
fin du 18e siècle dans le Jura. Toutefois, elle se 
distingue par une curiosité architecturale : un 
entrait traversant, assemblé à mi-bois aux po-
teau repose sur le couronnement du mur, tan-
dis que les extrémités inférieures desdits po-
teaux dépassent et sont intégrés au corps de 
maçonnerie.
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Fig. 7 : Petit-Val, Souboz, 
Haut du Village 37. 
Chambre nord. On re-
marque sur le mur nord, 
juste à droite de la  
fenêtre, la trace d’une 
cloison disparue (tireté) 
et surtout un rehausse-
ment du plafond (daté 
vers 1820/25) marqué par 
un rhabillage de l’enduit 
(flèches).

Fig. 8 : Petit-Val, Souboz, 
Haut du Village 37. Aperçu 
du mobilier archéologique 
mis au jour : vaisselle en 
terre, lot de billes, pipe en 
terre, boutons et verrerie 
reflétant trois siècles 
d’occupation.



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 202180

Introduction
À la suite de la découverte spectaculaire de la 
main de bronze et d’or en 2017 dans un contexte 
funéraire (voir bibliographie ci-dessous), le Ser-
vice archéologique a décidé d’accompagner 
chaque nouvelle excavation prévue dans les en-
virons de cette découverte (fig. 1). Après avoir 
eu connaissance d’un projet de construction 
dans le quartier au lieu-dit « Crêt de Fourmis », 
situé à environ 300 m au nord-ouest de la sépul-
ture de l’Âge du Bronze, nous n’avons pas tardé 
à effectuer une campagne de sondages dans 
cette vaste surface. Ces investigations ont mon-
tré des vestiges archéologiques dans la parcelle 
se situant au coin du Champ Favre et du Che-
min des Fleurs. Les fouilles entreprises aussitôt 
dans cette surface ont commencé dès septembre 
2019 et ont pris fin en octobre 2020, avec une 
longue interruption pendant les mois  d’hiver.

Plateau de Diesse, Prêles, Crêt de Fourmis
Vestiges protohistoriques et empierrements médiévaux

CHRISTIANE KISSLING
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Fig. 1 : Prêles, Crêt de 
Fourmis. Situation des 
deux fouilles. Point rouge : 
fouille de 2018 où a été 
trouvée l’inhumation et  
la main en bronze/or. 
Point bleu : fouille de 
2019/2020.

Fig. 2 : Prêles, Crêt de 
Fourmis. Vue de la fouille 
de 2019/2020.
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Les vestiges archéologiques (âge du Bronze 
et Âge du Fer) se trouvaient au pied d’une pe-
tite pente orientée du nord vers le sud (fig. 2). La 
sédimentation révélait sous l’humus des limons 
de colluvion, reposant sur un substrat calcaire 
du Malm (Jurassique supérieur). Ce dernier 
présentait un relief très accidenté, fortement 
marqué par une corrosion karstique (fentes, 
crevasses, et même un puits). La surface du cal-
caire laissait apparaître des traces d’excavation, 
à côté de zones d’aspect naturel. Un puits kars-
tique est apparu au milieu du secteur fouillé 
(diamètre 1,5 m, profondeur perçue de 6,5 m), 
dont l’ouverture a été probablement agrandie à 
la Protohistoire, pour être éventuellement uti-
lisé (puits, cave ?). (fig. 3) Ce gouffre aux parois 
parfois raides, mais se rétrécissant ou s’élargis-
sant vers le bas, semble mener à un système de 
cavités. Il a été finalement condamné par un 
remplissage de grosses pierres calcaires, peut-
être à l’âge du Fer.

Céramique de l’âge du Bronze
De nombreux tessons de l’âge du Bronze moyen 
ont pu être récupérés sur l’ensemble de la fouille. 
Ceux-ci se trouvaient non seulement dans l’hu-
mus, mais aussi dans toutes les autres couches 
et aménagements archéologiques (fig. 4). L’at-
tribution typologique au Bronze moyen de cette 
céramique commune est par ailleurs confir-
mée par une analyse C14 (fig. 5, BE-13395), ef-
fectuée sur un ossement de faune issu d’une sé-
dimentation plaquée contre le karst avec de la 
céramique, surmontée d’empierrements plus 
récents. Il est tout de même étonnant que la plu-
part des tessons étaient piégés dans les fentes de 
la roche calcaire, parfois directement au contact 
des blocs ou entre ceux-ci, fractionnés naturel-
lement ou artificiellement. 

Ceci nous prouve qu’il n’y avait à cette 
époque pas beaucoup de couverture sédimen-
taire sur le plancher rocheux. Conséquence de 
l’érosion et de l’excavation prolongée des bancs 
calcaires, les tessons, ainsi que des fragments 
de meules et d’autres artefacts en roches, se 
sont ainsi disséminés au cours des siècles sui-
vants dans la pente, jusqu’à son pied. Le site de 
l’âge du Bronze (vraisemblablement un habi-
tat) devait par conséquent se trouver au-dessus 
de la zone fouillée, sans doute sur une terrasse 
un peu plus plate, recouverte aujourd’hui par 
un comblement d’environ trois mètres d’épais-

seur. Ce remblai a été aménagé dans les années 
soixante du siècle passé et est localisé au-delà 
du projet de construction actuel.

La typologique permet d’attribuer cette cé-
ramique au Bronze moyen. Il faut également re-
marquer la similitude des résultats calibrés des 
analyses C14 ; d’une part celle issue du contexte 
de la poterie in situ, d’autre part celle obtenue 
sur la main en bronze découverte dans une 
sépulture (fig. 5, BE-8432 et BE-13395). Il n’est 
pas impossible que les deux sites aient pu être 
contemporains.

Restes d’habitat du second Âge du Fer
Dans la partie est et sud-est de la parcelle fouil-
lée s’étendaient les vestiges d’un habitat, proba-
blement attribuable à l’âge du Fer. De l’habitat 
même, seuls des trous de poteau, des fosses et 
des foyers ont été préservés. Jusqu’à présent, il 
ne nous est pas possible de reconstituer un plan 

PLATEAU DE DIESSE, PRÊLES, CRÊT DE FOURMIS      COMTES RENDUS

Fig. 3 : Prêles, Crêt de 
Fourmis. L’entrée du puits 
karstique.

Fig. 4 : Prêles, Crêt de 
Fourmis. Des tessons de 
l’âge du bronze in situ.
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de base de cet établissement qui doit continuer 
vers le sud, en dehors de notre zone de fouille.  
À côté de grands trous de poteau appartenant 
probablement à des maisons d’architecture 
simple, de nombreux petits trous de poteau 
pourraient provenir d’enclos ou de clôtures.

Un foyer, probablement utilisé plusieurs fois 
(fig. 6), et une fosse remplie de pierres éclatées 
au feu, étaient entourés de trous de poteau, ce 
qui nous montre qu’ils étaient probablement à 
l’intérieur d’un bâtiment. En outre, des tessons 
de céramique, un fragment de meule rotative 
et des ossements de faune ont été mis au jour.

Dans le remplissage du foyer susmentionné, 
la datation d’un charbon de bois issu d’un der-
nier emploi a livré une datation C14 (fig.  5, 
BE-11957) dont la plage temporelle s’insère au 
second Âge du Fer (La Tène). Une pièce de mon-
naie, trouvée également dans ce même rem-
plissage, confirme cette datation. Il s’agit d’un 
 potin séquane à la grosse tête, sous-type frappé 
entre le dernier tiers du 2e et le milieu du 1er  
s. av. J.-C. (en gros, 130-50 av. J.-C.). Des ré-
sultats supplémentaires de datations radio-
carbones sur du charbon de bois, provenant 
du remplissage d’autres trous de poteau, nous 
montrent qu’il y avait bien en bas de pente ex-
clusivement un habitat laténien (fig.  5, BE-
14453, BE-14456).

Après l’abandon du site, s’est formée pen-
dant les siècles suivants une sédimentation col-
luviée de plus d’un mètre d’épaisseur avec peu 
de mobilier, ce qui pourrait indiquer la pré-
sence d’un paysage ouvert.

Empierrements du Moyen Âge
Entre la fin du treizième et le quatorzième 
siècle de notre ère, des empierrements super-
posés ont été construit dans les colluvions et 
dans la pente rocheuse (fig. 7). Cette attribu-
tion chronologique au bas Moyen Âge se base 
actuellement sur une datation C14 issue de ces 
contextes (fig. 5, BE-11956). De manière cohé-
rente, une analyse C14 sur du charbon de bois, 

Datation C14

Nº 
laboratoire

Nº 
inventaire

Datation
y BP

Datation calibrée
1σ (68,2 %) 2σ (95,4 %) Matière Site Contexte

BE-8432 149092 3204 ±21 1498–1451 cal BC 1507–1431 cal BC colle 
végétale

Plateau de Diesse, Prêles, 
Les Combettes

Tombe inhumation, 
main bronze/or

BE-11951 159819 1145 ±40 778–971 cal AD 775–980 cal AD charbon Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis

Colluvion pos. 10

BE-11956 159830 674 ±19 1282–1380 cal AD 1277–1386 cal AD charbon Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis

Couche archéologique 
pos. 11

BE-11957 159832 2139 ±29 343–113 cal BC 353–57 cal BC charbon Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis

Dernière utilisation 
du foyer pos. 14

BE-13395 160215 3196 ±17 1498–1442 cal BC 1502–1431 cal BC ossement 
faune

Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis

Couche archéologique 
pos. 56

BE-14452 161762 2118 ±23 171–60 cal BC 336–52 cal BC ossement 
faune

Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis

Trou de poteau pos. 164

BE-14453 161763 2216 ±23 359–205 cal BC 378–198 cal BC charbon Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis

Trou de poteau pos. 150

BE-14456 161767 2117 ±23 171–59 cal BC 335–52 cal BC charbon Plateau de Diesse, Prêles, 
Crêt de Fourmis

Trou de poteau pos. 161

Fig. 5 : Prêles, Crêt de Fourmis. Datations C14 des différentes couches et structures de la fouille 2019/2020, ainsi que celle pratiquée sur 
la main de bronze et d’or (colle végétale) de la fouille 2018. La datation a été réalisée au moyen de la technique AMS (spectrométrie de 
masse par accélérateur). Calibration: Oxcal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r5:; IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al. 2013).

Fig. 6 : Prêles, Crêt de 
Fourmis. Le foyer daté du 
second âge de Fer.
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provenant des colluvions dans lesquelles les em-
pierrements ont été installés, a livré un résul-
tat plus ancien dans le haut Moyen Âge (fig. 5, 
BE-11951). 

Les douze structures découvertes avaient 
une forme ronde ou carrée, montrant toutes 
une construction semblable mais des diamètres 
différents. Il s’agit de fosses creusées dans le 
sol, remplies ensuite de gros blocs calcaires 
ainsi que de pierres plus petites, comblant les 
espaces vides. Dans ces remplissages se trou-
vaient, à part des pierres calcaires locales, aussi 
des roches cristallines d’origine alpine (par 
exemple des quartzites), provenant probable-
ment de placages de moraine présents à proxi-
mité de notre site. Ces comblements révélaient 
aussi des pierres montrant des traces d’utili-
sation (éclatées au feu ou avec des marques de 
brûlures). La surface de ces structures était re-
couverte de petites pierres arrondies ainsi que 
de gravier, formant de ce fait un terrain plus ou 
moins plat. 

Ces aménagements en pierre formaient non 
seulement une sorte de plateforme, certains pos-
sédaient peut-être aussi une fonction de drain. 
Les empierrements se superposaient et mon-
traient une stratigraphie relative entre eux, peut-
être n’ont-ils pas été utilisés en même temps. 
La fonction de ces constructions reste pour le 
moment inexpliquée. Elles peuvent avoir été 
utilisées pour un artisanat qui n’est plus prati-
qué aujourd’hui, ou exercé différemment.

Conclusion
La découverte de traces d’habitats de l’âge du 
Bronze moyen et du second Âge du Fer à plus de 
800 mètres d’altitude est particulièrement inté-
ressante et surprenante. Ce fait résulte-t-il d’un 
état de la recherche, dans une région telle le Pla-
teau de Diesse, qui n’a pour l’instant révélé que 
peu de vestiges de ces périodes? On peut aussi 
supposer à Prêles des installations temporaires, 
relatives à des transhumances estivales (pâture), 
ou à l’exploitation du bois ou d’autres matières. 
Ces traces d’activités à différentes époques de 
la Protohistoire à Prêles, démontrent le poten-
tiel de trouvailles de ce type dans le Jura ber-
nois, comme celles déjà connues dans d’autres 
contrées de l’Arc jurassien.
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Fig. 7 : Prêles, Crêt de 
Fourmis. À droite de 
l’image apparaissent les 
empierrements ronds et 
semi-circulaires, 
construits à côté de la 
roche calcaire apparente 
sur la gauche.
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Spiez, Schloss
Ein Wohnturm aus der Zeit um 1250

ARMAND BAERISWYL UND LETA BÜCHI

Der über alle Bauten hinausragende Turm von 
Schloss Spiez wurde im Winter 2018/19 saniert 
(Abb. 1 und 4). Dies bot dem Archäologischen 
Dienst des Kantons Bern die Gelegenheit für 
eine Untersuchung, die von Januar bis März 
2019 dauerte. Dabei sollte die bislang umstrit-
tene Baugeschichte geklärt werden. Wie alt ist 
der Turm? Ist er aus einem Guss oder erreichte 
er seine heutige Höhe durch mehrfache Aufsto-
ckungen? Welche Funktion hatte der Turm im 
Mittelalter und wie wurde er genutzt?

Der Turmgrundriss von 11 × 11 m ist leicht 
zu einem Rhombus verzogen. Die Nordost-
ecke zeigt sich im Vergleich zu den anderen 
drei Ecken überstreckt. Der Turm weist bis zu 
den Zinnen eine Höhe von ungefähr 33 m, bis 
zur Dachspitze von rund 42 m auf (Abb. 2). Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass der Turm nir-
gends in seiner vollen Höhe sichtbar ist; er steht 
auf der Sohle des heute ostseitig zugeschütteten 

Grabens, sodass die untersten 4 m im Erdreich 
stecken (Abb. 5).

Innen hat der Turm fünf Geschosse, darü-
ber folgen die Wehrplatte und das jüngere Py-
ramidendach. Die fünf Geschosse weisen von 
unten nach oben abnehmende Raumhöhen 
auf: Das Sockelgeschoss ist rund 10 m hoch, das 
erste Obergeschoss 5,6 m, das zweite 4,7 m, das 
dritte 3,7 m und das vierte nur noch 3,4 m. Sämt-
liche bestehenden Geschossbalkenlagen des 
Turms wurden bei der Sanierung 1938/39 ent-
fernt und durch neue Balken an gleicher Stelle 
ersetzt. Von den ursprünglichen Bodenbelägen 
sind noch Spuren erkennbar.

Die Mauerstärke beträgt im Sockelbereich 
ungefähr 3 m und verjüngt sich bis zur Wehr-
platte auf 1 m (Abb.  3). Die Zinnen sind auf 
drei Seiten 0,9 m stark, auf der vierten im Os-
ten wegen des im Mauerwerk integrierten Ka-
mins 1,30 m.

Abb. 1: Spiez, Schloss. 
Der eingerüstete Turm im 
Schneegestöber im Win-
ter 2018/19. Blick nach 
Osten.
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Die Fassade des Turms zeigt unterschied-
liche Mauerzonen, was zu Mutmassungen ge-
führt hat, der Turm sei mehrfach aufgestockt 
worden (Abb. 2 und 5). Das hohe Sockelgeschoss 
besteht aus grossen Bruchsteinen und Findlin-
gen. Ein 15 bis 20 cm tiefer, horizontaler Mauer-
rücksprung markiert den Wechsel zum ersten 
Obergeschoss mit gleichem Mauercharakter. 
Der Übergang von diesem zum zweiten Ober-
geschoss wird durch einen Wechsel des verbau-
ten Steinmaterials betont. Dieses besteht von 
hier bis zu den Zinnenansätzen aus bossierten 
Quadern aus Rauhwacke. Den Übergang vom 
zweiten zum dritten Obergeschoss markiert ein 
weiterer, diesmal allerdings schräger Mauer-
rücksprung. Beim Zinnenkranz wurde auf die 
Bossen verzichtet. Die 1,50 m hohen Zinnen 
schliessen flach ab. Die Sohlbänke der Zinnen-
lücken wurden mit Schieferplatten abgedeckt.

Der Turm weist eine Reihe von ursprüng-
lichen Öffnungen auf. Auf der Ostseite öffnet 
sich ein Rundbogenportal, das ins erste Ober-
geschoss führt (Abb. 5). Es handelt sich um den 
Hocheingang, von dem aus der Turm einst über 
eine Holztreppe vom Hof aus zu betreten war. 
Die Balkenlöcher des Treppenpodestes sind 
noch erhalten und wurden 1939 mit Balken zur 
Veranschaulichung versehen. Ebenfalls im ers-
ten Obergeschoss findet sich in der Westmauer 
eine zweite originale Tür (Abb.  2). Sie führte 
über einen überdachten Laubengang, dessen 
Balkenlöcher ebenfalls noch erhalten sind, in 
einen verschwundenen Latrinenanbau.

Während die beiden darüberliegenden Ge-
schosse mit je einer Schlitzöffnung in der Nord- 
und Südmauer nur spärlich erhellt wurden, war 
das vierte Obergeschoss mit drei rundbogigen 
Nischenfenstern mit Sitzbänken auf jeder der 
vier Turmseiten lichtdurchflutet. Zu vermuten 
ist, dass das jeweils mittlere grössere Fenster mit 
einer Mittelstütze in Biforien unterteilt war.

Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, 
dass alle vier Ecken des Turms von unten bis 
oben aus einem durchgehend gleich gestalteten 
Eckverband bestehen. Dieser, das Mauergefüge, 
die beiden Rücksprünge, die den Turm in drei 
ungefähr gleich hohe Abschnitte unterteilen, so-
wie die gleich gestalteten Rundbogenöffnungen 
ergeben zusammen ein stimmiges Gesamtkon-
zept. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der 
Turm in einer einzigen Bauphase entstand und 
nicht mehrfach aufgestockt wurde.

Die Architektur und die Innenausstattung 
zeigen klar, dass es sich beim Spiezer Schloss-
turm im Prinzip um einen Wohnturm handelt 
(Abb.  3). Das 10 m hohe Sockelgeschoss wies 
keinen ursprünglichen Zwischenboden auf 
und war nur über eine Bodenklappe im ersten 
Obergeschoss zu erreichen. Dieses ist als Ein-
gangsgeschoss zu betrachten, lag dort doch auf 
der Ostseite der Hocheingang. Mit einer gros-
sen Koch- und Kaminnische mit integriertem 
Rauchkanal, ebenfalls in der Ostmauer, den 
zwei Sitznischen mit Rundbogenöffnungen im 
Norden und Süden, neun Lichtnischen und 
zwei verschliessbaren Einbauschränken diente 
das erste Obergeschoss zudem unverkennbar 
als Wohnküche. Nicht zu vergessen sei in die-
sem Zusammenhang die über die originale Tür 
in der Westmauer zu erreichende Latrine.

SPIEZ, SCHLOSS      KURZBERICHTE
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Abb. 2: Spiez, Schloss. 
Ansicht der Westfassade 
des Turms. Rot: ursprüng-
licher Turm, kurz nach 
1241d; grün: heutiges 
Dachwerk, 1421/22d; blau: 
1600i; dunkelgrün: 19. und 
20. Jahrhundert. M. 1:250.
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Das darüberliegende zweite und dritte Ge-
schoss mit Raumhöhen von 5,5 und 3,7 m und 
nur spärlicher Belichtung dürften als Vorrats- 
und Schlafkammern genutzt worden sein.

Das lichtdurchflutete vierte Obergeschoss 
gewährte den Burgbewohnern und gewährt 
heute den Besuchern einen Rundblick in das 
nahe und ferne Umland. Allerdings konnten 
keine Spuren der vermuteten Biforien, die je-
weils das mittlere grössere Fenster unterteilt 
hätten, gefunden werden. Es fehlen auch Spu-
ren einer zu erwartenden wohnlichen Wand-
verkleidung oder von anderen Innenausbauten 
für das doch repräsentativ angelegte Wohnge-
schoss. Möglicherweise verblieb der Raum im 
Rohbauzustand und wurde gar nie im geplan-
ten Sinn bewohnt.

Über dem Wohngeschoss liegt die mit Zin-
nen abschliessende Wehrplatte. Sie trug ur-

sprünglich entweder gar kein Dach oder ei-
nes, das hinter den Zinnen ansetzte. Beleg 
dafür sind die in der nördlichen und südlichen 
Mauer auf Bodenhöhe angelegten querrecht-
eckigen Ausgussöffnungen für das Ableiten von 
Regenwasser über die Fassaden.
Wohl ebenfalls aus der Bauzeit stammen die auf 
Bodenhöhe des zweiten Obergeschosses befind-
lichen, rechteckigen Mauerlöcher. Ihre Bedeu-
tung wurde nicht klar, möglich wäre die An-
nahme einer Arbeitsplattform, etwa für einen 
Baukran.

Auf Höhe des zweiten und dritten Geschos-
ses waren zudem an den Fassaden unterschied-
lich grosse Mauerlöcher zu beobachten, die bis 
ins Kernmauerwerk hineinreichten. Einzelne 
bilden seitlich hinter der Aussenschale eine ge-
schützte Mauernische. Möglicherweise dienten 
sie als Brutstätten für Vögel. Nach Auskunft der 
beigezogenen Ornithologin könnten die grös-
seren Öffnungen von Turmfalken und die klei-
neren von Mauerseglern benutzt worden sein.

Der Turm lässt sich dank dendrochrono-
logischen Analysen nun auch datieren: Sechs 
Hölzer, Gerüsthölzer sowie Verkleidungen von 
Wandnischen, aus dem originalen Mauerwerk, 
teilweise mit Splint, konnten in die Zeit kurz 
nach 1241 datiert werden.

Zu erwähnen sind noch zwei Befunde zu 
jüngeren Veränderungen des Turms. Wahr-
scheinlich wurde er erst im Spätmittelalter mit 
einem deckenden Dach versehen; die Hölzer des 
Dachwerks wurden im Herbst/Winter 1421/22 
geschlagen. Datiert sind nun auch die Zumau-
erungen der Rundbogenöffnungen zu Schlüs-
sellochscharten im Wohngeschoss. Sie gehö-
ren aufgrund des identischen Grundputzes in 
die gleiche Zeit wie die weithin sichtbaren Wap-
penmalereien an den Ausseinseiten der Zinnen, 
gemäss Inschrift ins Jahr 1600.

Dank den Untersuchungen konnten auf die 
eingangs gestellten Fragen Antworten gefunden 
werden: Zum einen ist nun klar, dass der Turm 
aus einem Guss ist und kurz nach 1241 errich-
tet worden war. Er ist damit übrigens ein halbes 
Jahrhundert jünger als von einem Grossteil der 
Forschung bisher vermutet. Das Turmdach hin-
gegen entstand nicht erst um 1600 wie die Ma-
lereien an den Zinnen direkt darunter, sondern 
bereits im frühen 15. Jahrhundert. Zum anderen 
handelt es sich aufgrund der Ausstattung und 
der Grösse des Bauwerks um einen Wohnturm. 
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Abb. 3: Spiez, Schloss. 
Schnitt durch den Turm 
mit Blick nach Osten. Rot: 
ursprünglicher Turm, kurz 
nach 1241d; grün: heuti-
ges Dachwerk, 1421/22d; 
blau: 1600. M. 1:250.
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Allerdings scheint es ungewiss, ob er tatsächlich 
fertig ausgebaut und – vor allem in den oberen 
Geschossen – bewohnt wurde oder ob er nicht 
im Rohbau verblieb.

Der 1938/39 museal ausgestattete und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemachte Turm ist 
Teil des Schlossmuseums und kann als ein-
drücklicher Zeitzeuge einer längst vergangenen 
Geschichte besichtigt werden.
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Abb. 4: Spiez, Schloss. 
Schloss und Schloss-
kirche im Frühling 2019. 
Blick nach Nordwesten.

Abb. 5: Spiez, Schloss. 
Die hofseitige Fassade 
(Ostfassade) des Turms 
im Frühling 2019. Zu be-
rücksichtigen ist, dass die 
untersten 4 m des Turmes 
nicht sichtbar sind, weil 
sie in einer Grabenauf-
schüttung stecken. Blick 
nach Nordwesten.
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Sutz-Lattrigen, Rütte
Erosionsschutz für die Unesco-Welterbestätte

MARIANNE RAMSTEIN

Die bewaldete Landspitze, die vor dem von 
Rütte-Gut in Sutz in den Bielersee ragt, war im 
Spätneolithikum ein beliebter Siedlungsplatz. 
Wir kennen zurzeit mindestens drei dendro-
chronologisch belegte Dorfphasen in der Zeit 
von 2763 bis 2646 v. Chr. (Abb.  1). Bekannt ist 
der Fundort, seit er nach der ersten Juragewäs-
serkorrektion (1868–1873) durch die Senkung 
des Seespiegels in den Flachwasserbereich ge-
riet. Dies führte mit der Regulierung des Was-
serstands durch die zweite Juragewässerkor-

rektion (1939 und 1962–1973) zu einer rasch 
fortschreitenden Erosion des Seegrunds und zur 
Unterspülung des Ufers durch Wellen und Strö-
mung. Vor allem bei Westwind laufen auf diese 
ausgesetzte Stelle mächtige Wellen auf (Abb. 2). 
Der Seegrund wird dabei abgetragen und das 
Ufer unterspült. Über Jahrzehnte konnten im 
Perimeter der Fundstelle nach jedem Sturm 
Funde aufgesammelt werden, darunter vollstän-
dige Keramikgefässe, Geräte aus Stein, Knochen 
und Hirschgeweih, aber auch aussergewöhnli-
che Objekte wie etwa ein Schuh aus Rindenbast. 
Besonders solche fragilen organischen Objekte 
werden rasch aufgerieben, wenn sie einmal aus 
dem Sediment herausgespült sind. 

Die hervorragende Qualität der Funde und 
einmalige Erhaltung der Fundstelle führten 
dazu, dass sie 2011 in das serielle Welterbe «Prä-
historische Pfahlbauten um die Alpen» aufge-
nommen und damit unter den den Schutz der 
Unesco gestellt wurde. Dennoch schritt die na-
türliche Erosion fort: Luftaufnahmen verdeut-
lichen, dass sie zu einem Uferrückgang von 
durchschnittlich einem halben Meter pro Jahr 
führte (Abb. 3). Laufend gerieten so neue Teile 
der unter dem Uferwald erhaltenen Fund-
schichten in die Erosionszone. 

Entwicklung eines Schutzkonzepts
Bereits 1997 unternahm der Archäologische 
Dienst des Kantons Bern einen ersten Versuch, 
diesen empfindlichen Uferabschnitt zu schüt-
zen. Damals wurde eine hölzerne, mit Weiden-
ruten gefüllte Doppelpalisade errichtet, wie sie 
auch im Schilfschutz Verwendung fand. Damit 
sollten die Wellen gebrochen werden, bevor sie 
in den Bereich der gut erhaltenen Schichten ge-
langten. Gleichzeitig dokumentierte und un-
tersuchte die Tauchequipe die stark gestörten 
Randzonen der Fundstelle. Leider hielt die Pa-
lisade der Gewalt des Wassers nicht lange stand. 
Bald war klar, dass eine nachhaltigere Lösung 
gefunden werden musste.

Abb. 1: Sutz-Lattrigen, 
Rütte. Vor der Landspitze 
beim von Rütte-Gut sind 
im Wasser die Pfähle eines 
jungsteinzeitlichen Hauses 
zu erkennen. Aufnahme 
18. November 2013.

Abb. 2: Sutz-Lattrigen, 
Rütte. Bei starkem West-
wind unterspülen die 
 Wellen das Ufer. Auf-
nahme 6. Februar 2013.
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Um Zeit für eine Evaluation geeigneter 
Massnahmen zu gewinnen, wurde in den Jahren 
2014/15 die Palisade entfernt und die Erosions-
kante rings um die Fundstelle mit einem Geo-
textil abgedeckt. Das Gewebe wurde mit rund 
20 cm Kies mit einer Körnung von 0–150 mm 
überschüttet, um es zu fixieren. Ein konstantes 
Monitoring der Situation zeigte rasch, dass die-
ses Material zu fein war und von der Strömung 
bei Starkwind verlagert wurde. Deshalb beauf-
tragte der Archäologische Dienst das Labora-
toire de Construction Hydraulique der EPF in 
Lausanne im Jahr 2016 damit, eine Wellensimu-
lation durchzuführen (Abb.  4). Aufgrund der 
Resultate modellierte das Team der EPFL mögli-
che Schutzmassnahmen. Diese wurden in einer 
Arbeitsgruppe unter Einbezug der betroffenen 
kantonalen Fachstellen diskutiert: Das Projekt 
sollte nicht nur die archäologischen Schichten 
nachhaltig schützen, sondern auch ökologisch 
sinnvoll und verantwortbar sein.

Auf dem gemeinsam erarbeiteten Vorschlag 
beruht das vom Ingenieurbüro Emch + Berger 
AG Bern und dem Landschaftswerk Biel-See-
land ausgearbeitete detaillierte Schutzkonzept. 
Kernstücke sind die Stabilisierung des See-
grunds mit einer Schüttung aus Geröllen und 
das Unterbinden der Ufererosion durch einen 
Wellenbrecher. Am 1. April 2020 lag schliess-
lich der Bauentscheid vor: Die Arbeiten konn-
ten beginnen.

Ausführung der Massnahmen
Im Juli 2020 mass die Tauchequipe des Archäo-
logischen Dienstes die am Seegrund offenlie-
genden archäologischen Schichten ein. Gleich-
zeitig wurden Funde aufgesammelt und einige 
der freigespülten, herausragenden Pfähle im 
Schutzperimeter gekürzt. Ein dreidimensiona-
les bathymetrisches Modell des Istzustandes 
der Fundstelle diente als Basis für die folgenden 
Arbeiten und soll in Zukunft helfen, die Ero-
sionsprozesse zu überwachen. Anschliessend 
wurde die Fläche mit erhaltenen archäologi-
schen Schichten mit Kokosmatten abgedeckt 
und die 2 m breiten Bahnen mit U-Krampen aus 
gebogenen Armierungseisen fixiert. Kokos hat 
den Vorteil, dass es eine natürliche, aber orts-
fremde Faser ist. Eine Verwechslung mit jung-
steinzeitlichen Materialien ist also nicht zu be-
fürchten. Die Kokosfasern sind resistent genug, 
um selbst im Uferbereich, wo sie zeitweise ab-

trocknen, Jahrzehnte zu überdauern. Bei ihrer 
allmählichen Zersetzung werden, im Gegensatz 
zu Geotextilien, zudem keine Kunststoffpartikel 
in den See freigesetzt.

Auf dieser naturnahen Trennschicht errich-
tete die Firma Marti Travaux Spéciaux Neuchâ-
tel SA von August bis November 2020 den ei-
gentlichen Schutzbau (Abb. 5). Das Kernstück 
ist ein Wellenbrecher aus Kalksteinblöcken, 
der dem bestehenden Ufer einige Meter vorge-
lagert ist. Seine Krone liegt auf 429,50 m ü. M. 
und damit etwa auf dem mittleren Seewasser-
stand im Sommer. Er wird also zeitweise voll-
ständig überflutet. Zwischen den Blöcken wur-
den 26 Wurzelstöcke eingebaut, die Jungfischen 
ein Habitat bieten sollen. Zwei grössere Unter-
brechungen in der Steinsetzung erlauben die 
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Abb. 3: Sutz-Lattrigen, 
Rütte. Die Uferlinie im Be-
reich der Fundstelle von 
1947 (oben), projiziert auf 
ein Orthofoto vom Mai 
2014 (unten). Der Ufer-
rückgang an der Land-
spitze betrug rund einen 
halben Meter pro Jahr.
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Wasserzirkulation zwischen den feuchten Mul-
den im Uferbereich und dem See. 

Die massive Konstruktion soll verhindern, 
dass das Ufer weiter unterspült und abgetragen 
wird. In den letzten Jahrzehnten stürzten im-
mer wieder unterspülte Bäume in die Fundstelle 
oder mussten vorsorglich gefällt werden. Eine 
Aufschüttung von rund 50 cm feinem Kies zwi-

schen der bestehenden Uferlinie und dem Wel-
lenbrecher deckt die hier noch vorhandenen 
archäologischen Schichten ab. Sie dient als Ver-
schleissschicht, wenn bei Starkwind und Hoch-
wasser die abgeschwächten Wellen bis in diesen 
Bereich vordringen. Die Massnahmen sollen 
den Ufersaum mittelfristig festigen und der 
Ufervegetation die Möglichkeit bieten, sich zu 
erholen (Abb. 6).

Seeseitig des Wellenbrechers galt es, die 
bereits stark angegriffenen archäologischen 
Schichten zu überdecken und gleichzeitig die 
Struktur des Seegrunds so zu verändern, dass 
die Energie der auflaufenden Wellen möglichst 
früh vernichtet wird (Abb.  7). Für die Schüt-
tung in den äusseren, dem Westwind und der 
Bise ausgesetzten Bereichen wurde deshalb eine 
Geröllmischung mit einer Körnung von 50 bis 
600 mm verwendet. Im zentralen, weniger stark 
gefährdeten Bereich wurde Material von 50 bis 
300 mm eingebracht. Diese Korngrössen sollen 
bewirken, dass die Steine auch bei starkem Wel-
lengang nicht oder nur unerheblich verfrachtet 
werden. Die Überschüttung besteht ausschliess-
lich aus Geröll und Kies aus dem Neuenburger-
see. Die durchschnittliche Schichtstärke beträgt 
300 mm.

Nach Abschluss der Arbeiten wurden an 
zwölf ausgewählten Punkten der Schüttung far-
bige Bewegungsmarker eingebaut und einzeln 
eingemessen (Abb. 8). Sie bestehen aus Beton 
mit einem Kern aus Aluminum, damit sie leicht 
wiedergefunden werden können. Damit soll es 
möglich sein, in den kommenden Jahren allfäl-
lige Verschiebungsprozesse festzustellen, zu be-
obachten und gegebenenfalls rechtzeitig ergän-
zende Massnahmen zu ergreifen.

Ein ambitioniertes Projekt und was wir 
daraus lernen
Weder die Beteiligten von Seiten der Archäo-
logie, des Ingenieurbüros und der Bauunter-
nehmung hatten Erfahrung mit einem ver-
gleichbaren Projekt. Deshalb galt es, während 
der Ausführung immer wieder gemeinsam den 
Standort zu bestimmen und auf Herausforde-
rungen zu reagieren. So erschwerte der unge-
wohnt tiefe Wasserstand das Manövrieren mit 
den Arbeitsplattformen, ohne dabei die archäo-
logischen Schichten zu verletzen. Nach dem 
Fertigstellen des Wellenbrechers riss ein heftiger 
Sturm einen Teil der seeseitig ausgelegten Ko-
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Abb. 5: Der Langarm-
bagger bringt von einem 
grossen Arbeitsponton 
aus die Kiesschüttung 
ein. Aufnahme 9. Oktober 
2020.

Abb. 4: Die von der EPFL 
erstellte Karte zeigt, dass 
bei Westwind die Strö-
mung an der Fundstelle 
eine Stärke von 60 cm/s 
erreicht und damit zu ei-
ner verstärkten Erosion 
des Seegrunds führt.
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kosmatten vom Seegrund los. Der grösste Teil 
der Matten konnte von der Tauchequipe wäh-
rend der laufenden Schüttungsarbeiten wieder 
ausgerichtet werden, sodass sie trotz einiger Lü-
cken die Funktion einer Trennschicht zwischen 
Fundschichten und moderner Schüttung wahr-
nehmen. Für zukünftige vergleichbare Projekte 
wäre es sinnvoll, die Matten erst unmittelbar vor 
der Überschüttung zu verlegen. Einen hohen 
Anspruch an das Fingerspitzengefühl des Ma-
schinisten stellte das gleichmässige Einbringen 
der Schüttung. Mit dem an der Baggerschaufel 
montierten GPS überprüfte er laufend die kor-
rekte Höhe des eingebrachten Materials, um 
die Kontrolle über die eingetragene Menge und 
Schichtdicke zu behalten.

Dank einer kooperativen, lösungsorientier-
ten Zusammenarbeit, insbesondere auch mit 
den kantonalen Fachstellen im Bereich Was-
serbau und Naturschutz, gelang es, das Vor-
gehen situativ anzupassen und das Projekt im 
vorgegebenen Zeitraum abzuschliessen. Die 
Realisierung dieses ambitionierten Schutzpro-
jekts sichert die Erhaltung einer international 
bedeutenden Fundstelle für die nächste Gene-
ration und kann zugleich richtungsweisend für 
die Zukunft sein.
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Abb. 6: Der Wellenbrecher 
schützt das Ufer vor der 
Erosion. Die Hinterfüllung 
aus Kies wird bei hohem 
Wasserstand überflutet. 
Aufnahme 19. April 2021. 
 
 Abb. 7: Die helle Schüt-
tungsfläche vor dem Wel-
lenbrecher ist nach Ab-
schluss der Arbeiten im 
See gut zu erkennen. Auf-
nahme 13. November 
2020.

Abb. 8: Christoph Lerf 
misst mit dem GPS die 
Position eines Erosions-
markers ein. Aufnahme 
17. November 2020.
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Thörigen, Radigs
Ein Steinbeil vom Typ Glis-Weisweil und seine ungewöhnliche Geschichte

DIRK SCHIMMELPFENNIG, THOMAS RICKLI UND JEHANNE AFFOLTER

Mitte der 1980er-Jahre pflügte Hans Hofer-
Schär mit seiner Tochter Petra den Acker im Ra-
digs in der Gemeinde Thörigen. Dabei weckte 
ein Stein seine Aufmerksamkeit und er bat Pe-
tra, diesen aufzuheben. Da der Stein eine spe-
zielle Form und ein schönes Muster aufwies, 
nahm die Tochter den Stein mit nach Hause 
und legte ihn zu den Goldfischen ins Aquarium. 
Nach dem Tod der Fische und der Auflösung 
des Aquariums wurde der Stein verlegt und für 
eine lange Zeit vergessen.

Im Jahr 2013 unterhielt sich Hans Ho-
fer-Schär mit seinem Schwiegersohn über die 
von ihm auf verschiedenen Feldern gemach-
ten Funde, darunter auch über den erwähn-
ten Stein. Der regionalgeschichtlich interes-
sierte Thomas Rickli nahm in der Folge Kontakt 
zum Archäologischen Dienst des Kantons Bern 
auf und meldete die Funde. Der Stein aus dem 
Aquarium war zu dem Zeitpunkt nicht auffind-

bar. Eine Beschreibung aus der Erinnerung des 
Finders war aber so gut, dass Thomas Rickli in 
einer Publikation zur Archäologie im Oberaar-
gau ein Steinbeil aus Untersteckholz fand, das 
dem Vermissten sehr ähneln sollte.

Zum zweiten Mal wurde das vermutliche 
Steinbeil aus Thörigen dann Ende 2016 bei einer 
Aufräumaktion gefunden und schliesslich Ende 
2017 dem Archäologischen Dienst übergeben.

Bei der ersten Begutachtung wurde schnell 
klar, dass der Vergleich mit dem Beil aus Unter-
steckholz passend war, denn bei beiden handelt 
es sich um Steinbeile vom Typ Glis-Weisweil. 
Die beiden bernischen Funde, deren Fundorte 
nur 8 km voneinander entfernt liegen, sind die 
einzigen auf dem Kantonsgebiet. 

Das Beil aus Thörigen (Abb. 1) ist ein Medi-
alfragment von 394 g Gewicht. Der Nacken des 
Beils und der grösste Teil der ursprünglich kon-
vexen Schneide fehlen. Es kann nicht abschlies-
send bestimmt werden, ob es sich dabei um alte 
oder moderne Beschädigungen, zum Beispiel 
durch das Pflügen, handelt. Die erhaltene Länge 
beträgt 15,0 cm, die Breite 8,4 cm und die Dicke 
3,3 cm. Das Beil besitzt eine schmale, dreieckige 
Form und läuft zum Nacken hin spitz zu. Der 
Querschnitt ist linsenförmig. Die Ober- und 
Unterseite sind, wie bei diesem Beiltyp charak-
teristisch, flächig von Abschlagsnegativen be-
deckt. Die Kanten wurden mit grosser Sorgfalt 
durch regelmässige, abwechselnd auf der Ober- 
und Unterseite angebrachte Retuschen erstellt. 
Trümmerzonen an beiden Kanten überprägen 
die Regelmässigkeit der Kantenretusche. Ihr 
Entstehungszeitpunkt ist unklar. 

Die Musterung auf der Unterseite des Beils 
ist auffallend (Abb. 2). Bei der Herstellung des 
Beils wurde offenbar darauf geachtet, dass die 
konzentrische Knollenstruktur des Rohmateri-
als erhalten blieb. Gefertigt wurde das Beil aus 
Jura-Hornstein, dessen Herkunft über die Be-
stimmung der Mikrofazies durch Jehanne Af-
folter im Gebiet von Sondersdorf im Elsass (FR, 

M 1: 2
M 1: 2

Abb. 1: Thörigen, Radigs. 
Das Steinbeil vom Typ 
Glis-Weisweil. M. 1:2.

Abb. 2: Thörigen, Radigs. 
Unterseite des Beils. 
M. 1:3.
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Dép. Haut-Rhin), etwa 45 km von Thörigen ent-
fernt, lokalisiert werden kann. 

Die Gesamtanzahl der bisher bekannten 
und publizierten Beile dieses Typs ist gering. 
Hinter den Fundorten der Verbreitungskarte 
(Abb. 3) verbergen sich 72 Exemplare, die aus ei-
nem relativ eng umgrenzten Gebiet der Schweiz, 
Ostfrankreichs und Südwestdeutschlands stam-
men. 

Bei den meisten handelt es sich um Einzel-
funde, die zum Zeitpunkt ihrer Auffindung 
nicht mit archäologischen Strukturen in Ver-
bindung gebracht werden konnten. Nur etwa 
ein Zehntel aller Beile wurde in Gräbern ge-
funden. Der Mangel an datierbaren Fundzu-
sammenhängen führt zu einer provisorischen 
und relativ ungenauen Datierung zwischen 4250 
und 3900 v. Chr. als Zeitraum für die Herstel-
lung und Nutzung dieser Objekte. Damit fügt 
sich das Beil in eine Gruppe von Funden ein, 
die älter ist als die ersten Seeufersiedlungen in 
unserem Gebiet (ab 3850 v. Chr.) und die in den 
letzten Jahren immer grösser wurde.

Die meisten Beile des Typs sind aus der 
Schweiz bekannt. Unter den bestimmten Roh-
materialien dominiert ein Vorkommen vom 
Stälzler bei Lampenberg BL, wo sich auf Schlag-
plätzen einige Rohlinge fanden. Das Rohmate-
rial unseres Beils war bislang nicht belegt.

In der Forschung werden diese Beile als 
Imitate von Beilen aus grünlichen, metamor-
phen Rohmaterialien, wie zum Beispiel Jadeit, 
interpretiert. Solche Beile, deren berühmtes-
tes Rohmaterialvorkommen am Monte Viso in 
Nordwestitalien liegt, wurden in ganz Europa 
gehandelt und dürften für die damaligen Men-
schen einen hohen ideellen Wert dargestellt ha-
ben. In dieser Zeit bestand von Dänemark bis 
Italien ein intensives Austauschsystem von Gü-
tern als auch ähnlichen ideologischen, religiö-
sen oder sozialen Vorstellungen, in denen diese 
Beile eine wichtige Rolle spielten. 

Es fällt auf, dass die Beile vom Typ Glis-
Weisweil in einem geografischen Gebiet vor-
kommen, in dem Jadeit-Beile vom Typ Dur-
rington selten sind. Möglichweise führte ein 
mangelnder Zugang zu dem gefragten Produkt 
zum Bedürfnis, dieses mit der Herstellung von 
Imitaten zu decken. In diesem Zusammenhang 

erscheint es plausibel, auch den Steinbeilen des 
Typs Glis-Weisweil eine hohe ideelle Bedeutung 
zuzuschreiben. 

Die Tatsache, dass ein Beil dieses Typs in 
das Gebiet der heutigen Gemeinde Thörigen ge-
langte, zeigt, dass auch im südlichen Oberaar-
gau ein Bedarf an solchen symbolischen Gütern 
in der damaligen Gesellschaft bestand.
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Thun, Schadau
Die erste Tauchgrabung im Thunersee

LUKAS SCHÄRER

Fünf Jahre nach der Entdeckung
Es sind fünf Jahre vergangen, seit die Tauch-
equipe des Archäologischen Dienstes des Kan-
tons Bern im Thunersee beim Schloss Schadau 
erstmals bronzezeitliche Siedlungen unter-
suchte. Dies nach der Entdeckung von Bron-
zefunden durch einen Sporttaucher. Im Win-
ter 2020 fand nun die erste Tauchgrabung in 
einem erosionsgefährdeten Bereich der Fund-
stelle statt.

Im unteren Seebecken erstrecken sich auf 
einem Areal von weit über 15 000 m2 mehrere 
Siedlungen aus der frühen beziehungsweise 
mittleren sowie späten Bronzezeit. Die Erhal-
tung der Siedlungsreste ist sehr heterogen. Stel-

lenweise haben nur erodierte Pfähle und Ober-
flächenfunde überdauert, stellenweise finden 
sich Kulturschichten, die entweder oberfläch-
lich am Seegrund aufliegen oder von natürlichen 
Ablagerungen überdeckt und geschützt sind.

Die aktuelle Erosion ist fast ausschliesslich 
der Grossschifffahrt, also der Zirkulation von 
Kurs- und Lastschiffen, zuzuschreiben. Beson-
ders trifft dies auf einen spät entdeckten Sied-
lungsbereich der ausgehenden Frühbronzezeit 
im Norden der Fundstelle zu (Abb.  1). Genau 
an dieser Stelle verläuft die Schifffahrtsrinne 
Richtung Aare und der Stadt Thun. Die Pfähle 
sind bis auf den zugespitzten Bereich erodiert 
und die Kulturschichten längst zerstört. Wie 

Abb. 1: Thun, Schadau. 
Übersicht über die  
Grabungsfläche nahe 
dem Aareausfluss beim 
Schloss Schadau. Im  
Hintergrund die Stadt 
Thun mit dem Schloss.
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ein Mahnmal zieht sich eine über 20 m lange 
und bis maximal 30 cm hohe Erosionskante 
durch das umgewühlte und zerklüftete Gelände 
(Abb. 2). Dieser Absatz verschiebt sich jährlich 
um bis zu 0,5 m, wobei die Siedlungsreste, ins-
besondere die Pfähle, sukzessive herausgespült 
und zerstört werden (Abb.  3). Diese alarmie-
rende Beobachtung erforderte ein rasches Ein-
schreiten und führte schliesslich zur ersten Ret-
tungsgrabung von Pfahlbauten im Thunersee.

Eine taucharchäologische Untersuchung in 
der Schifffahrtsrinne war nur in Betracht zu zie-
hen, weil im Winter 2020 eine ausserordentliche 
Seespiegelsenkung stattfand. Diese Massnahme 
zur Instandhaltung ufernaher Bauten, die alle 
fünf Jahre durchgeführt wird, schränkte den 
Schiffsverkehr merklich ein. So verkehrten die 
Kursschiffe der BLS nur bis zu einer südlich des 
Fundplatzes gelegenen Anlegestelle. Das Vor-
haben blieb jedoch anspruchsvoll, da die Kies-
schiffe weiterhin ein bis dreimal täglich zirku-
lierten und die Taucher vor jeder Durchfahrt 
die Grabungsfläche verlassen mussten (Abb. 4). 
Nur dank einer strikten Kommunikation und 
engen Zusammenarbeit war der Taucheinsatz 
überhaupt durchführbar. Zudem herrscht eine 
zwar unterschiedlich intensive, aber stetige Strö-
mung flussabwärts. Ende März 2020 musste die 
Tauchgrabung aufgrund der Covid-19-Pande-
mie frühzeitig abgebrochen werden. 

Das dokumentierte Areal beläuft sich auf 
337 m2, umfasst also nur einen kleinen Aus-
schnitt des deutlich grösseren Pfahlfeldes 
(Abb. 5). Der Seegrund im Untersuchungsbe-
reich liegt auf 554,2 bis 554,8 m ü. M. in 2,5 bis 
3 m Wassertiefe. Im unteren Seebecken sind die 
Sedimente hauptsächlich eingetragen durch die 
Kander. Die fundführende Oberflächenschicht 
besteht aus sandigen Sedimenten mit viel Kies 
und Steinen sowie unverwitterten Pflanzenres-
ten. Zwischen 20 und 50 % des untersuchten 
Steinmaterials besteht aus Hitzesteinen. 

Der Zahn der Zeit und der Baggerschaufel
Die Tauchgrabung bestätigte die schlechte Er-
haltung in aller Deutlichkeit. Über 80 % der do-
kumentierten Pfähle waren bereits bis auf den 
zugespitzten Bereich erodiert (Abb. 6). Werden 
die Pfähle und Pfahlnegative zusammengezählt, 
machen letztere beachtliche 10 % aus. Dabei 
handelt es sich vorwiegend um durch Erosion 
freigespülte und ausgefallene Hölzer. Mehrfach 
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Abb. 2: Thun, Schadau. 
Freigespülte Pfähle vor  
der Erosionskante. 
 
Abb. 3: Thun, Schadau. 
Von 2017 bis 2020 konnte 
eine Verschiebung der 
Erosionskante beobachtet 
werden. Eine fotogramme-
trisch dokumentierte Mo-
nitoringfläche von 3 × 3 m.

Abb. 4: Thun, Schadau. 
Das Kiesschiff Siegfried 
über der frühbronzezeit-
lichen Fundstelle.
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sind beim Nachgraben in vermeintlichen Pfahl-
negativen die letzten Zentimeter der Pfahlspit-
zen zum Vorschein gekommen.

Auf dem Gesamtplan zeichnen sich vor al-
lem Pfahlreihen ab (Abb. 5). Am deutlichsten 
sticht eine von Nordwesten nach Südosten ver-
laufende Umzäunung aus doppelten oder drei-
fachen Gruppen von Fichtenhölzern im nördli-
chen Drittel der Grabungsfläche heraus. Weiter 
südlich verläuft parallel dazu ein 1 bis 2 m brei-
ter Gürtel mit nur wenigen Pfählen, möglicher-
weise eine Lücke zwischen der Umzäunung und 
den Häusern. Weitere einfache Pfahlreihen aus 
Buche, Föhre und Erle finden sich im Süden von 
Feld 1. Auch bei den mächtigeren Häuserpfäh-
len scheinen sich Regelhaftigkeiten abzuzeich-
nen, die Häusergrundrisse andeuten. 

Die dominierenden Holzarten Eiche und 
Fichte eignen sich zwar für dendrochronolo-
gische Analysen. Das häufige Fehlen der letz-
ten Jahrringe schränkt die Aussagemöglichkei-
ten zur Rekonstruktion von Häusergrundrissen 
oder ganzen Siedlungsabfolgen jedoch empfind-
lich ein. Derzeit zeichnen sich zwei Siedlungs-
phasen um 1590 und 1550 v. Chr. ab.

Bei den Grabungsarbeiten konnten unter 
den Oberflächensedimenten längsschmale, in 
regelmässigen Abständen parallel verlaufende 
Vertiefungen beobachtet werden. Mit gröss-
ter Wahrscheinlichkeit stellen sie Negative von 
Baggerzähnen dar, die bis in die heute noch in-
takten Seesedimente reichen. Die ersten künst-
lichen Abtiefungen in der heutigen Schifffahrts-
rinne reichen möglicherweise in die Anfänge 
der Dampfschifffahrt Ende des 19.  Jahrhun-
derts zurück.

Trotz fortgeschrittener Erosion hat sich in 
den reduzierten Oberflächenschichten etwas 
Fundmaterial erhalten. Die Keramik ist zwar 
eher klein fragmentiert und die Oberflächen 
sind nur schlecht erhalten. Einige charakteristi-
sche Stücke fügen sich jedoch gut ins bekannte 
Fundspektrum aus dieser Zeit. Die reduzierten 
Schichten gaben zur Freude der Tauchmitarbei-
ter auch Bronzeobjekte frei, so Pfeilspitzen, Dol-
che, Angelhaken und Nadeln, die sich zeitlich 
eindeutig in die Früh- beziehungsweise begin-
nende Mittelbronzezeit einreihen (Abb. 7). Be-
merkenswert ist eine Pfeilspitze mit Tülle. Un-
ter den wenigen Vergleichsstücken verdient eine 
Pfeilspitze aus der nahegelegenen Höhensied-
lung von Spiez, Bürg Erwähnung. 
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Abb. 5: Thun, Schadau. 
Auf dem Plan sind Pfahl-
reihen und eine teilweise 
regelhafte Anordnung  
der Pfähle zu erkennen. 
M. 1:250.

Abb. 6: Thun, Schadau. 
Von zahlreichen Pfählen 
sind nur noch die Spitzen 
erhalten. M. 1:8.
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Fünf Jahre bis zum nächsten Einsatz
Der Bereich um die Erosionskante konnte trotz 
verkürztem Einsatz ausgegraben und dokumen-
tiert werden. Dadurch ist die akute Bedrohung 
der Fundstelle fürs Erste entschärft. Solange hier 
Schiffe verkehren, schreitet die Erosion jedoch 
unablässig voran. Deshalb müssen die Tauch-
grabungen in fünf Jahren bei der nächsten aus-
serordentlichen Seespiegelsenkung fortgesetzt 
werden. Bereits jetzt steht fest, dass die bron-
zezeitlichen Pfahlbauten im Thunersee die ar-
chäologische Bedeutung dieser Region am Ein-
gang zu den Berner Alpentälern und -pässen 
entscheidend prägen.
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Abb. 7: Thun, Schadau.  
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Bronze objekte unter  
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Twann, Bahnhof
Massendekontamination von schimmelbefallener Keramik

FRÉDÉRIQUE-SOPHIE TISSIER UND ULRICH WINKELMANN 

Die Ausgrabung der neolithischen Siedlung 
von Twann, Bahnhof lieferte zwischen 1974 und 
1976 fast 800 Kisten mit 250 000 Keramikfun-
den. Nach den Ausgrabungen folgte zunächst 
die Konservierung des Materials und darauf 
bis 1982 die Auswertung, in deren Rahmen die 
Funde beschriftet, geordnet und gezeichnet 
wurden. 

Zwischen 1986 und 2009 lagerte die Samm-
lung an verschiedenen Orten unter teilweise un-
günstigen Bedingungen. 2009, nach der Um-
strukturierung des Archäologischen Dienstes 
des Kantons Bern und der Einstellung eines 
Verantwortlichen für Präventive Konservie-
rung und Fundverwaltung, ergab eine Untersu-
chung, dass mindestens 80 % der Sammlung von 
Schimmel befallen war. Dieser wurde dadurch 
begünstigt, dass die Keramik über längere Zeit 
einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit (rF) mit 
Werten von über 75 % ausgesetzt war.

Die Eidgenössische Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt (Empa) identifizierte auf 
Kartonschachteln und den Keramikfragmenten 
den Pilz Aspergillus glaucus, der ab 73 % relativer 
Luftfeuchtigkeit wächst (Abb.  1). Luftanalysen 
im Depot zeigten ausserdem das Vorhanden-
sein von drei weiteren Pilzarten an (Cladospo-
rium spp., Eurotium spp. und Penicillium spp). In 
diesem kontaminierten Zustand war die Kera-
mik nicht mehr zugänglich. Sie stellte eine Ge-
fahr für andere Funde sowie für Mitarbeitende 

dar, da sowohl keimfähige sowie immer noch 
giftige tote Sporen Allergien oder Lungenleiden 
auslösen können.

Neben der hohen Luftfeuchtigkeit führte 
vermutlich die grosse Porosität der Keramik 
und das in den 1970er-Jahren für die Konser-
vierung verwendete organische Festigungsmit-
tel Mowilith®, ein Polyvinylacetat, zu einem ver-
stärkten Wachstum von Schimmelpilzen.

2019 wurde nun mit der Umsetzung ei-
nes Konservierungsprojekts begonnen, dessen 
Ziel darin bestand, die gesamte Sammlung in 
einen Zustand zu bringen, in dem sie in den 
klimatisierten Lagerräumen des Archäologi-
schen Dienstes aufbewahrt und ohne Gefahr 
für Menschen oder Objekte untersucht werden 
kann. Schimmel kommt überall in der Umwelt 
vor. Deshalb sollte die Sammlung nicht vollstän-
dig sterilisiert, der Befall aber so weit reduziert 
werden, dass von der Keramik kein Risiko mehr 

Abb. 1: Typisches Scha-
densbild: weisses kreis-
förmiges Pilzsubstrat auf 
der Keramik von Twann.

Abb. 2: Dekontaminations-
kapelle im Archäologi-
schen Dienst während der 
Vorversuche zur Erarbei-
tung eines geeigneten Be-
handlungsverfahrens.
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ausgeht. Die Bemühungen konzentrierten sich 
daher auf die mechanische Entfernung der auf-
liegenden Pilzsubstanz (Myzel).

Dazu wurden verschiedene Dekontaminati-
onsmethoden sowie Kombinationen dieser Me-
thoden getestet: Trockenreinigungsschwamm, 
Airbrush-Reinigung mit einer Mischung 70/30 
Ethanol/Wasser und die Trockenreinigung 
durch Absaugung (Abb.  2). Um den Behand-
lungserfolg dieser Methoden beurteilen zu kön-
nen, wurden Proben von der Keramikoberflä-
che entnommen und in Petrischalen kultiviert 
(Abb. 3). Nach elf Tagen Inkubation wurden die 
koloniebildenden Einheiten (KBE) ausgezählt 
und die Werte vor und nach der Behandlung 
miteinander verglichen.

Die Vorversuche zeigten, dass die dritte 
Methode, die Trockenreinigung durch Absau-
gung, ausreicht, um die Sporenmenge deutlich 
zu reduzieren. Nach Auswahl und Bewertung 
der Reinigungsmethode wurde der Zeitaufwand 
mit einer Testpalette von 28 Rakokisten ermit-
telt und es zeigte sich, dass der Archäologische 
Dienst diese grosse Aufgabe schon rein ressour-
cenmässig nicht erfüllen konnte. Man entschied 
sich deshalb für die externe Vergabe der Dekon-
tamination der schimmelbefallenen Keramik.

Es gibt keine Fachfirmen, die auf derartige 
Arbeiten spezialisiert sind. Deshalb wurde nach 
Betrieben gesucht, die Erfahrung in der Mas-
senbearbeitung von kontaminiertem Kulturgut 
haben und über eine entsprechende Infrastruk-
tur verfügen. Am ehesten kamen dafür Anbie-
ter aus dem Bereich der Konservierung von Ar-
chiv- und Bibliotheksgut infrage, da Schimmel 
auf Papier ein häufiges Problem ist und für die-
sen Bereich etablierte Massenbearbeitungsver-
fahren existieren.

Zu den wichtigsten Anforderungen gehör-
ten eine klare räumliche Unterteilung des ge-
samten Arbeitsbereichs, in dem die Keramik be-
arbeitet und zwischengelagert wird (Schwarz-/
Weissbereich), und eine gute Lüftung, um Spo-
renverbreitung während der Arbeit zu vermei-
den. Ein weiteres Kriterium war die Effizienz 
der Bearbeitung, die überprüf- und reprodu-
zierbar sein sollte. 

Anders als in den Vorversuchen wurde für 
den Nachweis des Behandlungserfolgs im ei-
gentlichen Projekt ein Verfahren genutzt, das 
auf der Messung der Biolumineszenz beruht 
und schnelle Ergebnisse liefert. Dabei wird die 

Reaktion eines bestimmten Moleküls auf Licht 
gemessen, das in jeder lebenden Zelle vorhan-
den ist – Adenosintriphosphat (ATP). Über die 
Stärke der Biolumineszenz kann die Bioaktivität 
auch von Schimmel und Bakterien mit einem 
Luminometer erfasst und in relativen Lichtein-
heiten (RLU) angezeigt werden. Als Nachweis 
für die erfolgreiche Behandlung wurde schliess-
lich eine Reduktion von 85–95 % des RLU-Wer-
tes mit Stichproben aus jeder zehnten Rakobox 
festgelegt. Zusätzlich lieferte die ausgewählte 
Firma eine umfangreiche Fotodokumentation 
für jede einzelne Stichprobe (Abb. 4). Für Son-
derfälle wie restaurierte Keramik erhielt die 
Firma Unterstützung durch eine Fachrestaura-
torin des Archäologischen Dienstes. 

Nach neun Monaten Arbeit konnten im 
Sommer 2020 die letzten Paletten in unserem 
klimatisierten Depot eingelagert werden. Eine 
jährliche stichprobenartige Kontrolle wird den 
Erfolg der Dekontamination überprüfen. Das 
Projekt ermöglichte einen sehr lehrreichen und 
bereichernden Dialog zwischen zwei Fachge-
bieten, die sonst wenig Berührungspunkte ha-
ben, nämlich der Papierrestaurierung und der 
Keramikrestaurierung.
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Abb. 3: Pilzkultur einer 
Probe in einer Petrischale, 
mit der während der Vor-
versuche der Erfolg der 
Reinigung bewertet wurde.

Abb. 4: Beispiel für Ver-
gleichsmessung vor und 
nach der Dekontamina-
tion: Die Restkontamina-
tion beträgt danach 
6,21 % des Vorzustands 
(Reduktion um 93,79 %).
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Worb, Richigen, Rohrmoos
Eine mittelbronzezeitliche Siedlung im oberen Worblental

YANN MAMIN UND LAURE PRÉTÔT

Die Fundstelle Worb, Richigen, Rohrmoos liegt 
gut zehn Kilometer südöstlich der Stadt Bern 
im oberen Worblental (Abb. 1). Dem Archäolo-
gischen Dienst des Kantons Bern war die Fund-
stelle seit Längerem bekannt, da zwischen 1903 
und 1919 vom Bernischen Historischen Mu-
seum unter der Leitung von Jakob Wiedmer-
Stern 20 latènezeitliche Gräber ausgegraben 
worden waren. Die Entdeckung einer rund ein-
tausend Jahre älteren Siedlung im November 
2019 stellte dennoch eine grosse Überraschung 
dar. Bei der anfänglichen Baubegleitung des Ar-
chäologischen Dienstes in der Zone unterhalb 
des geplanten landwirtschaftlichen Neubaus 
zeigte sich lediglich eine Grube mit Brandspu-
ren, die wohl aus moderner Zeit stammt. Im Be-
reich des Neubaus kamen dann aber bronzezeit-
liche Keramikscherben, durch Hitze und Feuer 
zersprengte Steine sowie zahlreiche gut erhal-
tene Siedlungsreste zum Vorschein, die sich im 
Boden deutlich abzeichneten. Diese unerwarte-
ten, aber spannenden Entdeckungen lösten eine 
Rettungsgrabung aus. 

Siedlungsreste in unebenem Gelände?
Der Grossteil der Grabungsfläche befindet sich 
auf einer durch mehrere Tausend Jahre land-
wirtschaftliche Nutzung eingeebneten Gelän-
deterrasse. Im darüberliegenden feinen Sedi-
ment zeichneten sich die archäologischen Reste 
ab. Geoarchäologische Untersuchungen zeig-
ten, dass das Gelände in der Bronzezeit weni-
ger eben war und am westlichen Rand der Ge-
ländeterrasse ein Moränenrücken vorhanden 
war. Das ursprüngliche, vorgeschichtliche Bo-
denniveau, auf welchem die Keramikscherben 
und Hitzesteine gefunden wurden, zeichnete 
sich sehr diffus ab und konnte nur unvollstän-
dig freigelegt werden, insbesondere im Bereich 
von Vertiefungen in der ehemaligen Topogra-
fie. Auch kamen die dokumentierten Befunde 
nicht alle auf derselben Höhe zum Vorschein, 
sondern folgten teilweise dem ursprünglichen 
unebenen Geländeverlauf. 

In der zu überbauenden Zone wurden pri-
oritäre Grabungsflächen definiert und davon 
ein Bereich von rund 1150 m2 archäologisch un-
tersucht (Abb. 2 und 3). Dabei konnten mehr 
als 200 Strukturen wie Pfostengruben und an-
dere Arten von Gruben dokumentiert werden, 
die zur Vorratshaltung, für Brandvorgänge oder 
Materialentnahme dienten. Durch ihre Lage in 
der ansteigenden Moräne war ihre Ausdehnung 
teilweise schwierig fassbar. Stellenweise konnten 
zwei verschiedene Besiedlungsphasen erkannt 
werden, wobei ihr zeitlicher Abstand noch un-
klar ist. Ihnen kann eine Vielzahl an gut erhalte-
nen Keramikscherben zugewiesen werden.

Unscheinbare Pfostengruben
Von den dokumentierten Strukturen konnten 
92 sicher oder vermutlich als Pfostengruben in-
terpretiert werden. Die Rekonstruktion von Ge-
bäudegrundrissen erwies sich im Vergleich zu 
anderen Siedlungen jedoch als komplexe Auf-
gabe, da die räumliche Anordnung der Struk-
turen nur schwer nachvollziehbar war und sich 

1 195 400

2 611 400

1 196 000

2 612 000

0 100m

M 1:15’000

Abb. 1: Worb, Richigen, 
Rohrmoos. Lage der Aus-
grabung (rot), seitlich ei-
nes alten Sumpfgebietes 
(gelb). M. 1:15 000.
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auch keine stratigrafische Abfolge erkennen 
liess (Abb. 4). Aus diesem Grund sind die hier 
vorgeschlagenen Rekonstruktionen als Grup-
pen von Strukturen und nicht als Hausgrund-
risse zu verstehen.

Es lassen sich acht Gruppen von Pfosten-
gruben feststellen (Abb. 2). Wie wir es auch aus 
anderen Siedlungen der Bronzezeit kennen, 
zeichnen sich zwei Pfostengrubenensemble ab: 
länglich-rechteckige (Gr. 3, 8) sowie quadrati-
sche (Gr. 1, 5, 7). Gruppe 8 mit einer Grundflä-
che von mindestens 7,60 × 3,70 m fällt beson-
ders auf, da die Pfostengruben recht gross sind 
und zudem zur Gruppe «weitere Gruben ande-
rer Funktion» gehören (Abb. 2 und 5). Es könnte 
sein, dass ältere Pfostengruben für eine andere 
Verwendung vergrössert und umgenutzt wur-
den oder es liegt hier eine bisher unklare An-
ordnung verschiedener Gruben unbekannter 
Funktion vor. 

Die Anordnung der Grubenensembles weist 
zwei Richtungen auf: von Nordwesten nach Süd-
osten und von Westen nach Osten. Aufgrund 
fehlender Datierungselemente aus den Gruben 
ist jedoch unklar, ob die unterschiedliche räum-
liche Organisation verschieden alte Siedlungen 
oder Bauphasen widerspiegelt. Auch wenn die 
Rekonstruktionen unsicher und unvollständig 
sind, liefern die Pfostengruben dennoch deutli-
che Hinweise auf ehemals vorhandene Gebäude 
und Wohneinheiten. 

Rätselhafte Gruben
Während der Grabung wurde ein Duzend Gru-
ben mit komplexer innerer Struktur dokumen-
tiert. Drei dieser Gruben wiesen die gleichen 
Dimensionen von 1,60–1,70 m Länge, 1,50–
1,65 m Breite und 1,00–1,30 m Tiefe auf. Weiter 
ähnelte sich auch die Abfolge ihrer Verfüllun-
gen, wie Grube 303 exemplarisch zeigt (Abb. 2 
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und 6): Die erste, unterste Verfüllung (1) von 
rund 30 cm Stärke kleidet die Grube aus und bil-
det eine Art Verputz der Grubenwand aus leh-
migem Sediment. Diese Verputzschicht scheint 
nach unten trichterförmig ausgeformt und bil-
dete einen flachen Boden, auf welchem sich im 
Bereich der gesamten Grube ein Band aus or-
ganischem Material (2) abzeichnete. Darüber 
befand sich eine Verfüllung von rund 20 cm 
Stärke (3). Diese wurde von holzkohlehaltigem 
Sediment überdeckt, welches Keramikscherben 
und Steine enthielt (4). Ein Teil der Keramik-
scherben war stark verbrannt und auch mehrere 
Steine wiesen Brandrötungen auf oder waren 
durch grosse Hitze zersprengt. Der darüber-
liegende, oberste Teil der Grube war schliess-
lich mit durch Hitze zersprengten Steinen auf-
gefüllt (5). 

Eine während der Grabung erstellte Skizze 
illustriert den beschriebenen Befund und in-

terpretiert ihn (Abb. 7): In einer ersten Phase 
(A) scheint eine natürliche Senke im Gelände 
genutzt und an deren Sohle eine Grube in den 
Boden eingetieft worden zu sein. In einer zwei-
ten Phase (B) könnten die Grubenwände mit 
lehmigem Sediment und möglicherweise Holz-
brettern ausgekleidet worden sein. Diese unter-
irdische Konstruktion könnte eine isolierende 
Umgebung geboten und als Vorratsgrube für 
Nahrungsmittel gedient haben. Danach (C) 
wurden die Grubenwände erneut verputzt, viel-
leicht als Vorbereitung für eine andere Nutzung 
der Grube (D1). Wegen der zahlreichen ver-
brannten Keramikscherben und der durch Hitze 
zersprengten Steine sowie Holzkohlefragmente 

Pos. 190

Abb. 3: Worb, Richigen, 
Rohrmoos. Ausgrabung 
mit dem Bagger. Die noch 
auszugrabende Fläche 
wurde nach dem Humus-
abtrag mit schwarzer 
Plastikfolie vor der Witte-
rung geschützt. 
 
Abb. 4: Worb, Richigen, 
Rohrmoos. Blick auf eine 
typische Pfostengrube 
(Pos. 190): Im Profilschnitt 
war diese kaum erkenn-
bar (a), doch nach einem 
weiteren flächigen Abtrag 
wurde sie aufgrund der 
Keilsteine gut sichtbar (b). 

Abb. 5: Worb, Richigen, 
Rohrmoos. Für die mögli-
che Vorratsgrube 
(Pos. 410) Blick nach Os-
ten nach Entfernen der 
Verfüllung könnte eine äl-
tere Pfostengrube umge-
nutzt worden sein, die für 
die neue Nutzung ver-
grössert wurde. 

a b
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in der Verfüllung kann vermutet werden, dass 
die neue Nutzung mit Feuer respektive Brand-
vorgängen zu tun hatte, auch wenn weder klar 
ist, ob das Brandereignis in der Grube selber 
oder anderswo stattfand. Zuletzt (D2) wurde 
die Grube aufgegeben und mit Abfall verfüllt.

Die Radiokarbondatierung eines Holzkoh-
lefragments aus der Verfüllung 3 (Abb. 6) der 
Grube 303 weist in die mittlere bis beginnende 
späte Bronzezeit (BE-14463, Kalibration  2σ, 
1383–1016 calBC), doch wann genau und über 
eine wie lange Zeit die Grube genutzt wurde, 
lässt sich nicht feststellen. Die Überlagerung 
der Schichten zeigt, dass die Grube über eine 
gewisse Zeit genutzt wurde. Dass die jüngeren 
Nutzungen die älteren nicht stören, könnte da-
fürsprechen, dass die Ränder der Grube stets 
erkennbar waren. Das lässt vermuten, dass die 
verschiedenen Nutzungsphasen zeitlich nicht zu 
weit auseinanderliegen. Ebenso kann angenom-
men werden, dass die Grube auf verschiedene 
Art genutzt wurde: zunächst als Vorratsgrube, 
danach in Zusammenhang mit Feuer, wobei un-
klar ist, ob die Brände direkt in der Grube statt-
fanden oder ob lediglich das verbrannte Mate-
rial als Abfall in der Grube entsorgt wurde.

Überraschend gut erhaltene Fundstücke
Das Fundmaterial der Grabung bei Richigen be-
steht hauptsächlich aus Keramik. Während der 
Grabung konnten rund 8900 oft erstaunlich gut 
erhaltene Scherben geborgen werden. Aufgrund 
von charakteristischen Formen und Verzierun-
gen kann die Keramik in den Zeitraum von der 
späten Frühbronzezeit (zwei Scherben, Abb. 8f) 
bis in die Mittel- und beginnende Spätbronze-
zeit (Abb.  8a–e) datiert werden. Weiter wur-
den in einer ersten Auswahl rund 4850 durch 
Feuer zersprengte Steine (Hitzesteine) gebor-
gen, welche später quantitativ (Menge und Zu-
sammensetzung) und qualitativ (Gesteinsart, 
Verbrennungsgrad, Zersprengungsgrad, Werk-
zeugspuren) analysiert werden können. Zudem 
wurden 131 Steinobjekte geborgen, darunter 46 
sichere oder vermutete Werkzeuge wie Mahl-
steine (Abb. 9d), Klopfsteine (Abb. 9a und b), 
Schleif- und Poliersteine. Ebenso wurde ein 
Bergkristallfragment gefunden, das Bearbei-
tungsspuren aufweist (Abb. 9c). In verschiede-
nen Gruben fanden sich etwa 50 Tierknochen-
splitter, von denen einige Brandspuren zeigen 
oder kalziniert sind. Objekte aus Metall wur-

den hingegen keine geborgen. Im Vergleich zu 
anderen ähnlich datierten Landsiedlungen des 
Schweizer Mittellandes ist das Fundmaterial von 
Richigen, insbesondere die Keramik, auffallend 
gut erhalten. Zudem weisen die Funde grosse 
Ähnlichkeit mit denen aus Kehrsatz, Breiten-
acher auf, einer nahegelegenen Siedlung aus der 
mittleren Bronzezeit. 

Ein Zeitsprung von mehr als 1000 Jahren 
Die Strukturen (C14-Datierungen) wie die Ke-
ramikfunde datieren die Siedlungsreste in die 
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Abb. 6: Worb, Richigen, 
Rohrmoos. Grube 303 mit 
verschiedenen Nutzungs- 
und Verfüllschichten. 

Abb. 7: Worb, Richigen, 
Rohrmoos. Skizze zur 
möglichen Interpretation 
von Grube 303. 
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mittlere bis beginnende späte Bronzezeit, unge-
fähr in die Zeit zwischen 1500 und 1200 v. Chr. 
Die neu entdeckten Siedlungsreste öffnen somit 
ein neues Fenster in die Vergangenheit. Auch in 
dieser scheinbar eher peripheren Region kön-
nen wir spätestens seit der Bronzezeit mit einer 
regelmässigen Besiedlung und mit grossen gero-
deten Flächen, welche für Ackerbau und Vieh-
zucht genutzt wurden, rechnen. 

Die genaue Grösse des mittelbronzezeitli-
chen Siedlungsplatzes ist noch unklar. Nördlich 
und östlich der ausgegrabenen Fläche schei-
nen weitere Siedlungsreste vorhanden zu sein 

und auch noch 55 m südlich konnten in einem 
Leitungsgraben prähistorische Schichten do-
kumentiert werden. Einzig im Westen kann 
der Rand der Fundstelle beim dokumentierten 
Moränenrücken erfasst werden. Auch wenn also 
die genaue Grösse der Siedlung nicht bekannt 
ist, kann anhand der Ausdehnung der Moränen-
terrasse und aufgrund der Vergleichsfundstelle 
Kehrsatz, Breitenacher angenommen werden, 
dass die Siedlungsfläche mindestens 0,5 ha be-
trug. Dies bedeutet nicht, dass die gesamte Flä-
che gleichzeitig bebaut war, sondern es ist wahr-
scheinlich, dass verschiedene Konzentrationen 
von Gebäuden gehöftartig über die Fläche ver-
teilt waren und über einen längeren Zeitraum 
räumlich leicht zueinander verschoben errich-
tet wurden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Sied-
lungsstandortes bildet seine Lage auf einer Ge-
ländeterrasse in unmittelbarer Nähe eines heute 
ausgetrockneten Feuchtgebietes (Abb.  1), viel-

Abb. 8: Worb, Richigen, 
Rohrmoos. Auswahl von 
charakteristischer bronze-
zeitlicher Keramik aus der 
Fundstelle. Typisch sind 
Gefässe mit zylinderför-
migem Hals (a), Schale 
mit Omphalos-Boden und 
Henkel (b), mit Eindrücken 
(c) und runden Buckeln 
(d– e), reich verzierte feine 
Gefässe sowie grosse 
Töpfe mit Fingertupfen-
leisten (f). M. 1:3.
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Abb. 9: Worb, Richigen, 
Rohrmoos. Werkzeuge 
aus Stein: (a, b) Klopf-
steine, M. 1:2; (c) Frag-
ment von Bergkristall mit 
Bearbeitungsspuren 
(weisse Strichlinie), M. 1:1; 
d Mahlstein, M. 1:4.
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leicht eines ehemaligen Toteissees, welches der 
Flur Rohrmoos ihren Namen gab. Auch wenn 
sich das ehemalige Feuchtgebiet neben der Gra-
bungsfläche befindet, ist denkbar, dass sich 
während der Bronzezeit auch in diesem Bereich 
Teile der Siedlung befanden, weshalb wir für die 
urgeschichtlichen Siedlungen im Rohrmoos mit 
feuchten und trockenen Zonen rechnen können.

Worb, Richigen, Rohrmoos: ein neuer Blick 
auf das obere Worblental
Die Menge und Qualität der ausgegrabenen 
Siedlungsreste und Funde machen die Fund-
stelle bereits vor ihrer Auswertung zu einer 
wichtigen Referenzfundstelle für die mittlere 
Bronzezeit in der Region. 

Auf regionaler Ebene bestätigt sie eine we-
sentlich frühere Besiedlung dieses Teils des 
Aaretals, als bisher aufgrund von einzelnen 
Funden ohne direkten Siedlungskontext ange-
nommen werden konnte. Für die archäologi-
sche Forschung öffnet die Fundstelle neue Per-
spektiven, einerseits wegen der Vielzahl und 
Komplexität der gut erhaltenen Siedlungsreste, 
anderseits aufgrund ihrer Lage in der Nähe ei-
nes ehemaligen Feuchtgebietes. Denn Seeufer- 

oder Moorsiedlungen, wie sie in der Früh- und 
Spätbronzezeit bekannt sind, weisen oft eine 
andere Organisation und Siedlungsarchitektur 
auf als Landsiedlungen. Der lokalen Bevölke-
rung eröffnet die neu entdeckte Fundstelle ein 
neues Kapitel ihrer Geschichte und es scheint 
gut möglich, dass die Region archäologisch viel 
reicher sein könnte als bisher bekannt – eine 
gute Ausgangslage für künftige Entdeckungen!

Übersetzung: Regine Stapfer
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Abb. 10: Worb, Richigen, 
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Zweisimmen, Pfarrkirche
Spuren des hochmittelalterlichen Gotteshauses

ARMAND BAERISWYL UND MARCO AMSTUTZ

An den bedeutenden spätgotischen Wandmale-
reien in der Pfarrkirche von Zweisimmen zeig-
ten sich Schäden, die durch eintretende Feuch-
tigkeit verursacht wurden. Die Kirchgemeinde 
liess daher die Nord- und Ostfassade der Kirche 
sanieren, was dem Archäologischen Dienst des 
Kantons Bern die Gelegenheit bot, die Nordfas-
sade und die Südseite des Chors erstmalig bau-
archäologisch zu untersuchen (Abb. 1). Gleich-
zeitig konnte die Entstehung des Kirchen- und 
des Turmdachs mittels Dendrochronologie zeit-
lich bestimmt werden.

Der Kirchenbezirk liegt erhöht am Süd-
rand des Dorfes am Zusammenfluss von Klei-
ner und Grosser Simme. Zum Gotteshaus ge-
hören der ummauerte Kirchhof, das ehemalige 
Beinhaus, dendrochronologisch auf 1481 datiert, 
und das wohl ebenfalls aus dem späten 15. Jahr-
hundert stammende mächtige Pfarrhaus. Die 

der Muttergottes geweihte Kirche, Zentrum ei-
ner grossen Pfarrei, wird 1228 erstmals erwähnt. 
Der Kirchensatz gehörte damals zur Herrschaft 
Mannenberg, die im 13.  Jahrhundert in den 
Händen der Freiherren von Raron lag. 

Erste Hinweise, dass sich bereits vor der ers-
ten Erwähnung einer Kirche am Ort der heuti-
gen ein Gotteshaus befand, lieferten Schürfun-
gen im Boden des Kircheninnern in den Jahren 
1956/57, die nicht genauer bestimmbare Mauer-
züge zum Vorschein gebracht hatten. Das Vor-
handensein älterer Bauteile haben nun auch die 
Untersuchungen im Winter 2019/20 bestätigt: 
Bei der Entfernung des modernen Verputzes 
an der Nordwand des spätgotischen Bauwerks 
zeigte sich, dass diese die noch komplett erhal-
tene Nordmauer einer älteren Kirche enthielt 
(Abb. 2, Bauphase rot). Dieses Gotteshaus war 
weniger hoch und erstreckte sich weniger weit 

Abb. 1: Zweisimmen,  
Kirche. Unter dem Wetter-
schutz konnte die Nord-
fassade des Langhauses 
untersucht werden. Blick 
nach Südosten.
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Phase rot: 9.–10. Jahrhundert
Phase orange: 12. Jahrhundert
Phase grün: 14. Jahrhundert
Phase braun: um 1439
Phase olive: um 1491
Phase blau: 17. Jahrhundert
Phase hellgrün: 18./19. Jahrhundert

Abb. 3: Zweisimmen,  
Kirche. Grundriss mit den 
verschiedenen Bauphasen 
der Kirche. Rot: älteste 
fassbare Kirche; orange: 
Erweiterung nach Westen 
sowie Anbau an der Nord-
seite; grün: mutmassliche 
Verbreiterung nach Süden 
und Glockenturm; braun 
und olive: Umbauten des 
15. Jahrhunderts. 
M. 1:250.

Abb. 2: Zweisimmen,  
Kirche. Ansicht der Nord-
fassade mit den verschie-
denen Bauphasen. 
M. 1:250.
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nach Westen als die heutige Kirche. Bei Wand-
sondierungen in der heutigen Sakristei und wei-
ter östlich konnte festgestellt werden, dass wohl 
auch die Nordmauer des heutigen Chors zu die-
ser Kirche gehört (Abb. 3). 

Wenn man nun die 1956/57 freigelegten 
Mauerfundamente als West- und Südmauern 
dieser ältesten gefassten Kirche interpretiert, 
kann man diese im Grundriss als langgestreckte 
Saalkirche rekonstruieren, deren rechtecki-
ges Altarhaus aussen Schiffbreite aufweist und 
im Innern wenig eingezogen ist. In der Länge 
misst das Schiff rund 17 m und in der Breite 8 m, 
das Altarhaus ist 7 m lang und verjüngt sich ge-
gen Osten auf eine Breite von rund 6 m. Die-
ses Altarhaus wies wahrscheinlich ein Tonnen-
gewölbe auf, zumindest lassen sich wulstartige 
Vorsprünge auf der Innenseite der nördlichen 
Chormauer als später zurückgearbeitete Gewöl-
beansätze deuten.

Das nur teilweise freigelegte Mauerwerk 
wies einen Charakter auf, wie er typisch ist für 
das Hochmittelalter: Die Mauer bestand aus la-
gig versetzten, gleichmässig grossen Flusskie-
seln mit einem Pietra-Rasa-Verputz. Im Mau-
ermörtel befand sich ein Stückchen Holzkohle 
– vermutlich von einem Balkengerüst –, das mit 
der Radiokarbonmethode (C14) mit 95,4%iger 
Wahrscheinlichkeit in die Zeit zwischen 886 
und 981 datiert werden konnte (cal. 2σ; BE-
10585 1123 ±20 BP).

Diese erste erfasste Kirche aus dem 9./10. 
Jahrhundert – noch ältere, nur noch bodenar-
chäologisch nachweisbare Vorgänger sind nicht 
auszuschliessen – wurde im 12.  Jahrhundert 
nach Westen verlängert und mit neuen Fens-
tern versehen (Bauphase orange). Zudem er-
richtete man an der Nordseite des Chors einen 
gut 6 x 2,5 m grossen Raum, der über ein erst da-
mals eingebrochenes Rundbogenportal mit dem 
Chor verbunden war. Er diente vermutlich als 
Grabkapelle oder Sakristei. Die C14-Datierung 
von Gerüsthölzern im Mauerwerk der Wester-
weiterung verweist diesen Bauteil mit 95,4%iger 
Wahrscheinlichkeit in die Zeit zwischen 1039 
und 1160 (cal. 2σ; BE-10584 921 ±20 BP). 

Die nächste Bauphase reicht ins 14.  Jahr-
hundert zurück. Wahrscheinlich wurde da-
mals der untere Teil des Glockenturms errich-
tet (Bauphase grün). Zumindest deuten die 
dendrochronologisch auf 1365 datierten Holz-
einbauten im Turm in diese Zeit. Möglicher-
weise wurde damals auch das Kirchenschiff auf 
die heutige Breite erweitert. Ein Hinweis dar-
auf liefert die C14-Datierung eines Hölzchens 
aus dem Mauermörtel der südlichen Langhaus-
mauer, das mit 95,4%iger Wahrscheinlichkeit 
aus der Zeit zwischen 1307 und 1405 stammt 
(cal. 2σ; BE-13397 593 ±17 BP). 

Grössere Umbauten erfuhr die Kirche im 
Laufe des 15. Jahrhunderts (Abb.  2, Bauphase 
braun). Damals entstand der heutige Dachstuhl 

Abb. 4: Zweisimmen,  
Kirche. Das Kircheninnere 
mit Blick gegen den Chor. 
Sichtbar ist der Chorbogen 
von 1439d (Phase braun) 
und links dahinter der 
Südabschluss des Chors 
von 1491i (Phase olive). 
Blick gegen Osten.
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über dem Langhaus. Er konnte dendrochrono-
logisch auf 1439 datiert werden. Teil dieses Um-
baus ist ebenfalls der heutige Chorbogen, des-
sen Schub an der Aussenseite auf Strebepfeiler 
abgeleitet wird. Unklar bleibt, wie der Ostab-
schluss der Kirche vor dem Bau des Poylgon-
abschlusses im ausgehenden 15. Jahrhundert 
(Bauphase olive) ausgesehen hat. Bestand noch 
der alte Chor aus dem 9./10. Jahrhundert (Bau-
phase rot) und gab es in der Südostecke einen 
Kapellenanbau? Aus dem 15. Jahrhundert stam-
men auch die reichen Ausmalungen im Innern. 
Ebenfalls in diese Zeit dürfte die Aufstockung 
des Glockenturms auf die heutige Höhe fallen. 
Schliesslich wurde damals die mutmassliche Sa-
kristei abgebrochen.

Gut 50 Jahre später wurde der Chor in sei-
ner heutigen Form errichtet und mit einem 
neuen Dachwerk versehen (Bauphase olive). 
Dies belegt die am südwestlichen Masswerk-
fenster eingehauene Jahrzahl 1491 (Abb.  5). 
Ebenfalls in dieser Bauphase entstand die In-
nenausmalung des Chors. 

Die jüngeren Umbauten sind nach der Re-
formation entstanden. Sie beschränken sich, ab-
gesehen vom Neubau der heutigen Sakristei an 
der Nordseite (Bauphase blau), weitgehend auf 
Fensterausbrüche an der Süd - und Nordfassade 
im 17. und 19. Jahrhundert (Bauphasen blau und 
hellgrün). 

Dank der bauarchäologischen Untersu-
chung weiss man nun, dass die Geschichte die-
ser Kirche mindestens in die Zeit vor 1000 zu-
rückreicht. Da aber nur Teile des aufgehenden 
Mauerwerks untersucht wurden und Ausgra-
bungen nach wissenschaftlichen Standards bis-
lang fehlen, bleiben Fragen zur Baugeschichte 
offen, vor allem diejenige, ob die nun älteste er-
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fasste Kirche auch tatsächlich der erste Sakral-
bau an diesem Ort ist. Es wird sich bei zukünf-
tigen Sanierungen die Gelegenheit bieten, die 
komplexe und langwierige Baugeschichte der 
Kirche weiter zu untersuchen.

ZWEISIMMEN, PFARRKIRCHE      KURZBERICHTE

Abb. 5: Zweisimmen,  
Kirche. Das spätgotische 
Masswerkfenster des 
Polygonal abschlusses 
(Phase olive) mit der ein-
gehauenen Jahrzahl 1491. 
Sie wird sichtbar bleiben. 
Blick nach Norden.
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Zweisimmen, Schloss Blankenburg
Seltene bernische Keramik der Mitte des 18. Jahrhunderts

ANDREAS HEEGE

Schloss Blankenburg in der Gemeinde Zweisim-
men ist seit 1383 eines der Landvogteischlösser 
des Alten Bern. Es tritt uns als barockes Ge-
bäude entgegen, das in den Jahren 1768 bis 1770 
errichtet wurde. Seit 2011 befindet es sich im 
Besitz der Stiftung Schloss Blankenburg. Wie 
die mittelalterliche Vorgängerburg aussah, ist 
unbekannt, da diese 1767 abbrannte. Bei Sa-
nierungsarbeiten an der Aussenseite der Um-
fassungsmauer der nördlich des Schlosses lie-
genden Zufahrt wurden im Juni 2019 Scherben 

einer Schüssel (Abb. 1) geborgen und vom Ar-
chitekten Matthias Trachsel dem Archäologi-
schen Dienst des Kantons Bern übergeben. Da 
es sich bei der Schüssel um den ersten Boden-
fund einer kleinen, für das Simmental kulturhis-
torisch wichtigen Keramikgruppe handelt, die 
bislang erst aus Museumsbeständen und dem 
Antiquitätenhandel bekannt war, scheint eine 
kurze Vorstellung sinnvoll.

Die kalottenförmige Irdenwareschüssel hat 
einen kurzen ausladenden Rand und ursprüng-
lich wohl zwei Grifflappen (Abb. 2). Innen und 
aussen ist weisse Grundengobe aufgetragen. 
Die Innenwandung wurde mit Springfeder- 
und Ritzdekor verziert, die dazwischenliegen-
den Flächen blau ausgemalt (Unterglasur-Pin-
seldekor). Die transparente Glasur ist leicht 
 grünstichig.

Schauen wir uns unter der Keramik des 
Kantons Bern nach Vergleichsbeispielen um, 
so fällt auf, dass diese Schüsselform zwar unter 
den Bäriswiler Produkten der zweiten Hälfte des 
18. und frühen 19. Jahrhunderts vorkommt, je-
doch unter den zeitgleichen Formen aus Lang-
nau fehlt. Dagegen sind spitze seitliche Ansätze 
an der Basis der Grifflappen bei Langnauer Ke-
ramik gut belegt, während dieses Detail bei den 
Bäriswiler Produkten fehlt. Mit blauem Farn-
krautdekor auf weissem Grund oder mit Mal-
horn- und Borstenzugdekor auf roter Grun-
dengobe lassen sich Schüsseln der vorliegenden 
Form in der 1763 bis 1765 erfolgten Verfüllung 
des Alten Bärengrabens in Bern nachweisen. Sie 
erscheinen auch unter den Funden des Burgdor-
fer Stadtbrandes von 1715 und in der etwa 1700 
bis 1740 entstandenen Stadtgrabenfüllung vom 
bernischen Waisenhausplatz. Die Funde aus der 
Glashütte Court, Pâturage de l’Envers (als Abfall 
1699–1714 entsorgt) bestätigen zusätzlich, dass 
wir es mit einer im Kanton Bern zwischen 1700 
und 1800 allgemein bekannten und wohl an ver-
schiedenen Orten produzierten Gefässform zu 
tun haben. Die bei der Schüssel verwendeten 

Abb. 1: Zweisimmen, 
Schloss Blankenburg. 
Schüssel mit ausladen-
dem Rand und Griff-
lappen. Ansicht von der 
Seite (a) und von unten (b). 
M. 1:3.

b

a
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Dekortechniken, namentlich der Springfeder-, 
Ritz- und Pinseldekor, entsprechen ebenfalls 
dem, was man in dieser Zeitspanne im Kanton 
Bern erwarten kann, jedoch fehlen exakte Ver-
gleichsstücke unter den bis heute veröffentlich-
ten Bodenfunden. Aufgrund des Springfeder- 
und Ritzdekors steht die Schüssel der Langnauer 
Keramik näher als der Bäriswiler, die regelhaft 
nur mit dem Pinsel dekoriert wurde.

In den Museen und Sammlungen der 
Schweiz gibt es 15 stilistisch gut vergleichbare 
Keramikobjekte (Abb. 3), die, inschriftlich da-
tiert, zwischen etwa 1750 und 1765/1770 entstan-
den sind und von denen einige auf Bauernhöfen 
des Simmentals in Gebrauch gewesen sein sol-
len. Aufgrund von Form und Dekor kann die 
ganze Gruppe einer wohl im Kanton Bern ge-
legenen Töpferei zugeordnet werden, deren Be-
triebsinhaber sowohl die Langnauer als auch 
die Bäriswiler Hafnereitraditionen kannte. Das 
möglicherweise stark auf das Simmental ausge-
richtete Absatzgebiet dieser Töpferei würde da-
fürsprechen, dass der Produktionsort eher in 
der Region von Heimberg und Steffisburg als 
im nördlich gelegenen Berner Mittelland zu su-
chen ist. Auch Hafner aus der Stadt Thun kön-
nen als Produzenten nicht ausgeschlossen wer-
den, während der gut bekannte Blankenburger 
Hafner Abraham Marti (1718–1792) aus stilisti-
schen Gründen nicht infrage kommt. Die De-

kortechniken der Produkte des Langnauer Haf-
ners Peter Herrmann, der von 1752 bis 1764 in 
Steffisburg arbeitete, könnten ein weiteres Ar-
gument dafür sein, dass die vorliegende Kera-
mikgruppe in dieser Region entstanden ist. Nur 
künftige archäologische Funde aus dem Produ-
zenten- oder Verbrauchermilieu werden uns 
einer Bestimmung des tatsächlichen Herstel-
lungsortes näherbringen.

ZWEISIMMEN, SCHLOSS BLANKENBURG      KURZBERICHTE

Abb. 2: Zweisimmen, 
Schloss Blankenburg. 
Schüssel mit ausladen-
dem Rand und Grifflap-
pen. Die beiden seitlichen 
Ansätze der Grifflappen 
sind spitz ausgeformt 
(Pfeile). M. 1:3.

Abb. 3: Irdenware mit 
Ritz- und Unterglasur- 
Pinseldekor aus dem  
Bernischen Historischen 
Museum, Mitte des 
18. Jahrhunderts. Von 
links nach rechts Inv.-Nrn. 
H21534, H7171, H6058 
und H15114.



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021112



113

Aufsätze
Articles



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021114

Zustandsaufnahme Berner Seen
Erhebung zum Zustand der bekannten Fundstellen in den grösseren Berner Gewässern  
und systematische Prospektionen

LUKAS SCHÄRER

1 

Die Ausgangslage

Zwischen 2015 und 2019 untersuchte die Tauch-
equipe des Archäologischen Dienstes des Kan-
tons Bern im Rahmen des Projekts Zustandsauf-
nahme Berner Seen den Zustand aller bekannten 
Fundstellen in den grösseren Seen des Kantons 
Bern.1 Weiter umfasste das Projekt die syste-
matische Prospektion verschiedener Uferab-
schnitte mit Flachwasserzonen.

Die Pfahlbauforschung im Kanton Bern 
blickt auf eine lange Tradition zurück, deren 
Wurzeln in die Mitte des 19. Jahrhunderts zu-
rückreichen, als die Entdeckung der Pfahlbau-
ten schweizweit hohe Wellen schlug. Beflü-
gelt wurde die Forschung im Drei-Seen-Land 
durch ein damals bahnbrechendes wasserbau-
liches Projekt, die erste Juragewässerkorrektion 
(1868–1891). Nach einer Seespiegelsenkung um 
mindestens 2,5 m lagen viele Reste von Pfahl-
bausiedlungen im Bieler-, Murten- und Neuen-
burgersee innert kürzester Zeit im  Flachwasser 
oder am verlandeten Ufer. Sie konnten nun 
ohne technische Hilfsmittel zu Fuss erreicht und 
«ausgebeutet» werden. 

Die Taucharchäologie im Kanton Bern nahm 
über ein Jahrhundert später, in den 1980er-Jah-
ren, ihren Anfang.2 Der Archäologe Josef Wi-
niger, der zuvor ein vergleichbares Projekt im 
Bodensee geleitet hatte, führte mit einem Tauch-
team eine durch den Nationalfonds unterstützte 
Bestandesaufnahme der Pfahlbauten im Bieler-
see durch.3 Die Untersuchungen, bestehend aus 
Kernbohrungen, Sondierschnitten und Tauch-
prospektion, konzentrierten sich auf Fundstel-
len, mit denen sich bereits die frühere Forschung 
auseinandergesetzt hatte.4 Die Dokumentation 
und Funde dieser Pionierarbeit bilden bis heute 
eine wichtige Grundlage und wurden bis vor 
Kurzem wissenschaftlich aufgearbeitet.5 

Seit dieser Anfangsphase führte die nun-
mehr etablierte Tauchequipe des Archäologi-
schen Dienstes intensive taucharchäologische 
Rettungsgrabungen in ausgewählten Fundstel-
len durch, wobei der Fokus auf den Resten auf 
der Strandplatte von Sutz-Lattrigen lag (Abb. 1). 
Notwendig waren diese Interventionen, weil die 
Fundstellen im Bielersee vorwiegend im Flach-
wasser liegen und durch Erosion zerstört wer-
den, was eine Langzeitfolge der Seespiegelsen-
kung im 19. Jahrhundert ist. Trotz oder gerade 
wegen dieser aufwendigen, lokalen Rettungsgra-
bungen geriet der Erhaltungszustand der übri-
gen Pfahlbaustationen etwas aus dem Blickfeld. 
Hier knüpfte das Projekt Zustandsaufnahme 
Berner Seen an.

Abb. 1: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Die 
letzte grossflächige  
Rettungsgrabung fand in 
der Unesco-Fundstelle 
Sutz-Lattrigen, Rütte  
zwischen 2011 und 2014 
statt.

1 Der Regierungsrat des Kantons Bern hat für die Zustands-
aufnahme im November 2015 einen Kredit von CHF 970 000 
gesprochen. Zu einzelnen Untersuchungen im Rahmen des 
Projekts sind seit 2015 verschiedene Kurzberichte im Jahr-
buch Archäologie Bern erschienen, auf die im Text wiederholt 
Bezug genommen wird.
2 Hafner/Suter 2004; Schärer 2020a.
3 Winiger 1989. 
4 Theophil Ischer erstellte in einem für den damaligen Wis-
sensstand umfassenden Werk eine Zusammenstellung aller 
bekannten Pfahlbaufundstellen um den Bielersee, auf die 
sich Josef Winiger für die Bestandesaufnahme in den 1980er-
Jahren hauptsächlich stützte. Ischer 1928.
5 Z. B. in Suter 2017.
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2 

Ziele des mehrjährigen Projekts

Das Hauptziel der mehrjährigen Untersu-
chung bestand in der Abklärung des Erhal-
tungszustandes der bekannten Seeufersiedlun-
gen in den grösseren Berner Seen. Unter diesen 
Fundstellen befinden sich auch vier des seri-
ellen Unesco-Welterbes Prähistorische Pfahl-
bauten um die Alpen: Biel-Vingelz, Hafen, Lü-
scherz, Dorfstation, Sutz-Lattrigen, Rütte und 
Vinelz, Strandbode. Wo es die Datengrund-
lage zuliess, wurden die aktuellen Ergebnisse 
mit den rund 30 Jahre früher erhobenen Da-
ten verglichen, um genauere Informationen 
über mögliche Veränderungen zu erhalten. Zu 
den Projektaufgaben gehörte die Zustandsab-
klärung der Pfahlbaufundstellen, die seit den 
späten 1980er-Jahren partiell ausgegraben oder 
geschützt worden waren (Abb. 2). Nach Mög-
lichkeit wurde auch versucht, wissenschaftli-
che Lücken zu schliessen, beispielsweise durch 
die dendrochronologische Datierung bisher 
nicht naturwissenschaftlich untersuchter Sied-
lungen.6 Die Fundstellen sollen in Zukunft in 
ein systematisches Monitoring-Programm in-
tegriert werden, deren Basis einerseits die neu 
erhobenen Daten bilden, anderseits ein eigens 
geschaffenes Referenzsystem. Ein weiterer wich-
tiger Pfeiler des Projekts bildete die Prospektion 
ausgewählter Uferbereiche, primär in wenig be-
kannten Gewässern, aber auch in gut erforsch-
ten Gebieten im Bielersee. Nachfolgend werden 
einige der Projektziele und -aufgaben genauer 
erläutert.

2.1

Erfassung des Erhaltungszustandes

In allen bekannten Fundstellen – mit Ausnahme 
der vollständig ausgegrabenen oder geschütz-
ten – wurde eine Serie von Daten erhoben, wel-
che primär die Beurteilung des Istzustandes, 
also der aktuellen Erhaltung, ermöglichen. Fol-
gende Erhebungen bilden die Ausgangslage, um 
künftig längerfristige Veränderungsprozesse 
besser zu erfassen:
– Die maximale Ausdehnung der am See-

grund sichtbaren Funde und Befunde
– Kartierung von Konzentrationen wie frei-

gespülten Pfählen oder am Seegrund sicht-
baren Steinen

– Kartierung von Zonen mit am Seegrund 
freiliegenden organischen Resten (Kultur-
schicht)

– Kartierung des Schilfverlaufs innerhalb 
der Fundstellen zum besseren Verständnis 
eventueller Vegetationsdynamiken als Spie-
gel von Veränderungsprozessen wie Erosion 
oder Sedimentation

– Subjektive und spezifische Beobachtung 
des Seegrundes (teilweise Beschreibung der 
Oberflächensedimente)

– Abklärung der Schichterhaltung mithilfe 
von Kernbohrungen

2.2 

Vergleich mit älteren Daten

Im Idealfall können die Ergebnisse aus der Zu-
standsabklärung 2015–2019 mit in der Vergan-
genheit generierten Daten verglichen werden, 
was den Untersuchungen eine zusätzliche zeitli-
che Ebene eröffnet. Zur Verfügung standen viel-
fach die Daten aus der Bestandesaufnahme der 
Bielerseestationen in den 1980er-Jahren. Eine 
Hauptaufgabe der damaligen Untersuchungen 
lag in der Abklärung der Schichterhaltung mit-
tels systematischer Bohrsondierungen, deren so-
lide Dokumentation (Bohrprotokolle, Fotos) die 
wichtigste Vergleichsbasis darstellte.  Demnach 

Abb. 2: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Die 
um die Jahrtausend-
wende dokumentierten 
und beprobten Pfähle in 
der Fundstelle Sutz-Lattri-
gen, Hauptstation sind 
knapp 20 Jahre später, 
2017, bereits wieder frei-
gespült.

6 Als Beispiel sei hier die spätbronzezeitliche Seeufersied-
lung von Gampelen, Insel Witzwil am nördlichen Ausläu-
fer des Neuenburgersees erwähnt, aus der zum ersten Mal 
Pfähle beprobt und dendrochronologisch datiert werden 
konnten: Schärer 2018, 68.
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orientierte sich die aktuelle Bohrstrategie stark 
an den älteren Untersuchungen. Im günstigsten 
Fall wäre ein Vergleich der Kulturschichten aus 
beiden Kampagnen und somit Schlussfolgerun-
gen auf die jeweiligen Erhaltungsstände mög-
lich gewesen. Allerdings erwiesen sich die nur 

wenige Zentimeter breiten Bohrkernsequenzen 
beider Projekte als zu wenig repräsentativ für 
archäologische Schichten mit Feuchtbodener-
haltung, die naturgemäss sehr heterogen und 
schwierig zu vergleichen sind. Dennoch konnte 
in vielen Fundstellen eine Verschlechterung der 
Kulturschichterhaltung festgestellt werden.7 Vor 
allem im Randbereich der Fundstellen ist häu-
fig ein qualitativer und quantitativer Rückgang 
der archäologischen Schichtreste und damit der 
Ausdehnung der Fundstellen festzustellen.

2.3 

Langfristiges Monitoring

Genauso wichtig wie ein klares Bild vom aktu-
ellen Erhaltungszustand einer Fundstelle ist die 
Überwachung laufender Veränderungen. Der 
Grundstein für ein Monitoring gehörte folg-
lich ebenfalls zu den Projektzielen. Von zent-
raler Bedeutung ist das rechtzeitige Erkennen 
von Erosionsprozessen, die sich schädigend auf 
die Fundstelle auswirken. Eine bessere Kenntnis 
der Dynamiken am Seegrund ist allgemein von 
grosser Wichtigkeit. Die Voraussetzung hierfür 
ist eine wiederholte Erhebung empirisch ermit-
telter Daten über einen längeren Zeitraum hin-
weg. Ein bewährtes System zur Beobachtung 
von Seegrundveränderungen bilden über eine 
bestimmte Fläche in regelmässigen Abständen 
verteilte Referenzpunkte. Diese sogenannten 
Erosionsmarker können ins Sediment geschla-
gene Holz-, Metall- oder Plastikrohre sein, die 
als Referenz dienend Auskunft über Verände-
rungsprozesse wie Erosion oder Sedimenta-
tion liefern (Abb. 3). Im Rahmen der Zustands-
aufnahme wurden erstmals in allen relevanten 
Fundstellen systematisch Erosionsmarker in ei-
nem Abstand von 5 oder 10 m angebracht, in der 
Regel auf seewärts verlaufenden Linien (Abb. 4). 
Auch aus dem Seegrund ragende Pfähle können 
als eigentliche Erosionsmarker fungieren und 
wichtige Hinweise über bereits erfolgte Verän-
derung und längerfristige Tendenzen liefern 
(Abb. 5).

Ein Nachteil dieses Systems besteht darin, 
dass die Referenzmarken nur kleine, punktu-
elle Einblicke in sehr weitläufige Areale, die sich 
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Abb. 3: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Ein 
Taucher beim Anbringen 
eines Erosionsmarkers in 
der Fundstelle Thun, 
Schadau.

Abb. 4: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Die 
Unesco-Fundstelle Lü-
scherz, Dorfstation mit 
verschiedenen seewärts 
orientierten Reihen von 
Erosionsmarkern.

7 Schärer 2017.
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durch hohe Seegrunddynamiken auszeichnen, 
gewähren. Häufig stellen sich saisonale oder 
wetterbedingte Sedimentbewegungen ein, ins-
besondere bei mobilen Oberflächensubstraten 
wie Sand, welche zwar abweichende Messwerte 
liefern, aber keine längerfristigen Ereignisse ab-
bilden.8 Tendenzen zu Erosion oder Sedimen-
takkumulation zeigen sich erst über längere Be-
obachtungszeiträume hinweg.9 

Um dem punktuellen Charakter entgegen-
zuwirken, wurden entlang der Erosionsmarker-
Reihen seewärtige Profile aufgenommen. Neue 
Perspektiven eröffnen aber vor allem bathyme-
trische Seegrundaufnahmen, etwa mithilfe ei-
nes Echolots oder der Mehrbildfotogrammetrie 
(Structure from Motion), da sie grosse Flächen 
vermessen können und so über die punktuelle 
Erhebung hinausgehen. Während des Projekts 
Zustandsaufnahme Berner Seen wurden solche 
technisch komplexeren Methoden zur Vermes-
sung des Seegrundes versuchsweise angewen-
det (Abb. 6).10

2.4 

Systematische Prospektion der Seeufer

Das Ziel der Prospektionen war es nicht, den 
Entdeckergeist zu bedienen, sondern auch hier 
dominierte der Erhaltungs- und Schutzgedanke. 
Es leuchtet ein, dass eine unbekannte Fundstelle 
nicht kontrolliert und geschützt werden kann. 
Der Seegrund ist in Bewegung und Unbekann-
tes, das bisher überdeckt war, kann plötzlich zu-
tage treten und erodieren. 

Das Vorgehen bei der Prospektion bestand 
darin, mit dem Arbeitsboot in regelmässigen 
Abständen Bahnen rechtwinklig und parallel 
zum Ufer abzufahren. Zwei Taucher hielten sich 

dabei an Seilen fest oder wurden mit anderen 
Einrichtungen wie einem Schleppbrett über den 
Seegrund gezogen (Abb. 7). Bei schlechter Zu-
gänglichkeit des Geländes waren die Einsatztau-
cher auch autonom unterwegs. Die zurückge-
legten Strecken wurden mit GPS-Trackern mit 
einer Genauigkeit von durchschnittlich etwa 
3 m aufgezeichnet (Abb. 8). 

Abb. 5: Zustandsauf-
nahme Berner Seen.  
Anhand der silbernen  
Pla kette am freigespülten 
Pfahl in der Fundstelle  
Lüscherz, Dorf station 
können Veränderungen 
gemessen werden. 
 
Abb. 6: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Mit  
verschiedenen GoPro- 
Kameras werden foto-
grammetrische Aufnah-
men von Pfählen in Ip-
sach, Erlewäldli gemacht.

Abb. 7: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Ein 
Taucher wird am Schlepp-
brett über den Flach-
wasserbereich bei Spiez 
gezogen.

8 Die Ufer bei der Unesco-Welterbe-Fundstelle Vinelz, 
Strandbode im Süden des Bielersees sind besonders sandig 
und tendieren dazu, bei Bise ihre Struktur zu verändern. So 
konnte bei den verschiedenen Kontrollen der Erosionsmar-
ker keine Systematik hinter den unterschiedlichen Mess-
werten festgestellt werden. Kernbohrungen konnten jedoch 
eine deutliche Verschlechterung der Kulturschichterhaltung 
seit den 1980er-Jahren aufzeigen. S. Schärer 2017. Eine ver-
gleichbare Situation findet sich auch am nördlichen Ende 
des Neuenburgersees in der spätbronzezeitlichen Fundstelle 
Gampelen, Insel Witzwil. S. Schärer 2018.
9 Bei den Messerhebungen ist es immer möglich, dass ge-
ringe Ungenauigkeiten entstehen. Diese dürfen nicht als 
Veränderung des Seegrundes ausgelegt werden.
10 Schärer in diesem Band, S. 94–97.
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Bei der Prospektion wurde grundsätzlich 
auf grössere Bodeneingriffe verzichtet. Nur ver-
einzelt sollten mithilfe von Kernbohrungen die 
Sedimente untersucht werden. Dies vor allem an 
Orten, die rein subjektiv beurteilt, Potenzial für 
einen prähistorischen Siedlungsstandort bieten, 
an deren Oberfläche aber keine archäologischen 
Spuren zu erkennen waren (Abb. 9). 

Eine glückliche Fügung wollte, dass dem 
Archäologischen Dienst kurz vor Beginn der 
Zustandsaufnahme im Jahre 2014 spätbronze-
zeitliche Funde aus dem Thunersee überreicht 
wurden, was im unteren Seebecken zur Entde-
ckung bronzezeitlicher Pfahlbauten führte und 
die Projektdefinition wesentlich beeinflusste.11 
Der Thunersee war gewissermassen aus dem ar-
chäologischen Tiefschlaf erwacht. Wo plötzlich 
prähistorische Siedlungen auftauchten, waren 
weitere Überraschungen möglich. Obwohl die 
Ufer grösstenteils steil abfallen, gibt es doch fla-
che Abschnitte, insbesondere am Südufer und 

an den Seeenden, bei denen Pfahlbauten nicht 
ausgeschlossen werden können. Deshalb star-
tete die Tauchequipe im Frühjahr 2017 die erste 
Prospektionskampagne im Rahmen der Zu-
standsaufnahme im Thunersee.

Die Resultate blieben hinter den hohen Er-
wartungen zurück. Ausser vereinzelten, moder-
nen Pfählen wurde der Aufwand nur am Ufer 
vor Spiez durch die Entdeckung von neolithi-
schen Pfählen belohnt. Vor der Anlegestelle der 
BLS-Schifffahrt, sozusagen unter dem angeleg-
ten Kursschiff, zeigte sich eine verstreute Reihe 
von dünnen Eichenpfählen, welche dendrochro-
nologisch ins Endneolithikum um 2744 v. Chr. 
datiert werden konnte (Schnurkeramik).12 Die 
geringe Anzahl neu entdeckter Fundplätze, ins-
besondere am topografisch günstigeren Süd-
ufer, ist kein Nachweis für deren Fehlen. Viel-
mehr dürfte die hydromorphologische Situation 
im Thunersee dazu führen, dass allfällige Reste 
von Sedimenten überdeckt sind (Kap. 3.2).

Ein Jahr später fanden die ersten archäo-
logischen Tauchgänge im Brienzersee statt. An 
diesem Gewässer sind Flachwasserzonen mit 
potenziellen Siedlungsplätzen sehr rar und be-
schränken sich auf die Seeenden und die Bucht 
von Iseltwald. Ansonsten prägen felsige Steilufer 
oder Schuttkegel die Unterwasserlandschaft. 
Die zweiwöchige Suchaktion blieb ergebnislos.

Im seit der Mitte des 19. Jahrhunderts pfahl-
bauarchäologisch intensiv erforschten Bieler-
see brachte die systematische Uferprospektion 
Unerwartetes ans Licht. Mehrere Siedlungen 
ergänzen seit Kurzem die Pfahlbaukarte am 
Bielersee (Abb.  10). Dabei scheinen vor allem 
neolithische Siedlungen, die zwischen 3200 
und 3000 v. Chr. datieren (Horgen), verstärkt 
einen Platz zu beanspruchen. Die Entdeckung 
von Pfählen in Ipsach, Erlewäldli ist ursprüng-
lich einem Badeausflug eines Tauchmitarbeiters 
zu verdanken, doch erst die systematische Pros-
pektion konnte den Befund als horgenzeitliche 
Siedlung ausweisen (Abb. 10).13 In der für ihre 
spätbronzezeitlichen Siedlungsreste bekannten 
Fundstelle von Mörigen konnte dank der Pro-
spektionen erstmals ein horgenzeitliches Pfahl-
feld lokalisiert werden, rund 100 m weiter süd-

100m0

Trackerlinien
Tauchprospektion

1 220 000

1 220 200

1 220 400

2 584 100

2 584 300

M 1:5000

Abb. 8: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Pro-
spektion in der Bucht von 
Biel. Die zurückgelegten 
Strecken wurden mit 
GPS-Trackern aufge-
zeichnet.

11 Schärer/Ramstein 2017a; Schärer/Ramstein 2017b.
12 Bolliger/Schärer 2019.
13 Schärer 2019.
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lich der bisher bekannten neolithischen Reste 
(Abb. 10 und 11).14 An den Ufern von Vinelz, im 
Schatten eines Molasse-Hügelzugs, wartete die 
nächste Überraschung, wieder eine neue hor-
genzeitliche Seeufersiedlung (Abb. 10).15

Rund tausend Jahre älter ist eine kreis-
runde Struktur aus dünnen Pfählen, die beim 
Abtauchen der Uferplatte von Sutz-Lattrigen 
entdeckt wurde (Abb.  10). Die C14-Datierung 
zwischen 4400 und 4000 v. Chr. weist auf ein-
deutige Parallelen zu ähnlichen Pfahlkreisen in 
der knapp 200 m südlich gelegenen Fundstelle 
Solermatt.16 Das Rätsel um die Funktion beider 
Befunde kann auch mit dem Neuzugang nicht 
gelöst werden. Naheliegend scheint weiterhin 
eine Anlage in Zusammenhang mit Fischfang.

An den Ufern der St. Petersinsel existieren 
zahlreiche Pfahlstellungen, die zwar grössten-
teils schon im 19.  Jahrhundert beobachtet, in 
jüngerer Zeit aber nie aufgenommen oder da-
tiert wurden.17 Dabei ist vor allem die eisenzeit-
liche und frühmittelalterliche Datierung dieser 
Befunde herauszustreichen.18 Bisher unbekannt 
waren die frühmittelalterlichen Pfähle bei Chli-
ort zwischen der ehemaligen Kleinen Insel und 
der St. Petersinel (Abb. 10).

Letztlich ist die Entdeckung eines früh-
bronzezeitlichen Einbaums am Nordufer der 

Halbinsel einem glücklichen Zufall zu verdan-
ken (Abb. 10.1 und Abb. 12). Als nach der Ent-
deckung und Dokumentation  eisenzeitlicher 

Vinelz, 
Seewil

Mörigen,
Bucht

Sutz-Lattrigen,
Strandweg

Ipsach,
Erlewäldli

Twann-Tüscherz,
Chliort

1 212 000

1 216 000

1 220 000

2 574 000

2 578 000

2 582 000

0 4000 m

10.1

10.2

10.3

10.4

Abb. 9: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. 
Kernbohrung zum Ver-
ständnis der Sedimentab-
folgen und der Abklärung 
von allfälligen Kultur-
schichten in Bönigen im 
Brienzersee.

Abb. 10: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Die 
durch den Archäologi-
schen Dienst des Kantons 
Bern in den letzten 40 
Jahren durchgeführten 
Untersuchungen im  
Bielersee sowie die an-
lässlich der Zustandsauf-
nahme 2015–2019 neu 
entdeckten Fundstellen 
und Einzelfunde.

Grabungen 1974–2019
Sondierschnitte Bestandes-
aufnahme 1984–1987

Bedeutende Einzel-
funde 2015–2019

Neu entdeckte Fund-
stellen 2015–2019

Weitere Fundstellen

14 Schärer 2016, 81.
15 Schärer 2020b.
16 Sutz-Lattrigen BE, Solermatt 2007.
17 Der ausführlichste Bericht über archäologische Reste an 
den Ufern der St. Petersinsel findet sich bei Von Fellenberg/
Heierli, 1889.
18 Die Vorlage der Befunde im Jahrbuch Archäologie Bern 
ist geplant, weshalb an dieser Stelle nicht genauer darauf 
eingegangen wird. 
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Pfahlreihen zu deren längerfristiger Beobach-
tung Erosionsmarker am Seegrund angebracht 
wurden, durchschlug ein Mitarbeiter mit ei-
nem Pflöckchen um ein Haar das Heck des Ein-
baums.19

Immer wieder stiess die Tauchequipe auch 
auf höchst überraschende Einzelfunde, etwa 
auf zwei frühmittelalterliche Schwerter, soge-
nannte Saxe, die in Twann-Tüscherz mit der 
Spitze voran im Sediment steckten (Abb. 10.2), 
oder auf ein latènezeitliches Schwert, das in Lü-
scherz auf der Strandplatte lag (Abb.  10.3 und 
Abb. 13).20 Erstaunlich ist auch ein frühlatène-
zeitlicher, mehrfach gelochter Balken, der ohne 
jeglichen Kontext am Seegrund in Mörigen ge-
funden wurde (Abb. 10.4). In allen untersuch-
ten Gewässern stiessen die Tauchmitarbeiter re-
gelmässig auf Einzelpfähle oder kleine Gruppen 

von Pfählen, die für gewöhnlich jüngeren Da-
tums sind und in die Neuzeit datieren dürften 
(Abb. 14).

In die Kategorie «bekannte, aber noch nie 
unterwasserarchäologisch untersuchte Fund-
plätze» gehören auch die Siedlungsreste am 
Burg äschisee, zu deren seeseitiger Erhaltung 
im Rahmen des unter anderem am Institut 
für Archäologische Wissenschaften (IAW) der 
Universität Bern angesiedelten internationa-
len DACH-Projekts Beyond Lake Villages erst-
malig taucharchäologische Abklärungen statt-
fanden. Da im Gegensatz zum landseitigen Teil 
keine archäologischen Reste ausgemacht wer-
den konnten, liegt die Vermutung nahe, dass die 
Erosion,  vermutlich aufgrund der Seespiegel-
senkungen, grosse Teile der seeseitigen Fund-
stellen zerstört hat.

3 

Ein vorläufiges Fazit und die 
weiteren Schritte

Ein erstes Fazit zum Zustand beziehungsweise 
zur Veränderung des Erhaltungszustandes der 
Gewässerfundstellen im Kanton Bern ist vor 
allem im Bielersee möglich. Die neu entdeck-
ten prähistorischen Siedlungen im Thunersee 
wurden im Projekt erstmals überhaupt unter-
sucht, und auch über die seeseitige Erhaltung 
der Fundstellen in den untersuchten Kleinseen 
Burgäschisee und Inkwilersee war bisher wenig 
bekannt.

Bei manchen Fundstellen im Bieler-
see konnte seit den 1980er-Jahren eine deutli-
che Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des nachgewiesen werden. Andernorts sind 
akkurate Aussagen ohne geeignetes Referenz-
system schwieriger. Aufgrund der erwähnten 
Juragewässerkorrektion und ihren Auswirkun-
gen ist aber überall von einem fortschreitenden 
Verlust archäologischer Substanz auszugehen. 
Glückliche Ausnahmen sind rar, beispielsweise 
die beiden Siedlungen Neue Station/Binggeli 
und Kleine Station in Lüscherz oder etwa die 
Unesco-Fundstelle Biel-Vingelz, Hafen.

Abb. 11: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Ver-
messen der wenigen 
sichtbaren Pfähle einer 
neu entdeckten horgen-
zeitlichen Siedlung in  
Mörigen.

Abb. 12: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Der 
frühbronzezeitliche Ein-
baum von der St. Peters-
insel wurde nach der  
Freilegung und Dokumen-
tation an einer erosions-
sicheren Stelle in Sutz- 
Lattrigen wieder einge-
graben. 

19 Ramstein 2019.
20 Zu den frühmittelalterlichen Saxen: Brechbühl/Trem-
blay 2018.
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3.1 

Erosion und ihre Ursachen

Die Gründe für Erosion und die damit einher-
gehende Zerstörung der ufernahen Fundstellen 
in den Gewässern des Kantons Bern sind viel-
fältig. Am Bielersee, wo die meisten Fundplätze 
im Flachwasser und im landseitigen Uferbe-
reich liegen, stellt Erosion durch Windwellen 
die grösste Gefahr dar. Wie alle Jurarandseen 
liegt der Bielersee in Windrichtung der beiden 
vorherrschenden Winde Westwind und Bise. 
Auch wenn diese Erosionseinwirkung auf den 
ersten Blick natürlich erscheint, ist sie grössten-
teils menschengemacht. Durch die erste Jura-
gewässerkorrektion wurde der Seespiegel um 
rund 2,5 m gesenkt und eine neue Uferlinie ge-
schaffen, die im Bereich der bekannten Pfahl-
baufundstellen verläuft.

Im Thunersee, wo erst seit Kurzem prähis-
torische Gewässerfundstellen bekannt sind, ist 
die Ausgangslage eine andere. Mit der Kander-
korrektion 1712 bis 1714 fanden zwar ebenfalls 
einschneidende Eingriffe in den natürlichen 
Gewässerverlauf statt, eine Seespiegelsenkung 
wie am Jurasüdfuss blieb jedoch aus und der 
Seegrund in der Flachwasserzone somit sta-
biler. Die beiden erwähnten prähistorischen 
Fundstellen im Thunersee, Thun, Schadau und 
Spiez, Schiffländte, leiden hauptsächlich unter 
der Schifffahrt. In der bronzezeitlichen Fund-
stelle Thun, Schadau wurde Anfang 2020 ein 
stark erosionsgefährdeter Bereich ausgegraben, 
der sich innerhalb der Schifffahrtsrinne Rich-
tung Aareausfluss befindet, also genau an der 
Stelle, wo regelmässig grosse Kursschiffe und 
Lastkähne zirkulieren.21 Ebenso wenig ist es ein 
Zufall, dass genau bei der Anlegestelle der Kurs-
schiffe in Spiez in fast 5 m Tiefe neolithische 
Pfähle zum Vorschein kamen.22 Die Verwirbe-
lungen durch die Schiffsschrauben erodieren 
den Seegrund und verhindern die Ablagerung 
von Feinsedimenten. Im Bielersee, insbesondere 
am fundstellenreichen Südufer, stellt die Schiff-
fahrt hingegen ein geringeres Problem dar, da 
die Kursschiffe vor allem das steile Nordufer an-
steuern. Im Bereich von Hafeneinfahrten oder 
beim ufernahen Ankern innerhalb einer Fund-
stelle richten kleinere Boote aber auch am Bie-
lersee durchaus Schäden an.

Auch an den Kleinseen sind Erosion und 
eine schleichende Zerstörung der archäolo-

gischen Reste festzustellen. Im Burgäschisee 
scheinen archäologische Spuren im seeseitigen 
Bereich weitgehend zu fehlen. Trotz geringer 
Seefläche und vermeintlich ruhigen Wellenver-
hältnissen haben die zahlreichen Seespiegelsen-
kungen seit dem 19. Jahrhundert eine Erosion 
der Uferbereiche verursacht. Im Inkwilersee, 
wie der Burgäschisee ein Grenzgewässer zwi-
schen den Kantonen Bern und Solothurn, trat 
in den letzten zehn Jahren ein neuer pfahlbau-
zerstörender Zeitgenosse auf den Plan. Mindes-
tens eine Biberpopulation bevölkert die grosse 

Abb. 13: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Bei 
der Prospektion vor den 
Ufern von Lüscherz stiess 
ein Taucher unverhofft auf 
ein latènezeitliches 
Schwert, das freigespült 
am Seegrund lag.

Abb. 14: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Ver-
messung vermutlich neu-
zeitlicher Pfähle in der 
Bucht von Faulensee im 
Thunersee.

21 Schärer in diesem Band, S. 94–97.
22 Bolliger/Schärer 2019.
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Insel im Inkwilersee, die eine neolithische und 
bronzezeitliche Unesco-Welterbestätte beher-
bergt. Um ihre Burgen zu erreichen, graben die 
Nagetiere unermüdlich Tunnels durch die prä-
historischen Reste (Abb. 15).23 Die Gewässer des 
Kantons werden von weiteren Tieren besiedelt, 
die sich in den Fundstellen wohlfühlen, bei-
spielsweise von den invasiven Krebsarten Kam-
ber- und Signalkrebs, die durch das Graben von 
Gängen deutliche Spuren in den Siedlungsres-
ten hinterlassen. Unlängst hat sich die gefürch-
tete Quaggamuschel im Bielersee auszubreiten 
begonnen. Mögliche Auswirkungen auf die ar-
chäologischen Reste im See werden sich in den 
nächsten Jahren zeigen.

3.2 

Die ergiebige Prospektion

Die Prospektion der flachen Uferzonen zahlte 
sich in den meisten Gewässern aus, insbeson-
dere, wenn wie im Bielersee mit anhaltenden 
hydromorphologischen Veränderungen der 
Uferzonen zu rechnen ist. Im Thuner- und Bri-
enzersee standen die Prospektionen ganz im 
Zeichen einer Pionierarbeit. Wie dargelegt, lei-
den die Fundstellen in diesen Seen nicht unter 
denselben wasserbaulichen Langzeitfolgen wie 
jene im Bielersee. 

Durch die Sedimentfracht der Kander, die 
seit dem 18. Jahrhundert direkt in den Thuner-
see strömt, findet am Südufer sogar eine Se-
dimentakkumulation statt.24 Immer wieder 
konnte im nahen Uferbereich fast völlig zu-
sedimentierter, wenige Jahrzehnte alter Bau-

schutt und Abfall beobachtet werden. Zwar ist 
an topografisch geeigneten Stellen im Thuner-
see mit weiteren Fundstellen zu rechnen. Um 
sie aufzuspüren wären jedoch tiefe Bodenein-
griffe notwendig. In dieser Hinsicht waren die 
Untersuchungen in der Bucht von Faulensee ein 
Lehrstück. Aufgrund der scheinbar günstigen 
Siedlungslage in einer natürlichen Bucht und 
des Altfundes eines Steinbeils wurde die Ober-
flächenprospektion um Bohrsondierungen er-
weitert. In Sedimenttiefen zwischen 0,9 und 
1,3 m liegen organische Schichten, die mit C14-
Analysen ins 11.–13. Jahrhundert n. Chr. datiert 
wurden. Allfällige prähistorische Reste könnten 
sich in weitaus tiefer liegenden  Ablagerungen 
befinden. 

4 

Künftige Massnahmen

Nach Beendigung der Zustandsaufnahme ver-
fügt der Archäologische Dienst über aktuelle In-
formationen zur Lage und Ausdehnung sowie 
zum Erhaltungszustand und zur potenziellen 
Gefährdung bekannter Gewässerfundstellen im 
Kanton Bern. Aus den erhobenen Daten wurde 
für jede Fundstelle eine Gefährdungsanalyse er-
stellt mit einer lokal differenzierten Auflösung, 
welche die Definition spezifischer Gefährdungs-
zonen ermöglicht. Dies ist entscheidend, denn 
die äusseren Einwirkungen auf die oftmals aus-
gedehnten Siedlungsresten können variieren. 
Während in manchen Zonen in Halbjahresin-
tervallen eine voranschreitende Zerstörung be-
obachtet werden kann, scheinen sich andere Be-
reiche kaum zu verändern. Stellenweise lassen 
sich sogar Anzeichen einer Sedimentakkumula-
tion, welche die archäologischen Reste schützt, 
feststellen. Eine detaillierte Gefährdungsana-
lyse hilft bei der Ausarbeitung einer Dokumen-
tations- und Schutzstrategie. Anhand der erho-
benen Daten zum Zustand und den installierten 
Referenzsystemem wurde ein Monitoringplan 
entworfen, mithilfe dessen sämtliche Fundstel-
len regelmässig und systematisch auf ihren Er-
haltungszustand überprüft werden sollen, um 
Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Abb. 15: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Einer 
von mindestens 13 Zu-
gangstunnels um die 
grosse Insel im Inkwiler-
see. Die Nagetiere graben 
sich ihren Weg quer durch 
die prähistorischen Holz-
lagen.

23 Ramstein 2019, 77.
24 Sturm/Matter 1972, 572-578.
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Dem Erosionsmarker-basierten Monito-
ring-System sind gewisse Grenzen gesetzt. Wo 
eine präzisere Erhebung erforderlich sein wird, 
werden vermehrt technische Hilfsmittel wie 
Echolot oder Mehrbildfotogrammetrie (Struc-
ture from Motion) zur Erstellung von präzise-
ren Unterwasser-Geländemodellen zum Einsatz 
kommen. Im Rahmen des Projekts wurden sol-
che Methoden getestet und evaluiert, ohne dass 
eine systematische Anwendung erfolgte. Dazu 
waren die Fachkenntnisse noch zu gering und 
die technischen Hürden zu gross.

4.1 

Wie geht es weiter?

Die Gefährdungsanalyse sowie das regelmässige 
Monitoring, kombiniert mit weiteren Parame-
tern wie dem wissenschaftlichem Potenzial, der 
Einzigartigkeit und dem Schutzstatus, liefern 
Entscheidungsgrundlagen zur Planung von Art, 
Umfang und Dringlichkeit künftiger Massnah-
men in den Berner Seeufersiedlungen (Abb. 16), 
die aus heutiger Sicht aus zwei möglichen Vor-
gehensweisen bestehen: einerseits aus Rettungs-
grabungen und anderseits aus Schutzmassnah-
men zur Erhaltung der archäologischen Reste. 

Unmittelbar gefährdete Fundstellenberei-
che, bei denen häufig nur noch die Pfahlreste 
und das solidere Fundmaterial vorhanden sind, 
die fragilen Kulturschichten aber durch Erosion 
schon zerstört worden sind, werden punktuell 
ausgegraben. So wurden seit dem Frühsom-
mer 2019, aufbauend auf die Erkenntnisse der 
Zustandsaufnahme in Sutz-Lattrigen, Strand-
weg, Täuffelen-Gerolfingen, Öfeli und Thun, 
Schadau, gezielte Rettungsgrabungen durchge-
führt.25

Unmittelbar gefährdete Fundstellenberei-
che, die noch grössere Schichtreste aufweisen, 
werden nach Möglichkeit geschützt. Die Mass-
nahmen bestehen in der Regel aus einer flächi-
gen Abdeckung der wertvollen Siedlungsreste, 
wie dies zwischen Juli und November 2020 in 
der Unesco-Welterbstätte Sutz-Lattrigen, Rütte 
erfolgreich geschah.26

Weiterhin ist eine periodische Prospek-
tion ausgewählter Flachwasserzonen vorgese-
hen. Wie dargelegt, ist auch im gut untersuch-
ten Bielersee die Entdeckung neuer Fundstellen 
weiterhin möglich. Solange sich die Ufer verän-
dern – gemäss neueren Erkenntnissen ist dieser 

Prozess nicht abgeschlossen –, können jederzeit 
bisher unbekannte archäologische Reste freige-
spült werden.27

Im Kanton Bern liegen weitere, noch kaum 
untersuchte Kleinseen. So wurde beispielsweise 
die Unterwasserwelt des Moossees im Januar 
2021 erstmals unterwasserarchäologisch unter-
sucht, mit erstaunlichen Resultaten. Auch west-
lich von Thun, auf dem Amsoldinger Plateau, 
befinden sich weitere, noch nie untersuchte 
Kleinseen, aus deren Umfeld zahlreiche ältere 
Hinweise auf prähistorische Besiedlungen vor-
liegen. Dazu gehören der Amsoldinger- und der 
Ditligsee. Hier empfiehlt sich eine Tauchpros-
pektion der Ufer in Kombination mit see- und 
landseitigen Kernbohrungen. Neben Rettungs-
grabungen und Schutzmassnahmen ist also 
auch künftig die eine oder andere archäologi-
sche Neuentdeckung zu erwarten.

Aktionsplan Fundstellen

Fundstelle Schutz Grabung Monitoring

Biel-Vingelz, Hafen – – 1
Gampelen, Insel Witzwil – 2 1
Inkwil, Inkwilersee 3 – 3
Ipsach, Erlewäldli – 2 2
La Neuveville, Chavannes / Schafis 2 2 2
Lüscherz, Binggeli / Neue Station 1 – 2
Lüscherz, Dorfstation 3 2 3
Lüscherz, Fluhstation – 1 1
Lüscherz, Kleine Station – – 1
Mörigen, Bucht – 3 3
Nidau, Steinberg – – 1
Spiez, Schiffländte – – 1
Sutz-Lattrigen, Hauptstation – 1 1
Sutz-Lattrigen, Neue Station – 1 1
Sutz-Lattrigen, Rütte – 2 1
Sutz-Lattrigen, Strandweg – – 1
Täuffelen, Öfeli – 2 3
Thun, Schadau FBz – 3 3
Thun, Schadau SBz 2 2 3
Twann-Tüscherz, Chliort – 1 1
Twann-Tüscherz, Chüngeliinsel – 1 1
Twann-Tüscherz, St. Petersinsel, N-Seite – 3 3
Twann-Tüscherz, St. Petersinsel, S-Seite – 1 2
Vinelz, Seewil – 2 2
Vinelz, Strandbode 3 2 –

Abb. 16: Zustandsauf-
nahme Berner Seen. Ein 
tabellarischer Überblick 
über die wichtigsten 
Fundstellen und die 
Dringlichkeit verschiede-
ner Interventionen. Priori-
täten von schwach (1) bis 
hoch (3)

25 Schärer/Pinto 2020; Schärer/Pinto/Steffen 2020; Stap-
fer/Schärer 2020; Schärer in diesem Band, S. 92–95.
26 Ramstein in diesem Band, S. 88–91.
27 Iseli/de Cesare 2019, 26.
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Zusammenfassung

Zwischen 2015 und 2019 führte die Tauchequipe 
des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern 
eine Zustandsaufnahme sämtlicher bekannter 
Gewässerfundstellen – vorwiegend Pfahlbauten 
– in den grösseren Seen sowie einigen Kleinseen 
des Kantons durch. Ziel der Zustandserhebung 
war einerseits die aktuelle Erhaltung zu doku-
mentieren – wenn immer möglich im Vergleich 
zu älteren Untersuchungen; anderseits sollte ein 
Monitoring-System aufgebaut werden, das eine 
längerfristige Überprüfung allfälliger Verände-
rungen erlaubt, um somit rechtzeitig Massnah-
men zum Schutz und zur Erhaltung der Fund-
stelle zu ergreifen. Vor allem im Bielersee zeigte 
sich, wenig erstaunlich, bei den meisten Fund-
stellen eine deutliche Verschlechterung der Er-
haltung gegenüber den über 30 Jahre zurücklie-
genden ersten modernen Bestandesaufnahmen 
der dortigen Pfahlbauten. Begleitet wurden die 
Arbeiten von umfangreichen Prospektionen der 
Flachwasserzonen der beiden bisher archäolo-
gisch völlig unbekannten alpinen Gewässern 
Thuner- und Brienzersee sowie des Bielersees. 
Im Thunersee gab die durch einen Privattau-
cher entdeckte bronzezeitliche Fundstelle Thun, 
Schadau beim Aareausfluss von sich zu reden, 
aber auch im Bielersee konnten trotz intensiver 
Forschungstätigkeit seit dem 19. Jahrhundert 
mehrere neue Pfahlbauten aufgespürt werden. 

Résumé

Entre 2015 et 2019, l’équipe de plongée du Ser-
vice archéologique du canton de Berne a effec-
tué une enquête sur l’état de l’ensemble des  sites 
archéologiques immergés – avant tout des pa-
lafittes – dans les plus grands lacs du canton, 
ainsi que dans quelques-uns plus petits. Le but 
de cette évaluation était d’une part de docu-
menter l’état de conservation actuel des ves-
tiges, dans la mesure du possible en compa-
raison avec celui observé lors d’interventions 
plus anciennes, d’autre part de mettre en place 
un système de surveillance. Celui-ci doit per-
mettre une inspection sur une plus longue du-
rée d’éventuels changements et ainsi de prendre 
à temps des mesures de protection et de conser-
vation du site archéologique. Principalement au 
lac de  Bienne et sans surprise, il se manifeste 
une nette dégradation de l’état de conservation 
des couches archéologiques par rapport aux 
premières inspections modernes des palafittes 
locaux, réalisées il y a plus de 30 ans. Il a aussi 
été entrepris d’importantes prospections dans 
les zones en eau peu profonde des deux lacs al-
pins de Thoune et de Brienz, jusqu’ici presque 
inconnus d’un point de vue archéologique, de 
même que dans le lac de Bienne. Dans le lac de 
Thoune, à l’emplacement où l’Aar sort du lac, 
la découverte de l’habitat lacustre de l’Âge du 
Bronze de Thoune, Schadau par un plongeur 
privé a fait parler d’elle. Mais également dans 
le lac de Bienne, plusieurs nouveaux sites pala-
fittiques ont pu être repérés, malgré une acti-
vité de recherche intensive depuis le 19e siècle.

Traduction : Blaise Othenin-Girard
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Einblick in die horgenzeitlichen Seeufersiedlungen  
von Sutz-Lattrigen
Befund und Funde von Sondierschnitt 1 in der Hauptstation aussen

MARCEL STADELMANN UND CHRISTOPH BROMBACHER, MIT EINEM BEITRAG VON JEHANNE AFFOLTER

1

Lage und Forschungsgeschichte

MARCEL STADELMANN

Die prähistorischen Ufersiedlungen von Sutz-
Lattrigen, welche am flachen Südufer des Bie-
lersees liegen, sind seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts bekannt und werden im ersten 
Pfahlbaubericht von Ferdinand Keller sowie 
weiteren Schriften aus dieser Zeit erwähnt. Die 
damals zahlreich an der Oberfläche des See-
grunds liegenden Artefakte lösten eine rege 
Sammeltätigkeit aus, insbesondere als nach Ab-
senkung des Seespiegels um rund 2 m bei der 
ersten Juragewässerkorrektion (1868–1891) die 
Siedlungsreste trocken lagen. Offizielle Ausgra-
bungen fanden damals noch keine statt.1 Wie 
im neunten Pfahlbaubericht von 1888 erwähnt 
wird, wurden bei dieser Sammeltätigkeit die tro-
cken liegenden Bereiche der Pfahlbaustationen 
von Sutz und Lattrigen regelrecht durchwühlt 
und entsprechend als vollständig ausgebeutet 
bewertet.2

Rund 100 Jahre später, zwischen 1984 und 
1987, führte der Archäologische Dienst des Kan-
tons Bern im Rahmen einer systematischen Be-
standesaufnahme der Bielerseestationen gross 
angelegte Sondierungen durch. Bei den Boh-
rungen wurden in der Hauptstation zwei 
Pfahlfelder mit jeweils partiell erhaltener Kul-
turschicht erkannt, die in einen äusseren seesei-
tigen Bereich, die Hauptstation aussen, und in 
einen inneren ufernahen Bereich, die Hauptsta-
tion innen, unterteilt werden konnten (Abb. 1).3 
In der Hauptstation aussen4, wurden zwischen 
1988 und 1991 in fünf Kampagnen taucharchäo-
logische Sondiergrabungen durchgeführt.5 Zwi-
schen Oktober 1988 und März 1989 wurde im 
Zentrum der Siedlung Sondierschnitt 1 mit ei-
ner Fläche von 10 × 10 m ausgegraben. Dieser 
diente der Abklärung des Erhaltungszustandes 
der Kulturschichten sowie der Datierung. Die 
Fläche wurde vom See her Richtung Ufer qua-

dratmeterweise ausgegraben und die einzel-
nen Quadratmeter von Osten nach Westen mit 
A–K und vom See Richtung Ufer mit den Zif-
fern 1–10 bezeichnet (s. Abb. 8). Zu Beginn grub 
ein Taucher die Quadratmeter A1–E1 aus, ein 
zweiter gleichzeitig die Quadratmeter F1–K1. 
Danach wurde die Grabungsfläche einen Me-
ter Richtung Land verschoben und analog die 
Quadratmeter A2–E2 respektive F2–K2 und an-
schliessend die folgenden Reihen ausgegraben.
Ausgehend vom quadratischen Schnitt  1 wur-
den in fünf weiteren Tauchkampagnen zu sechs 
Monaten zwischen Oktober 1989 und März 1993 
die vier je zwei 2 m breiten und unterschiedlich 
langen Sondierschnitte 2 bis 5 sowie am südli-
chen Siedlungsrand Sondierschnitt 6 ausgegra-
ben, um die genaue Ausdehnung des Pfahlfeldes 
sowie die Ausdehnung und den Erhaltungszu-
stand der Kulturschichtpakete zu erfassen.6

Nach diesen Abklärungen wurden in den 
Jahren 1993 bis 2003 die bereits weitgehend ero-
dierten Areale der Hauptstation aussen und in-
nen vor der drohenden endgültigen Zerstörung 
komplett ausgegraben und dokumentiert, ins-
gesamt eine Fläche von rund 10 000 m2.7 In Be-
reichen mit gut erhaltenen Schichten wurde der 
Seegrund mit Geotextil und Kies vor weiterer 
Erosion geschützt, im Bereich Hauptstation aus-
sen auf einer Fläche von rund 3000 m2. 

1 Hafner 1994, 36; Hafner 2005a, 41; Hafner/Stapfer/Fran-
cuz 2016, 116–118; Stapfer 2019, 214–216; von Fellenberg 
1874, 264.
2 Heierli/Keller 1888, 65.
3 Winiger 1989, 71 Abb. 22, 72–73; Hafner 1994, 36.
4 Die Fundstelle wurde im Verlauf der Arbeiten mit ver-
schiedenen Namen bezeichnet und in der Literatur erwähnt. 
Hauptsächlich wurden die Bezeichnungen Sutz-Lattrigen 
VII aussen, Sutz-Lattrigen Hauptstation Aussen, Sutz-Latt-
rigen Hauptstation VII aussen, Lattrigen VII Hauptstation 
aussen oder weitere sehr ähnliche Formen davon gewählt, 
es ist aber immer dieselbe Fundstelle gemeint. Im Gemein-
dearchiv des Archäologischen Dienstes wird die Dokumen-
tation unter den FP-Nrn. 326.172.1988.01, 326.170.1992.01 
und 326.170.1993.01 geführt.
5 Hafner 1994, 36–47. 
6 Hafner 1994, 36.
7 Hafner 1999, 30.
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Aus der Hauptstation aussen wurden 7183 
Pfähle und 202 liegende Hölzer dokumentiert.8 
Im Anschluss an die Sondier- und Rettungsgra-
bungen wurden für alle Hölzer die Form (Rund-
ling, Hälbling, Viertel- oder Achtelspältling) er-
fasst sowie die Holzarten bestimmt, und John 
Francuz begann mit der umfangreichen den-
drochronologischen Analyse. Für die Sondier-
schnitte 1–4 sowie für Teile der weiteren Gra-
bung schloss er die Untersuchung im Jahr 1997 
ab, wovon erste Ergebnisse publiziert sind.9 

Von den taucharchäologischen Untersu-
chungen der Fundstelle Hauptstation aussen 
wurde bisher die archäozoologische Untersu-
chung der Tierknochen von Sondierschnitt 1 
publiziert.10 Die Ergebnisse der in einer Semi-
nar- und Masterarbeit ausgewerteten Befunde, 
der Keramik und der mineralischen Funde aus 
Sondierschnitt 111 sowie die archäobotanische 
Analyse ausgewählter Sedimentproben aus den 
Sondierschnitten 1–512 werden nachfolgend vor-
gelegt. 

2

Siedlungsgeschichte und Befund 
von Sondierschnitt 1
MARCEL STADELMANN

2.1

Schichtabfolge und Schichtbeschrieb 

Sondierschnitt 1 wurde bei den Tauchgrabun-
gen umfassend dokumentiert, indem pro Qua-
dratmeter jeweils zwei Profil- sowie meist meh-
rere Flächenzeichnungen erstellt wurden. Über 
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Bielersee

Strandboden

Hauptstation
aussen

Schnitt 6

Schnitt 4

Schnitt 3

Schnitt 1
Schnitt 5

Schnitt 2
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600500 550 650450 Sondiergrabungen 1988–1993

M. 1: 2000

Ausgrabungen 1993–1997
Ausgrabungen 1999–2003
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(Geotextil und Kies)
Kulturschicht vorhanden
Kulturschicht fraglich
keine Kulturschicht 

50m0

Abb. 1: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation. Unter-
suchungen des Archäo-
logischen Dienstes  
zwischen 1988 und 2003. 
Der 10 × 10 m grosse  
Sondierschnitt 1 liegt im  
Zentrum des spätneolithi-
schen Siedlungsbereichs 
«Hauptstation aussen». 
M. 1:2000.

Sondiergrabungen 1988–1993
Ausgrabungen 1993–1997
Ausgrabungen 1999–2003
geschützte Fläche 
(Geotextil und Kies)
Kulturschicht vorhanden
Kulturschicht fraglich
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8 Hafner 2005a, 43.
9 Hafner 1994, 41–45; Hafner 1999, 30–35; Hafner 2005a, 
41–48. Dendrochronologische Berichte von John Francuz 
im Gemeindearchiv ADB, FP-Nr. 326.170.1993.01.
10 Kerdy/Schibler in Vorbereitung; Kerdy/Chiquet/Schib-
ler 2018; Wojtczak/Kerdy 2018; Kerdy 2019.
11 Stadelmann 2016.
12 Die archäobotanische Analyse wurde von Christoph 
Brombacher am IPNA der Universität Basel in den 1990er-
Jahren durchgeführt. Für die vorliegende Publikation wurde 
die bestehende Auswertung vom Autor ergänzt und das Ma-
nuskript überarbeitet und aktualisiert.
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die Grabungsfläche können daraus elf Längs- 
und zehn Querprofile zusammengesetzt wer-
den. Flächenpläne liegen von fünf verschiede-
nen Höhen vor.13 

Durch die unkontrollierten Bodeneingriffe 
aus dem 19. Jahrhundert wurden die obersten 
Schichten weitgehend umgegraben. Nur wenige 
Stellen blieben wohl zufällig ungestört und wei-
sen bis an die Oberfläche eine intakte Schicht-
abfolge auf. Diese heben sich in der Fläche insel-
artig vom gestörten Bereich ab14 und zeigen sich 
im Profil als Sockel von kaum mehr als einem 
Meter Länge (Abb. 2). Die beste Sequenz der 
Schichtabfolge ist in den Quadratmetern B10–
C10 und H10–I10 zu finden. Das umgegrabene 
Sediment (Störung) ist sehr inhomogen und be-
inhaltet neben grösseren Lehmklumpen viele 
Holzfragmente. Fast immer sind die Pfähle auf 
Höhe der Unterkante der Störung abgebrochen 
und oft wurde über der Störung ein sehr wei-
ches, homogenes Sediment dokumentiert. Diese 
Schicht kann als eine sukzessive Wiederverfül-
lung der von den Sammlern hinterlassenen Lö-
cher interpretiert werden.

In den ungestörten Bereichen mit intakter 
Schichterhaltung lässt sich das Kulturschicht-
paket in die drei Hauptschichten 1–3 aufteilen, 
die stellenweise aufgrund ihrer Zusammenset-
zung weiter untergliedert wurden (Abb. 2). Die 
nachfolgende Beschreibung der Sedimente be-
ruht auf den in den Tauchprotokollen festge-
haltenen Beobachtungen, welche Albert Hafner 

nach Abschluss der Grabung zusammengefasst 
hat.15 Die Beschreibung erfolgt von unten nach 
oben, wobei die sterile Seekreide unter den drei 
Hauptschichten die Basis bildet.

Schicht 3: Über der sterilen Seekreide befin-
det sich eine sandige Seekreide (Schicht 3a), die 
stellenweise durch sehr feine Rindenlagen und 
Sandbändchen gegliedert ist. Der untere Teil be-
steht meist aus einer etwa 5 cm mächtigen Krei-
deschicht mit hellem bläulichen Feinsand, teil-
weise durchsetzt mit viel Rinde, Mollusken und 
liegenden Ästen. Der obere Teil besteht aus ei-
nem grauen Gemisch aus Seekreide und Mit-
telsand und beinhaltet Fundmaterial. Im südli-
chen Bereich von Schnitt 1 befindet sich auf der 
Höhe von Schicht 3a eine ausgedehnte Lehmflä-
che (Schicht 3b; Abb. 2 und 7, schraffierte Flä-
che). Im Vergleich zur darunterliegenden ste-
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13 Die Grabungsdokumentation befindet sich im Gemein-
dearchiv des Archäologischen Dienstes (FP 326.172.1988.01). 
Für die Auswertung wurden die Originalzeichnungen der 
Masterarbeit des Autors an der Universität Bern zusammen-
gefügt und umgezeichnet. Aus Platzgründen wird in der 
vorliegenden Publikation lediglich eine Auswahl abgebil-
det. Alle Pläne finden sich als Beilagen 1–10 im digitalen 
Anhang, ebenso in Beilage 11 das Deckungsbild der datier-
ten Hölzer. DOI: 10.48350/156441. Tabellen zu Schichtbe-
schrieb und Fundmaterial sind als Beilagen 12–17 ebenfalls 
digital abrufbar. DOI: 10.48350/156439.
14 Beilage 1–5, DOI: 10.48350/156441.
15 S. Grabungsdokumentation mit Schichtbeschreibung 
von Albert Hafner, Gemeindearchiv des Archäologischen 
Dienstes, FP 326.172.1988.01.
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rilen Seekreide ist der Lehm relativ zäh und 
weist stellenweise Konzentrationen von orangen 
Hüttenlehmklumpen auf. Generell enthält der 
Lehm nur spärlich Detritus16 und Fundmaterial. 
Direkt unter dem Lehm befindet sich meist eine 
dünne Sand-Detritus-Lage mit Rinde, Ästchen 
und Knochen, die der Schicht 3a zugerechnet 
wird und in welche der Lehm ausläuft. 

Schicht 2: Über Schicht 3 befindet sich ein 
kompaktes Kulturschichtpaket mit einer Ab-
folge von drei Substraten (2.3–2.1), die jeweils 
unterschiedlich stark mit Detritus durchsetzt 
sind. Sie lassen sich nur stellenweise durch 
dünne Sandbänder voneinander trennen. Das 
unterste Substrat (2.3) hat einen hohen Fein-
materialanteil und enthält Rinde und Mollus-
ken sowie in der Fläche Konzentrationen von 
Eicheln. Nach unten ist es teilweise mit Kreide 
vermischt. Darüber folgen Detritus und Sand, 
durchsetzt von Mollusken (2.2). Das oberste 
Substrat (2.1) ist nach oben teilweise mit der da-
rüberliegenden «Brandschicht» 1.2 vermischt. 
Uferseitig dünnt das ganze Schichtpaket 2 ten-
denziell aus.17

Schicht 1: Im unteren Bereich befindet sich 
eine unterschiedlich stark ausgeprägte, insge-
samt eher dünne «Brandschicht» 1.2 mit viel 
Holzkohle, verkohltem Getreide, verkohlten Ei-
cheln und Asche. In der Regel folgt darüber die 
obere Lehmschicht 1.1b, die sich als lehmige See-
kreide beschreiben lässt und teilweise viele Hüt-
tenlehmklumpen enthält. 

2.2

Dendrochronologie und Siedlungs-
geschichte

Die dendrochronologische Untersuchung wurde 
von John Francuz für alle Hölzer mit über 
30  Jahrringen aus den Sondierschnitten 1–4 
und 6 im Jahr 1997 abgeschlossen.18 Im Folgen-
den wird versucht, die dendrochronologischen 
Daten und erkennbaren Schlagphasen mit der 
Stratigrafie zu kombinieren – unter dem Vor-
behalt, dass Schichtdatierungen auf Basis von 
einzelnen Hölzern immer mit gewissen Unsi-
cherheiten verbunden sind.19 Neun Kategorie-
A-datierte liegende Hölzer20 geben Hinweise auf 
die Datierung der Schichten 2 und 1 (Abb. 3). 
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Abb. 2: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. Pro-
file aus Sondierschnitt 1. 
Oben: Querprofil der  
Quadratmeter A8/9–K8/9 
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16 Detritus ist eine Mischung aus relativ grobem organi-
schem Material, bestehend hauptsächlich aus Ästchen, wie 
sie oft am Strandufer zu finden sind.
17 In den Profilen dünnt das Schichtpacket 2 uferseitig teil-
weise stark aus, besonders im Bereich H10–H11 (Beilage 7, 
Profil 10/11), wo wir ungestörte Schichtverhältnisse bis an 
die Oberfläche antreffen. Allerdings ist die Schicht 2.2 nur 
etwas weiter links im Bereich E–G10/11 wiederum deutlich 
ausgeprägter. Möglicherweise waren die Schichtgrenzen 
hier nicht sehr eindeutig und die in diesem Bereich als 2.2 
angesprochene Schicht fasst effektiv mehrere Schichten zu-
sammen.
18 Francuz 1997; Hafner 1999, 30–34.
19 Vgl. beispielsweise das Vorhandensein von Hölzern aus 
älteren Phasen in eindeutig datierten Schichten von Zürich, 
Parkhaus Opéra (Bleicher/Burger 2015, 119–121). 
20 Sicherheit der Datierungen (Kategorie a und b) nach 
Francuz 1980, 197–210. 



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021130

Darunter befinden sich vier stratifizierte Höl-
zer mit vorhandenem Splintansatz, wobei mit-
tels statistischer Splintschätzung das Schlagda-
tum relativ genau bestimmt werden kann.21

Für die Datierung der untersten Schicht 3 
kann kein datiertes liegendes Holz mit Splintan-
satz herangezogen werden. Allerdings liefert der 
in der Lehmschicht 3b eingebettete Gabelpfos-
ten Dnr. 1591 mit seinen 165 Jahrringen, von de-
nen der letzte erhaltene Ring (ohne Splintan-
satz) dendrochronologisch ins Jahr 3236 v. Chr. 
datiert, einen terminus post quem. Für die dar-
überliegende Schicht 2.3 ist mit der Datierung 
des Eschenholzes Dnr. 1407 ohne Waldkante 
ins Jahr 3192 v. Chr. ebenfalls ein terminus post 
quem gegeben. 

Eine der wichtigsten Datierungen liefert das 
liegende Eichenholz Dnr. 1600 aus Brandschicht 
1.2, denn die Brandschicht war in den wenigen 
noch ungestörten Bereichen der Grabung meist 
deutlicher erkennbar und liefert damit gute An-
haltspunkte in der Stratigrafie, um die vonein-
ander isolierten Schichtreste zu verbinden. Der 

letzte Splintring dieses Holzes datiert ins Jahr 
3178 v. Chr. und die statistische Schätzung der 
fehlenden Splintringe lässt ein Fälldatum we-
nige Jahre später vermuten. Damit ergibt sich 
für die Brandschicht ein terminus post quem 
zwischen 3177 und 3171 v. Chr. 

Die über der Brandschicht liegende obere 
Lehmschicht 1.1 wird vom Holz Dnr. 1360 ins 
Jahr 3158 v. Chr. datiert und markiert damit ei-
nen terminus post quem für die Ablagerung die-
ser Lehmschicht. Das Splintdatum vom Holz 
Dnr. 1348 unterstützt diese Datierung.22 Die bei-
den liegenden Hölzer ohne klare Schichtzuwei-
sung, Dnrn. 1301 und 1534, weisen auf spätere 
Siedlungsaktivitäten nach der Mitte des 32. Jahr-
hunderts v. Chr. (Abb. 3). 

Liegende Hölzer aus Sondierschnitt 1

Dnr. Qm Schicht Holzart Wald- Splint Mark Jahrringe Splintringe letzter Jahr- Splintschät- Güte Bemerkung
    kante   Anz. Anz. ring Dat. zung Dat. (Kategorie) 
1301 A1 – Eiche – – – 105 – –3157 – A ohne Dokumentation
1534 H9 – Eiche – – – 36 – –3158 – A 
1302 A1 – Eiche – • – 26 6 –3167 –3159 A ohne Dokumentation
1348 A2 1.1  – • – 90 10 –3164 –3157 A Störung oder Schicht 1
1360 A2 1.1 Eiche – • – 90 21 –3158 –3157 A 
1600 I8 1.2 Eiche – • – 50 19 –3178 –3177 A Brandschicht
1407 G3 2.3 Esche – – • 24 – –3192 – A verwittert, G/H2
1614 K8 2.3 Eiche – – – 74 – –3212 – A 
1591 G8 3 Eiche – – – 165 – –3236 – A Gabelpfosten

Abb. 3

Datierung der Schichten

Schicht tpq (v. Chr.) taq Phase Schichtbeschrieb Interpretation
1.1a 2. Hälfte 32. Jh.  5 oberster Detritus Reduktionshorizont
1.1b 3158 3156 4 obere Lehmschicht Bauhorizont
1.2 3172  4 Detritus über Brandschicht Bau- u. Benutzungshorizont
1.2 3178 3172 3 viel Holzkohle Brandschutt
2.1   2 Detritus Benutzungshorizont?
2.2   2 sandiger Detritus Bauhorizont?
2.3 3192  2 feinmuddiger Detritus Benutzungshorizont
3 3202  1 untere Lehmschicht Bauhorizont

Abb. 4
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3 3202  1 untere Lehmschicht Bauhorizont

Abb. 4

Abb. 3: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Dendrochronologisch sicher (Kategorie A) datierte liegende Hölzer aus verschiedenen 
Schichten aus Sondierschnitt 1. Bei Hölzern mit Splint wird eine mögliche Datierung anhand einer Splintschätzung angegeben.

Abb. 4: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Datierung der Schichten aufgrund der dendrochronologisch 
datierten Hölzer in Kombination mit deren stratigrafischer Lage. 

21 Die statistische Schätzung ist im Output des Dendro-
programmes integriert. Zur Methode s. Bleicher et al. 2020.
22 Der letzte der zehn vorhandenen Splintholzringe fällt 
ins Jahr 3164 v. Chr., was ein Fälljahr ums Jahr 3157 v. Chr. 
wahrscheinlich macht.
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Zusätzlich und in Kombination mit den lie-
genden Hölzern liefert auch die Lage der Pfähle 
und Pfahltrichter innerhalb der Stratigrafie An-
haltspunkte für die zeitliche Abfolge der Schich-
ten (Abb. 4): Hinweise auf die Datierung von 
Lehmschicht 3b geben drei mit Lehm verfüllte 
Pfahltrichter. Sie müssen beim Einbringen des 
Lehms mit diesem verfüllt worden sein. Die drei 
zu den Trichtern gehörenden Hölzer23 datieren 
gemäss Splintschätzung kurz vor 3200 v. Chr., 
was zur ersten Schlagphase der Siedlung mit 
Fälljahren zwischen 3202 und 3200 v. Chr. passt. 
Zudem wird die Lehmschicht von Trichter und 
Pfahl Dnr. 1326 mit Fälljahr 3195 v. Chr. durch-
schlagen. Die untere Lehmschicht ist demzu-
folge älter. Da bei diesem Pfahlbefund der Be-
reich über der Lehmschicht gestört ist, können 
keine Aussagen über die darüberliegenden 
Schichten gemacht werden.

Weiter werden in Schicht 2.3 liegende 
Äste von zwei Pfählen mit Fälljahren 3192 und 
3193 v. Chr. gestört. Da Schicht 2.3 anhand eines 
liegenden Holzes mit Fälljahr nach 3192 v. Chr. 
datiert wird, ist es möglich, dass die Ablagerung 
von Schicht 2.3 bereits vor 3193 v. Chr. einge-
setzt hat.

Der Pfahl Dnr. 1620 mit Fälljahr 3172 v. Chr. 
stellte beim Einschlagen zwei Scherben in der 
Brandschicht 1.2 vertikal auf. Demzufolge wurde 
die Brandschicht abgelagert, bevor der Pfahl in 
den Boden kam. Weiter gibt es mehrere Pfahl-
trichter mit Holzkohle in der Verfüllung, welche 
wohl aus Brandschicht 1.2 stammt. Die dazuge-
hörigen Pfähle24 wurden 3172, 3170, 3157, 3156 
und 3139 v. Chr. gefällt. Falls die ältesten Pfähle 
aus den 3170er-Jahren frisch in den Boden ka-
men, müsste die Brandschicht vorher abgelagert 
worden sein, was die vorgeschlagene Datierung 
der Brandschicht aufgrund des liegenden Hol-
zes Dnr. 1600 zwischen 3177 und 3171 v. Chr. 
unterstützt und möglicherweise auf einen Wie-
deraufbau der Siedlung nach vorangegangenem 
Brandereignis hinweist. Die beiden Trichter der 
3156 v. Chr. gefällten Pfähle Dnrn. 1337 und 1359 
wurden mit dem oberen Lehm verfüllt und da-
tieren die Lehmschicht 1.1 vor oder ins Jahr 
3156 v. Chr. Dies unterstützt die Datierung von 
Schicht 1.1 anhand der beiden liegenden Hölzer. 

Ein erweiterter Blick über den hier behan-
delten Schnitt 1 hinaus zu den Schnitten 2–6 und 
den Feldern mit verfügbaren Dendrodaten zeigt, 
dass die Fundstelle während knapp 200 Jahren 

besiedelt war.25 Die datierten Hölzer weisen auf 
verschiedene Schlagphasen hin (Abb. 5).26 Re-
levant für den  zentralen  Siedlungsbereich und 
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Abb. 5: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen.  
Deckungsbild und Schlag-
phasen aller dendrochro-
nologisch (Kategorie A) 
datierten Eichenpfähle mit 
Waldkante und Splintda-
tierung aus Schnitt 1 (blau) 
und den Schnitten 2–4 
(rot). Datierung John Fran-
cuz 1993, aus: Hafner 
1994.23 Dnrn. 1457, 1543 , 1624; alle mit 139 oder mehr Jahrrin-

gen und Datierungsgüte a.
24 Dnrn. 1491, 1317, 1378, 1472, 1604.
25 Hafner/Suter 2004, 18–19; Hafner 2013, 22–23 Abb. 7.
26 Hafner 1994, 44. Die dendrochronologische Untersu-
chung ist noch nicht abgeschlossen. Bisher ausgewertet und 
für Abb. 5 verwendet wurden die Hölzer aus Schnitt 1–4.
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insbesondere für Schnitt 1 sind die Schlagjahre 
zwischen 3203 und 3139 v. Chr., die sich in fünf 
Schlagphasen gruppieren und mit der Schicht-
genese verbinden lassen. Die horizontalstrati-
grafische Verteilung der bislang datierten Pfähle 
lässt vermuten, dass die Siedlung im Laufe des 
32. Jahrhunderts  v.  Chr. insbesondere nach 
Südwesten flächenmässig deutlich vergrössert 

wurde.27 Im letzten Drittel des 32. Jahrhun-
derts v. Chr. ist im zentralen Bereich keine flä-
chendeckende Bautätigkeit mehr nachweisbar. 
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Abb. 6: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation. Pfahlplan der 
Konstruktionshölzer sowie 
eine Auswahl von dünnen 
Rundstangen der Palisade. 
Die Punktgrösse und der 
Farbton sind mit der Quer-
schnittsfläche und Form 
der Spalthölzer gewichtet.

27 Hafner/Suter 2004, 18–20; Stadelmann 2016, 20 Abb.7 
unter Berücksichtigung von provisorischen Dendrodaten 
im südwestlichen Bereich der Siedlung. 
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In einer künftigen Auswertung der an-
grenzenden Flächen liesse sich die Nutzungs-
dauer des zentralen Bereichs unabhängig von 
den Dendrodaten untersuchen. Insbesondere 
die Keramik aus dem südlich liegenden Schnitt 
6, der anhand der Dendrodaten in die zweite 
Hälfte des 31. Jahrhunderts datiert, weist für den 
Vergleich mit der Keramik aus Schnitt 1 hohes 
Potenzial auf und sollte sich aufgrund der ste-
tigen chronologischen Entwicklung deutlich 
von der Keramik aus der obersten Schicht von 
Schnitt 1 unterscheiden. 

2.3

Pfahlbefunde

Der Pfahlplan von Eichen, Eschen und Weiden 
über die gesamte Siedlungsfläche (Abb. 6) zeigt, 
dass eine grossflächige Bebauung bestand. Für 
die Palisaden wurden dünne Rundhölzer ver-
wendet, hauptsächlich aus Erle, Birke und Pap-
pel. Die Weiden wurden wohl auch als Konstruk-
tionshölzer genutzt, da ihre Querschnittsflächen 
ziemlich exakt mit denen der Eichen und Eschen 
übereinstimmen und sich deutlich von den übri-
gen Holzarten unterscheiden (Abb. 7).

Trotz der begrenzten Fläche zeichnet sich 
in Sondierschnitt 1 möglicherweise ein Teil ei-
nes Hausgrundrisses ab (Abb. 8a, grüne Li-
nien). Das Holz des Hauses gehört zur ersten 
Schlagphase und zwei Pfähle mit Waldkante 
datieren auf 3202  v.  Chr., also ins älteste 
Schlagjahr. Drei mal drei Pfähle könnten auf-
grund ihrer Datierung und der Stellung zuei-
nander zum gleichen Gebäude gehören. Alle 
Pfähle stammen von sehr alten, über 150-jäh-
rigen Eichen und sind ausnahmslos als Ach-
telholz bearbeitet. Im Südwesten gehören 
aufgrund der Datierung zwei weitere Spält-
linge von über 150-jährigen Eichen sowie ein 
Eschenpfahl wahrscheinlich zum gleichen Ge-
bäude (Abb. 8a, gestrichelte grüne Linien). Da-
von ausgehend lässt sich ein uferparallel ausge-
richtetes zweischiffiges Haus vermuten.28 Mit 
knapp 5 m Breite wäre es grösser als die jünge-
ren, 3,5 m breiten Häuser, die anhand des we-
nig dichten Pfahlplans in der Peripherie der 
Siedlung rekonstruiert werden.29 Da das mut-
masslich südwestliche Ende des Hauses wohl 
ausserhalb der Grabungsfläche liegt, ist die Ge-
samtlänge nicht bestimmbar, bis zum vierten 
Pfahljoch misst das Haus knapp 5,5 m.

In Muntelier, Platzbünden ist das älteste 
Haus aus dem Jahr 3229 v. Chr. noch mit der 
Giebelseite zum See ausgerichtet,30 wie es in 
Sutz-Lattrigen in den Jahrhunderten vorher 
auch üblich war.31 Zwanzig Jahre später sind die 
Häuser in Muntelier mit Traufseite parallel zum 
Ufer orientiert und regelhaft nach dem gleichen 
Grundschema, wie für Sutz-Lattrigen vermutet, 
aufgebaut: zweischiffige Bauten mit einer Breite 
von etwa 3 m und variierenden Längen.32

Im südwestlichen Teil unseres Hauses liegt 
eingebettet in Lehmschicht 3b ein 5,1 m lan-
ger bearbeiteter Gabelpfosten (Abb. 8a und 
Abb. 9). Aufgrund der abgebrochenen Spitze 
ist seine Länge nicht bekannt. Der jüngste Ring 
am Kernholz datiert ins Jahr 3236 v. Chr., der 
Fällzeitpunkt liegt aber wohl deutlich später. 
Anhand der stratigrafischen Lage kann er der 
Schlagphase 1 zugewiesen werden, weshalb eine 
Zugehörigkeit zum rekonstruierten Haus durch-
aus denkbar ist. 
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Hauptstation aussen.  
Histogramm der Quer-
schnittsflächen von Pfählen, 
getrennt nach den am  
häufigsten verwendeten 
Holzarten. Der Median der 
Querschnittsflächen von 
Birke, Pappel und Erle liegt 
bei rund 25 cm², das ent-
spricht bei Rundhölzern 
etwa einem Durchmesser 
von 5,5 cm. Bei Esche,  
Eiche und Weide liegt der 
Median der Querschnitts-
flächen etwa dreimal höher, 
bei rund 75 cm², was  
einem Durchmesser von 
rund 9,8 cm entspricht.

28 Anders herum wären die Firstpfosten deutlich neben 
der Mittelachse platziert.
29 Hafner/Suter 2004, 18–20.
30 Wolf/Mauvilly 2004, 120.
31 Beispielsweise in der Riedstation und der Hauptstation 
innen (Hafner/Stapfer/Francuz 2016). 
32 Wolf/Mauvilly 2004, 121.



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021134

Profil H/I

Profil 8/9

Abb.7a

Schlagphase 4

Schlagphase 5

Lehmschicht

liegende Hölzer

Schlagphase 3

Pfähle unbestimmt

K

530

14
26

14
36

540

I H G DE ABCF

10
9

8
7

4
5

1
2

3
6

Schnitt 3

Schnitt 1

Schnitt 5

Schnitt 2
Profil H/I

Profil 8/9

Abb.7a

Schlagphase 4

Schlagphase 5

Lehmschicht

liegende Hölzer

Schlagphase 3

Pfähle unbestimmt

K

530

14
26

14
36

540

I H G DE ABCF

10
9

8
7

4
5

1
2

3
6

Schnitt 3

Schnitt 1

Schnitt 5

Schnitt 2

Profil H/I

Profil 8/9

1678

1624

1615

1334

1605

1540

1356

1676

1521

1543

1532

1566

1486

Haus 1

Schnitt 3

Schnitt 1

Schnitt 5

Schnitt 2

1429

1457

1458

1451

1321 1315

1396

1383

1462

1425

Schlagphase 1

M. 1:100

Schlagphase 2

Lehmschicht

liegende Hölzer

Pfähle unbestimmt

K

530

14
26

14
36

540

I H G DE ABCF

10
9

8
7

4
5

1
2

3
6

Profil H/I

Profil 8/9

1678

1624

1615

1334

1605

1540

1356

1676

1521

1543

1532

1566

1486

Haus 1

Schnitt 3

Schnitt 1

Schnitt 5

Schnitt 2

1429

1457

1458

1451

1321 1315

1396

1383

1462

1425

Schlagphase 1

M. 1:100

Schlagphase 2

Lehmschicht

liegende Hölzer

Pfähle unbestimmt

K

530

14
26

14
36

540

I H G DE ABCF

10
9

8
7

4
5

1
2

3
6

a

b

Abb. 8: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. 
Sondierschnitt 1. Ausdeh-
nung des Lehms im Be-
reich der ältesten Schicht 3 
sowie der liegenden  
Hölzer und der Pfähle. Die 
datierten Pfähle (Katego-
rie A, Waldkante und 
Splintdaten) sind pro 
Schlagphase angegeben. 
a Pfähle der Schlagpha-
sen 1 (grün) und 2 (blau);  
b Pfähle der Schlagpha-
sen 3 (violett), 4 (gelb)  
und 5 (orange). 
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Bereits nach zwei Jahren sind am rekons-
truierten Haus Reparaturarbeiten festzustellen. 
Jeweils nordwestlich zur Trauf- und Firstlinie, 
um etwa 30–40 cm versetzt, wurden mehrere 
Stützpfähle33 eingebracht (Abb. 8a). Es han-
delt sich dabei ausschliesslich um Rundhölzer 
aus Eiche und Esche, die kaum bearbeitet wur-
den und sich daher auch in der Form von den 
zwei Jahre älteren Spältlingen unterscheiden. 
Nach einer Lücke von fünf Jahren fassen wir 
ab 3195 v. Chr. wieder regelmässige Bautätigkei-
ten. Am nordwestlichen Grabungsrand weisen 
vier Splintdaten von Spalthölzern der Schlag-
phase 234 auf eine weitere potenzielle Baute, die 
sich aber aufgrund des Grabungsausschnittes 
nicht rekonstruieren lässt.

Schlagphase 3 (Abb. 8b, violett) ist ab 
3173 v. Chr. fassbar, die meisten Hölzer, davon 27 
Eichen mit Waldkante, wurden jedoch ein Jahr 
später geschlagen, also wohl zeitlich nach dem 
Ereignis, welches zur Bildung der Brandschicht 
führte. Viele dieser Pfähle sind im Bereich des 
ältesten Hauses gesetzt worden. Klare Haus-
grundrisse sind keine erkennbar. Ob es sich im 
Bereich des beschriebenen Hauses um einen 
Neubau oder um Reparaturen handelt, kann 
nicht eruiert werden. Die Bautätigkeit setzt sich 
danach bis 3167 v. Chr. fort. 

Die Hölzer der Schlagphase 4 (Abb. 8b, 
gelb) sind in diesem kleinen Ausschnitt der 
Siedlungsfläche nicht klaren Strukturen zuzu-
ordnen. Sie belegen jedoch nach einer fünfjäh-
rigen Lücke wieder eine regelmässige Bautätig-
keit zwischen 3162 und 3154 v. Chr. 

Nach einer weiteren Lücke von zehn Jahren 
wurden zwischen 3144 und 3139 v. Chr. erneut 
einige Pfähle verbaut, die als Reparaturen inter-
pretiert werden können (Schlagphase 5; Abb. 8b, 
orange). Jüngere Hölzer sind bis auf zwei Pfähle 
nur in anderen Bereichen der Fundstelle Haupt-
station aussen vorhanden. 

2.4

Flächenbefunde

In der Mollusken enthaltenden Sandschicht 3a 
wurden stellenweise Ansammlungen von Rin-
denbahnen beobachtet. In Quadratmeter F2 
wurden ein bis zwei Lagen flächig ausgelegter 
grosser Rindenbahnen und viele Zweige doku-
mentiert, über denen sich ein bis zwei Lehm-
schichten und viele unbearbeitete Steine befan-
den.35 Dieser Befund erinnert an die regelmässig 
rechtwinklig zueinander verlegten Rindenlagen 
aus dem Ensemble 5a von Twann, Bahnhof, die 
von einer Lehmlinse überdeckt waren.36 Rinde 
ist relativ wasser- und luftundurchlässig. Im 
Sand über allenfalls nasser Seekreide hindert 
sie das Kapillarwasser am weiteren Aufsteigen, 
da die Saugwirkung der kleinporigen Seekreide 

Abb. 9: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. Teile 
eines Holzpfahls mit  
einem künstlich als Gabel 
ausgearbeiteten Ende  
(unterster Teil), der wohl 
von der Dachkonstruktion 
eines Hauses stammt. 
Sondierschnitt 1, Quadrat-
meter H8–K8. Liegendes 
Holz Dnr. 1591, Fnr. 12999. 

33 Dnrn. 1425, 1451, 1458, 1521, 1356, 1676.
34 Dnrn. 1315, 1321, 1383, 1396.
35  Laut Grabungsdokumentation z. B. in QM I8 und H–
K10; Profil 10/11, Meter G–K, Gemeindearchiv ADB, FP-
Nr. 326.172.1988.01. Vgl. Beilage 5, DOI: 10.48350/156441.
36 Stöckli 2018, 80 Abb. 62–63.
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unterbrochen wird. Ebenfalls eine hemmende 
Wirkung für den Aufstieg von Kapillarwasser 
hat der viel grössere Porenraum der Sandschicht 
mit seinem hohen Molluskenanteil gegenüber 
der darunterliegenden Seekreide. Den gleichen 
Effekt hat auch das Einbringen von Tannzwei-
gen, wie beispielsweise in den Quadratmetern 
C–D/3–4 beobachtet,37 oder Stroh, wie in den 
Quadratmetern I–K5. In den älteren Pfahlbau-
berichten erwähnte Edmund von Fellenberg 
in anderen Feuchtbodensiedlungen mächtige 
Tannzweigschichten in horizontaler Lage. In 
Lüscherz wiesen diese an einzelnen Stellen bis 
zu 12 cm Dicke auf.38 

Aus der fast zeitgleichen Ufersiedlung von 
Muntelier, Platzbünden sind drei Häuser mit 
Lehmlinsen im vorderen Hausteil bekannt. Die 
Lehmlinsen liegen direkt über einer dünnen or-
ganischen Schicht aus Reisig oder Laub bezie-
hungsweise über Sand. Unterzugshölzer wurden 
keine festgestellt, obwohl ansonsten zahlreiche 
Konstruktionshölzer gefunden wurden.39 Die 
ebenerdig rekonstruierten Häuser von Mun-
telier weisen bezüglich Reisig und Sand einen 
ähnlichen Bodenaufbau auf, wie er in Sondier-
schnitt 1 dokumentiert wurde.

Die ausgedehnte untere Lehmschicht 3b im 
südlichen Bereich der Grabungsfläche läuft nach 
Norden und Westen aus, die Grenze ist nicht 
immer klar. Vor allem ausserhalb der nordwest-
lichen Seite des Hauses dünnt der Lehm stark 
aus und ist beispielsweise im Profil zwischen 
Laufmeter 2 und 3 nicht fassbar (Abb. 2 unten). 
Hier passt die auslaufende untere Lehmschicht 
ungefähr zur Aussenwand des rekonstruier-
ten Hauses und die Ausdehnung konzentriert 
sich eher auf den südwestlichen Hausteil (Abb. 
8a). Die gleiche Beobachtung wurde in Twann, 
Bahnhof und der endneolithischen Moorsied-
lung in Bad Buchau, Torwiesen II gemacht.40 
Der Befund der oben geschilderten Lehmaus-
dehnung könnte als Lehmgrund eines Ofens 
oder einer zentralen Feuerstelle in einem eben-
erdigen Haus interpretiert werden.41 Mit den 
Rindenbahnen, den Tannzweigen, dem Stroh 
und dem Sand mit hohem Molluskenanteil sind 
bauliche Massnahmen fassbar, die ein Aufstei-
gen der Bodenfeuchtigkeit in den Lehmestrich 
verhindern und ihn im Hausinnern wohl tro-
cken hielten. Diese Interpretation setzt aller-
dings eine Schichtgenese auf trockenen Ufer-
platten voraus.

Stellenweise weist die Lehmschicht hohe 
Konzentrationen von Hüttenlehm auf.42 Im 
Bereich der höchsten Konzentration in Lauf-
meter 7 konnten zwei Lagen der Lehmschicht 
unterschieden werden (Abb. 2, graue Trenn-
linie in 3b). In diesem Bereich wird der Lehm 
als zäh und mit vereinzelten Aschekonzentra-
tionen beschrieben. Weiter ist ein orange ge-
brannter Hüttenlehmbrocken dokumentiert, 
der auf der Unterseite schwarz gefärbt ist. Die 
Schwarzfärbung ist möglicherweise auf Russ zu-
rückzuführen. Im unmittelbar südlich angren-
zenden Bereich wurde neben Asche auch eine 
Konzentration von sehr vielen kantigen Steinen 
dokumentiert.43 Die Aschekonzentrationen und 
die allgemein hohe Konzentration von Hütten-
lehm im zentralen Bereich des Hauses könnten 
auf einen Ofen oder eine Feuerstelle hinweisen. 
Eine sedimentologische Analyse der Lehme be-
züglich ihrer Korngrössenzusammensetzung 
könnte weitere Erkenntnisse liefern, denn in der 
Moorsiedlung Bad Buchau, Torwiesen II konn-
ten die Wandlehme deutlich von den Fussbo-
den- und Feuerstellenlehme unterschieden wer-
den.44 Die oben erwähnte Unterscheidung der 
Lehmschicht 3b in zwei Lagen könnte auf eine 
Erneuerung der Feuerstelle oder des Ofens 
hindeuten, und bei den angehäuften kantigen 
Steinen handelt es sich möglicherweise um ein 
Hitze steindepot.

Auffallend viele Mühlen und Schleifsteine 
konzentrieren sich in der westlichen Ecke von 
Sondierschnitt 1, ausserhalb der nordwestlichen 
Seitenwand des Hauses. Als schwerste Arte-
fakte müssten sie sich noch weitestgehend in 
situ befinden,45 was darauf hindeutet, dass viele 
tägliche Arbeiten vor oder neben dem Haus er-

37 Auch in der Seeufersiedlung Horgen ZH, Scheller kon-
zentrierten sich Ansammlungen von Tannenzweigen in bei-
den Kulturschichten auf den Innenbereich von Häusern 
(Brombacher/Jacomet 2005, 23).
38 von Fellenberg 1874, 266.
39 Ramseyer 1985, 26–27. 
40 Stöckli 2018, 71 Abb. 50; Schlichtherle 2011, 17 Abb. 14; 
Vogt 2011, 49–54.
41 Für eine weitergehende Interpretation als Estrichboden 
bzw. als Lehmstampfboden bis an die Wände fehlen im Drei-
Seen-Land bisher Vergleichsfunde. Belastbare Nachweise 
liegen alle östlich des Bielersees bis Oberschwaben (Stöckli 
2018, 137).
42 Beilage 5, Qm H6 und H7, DOI: 10.48350/156441.
43 Qm K8, Beilage 4, DOI: 10.48350/156441.
44 Vogt 2011, 48 Tab. 3.
45 Huber/Ismail-Meyer 2012, 89.
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ledigt wurden, wie es auch aus anderen Siedlun-
gen wie der wenig älteren und in unmittelbarer 
Nachbarschaft liegenden Riedstation bekannt 
ist.46

Ohne sedimentologische Untersuchun-
gen und aufgrund von vielen modernen Stö-
rungen ist es oft schwierig zu beurteilen, wo 
die Schichten generell als in situ betrachtet wer-
den können und wo sie anthropogen oder na-
türlich (beispielsweise durch periodische Über-
flutungen) aufgearbeitet oder gar im Wasser 
entstanden sind.47 In den Profilen von Sondier-
schnitt 1 ist an mehreren Stellen sichtbar, dass 
die noch intakten Schichtablagerungen in ih-
rer Mächtigkeit relativ inhomogen und uneben 
sind. Solch abrupte Änderungen auf relativ klei-
nem Raum in den anthropogenen Ablagerun-
gen scheinen bei einer Schichtgenese im Wasser 
eher unwahrscheinlich. Auch die Aschekonzen-
trationen können kaum im Wasser entstanden 
sein. Temporäre Überflutungen der Strandplatte 
sind natürlich nicht auszuschliessen und erklä-
ren möglicherweise die Wasserzeiger bei der ar-
chäobotanischen Analyse (Kapitel 4.3.1).

3

Mineralisches Fundmaterial  
aus Sondierschnitt 1 
MARCEL STADELMANN

3.1

Keramik

Aus Sondierschnitt 1 stammen 2496 Keramik-
scherben, davon 275 Rand- und 146 Bodenscher-
ben (Taf. 1–7). Rund die Hälfte davon lässt sich 
den Schichten 1–3 zuweisen, der Rest stammt 
aus gestörten Bereichen und ist unstra tifiziert 
(Abb. 10). Der Erhaltungszustand der Keramik 
ist generell gut (Abb. 11). Bei den meisten Scher-
ben ist die originale Oberfläche noch erhalten, 
nur selten ragen die Magerungskörner aus der 
Oberfläche der Keramik heraus. Statistisch ge-
sehen ist die Oberfläche bei Scherben der un-
tersten Schicht 3 etwas stärker erodiert als bei 
solchen der beiden oberen Schichten. Ein Ge-
fäss (Taf. 5,16) mit 35 Wand- und Bodenscher-
ben ist sekundär verbrannt und beeinflusst die 
Statistik entsprechend. Anhand des Fragmentie-
rungsgrades sind die Scherben aus Schicht 1 so-
gar signifikant besser erhalten als diejenigen der 
beiden unteren Schichten. Das durchschnittli-

che Scherbengewicht (Medianwert) beträgt bei 
Schicht 1 64 g, bei Schicht 2 etwa 34 g und bei 
Schicht 3 38 g. Auch Russ oder verkohlte Speise-
resten sind an Scherben aus Schicht 1 mit 42 % 
signifikant häufiger als bei Scherben aus den un-
teren Schichten, wo der Wert jeweils unter 20 % 
liegt. Ein Erklärungsansatz für die bessere Er-
haltung der obersten Schicht ist, dass diese nach 
der Auflassung der Siedlung relativ schnell ein-
sedimentierte und der Abfall nicht lange an der 
Oberfläche lag und entsprechend nur kurz der 
Witterung und Erosion ausgesetzt war. Zudem 
könnten die älteren Schichten möglicherweise 
durch anhaltende Bautätigkeit stärker umgela-
gert worden sein als die jüngste.

Der überwiegende Anteil der bestimmba-
ren Randscherben stammt von Töpfen (Abb. 12). 
Sie machen in der ältesten Schicht 3 100 % und 
in der jüngsten Schicht 1 76 % der Keramik aus. 

Grundmengen der Keramik

Lage Schicht Gewicht (g)  Anz. RS Anz. WS Anz. BS Total
Schnitt 1 Schicht 1 9507 31 186 16 233
Schnitt 1 Schicht 2 25 494 76 672 40 788
Schnitt 1 Schicht 3 8668 32 204 20 256
Schnitt 1 Störung 42 564 136 1013 70 1219

Abb. 10

Erhaltung der Keramik

0 % 20 % 40 % 60 % 80% 100 %

Schicht 3 (n=188)

Schicht 2 (n=235)

Schicht 1 (n=124)

Störung (n=278)

originale Oberfläche Oberfläche erodiert sekundär verbrannt

Erhaltung der Keramik

Abb. 10: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Grundmengen der Keramik (Rand-
scherben, Wandscherben, Bodenscherben und Total) aus Sondierschnitt 1 pro 
Schicht. 

Abb. 11: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Erhaltungszustand der Keramik aus 
Sondierschnitt 1. 

46 Hafner 1992, 58 Abb. 49. 
47 In Twann, Bahnhof deuten granulometrische Untersu-
chungen darauf hin, dass die Lehmlinsen und organischen 
Kulturschichten nicht vom Wasser aufgearbeitet oder mit 
Seekreide vermischt wurden, weil die Tonfraktion nicht aus-
gewaschen ist (Stöckli 2018, 76–79, 137).
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Somit geht ihr Anteil ab dem 32. Jahrhundert 
n. Chr. erstmals wieder zurück, nachdem der 
Anteil an Töpfen zuvor über Jahrhunderte kon-
stant zunahm. Dafür steigt die Häufigkeit der 
Schüsseln in den jüngeren Schichten wieder, 
wenn auch noch in geringer absoluter Zahl. 
Beispielsweise kann der Scherben auf Taf. 1,13 
aufgrund der sorgfältigen Machart, welche sich 
durch feine Magerung und regelmässige Ausfor-
mung von den Töpfen abhebt, und der offenen 
Gefässform am ehesten als Schüssel interpre-
tiert werden. Ein gutes Vergleichsstück findet 

sich in Gletterens, Les Grèves, Schicht 2.48 Bei 
beiden Gefässen haften an der Innenseite ver-
krustete Speisereste, die zumindest am Ende des 
Gebrauchs auf eine Verwendung zum Kochen 
hindeuten. Die Miniaturgefässe, deren Höhe 
unter 5 cm und Durchmesser unter 10 cm lie-
gen, werden separat ausgewiesen und machen 
knapp 5–8 % des Formenspektrums aus.

Die Beurteilung der Magerung erfolgte bei 
der Auswertung der Keramik von Auge.49 Ge-
nerell sind die Scherben mit zertrümmerten 
groben Granitfragmenten sehr stark gemagert, 
wobei keine Muschel-, Kalk- oder organische 
Magerung beobachtet werden konnte. An den 
Randscherben ist zu erkennen, dass die Töpfe 
in den jüngeren Schichten zunehmend gröber 
gemagert wurden (Abb. 13). Diese Entwicklung 
lässt sich beispielsweise auch in den Horgener 
Schichten von Twann, Bahnhof beobachten 
und steht in Einklang mit dem jahrhunderte-
alten Trend der generellen Zunahme von grob 
gemagerten Gefässen seit dem Cortaillod tar-
dif. Die Magerung erhöht die Resistenz gegen-
über Rissbildung beim Kochen über dem Feuer. 
Gefässe ab etwa 20 Vol.-% Magerung absorbie-
ren den thermischen Schock gut, wobei allfäl-
lig entstehende kleine Risse an den scharfkan-
tigen Granitsteinchen mehrheitlich gestoppt 
werden.50 Die horgenzeitlichen Töpfe der West-
schweiz eignen sich entsprechend gut zum Ko-
chen und sind technisch ausgereift. Anders als 
bei den Töpfen ist die Magerung der Schüsseln 
und Miniaturgefässe – wie an den Randscher-
ben zu erkennen – überwiegend von mittlerer 
Korngrösse (2–4 mm).

Bei den Bodenscherben nimmt der Anteil 
der mittelfein gemagerten Gefässe in den jünge-
ren Schichten kontinuierlich leicht zu, was zum 
höheren Anteil der generell etwas feiner gema-
gerten Schüsseln im Formenspektrum passt.51 
Die Untersuchungsergebnisse der Rand- und 
Bodenscherben stützen sich hier also gegensei-
tig. Der allgemein höhere Anteil an grober Ma-
gerung in den Bodenscherben als in den Rand-
scherben deutet darauf hin, dass die Gefässe im 

Vergleich der bestimmbaren Gefässformen

0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Topf Schüssel Miniaturgefäss

Schicht 3 (n=43)

Schicht 2 (n=62)

Schicht 1 (n=25)

Störung (n=104)

Magerung der Keramik

   Magerung 
Gefässform Schicht total  fein mittel grob
Topf 1 19 – 3 16
Topf 2 54 – 15 39
Topf 3 43 – 15 28

Schüssel 1 4 – 3 1
Schüssel 2 5 – 4 1
Schüssel 3 – – – –

Miniaturgefäss 1 2 – 2 –
Miniaturgefäss 2 3 – 1 2
Miniaturgefäss 3 – – – –

Bodenscherbe 1 33 – 4 29
Bodenscherbe 2 49 – 3 46
Bodenscherbe 3 36 – 1 35

unbestimmt 1 4 – 1 3
unbestimmt 2 21 2 11 8
unbestimmt 3 10 – 5 5

Abb. 13

Magerung der Keramik

   Magerung 
Gefässform Schicht total  fein mittel grob
Topf 1 19 – 3 16
Topf 2 54 – 15 39
Topf 3 43 – 15 28

Schüssel 1 4 – 3 1
Schüssel 2 5 – 4 1
Schüssel 3 – – – –

Miniaturgefäss 1 2 – 2 –
Miniaturgefäss 2 3 – 1 2
Miniaturgefäss 3 – – – –

unbestimmt 1 4 – 1 3
unbestimmt 2 21 2 11 8
unbestimmt 3 10 – 5 5

Bodenscherbe 1 33 – 4 29
Bodenscherbe 2 49 – 3 46
Bodenscherbe 3 36 – 1 35

Abb. 12: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Prozentualer Anteil der Gefässfor-
men in Sondierschnitt 1 auf Basis der Randscherben.

Abb. 13: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen.  
Anzahl Rand- bzw. Bodenscherben mit feiner, mitt-
lerer und grober Magerung pro Gefässform und 
Schicht.

48 Andres 2010, 59 Taf. 5, 53.
49 Kategorien: fein: < 2 mm; mittel 2–4 mm; grob: >4 mm, 
analog Hafner/Suter 2000, 64 Anm. 87.
50 Maggetti 2012, 143.
51 Schicht 3: 1/36 (3 %); Schicht 2: 3/49 (6 %); Schicht 1: 
4/33 (12 %).
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Bodenbereich in der Regel gröber gemagert sind 
als im Randbereich.

Die Wandstärke wurde bei allen Gefässen 
wenn möglich 2 cm unter der Randlippe, aber 
immer unterhalb der Randverzierung gemessen 
(Abb. 14). Der Trend hin zu stärkeren Gefäss-
wänden ist vor allem bei den Töpfen erkennbar, 
sie nimmt von 10,4 auf 10,8 mm zu. Der Unter-
schied der Wandstärke zwischen Topfscherben 
und allen Gefässformen ist in Schicht 3 nur mar-
ginal, die Schere öffnet sich jedoch in den jün-
geren Schichten tendenziell, was wiederum für 
ein breiteres Gefässspektrum in diesen Schich-
ten spricht.

Die Ergebnisse der Wandstärken passen zu 
jenen aus anderen Fundkomplexen aus der Re-
gion (Abb. 15). Der Fundkomplex von Twann, 
Bahnhof, MH (3176–3166 v. Chr.), der ungefähr 
zeitgleich mit Schicht 1 (3174–3138 v. Chr.) da-
tiert, weist zwar mit einem Mittel von 11,2 mm 
etwas dickere Scherben auf als Schicht 1 mit 
10,9 mm, allerdings wurden in Twann zusätzlich 
zu den Randscherben auch die tendenziell et-

was dickeren Wandscherben gemessen. Zudem 
deuten die Dendrodaten von Twann eine kür-
zere Nutzungsphase an, die kaum in die zweite 
Hälfte des 32. Jahrhunderts reicht. Im gleichen 
Rahmen wie Twann, Bahnhof, MH bewegen 
sich die Wanddicken der beiden Schichten von 
Yvonand 4, 8c (11,2 mm) und 8ab (11,0 mm). 
Ebenfalls ungefähr zeitgleich mit Schicht 1 sind 
die drei Schichten von Muntelier, Platzbünden 
mit Dendrodaten von 3179 bis 3118 v. Chr., wo-
bei deren Bauzeit und Besiedlung noch mindes-
tens 20 Jahre länger dauerte. Die  Wandstärken 

Durchschnittliche Wandstärke der 
Randscherben in mm

 Mittelwert RS Mittelwert Töpfe
Schicht 1 10,5 (n = 29) 10,9 (n = 18)
Schicht 2 9,9 (n = 83) 10,5 (n = 53)
Schicht 3 10,2 (n = 53) 10,3 (n = 42)

Abb. 14

Wandstärken und Randformen verschiedener horgenzeitlicher Siedlungsschichten

Fundstelle Datierung v. Chr. Wandstärke Randform Randform  Randform Literatur
      ausladend gerade einziehend 
Nidau, BKW, Schicht 3 3185–2979  1 24 5 Hafner/Suter 2000
Twann, Bahnhof, OH 3093–3074 **12,0 5 46 11 Furger 1981, Stöckli 2009, Stöckli 2018
Muntelier, Platzbünden, oben *3179–3118 10,1 7 107 19 Ramseyer/Michel 1990
Muntelier, Platzbünden, mitte *3179–3118 10,4 11 98 30 Ramseyer/Michel 1990
Muntelier, Platzbünden, unten *3179–3118 11,1 9 118 61 Ramseyer/Michel 1990
Yvonand 4, Schicht 8ab – **11,0 4 51 16 Furger 1981
Yvonand 4, Schicht 8c – **11,2 0 6 1 Furger 1981
Twann, Bahnhof, MH 3176–3166 **11,2 8 39 17 Furger 1981, Stöckli 2009, Stöckli 2018

Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen: 
Schicht 1 3174–3138 10,5 1 8 4 diese Arbeit
Schicht 2 3198–3177 9,9 4 14 12 diese Arbeit
Schicht 3 3203–3200 10,2 3 7 6 diese Arbeit

Gletterens, Les Grèves:
Schicht 1 *(3286–3195)  4 39 26 Castella 1987, Andres 2010
Schicht 2 *(3286–3195)  10 43 29 Castella 1987, Andres 2010
Schicht 3 *(3286–3195)  6 15 21 Castella 1987, Andres 2010
Schicht 4 *(3286–3195)  0 10 4 Castella 1987, Andres 2010
Sutz-Lattrigen, Riedstation 3393–3389 ***7,6 67 8 8 Hafner/Suter 2000
Twann, Bahnhof, UH 3405–3391 **9,0 12 4 2 Furger 1981, Stöckli 2009, Stöckli 2018
Nidau, BKW, Schicht 5 3406–3398 8,6 39 2 2 Hafner/Suter 2000
Murten, Pantschau 3430–3415  0 0 4 Crivelli/Blumer/Mauvilly 2012

Abb. 15
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Abb. 14: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. 
Durchschnittliche Wandstärke aller Randscherben 
(RS) beziehungsweise der Topfrandscherben aus 
den Schichten 1–3 in Sondierschnitt 1.

Abb. 15: Wandstärken und Randformen verschiedener horgenzeitlich datierter Siedlungsschichten aus dem Drei-Seen-Land. Die Anga-
ben zu den Wandstärken sind aus der Literatur übernommen, die Messung erfolgte rund 2 cm unter dem Rand. Datierungen in Klammern: 
Datierung ohne Waldkante (tpq); * = Daten ohne Schichtzuweisung; ** = Messung inkl. Wandscherben (WS); *** = Oberfläche stark  
erodiert. Die Anteile der Randformen wurden anhand der in den Publikationen abgebildeten Gefässe bestimmt und ausgezählt.
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der Ränder nehmen hier erstmals wieder von 
11,1  (unterste Schicht) auf 10,1 mm (oberste 
Schicht) ab. Diese Trendumkehr in der zweiten 
Hälfte des 32. Jahrhunderts könnte auch hier auf 
ein wieder breiter werdendes Gesfässspektrum 
hinweisen.

Die Untersuchung der Bodenscherben zeigt 
eine deutliche Entwicklung der Bodenformen 
(Abb. 16). Der Standboden mit vorstehendem 
Fuss (z. B. Taf. 5,19) wird in der jüngsten Schicht 
fast vollständig durch den reinen Standboden 
abgelöst (z. B. Taf. 2,4).

Einige Scherben haben am Gefässboden 
Fingereindrücke (Abb. 17). Dieses Merkmal ist 
typisch für horgenzeitliche Keramik und weit 
verbreitet von Ostfrankreich bis Oberschwaben. 
Fingereindrücke sind im 33. Jahrhundert v. Chr. 
beispielsweise in Gletterens, Les Grèves in den 
älteren Schichten zahlreich vorhanden.52 Im 
32. Jahrhundert sind sie neben der hier un-
tersuchten Fundstelle beispielsweise auch in 
Muntelier, Platzbünden gut belegt. Sie kom-
men jedoch vereinzelt auch in jüngeren Fund-
komplexen vor wie beispielsweise in Yvonand, 
Schicht 6.

Betrachtet man die Entwicklung der Rand-
verzierungen, nehmen unverzierte Gefässe 
in den jüngeren Schichten in der Tendenz 
von 20 % (Schicht 3) auf rund einen Drittel in 
Schicht 1 zu (Abb. 18). Abgetreppte Ränder kom-
men in Schicht 3 mit gut 40 % häufig vor,53 sie 

fehlen aber in den beiden jüngeren Schichten 
weitgehend. Im westschweizerischen Vergleich 
wird die abnehmende Tendenz abgetreppter 
Ränder bestätigt, jedoch verschwinden sie nicht 
so abrupt wie in der Hauptstation aussen. Selbst 
Ende des 32. und zu Beginn des 31. Jahrhunderts 
ist die Verzierungsart beispielsweise in der obe-
ren Schicht von Muntelier, Platzbünden und 
Twann, Bahnhof, OH noch belegt. Die einfache 
Kannelüre bleibt im ganzen 32. Jahrhundert in 
der Westschweiz eine häufige Randverzierung. 
Die umlaufende Kerbe (z. B. Taf. 1,13) nimmt in 
den jüngeren Schichten deutlich zu, ist jedoch 
in den anderen westschweizerischen Fundkom-
plexen selten. Knubben sind nur an einem Ge-
fäss (Taf. 4,8) aus Schicht 3 vorhanden. Da be-
reits zu Beginn des 33.  Jahrhunderts  v.  Chr. 
Knubben selten sind, handelt es sich entweder 
um ein Altstück oder um ein sehr traditionelles 
Gefäss, das vielleicht in einen rituellen Zusam-
menhang zu stellen wäre.54

Das Gefäss auf Taf. 5,6 ist mit einem Strich-
dekor aus drei horizontalen, relativ tief einge-
schnittenen Doppelrillen verziert, die jeweils 
um gut einen Zentimeter versetzt sind. Es han-
delt sich um Doppelrillen, weil unmittelbar 
unterhalb der Hauptrille jeweils eine zweite, 
schwach ausgeprägte Rille sichtbar ist, die je-
weils parallel zur Hauptrille läuft. Die Rillen 
ziehen nicht vollständig um die Schüssel, son-
dern sind periodisch unterbrochen. In Schnitt 4 
befindet sich eine weitere Randscherbe dieser 
Verzierungsart, leider ist sie unstratifiziert.55 
Das beste Vergleichsstück stammt von einem 
Becher aus Muntelier, Platzbünden.56

Einzigartig ist das Gefäss auf Taf. 4,1 mit flä-
chiger Eindruckverzierung.57 Die runden Ein-
drücke sind relativ regelmässig über das ganze 
Gefäss verteilt und wurden wohl mit einem har-
ten rundlichen Gegenstand vor dem Brennen in 
den noch feuchten Ton eingedrückt. Sie weisen 

Entwicklung der Bodenformen Schnitt 1

 Flachboden Standboden vorst. Fuss
Schicht 1 0 25 (89 %) 3 (11 %)
Schicht 2 1 (4 %) 10 (34 %) 18 (62 %)
Schicht 3 1 (3,5 %) 1 (3,5 %) 26 (93 %)

Abb. 16Abb. 16: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. An-
teile von Flachböden, Standböden und Böden mit 
vorstehendem Fuss in den Schichten 1–3 von Son-
dierschnitt 1.

Abb. 17: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen.  
Bodenscherben mit 
Finger eindrücken (links 
und Mitte) und mit glattem 
Bruch beim Ansatz der 
Gefässwandung (rechts). 
Indnrn.: 213, 215, 261.  
M. 1:4.

52 Castella 1987, Taf. 12–13.
53 Mehrere Randscherben von fünf Individuen.
54 Hans Peter Hahn beschreibt beispielsweise, wie ein  
Opfermahl in einem nicht traditionellen einheimischen  
Gefäss in einem rituellen Zusammenhang im Nord-Togo 
zurückgewiesen wird, obwohl im Alltag fremde Gefässe be-
vorzugt werden (Hahn 2017, 309).
55 Es handelt sich um den Scherben mit Ind.-Nr. 3.81 aus 
Quadratmeter B2 mit Fnr. 64370.
56 Ramseyer/Michel 1990, Taf. 17,5.
57 Vgl. Foto in Hafner 2005a, 46 Abb. 40.
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am Rand oft einen dünnen Grat wie ein Krater 
auf, sind jedoch zu wenig regelmässig geformt, 
als dass sie von einem Stempel stammen könn-
ten. Gute Vergleichsstücke dazu gibt es bis jetzt 
keine.58 Da sich die Machart des Gefässes nicht 
von den anderen Gefässen zu unterscheiden 
scheint, ist eine Interpretation als Importstück 
nicht zwingend. Insbesondere die Magerung 
und der Ton gleichen optisch sehr den restli-
chen Gefässen.

An einem Gefäss aus Schicht 1 ist eine hori-
zontale glatte Leiste angebracht (Taf. 1,9). Dieses 
Gefäss unterscheidet sich auch von der Machart 
her von der übrigen Keramik. Die Gefässwan-
dung ist mit 6 mm bemerkenswert dünn und 
die Oberfläche ist sorgfältig geglättet. Glatte 
Leisten sind in der Westschweiz eigentlich ein 
typisches Element der deutlich jüngeren Ke-
ramik im Lüscherz-Stil. Zeitgleich kommen 
sie eher im nördlichen Bodenseeraum (Nuss-
dorf, Strandbad), Oberschwaben (Bad Buchau, 
Dullenried) sowie in Ostfrankreich (Chalain 3, 
Schicht 8) vor (Abb. 20). In der Westschweiz 
gibt es einige Vergleichsstücke in Gletterens, Les 
Grèves, Schichten 2 und 3.59 

3.2

Fels- und Sedimentgestein 

In Sondierschnitt 1 wurden 108 Fels- und Se-
dimentgesteinartefakte geborgen. Knapp die 
Hälfte (46 St.) ist einem der drei Schichtpakete 
1–3 zuweisbar, davon stammt wiederum rund 
die Hälfte aus Schicht 2 (Abb. 19). 

Bei den Steinbeilartefakten besteht das Roh-
material mehrheitlich aus zähen Grüngestei-
nen, welche im Moränenmaterial des Rhone-
gletschers und im Flussgeröll des Schweizer 
Mittellandes zu finden sind.60 

Sägeschnitte sind ausschliesslich an Halb-
fabrikaten und Abfallstücken der Beile festzu-
stellen. Fast alle Kernbeile weisen am Mittelteil 
und Nacken die typischen Bearbeitungsspuren 
durch Pickung auf (Abb. 21). Nur ein stratifi-
ziertes Beil hat einen Vollschliff, es stammt aus 
Schicht 3. Fünf Beile wurden mittels Spalttech-
nik in ihre Grundform gebracht. Vier aus Kie-
selsteinen hergestellte Beile sind in der Grund-
form gänzlich unbearbeitet und weisen nur eine 
geschliffene Schneide auf. Sie stammen aus den 
Schichten 1 und 2.61 In Twann, Bahnhof lässt 
sich eine kontinuierliche Veränderung der Na-
ckenbearbeitung gut nachweisen. Die Pickung 

0 % 20% 40 % 60 % 80 % 100 %

Schicht 3 (n=53)

Schicht 2 (n =83)

Schicht 1 (n=29)

Randverzierungen

Grundmengen der Fels- und Sedimentgesteinartefakte

Schicht Steinbeile   Schleifsteine Mühlen  Klopfsteine Kalkperlen Diverse Total
 vollst. fragm. Rest  Läufer Unterlieger    
Schicht 1 6 1 1 1 – – 1 2 2 14
Schicht 2 7 4 1 3 1 1 3 2 2 24
Schicht 3 2 4 – – 1 – – 1 – 8
Störung 6 17 8 7 7 4 9 1 3 62
Total 21 26 10 11 9 5 13 6 7 108

Abb. 20
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Abb. 18: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Entwicklung der häufigsten Rand-
verzierungen der Keramik aus den Schichten 1–3 von Sondierschnitt 1.

Abb. 19: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Grundmengen der Fels- und Sedimentgesteinartefakte aus 
Sondierschnitt 1 pro Schichtpaket. Die zehn restlichen Steinbeilartefakte umfassen sieben Halbfabrikate, 
einen Rohling sowie zwei Abfallstücke.

58 Etwas weiter gefasst weist eine flächige Fingertupfenver-
zierung je ein Gefäss aus Horgen Schicht 2 (Gerber et al. 
1994, Taf. 52,3) und aus Dullenried (Bollacher 2001, 278 
Abb. 57,124) auf.
59 Andres 2010, Taf. 4,41, 9,105, 10,113.114.
60 Einzelne Beile sind zudem wahrscheinlich aus Nephrit, 
Schwarzgestein (Amphibolit) und Kieselschiefer (Lydit) ge-
fertigt. Eine nähere petrografische Bestimmung wurde je-
doch nicht durchgeführt.
61 Begriffe zu den Steinbeilen und Äxten nach Willms 1980, 
15.
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wird dort immer wichtiger, während der ge-
schliffene Nacken (Vollschliff) in Schichtpaket 
OH vollständig verschwindet.62 

Bis auf eine Ausnahme weisen alle Beilklin-
gen aus Sondierschnitt 1 ovale oder rundliche 
Querschnitte auf.63 Davon hebt sich ein unstra-
tifiziertes Stück (Taf. 9,2) ab: Dieses weist einen 
rechteckigen Querschnitt auf, besteht aus ei-
nem schwarzen Gestein und ist deutlich schwe-
rer und grösser (Länge, Breite, Dicke). Mit ei-
nem Gewicht von 290 g wiegt dieses Beil fast 

50 % mehr als die grössten anderen Steinbeile 
aus der Untersuchungsfläche. Das grosse Beil 
ist vergleichbar mit den cortaillodzeitlichen 
Stücken aus Twann, von denen gut ein Drittel 
rechteckige Querschnitte aufweist und welche 
häufig über 300 g schwer sind. Da dieser Beiltyp 
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Abb. 20: Anteile verschie-
dener Verzierungen an 
horgenzeitlicher Keramik 
aus dem 34. bis 28. Jahr-
hundert v. Chr. aus  
verschiedenen Fundstellen 
in Ostfrankreich, der 
Westschweiz, der Zentral-
schweiz, der Bodensee-
region und aus Ober-
schwaben. 

62 Furger 1981, 21.
63 Eine weitere Ausnahme mit rechteckigem Querschnitt 
bildet ein Miniaturbeil in Spalt- oder Abschlagtechnik, ent-
sprechend ist es aber nicht durch Sägen in seine Form ge-
bracht worden (Taf. 9,9).
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in den horgenzeitlichen Schichten von Twann 
kaum mehr vertreten ist, scheint es wahrschein-
lich, dass es sich um ein Altstück handelt. 

Rechteckige Querschnitte von Kernbeilen 
weisen im Allgemeinen auf eine Sägebearbei-
tung des Rohlings hin, da ihre Seitenflächen re-
lativ plan sind. Allerdings darf bei rundlichen 
oder ovalen Querschnitten nicht direkt der 
Schluss gezogen werden, dass der Rohling ohne 
Sägen in seine Grundform gebracht wurde. 
Deutlich wird dies an einem Halbfabrikat, das 

auf der einen Seite einen nicht weiter bearbei-
teten Sägeschnitt aufweist, auf der anderen je-
doch bereits zu einem halbrunden Querschnitt 
gepickt wurde (Abb. 22,2b und Taf. 9,10).

Die Steinbeile können analog zu Sutz-Latt-
rigen, Riedstation und Nidau, BKW in drei 
Gewichtsklassen (> 150 g, 50–150 g, < 50 g)64 
eingeteilt werden (Abb. 23). Auch wenn die 
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 stratifizierte Fundmenge von vollständig er-
haltenen Steinbeilen im untersuchten Material 
klein ist, lässt sich von den Schichten 2 und 3 zu 
Schicht 1 ein Trend hin zu leichteren Steinbeilen 
erkennen, indem der Mittelwert von 115 auf 72 g 
abnimmt. Diese Veränderung fügt sich in den 
langfristigen Trend ein, der seit dem Jungneoli-
thikum zu beobachten ist und sich bis ins Spät-

neolithikum fortsetzt. In den Cortaillod-Schich-
ten von Twann wiegen die Beile im Schnitt 
200 g und die grösste Gewichtsklasse domi-
niert mit einem Anteil von fast 50 %. Im jün-
geren Schichtpaket OH sowie in der Fundstelle 
Nidau, BKW, Schicht 3 beträgt das durchschnitt-
liche Gewicht noch 60 g, und der Anteil an 
Steinbeilklingen der schweren Gewichtsklasse 
beträgt nur noch rund 5 %. Einhergehend mit 
der Zunahme kleinerer Steinbeilklingen in jün-
geren Fundkomplexen ist auch ein Wechsel bei 
der Schäftung der Klingen zu beobachten. Wäh-
rend grosse Klingen direkt im Holm geschäftet 
sind, sind mittlere und kleine Steinklingen oft 
in Zwischenfuttern aus Hirschgeweih geschäf-
tet, um den Schlag abzufedern und somit die 
Belastung auf den Holm zu verringern. Eine Zu-
nahme von Zwischenfuttern kann in der Fund-
stelle Twann von den älteren zu den jüngeren 
Fundschichten (US–OH), also zwischen 3838 
und 3072 v. Chr., beobachtet werden mit einem 
sprunghaften Anstieg ab 3176 v. Chr. (Ensemble 
MH). Ab dann kommen in Twann praktisch nur 
noch mittlere und kleine Beilklingen vor, wel-
che wohl alle in Hirschgeweih gefasst werden 
konnten.65 Zum Fällen von Bäumen wurden die 
in Hirschgeweih gefassten mittelgrossen Beile 
mit der Klinge längs zum Holm geschäftet. Aus 
Sondierschnitt 1 stammt ein stark verbranntes 
Holmkopffragment (Abb. 24), zwei besser erhal-
tene Fragmente wurden in den angrenzenden 
Sondierschnitten 2 und 3 ausgegraben.66

Aus Sondierschnitt 1 wurden zwei noch in-
takt geschäftete Steinbeile geborgen (Abb. 25). 
Beide stecken in einer Tüllenfassung und stam-
men aus Schicht 3. Einige kleine Steinbeile ha-
ben eingezogene Schmalseiten, was bei gegebe-
ner Grösse der Schneide die Verwendung einer 
kleineren Tüllenfassung ermöglicht und so das 
Werkzeug vielseitiger nutzbar macht.67 Bei der 
Dechsel wird die Klinge quer zum Knieholm 
eingesetzt.68 Das Werkzeug eignet sich im All-
gemeinen gut zur Bearbeitung von Holz, bei-
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Abb. 22: Arbeitsschritte  
zur Herstellung eines 
Steinbeils anhand von  
Funden aus Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen, Son-
dierschnitt 1. Ein Rohling 
wird durch Sägen und/oder 
Picken in die grobe Form 
gebracht (1–3). Danach 
wird die Oberfläche insbe-
sondere die Klinge zu-
geschliffen (4–5).

Abb. 21: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Bearbeitungstechniken der Grund-
form (Nacken und Mittelteil) der Steinbeilklingen aus Sondierschnitt 1. Vergleich 
zwischen den Schichtpaketen 1–3 und der unstratifizierten Stücke (Störung). Be-
rücksichtigt sind alle Stücke, die mindestens zur Hälfte erhalten sind. 

65 Stöckli 2018, 104–105.
66 Hafner 1999, 36, Abb. 25.
67 Die Holzgeräte sind bisher nicht ausgewertet. Die Kno-
chen- und Hirschgeweihartefakte aus Sondierschnitt 1 sind 
bei Kerdy 2019 publiziert. Metallische Funde gab es im 
Schnitt 1 keine. Zu den Textilfragmenten gibt es unpubli-
zierte Voruntersuchungen (s. Grabungsdokumentation Ar-
chiv ADB FP-Nr. 326.172.1988.01).
68 Hafner/Suter 2000, 126.
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spielsweise zum Glätten von Oberflächen 
(Flachdechsel) und zum Aushöhlen von Baum-
stämmen (Hohldechsel). Einige Steinbeile wei-
sen eine leicht asymmetrische Grundform auf. 
Die Asymmetrie ist bereits im Halbfabrikat Taf. 
9,10 erkennbar und nicht etwa aufgrund von 
einseitiger Abnutzung entstanden. Die klei-
nen Steinbeile weisen sehr unterschiedlich aus-
geformte Schneiden auf. Diejenige des rechten 
Dechsels auf Abb. 25 ist fast halbrund ausge-
formt, während die Schneide beim Exemplar 
auf Taf. 8,11 praktisch flach verläuft. Die Krüm-
mung des Schneidenschliffs, die Radien und die 
Winkel sowie die asymmetrische Grundform 
scheinen sorgfältig auf die Funktion des Werk-
zeugs angepasst zu sein.

Zwei Felsgesteinfragmente weisen eine 
Durchlochung auf, wie sie für Äxte typisch 
ist (Taf. 10,1.2). Das Nackenfragment auf Taf. 
10,1 ist nur fragmentarisch erhalten, sodass 
weder der ursprüngliche Querschnitt noch 
die Grundform rekonstruierbar ist. Die Lo-
chung scheint nicht in der Mittelachse zu lie-
gen. Auch sonst ist die Abweichung der Form 
von einer typisch horgenzeitlichen Steinaxt69 
so gross, dass es sich eher um den abgespal-
tenen Rest eines durchbohrten Halbfabrikats 
zu handeln scheint. Auch beim zweiten Stück 
handelt es sich wohl um ein Halbfabrikat einer 
Steinaxt (Taf. 10,2). Die glatte Oberfläche des 
Rohlings ist wahrscheinlich natürlich entstan-
den. Der Lochansatz zeigt keine Spuren, die 
auf eine Bohrung hindeuten, sondern weist die 
typische Oberfläche der Pickung auf. Die Lo-
chung wurde nicht fertiggestellt, was vermuten 
lässt, dass der Stein vor der Fertigstellung zer-
sprungen ist. Auf einer Seite verjüngt sich das 
Werkstück deutlich, sodass im optimalen Fall 
das Endprodukt nicht dicker als 3 cm gewesen 
wäre, was für horgenzeitliche Steinäxte am un-
teren Limit des bisher Bekannten ist. Die drei 
grossen seitlichen Ausbruchstellen sind eher 
auf primäre Arbeitsschritte zur Formgebung 
zurückzuführen, während kleinere Abplatzun-
gen auf eine mögliche sekundäre Verwendung 
als Klopfstein hinweisen. 
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Abb. 23: Gewicht der vollständig erhaltenen Steinbeilklingen aus horgenzeitlichen 
Fundstellen am Bielersee. Die farbigen Punkte zeigen das absolute Gewicht  
(linke Skala) und die Gewichtsklassen gross (rot), mittel (blau) und klein (grün) und 
Boxplots die statistische Verteilung der Klingengrössen pro Fundensemble,  
wobei der dicke Strich dem mittleren Gewicht entspricht. Der Vergleich zwischen 
den Schichtpaketen deutet an, dass in den jüngeren Fundkomplexen tendenziell 
mehr kleine Klingen vorkommen als in den älteren Schichten.

Abb. 24: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. 
Fragment eines verbrann-
ten Beilholms aus Son-
dierschnitt 1 (Fnr. 64022). 
M. 1:2,5.

Abb. 25: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. Zwei 
in Tüllenfassungen ge-
schäftete Steinbeilklingen 
aus Schichtpaket 3 in  
Sondierschnitt 1. Fnr. 63811 
(links) und Fnr. 64012 
(rechts). M. 1:2,5.

69 Vergleichsstücke s. beispielsweise Muntelier, Platzbün-
den (Ramseyer/Michel 1990, 98–99 Abb. 12–13), Twann 
(Furger 1981, 32–33 Taf. 16,342), Zürich, Parkhaus Opéra, 
Schicht 13 (Ruckstuhl 2016, Taf. 16).
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Steinäxte kommen im Verglich zu Stein-
beilen seltener vor und sind in der Herstel-
lung aufgrund der Bohrung sehr arbeitsauf-
wendig.70 Zudem ist das Werkstück im Bereich 
des Schaftloches sehr bruchanfällig und da-
her als gewöhnliches Arbeitsgerät ungeeignet. 
Im Allgemeinen werden Lochäxte mit Prestige 
und hierarchischer Stellung in Verbindung ge-
bracht.71

Die Mahlsteine (Taf. 12–14) sind alle aus 
Granit oder Gneis. Aus Schnitt 1 liegen fünf 
Unterlieger und neun Läufer vor. Nur zu ei-
nem Unterlieger (Taf. 13,2) konnte der dazuge-
hörige Läufer (Taf. 14,4) gefunden werden. Das 
Gewicht ist sowohl bei den Läufern als auch bei 
den Unterliegern sehr unterschiedlich. Die gros-
sen Gewichtsunterschiede bei den Läufern sind 
wohl in erster Linie auf die Abnutzung durch 
den Gebrauch zurückzuführen. Zwei vollstän-
dige Unterlieger mit 75 und 54 kg (Taf. 12,2.4) 
weisen nun auch für die Zeit des mittleren Hor-
gen am Bielersee schwerere Exemplare nach.72

Weiter liegen acht Klopfsteine vor (Aus-
wahl auf Taf. 11,1–5). Dazu kommen drei Fund-
objekte, die wahrscheinlich als Klopfsteine an-
zusprechen sind, sowie zwei Fundstücke, die 
in ihrer ersten Verwendung wohl als Steinbeile 
dienten und sekundär als Klopfsteine genutzt 
wurden. Alle eindeutig als Klopfsteine identi-
fizierten Funde bestehen aus zähem metamor-
phem Gestein. Knapp die Hälfte ist nur wenig 
abgenutzt (Typ C), 38 % weisen allseitig Spuren 
der Nutzung auf (Typ A) und 15 % liegen dazwi-
schen (Typ B).73 Einige Objekte haben deutliche 
Schlagnarben (Taf. 11,4). Das Gewicht der voll-
ständigen Stücke liegt zwischen 227 und 615 g, 

ihr Durchmesser beträgt meist zwischen 7 und 
9 cm und die Höhe variiert je nach Abnutzungs-
grad von 3 bis 6 cm.

Weiter stammen elf Schleifsteine (Taf. 14,5–8 
und 15, 1–7) und ein Sägeplättchen (Taf. 10,3) aus 
Sondierschnitt 1. Sämtliche Schleifsteine sind 
vollständig oder fast vollständig erhalten und 
bestehen ausschliesslich aus Sandstein mit feiner 
Textur. Die Varianz der Gewichte ist gross und 
reicht von 353 g bis 12,8 kg, wobei knapp zwei 
Drittel über 2 kg wiegt. Der Abnutzungsgrad 
der Schleifsteine wird mit der Anzahl Schleifflä-
chen erfasst. Bei 45 % der Schleifsteine wurden 
drei Seiten und mehr benutzt, während jeweils 
bei 27 % zwei beziehungsweise nur eine Seite ge-
nutzt wurde. Die meisten Schleifflächen weisen 
zudem jeweils mehrere Schleifbahnen auf. Ver-
glichen mit Twann, wo bei 50–70 % nur eine ein-
zige Schleiffläche benutzt wurde, entspricht dies 
einer deutlich intensiveren Nutzung. Möglicher-
weise hängt der grosse statistische Unterschied 
ebenfalls mit dem Fragmentierungsgrad zusam-
men, da Fragmente beim Bruch immer eine un-
benutzte Fläche aufweisen.74 Die unterschied-
lichen Negative der Schleifbahnen zeigen, dass 
mit den Schleifsteinen nicht nur Steinbeile ge-
schliffen und geschärft wurden, sondern auch 
andere Objekte. So könnte beispielsweise das 
5 mm breite Negativ auf Taf. 14,7 zum Glätten ei-
nes Pfeilschaftes verwendet und das Handstück 
auf Taf. 15,7 zum Feinschleifen von grösseren 
Holzflächen benutzt worden sein. Die v-förmig 
eingetieften Bahnen auf Taf. 15,4 könnten vom 
Schleifen von Knochenspitzen stammen.

Das 3 mm dicke Sägeplättchen aus Sand-
stein mit relativ grober Textur (Taf. 10,3) stellt 
einen direkten Nachweis der Sägetechnik dar, 
die ansonsten nur in den Sägeschnitten vor-
liegt. Ein ähnliches Stück stammt aus Stansstad, 
Kehrsiten.75

Neben Werkzeugen kommen unter den 
Steinobjekten fünf vollständig erhaltene und 

Abb. 26: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen.  
Sondierschnitt 1. Kalk-
steinperlen (Fnrn. 63806, 
63752 und 63784), Bären-
zahn (Fnr. 63894) und 
Raubtierzahn (Fnr. 63842), 
die wohl von einer Kette 
stammen und als Schmuck 
getragen wurden. 
M. 1:1,75.

70 Willms 1980, 107.
71 Swart-Poelman/Hasenfratz 2006, 122.
72 Es gibt aus dem frühen 34. Jahrhundert zwei vollstän-
dige Exemplare aus Twann, Bahnhof, UH mit 30 und 60 kg 
(Furger 1981, 37) sowie sechs Exemplare aus Sutz-Lattri-
gen, Riedstation mit Gewichten zwischen 36 und 100 kg 
(Hafner/Suter 2000, 130).
73 Abnutzungsgrad Typ A–C nach Hafner/Suter 2000, 128 
Anm. 299 mit weiterer Literatur.
74 Furger 1981, 38.
75 Michel-Tobler/Brombacher/Rehazek 2010, 294.
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eine in zwei Hälften zerbrochene Kalksteinperle 
vor. Diese könnten zusammen mit den Bären-
zahnanhängern und anderen Raubtierzähnen 
(Abb. 26) von einer Halskette stammen, zu der 
eine Parallele aus Muntelier, Platzbünden be-
kannt ist.76

3.3

Silex

3.3.1

Typologie

Die Silices werden nach Primär- und Sekundär-
produktion und nach der in den Vergleichsfund-
stellen am Bielersee angewendeten Typologie 
gegliedert.77 In Abb. 27 sind die Grundformen 
der 176 Silices aus Sondierschnitt 1 zusammen-
gestellt. Mit der Primärproduktion mit und 
ohne Abschlagmerkmale78 werden 31 % des Ge-
samtinventars erfasst. Sie sind wohl hauptsäch-
lich als Halbfabrikate zu interpretieren. Gut 
zwei Drittel der Silices wurden weiterverarbeitet 
(Sekundärproduktion). Im Vergleich mit ande-
ren jung- und spätneolithischen Siedlungen am 
Bielersee fällt der deutlich tiefere Anteil (31 %) 
der Primärproduktion auf. In Twann, Bahnhof 
liegt dieser Wert zwischen 47 (MH) und 70 % 
(UH), in Nidau, BKW zwischen 87 (Schicht 3) 
und 98 % (Schicht 5)79 und in Sutz-Lattrigen, 
Riedstation beträgt er 90 %. Der tiefe Wert in 
Schnitt 1 könnte darauf hinweisen, dass in die-
sem Bereich der Siedlung kaum oder nur we-
nig Silex verarbeitet wurde und keine Schlag-
plätze vorliegen.

Das Verhältnis der beiden Grundformen 
Klingen und Abschläge beträgt bei der Primär-
produktion 57 zu 43 % und bei der Sekundärpro-
duktion 60 zu 40 %. Der Anteil der Klingen liegt 
generell um 15–20 % höher als der Anteil der Ab-
schläge. Die Dominanz der Klingen zeigt sich 
auch im Vergleich der Schichtpakete, wo bis auf 
das jüngste Schichtpaket 1 die Klingen sowohl 
in der Primär- als auch in der Sekundärproduk-
tion überwiegen.80 Auch in den oben genannten 
Vergleichssiedlungen ist ein Klingenanteil von 
60 % in der Sekundärproduktion ein üblicher 
Durchschnittswert. Interessanterweise liegt die-
ser Anteil bei der Primärproduktion teilweise 
deutlich tiefer, was bei der Weiterverarbeitung 
der Silex-Halbfabrikate auf eine gewisse Selek-
tion zugunsten der Klingen hindeutet.

Eine weitere Möglichkeit, um Rückschlüsse 
auf den Herstellungsprozess der Primärproduk-
tion zu erzielen, ist die Analyse der Schlagflä-
chenreste. Um die Form des Abschlags besser 
zu kontrollieren, hilft zum einen eine Verän-
derung der Schlagfläche am Kern. Dabei wird 
die Schlagfläche durch eine sorgfältige Bear-
beitung in eine für die gewünschte Grundform 

Silexinventar der Primär- und Sekundärproduktion

Grundform Schicht 1 Schicht 2 Schicht 3 Störung Total
Grund- oder Primärproduktion
Kern – – – 1 1
Trümmer – 4 – – 4
unretuschierte Klinge – 11 1 8 20
unretuschierter Abschlag 1 8 – 6 15
unretuschiertes
Abschlag-/Klingenfragment – 6 1 7 14
unretuschierter Abspliss – 1 – – 1
Sekundärproduktion (Geräte)
retuschierte Klinge 2 10 4 14 30
retuschierter Abschlag 2 6 3 9 20
ret. Abschlag-/Klingenfragment 8 31 5 27 71
Total 13 77 14 72 176

Abb. 27

Silexinventar der Primär- und Sekundärproduktion

Grundform Schicht 1 Schicht 2 Schicht 3 Störung Total
Grund- oder Primärproduktion
Kern – – – 1 1
Trümmer – 4 – – 4
unretuschierter Abschlag 1 8 – 6 15
unretuschierter/-tes
Abschlag-/Klingenfragment – 6 1 7 14
unretuschierte Klinge/Lamelle – 11 1 8 20
unretuschierter Abspliss – 1 – – 1
Sekundärproduktion (Geräte)
Abschlag 2 6 3 9 20
restuschiertes Abschlag-/Klingenfrag. 8 31 5 27 71
Klinge/Lamelle 2 10 4 14 30
Total 13 77 14 72 176

Abb. 27

1 2 3

54

Abb. 27: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Silexinventar der Primär- und  
Sekundärproduktion aus Schichtpaket 1–3 von Sondierschnitt 1. 

Abb. 28: Schematische 
Darstellung der Schlag-
flächenreste (nach Voruz 
1977, 50 Abb. 2).  
1 = glatt  
2 = punktförmig  
3 = dièdre 
4 = facettiert konvex 
5 = facettiert plan

76 Ramseyer/Michel 1990, 117 Abb. 35. 
77 Hafner/Suter 2000, 74.
78 Von den 55 Grundformen haben fünf keine Abschlag-
merkmale (ein Kern und vier Trümmer).
79 In Nidau, BKW, Schicht 5 ist zu berücksichtigen, dass 
das Fundmaterial aus dem Umfeld von mindestens drei 
Schlagplätzen stammt, wo regionaler Silex verarbeitet 
wurde, vgl. Hafner/Suter 2000, 80–81.
80 In Schicht 1 sind Abschläge leicht häufiger anzutreffen. 
Allerdings ist die statistische Menge in den einzelnen 
Schichtpaketen zu klein, um daraus eine zeitliche Entwick-
lung abzuleiten.
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optimale Form gebracht. Manchmal wird zu-
dem die Kernkante mittels dorsaler Reduktion 
nach hinten versetzt. Zum anderen wird durch 
ein bewusstes Ansetzen des Schlagpunktes auf 
der verbleibenden Schlagfläche ebenfalls Ein-
fluss auf die Formgebung des Abbauprodukts 
genommen. Sofern die Klinge beziehungsweise 
der Abschlag später nicht flächig retuschiert 
wurde, wie dies bei den Pfeilspitzen der Fall ist, 
bleibt die Form des Schlagflächenrestes am pro-
ximalen Ende auch in der Sekundärproduktion 
in der Regel unverändert und ist deshalb auch 
an den meisten Gerätetypen noch sichtbar. Im 
Jung- und Spätneolithikum unterscheidet man 
sechs Schlagflächenformen: kortexbedeckt, 
glatt, facettiert, dièdre (zweiflächige Schlagflä-
chenreste mit Mittelgrat), linear und punktför-
mig (Abb. 28).81

Die Schlagflächenreste konnten an 23 weit-
gehend vollständigen Abschlägen und 42 Klin-
gen, bei denen mindestens das proximale Ende 
vorhanden war, bestimmt werden. Dabei zeigte 
sich, dass deutlich mehr Klingen (76 %) dor-
sal reduziert wurden als Abschläge (52 %) und 
dass die restlichen 24 % der Klingen meist einen 
glatten Schlagflächenrest aufweisen (Abb. 29, 
oben). Bei den nicht dorsal reduzierten Ab-
schlägen zeigt sich keine Präferenz in der Form 
des Schlagflächenrestes. Dennoch weisen die 
Abschläge prozentual mehr aufwendig präpa-
rierte Schlagflächen (facettiert, dièdre, linear, 
punktförmig) auf (Abb. 29, unten). Diese Tat-
sache legt den Schluss nahe, dass teilweise be-
wusst versucht wurde, auch möglichst breite 
Abschläge herzustellen.

Abb. 30 zeigt den Anteil dorsal reduzierter 
Schlagflächenreste pro Schichtpaket. Festzu-
stellen ist ein deutlicher Rückgang dieser Tech-
nik in den jüngeren Schichtpaketen.82 Zudem 
liegt im ältesten Schichtpaket 3 ein signifikant 
höherer Anteil an komplexeren Schlagflächen 
vor als im jüngeren Schichtpaket 2 (Abb. 30, un-
ten). Dies gilt insbesondere für punktförmige 
und lineare Schlagflächenreste.83
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Abb. 29: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Prozentualer Anteil an Silexab-
schlägen respektive Klingen/Lamellen mit dorsaler Reduktion (oben) und Anteil 
verschiedener Schlagflächenreste an Abschlägen und Klingen/Lamellen (unten). 

Abb. 30: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Prozentualer Anteil an dorsal redu-
zierten Schlagflächenresten in den Schichtpaketen 1–3 von Sondierschnitt 1 
(oben). Der Anteil an verschiedenen Schlagflächenformen in den Schichtpaketen 
1–3 zeigt, dass im ältesten Schichtpaket 3 mehr Silices komplex präpariert  
wurden (unten). 

a

a

b

b

81 Hahn 1991, 56, 127; Hafner/Suter 2000, 74 Anm. 114.
82  Das Ergebnis für Schicht 1 ist zwar aufgrund der klei-
nen Fundmenge von nur drei Stück statistisch als höchst 
unsicher zu bewerten, zwischen den Schichten 2 und 3 
zeichnet sich aber trotz kleiner Fundmengen von 34 respek-
tive 10 Stück ein deutlicher Unterschied ab. 
83 Auch hier muss die zu geringe Menge in Schicht 1 be-
rücksichtigt werden.
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Die Anzahl der retuschierten Geräte (Se-
kundärproduktion) aus Sondierschnitt 1 beträgt 
121 Stück, davon lassen sich 71 einer Schicht zu-
ordnen (Abb. 31). Auch wenn die Grundmen-
gen für die Schichten 3 und 1 mit je 12 Stück sehr 
klein sind, zeigt sich tendenziell eine Zunahme 
der flächig retuschierten triangulären Pfeilspit-
zen von 17 auf über 40 % in den oberen beiden 
Schichten. Dagegen scheinen die Spitzenvarie-
täten in den jüngeren Schichtpaketen an Bedeu-
tung zu verlieren. Die prozentualen Anteile der 
retuschierten Geräte aus der vorliegenden Un-
tersuchung passen gut zu den entsprechenden 
Werten aus Twann, Bahnhof und Nidau, BKW, 

Schicht 3. In Twann nehmen die Pfeilspitzen 
ebenfalls von 12 % im MH auf 35 % im OH zu.

Einige Silexgeräte weisen Schäftungsspu-
ren auf (Abb. 32). Die Schäftungsrückstände 
der kantenretuschierten Klinge auf Abb. 32, 
links und Taf. 17,13 bestehen wahrscheinlich aus 

 Schicht 1   Schicht 2   Schicht 3   Störung   Total  
 n %* %** n %* %** n %* %** n %* %** n %* %**
Total ohne Abschlagmerkmale 0 0 0 4 13 5 0 0 0 1 5 1 5 9 3
Kern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 2 1
Trümmer 0 0 0 4 13 5 0 0 0 0 0 0 4 7 2
Total mit Abschlagmerkmalen 1 100 8 26 87 34 2 100 14 21 95 29 50 91 28
unretuschierte Klinge 0 0 0 11 37 14 1 50 7 8 36 11 20 36 11
unretuschierter Abschlag 1 100 8 8 27 10 0 0 0 6 27 8 15 27 9
unretuschierter Abspliss 0 0 0 1 3 1 0  0 0 0 0 1 2 1
unretuschiertes Abschlag-/Klingenfragment 0 0 0 6 20 8 1 50 7 7 32 10 14 25 8
Total Primärproduktion 1 100 8 30 100 39 2 100 14 22 100 31 55 100 31
Total trianguläre Pfeilspitzen 5 42 38 21 45 27 2 17 14 13 26 18 41 34 23
trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis 3 25 23 13 28 17 2 17 14 9 18 13 27 22 15
trianguläre Pfeilspitze mit konkaver Basis 2 17 15 2 4 3 0 0 0 2 4 3 6 5 3
trianguläre Pfeilspitze mit konvexer Basis 0 0 0 5 11 6 0 0 0 1 2 1 6 5 3
Pfeilspitzenhalbfabrikat 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 2 2 1
Total Kratzer 0 0 0 6 13 8 0 0 0 1 2 1 7 6 4
Doppelkratzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1
einfacher Kratzer 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Kratzer gegenüber Bruch 0 0 0 4 9 5 0 0 0 0 0 0 4 3 2
Total Spitzenvarietäten 0 0 0 4 9 5 2 17 14 7 14 10 13 11 7
Bec 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 4 3 3 2 2
Bohrer 0 0 0 1 2 1 2 17 14 0 0 0 3 2 2
Klingenspitze 0 0 0 2 4 3 0 0 0 5 10 7 7 6 4
Total End- und Kantenretuschierte 6 50 46 16 34 21 8 67 57 29 58 40 59 49 34
einfache Endretusche 0 0 0 1 2 1 1 8 7 0 0 0 2 2 1
End- und Lateralretusche 1 8 8 6 13 8 4 33 29 6 12 8 17 14 10
kantenretuschierte Klinge 1 8 8 2 4 3 1 8 7 6 12 8 10 8 6
kantenretuschierter Abschlag 0 0 0 2 4 3 0 0 0 3 6 4 5 4 3
Kerbstück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 2 1
partiell retuschierter Abschlag 1 8 8 0 0 0 1 8 7 2 4 3 4 3 2
retuschiertes Fragment 3 25 23 5 11 6 1 8 7 10 20 14 19 16 11
Sonderformen               
Sonderformen 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Total Sekundärproduktion 12 100 92 47 100 61 12 100 86 50 100 69 121 100 69
Total Gesamtinventar 13  100 77  100 14  100 72  100 176  100

Übersicht der Silices aus Sondierschnitt 1
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Abb. 31: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Anteil der verschiedenen Gerätetypen aus Silex in den Schichtpaketen 1–3 aus  
Sondierschnitt 1. %* Prozentualer Anteil der Primär bzw. Sekundärproduktion; %** Prozentualer Anteil am Gesamtinventar (Primär- und 
Sekundärproduktion).

Abb. 32: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. 
Birkenteerreste an einer 
geschäfteten Silexklinge 
(Indnr. 743) links und an 
zwei Pfeilspitzen (Indnrn. 
710 und 729, Mitte und 
rechts. M. 1:2.
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Birkenteer,84 woran möglicherweise der Ab-
druck eines Gewebes konserviert wurde. Die 
Rückstände auf neun Pfeilspitzen sind eben-
falls aus Birkenteer.85 Die Form des Birken-
teers lässt erahnen, dass die hölzerne Spitze des 
Pfeilschafts wohl stumpf zugespitzt und mit ei-
ner Kerbe versehen war, in welche die Silex-
pfeilspitze eingebracht und mit Birkenteer fest-
geklebt wurde.

Klingenspitzen waren wohl mehrheitlich in 
Hirschgeweihsprossen geschäftet, wie das Bei-
spiel einer Klinge aus Grand-Pressigny-Silex 
zeigt.86 Kantenretuschierte Abschläge und Klin-
gen waren mehrheitlich wohl in Holz geschäf-
tet, wie mehrere Beispiele aus Muntelier, Platz-
bünden zeigen.87 

3.3.2

Rohmaterial der Silices

JEHANNE AFFOLTER

Mit der zerstörungsfreien Methode der Rekon-
struktion der sedimentären Mikrofazies88 wurde 
die Herkunft des Rohmaterials der 177 Silices 
aus Sondierschnitt 1 sowie zur Vergrösserung 
der Datenmenge zusätzlich diejenige der 145 Si-

lices aus den Sondierschnitten 2–5 bestimmt. 
Das Fundmaterial ist im Allgemeinen gut erhal-
ten und nur leicht durch eine Patina verändert. 
Ein Grossteil der Silices liess sich daher bereits 
makroskopisch der Region Olten-Aarau zuwei-

Rohstoffherkunft der Silices

        Distanz  Herkunfts- Schnitt 1 Schnitt 2–5 Total Total
Makroskopisch Typ Herkunft identifiziert Richtung (km) gruppe St. St. St. %
Exot 415 Cortébert BE, Pierrefeu NW 22 regional 1 – 1 0,3
Malm 311/002 Oberbuchsiten SO NE 52 regional 3 5 8 2,5
Malm von Olten,
Chalchofen  Olten SO, Chalchofen NE 62 regional 143 128 271 84,2
Malm 102 Olten SO, Chalchofen NE 62 regional 5 2 7 2,2
Malm/unbest. 101/002 Region Olten-Aarau ENE 50–70 regional 9 1 10 3,1
Malm 114 Alle JU, Pré au Prince N 70 Fernzone 1 1 – 1 0,3
Malm 286 Sondersdorf, Lindenfeld
  (FR, Haut-Rhin) N 75 Fernzone 1 – 1 1 0,3
Malm 151 Region Ferrette (FR, Haut-Rhin) N 75–80 Fernzone 1 1 – 1 0,3
Malm 109 Lausen BL NE 75–88 Fernzone 1 1 – 1 0,3
Malm 146/002 Lägern ZH, Otelfi ngen 
  Weiherboden NE 109 Fernzone 1 5 1 6 1,9
Exot 207 Mont-les-Etrelles 
  (FR, Haute-Saône) WNW 160 Fernzone 2 – 1 1 0,3
Exot 113 Charmes, Arces-Dilo 
  (FR, Yonne) WNW 360 Fernzone 2 1 – 1 0,3
Exot 112 Paron (FR, Yonne) WNW 390 Fernzone 2 7 5 12 3,7
Exot 262 Forcalquier, Vallée du Largue 
  (FR, Alpes-de-Haute-Provence) SSW 450 Fernzone 2 – 1 1 0,3
     Total 177 145 322 100
lokal <10 km; regional 10–60 km; Fernzone 1: 60–150 km; Fernzone 2 >150 km.
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Abb. 33: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitte 1–5. Herkunft der identifizierten Silexrohmaterialien. Stern: Sutz-Lattrigen (a) 
Rohmaterialherkunft der Silexartefakte, Fundmengen, Richtungen und Entfernung (b). Lokal <10 km; regional 10–60 km; Fernzone 1:  
60–150 km; Fernzone 2 >150 km.

84 Die Bestimmung erfolgte nur optisch.
85 Taf. 16,1.4.6.10.16.19.22 und 17,1.4.
86 Ramseyer 1992, 57 Abb. 12.
87 Anderson/Plisson/Ramseyer 1992, 60 Abb.1; Beugnier 
2004, 140 Abb. 1.
88 Zur Methode: Affolter 1989; Affolter 2002; Altorfer/ 
Affolter 211; Affolter 2018b.
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sen. Stücke, die sich von der grossen Masse ab-
hoben, wurden einer systematischen mikro-
skopischen Bestimmung unterzogen, um ihre 
genaue Herkunft zu eruieren. 

Die 322 untersuchten Silices belegen für 
Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen ein Spek-
trum von mindestens 13 verschiedenen Roh-
materialien (Abb. 33b). Unterschiede im Roh-
materialspektrum zwischen den verschiedenen 
Schichten lassen sich in dem kleinen Ensemble 
keine erkennen. Varianten aus der Region Ol-
ten-Aarau machen den Grossteil des Silexroh-
materials aus, wie dies auch in anderen hor-
genzeitlichen Fundstellen der Fall ist.89 Dies 
erstaunt nicht, da in dieser Zeit ein sehr intensi-
ver untertägiger Silexabbau im Bergwerk Olten, 
Chalchofen nachgewiesen ist.90 Am Bielersee 
scheint zudem die Versorgung mit regionalem 
Rohmaterial aus Olten-Aarau und der etwas 
weiter entfernten Lägern früher etabliert als in 
Siedlungen am Neuenburger- und Murtensee. 
Bereits seit Beginn des 4. Jahrtausends v. Chr. 
macht dieses den Grossteil der Silexversorgung 
aus, wie neuere Untersuchungen des Rohmate-
rials von Twann, Bahnhof (US–OH) und Sutz-
Lattrigen (39.–36. Jh. v. Chr.) zeigen.91 Lokales 
Rohmaterial ist hingegen nicht nachweisbar.

Die übrigen identifizierten Rohstoffe weisen 
nach Nordwesten in die Departemente Haute-
Saône und Yonne (FR) und ein Einzelstück 
stammt sogar aus Forcalquier in Südfrankreich 
(Abb. 33a). Das Exemplar aus Sutz-Lattrigen 
ist bisher das zweite bekannte horgenzeitliche 
Stück dieses Rohmaterials im Drei-Seen-Land 
nach einem Exemplar aus der Siedlung Delley-
Protalban II am Neuenburgersee. Künftig ge-
lingt es möglicherweise, das Vorkommen von 
Silex aus Forcalquier in horgenzeitlichen Fun-
densembles mit weiteren Nachweisen zu bestä-
tigen. Speziell häufig ist Rohmaterial aus Paron 
(FR, Yonne) und Charmes (FR, Yonne) im Tal 
der Yonne vertreten, das trotz grosser Entfer-
nung (390 und 360 km) rund 4 % des Gesamt-
inventars ausmacht. 

Im Vergleich mit anderen horgenzeitlichen 
Siedlungen des Drei-Seen-Landes kommen in 
der kleinen untersuchten Stichprobe aus Sutz-
Lattrigen teilweise die gleichen Rohmaterialien 
wie in anderen Siedlungen vor, auch wenn die 
vorhandenen Rohmaterialtypen in den einzel-
nen Siedlungen ziemlich variieren. Zahlreiche 
in Sutz-Lattrigen vorkommende Rohmateri-

alien sind auch in Twann, Bahnhof, insbeson-
dere in den Ensembles MH–OH, vorhanden, 
andere in Sutz-Lattrigen, Riedstation und in Ni-
dau, BKW 3. Rohmaterial Typ 151 aus der Region 
Ferrette (Dep. Haut-Rhin, FR) kann in diesem 
Zeitabschnitt bisher das erste Mal im Drei-Seen-
Land nachgewiesen werden. Bisher wurde dieser 
Rohstoff einzig in den Siedlungen Clairvaux IV 
am Lac de Clairvaux und Chalain 3 und 4 am 
Lac de Chalain in Ostfrankreich dokumen-
tiert.92 Könnte dies vielleicht auf Kontakte zwi-
schen den Siedlungsgemeinschaften am Bieler-
see mit denen in Ostfrankreich hindeuten?

4 

Archäobotanische Untersuchung 
der Sondierschnitte 1–5:  
Ergebnisse zu Ackerbau, Sammel-
wirtschaft und Umwelt 
CHRISTOPH BROMBACHER

4.1 

Einleitung und Umfang der Untersuchung

Die Untersuchungen der botanischen Makro-
reste, welche aus den Sondierschnitten 1–5 stam-
men, wurden grösstenteils in den Jahren 1991–
1997 durchgeführt. Insgesamt wurden 74 Proben 
aus den horgenzeitlichen Schichten für die Ana-
lysen ausgewählt (Abb. 34). Davon stammen 41 
Proben, sogenannte Sedimentproben, aus 13 
Profilen verschiedener Grabungsbereiche. Bei 
weiteren 33 Proben handelt es sich um Einzel-
proben von bereits auf der Grabung erkennba-
rem und meist verkohltem handaufgelesenem 
Pflanzenmaterial. Von diesen aus der Fläche 
entnommenen Einzelproben enthielten sechs 
keine Samen oder Früchte beziehungsweise nur 
vegetative Reste, weshalb sie nicht weiterbear-
beitet wurden. Somit umfasst die abschliessende 
Untersuchung gesamthaft 68 Proben. 

Die Proben sind sehr ungleichmässig über 
den ehemaligen Siedlungsbereich verteilt (vgl. 
Abb. 1). So weit wie möglich wurde versucht, 
aus verschiedenen Grabungsbereichen und 
Schichten Proben zu entnehmen und zu analy-
sieren (Abb. 35). Die meisten Proben stammen 

89 Affolter 1995, 124.
90 Lötscher 2014.
91 Affolter 2018a, 109; Affolter et al. in Vorbereitung.
92 Affolter 2002, 196–197.
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aus Sondierschnitt 1, der am feinsten ausgegra-
ben wurde und wo auch eine  stratigrafische  
Zuordnung der Proben zu verschiedenen 
Schichtpaketen möglich war. Die wenigen Pro-
ben aus den Sondierschnitten 2–5 lassen keine 
Auswertung hinsichtlich einer Flächenvertei-
lung der Pflanzenreste zu. Von den Einzelpro-

ben ist eine grössere Zahl nicht oder nur be-
schränkt stratigrafisch einzuordnen. Aufgrund 
der bisher vorgenommenen dendrochronolo-
gischen Analysen und insbesondere des Ver-
gleichs der Ausdehnung der datierten Pfähle 
und der Kulturschichten scheinen die analysier-
ten Pflanzenreste weitgehend in die erste Hälfte 

Verzeichnis der botanischen Proben

Einzelproben     Schlämmproben/Profilproben  
bot. Probe Sondierschnitt Schicht Feld  bot. Probe Sondierschnitt Schicht Feld
lat001 1 - A10  lat100 1 3 G8
lat002 1 1 G9  lat101 1 2.3 G8
lat003 1 2 K1  lat102 1 2.1 G8
lat004 1 1 I9  lat103 1 1 G8
lat005 1 1 I9  lat104 1 2.2/2.3 B10
lat006 1 1 K10  lat105 1 2.1 B10
lat007 1 2 A2  lat106 1 1.2 B10
lat008 1 2 C4  lat107 1 1.1 B10
lat009 1 1 K4  lat108 1 1 I9
lat010 1 3 F1  lat109 1 1 I9
lat011 1 1 I2  lat110 1 1 I9
lat012 1 2.3 F6  lat111 1 3 I9
lat013 1 1 K1  lat112 1 2.2/2.3 D7
lat014 1 2UK K5  lat113 1 2.1/2.2 I10
lat015 1 1 K4  lat114 1 1 G9
lat016 1 - D5  lat115 1 2.3 G9
lat017 1 - E1  lat116 1 2.1 G9
lat018 1 2 D3  lat200 2 0.6 HI9
lat019 1 2.3 B7  lat201 2 0.7 HI9
lat020 1 2 I8  lat202 2 0.8 HI9
lat021 1 1 H2  lat203 2 0.9 HI9
lat022 1 2OK/1? I5  lat204 2 1 HI9
lat023 1 2.3 B7  lat205 2 2 HI9
lat024 1 2 K5  lat206 2 3 HI9
lat025 1 1 G2  lat207 2 2 K19
lat026 1 1.1 B10  lat208 2 3 K19
lat027 1 2 I5  lat209 2 4 K19
lat028 3 2 I17  lat210 2 3.1 K16
lat030 5 - B58  lat211 2 3.2 K16
lat031 5 - A68  lat212 2 0.6 KL8
lat032 5 - B68  lat213 2 0.7 KL8
lat033 5 - A71  lat214 2 0.8 KL8
lat034 5 1.1 A71  lat215 2 0.9 KL8
     lat216 2 1 KL8
     lat217 2 2 KL8
     lat218 2 3 KL8
     lat219 2 3 I22
     lat300 5 1 A63
     lat301 4 3 A3
     lat302 4 4 A3
     lat303 5 1.2 A66
Total  33 Proben   Total 41 Proben  

Abb. 34Abb. 34: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Archäobotanisch untersuchte Proben aus den Sondier-
schnitten 1–5.
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des 32. Jahrhunderts v. Chr. zu gehören. Ledig-
lich die Proben aus den Schichten 0.6 bis 0.9 
aus Sondierschnitt 293 könnten jünger sein und 
ins 31. Jahrhundert v. Chr. datieren.94 Aufgrund 
der Probenzahl sowie der Schwierigkeiten der 
Schichttrennung (vgl. Kap. 2.1) erfolgt die Aus-
wertung lediglich nach den gut erkennbaren 
Schichtpaketen 0.6–0.9, 1, 2, 3 und 4.

Erste archäobotanische Untersuchungen 
von Seeufersiedlungen am Bielersee stammen 
aus den Ausgrabungen von Twann, Bahnhof 
aus dem Jahre 1974, wobei dort vor allem Ma-
terial aus Cortaillod-Schichten bearbeitet wur-
de.95 Wenige Getreideproben aus dem horgen-
zeitlichen Schichtpaket MH wurden 1981 von 
Ulrike Piening untersucht.96 Da diese Ausgra-
bung schon länger zurückliegt, ist eine Ver-
gleichbarkeit der Resultate nur beschränkt 
möglich. Seither konnten einige weitere Fund-
stellen vom Bielersee bearbeitet werden,97 doch 
liegt erst mit der vorliegenden Station Sutz-
Lattrigen, Hauptstation aussen wieder eine ar-
chäobotanisch untersuchte Schicht vor, die ins 
Horgen occidental zu datieren ist. Der For-
schungsstand für diese Epoche muss deshalb 
im Drei-Seen-Land als sehr mager bezeich-
net werden. Aus dem Gebiet sind bisher ledig-
lich von Bevaix-les Maladières aus einer ein-
zigen Probe Analysen durchgeführt worden,98 
die aber nur ganz wenige Pflanzenreste lieferte 
und infolge Mineralbodenerhaltung nur be-
dingt vergleichbar ist. Weiter entfernt im fran-
zösischen Jura gibt es mit Chalin 3 (Schicht 
VIII)99 eine Feuchtbodenfundstelle, die in das 
gleiche Zeitfenster zu datieren ist.

Ganz anders sieht die Situation im östlichen 
Mittelland aus, wo in den letzten Jahren eine 
grössere Zahl von Seeufersiedlungen/Fundstel-
len aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends 
v. Chr. sehr umfassend und mit neuen metho-
dischen Ansätzen untersucht wurde. Dazu ge-
hören aus der Stadt Zürich die Ausgrabungen 
Mozartstrasse Schicht 3, Kanalisationssanie-
rung Seefeld (Schichten 3 und 4) sowie Park-
haus Opéra (Schicht 13). Im Weiteren sind 
auch Horgen, Scheller (Schicht 3)100, Pfäffikon, 
Burg101 und Zug, Riedmatt102 mit einer grossen 
Zahl von Proben sehr gut untersucht. Insbeson-
dere aber stellt Zürich, Parkhaus Opéra mit der 
bisher umfangreichsten Probenserie die auch 
überregional am repräsentativsten untersuchte 
Siedlungsstelle dar.
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Abb. 35: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. 
Räumliche Verteilung der 
untersuchten Proben aus 
den Sondierschnitten 1–5. 

93 Bei der Nachbearbeitung der Ausgrabung wurden die 
während der Grabung mit 1.1–1.4 bezeichneten Schichten 
aus Sondierschnitt 2 neu nummeriert: Die Schichten 0.6 
und 0.7 (ehemals 1.1 und 1.2) umfassen zwei Bänder aus 
hellgrünem Lehm, 0.8 (ehemals 1.3) eine Schicht mit ver-
mutlich organischem Material und Schicht 0.9 (ehemals 
ebenfalls 1.3), die sich hauptsächlich aus Sand und Seekreide 
zusammensetzt. Das darunterliegende Material mit viel 
Holzkohle (ehemals 1.4) wird analog zu den anderen Son-
dierschnitten mit Schicht 1 bezeichnet. S. Auswertungsun-
terlagen im Gemeindearchiv ADB, FP 326.172.1988.01. 
Mündliche Mitteilung von Regine Stapfer. 
94 Zur Datierung der Kulturschichten aus den Sondier-
schnitten 1–5 s. Hafner 1994, 45.
95 Jacomet 1981.
96 Piening 1981.
97 Brombacher 1997; Brombacher 2000; Brombacher 2005; 
Brombacher/Schlumbaum 2018.
98 Akeret und Geith-Chauvière 2011.
99 Schaal 2000.
100 Favre 2002.
101 Zibulski 2010.
102 Steiner 2017.
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4.2.

Material und Methoden

Wie einleitend erwähnt, stützen sich die archäo-
botanischen Ergebnisse auf Proben aus Profi-
len vor allem aus dem Bereich der Feingrabung 
Sondierschnitt 1 sowie auf Material aus der Flä-
che, meistens handaufgelesene Einzelproben. 
Diese Proben stammen zu einem grösseren Teil 
aus der Oberkante der Schichtpakete, wo mit 
Verschwemmungen gerechnet werden muss (s. 
Kap. 2.1). 

Um repräsentative Ergebnisse zu erhalten, 
sollten die Sedimentproben eine gewisse Min-
destgrösse aufweisen. Bei verschiedenen Un-
tersuchungen in den 2000er-Jahren hat sich ge-
zeigt, dass von Vorteil Proben mit mindestens 
3 l Volumen aufbereitet werden sollten.103 Dies 
gilt zumindest für grössere Reste aus den Frak-
tionen >2 mm, während für die kleineren Reste 
aus den Fraktionen >= 1 mm meist auch Volu-
mina von 500 ml ausreichend sind. 

Die Aufbereitung des Materials von Sutz-
Lattrigen erfolgte in den 1990er-Jahren und 
kann deshalb, was das methodische Vorgehen 
betrifft, nicht mit den neueren Untersuchungen 
verglichen werden. Für die Probenaufbereitung 
und Analysen wurde das damals übliche Ver-
fahren104 angewendet. Die Feuchtproben wur-
den in Wasser eingeweicht und danach durch 
eine Siebkolonne mit fünf verschiedenen Ma-
schenweiten von 8–0,5 mm geschlämmt und da-
rauf fraktionsweise unter einer Stereolupe bei 
6–40-facher Vergrösserung angeschaut. Von 
Bedeutung ist, dass das organische und anorga-
nische Material damals zusammen geschlämmt 
wurde und erst danach mithilfe der Goldwasch-
methode eine Aufteilung in den organischen 
und anorganischen Teil erfolgte. Bei diesem 
Vorgehen werden aber weniger robuste subfos-
sile Reste stärker beeinträchtigt, wie methodi-
sche Untersuchungen gezeigt haben.105 Das in 
den letzten Jahren neu eingeführte Wash-over-
Schlämmverfahren106 wurde damals noch nicht 
angewendet. Dieses Aufbereitungsverfahren ist 
wesentlich schonender und vermeidet eine zu-
sätzliche Beschädigung von fragileren Pflan-
zenresten. Die niedrigen Funddichten in Sutz-
Lattrigen, Hauptstation aussen können durch 
die damaligen Schlämmmethoden mitverur-
sacht sein.

Die Probengrössen der 41 Sedimentproben 
sind mit Volumina von 0,13 bis 1,2 l (im Durch-
schnitt 0,71 l) recht klein, weshalb grossfrüch-
tige Reste, beispielsweise Eicheln und Hasel-
nüsse, unterrepräsentiert sind. Zudem ist auch 
das aktuell geltende Kriterium für eine ausrei-
chende Zahl von Proben pro Schicht wie auch 
eine gleichmässige Verteilung über die Fläche 
nicht erfüllt.107 Im Gegensatz zu den Sediment-
proben konnten die 33 trockenen Einzelproben, 
meist verkohlte Getreide, direkt ohne Schlämm-
vorgang analysiert werden, zum Teil mussten 
sie mit Salzsäure zur Auflösung von klebenden 
Kalksinterkrusten behandelt werden.

Die Detailbestimmungen der Samen und 
Früchte erfolgten primär mithilfe der Ver-
gleichssammlung des IPNA der Universität Ba-
sel sowie mit der einschlägigen Bestimmungs-
literatur.108 Alle unverkohlten beziehungsweise 
subfossilen Reste wurden für die weitere Aufbe-
wahrung in einer Konservierungslösung (Alko-
hol, Wasser, Glycerin mit 1 % Thymol als Fungi-
zid) aufbewahrt, während die verkohlten Reste 
trocken verpackt aufbewahrt werden können. 
Nach Abschluss der Bestimmungen wurden alle 
Pflanzenreste in der Datenbank ArboDat ©109 
erfasst, welche international in Europa genutzt 
wird.

Für die Auswertung wurden die Zahlen-
werte der bestimmten Reste berücksichtigt und 
daraus für eine Vergleichbarkeit der Proben in 
Stück pro Liter (St./l) umgerechnet, was der 
Funddichte entspricht. Die Listen wurden so-
dann wie in früheren Publikationen sowohl in 
ökologische Gruppen wie auch nach Nutzungs-
gruppen (Kulturpflanzen, essbare Sammelpflan-
zen u. a.) eingeteilt.

4.3.

Ergebnisse

Aus allen Proben zusammengerechnet konn-
ten knapp 53 000 Samen und Früchte ausgele-
sen werden. Davon lagen 89,3 % in unverkohl-

103 Jacomet et al. 2004.
104 Jacomet et al. 1989; s. auch Jacomet/Kreuz 1999.
105 Hosch/Zibulski 2003; Vandorpe/Jacomet 2007.
106 Eine genauere Beschreibung findet sich bei Antolìn et. 
al. 2017, 56.
107 Jacomet et al. 2004.
108 S. Antolìn et al. 2017, Anm. 198.
109 Kreuz/Schäfer 2014.
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tem beziehungsweise subfossilem und 10,7 % in 
verkohltem Zustand vor (vgl. Abb. 36). Die Zahl 
der nachgewiesenen Gefässpflanzenarten be-
läuft sich auf 132. Verschiedene Diasporen konn-
ten nicht bis auf die Art bestimmt werden. Viele 
Proben enthielten neben Samen/Früchten auch 
Zweige, Knospen, Hölzer, Moose110 und weitere 
vegetative Reste. Das gesamte Volumen aller 
geschlämmten Proben ist mit 26,8 l (entspricht 
40,9 kg) im Vergleich zu anderen neueren un-
tersuchten Seeufersiedlungen relativ gering.

4.3.1 

Aspekte zur Schichterhaltung und strati-
grafische Charakteristika

Die Funddichten der Samen und Früchte sind 
recht tief und liegen für Schichtpaket 0.6–0.9 
mit Werten von 2343 St./l und für Schichtpa-
ket 1 mit Werten von 2227 St./l nahe beiein-
ander (Abb. 37). Die Funddichte in Schichtpa-
ket 2 liegt mit 1761 etwas niedriger, zeigt aber, 
was die subfossilen Reste betrifft, fast die glei-
chen Werte wie in Schichtpaket 1. Die Erhaltung 
der oberen Schichtpakete 0.6–2 scheint sich so-
mit nicht gross zu unterscheiden. Die Proben 
aus den Schichtpaketen 3 und 4 fallen stärker 
ab mit einer Funddichte von lediglich 922 be-
ziehungsweise 47 St./l, was mit der schlechte-
ren Erhaltung dieser Schichten zusammenhängt 
und auch bei der Auswertung der Keramik fest-
gestellt werden konnte (vgl. Kap. 3.1). Über alle 
Schichten gerechnet, erreicht die Funddichte 
nur 1732 beziehungsweise 2598 St./l, wenn die 
umgerechneten Werte111 verwendet werden. 
Diese Zahlen bewegen sich weit unter dem 

Schnitt von Seeufersiedlungen mit gut erhalte-
nen organischen Resten, wo wie zum Beispiel in 
Zürich, Parkhaus Opéra Funddichten bis 20 000 
Samen/Früchten/l erreicht werden können.

Auch bei den Taxazahlen zeigt sich ein ähn-
liches Bild (Abb. 37). Die Schichtpakete 0.6–2 
weisen Werte von 101–109 Taxa auf und sind na-
hezu identisch. In Schichtpaket 3 geht die Zahl 
der Taxa auf 88 zurück und aus Schichtpaket 4, 
aus dem aber nur sehr wenig Material bear-
beitet wurde, liegen sogar nur 17 verschiedene 
Taxa vor. Im Vergleich zu anderen vergleichba-
ren Fundstellen fällt auch die Anzahl Taxa recht 
niedrig aus. Um die Erhaltungsunterschiede ge-
nauer abschätzen zu können, wurde auch die 

Subfossile und verkohlte Reste

 sf vk % vk Summe
    sf +vk

Getreide 15911 4912 32,93 20823
Hülsenfrüchte  7 100,00 7
Öl-/Faserpfl anzen 19290 160 0,83 19450
Diverse 7 1 14,29 8
Kulturpfl anzen 35208 5080 13,66 40288
    
Sammelpfl anzen 8969 33 0,36 9002
Wildpfl anzen übrige 3601 16 0,44 3617
Total 47778 5129 10,74 52907

Abb. 37

Funddichte der geschlämmten Profilproben

  Schichtpaket Schichtpaket Schichtpaket Schichtpaket Schichtpaket Mittel
  0.6–0.9 1 2 3 4 
Funddichte  
(St./l) alle 2343,2 2226,9 1761,3 921,8 47,5 1732,1
 sf 2336,9 1759,2 1718,6 888,3 46,9 1607,1
 vk 6,3 467,7 42,7 33,5 0,6 125,0
umgerechnet nach Antolin 2015:
Funddichte  
(St./l) alle 3514,8 3340,3 2641,9 1382,7 71,2 2598,1
 sf 3505,4 2638,8 2577,9 1332,4 70,3 2410,6
 vk 9,4 701,5 64,0 50,3 0,9 187,5
       
Taxazahl  101 109 105 88 17 132

Abb. 38

Abb. 36: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen.  
Sondierschnitte 1–5. Anteile von subfossilen (sf) und 
verkohlten (vk) Resten, ohne unbestimmbare Reste.

Abb. 37: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitte 1–5. Funddichte (St./l) und Taxazahl pro 
Schichtpaket. 

110 Insgesamt 24 verschiedene Moostaxa konnten von Jo-
sef Bertram bestimmt werden; die Ergebnisse der Bestim-
mungen sind publiziert in Brombacher 1997, 180.
111 Gemäss Antolìn et al. 2015 und Antolìn et al. 2017.
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Präsenz von fragilen Resten berücksichtigt. Es 
zeigt sich, dass solche Reste wie beispielsweise 
Gerstendrusch stark unterrepräsentiert sind. 
Bei schlechter Schichterhaltung nehmen in 
der Regel die Anteile von hartschaligen, robus-
ten Resten zu, wozu unter anderem Holunder 
und Brombeere mit ihren stark verholzten Dia-
sporen gehören. Im vorliegenden Fall lässt sich 
dies aber nicht beobachten, was eher gegen eine 
Erhaltungsselektion spricht. Vermutlich dürf-
ten die niedrigen Funddichten von empfindli-
chen Resten eher mit der Art des Schlämmens 
zusammenhängen. Die damaligen Aufberei-
tungsmethoden sind, wie einleitend schon er-
wähnt, nicht mit den heutigen vergleichbar und 
konnten zum Verlust der meisten fragilen Reste 
führen.112 Dazu gehört auch Gerstendrusch, aus 
dessen Fehlen sich somit nicht ohne Weiteres 
eine schlechte Schichterhaltung ableiten lässt.

Ein Vergleich der stratifizierten Proben 
zeigt, dass im obersten Schichtpaket 0.6–0.9 aus 
Sondierschnitt 2 diverse Taxa auf eine stärkere 
Wasserbeeinflussung hindeuten. Dazu gehören 
erhöhte Fundzahlen von verschiedenen Wasser- 
und Uferpflanzendiasporen wie Gewöhnlicher 
Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica), Gros-
ses Nixenkraut (Najas marina) oder das Pfei-
fengras (Molinia caerulea). Zudem zeigen sich 
erhöhte Anteile von unverkohlten Emmerspin-
delgliedern, welche als Verschwemmungszeiger 
gedeutet werden können. Diese Beobachtungen 
weisen darauf hin, dass das oberste jüngste Kul-
turschichtpaket zumindest stellenweise relativ 
schlecht erhalten war, was auch anhand des Be-
fundes vermutet werden kann.113 

Schichtpaket 1 ist geprägt von einer Brand-
schicht. So verwundert es nicht, dass sich ne-
ben vielen Holzkohlen auch eine grössere Zahl 
verkohlter Samen und Früchte fand, wobei es 
sich überwiegend um Getreidereste handelt. 
Diese Schicht weist mit einem Wert von 467 
Diasporen/l die höchste Funddichte an verkohl-
ten Resten auf (Abb. 37). Die Wasserbeeinflus-
sung ist hier deutlich geringer als ober- und un-
terhalb.

In Schichtpaket 2 als Kulturschicht ohne 
Brandeinfluss ist die Funddichte der subfossi-
len Reste nahezu identisch mit derjenigen von 
Schichtpaket 1, hingegen liegt sie für verkohlte 
Reste deutlich niedriger. Alles in allem zeigen 
sich hier die grössten Fundzahlen von Sammel-
pflanzen.

Schichtpaket 3 scheint nur im Bereich Qm 
K16–K19 (Sondierschnitt 2) etwas besser er-
halten, wo im Profil zwei übereinanderlie-
gende Kulturschichtpakete dokumentiert wer-
den konnten,114 in den übrigen Proben sind die 
Funddichten sehr niedrig. Vermehrte Nach-
weise von Wasserpflanzen (beispielsweise Najas 
marina) belegen einen stärkeren Wassereinfluss, 
was auf Einschwemmungen oder Schichtumla-
gerungen schliessen lässt. Schicht 4115 ist bota-
nisch gesehen nahezu steril mit äusserst spärli-
chen Pflanzenfunden.

4.3.2

Pflanzenspektren: Vorkommen und Anteil 
von Kultur- und Sammelpflanzen

Kulturpflanzen
Insgesamt konnten sieben verschiedene Kultur-
pflanzenarten nachgewiesen werden. Die regel-
mässigsten und häufigsten Funde stammen von 
Spelzgerste (Hordeum vulgare), Emmer (Triti-
cum dicoccon), Lein/Flachs (Linum usitatissi-
mum) und Schlafmohn (Papaver somniferum). 
Seltener sind Einkorn (Triticum monococcum), 
Nacktweizen (Triticum aestivum/durum/turgi-
dum) sowie die Erbse (Pisum sativum). Im Wei-
teren sind auch in geringer Zahl Früchte von 
Dill (Anethum graveolens) und Sellerie (Apium 
graveolens) nachgewiesen.

Stückzahlmässig ist der grösste Teil der Kul-
turpflanzenreste in subfossilem Zustand erhal-
ten (Abb. 36). Bei den Öl-/Faserpflanzen sind 
es über 99 %, bei den Getreiden 67 %. Von den 
Hülsenfrüchten fehlen subfossile Reste. Von 
den Getreiden liegen Körner grösstenteils ver-
kohlt vor, während Druschreste mehrheitlich 
subfossil nachgewiesen sind. Ausschliesslich 
in verkohltem Zustand liegt die Erbse vor. Die 
wenigen Nachweise von Dill und Sellerie sind 
hingegen alle in subfossilem Zustand erhalten, 
das Gleiche gilt für die spärlichen Funde des 
Leindotters (Camelina sativa).

112 Antolìn et al. 2017, 56.
113 Zum Befund s. Hafner 1994, insbesondere Abb. 26.
114 Vgl. Hafner 1994, Abb. 26.
115 In der Grabungsdokumentation (FP 326.172.1988.01, 
Gemeindearchiv ADB) scheint Schicht 4 nicht näher be-
schrieben. Vermutlich handelt es sich um eine sandige oder 
seekreidehaltige Schicht unter Schichtpaket 3.
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Betrachten wir die einzelnen Taxa etwas ge-
nauer, so folgen sich in ihrer Häufigkeit der Em-
mer mit total 13 498 Resten, der Schlafmohn mit 
12 643, der Lein mit 6795 und Gerste mit 3510 
Resten (Abb. 39). Mit Ausnahme der Getreide-
körner und Ährenteile liegt der überwiegende 
Teil aller Kulturpflanzenreste in unverkohltem 
beziehungsweise subfossilem Zustand vor. Ein-
korn ist nur mit 20 sicheren Funden vertreten 
und bei Nacktweizen sind es deren 142.

In Abb. 38 sind die Mengenverhältnisse 
der einzelnen Getreidearten dargestellt, wo-
bei die Druschreste in Korneinheiten umge-
rechnet sind.116 Betrachten wir die verkohlten 
Funde (Abb. 38, oben), so dominiert die Gerste 
mit einem Anteil von 85 %, wobei dies vor al-
lem auf die grosse Zahl von Kornfunden zu-
rückzuführen ist. Danach folgen Emmer mit 
12 % sowie Nacktweizen mit 3 %. Einkorn ist 
nahezu inexistent. Ganz anders sieht es bei den 
subfossilen Funden aus, die fast ausschliesslich 
Druschreste umfassen (Abb. 38, unten). Hier 
dominiert ganz klar der Emmer mit einem An-
teil von 67 %, während die Gerste nur mit 0,2 % 
vertreten ist. Dies hängt sicher auch damit zu-
sammen, dass die Spindelglieder der Gerste sehr 
fragil sind. Ebenfalls sehr geringe Anteile zeigen 
Nacktweizen mit 0,2 % und Einkorn mit 0,1 %. 
Einen beachtlichen Anteil machen hingegen mit 
17 % Druschreste von nicht genauer bestimm-
ten Spelzweizen (Einkorn oder Emmer) aus. Die 
einzelnen Schichten 0.6–3 zeigen sehr ähnliche 
Anteile in den Getreidespektren, wobei deutlich 
der Einfluss der Brandschicht in Schichtpaket 1 
zu erkennen ist. Diese ist geprägt durch grosse 
Mengen von verkohlten Getreidekörnern, ins-
besondere von Gerste, in geringerer Zahl auch 
von Emmer. Dagegen zeigen in den Schicht-
paketen 0.6–0.9 und 2 unverkohlte/subfossile 
Ährchengabeln des Emmers recht hohe Fund-
dichten, während sie in Schichtpaket 1 deutlich 
tiefer sind. Das Verhältnis der einzelnen Arten 
untereinander ist zwischen Schichtpaket 1 und 2 
praktisch identisch, in Schichtpaket 0.6–0.9 und 
3 ist die Gerste gegenüber den Weizenarten et-
was weniger vertreten.

Von den übrigen Kulturpflanzen zeigen 
subfossile Reste von Lein die höchsten Fund-
dichten in Schichtpaket 0.6–0.9, während dies 
beim Schlafmohn in Schichtpaket 1 der Fall ist.

Vergleichen wir beim Getreide die einzel-
nen Resttypen, so zeigt sich ein etwas diffe-

renzierteres Bild bei der Häufigkeit der einzel-
nen Arten. Bei der Gerste liegt der Hauptanteil 
der Funde bei verkohlten Körnern und Ähren-
teilen, seltener sind verkohlte Spindelglieder. 
Unverkohlte/subfossile Spindelglieder wurden 
nur wenige (10 St.) gefunden, da diese sich ge-
nerell schlecht erhalten. Ganz anders liegt das 
Verhältnis beim Emmer, der zu den Spelzwei-
zen gehört. Hier stehen 586 verkohlten Korn-
funden sowie 207 verkohlten Druschresten (v. a. 
Ährchengabeln) 12 704 unverkohlte Ährchen-
gabeln gegenüber. Das hängt damit zusammen, 
dass die Druschreste der Spelzweizen wesent-
lich resistenter sind als diejenigen der Gerste. 
Beim Saatweizen dominieren verkohlte Belege 
(110 Körner und 18 verkohlte Spindelglieder 
plus Ährenteile) gegenüber 12 subfossilen/un-
verkohlten Spindelgliedern.

Auffallend sind verschiedene verkohlte 
Objekte (AOV), bei denen es sich durchweg 
um handaufgelesene Funde handelt.117 Viele 
enthielten eine grössere Zahl noch erkennba-
rer verbackener Getreidekörner und zum Teil 

 Gerste 84,98 %

 Emmer 11,74 %
 Einkorn  0,12 %

 Nacktweizen 3,16 %

Anteile verkohlte Getreide

 Gerste 0,17 %
 Emmer 66,50 %
 Einkorn  0,24 %
 Nacktweizen 0,12 %

 Einkorn/Emmer 32,97 %

Anteile subfossile Getreide

 Gerste 84,98 %

 Emmer 11,74 %
 Einkorn  0,12 %

 Nacktweizen 3,16 %

Anteile verkohlte Getreide

 Gerste 0,17 %
 Emmer 66,50 %
 Einkorn  0,24 %
 Nacktweizen 0,12 %

 Einkorn/Emmer 32,97 %

Anteile subfossile Getreide

Abb. 38: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen.  
Prozentuale Anteile von 
verkohlt (vk) und subfossil 
(sf) erhaltenen Getreiden 
aus allen Schichtpaketen. 

116 Nach Jacomet/Schibler 1985; Fünfschilling et al. 1985.
117 Vgl. Antolìn et al. 2016.
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Taxaliste Profilproben  1/5

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42 Profil- und Einzelproben  deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   

1 Feuchtstandorte Diverse            
Barbarea vulgaris Sa/Fr sf  1 1    2 0,07 2 Gemeine Winterkresse
Nasturtium offi cinale Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Echte Brunnenkresse
2 Wasserpfl anzengesellschaften            
Chara aspera Sa/Fr sf   2 1   3 0,10 3 Raue Armleuchteralge
Chara hispida Sa/Fr sf  2  1 2  5 0,17 5 Steifborstige Armleuchteralge
Chara tomentosa Sa/Fr sf  14 12 34 16 2 78 2,65 78 Hornblättrige Armleuchteralge
Chara spec. Sa/Fr sf   2    2 0,07 2 Armleuchteralge
Najas fl exilis Sa/Fr sf  16 5 3 10 2 36 1,22 38 Biegsames Nixenkraut
Najas marina Sa/Fr sf  134 35 95 117 6 387 13,15 387 Grosses Nixenkraut
Nitella syncarpa Sa/Fr sf  3     3 0,10 3 Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge
Potamogeton pectinatus Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Kammförmiges Laichkraut
Potamogeton perfoliatus Sa/Fr sf  3  1 1  5 0,17 5 Durchwachsenes Laichkraut
Potamogeton spec. Sa/Fr sf  11 8  5  24 0,82 24 Laichkraut
3 Verlandungsvegetation            
Alisma spec. Sa/Fr sf  2     2 0,07 2 Froschlöffel
Alnus glutinosa Sa/Fr vk   1 5   6 0,20 6 Schwarz-Erle
Alnus glutinosa Sa/Fr sf  11 3 7 3 1 25 0,85 25 Schwarz-Erle
Lycopus europaeus s.l. Sa/Fr sf  5 2 2   9 0,31 9 Europäischer Wolfsfuss
Phragmites australis Sa/Fr sf  2  1   3 0,10 3 Schilf
Poa cf. palustris Sa/Fr sf   1  1  2 0,07 2 Sumpf-Rispengras
Schoenoplectus lacustris Sa/Fr sf  14 7 85 29 1 136 4,62 137 See-Flechtbinse
4 Feuchtgrünland            
Carex elata/acuta Sa/Fr sf  4 7 14 1  26 0,88 26 Steife/Schlanke Segge
Deschampsia cf. cespitosa Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Rasen-Schmiele
Molinia arundinacea Sa/Fr sf   1 2   3 0,10 3 Rohr-Pfeifengras
Molinia caerulea Sa/Fr sf  7 4 3 1  15 0,51 16 Blaues Pfeifengras
5 Uferpioniere            
Cyperus fuscus Sa/Fr sf  3  2   5 0,17 5 Schwarzbraunes Zypergras
Cyperus spec. Sa/Fr sf   3    3 0,10 3 Zypergras
Myosoton aquaticum Sa/Fr sf  10 4 14 1  29 0,99 29 Wassermiere
Polygonum hydropiper Sa/Fr sf  2 2 11 6  21 0,71 21 Wasserpfeffer-Knöterich
Polygonum mite Sa/Fr sf  1     1 0,03 1 Milder Knöterich
Potentilla supina Sa/Fr sf  2  1   3 0,10 3 Niederliegendes Fingerkraut
Ranunculus sceleratus Sa/Fr sf  1 1 1 1  4 0,14 4 Gift-Hahnenfuss
7 Wälder              
Abies alba Bl sf  6 6 19 20  51 1,73 51 Tanne
Aruncus dioicus Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Wald-Geissbart
Betula pendula/pubescens Sa/Fr sf  4 6 10 9 2 31 1,05 31 Hänge-/Moor-Birke
Betula spec. Anth sf    1   1 0,03 1 Birke
Carex cf. sylvatica Sa/Fr sf  4 13 18 4  39 1,33 40 Wald-Segge
Fagus sylvatica Sa/Fr sf  4 54 44 25  127 4,32 129 Rot-Buche
Fagus sylvatica FrBe sf     3  3 0,10 3 Rot-Buche
Malus sylvestris Sa/Fr vk   1    1 0,03 1 Holz-Apfelbaum
Malus sylvestris Sa/Fr sf  136 39 136 83  394 13,39 414 Holz-Apfelbaum
Malus sylvestris Pekarp sf  217 142 316 130 1 806 27,40 825 Holz-Apfelbaum
Moehringia trinervia Sa/Fr sf  14 8 38 8  68 2,31 72 Dreinervige Nabelmiere
Physalis alkekengi Sa/Fr sf  89 3 6 2 1 101 3,43 101 Gewöhnliche Blasenkirsche
Phyteuma spicatum Sa/Fr sf   1 2   3 0,10 3 Ährige Rapunzel
Poa nemoralis Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Hain-Rispengras
Prunus padus Sa/Fr sf   2 2 1  5 0,17 5 Traubenkirsche
Quercus spec. Sa/Fr vk     2  2 0,07 29 Eiche

Abb. 39: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitte 1–5. Auflistung der bestimmten Taxa aus 
den geschlämmten Profilproben (39a) und den Einzelproben (39b) aufgeteilt nach Schichtpaketen. 
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Taxaliste Profilproben  1/5

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42 Profil- und Einzelproben  deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   

1 Feuchtstandorte Diverse            
Barbarea vulgaris Sa/Fr sf  1 1    2 0,07 2 Gemeine Winterkresse
Nasturtium offi cinale Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Echte Brunnenkresse
2 Wasserpfl anzengesellschaften            
Chara aspera Sa/Fr sf   2 1   3 0,10 3 Raue Armleuchteralge
Chara hispida Sa/Fr sf  2  1 2  5 0,17 5 Steifborstige Armleuchteralge
Chara tomentosa Sa/Fr sf  14 12 34 16 2 78 2,65 78 Hornblättrige Armleuchteralge
Chara spec. Sa/Fr sf   2    2 0,07 2 Armleuchteralge
Najas fl exilis Sa/Fr sf  16 5 3 10 2 36 1,22 38 Biegsames Nixenkraut
Najas marina Sa/Fr sf  134 35 95 117 6 387 13,15 387 Grosses Nixenkraut
Nitella syncarpa Sa/Fr sf  3     3 0,10 3 Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge
Potamogeton pectinatus Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Kammförmiges Laichkraut
Potamogeton perfoliatus Sa/Fr sf  3  1 1  5 0,17 5 Durchwachsenes Laichkraut
Potamogeton spec. Sa/Fr sf  11 8  5  24 0,82 24 Laichkraut
3 Verlandungsvegetation            
Alisma spec. Sa/Fr sf  2     2 0,07 2 Froschlöffel
Alnus glutinosa Sa/Fr vk   1 5   6 0,20 6 Schwarz-Erle
Alnus glutinosa Sa/Fr sf  11 3 7 3 1 25 0,85 25 Schwarz-Erle
Lycopus europaeus s.l. Sa/Fr sf  5 2 2   9 0,31 9 Europäischer Wolfsfuss
Phragmites australis Sa/Fr sf  2  1   3 0,10 3 Schilf
Poa cf. palustris Sa/Fr sf   1  1  2 0,07 2 Sumpf-Rispengras
Schoenoplectus lacustris Sa/Fr sf  14 7 85 29 1 136 4,62 137 See-Flechtbinse
4 Feuchtgrünland            
Carex elata/acuta Sa/Fr sf  4 7 14 1  26 0,88 26 Steife/Schlanke Segge
Deschampsia cf. cespitosa Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Rasen-Schmiele
Molinia arundinacea Sa/Fr sf   1 2   3 0,10 3 Rohr-Pfeifengras
Molinia caerulea Sa/Fr sf  7 4 3 1  15 0,51 16 Blaues Pfeifengras
5 Uferpioniere            
Cyperus fuscus Sa/Fr sf  3  2   5 0,17 5 Schwarzbraunes Zypergras
Cyperus spec. Sa/Fr sf   3    3 0,10 3 Zypergras
Myosoton aquaticum Sa/Fr sf  10 4 14 1  29 0,99 29 Wassermiere
Polygonum hydropiper Sa/Fr sf  2 2 11 6  21 0,71 21 Wasserpfeffer-Knöterich
Polygonum mite Sa/Fr sf  1     1 0,03 1 Milder Knöterich
Potentilla supina Sa/Fr sf  2  1   3 0,10 3 Niederliegendes Fingerkraut
Ranunculus sceleratus Sa/Fr sf  1 1 1 1  4 0,14 4 Gift-Hahnenfuss
7 Wälder              
Abies alba Bl sf  6 6 19 20  51 1,73 51 Tanne
Aruncus dioicus Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Wald-Geissbart
Betula pendula/pubescens Sa/Fr sf  4 6 10 9 2 31 1,05 31 Hänge-/Moor-Birke
Betula spec. Anth sf    1   1 0,03 1 Birke
Carex cf. sylvatica Sa/Fr sf  4 13 18 4  39 1,33 40 Wald-Segge
Fagus sylvatica Sa/Fr sf  4 54 44 25  127 4,32 129 Rot-Buche
Fagus sylvatica FrBe sf     3  3 0,10 3 Rot-Buche
Malus sylvestris Sa/Fr vk   1    1 0,03 1 Holz-Apfelbaum
Malus sylvestris Sa/Fr sf  136 39 136 83  394 13,39 414 Holz-Apfelbaum
Malus sylvestris Pekarp sf  217 142 316 130 1 806 27,40 825 Holz-Apfelbaum
Moehringia trinervia Sa/Fr sf  14 8 38 8  68 2,31 72 Dreinervige Nabelmiere
Physalis alkekengi Sa/Fr sf  89 3 6 2 1 101 3,43 101 Gewöhnliche Blasenkirsche
Phyteuma spicatum Sa/Fr sf   1 2   3 0,10 3 Ährige Rapunzel
Poa nemoralis Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Hain-Rispengras
Prunus padus Sa/Fr sf   2 2 1  5 0,17 5 Traubenkirsche
Quercus spec. Sa/Fr vk     2  2 0,07 29 Eiche
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Quercus spec. Sa/Fr sf  46 124 103 19  292 9,93 294 Eiche
Quercus spec. Kotyl vk         1 Eiche
Rubus caesius Sa/Fr sf  5 8 9 2  24 0,82 26 Blaue Brombeere
Rumex sanguineus Sa/Fr sf  9 7 6 3  25 0,85 25 Blut-Ampfer
Scrophularia nodosa Sa/Fr sf  2 3 3   8 0,27 8 Knotige Braunwurz
Viola reichenbachiana Sa/Fr sf  1 1 1   3 0,10 3 Wald-Veilchen
8 Waldränder und Hecken            
Clematis vitalba Sa/Fr sf  6 2 5 1  14 0,48 14 Gemeine Waldrebe
Cornus sanguinea Sa/Fr sf  1     1 0,03 1 Hartriegel
Corylus avellana Sa/Fr vk  1     1 0,03 1 Haselstrauch
Corylus avellana Sa/Fr sf  94 44 63 94  295 10,03 297 Haselstrauch
Crataegus monogyna agg. Sa/Fr sf  1 1 5   7 0,24 7 Eingriffeliger Weissdorn
Prunus spinosa Sa/Fr sf  6 9 15 6  36 1,22 44 Schwarzdorn
Rosa spec. Sa/Fr sf  160 50 134 41 1 386 13,12 397 Rose
Rubus fruticosus agg. Sa/Fr vk   1    1 0,03 1 Echte Brombeeren
Rubus fruticosus agg. Sa/Fr sf  444 227 758 484 10 1923 65,36 1970 Echte Brombeeren
Rubus idaeus Sa/Fr sf  238 178 383 193 5 997 33,89 1006 Himbeere
Rubus fruticosus/idaeus Sa/Fr sf   12 22   34 1,16 34 Brombeere/Himbeere
Teucrium scorodonia Sa/Fr sf   4 6 1  11 0,37 11 Salbeiblättriger Gamander
Viburnum lantana Sa/Fr sf  5  8 1  14 0,48 14 Wolliger Schneeball
9 Waldnahe Staudenfl uren und Gebüsche               
Agrimonia eupatoria Sa/Fr sf  3 1 1   5 0,17 5 Kleiner Odermennig
Campanula rapunculoides Sa/Fr sf  3 2 4   9 0,31 9 Acker-Glockenblume
Carex vulpina Sa/Fr sf  5 4 9 1  19 0,65 19 Fuchs-Segge
Clinopodium vulgare Sa/Fr sf  7 5 5 1  18 0.61 18 Wirbeldost
Fragaria vesca Sa/Fr sf  814 651 1512 381 18 3376 114,75 3405 Wald-Erdbeere
Hypericum perforatum Sa/Fr sf  5 18 29 3  55 1,87 56 Echtes Johanniskraut
Origanum vulgare Sa/Fr sf  7 9 14 3  33 1,12 33 Echter Dost
Pteridium aquilinum Bl sf  1 6 2 2  11 0,37 11 Adlerfarn
Sambucus nigra Sa/Fr sf  2 1 3   6 0,20 6 Schwarzer Holunder
Torilis japonica Sa/Fr sf  10 5 5 3  23 0,78 24 Wald-Borstendolde
Torilis cf. japonica Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Wald-Borstendolde
cf. Torilis japonica Sa/Fr sf  1 1    2 0,07 2 Wald-Borstendolde
Verbascum lychnitis Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Lampen-Königskerze
12 Grünlandgesellschaften            
Agrostis spec. Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Straussgras
Ajuga reptans Sa/Fr sf  13 4 60 3  80 2,72 80 Kriechender Günsel
Alchemilla vulgaris agg. Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Gemeiner Frauenmantel
Campanula glomerata Sa/Fr sf  1  1   2 0,07 2 Knäuelblütige Glockenblume
Cerastium fontanum Sa/Fr sf  62 29 103 13  207 7,04 209 Quell-Hornkraut
Dianthus armeria Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Raue Nelke
Digitalis lutea Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Gelber Fingerhut
Gentiana cruciata Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Kreuzblättriger Enzian
Linum catharticum Sa/Fr sf  2     2 0,07 2 Purgier-Lein
Luzula multifl ora Sa/Fr sf  1 3 5 1  10 0,34 10 Vielblütige Hainsimse
Poa pratensis/trivialis Sa/Fr sf  1 2 4 1  8 0,27 8 Wiesen-/Gemeines Rispengras
Prunella vulgaris Sa/Fr sf  32 6 18 4  60 2,04 62 Kleine Brunelle
Stellaria graminea Sa/Fr sf  7 4 19 3  33 1,12 35 Gras-Sternmiere
Taraxacum offi cinale agg. Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Gewöhnlicher Löwenzahn
            

Taxaliste Profilproben  2/5

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42 Profil- und Einzelproben  deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   

Abb. 39a
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Quercus spec. Sa/Fr sf  46 124 103 19  292 9,93 294 Eiche
Quercus spec. Kotyl vk         1 Eiche
Rubus caesius Sa/Fr sf  5 8 9 2  24 0,82 26 Blaue Brombeere
Rumex sanguineus Sa/Fr sf  9 7 6 3  25 0,85 25 Blut-Ampfer
Scrophularia nodosa Sa/Fr sf  2 3 3   8 0,27 8 Knotige Braunwurz
Viola reichenbachiana Sa/Fr sf  1 1 1   3 0,10 3 Wald-Veilchen
8 Waldränder und Hecken            
Clematis vitalba Sa/Fr sf  6 2 5 1  14 0,48 14 Gemeine Waldrebe
Cornus sanguinea Sa/Fr sf  1     1 0,03 1 Hartriegel
Corylus avellana Sa/Fr vk  1     1 0,03 1 Haselstrauch
Corylus avellana Sa/Fr sf  94 44 63 94  295 10,03 297 Haselstrauch
Crataegus monogyna agg. Sa/Fr sf  1 1 5   7 0,24 7 Eingriffeliger Weissdorn
Prunus spinosa Sa/Fr sf  6 9 15 6  36 1,22 44 Schwarzdorn
Rosa spec. Sa/Fr sf  160 50 134 41 1 386 13,12 397 Rose
Rubus fruticosus agg. Sa/Fr vk   1    1 0,03 1 Echte Brombeeren
Rubus fruticosus agg. Sa/Fr sf  444 227 758 484 10 1923 65,36 1970 Echte Brombeeren
Rubus idaeus Sa/Fr sf  238 178 383 193 5 997 33,89 1006 Himbeere
Rubus fruticosus/idaeus Sa/Fr sf   12 22   34 1,16 34 Brombeere/Himbeere
Teucrium scorodonia Sa/Fr sf   4 6 1  11 0,37 11 Salbeiblättriger Gamander
Viburnum lantana Sa/Fr sf  5  8 1  14 0,48 14 Wolliger Schneeball
9 Waldnahe Staudenfl uren und Gebüsche               
Agrimonia eupatoria Sa/Fr sf  3 1 1   5 0,17 5 Kleiner Odermennig
Campanula rapunculoides Sa/Fr sf  3 2 4   9 0,31 9 Acker-Glockenblume
Carex vulpina Sa/Fr sf  5 4 9 1  19 0,65 19 Fuchs-Segge
Clinopodium vulgare Sa/Fr sf  7 5 5 1  18 0.61 18 Wirbeldost
Fragaria vesca Sa/Fr sf  814 651 1512 381 18 3376 114,75 3405 Wald-Erdbeere
Hypericum perforatum Sa/Fr sf  5 18 29 3  55 1,87 56 Echtes Johanniskraut
Origanum vulgare Sa/Fr sf  7 9 14 3  33 1,12 33 Echter Dost
Pteridium aquilinum Bl sf  1 6 2 2  11 0,37 11 Adlerfarn
Sambucus nigra Sa/Fr sf  2 1 3   6 0,20 6 Schwarzer Holunder
Torilis japonica Sa/Fr sf  10 5 5 3  23 0,78 24 Wald-Borstendolde
Torilis cf. japonica Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Wald-Borstendolde
cf. Torilis japonica Sa/Fr sf  1 1    2 0,07 2 Wald-Borstendolde
Verbascum lychnitis Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Lampen-Königskerze
12 Grünlandgesellschaften            
Agrostis spec. Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Straussgras
Ajuga reptans Sa/Fr sf  13 4 60 3  80 2,72 80 Kriechender Günsel
Alchemilla vulgaris agg. Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Gemeiner Frauenmantel
Campanula glomerata Sa/Fr sf  1  1   2 0,07 2 Knäuelblütige Glockenblume
Cerastium fontanum Sa/Fr sf  62 29 103 13  207 7,04 209 Quell-Hornkraut
Dianthus armeria Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Raue Nelke
Digitalis lutea Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Gelber Fingerhut
Gentiana cruciata Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Kreuzblättriger Enzian
Linum catharticum Sa/Fr sf  2     2 0,07 2 Purgier-Lein
Luzula multifl ora Sa/Fr sf  1 3 5 1  10 0,34 10 Vielblütige Hainsimse
Poa pratensis/trivialis Sa/Fr sf  1 2 4 1  8 0,27 8 Wiesen-/Gemeines Rispengras
Prunella vulgaris Sa/Fr sf  32 6 18 4  60 2,04 62 Kleine Brunelle
Stellaria graminea Sa/Fr sf  7 4 19 3  33 1,12 35 Gras-Sternmiere
Taraxacum offi cinale agg. Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Gewöhnlicher Löwenzahn
            

Taxaliste Profilproben  2/5

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42 Profil- und Einzelproben  deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021162

15 Getreide            
Cerealia indet. Sa/Fr vk  1 123  3  127 4,32 127 Getreide
Cerealia indet. Pekarp sf  17 7 10 7  41 1,39 41 Getreide
Cerealia indet. S vk         1 Getreide
Hordeum vulgare undiff. Sa/Fr vk  7 1684 117 57  1865 63,39 3206 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Äch vk   190 17 5  212 7,21 218 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Äch sf   3 3   6 0,20 6 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Ähre vk   19    19 0,65 59 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. BGF vk         3 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Hano vk   1    1 0,03 1 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Ksp vk         1 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. S vk   6    6 0,20 6 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. S sf  10     10 0,34 10 Kulturgerste, mehrzeilig
Triticum dicoccon Sa/Fr vk  11 439 58 72  580 19,71 586 Emmer
Triticum dicoccon HSB vk  12 154 14 16  196 6,66 202 Emmer
Triticum dicoccon HSB sf  6752 1698 2816 1264 2 12532 425,97 12704 Emmer
Triticum dicoccon Ähre vk         2 Emmer
Triticum dicoccon S vk  1 2    3 0,10 3 Emmer
Triticum dicoccon S sf    1   1 0,03 1 Emmer
Triticum monococcum Sa/Fr vk   4    4 0,14 4 Einkorn
Triticum monococcum HSB vk   2    2 0,07 2 Einkorn
Triticum monococcum HSB sf    10   10 0,34 14 Einkorn
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Sa/Fr vk   78 18 12  108 3,67 110 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Äch vk  1 6 3 7  17 0,58 17 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Äch sf   4 2 4  10 0,34 11 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Ähre vk     1  1 0,03 1 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum BGF vk         2 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum S sf    1   1 0,03 1 Nacktweizen
Triticum dicoccon/monococcum HSB sf  520 980 1088 534  3122 106,12 3122 Einkorn/Emmer
Triticum spec. Sa/Fr vk  1 317 41   359 12,20 359 Weizen undifferenziert
Triticum spec. Äch vk  1    1 2 0,07 2 Weizen undifferenziert
16 Hülsenfrüchte            
Pisum sativum Sa/Fr vk   4  2  6 0,20 7 Erbse
17 Öl- und Faserpfl anzen            
Camelina sativa Sa/Fr sf  4 1 6 1  12 0,41 12 Saat-Leindotter
Linum usitatissimum Sa/Fr vk  3 47 56 21  127 4,32 139 Gebauter Lein, Flachs
Linum usitatissimum Sa/Fr sf  2215 974 999 402 9 4599 156,32 4668 Gebauter Lein, Flachs
Linum usitatissimum Kap vk   5 1 3  9 0,31 9 Gebauter Lein, Flachs
Linum usitatissimum Kap sf  863 509 383 147 1 1903 64,68 1939 Gebauter Lein, Flachs
Linum cf. usitatissimum Veget sf         40 Gebauter Lein, Flachs
Papaver somniferum Sa/Fr vk  3 6 2 1  12 0,41 12 Schlaf-Mohn
Papaver somniferum Sa/Fr sf  3130 5225 3141 1073 17 12586 427,80 12631 Schlaf-Mohn
18 diverse kultivierte und importierte Taxa            
Anethum graveolens Sa/Fr vk   1    1 0,03 1 Dill
Anethum graveolens Sa/Fr sf   1 4   5 0,17 6 Dill
Apium graveolens Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Echte Sellerie
24 Unkrautgesellschaften von Winterfrüchten inkl. Lein           
Aphanes arvensis Sa/Fr sf  6 5 24 3  38 1,29 39 Gemeiner Ackerfrauenmantel
Bromus secalinus Sa/Fr vk         1 Roggen-Trespe
Fallopia convolvulus Sa/Fr sf  35 17 31 18  101 3,43 105 Gemeiner Windenknöterich
Silene cretica Sa/Fr sf  5 22 14 4 2 47 1,60 47 Kretische Flachsnelke

Taxaliste Profilproben  3/5

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42 Profil- und Einzelproben  deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   

Abb. 39a
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15 Getreide            
Cerealia indet. Sa/Fr vk  1 123  3  127 4,32 127 Getreide
Cerealia indet. Pekarp sf  17 7 10 7  41 1,39 41 Getreide
Cerealia indet. S vk         1 Getreide
Hordeum vulgare undiff. Sa/Fr vk  7 1684 117 57  1865 63,39 3206 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Äch vk   190 17 5  212 7,21 218 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Äch sf   3 3   6 0,20 6 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Ähre vk   19    19 0,65 59 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. BGF vk         3 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Hano vk   1    1 0,03 1 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Ksp vk         1 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. S vk   6    6 0,20 6 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. S sf  10     10 0,34 10 Kulturgerste, mehrzeilig
Triticum dicoccon Sa/Fr vk  11 439 58 72  580 19,71 586 Emmer
Triticum dicoccon HSB vk  12 154 14 16  196 6,66 202 Emmer
Triticum dicoccon HSB sf  6752 1698 2816 1264 2 12532 425,97 12704 Emmer
Triticum dicoccon Ähre vk         2 Emmer
Triticum dicoccon S vk  1 2    3 0,10 3 Emmer
Triticum dicoccon S sf    1   1 0,03 1 Emmer
Triticum monococcum Sa/Fr vk   4    4 0,14 4 Einkorn
Triticum monococcum HSB vk   2    2 0,07 2 Einkorn
Triticum monococcum HSB sf    10   10 0,34 14 Einkorn
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Sa/Fr vk   78 18 12  108 3,67 110 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Äch vk  1 6 3 7  17 0,58 17 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Äch sf   4 2 4  10 0,34 11 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Ähre vk     1  1 0,03 1 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum BGF vk         2 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum S sf    1   1 0,03 1 Nacktweizen
Triticum dicoccon/monococcum HSB sf  520 980 1088 534  3122 106,12 3122 Einkorn/Emmer
Triticum spec. Sa/Fr vk  1 317 41   359 12,20 359 Weizen undifferenziert
Triticum spec. Äch vk  1    1 2 0,07 2 Weizen undifferenziert
16 Hülsenfrüchte            
Pisum sativum Sa/Fr vk   4  2  6 0,20 7 Erbse
17 Öl- und Faserpfl anzen            
Camelina sativa Sa/Fr sf  4 1 6 1  12 0,41 12 Saat-Leindotter
Linum usitatissimum Sa/Fr vk  3 47 56 21  127 4,32 139 Gebauter Lein, Flachs
Linum usitatissimum Sa/Fr sf  2215 974 999 402 9 4599 156,32 4668 Gebauter Lein, Flachs
Linum usitatissimum Kap vk   5 1 3  9 0,31 9 Gebauter Lein, Flachs
Linum usitatissimum Kap sf  863 509 383 147 1 1903 64,68 1939 Gebauter Lein, Flachs
Linum cf. usitatissimum Veget sf         40 Gebauter Lein, Flachs
Papaver somniferum Sa/Fr vk  3 6 2 1  12 0,41 12 Schlaf-Mohn
Papaver somniferum Sa/Fr sf  3130 5225 3141 1073 17 12586 427,80 12631 Schlaf-Mohn
18 diverse kultivierte und importierte Taxa            
Anethum graveolens Sa/Fr vk   1    1 0,03 1 Dill
Anethum graveolens Sa/Fr sf   1 4   5 0,17 6 Dill
Apium graveolens Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Echte Sellerie
24 Unkrautgesellschaften von Winterfrüchten inkl. Lein           
Aphanes arvensis Sa/Fr sf  6 5 24 3  38 1,29 39 Gemeiner Ackerfrauenmantel
Bromus secalinus Sa/Fr vk         1 Roggen-Trespe
Fallopia convolvulus Sa/Fr sf  35 17 31 18  101 3,43 105 Gemeiner Windenknöterich
Silene cretica Sa/Fr sf  5 22 14 4 2 47 1,60 47 Kretische Flachsnelke

Taxaliste Profilproben  3/5

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42 Profil- und Einzelproben  deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021164

Valerianella dentata Sa/Fr sf  9 3 3 3  18 0,61 20 Gezähnter Ackersalat
Valerianella rimosa Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Gefurchter Ackersalat
Vicia hirsuta Sa/Fr vk  1 2    3 0,10 3 Rauhaarige Wicke
Viola tricolor agg. Sa/Fr sf    3 3  6 0,20 7 Feld-Stiefmütterchen
26 Sommerfruchtunkrautgesellschaften, kurzlebige Ruderalfl uren         
Aethusa cynapium Sa/Fr sf  3 5 1 1  10 0,34 10 Hundspetersilie
Arenaria serpyllifolia agg. Sa/Fr sf  3 1 4   8 0,27 10 Quendelblättriges Sandkraut
Brassica rapa Sa/Fr sf  11 1 4 1  17 0,58 17 Rüben-Kohl
Capsella bursa-pastoris Sa/Fr sf  2     2 0,07 2 Gemeines Hirtentäschel
Chenopodium album Sa/Fr sf  49 16 30 24  119 4,04 122 Weisser Gänsefuss
Chenopodium polyspermum Sa/Fr sf  6 1 4 1  12 0,41 12 Vielsamiger Gänsefuss
Chenopodium spec. Sa/Fr sf   1 3   4 0,14 4 Gänsefuss
Galeopsis tetrahit Sa/Fr sf  5  2 1  8 0,27 8 Stechender Hohlzahn
Polygonum aviculare agg. Sa/Fr sf  27 18 30 12  87 2,96 87 Vogel-Knöterich
Polygonum persicaria Sa/Fr sf  18 11 15 6  50 1,70 52 Pfi rsichblättriger Knöterich
Solanum nigrum Sa/Fr sf    1 2  3 0,10 3 Schwarzer Nachtschatten
Sonchus asper Sa/Fr vk  1     1 0,03 1 Raue Gänsedistel
Sonchus asper Sa/Fr sf  32 8 21 12 1 74 2,52 77 Raue Gänsedistel
Sonchus oleraceus Sa/Fr sf   2    2 0.07 2 Kohl-Gänsedistel
Stellaria media agg. Sa/Fr sf  4 14 15 6  39 1,33 39 Vogelmiere
28 Ausdauernde Ruderalfl uren            
Arctium minus s.l. Sa/Fr sf  77 62 59 12  210 7,14 212 Kleine Klette
Carex hirta Sa/Fr sf  1 2 4 1  8 0,27 8 Behaarte Segge
Cirsium vulgare Sa/Fr sf    4   4 0,14 4 Gemeine Kratzdistel
Daucus carota Sa/Fr sf  3 2 5 2  12 0,41 12 Wilde Möhre
cf. Daucus carota Sa/Fr sf   2    2 0,07 2 Wilde Möhre
Epilobium hirsutum Sa/Fr sf   2 2   4 0,14 4 Zottiges Weidenröschen
Eupatorium cannabinum Sa/Fr sf  7 6  1  14 0,48 15 Wasserdost
Fallopia dumetorum Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Hecken-Windenknöterich
Hyoscyamus niger Sa/Fr sf  1     1 0,03 1 Schwarzes Bilsenkraut
Lapsana communis Sa/Fr sf  24 20 31 11  86 2,92 89 Rainkohl
Linaria vulgaris Sa/Fr sf    2   2 0,07 2 Gewöhnliches Leinkraut
Malva neglecta Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Gänse-Malve
Malva sylvestris Sa/Fr sf   2    2 0,07 2 Wilde Malve
Malva spec. Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Malve
Nepeta cataria Sa/Fr sf   1 1   2 0,07 2 Echte Katzenminze
Plantago major s.l. Sa/Fr sf  14 8 10 2  34 1,16 36 Breit-Wegerich
Potentilla reptans Sa/Fr sf  2     2 0,07 2 Kriechendes Fingerkraut
Ranunculus repens Sa/Fr sf  103 61 130 14  308 10,47 312 Kriechender Hahnenfuss
Rumex conglomeratus Sa/Fr sf    2   2 0,07 2 Knäuelblütiger Ampfer
Sambucus ebulus Sa/Fr vk   1    1 0,03 1 Zwerg-Holunder
Sambucus ebulus Sa/Fr sf  6 19 42 6  73 2,48 73 Zwerg-Holunder
Urtica dioica Sa/Fr sf  25 27 98 9  159 5,40 162 Grosse Brennnessel
Verbascum spec. Sa/Fr sf  2 3 4 3  12 0,41 12 Königskerze
Verbena offi cinalis Sa/Fr sf  15 4 7 1  27 0,92 27 Eisenkraut
31 Varia            
Apiaceae Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Doldengewächse
Asteraceae Sa/Fr sf  1 3    4 0,14 4 Korbblütler
Brassicaceae Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Kreuzblütler
Campanula spec. Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Glockenblume
Carex spec. bicarpellat Sa/Fr sf  8 16 4 2  30 1,02 30 Segge bicarpellat
Carex spec. tricarpellat Sa/Fr sf  16 13 25 3  57 1,94 57 Segge tricarpellat

Taxaliste Profilproben  4/5

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42  Profil- und Einzelproben deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   

Abb. 39a



165EINBLICK IN DIE HORGENZEITLICHEN SEEUFERSIEDLUNGEN VON SUTZ-LATTRIGEN      AUFSÄTZE

Valerianella dentata Sa/Fr sf  9 3 3 3  18 0,61 20 Gezähnter Ackersalat
Valerianella rimosa Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Gefurchter Ackersalat
Vicia hirsuta Sa/Fr vk  1 2    3 0,10 3 Rauhaarige Wicke
Viola tricolor agg. Sa/Fr sf    3 3  6 0,20 7 Feld-Stiefmütterchen
26 Sommerfruchtunkrautgesellschaften, kurzlebige Ruderalfl uren         
Aethusa cynapium Sa/Fr sf  3 5 1 1  10 0,34 10 Hundspetersilie
Arenaria serpyllifolia agg. Sa/Fr sf  3 1 4   8 0,27 10 Quendelblättriges Sandkraut
Brassica rapa Sa/Fr sf  11 1 4 1  17 0,58 17 Rüben-Kohl
Capsella bursa-pastoris Sa/Fr sf  2     2 0,07 2 Gemeines Hirtentäschel
Chenopodium album Sa/Fr sf  49 16 30 24  119 4,04 122 Weisser Gänsefuss
Chenopodium polyspermum Sa/Fr sf  6 1 4 1  12 0,41 12 Vielsamiger Gänsefuss
Chenopodium spec. Sa/Fr sf   1 3   4 0,14 4 Gänsefuss
Galeopsis tetrahit Sa/Fr sf  5  2 1  8 0,27 8 Stechender Hohlzahn
Polygonum aviculare agg. Sa/Fr sf  27 18 30 12  87 2,96 87 Vogel-Knöterich
Polygonum persicaria Sa/Fr sf  18 11 15 6  50 1,70 52 Pfi rsichblättriger Knöterich
Solanum nigrum Sa/Fr sf    1 2  3 0,10 3 Schwarzer Nachtschatten
Sonchus asper Sa/Fr vk  1     1 0,03 1 Raue Gänsedistel
Sonchus asper Sa/Fr sf  32 8 21 12 1 74 2,52 77 Raue Gänsedistel
Sonchus oleraceus Sa/Fr sf   2    2 0.07 2 Kohl-Gänsedistel
Stellaria media agg. Sa/Fr sf  4 14 15 6  39 1,33 39 Vogelmiere
28 Ausdauernde Ruderalfl uren            
Arctium minus s.l. Sa/Fr sf  77 62 59 12  210 7,14 212 Kleine Klette
Carex hirta Sa/Fr sf  1 2 4 1  8 0,27 8 Behaarte Segge
Cirsium vulgare Sa/Fr sf    4   4 0,14 4 Gemeine Kratzdistel
Daucus carota Sa/Fr sf  3 2 5 2  12 0,41 12 Wilde Möhre
cf. Daucus carota Sa/Fr sf   2    2 0,07 2 Wilde Möhre
Epilobium hirsutum Sa/Fr sf   2 2   4 0,14 4 Zottiges Weidenröschen
Eupatorium cannabinum Sa/Fr sf  7 6  1  14 0,48 15 Wasserdost
Fallopia dumetorum Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Hecken-Windenknöterich
Hyoscyamus niger Sa/Fr sf  1     1 0,03 1 Schwarzes Bilsenkraut
Lapsana communis Sa/Fr sf  24 20 31 11  86 2,92 89 Rainkohl
Linaria vulgaris Sa/Fr sf    2   2 0,07 2 Gewöhnliches Leinkraut
Malva neglecta Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Gänse-Malve
Malva sylvestris Sa/Fr sf   2    2 0,07 2 Wilde Malve
Malva spec. Sa/Fr sf    1   1 0,03 1 Malve
Nepeta cataria Sa/Fr sf   1 1   2 0,07 2 Echte Katzenminze
Plantago major s.l. Sa/Fr sf  14 8 10 2  34 1,16 36 Breit-Wegerich
Potentilla reptans Sa/Fr sf  2     2 0,07 2 Kriechendes Fingerkraut
Ranunculus repens Sa/Fr sf  103 61 130 14  308 10,47 312 Kriechender Hahnenfuss
Rumex conglomeratus Sa/Fr sf    2   2 0,07 2 Knäuelblütiger Ampfer
Sambucus ebulus Sa/Fr vk   1    1 0,03 1 Zwerg-Holunder
Sambucus ebulus Sa/Fr sf  6 19 42 6  73 2,48 73 Zwerg-Holunder
Urtica dioica Sa/Fr sf  25 27 98 9  159 5,40 162 Grosse Brennnessel
Verbascum spec. Sa/Fr sf  2 3 4 3  12 0,41 12 Königskerze
Verbena offi cinalis Sa/Fr sf  15 4 7 1  27 0,92 27 Eisenkraut
31 Varia            
Apiaceae Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Doldengewächse
Asteraceae Sa/Fr sf  1 3    4 0,14 4 Korbblütler
Brassicaceae Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Kreuzblütler
Campanula spec. Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Glockenblume
Carex spec. bicarpellat Sa/Fr sf  8 16 4 2  30 1,02 30 Segge bicarpellat
Carex spec. tricarpellat Sa/Fr sf  16 13 25 3  57 1,94 57 Segge tricarpellat

Taxaliste Profilproben  4/5

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42  Profil- und Einzelproben deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021166

Caryophyllaceae Sa/Fr sf    3   3 0,10 3 Nelken- und Nagelkrautgewächse
Chrysanthemum spec. Sa/Fr sf  1     1 0,03 1 
Cirsium spec. Sa/Fr sf  2 4 1 1  8 0,27 8 Kratzdistel
Crepis spec. Sa/Fr sf  2 1 1 1  5 0,17 5 Pippau
Cyperaceae Sa/Fr sf  1 1  1  3 0,10 3 Sauergräser
Epilobium spec. Sa/Fr sf   2 1   3 0,10 3 Weidenröschen
Euphorbia spec. Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Wolfsmilch
cf. Euphorbia spec. Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Wolfsmilch
Fabaceae Sa/Fr vk   1 1   2 0,07 2 Hülsenfrüchte
Hypericum spec. Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Johanniskraut
Lamiaceae Sa/Fr sf  1 1    2 0,07 2 Lippenblütler
Mentha spec. Sa/Fr sf  2  7   9 0,31 9 Minze
Poa spec. Sa/Fr vk  2     2 0,07 2 Rispengras
Poa spec. Sa/Fr sf  1 1 2 2  6 0,20 6 Rispengras
Poaceae Sa/Fr sf  2 1  2  5 0,17 5 Süssgräser
Polygonum spec. Sa/Fr sf   3    3 0.10 3 Knöterich
Rosaceae Sa/Fr sf    2   2 0.07 2 Rosengewächse
Rumex spec. Sa/Fr sf  10 18 46 8  82 2.79 84 Ampfer
cf. Salix spec. Anth sf   1    1 0.03 1 Weide
Sambucus spec. Sa/Fr sf  1  7 2  10 0.34 10 Holunder
Scrophularia spec. Sa/Fr sf     1  1 0.03 1 Braunwurz
Silene spec. Sa/Fr sf    2   2 0.07 2 Leimkraut
Solanum spec. Sa/Fr sf  1  1   2 0.07 2 Nachtschatten
Trifolium spec. Sa/Fr sf   2 1 1  4 0.14 4 Klee
Veronica spec. Sa/Fr sf  1  1   2 0.07 2 Ehrenpreis
32 Sonstiges            
Indeterminata Sa/Fr vk         1 unbestimmte Reste
Indeterminata BGF vk         2 unbestimmte Reste
Indeterminata Bl sf   7 3   10 0.34 11 unbestimmte Reste
Indeterminata Blü vk   1  1  2 0.07 2 unbestimmte Reste
Indeterminata Blü sf  4 11 16 10  41 1.39 44 unbestimmte Reste
Indeterminata Knos sf  3 7 10  1 21 0.71 24 unbestimmte Reste
Indeterminata Veget vk         1 unbestimmte Reste
            
Summe    16817 14742 13738 5577 84 50958  52992 
            
Funddichte Schlämmproben    2342,2 2226,9 1761,3 921,8 47,5 1732,1   
            
Funddichte umgerechnet (n. Antolin et al. 2015)    3513,3 3340,3 2641,9 1382,7 71,2 2598,1   

Abb. 39a

Taxaliste Profilproben  5/5 

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42  Profil- und Einzelproben deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   
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Caryophyllaceae Sa/Fr sf    3   3 0,10 3 Nelken- und Nagelkrautgewächse
Chrysanthemum spec. Sa/Fr sf  1     1 0,03 1 
Cirsium spec. Sa/Fr sf  2 4 1 1  8 0,27 8 Kratzdistel
Crepis spec. Sa/Fr sf  2 1 1 1  5 0,17 5 Pippau
Cyperaceae Sa/Fr sf  1 1  1  3 0,10 3 Sauergräser
Epilobium spec. Sa/Fr sf   2 1   3 0,10 3 Weidenröschen
Euphorbia spec. Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Wolfsmilch
cf. Euphorbia spec. Sa/Fr sf     1  1 0,03 1 Wolfsmilch
Fabaceae Sa/Fr vk   1 1   2 0,07 2 Hülsenfrüchte
Hypericum spec. Sa/Fr sf   1    1 0,03 1 Johanniskraut
Lamiaceae Sa/Fr sf  1 1    2 0,07 2 Lippenblütler
Mentha spec. Sa/Fr sf  2  7   9 0,31 9 Minze
Poa spec. Sa/Fr vk  2     2 0,07 2 Rispengras
Poa spec. Sa/Fr sf  1 1 2 2  6 0,20 6 Rispengras
Poaceae Sa/Fr sf  2 1  2  5 0,17 5 Süssgräser
Polygonum spec. Sa/Fr sf   3    3 0.10 3 Knöterich
Rosaceae Sa/Fr sf    2   2 0.07 2 Rosengewächse
Rumex spec. Sa/Fr sf  10 18 46 8  82 2.79 84 Ampfer
cf. Salix spec. Anth sf   1    1 0.03 1 Weide
Sambucus spec. Sa/Fr sf  1  7 2  10 0.34 10 Holunder
Scrophularia spec. Sa/Fr sf     1  1 0.03 1 Braunwurz
Silene spec. Sa/Fr sf    2   2 0.07 2 Leimkraut
Solanum spec. Sa/Fr sf  1  1   2 0.07 2 Nachtschatten
Trifolium spec. Sa/Fr sf   2 1 1  4 0.14 4 Klee
Veronica spec. Sa/Fr sf  1  1   2 0.07 2 Ehrenpreis
32 Sonstiges            
Indeterminata Sa/Fr vk         1 unbestimmte Reste
Indeterminata BGF vk         2 unbestimmte Reste
Indeterminata Bl sf   7 3   10 0.34 11 unbestimmte Reste
Indeterminata Blü vk   1  1  2 0.07 2 unbestimmte Reste
Indeterminata Blü sf  4 11 16 10  41 1.39 44 unbestimmte Reste
Indeterminata Knos sf  3 7 10  1 21 0.71 24 unbestimmte Reste
Indeterminata Veget vk         1 unbestimmte Reste
            
Summe    16817 14742 13738 5577 84 50958  52992 
            
Funddichte Schlämmproben    2342,2 2226,9 1761,3 921,8 47,5 1732,1   
            
Funddichte umgerechnet (n. Antolin et al. 2015)    3513,3 3340,3 2641,9 1382,7 71,2 2598,1   

Abb. 39a

Taxaliste Profilproben  5/5 

 Schicht   0 1 2 3 4 Total Funddichte Summe von 
Standorte und Volumen (Liter)   7,18 6,62 7,8 6,05 1,77 29,42  Profil- und Einzelproben deutscher Name
lateinische Namen Anz. Proben   8 11 11 9 2 41   
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Taxaliste Einzelproben 1/2

Standorte und Schicht  1 2  – Total 
lateinische Namen Anz. Proben  12 13  7 33 deutscher Name
2 Wasserpfl anzengesellschaften
Najas fl exilis Sa/Fr sf  2   2 Biegsames Nixenkraut
3 Verlandungsvegetation
Schoenoplectus lacustris Sa/Fr sf  1   1 See-Flechtbinse
4 Feuchtgrünland
Molinia caerulea Sa/Fr sf  1   1 Blaues Pfeifengras
7 Wälder
Carex cf. sylvatica Sa/Fr sf  1   1 Wald-Segge
Fagus sylvatica Sa/Fr sf  2   2 Rot-Buche
Malus sylvestris Sa/Fr sf  20   20 Holz-Apfelbaum
Malus sylvestris Pekarp sf  19   19 Holz-Apfelbaum
Moehringia trinervia Sa/Fr sf  4   4 Dreinervige Nabelmiere
Quercus spec. Sa/Fr vk 27    27 Eiche
Quercus spec. Sa/Fr sf  2   2 Eiche
Quercus spec. Kotyl vk 1    1 Eiche
Rubus caesius Sa/Fr sf  2   2 Blaue Brombeere
8 Waldränder und Hecken
Corylus avellana Sa/Fr sf  1  1 2 Haselstrauch
Prunus spinosa Sa/Fr sf  8   8 Schwarzdorn
Rosa spec. Sa/Fr sf  11   11 Rose
Rubus fruticosus agg. Sa/Fr sf  47   47 Echte Brombeeren
Rubus idaeus Sa/Fr sf  9   9 Himbeere
9 Waldnahe Staudenfl uren und Gebüsche
Fragaria vesca Sa/Fr sf 3 25  1 29 Wald-Erdbeere
Hypericum perforatum Sa/Fr sf  1   1 Echtes Johanniskraut
Torilis japonica Sa/Fr sf  1   1 Wald-Borstendolde
12 Grünlandgesellschaften
Cerastium fontanum Sa/Fr sf  2   2 Quell-Hornkraut
Prunella vulgaris Sa/Fr sf  2   2 Kleine Brunelle
Stellaria graminea Sa/Fr sf  2   2 Gras-Sternmiere
15 Getreide
Cerealia indet. S vk  1   1 Getreide
Hordeum vulgare undiff. Sa/Fr vk 890 451   1341 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Äch vk 6    6 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Ähre vk 33 5  2 40 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. BGF vk    3 3 Kulturgerste, mehrzeilig
Hordeum vulgare undiff. Ksp vk 1    1 Kulturgerste, mehrzeilig
Triticum dicoccon Sa/Fr vk 6    6 Emmer
Triticum dicoccon HSB vk  6   6 Emmer
Triticum dicoccon HSB sf 4 168   172 Emmer
Triticum dicoccon Ähre vk 2    2 Emmer
Triticum monococcum HSB sf  4   4 Einkorn
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Sa/Fr vk    2 2 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum Äch sf  1   1 Nacktweizen
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum BGF vk    2 2 Nacktweizen
16 Hülsenfrüchte
Pisum sativum Sa/Fr vk  1   1 Erbse
17 Öl- und Faserpfl anzen
Linum usitatissimum Sa/Fr vk 12    12 Gebauter Lein, Flachs
Linum usitatissimum Sa/Fr sf 17 52   69 Gebauter Lein, Flachs
Linum usitatissimum Kap sf 2 34   36 Gebauter Lein, Flachs
Linum cf. usitatissimum Veget sf 40    40 Gebauter Lein, Flachs
Papaver somniferum Sa/Fr sf 9 36   45 Schlaf-Mohn

Abb. 39b
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Abkürzungen zu Abb. 39a, b

Sa/Fr Samen/Früchte

Äch Ährchen

Anth Antheren – Staubbeutel

BGF Brei, Gebäck oder Fruchtfl eisch

Bl Blätter/Nadeln

FrBe Fruchtbecher

Hano Halmnodien

HSB Hüllspelzenbasen

Kap Kapseln

Kotyl Kotyledonen

Pekarp Perikarp – Fruchtwand, Fruchtgehäuse

S Spelzen

Spi Spindelglieder

Veget Vegetative Reste

sf subfossil, unverkohlt

vk verkohlt

FD Funddichte (Stück/Liter)

cf. unsichere Bestimmung

indet. unbstimmt

s. l. sensu lato – im weiteren Sinne
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auch Ährenteile der jeweils gleichen Getreide-
art. Es fanden sich aber auch Objekte mit feine-
rer Struktur, bei denen keine einzelnen Samen/
Früchte mehr erkennbar waren. Hier könnte es 
sich um verarbeitete Nahrungsmittel handeln. 
Dort, wo Getreidekörner vorhanden waren, 
wurde versucht, über das Gewicht sowie mit-
hilfe eines mittleren Tausendkorngewichts die 
Zahl der Körner approximativ zu schätzen.118 
Soweit bestimmbar, handelt es sich bei diesen 
Objekten mehrheitlich um verbackene Reste 
von Gerste, bei wenigen auch um Nacktweizen 
und Emmer (Abb. 40). Für Vergleiche mit ande-
ren Fundstellen stehen im Drei-Seen-Land für 
das 32./31. Jahrhundert v. Chr. bisher nur Daten 
aus dem  Schichtpaket MH von Twann, Bahn-
hof zur Verfügung.

Die dominierenden Getreidearten waren 
dort Gerste und Nacktweizen, während die bei-
den Spelzweizen Emmer und Einkorn nur eine 
geringe Bedeutung hatten.119 

Dieser Befund weicht von den Ergebnis-
sen der vorliegenden Untersuchung etwas ab. 
Hier ist zwar auch die Gerste häufig, es domi-
niert aber Emmer infolge mehr subfossilen Ma-

18 Diverse kultivierte und importierte Taxa
Anethum graveolens Sa/Fr sf  1   1 Dill
24 Unkrautgesellschaften von Winterfrüchten inkl. Lein
Aphanes arvensis Sa/Fr sf  1   1 Gemeiner Ackerfrauenmantel
Bromus secalinus Sa/Fr vk  1   1 Roggen-Trespe
Fallopia convolvulus Sa/Fr sf 2 2   4 Gemeiner Windenknöterich
Valerianella dentata Sa/Fr sf  2   2 Gezähnter Ackersalat
Viola tricolor agg. Sa/Fr sf  1   1 Feld-Stiefmütterchen
26 Sommerfruchtunkrautgesellschaften, kurzlebige Ruderalfl uren
Arenaria serpyllifolia agg. Sa/Fr sf 2    2 Quendelblättriges Sandkraut
Chenopodium album Sa/Fr sf  3   3 Weisser Gänsefuss
Polygonum persicaria Sa/Fr sf  2   2 Pfi rsichblättriger Knöterich
Sonchus asper Sa/Fr sf  3   3 Raue Gänsedistel
28 Ausdauernde Ruderalfl uren
Arctium minus s. l. Sa/Fr sf  2   2 Kleine Klette
Eupatorium cannabinum Sa/Fr sf  1   1 Wasserdost
Lapsana communis Sa/Fr sf  3   3 Rainkohl
Plantago major s. l. Sa/Fr sf  2   2 Breit-Wegerich
Ranunculus repens Sa/Fr sf  4   4 Kriechender Hahnenfuss
Urtica dioica Sa/Fr sf  3   3 Grosse Brennnessel
31 Varia
Rumex spec. Sa/Fr sf  2   2 Ampfer
32 Sonstiges
Indeterminata Sa/Fr vk 1    1 unbestimmte Reste
Indeterminata BGF vk 1   1 2 unbestimmte Reste
Indeterminata Bl sf  1   1 unbestimmte Reste
Indeterminata Blü sf 3    3 unbestimmte Reste
Indeterminata Knos sf 3    3 unbestimmte Reste
Indeterminata Veget vk  1   1 unbestimmte Reste

Summe   1065 957  12 2034 

Abb. 39b

Taxaliste Einzelproben 2/2

Standorte und Schicht  1 2  – Total 
lateinische Namen Anz. Proben  12 13  7 33 deutscher Name

Abb. 39b

118 Objekte, bei denen sich die Zahl der enthaltenen Kör-
ner nicht ermitteln liess, wie auch die sogenannten amor-
phen Objekte wurden als 1 gezählt, weshalb die effektive 
Zahl an Getreideresten höher liegt.
119 Erfahrungsgemäss ist Emmer häufiger in subfossilem 
Zustand anzutreffen als Gerste. Dies hängt mit der Erhal-
tungsfähigkeit der Druschreste zusammen. Diejenigen von 
Emmer sind wesentlich resistenter und nicht so fragil wie die-
jenigen von Gerste. 
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terials, während Nacktweizen eine geringere Be-
deutung hatte (vgl. Abb. 39). Auch in Chalain 3 
im französischen Jura scheint Nacktweizen nur 
eine geringe Bedeutung gehabt zu haben,120 
während Emmer recht häufig ist. Bei den üb-
rigen Kulturpflanzen zeigt sich zwischen den 
drei Fundstellen eine gute Übereinstimmung. 
Schlafmohn ist überall mit hohen Fundzahlen 
belegt, was auf eine grosse Bedeutung hinweist, 
während der Lein nur in mittleren Fundzahlen 
vorkommt. Die Erbse findet sich nur in gerin-
ger Zahl.

Vergleichen wir Sutz-Lattrigen, Hauptsta-
tion aussen mit den weiter entfernten Horgener 
Stationen im östlichen Mittelland, insbeson-
dere am Zürichsee (Zürich, Mozartstrasse; Zü-
rich, Parkhaus Opéra; Horgen, Scheller, s. auch 
Anm. 122), so zeigt sich bei den Getreiden im 
Vergleich zu Lattrigen VII-a eine gute Überein-
stimmung. Fast überall ist Emmer sehr häufig 
nachgewiesen, während Nacktweizen mit Aus-
nahme von Zürich, Mozartstrasse121 nur in ge-
ringen Anteilen vorkommt. Bei der Gerste zei-
gen sich keine wesentlichen Unterschiede. Auch 
der Schlafmohn scheint im östlichen Mittelland 
eine grosse Bedeutung gehabt zu haben. Ebenso 
kommt der Lein sehr regelmässig vor. Punktuell 
ist zudem die Erbse häufig, aus Erhaltungsgrün-
den aber unterrepräsentiert.
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ba c d

e

Abb. 40: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. Ver-
backene Getreidekörner 
und andere verkohlte  
Objekte.  
a Gerste (Probe 1)  
b Nacktweizen (Probe 31) 
c Gerste (Probe 108)  
d Gerste (Probe 3)  
e Gerste (Probe 2). 

120 Schaal 2000.
121 Jacomet et al. 1989.
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Sammelpflanzen
Nahezu alle der insgesamt 9002 zu den Sammel-
pflanzen gehörenden Reste liegen in subfossilem 
Zustand vor, lediglich knapp 0,4 % sind verkohlt 
erhalten (Abb. 36). Das Spektrum ist ziemlich 
ähnlich mit demjenigen anderer Fundstellen des 
Schweizer Mittellandes aus der zweiten Hälfte 
des 4. Jahrtausends v. Chr.,122 wenn auch etwas 
weniger vielfältig, was mit der gesamthaft ge-
ringeren untersuchten Probenmenge, der nicht 
ganz optimalen Erhaltungssituation sowie mit 
der damaligen Schlämmmethode zusammen-
hängen dürfte. Dies kommt zudem auch bei den 
Funddichten zum Ausdruck (Abb. 37 und 39a, 
Profilproben).

Am häufigsten wurden Reste von Erdbee-
ren mit Werten von 115 St./l sowie von Brom-
beeren und Himbeeren gefunden (66 bzw. 34 
St./l). Ebenfalls in höheren Funddichten sind 
Samen und Früchte von Hasel, Eiche, Ap-
fel und Wildrose (Hagebutten) nachgewiesen 
(Abb. 39a). Die beiden Ersteren spielten trotz 
der eher geringen Fundzahlen unter Berück-
sichtigung der kalorischen Bedeutung eine 
grössere Rolle für die Ernährung als die Bee-
renfrüchte. Wiederholt fanden sich auch Funde 
von Eicheln und Bucheckern, wobei vor al-
lem bei der Eiche auch eine Verwendung als 
Tierfütterung in Betracht zu ziehen ist. Eben-
falls nachgewiesen mit 44 Fruchtsteinen ist die 
Schlehe.

4.3.3

Wildpflanzen – Ergebnisse zur Nutzung der 
Umwelt und Landschaft

Von den Wildpflanzen konnten 12619 Samen/
Früchte ausgelesen werden, diese machen rund 
24 % aller nachgewiesenen Reste aus. Weitaus 
der grösste Teil in dieser Gruppe ist in subfossi-
lem Zustand erhalten (99,6 %, Abb. 36). 

Viele dieser Arten können uns Hinweise 
geben zu Art und Umfang der landwirtschaft-
lichen Aktivitäten sowie zur Vegetation in der 
Siedlungsumgebung. Die meisten bestimmten 
Wildpflanzentaxa stammen aus den Sediment-
proben. 

Für die Auswertung wurde eine Einteilung 
nach ökologischen Gruppen vorgenommen 
(Abb. 41). Bei den Taxazahlen (Abb. 41 oben) 
zeigt sich die grösste Diversität bei den Arten 
von Acker- und Ruderalstandorten mit 43 ver-

schiedenen Taxa, was einem Anteil von 38 % 
entspricht, sowie bei den Waldlichtungs- und 
Saumpflanzen mit 23 Taxa, die 20 % aller Arten 
ausmachen. Rund 16 % der Taxa gehören zu den 
Wasser- und Uferpflanzen, 14 % zu den Wald-
pflanzen, die Grünlandarten machen einen An-
teil von 12 % aus.

Bei den Funddichten fällt auf, dass der 
grösste Anteil (rund 60 %) aller Samen und 
Früchte aus der Gruppe Waldlichtungs-/Saum-
pflanzen stammt mit einer gesamten Fund-
dichte von 247 St./l. Dies rührt daher, dass hier 
verschiedenste Sammelpflanzen (v. a. Beeren) 
eingeteilt sind, deren Samen/Früchte in den 
Kulturschichten stark vertreten sind. Durch die 
Eingriffe des Menschen ins Landschaftsbild, 
insbesondere durch Rodungen, nahm das Areal 
dieser Standorte stark zu.

Von den anderen Gruppen folgen die Wald-
pflanzen mit einer Funddichte von 68 St./l, was 
16 % entspricht. Bei den einzelnen Taxa zei-
gen sich die höchsten Werte beim Kriechen-
den Hahnenfuss, der Kleinen Klette sowie der 
Brennnessel. Der Anteil der Acker- und Rude-
ralstandorte liegt bei 13 %, derjenige der Ufer-
pflanzen bei 8 %. Die geringste Funddichte mit 
13,9 St./l (4 %) zeigen die Grünlandarten.

Vegetation der genutzten Landflächen
Das Spektrum der Ackerunkräuter ist am 
stärksten von den landwirtschaftlichen Aktivi-
täten geprägt. Insgesamt gehören 22 zu den Ru-
deral- und 21 zu den Segetalpflanzen. Die am 
häufigsten nachgewiesenen Unkräuter stammen 
alle von Ruderalstandorten.123 Zu den ausdau-
ernden Arten zählen beispielsweise Grosser We-
gerich (Plantago major), Hohlzahn (Galeopsis 
sp.) und Brennnessel (Urtica dioica). Insbeson-
dere die Brennnessel deutet auf stickstoffreiche 
Standorte hin und könnte auch von feuchten 
Auenwaldstandorten stammen. Von den annu-

122 Unter anderem: Horgen, Scheller (Favre 2002), Arbon, 
Bleiche (Hosch/Jacomet 2004), Zug, Riedmatt (Steiner 
2017), Stansstad, Kehrsiten (Michel-Tobler/Brombacher/
Rehazek 2010; Brombacher/Hüster-Plogmann/Rehazek 
2018), Zürich, Seefeld (Jacomet/Brombacher/Dick 1989; 
Schibler et al. 1997).
123 Bei dieser Gruppe handelt es sich um Arten mit Ver-
breitungsschwerpunkten an Ufer- und Waldsäumen, Schutt-
plätzen, Wegrändern und brachliegenden Ackerflächen. Die 
Artengruppe ist sehr heterogen und besteht sowohl aus ein-
jährigen wie auch aus ausdauernden bzw. mehrjährigen Ar-
ten.
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ellen Arten der Ruderalpflanzen kommt bei ei-
nigen auch ein Vorkommen als mögliche Ge-
treideunkräuter infrage. Dazu gehören Weisser 
Gänsefuss (Chenopodium album), Vogelknö-
terich (Polygonum aviculare) und Rauhe Gän-
sedistel (Sonchus asper). Auch der Rainkohl 
(Lapsana communis) gehört zu den regelmässig 
gefundenen Arten.

Von den Getreideunkräutern im engeren 
Sinne, also der Ackerbegleitflora mit ihren Se-
getalarten, liegen 8 Taxa der Wintergetreide-
unkräuter und 13 Taxa der Sommergetreideun-
kräuter vor. 

Unter den Wintergetreideunkräutern sind 
die häufigsten der Windenknöterich (Fallopia 
convolvulus), die Kretische Flachsnelke (Silene 
cretica) sowie der Gemeine Ackerfrauenmantel 
(Aphanes arvensis). Weitere Wintergetreideun-
kräuter sind Saat-Leindotter (Camelina sativa) 
und Acker-Frauenmantel (Aphanes arvensis), 
Rauhhaarige Wicke (Vicia hirsuta), Ackersalat 
(Valerianella dentata und Valerianella locusta) 
und Roggen-Trespe (Bromus secalinus). Spezi-
ell zur Kretischen Flachsnelke ist zu erwähnen, 
dass es sich um ein typisches Leinunkraut han-
delt, das fast ausschliesslich in Leinäckern vor-
kam.

Von den Sommer- beziehungsweise Hack-
unkräutern sind Vogelmiere (Stellaria media), 
Persischer- und Vogel-Knöterich (Polygonum 
persicaria, P. aviculare) relativ häufig sowie die 
bei den Ruderalpflanzen bereits abgehandelte 
Gruppe mit Rauher Gänsedistel (Sonchus asper) 
und Weissem Gänsefuss (Chenopodium album).

Beim grössten Teil der Ackerbegleitflora 
(Segetalarten) handelt es sich um einjährige 
Arten, sogenannte Therophyten. Diese Pflan-
zen blühen und fruchten nur ein einziges Mal 
und sterben nach der Samenreife ab. Charakte-
ristisch für die meisten Therophyten ist die Pro-
duktion enormer Samenmengen.124

Wenn wir ausschliesslich die Funde ver-
kohlter Wildpflanzensämereien aus den Getrei-
deproben betrachten, so fällt auf, dass nur von 
drei Taxa, nämlich der Roggen-Trespe (Bromus 
secalinus), Rauhaarigen Wicke (Vicia hirsuta) 
sowie der Rauen Gänsedistel (Sonchus asper), 
verkohlte Reste vorliegen.

Die Arten des Grünlandes machen nur ei-
nen geringen Anteil des Wildpflanzenspektrums 
aus. Die 14 Taxa lassen sich am ehesten zu den 
gedüngten Mähwiesen und Weiden stellen. Als 

Zeiger solcher Standorte können zum Beispiel 
Hornkraut (Cerastium fontanum) und Günsel 
(Ajuga reptans) interpretiert werden. Auf ein 
saureres Bodensubstrat weist der Nachweis von 
Hainsimse (Luzula cf. multiflora) hin, was gut 
zu den anstehenden Moränenböden passt. Eine 
Art, die sowohl auf trockeneren Grünlandstand-
orten wie auf Ruderalstellen vorkommen kann, 
ist die Wilde Möhre (Daucus carota), von der 
aber nur zwölf Nachweise vorliegen.

Als charakteristischer Tritt- und Weide-
zeiger gilt die Brunelle (Prunella vulgaris), von 
der regelmässig Reste vorliegen, ebenso deuten 
Nachweise von Kriechendem Hahnenfuss (Ra-
nunculus repens-Typ) auf solche Standorte hin. 
Diese Tritt- und Weidezeiger, die auch in ande-
ren Stationen wiederholt auftauchen, weisen da-
rauf hin, dass das vorhandene Grünland zumin-
dest zeitweise beweidet wurde.125
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Abb. 41: Sutz-Lattrigen, 
Hauptstation aussen. 
Taxazahl und Funddichte 
verschiedener ökolo-
gischer Gruppen (alle 
Schichtpakete). 

124 Beispielsweise kann ein Individuum des Weissen Gän-
sefusses (Chenopodium album) mehrere 100 000 Samen her-
vorbringen.
125 So dürften Diasporen verschiedener Pflanzen nicht nur 
durch anthropogene Aktivitäten, sondern auch durch den 
Dung der Tiere in den Siedlungsbereich gebracht worden 
sein. Nachweise von Koprolithen aus verschiedenen spät-
neolithischen Seeufersiedlungen belegen eindeutig die zu-
mindest zeitweise Anwesenheit des Viehs in den Siedlun-
gen (z.B. in Horgen, Scheller, vgl. Akeret/Jacomet 1997).
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Vegetation des Uferbereichs, der  
Alluvionen und übrigen Waldstandorte
Von den Arten aus den Feucht-/Uferstandor-
ten in Seenähe konnten insgesamt 18 verschie-
dene Taxa bestimmt werden. Darunter findet 
sich eine grössere Zahl von Diasporen des Gros-
sen Nixenkrauts (Najas marina), diese Art zeigt 
auch die höchste Funddichte aller Wasser- und 
Uferpflanzen. Häufig ist auch Seebinse (Schoe-
noplectus lacustris), welche uns ebenfalls Hin-
weise auf teilweise stärkere Wasserbeeinflus-
sung der Schicht gibt.126

Von den Wasserpflanzen sind neben dem 
Nixenkraut verschiedene Laichkräuter (Pota-
mogeton sp.) nachgewiesen sowie eine grössere 
Zahl von Armleuchteralgen. Weitere Pflanzen 
aus dem Uferbereich sind Froschlöffel (Alisma 
sp.) und Schilf (Phragmites sp.). Neben der See-
binse ist diese Art ein weiterer Beleg für das 
Vorhandensein eines Röhrichts am See. 127

Eutrophierungszeiger aus dem feuchten 
Umfeld der Siedlungen sind selten, nur Wasser-
miere (Myosoton aquaticum) und verschiedene 
Knöterich-Arten, die heute bevorzugt schlam-
mige Plätze auf stickstoffreichem Substrat be-
siedeln, sind nachgewiesen. Dies gilt auch für 
den Wolfsfuss (Lycopus europaeus). Ebenfalls 
von Alluvialstandorten stammt die Erle (Al-
nus sp.), deren Samen regelmässig nachgewie-
sen sind. Schwimmblattpflanzen, die auf ruhige 
Uferverhältnisse hinweisen und beispielsweise 
in der Fundstelle Nidau, BKW recht häufig vor-
handen waren, fehlen hier vollständig.

Die grösste Artengruppe unter den Samen/
Fruchtfunden stellen die Taxa von Waldstand-
orten inklusive Waldränder und Schläge dar. 
Total 38 verschiedene Taxa konnten nachge-
wiesen werden.

Die häufigsten Arten sind solche, welche 
genutzt und bereits im Kapitel Sammelpflanzen 
(Kap. 4.3.2) behandelt wurden. Zudem wurde 
wohl auch die Judenkirsche (Physalis alke-
kengi) genutzt. Im Weiteren sind verschiedene 
Baumarten belegt, wie Weisstanne, Birke, aber 
auch Buche und Eiche, deren Früchte neben 
der menschlichen Ernährung auch als Tierfut-
ter infrage kommen. Zu den Waldlichtungs- 
beziehungsweise Schlag- und Saumpflanzen 
zählen zum Beispiel Gemeines Johanniskraut 
(Hypericum perforatum), Dost (Origanum vul-
gare) und Wolliger Schneeball (Viburnum lan-
tana). Ebenso dazu gehören Wirbeldost (Clino-

podium vulgare), Wald-Borstendolde (Torilis 
japonica) und Salbeiblättriger Gamander (Teu-
crium scorodonia).  

5

Fazit und Ausblick 

MARCEL STADELMANN UND CHRISTOPH 

BROMBACHER

Der Sondierschnitt 1 liegt im Zentrum eines 
ausgedehnten Pfahlfeldes, dessen bisher be-
kannte Dendrodaten Bautätigkeiten und Be-
siedlung während rund 200 Jahren nachweisen. 
Er fasst den ältesten Bereich der Siedlung mit re-
gelmässigen Bauaktivitäten zwischen 3202 und 
3139 v. Chr., gleichzeitig sind die Kulturschich-
ten hier am mächtigsten. Zudem kann im unter-
suchten Bereich wohl ein Teil eines Hauses ge-
fasst werden, welches möglicherweise mit der 
Traufseite zum Seeufer ausgerichtet war und 
dessen Boden wohl mit Lehm, Sand, Birkenrin-
den und Reisig isoliert war. Diese Art des Bo-
denaufbaus wurde bereits in anderen zeitglei-
chen Siedlungen aus der Region in ähnlicher 
Form dokumentiert. Über dem Lehm weisen 
Aschenkonzentrationen, verziegelte Lehmbro-
cken und Hitzesteine auf eine mögliche Herd-
stelle oder einen Ofen. An mehreren Stellen ist 
eine Holzkohleschicht fassbar. Die grossflächige 
Verteilung der verkohlten Samen und Früchte 
könnte auf einen Siedlungsbrand hinweisen, auf 
den möglicherweise eine intensive Bautätigkeit 
in den Jahren um 3172 v. Chr. folgte. 

Die Erhaltung der durch die Sammeltätig-
keit im 19. Jahrhundert nicht umgegrabenen 
Fundschichten ist unterschiedlich. Sowohl die 
Oberflächenerhaltung der Keramik als auch die 
Funddichten der archäobotanischen Reste zei-
gen, dass die oberen Schichten (0.6 resp. 1–2) 
besser erhalten blieben als die untere(n).

Der Vergleich des stratifizierten Fundma-
terials zeigt insbesondere bei der Keramik trotz 

126 Wasser- und Uferpflanzen sind hinsichtlich ihrer Sa-
menverbreitung speziell zu behandeln, da deren Diasporen 
an die Verbreitung durch das Wasser angepasst sind und 
deshalb auf natürlichem Wege (Einschwemmungen) abge-
lagert werden können. Die überwiegende Zahl der übrigen 
Reste ist jedoch anthropogen eingebracht und die Wuchsorte 
der Arten können wesentlich weiter entfernt sein.
127 Eine verstärkte Ausbreitung des Röhrichtgürtels an den 
grösseren Seen erfolgte erst im Verlaufe des Spätneolithi-
kums (vgl. Brombacher/Jacomet 1997; Brombacher/Hadorn 
2004, 61).
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der kleinen Fundmengen eine feinchronolo-
gische Entwicklung zwischen 3200 und 3150 
v. Chr. Während in der untersten Schicht prak-
tisch nur Töpfe fassbar sind, scheint sich das 
Gefässspektrum in den jüngeren Schichten mit 
einer Zunahme von Schüsseln und Miniatur-
gefässen zu vergrössern. Bei den Verzierungs-
arten verschwindet der abgetreppte Rand all-
mählich und die umlaufende Kerbe gewinnt an 
Bedeutung. Bei den ausnahmslos flachen Bö-
den nehmen mit der Zeit Standböden mit stark 
vorstehendem Fuss etwas ab, ähnlich wie im 
Fundmaterial von Twann, Bahnhof, MH zu OH. 
Bei den Felsgesteinen lassen diverse Halbfabri-
kate Rückschlüsse auf die Herstellung der Stein-
beile zu. Bei den Silices ist aufgrund des kleinen 
Anteils der Primärproduktion kein Schlagplatz 
anzunehmen. Das Rohmaterial stammt vorwie-
gend aus der Region Olten-Aarau. Einzelne Stü-
cke aus der Region Yonne (FR) und Südfrank-
reich weisen auf Netzwerke in weiter entfernte 
Regionen hin. 

Allgemein passt das Fundmaterial gut zu 
ähnlich datierten Fundstellen im Seeland. Be-
sonders gut lässt sich die regionale Eingliede-
rung anhand des überregionalen Vergleichs 
der Gefässverzierungsarten aufzeigen, die sich 
gleichzeitig erstaunlich klar zu benachbarten 
Regionen abgrenzen (Abb. 20).

Die Funddichte der untersuchten archäo-
botanischen Reste fällt in den oberen Schich-
ten zwar höher aus als in den stärker erodierten 
unteren Schichten, im Vergleich mit anderen 
Fundstellen liegen alle Werte aber weit unter 
dem Schnitt von Seeufersiedlungen mit gut er-
haltenen organischen Resten. Dies hängt wohl 
zu einem grossen Teil mit der Art des Schläm-
mens in den 1990er-Jahren zusammen. Da die 
archäobotanischen Untersuchungen dieses Ma-
terials so weit zurückliegen und die damaligen 
Probenentnahmen nicht den aktuellen Stan-
dards entsprechen, konnte das Potenzial dieser 
Fundstelle von archäobotanischer Seite längst 
nicht ausgeschöpft werden. 

Vielversprechend ist zweifellos eine eng-
maschigere Beprobung sowohl in vertikaler 
(fein stratigrafisch) wie auch horizontaler Aus-
dehnung bei gleichzeitig wesentlich grösseren 
Proben, wie es 1994/95 erstmals in Arbon, Blei-
che 3 angewendet und bei der kürzlich umfas-
send bearbeiten Fundstelle Zürich, Parkhaus 
Opéra noch wesentlich verfeinert wurde.

Mit einer gleichmässigen Flächenkartie-
rung der Kultur- und Sammelpflanzen las-
sen sich mögliche Aktivitätszentren (u. a. Ab-
fallhaufen mit besonders hohen Funddichten) 
besser herausarbeiten. Diese könnten mit Haus-
grundrissen oder anderen Strukturen in Bezug 
gesetzt werden. In der bisher untersuchten Flä-
che deutet sich ein Bereich mit besonders vielen 
Eicheln schwach an.

Viele Fragen lassen sich erst mit einer 
gleichzeitigen Auswertung von Kleintieresten 
und weiteren Fundkategorien klarer beantwor-
ten. Neben Aspekten zur Taphonomie gilt dies 
vor allem für ökologische und ökonomische Fra-
gen. So geben uns zum Beispiel die Spek tren von 
Wasser- und Uferpflanzen, kombiniert mit den 
Fisch- und Molluskenresten, wesentlich detail-
lierte Hinweise zum Grad der Seeeutrophierung.

Mit der Befund- und Fundvorlage aus Son-
dierschnitt 1 sowie der archäobotanischen Un-
tersuchung einer kleinen Probenzahl, die über-
wiegend aus Schnitt 1 stammt, ist bisher nur ein 
kleiner Teil der Fundstelle ausgewertet. Den-
noch zeigen die vorliegenden Untersuchun-
gen das Potenzial für weitere Auswertungen 
der Fundstelle auf. Hinsichtlich Siedlungsge-
schichte, Stratigrafie der Fundschichten und 
archäobiologische Analysen scheinen insbe-
sondere die Sondierschnitte 2 und 3 spannend, 
in denen intakte Schichterhaltung dokumentiert 
werden konnte und die, insbesondere in wei-
ter seewärtigen Bereichen, weniger Störungen 
aufweisen. Für aussagekräftige und mit ande-
ren Fundstellen vergleichbare Untersuchungen 
der Pflanzen- und Kleintierreste sollten dazu 
möglichst gleichmässig über Fläche und Stra-
tigrafie entnommene Sedimentproben mit ak-
tuellen Methoden geschlämmt und ausgewer-
tet werden. Weiter verspricht die Fortsetzung 
der dendrochronologischen Analyse Aussa-
gen zu Hausbau, Reparaturphasen, Siedlungs-
architektur und Siedlungsentwicklung. Eine 
weitere Forschungsfrage könnte sein, ob die 
witterungsanfälligen Weidenpfähle gezielt für 
Untergrundkonstruktionen eingesetzt wurden, 
für die sie sich generell gut eignen und von de-
nen stellenweise auffällige Konzentrationen zu 
beobachten sind. Dendrotypologische Unter-
suchungen könnten vertieftere Einblicke in die 
Holznutzung und Waldwirtschaft in der zwei-
ten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. ermögli-
chen. Ein Vergleich des Fundmaterials aus den 
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 verschieden alten, horizontal leicht zueinan-
der versetzt errichteten Siedlungen oder Sied-
lungsphasen könnte zudem, auch wenn es aus 
stark erodierten Bereichen stammt, chronolo-
gische Entwicklungen des Fundmaterials zwi-
schen 3200 und 3000 v. Chr. aufzeigen. 

Zusammenfassung

Die Auswertung von Sondierschnitt 1 weist im 
zentralen Bereich der Fundstelle Sutz-Lattri-
gen, Hauptstation aussen regelmässige Bautä-
tigkeiten zwischen 3202 und 3139 v. Chr. nach. 
In der Grabungsfläche lässt sich wohl ein Teil ei-
nes uferparallelen Hauses fassen. Die nach den 
Bodeneingriffen im 19. Jahrhundert noch intak-
ten Stellen zeigen beim Hausstandort eine aus-
gedehnte Lehmlinse über sandigem und or-
ganischem Material. Aschenkonzentrationen, 
verziegelte Lehmbrocken und Hitzesteine wei-
sen auf eine Herdstelle oder einen Ofen hin. 
Das Fundmaterial ist gut erhalten und zeigt 
eine leichte chronologische Entwicklung auf. 
Die Flächenbefunde, das Fundmaterial und die 
Rohmaterialherkunft der Silices lassen sich gut 
mit den bekannten zeitgleichen Fundstellen aus 
der Region vergleichen. Die archäobotanischen 
Untersuchungen von 74 Proben erbrachten über 
53 000 grösstenteils subfossile Pflanzenreste. 
Die höchsten Funddichten zeigen sich in den 
Schichtpaketen 0.6–2, was gut mit der Schicht-
erhaltung korreliert. Mit Spelzgerste, Emmer, 
Nacktweizen und Einkorn, Lein, Schlafmohn 
und Erbse sind alle im Neolithikum wichti-
gen Kulturpflanzen nachgewiesen. Bei den Ge-
treiden zeigt sich eine Dominanz von Emmer 
und Gerste, sowohl Sommer- wie Winteranbau 
sind belegt. Ökonomisch wichtig waren zudem 
Sammelpflanzen, von denen vor allem Erdbee-
ren, Brombeeren und Himbeeren sowie Hasel, 
Apfel und Hagebutten reichlich gefunden wur-
den. Das Spektrum der Wasser- und Uferpflan-
zen belegt eine zunehmende Eutrophierung des 
Sees, verbunden mit der Ausbildung eines Röh-
richtgürtels. 

Résumé

L’étude du sondage 1 révèle des activités régu-
lières de construction entre 3202 et 3139 av. J.-C., 
dans la zone centrale du site archéologique de 
Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Une par-
tie d’une maison alignée parallèlement à la rive 
est comprise dans la zone fouillée. Des surfaces 
restées intactes après les atteintes dans le terrain 
au 19e siècle, montrent à l’emplacement de la 
maison une lentille argileuse étendue au-dessus 
d’un matériel sableux et organique. Des concen-
trations de cendre, des morceaux d’argile brû-
lés et des pierres éclatées à la chaleur indiquent 
l’existence d’un foyer ou d’un four. Le mobilier 
est bien préservé et montre une légère évolu-
tion chronologique. Les structures en surface, 
les artefacts ainsi que les lieux de provenance du 
silex présentent de bonnes comparaisons avec 
les sites contemporains connus dans la région. 
Les analyses archéobotaniques de 74 échantil-
lons ont fourni plus de 53 000 restes de plantes, 
en grande partie subfossiles ; les plus grandes 
concentrations s’observent dans les couches 
0.6-2, ce qui correspond bien à l’état de préser-
vation des niveaux archéologiques. Avec l’orge 
vêtue, l’amidonnier, le blé nu, l’engrain, ainsi 
que le lin, le pavot somnifère et les pois, toutes 
les principales plantes cultivées au Néolithique 
sont attestées. Parmi les céréales, il se dessine 
une prépondérance de l’amidonnier et de l’orge 
et on pratique aussi bien les cultures d’hiver que 
de printemps. Par ailleurs, les plantes de cueil-
lette jouaient un rôle important sur le plan éco-
nomique. Dans cette catégorie, on relève en 
abondance avant tout les fraises, les mûres, les 
framboises, ainsi que la noisette, la pomme et le 
cynorrhodon. Le spectre des plantes aquatiques 
et de rivage démontre une eutrophisation crois-
sante du lac, reliée à la formation d’une cein-
ture riveraine de plantes poussant en eau peu 
profonde.

Traduction : Blaise Othenin-Girard
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Katalog

Tafel 1

1 Topf (Ind. 191–196). 5 RS, 3 BS, 31 WS. Grobe Ma-
gerung. Kannelüre. Gewicht: 2542 g. Fnr. 64022: 
Qm. B10, Sch. 1; Fnr. 64023: Qm. B10, Sch.1.1.

2 Topf (Ind. 466–470). 1 RS, 9 BS, 19 WS. Grobe 
Magerung. Gewicht: ca. 1800 g (geschätztes Netto-
gewicht: ohne Gipsergänzung). Fnr. 63728: Qm. A1, 
Sch. 1; Fnr. 63805: Qm. A3, Sch. 1; Fnr. 63764: Qm. 
A2, Stör; Fnr. 63729: Qm. A1, Sch. 2.

3 Miniaturgefäss (Ind. 305). 2 RS. Mittlere Mage-
rung. Gewicht: 91 g. Fnr. 63731: Qm. B1, Stör.; Fnr. 
63738: Qm. D1, Sch. 1.

4 Topf (Ind. 357). 1 RS. Grobe Magerung. Kanne-
lüre. Gewicht: 20 g. Fnr. 63738: Qm. D1, Sch. 1.

5 Topf (Ind. 436). 1 RS. Grobe Magerung. Gewicht: 
137 g. Fnr. 63819: Qm. D3, Sch. 1.

6 Topf (Ind. 190). 1 RS. Mittlere Magerung. Ge-
wicht: 74 g. Fnr. 64022: Qm. B10, Sch. 1.

7 Topf (Ind. 401). 1 RS. Grobe Magerung. Abge-
treppter Rand. Gewicht: 34 g. Fnr. 63735: Qm. C1, 
Sch. 1.

8 Topf (Ind. 383). 1 RS. Grobe Magerung. Unter 
dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 67 g. Fnr. 
63735: Qm. C1, Sch. 1.

9 Topf (Ind. 458). 2 RS. Mittlere Magerung. Leis-
tenzier. Gewicht: 46 g. Fnr. 64022: Qm. B10, Sch. 1; 
Fnr. 64364: Qm. A1, Stör.

10 Form unbestimmt / vermutlich Topf (Ind. 375). 
1 RS. Mittlere Magerung. Vermutlich Kannelüre. 
Gewicht: 56 g. Fnr. 64006: Qm. G9, Sch. 1.

11 Form unbestimmt / vermutlich Schüssel (Ind. 
438). 1 RS. Grobe Magerung. Gewicht: 97 g. Fnr. 
64031: Qm. C10, Sch.1.

12 Form unbestimmt (Ind. 388). 1 RS. Grobe Ma-
gerung. Unter dem Rand umlaufende Kerbe. Ge-
wicht: 47 g. Fnr. 64006: Qm. G9, Sch. 1.

13 Schüssel (Ind. 390). 2 RS. Mittlere Magerung. 
Unter dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 
134 g. Fnr. 63790: Qm. H2, Sch. 1.

Tafel 2

1 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 198, 292). 4 BS, 
3 WS. Grobe Magerung. Gewicht: 159 g. Fnr. 63805: 
Qm. A3, Sch. 1.

2 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 74, 298, 309). 
5 BS, 5 WS. Grobe Magerung. Gewicht: 861 g. Fnr. 
64029: Qm. C10, Sch. 1.2; Fnr. 64031: Qm. C10, 
Sch. 1.

3 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 283, 284). 2 
BS, 1 WS. Mittlere Magerung. Gewicht: 149 g. Fnr. 
64031: Qm. C10, Sch. 1; Fnr. 64023: Qm. B10, Sch. 
1.1; Fnr. 64022: Qm. B10, Sch. 1.

4 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 285). 1 BS. 
Mittlere Magerung. Gewicht: 189 g. Fnr. 64031: Qm. 
C10, Sch. 1.

5 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 297). 2 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 149 g. Fnr. 63898: Qm. 
E6, Stör; Fnr. 63790: Qm. H2, Sch. 1.

6 Topf (Ind. 28). 2 RS, 1 BS, 4 WS. Grobe Mage-
rung. Gewicht: 294 g. Fnr. 63801: Qm. K2, Sch.2.1.

7 Miniaturgefäss (Ind. 471). 1 RS. Grobe Magerung. 
Gewicht: 172 g. Fnr. 63952: Qm. A8, Sch. 2.3.

8 Topf (Ind. 363, 364). 2 RS, 1 WS. Grobe Mage-
rung. Unter dem Rand umlaufende Kerbe. Ge-
wicht: 173 g. Fnr. 63830: Qm. G3, Stör; Fnr. 63831: 
Qm. G3, Sch. 2.

9 Topf (Ind. 411). 1 RS. Grobe Magerung. Gewicht: 
43 g. Fnr. 63814: Qm. C3, Sch. 2.1.

10 Topf (Ind. 448). 1 RS. Mittlere Magerung. Ge-
wicht: 34 g. Fnr. 63922: Qm. B7, Sch. 2.2.

11 Topf (Ind. 141). 1 RS. Mittlere Magerung. Leichte 
Kehlung unterhalb des Randes. Gewicht: 95 g. Fnr. 
63985: Qm. K8, Sch. 2.

12 Topf (Ind. 459). 1 RS. Mittlere Magerung. Ge-
wicht: 42 g. Fnr. 63828: Qm. F3, Sch. 2.

13 Topf (Ind. 409). 1 RS. Grobe Magerung. Ge-
wicht: 46 g. Fnr. 63901: Qm. F6, Sch. 2.

14 Topf (Ind. 398). 2 RS. Grobe Magerung. Unter 
dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 120 g. Fnr. 
63985: Qm. K8, Sch. 2; Fnr. 64060: Qm. K1, Sch. 2.

15 Topf (Ind. 441). 2 RS, 2 WS. Grobe Magerung. 
Gewicht: 159 g. Fnr. 63983: Qm. K8, Stör; Fnr. 63947: 
Qm. K7, Stör; Fnr. 63985: Qm. K8, Sch. 2.

16 Topf (Ind. 437). 1 RS. Grobe Magerung. Ge-
wicht: 109 g. Fnr. 63779: Qm. F2, Sch. 2.1.

17 Topf (Ind. 140). 1 RS. Grobe Magerung. Ge-
wicht: 59 g. Fnr. 63743: Qm. E1, Sch. 2.

18 Topf (Ind. 98). 2 RS, 1 WS. Mittlere Magerung. 
Gewicht: 136 g. Fnr. 63825: Qm. E3, Sch. 2.

19 Topf (Ind. 361). 2 RS. Mittlere Magerung. Unter 
dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 81 g. Fnr. 
63729: Qm. A1, Sch. 2.

20 Form unbestimmt (Ind. 378). 1 RS. Feine Ma-
gerung. Umgelegter Rand. Gewicht: 17 g. Fnr. 
63807: Qm. A3, Sch. 2.

Tafel 3

1 Topf (Ind. 396). 3 RS. Grobe Magerung. Kanne-
lüre. Gewicht: 95 g. Fnr. 63759: Qm. I1, Sch. 2.2; Fnr. 
63755: Qm. H1, Sch. 2.

2 Miniaturgefäss (Ind. 358). 1 RS. Grobe Mage-
rung. Kannelüre. Gewicht: 11 g. Fnr. 63736: Qm. C1, 
Sch. 2.

3 Topf (Ind. 371). 1 RS. Grobe Magerung. Abge-
treppter Rand. Gewicht: 58 g. Fnr. 63785: Qm. G2, 
Sch. 2.1/2.2.

4 Schüssel (Ind. 185). 1 RS. Mittlere Magerung. 
Kannelüre. Gewicht: 40 g. Fnr. 63765: Qm. A2, 
Sch. 2.

5 Form unbestimmt / vermutlich Schüssel (Ind. 
430). 1 RS. Mittlere Magerung. Gewicht: 18 g. Fnr. 
63904: Qm. G6, Sch. 2.

6 Schüssel (Ind. 445). 1 RS. Mittlere Magerung. Ge-
wicht: 34 g. Fnr. 63974: Qm. H8, Sch. 2.2.

7 Schüssel (Ind. 417). 1 RS. Mittlere Magerung. Ge-
wicht: 20 g. Fnr. 63736: Qm. C1, Sch. 2.

8 Miniaturgefäss (Ind. 428). 1 RS. Mittlere Mage-
rung. Strichdekor. Gewicht: 10 g. Fnr. 63763: Qm. 
K1, Sch. 2.

9 Topf (Ind. 173). 1 RS. Grobe Magerung. Unter 
dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 50 g. Fnr. 
63736: Qm. C1, Sch. 2.

10 Topf (Ind. 376). 1 RS. Grobe Magerung. Kanne-
lüre. Gewicht: 24 g. Fnr. 63844: Qm. B4, Sch. 2.

11 Form unbestimmt / vermutlich Topf (Ind. 159, 
171). 2 RS. Mittlere Magerung. Kannelüre. Gewicht: 
57 g. Fnr. 63742: Qm. E1, Sch. 1+2; Fnr. 63743: Qm. 
E1, Sch. 2.

12 Schüssel (Ind. 373). 1 RS. Grobe Magerung. Kan-
nelüre. Gewicht: 88 g. Fnr. 63850: Qm. D4, Sch. 2.

13 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 64). 2 BS, 9 
WS. Grobe Magerung. Gewicht: 836 g. Fnr. 63765: 
Qm. A2, Sch. 2.

14 Breitform / vermutlich Schüssel (Ind. 266). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 31 g. Fnr. 64042: Qm. 
F10, Sch. 2.2.

15 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 230). 3 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 265 g. Fnr. 63847: Qm. 
C4, Sch. 2; Fnr. 63846: Qm. C4, Stör.

16 Form unbestimmt (Ind. 288). 1 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 59 g. Fnr. 64001: Qm. E9, Sch. 2.

17 Form unbestimmt (Ind. 261). 4 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 26 g. Fnr. 63797: Qm. I2, Sch. 
2.1/2.2.

18 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 218). 1 BS. 
Mittlere Magerung. Gewicht: 29 g. Fnr. 63910: Qm. 
I6, Sch. 2.

19 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 259). 6 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 113 g. Fnr. 63872: Qm. 
C5, Sch. 2.

20 Form unbestimmt (Ind. 228). 1 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 26 g. Fnr. 63834: Qm. H3, Sch. 2.

21 Form unbestimmt (Ind. 299). 2 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 181 g. Fnr. 64007: Qm. G9, Sch. 2.

22 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 302). 1 BS. 
Mittlere Magerung. Gewicht: 144 g. Fnr. 63743: Qm. 
E1, Sch. 2.

23 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 294). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 134 g. Fnr. 63807: Qm. 
A3, Sch. 2.

24 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 296). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 90 g. Fnr. 63733: Qm. 
B1, Sch. 2.

25 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 197). 1 BS, 4 
WS. Grobe Magerung. Gewicht: 331 g. Fnr. 63920: 
Qm. B7, Stör.; Fnr. 63922: Qm. B7, Sch. 2.2.

26 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 300). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 274 g. Fnr. 64011: Qm. 
H9, Sch. 2.
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Tafel 4

1 Topf (Ind. 472). 9 RS, 36 WS. Grobe Magerung. 
Flächige Tupfenverzierung. Gewicht: ca. 3300 g 
(geschätztes Nettogewicht: ohne Gipsergänzung). 
Fnr. 64038: Qm. E10, Sch. 2.3; Fnr. 63906: Qm. E10, 
Stör.

2 Topf (Ind. 451–457). 3 RS, 1 BS, 7 WS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 204 g, sekundär verbrannt. Fnr. 
63978: Qm. I8, Stör; Fnr. 63972: Qm. H8, Stör; Fnr. 
64009: Qm. H9, Stör; Fnr. 63883: Qm. I5, Stör; Fnr. 
63974: Qm. H8, Sch. 2.2.

3 Topf (Ind. 336). 3 RS. Mittlere Magerung. Unter 
dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 249 g. Fnr. 
63772: Qm. D2, Stör; Fnr. 63777: Qm. F2, Stör; Fnr. 
63780: Qm. F2, Sch. 2.3.

4 Topf (Ind. 369). 1 RS, 1 WS. Grobe Magerung. 
Gewicht: 88 g. Fnr. 63944: Qm. I7, Sch. 2.3.

5 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 219). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 34 g. Fnr. 63793: Qm. 
H2, Sch. 2.3.

6 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 243). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 111 g. Fnr. 63786: Qm. 
G2, Sch. 2.3.

7 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 306). 4 BS, 1 
WS. Grobe Magerung. Gewicht: 141 g. Fnr. 64011: 
Qm. H9, Sch. 2; Fnr. 64007: Qm. G9, Sch. 2; Fnr. 
64047: Qm. G10, Sch. 2.3.

8 Topf (Ind. 96). 1 RS, 1 BS, 3 WS. Grobe Mage-
rung. Eine Knubbe unterhalb des Randes erhalten. 
Gewicht: 167 g. Fnr. 63827: Qm. F3, Stör; Fnr. 63781: 
Qm. F2, Sch. 3; Fnr. 63823: Qm. E3, Stör.

9 Topf (Ind. 97). 3 RS. Mittlere Magerung. Ge-
wicht: 192 g. Fnr. 63766: Qm. A2, Sch. 3.

10 Topf (Ind. 131, 132, 133, 134). 3 RS, 4 WS. Grobe 
Magerung. Kannelüre. Gewicht: 111 g, sekundär 
verbrannt. Fnr. 63945: Qm. I7, Sch. 3.

11 Topf oder Schüssel. (Ind. 16). 3 RS, 3 WS. Grobe 
Magerung. Abgetreppter Rand. Gewicht: 246 g. 
Fnr. 64058: Qm. K10, Stör; Fnr. 64059: Qm. K10, 
Sch. 3; Fnr. 64067: Qm. K2, Stör.

12 Topf (Ind. 337). 2 RS. Grobe Magerung. Leichte 
Kehlung unterhalb des Randes. Gewicht: 279 g. Fnr. 
63838: Qm. I3, Sch. 3.

13 Topf (Ind. 403-408). 3 RS, 6 WS. Grobe Mage-
rung. Stark abgetreppter Rand. Gewicht: 390 g. Fnr. 
63867: Qm. K4, Sch. 3.

Tafel 5 

1 Topf (Ind. 89). 5 RS, 3 WS. Grobe Magerung. 
Kannelüre und abgetreppter Rand. Gewicht: 697 g. 
Fnr. 63961: Qm. D8, Stör; Fnr. 63964: Qm. E8, Sch. 
2.3/.3; Fnr. 63967: Qm. F8, Sch. 3; Fnr. 63947: Qm. 
K7, Stör.

2 Topf (Ind. 104). 3 RS, 3 WS. Grobe Magerung. 
Abgetreppter Rand. Gewicht: 152 g. Fnr. 63981: Qm. 
I8, Sch. 2.2/.2.3; Fnr. 63939: Qm. H7, Sch. 3.

3 Topf (Ind. 90). 8 RS, 13 WS. Mittlere Magerung. 
Stark abgetreppter Rand. Gewicht: ca. 2000 g (ge-
schätztes Nettogewicht: ohne Gipsergänzung). Fnr. 
64026: Qm. B10, Sch. 3; Fnr. 64025: Qm. B10, 
Sch. 2.3; Fnr. 63890: Qm. A6, Sch. 2.3; Fnr. 63919: 
Qm. A7, Sch. 3.

4 Topf (Ind. 5, 6, 391). 3 RS, 1 WS. Grobe Magerung. 
Stark abgetreppter Rand. Gewicht: 229 g. Fnr. 
64003: Qm. F9, Stör; Fnr. 64004: Qm. F9, Sch. 2; 
Fnr. 64057: Qm. I10, Sch. 3.

5 Topf (Ind. 99). 2 RS, 1 WS. Mittlere Magerung. 
Kannelüre. Gewicht: 157 g. Fnr. 63818: Qm. D3, Stör; 
Fnr. 63851: Qm. D4, Sch. 3; Fnr. 63855: Qm. F4, Stör.

6 Topf (Ind. 410). 1 RS. Grobe Magerung. Strich-
dekor. Gewicht: 80 g. Fnr. 64020: Qm. A10, Sch. 3.

7 Topf (Ind. 446). 1 RS, 1 WS. Mittlere Magerung. 
Gewicht: 36 g. Fnr. 63896: Qm. D6, Stör; Fnr. 63919: 
Qm. A7, Sch. 3.

8 Form unbestimmt (Ind. 340). 1 RS. Mittlere Ma-
gerung. Gewicht: 27 g. Fnr. 63848: Qm. C4, Sch. 3.

9 Form unbestimmt / vermutlich Schüssel (Ind. 
137, 177). 3 RS. Mittlere und grobe Magerung. Kan-
nelüre. Gewicht: 56 g. Fnr. 63867: Qm. K4, Sch. 3; 
Fnr. 63947: Qm. K7, Stör.

10 Topf oder Schüssel (Ind. 135, 443, 444). 4 RS, 5 
WS. Grobe Magerung. Umgelegter Rand. Gewicht: 
205 g, 1 WS sekundär verbrannt. Fnr. 63945: Qm. I7, 
Sch. 3; Fnr. 63891: Qm. A6, Sch. 3.

11 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 199). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 69 g. Fnr. 63945: Qm. 
I7, Sch. 3.

12 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 295). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 74 g. Fnr. 63781: Qm. 
F2, Sch. 3.

13 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 304). 3 BS, 2 
WS. Grobe Magerung. Gewicht: 137 g. Fnr. 63776: 
Qm. E2, Sch. 3.

14 Form unbestimmt (Ind. 286). 2 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 182 g. Fnr. 64026: Qm. B10, Sch. 3; 
Fnr. 64019: Qm. A10, Sch. 2.

15 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 246). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 231 g. Fnr. 63967: Qm. 
F8, Sch. 3.

16 Hochform / Topf. (Ind. 75–88). 18 BS, 17 WS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 2491 g, teilweise sekun-
där verbrannt. Fnr. 64058: Qm. K10, Stör; Fnr. 
64059: Qm. K10, Sch. 3; Fnr. 64060: Qm. K1, Sch. 
2; Fnr. 64068: Qm. K2, Sch. 1; Fnr. 64067: Qm. K2, 
Stör; Fnr. 64063: Qm. I2, Stör; Fnr. 64070: Qm. K2, 
Sch. 3.

17 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 301). 1 BS. 
Mittlere Magerung. Gewicht: 233 g. Fnr. 63939: Qm. 
H7, Sch. 3.

18 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 310). 2 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 56 g. Fnr. 63891: Qm. A6, 
Sch. 3.

19 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 303). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 198 g. Fnr. 63867: Qm. 
K4, Sch. 3.

20 Intermediäre Form (Ind. 220). 1 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 48 g. Fnr. 63867: Qm. K4, Sch. 3.

21 Hochform/vermutlich Topf (Ind. 307). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 120 g. Fnr. 63958: Qm. 
B8, Sch. 3.

22 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 224). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 29 g. Fnr. 63919: Qm. 
A7, Sch. 3.

Tafel 6

1 Topf (Ind. 387). 1 RS. Grobe Magerung. Kanne-
lüre. Gewicht: 38 g. Fnr. 63887: Qm. A6, Stör.

2 Topf (Ind. 143). 1 RS. Grobe Magerung. Kanne-
lüre. Gewicht: 81 g. Fnr. 63920: Qm. B7, Stör.

3 Topf (Ind. 139). 1 RS. Mittlere Magerung. Kanne-
lüre. Gewicht: 57 g. Fnr. 63737: Qm. D1, Stör.

4 Topf (Ind. 17). 1 RS. Grobe Magerung. Kanne-
lüre. Gewicht: 197 g. Fnr. 64058: Qm. K10, Stör.

5 Topf (Ind. 374). 1 RS. Grobe Magerung. Abge-
treppter Rand. Gewicht: 126 g. Fnr. 63885: Qm. K5, 
Stör.

6 Topf (Ind. 1). 2 RS, 3 WS. Grobe Magerung. Kan-
nelüre. Gewicht: 212 g. Fnr. 64036: Qm. E10, Stör; 
Fnr. 64000: Qm. E9, Stör; Fnr. 63994: Qm. C9, Stör.

7 Topf (Ind. 142). 1 RS. Mittlere Magerung. Unter 
dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 102 g. Fnr. 
63846: Qm. C4, Stör.

8 Topf (Ind. 463). 1 RS. Grobe Magerung. Gewicht: 
42 g. Fnr. 64058: Qm. K10, Stör.

9 Topf (Ind. 181, 182). 2 RS. Grobe Magerung. Kan-
nelüre. Gewicht: 67 g. Fnr. 63846: Qm. C4, Stör.

10 Topf (Ind. 168, 183). 2 RS. Mittlere Magerung. 
Abgetreppter Rand. Gewicht: 89 g. Fnr. 63879: Qm. 
G5, Stör; Fnr. 63947: Qm. K7, Stör.

11 Topf (Ind. 138). 2 RS. Mittlere Magerung. Ge-
wicht: 40 g. Fnr. 63774: Qm. E2, Stör; Fnr. 63894: 
Qm. C6, Stör.

12 Topf (Ind. 395). 1 RS. Grobe Magerung. Abge-
treppter Rand. Gewicht: 25 g. Fnr. 63900: Qm. F6, 
Stör.

13 Topf (Ind. 368). 1 RS. Grobe Magerung. Unter 
dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 92 g. Fnr. 
63809: Qm. B3, Stör.

14 Topf oder Schüssel (Ind. 450). 2 RS. Mittlere 
Magerung. Gewicht: 52 g. Fnr. 63896: Qm. D6, Stör.

15 Topf (Ind. 365). 1 RS. Grobe Magerung. Kanne-
lüre. Gewicht: 124 g. Fnr. 63991: Qm. B9, Stör.

16 Topf (Ind. 367). 1 RS. Grobe Magerung. Ge-
wicht: 91 g. Fnr. 64016: Qm. K9, Stör.

17 Topf (Ind. 412, 413, 423). 3 RS, 1 WS. Grobe und 
mittlere Magerung. Lochung (3 mm). Gewicht: 
45 g. Fnr. 63869: Qm. B5, Stör; Fnr. 63887: Qm. A6, 
Stör; Fnr. 63852: Qm. E4, Stör.

18 Topf (Ind. 22). 2 RS. Grobe Magerung. Unter 
dem Rand umlaufende Kerbe. Gewicht: 115 g. Fnr. 
63997: Qm. D9, Stör; Fnr. 63983: Qm. K8, Stör.
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Tafel 7 

1 Topf (Ind. 442). 1 RS, 4 WS. Grobe Magerung. 
Gewicht: 272 g. Fnr. 63887: Qm. A6, Stör.

2 Topf (Ind. 385). 1 RS. Grobe Magerung. Umge-
legter Rand. Gewicht: 92 g. Fnr. 64016: Qm. K9, 
Stör.

3 Topf (Ind. 27). 1 RS, 1 WS. Grobe Magerung. Kan-
nelüre. Gewicht: 67 g. Fnr. 63997: Qm. D9, Stör.

4 Form unbestimmt / vermutlich Schüssel (Ind. 
146). 1 RS. Mittlere Magerung. Strichdekor. Ge-
wicht: 15 g. Fnr. 63887: Qm. A6, Stör.

5 Schüssel (Ind. 29). 1 RS. Grobe Magerung. Abge-
treppter Rand. Gewicht: 46 g. Fnr. 63997: Qm. D9, 
Stör.

6 Schüssel (Ind. 144). 1 RS. Mittlere Magerung. 
Kannelüre. Gewicht: 33 g. Fnr. 63795: Qm. I2, Stör.

7 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 208). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 257 g. Fnr. 63836: Qm. 
I3, Stör.

8 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 241). 2 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 139 g. Fnr. 63852: Qm. 
E4, Stör; Fnr. 63849: Qm. D4, Stör.

9 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 210). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 132 g. Fnr. 63873: Qm. 
D5, Stör.

10 Form unbestimmt (Ind. 200). 1 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 82 g. Fnr. 63772: Qm. D2, Stör.

11 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 229). 1 BS, 4 
WS. Grobe Magerung. Gewicht: 373 g. Fnr. 63846: 
Qm. C4, Stör; Fnr. 63912: Qm. K6, Stör.

12 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 238). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 55 g. Fnr. 63868: Qm. 
A5, Stör.

13 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 203). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 121 g. Fnr. 63852: Qm. 
E4, Stör.

14 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 233). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 62 g. Fnr. 63861: Qm. 
H4, Stör.

15 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 204). 2 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 179 g. Fnr. 63963: Qm. 
E8, Stör; Fnr. 63871: Qm. C5, Stör.

16 Intermediäre Form (Ind. 202). 1 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 138 g. Fnr. 63846: Qm. C4, Stör.

17 Form unbestimmt (Ind. 281). 2 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 490 g. Fnr. 63927: Qm. D7, Stör.

18 Intermediäre Form (Ind. 287). 1 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 82 g. Fnr. 64040: Qm. F10, Stör.

19 Hochform / vermutlich Topf (Ind. 282). 1 BS. 
Grobe Magerung. Gewicht: 359 g, vermutlich se-
kundär verbrannt. Fnr. 64058: Qm. K10, Stör.

20 Intermediäre Form (Ind. 205). 1 BS. Grobe Ma-
gerung. Gewicht: 87 g. Fnr. 63852: Qm. E4, Stör.

Tafel 8

1 Steinbeilklinge (Ind. 503). Gross. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 207 g. Fnr. 63796: Qm. I2, Sch. 1.

2 Steinbeilklinge (Ind. 517). Mittel. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 105 g. Fnr. 63805: Qm. A3, Sch. 1.

3 Steinbeilklinge (Ind. 519). Klein. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 47 g. Fnr. 63941: Qm. I7, Sch. 1.

4 Steinbeilklinge (Ind. 523). Klein. Aus Geröll ge-
schliffen. Vollständig. Gewicht: 41 g. Fnr. 63790: 
Qm. H2, Sch. 1.

5 Steinbeilklinge (Ind. 513). Klein. Spalttechnik. 
Vollständig. Gewicht: 10 g. Fnr. 63738: Qm. D1, 
Sch. 1.

6 Steinbeilklinge (Ind. 501). Gross. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 204 g. Fnr. 64032_2: Qm. C10, 
Sch. 2.

7 Steinbeilklinge (Ind. 502). Gross. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 209 g. Fnr. 64032_1: Qm. C10, 
Sch. 2.

8 Steinbeilklinge (Ind. 509). Gross. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 160 g. Fnr. 63729_2: Qm. A1, 
Sch. 2.

9 Steinbeilklinge (Ind. 506). Gross. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 154 g. Fnr. 63729_1: Qm. A1, 
Sch. 2.

10 Steinbeilklinge (Ind. 529). Mittel. Aus Geröll ge-
schliffen. Vollständig. Gewicht: 87 g. Fnr. 63736: 
Qm. C1, Sch. 2.

11 Steinbeilklinge (Ind. 518). Mittel. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 98 g. Fnr. 63816: Qm. C3, Sch. 2.3.

12 Steinbeilklinge (Ind. 514). Klein. Spalttechnik, 
gepickt, Sägeschnitt. Vollständig. Gewicht: 9 g. Fnr. 
63780: Qm. F2, Sch. 2.3.

13 Steinbeilrohling (Ind. 531). Mittel. Vollständig. 
Gewicht: 167 g. Fnr. 64052: Qm. H10, Sch. 2.3.

14 Steinbeilklinge (Ind. 520). Mittel. Gepickt. Frag-
ment. Gewicht: 69 g. Fnr. 63857: Qm. F4, Sch. 3.

Tafel 9 

1 Steinbeilnacken (Ind. 504). Gross. Gepickt. Frag-
ment. Gewicht: 349 g. Fnr. 63927: Qm. D7, Stör.

2 Steinbeilklinge (Ind. 508). Gross. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 290 g. Fnr. 64016: Qm. K9, Stör.

3 Steinbeilklinge (Ind. 516). Mittel. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 96 g. Fnr. 63866: Qm. K4, Stör.

4 Steinbeilklinge (Ind. 505). Mittel. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 93 g. Fnr. 64040_1: Qm. F10, Stör.

5 Steinbeilklinge (Ind. 530). Gross. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 290 g. Fnr. 64016: Qm. K9, Stör.

6 Steinbeilklinge (Ind. 511). Klein. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 45 g. Fnr. 63772_2: Qm. D2, Stör.

7 Steinbeilklinge (Ind. 515). Mittel. Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 64 g. Fnr. 63858: Qm. G4, Stör.

8 Steinbeilklinge (Ind. 521). Klein. Spalttechnik. 
Vollständig. Gewicht: 23 g. Fnr. 63742_1: Qm. E1, 
Sch. 1+2.

9 Steinbeilklinge (Ind. 524). Spalttechnik. Frag-
ment. Gewicht: 7 g. Fnr. 63978: Qm. I8, Stör.

10 Steinbeil-Halbfabrikat (Ind. 507). Gross. Ge-
pickt. Vollständig. Gewicht: 250 g. Fnr. 63972_1: 
Qm. H8, Stör.

11 Steinbeil-Halbfabrikat (Ind. 525). Gepickt. Voll-
ständig. Gewicht: 93 g. Fnr. 63823: Qm. E3, Stör.

12 Steinbeil-Rohlingfragment (Ind. 532). Mittel. 
Gepickt. Fragment. Gewicht: 85 g. Fnr. 64040_2: 
Qm. F10, Stör.

13 Steinbeilklinge (Ind. 527). Mittel. Gepickt. Frag-
ment. Gewicht: 94 g. Fnr. 64618_2: Streufund.

14 Steinbeil-Rohling (Ind. 526). Gross. Gepickt. 
Vollständig. Gewicht: 666 g. Fnr. 63994: Qm. C9, 
Stör.

Tafel 10 

1 Steinbeil-Lochaxt-Halbfabrikat (Ind. 510). Gross. 
Spalttechnik. Fragment. Gewicht: 98 g. Fnr. 
63772_1: Qm. D2, Stör.

2 Rohling mit Lochansatz (Ind. 512). Fragment. 
Gewicht: 363 g. Fnr. 63772_3: Qm. D2, Stör.

3 Sägeplättchen aus Sandstein (Ind. 533). Grobe 
Textur. Fragment. Gewicht: 6 g. Fnr. 63765: Qm. A2, 
Sch. 2.

4 Steinbeil-Halbfabrikat (Ind. 528). Mittel. Säge-
schnitt. Vollständig. Gewicht: 70 g. Fnr. 64618_3: 
Streufund.

5 Rohling mit Sägespuren (Ind. 522). Fragment. 
Gewicht: 383 g. Fnr. 63742_2: Qm. E1, Sch. 1 und 2.

6 Netzsenker aus Sandstein (Ind. 534). Primäre 
Verwendung als Schleifstein. Vollständig. Gewicht: 
85 g. Fnr. 63871: Qm. C5, Stör.

7 Schleuderstein (Ind. 543). Vollständig. Gewicht: 
68 g. Fnr. 63762: Qm. K1, Sch. 1.

8 Schleuderstein (Ind. 541). Vollständig. Gewicht: 
33 g. Fnr. 64047_1: Qm. G10, Sch. 2.3.

9 Schleuderstein. (Ind. 542). Vollständig. Gewicht: 
67 g. Fnr. 64047_2: Qm. G10, Sch. 2.3.

Tafel 11 

1 Klopfstein (Ind. 537). Typ B. Vollständig. Ge-
wicht: 572 g. Fnr. 63754: Qm. H1, Sch. 1.

2 Klopfstein (Ind. 538). Typ B. Vollständig. Ge-
wicht: 510 g. Fnr. 63802: Qm. K2, Sch. 2.2.

3 Klopfstein (Ind. 540). Typ C. Vollständig. Ge-
wicht: 227 g. Fnr. 64000: Qm. E9, Stör. 

4 Klopfstein (Ind. 536). Typ A. Fragment. Gewicht: 
325 g. Fnr. 63772_4: Qm. D2, Stör. 

5 Klopfstein (Ind. 539). Typ C. Vollständig. Ge-
wicht: 601 g. Fnr. 63873: Qm. D5, Stör.
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Tafel 12 

1 Mühle: Läufer (Ind. 558). Grobe Textur. Vollstän-
dig. Gewicht: 8513 g. Fnr. 64028: Qm. C10, Sch. 1.1.

2 Mühle: Unterlieger (Ind. 544). Grobe Textur. 
Vollständig. Gewicht: 75 000 g. Fnr. 63752: Qm. G1, 
Sch. 2.

3 Mühle: Läufer (Ind. 555). Grobe Textur. Vollstän-
dig. Gewicht: 3488 g. Fnr. 63891: Qm. A6, Sch. 3.

4 Mühle: Unterlieger (Ind. 548). Grobe Textur. 
Vollständig. Gewicht: 54 000 g. Fnr. 64058: Qm. 
K10, Stör.

Tafel 13 

1 Mühle: Unterlieger (Ind. 546). Grobe Textur. 
Vollständig. Gewicht: 16 610 g. Fnr. 63927: Qm. D7, 
Stör.

2 Mühle: Unterlieger (Ind. 545). Grobe Textur. 
Vollständig. Gewicht: 20 970 g. Fnr. 63898: Qm. E6, 
Stör.

3 Mühle: Unterlieger (Ind. 547). Grobe Textur. 
Fragment. Gewicht: 4386 g. Fnr. 63997: Qm. D9, 
Stör.

4 Mühle: Läufer (Ind. 552). Mittlere Textur. Frag-
ment. Gewicht: 1425 g. Fnr. 63879: Qm. G5, Stör.

5 Mühle: Läufer (Ind. 549). Grobe Textur. Frag-
ment. Gewicht: 2084 g. Fnr. 63729_2: Qm. A1, 
Sch. 2.

6 Mühle: Läufer (Ind. 550). Feine Textur. Frag-
ment. Gewicht: 1433 g. Fnr. 63855: Qm. F4, Stör.

7 Mühle: Läufer (Ind. 556). Feine Textur. Vollstän-
dig. Gewicht: 3317 g. Fnr. 63932: Qm. F7,Stör.

Tafel 14 

1 Mühle: Läufer (Ind. 553). Feine Textur. Vollstän-
dig. Gewicht: 8956 g. Fnr. 63881: Qm. H5, Stör.

2 Mühle: Läufer (Ind. 551). Grobe Textur. Vollstän-
dig. Gewicht: 4080 g. Fnr. 63873: Qm. D5, Stör.

3 Mühle: Läufer (Ind. 557). Mittlere Textur. Voll-
ständig. Gewicht: 2505 g. Fnr. 63972: Qm. H8, Stör.

4 Mühle: Läufer (Ind. 554). Mittlere Textur. Voll-
ständig. Gewicht: 2692 g. Fnr. 63887: Qm. A6, Stör.

5 Schleifstein aus Sandstein. Feine Textur (Ind. 
566). Vollständig. Gewicht: 2992 g. Fnr. 63969: Qm. 
G8, Sch. 1.

6 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 559). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 9425 g. Fnr. 63729_1: Qm. 
A1, Sch. 2.

7 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 563). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 1599 g. Fnr. 63834: Qm. 
H3, Sch. 2.

8 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 563). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 2455 g. Fnr. 64037: Qm. 
E10, Sch. 2.2/.2.3.

Tafel 15 

1 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 564). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 5893 g. Fnr. 63903: Qm. 
G6, Stör.

2 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 562). Feine Tex-
tur. Gewicht: 12 835 g. Fnr. 63799: Qm. K2, Stör.

3 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 561). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 3212 g. Fnr. 63750_1: Qm. 
G1, Stör.

4 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 560). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 7101 g. Fnr. 63750_2: Qm. 
G1, Stör.

5 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 535). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 353 g. Fnr. 64013: Qm. I9, 
Stör.

6 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 565). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 647 g. Fnr. 63959: Qm. 
C8, Stör.

7 Schleifstein aus Sandstein (Ind. 568). Feine Tex-
tur. Vollständig. Gewicht: 922 g. Fnr. 64045: Qm. 
G10, Stör.

Tafel 16 
1 Trianguläre Pfeilspitze mit konkaver Basis. (Ind. 
705). Reste von Birkenteer. Vollständig. Gewicht: 
2,2 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63747: Qm. F1, 
Sch. 1.

2 Trianguläre Pfeilspitze mit konkaver Basis (Ind. 
706). Vollständig. Gewicht: 3,2 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63732_1: Qm. B1, Sch. 1.

3 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
707). Vollständig. Gewicht: 2,6 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63735_1: Qm. C1, Sch. 1.

4 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
708). Reste von Birkenteer. Vollständig. Gewicht: 
1,4 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63790_2: Qm. H2, 
Sch. 1.

5 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
709). Vollständig. Gewicht: 1 g. Rohmaterial: Malm. 
Fnr. 63790_1: Qm. H2, Sch. 1.

6 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
710). Reste von Birkenteer. Vollständig. Gewicht: 
3 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63763_1: Qm. K1, Sch. 
2.

7 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
711). Vollständig. Gewicht: 2,1 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63844: Qm. B4, Sch. 2.

8 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
712). Vollständig. Gewicht: 1,4 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63981: Qm. I8, Sch. 2.2/.2.3.

9 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
713). Vollständig. Gewicht: 2,5 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63806: Qm. A3, Sch. 2.1.

10 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
714). Reste von Birkenteer. Distal erhalten. Ge-
wicht: 1,4 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 64011_2: Qm. 
H9, Sch. 2.

11 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
715). Vollständig. Gewicht: 1,3 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 64011_1: Qm. H9, Sch. 2.

12 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
716). Vollständig. Gewicht: 0,8 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63765_1: Qm. A2, Sch. 2.

13 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
717). Distal erhalten. Gewicht: 1,5 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63797_1: Qm. I2, Sch. 2.1/2.2.

14 Trianguläre Pfeilspitze mit konvexer Basis (Ind. 
718). Distal erhalten. Gewicht: 1,9 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63779_1: Qm. F2, Sch. 2.1.

15 Trianguläre Pfeilspitze mit konvexer Basis (Ind. 
719). Vollständig. Gewicht: 1,8 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63792_1: Qm. H2, Sch. 2.2.

16 Trianguläre Pfeilspitze mit konvexer Basis (Ind. 
720). Reste von Birkenteer. Vollständig. Gewicht: 
1 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63733_1: Qm. B1, 
Sch. 2.

17 Trianguläre Pfeilspitze mit konkaver Basis (Ind. 
721). Vollständig. Gewicht: 1,6 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63793_1: Qm. H2, Sch. 2.3.

18 Trianguläre Pfeilspitze mit konkaver Basis (Ind. 
722). Vollständig. Gewicht: 2,2 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63780_2: Qm. F2, Sch. 2.3.

19 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
723). Reste von Birkenteer. Vollständig. Gewicht: 
2 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63780_1: Qm. F2, 
Sch. 2.3.

20 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
724). Vollständig. Gewicht: 1,1 g. Rohmaterial: 
Malm, Typ 102 (Olten, Chalchofen SO). Fnr. 
63780_3: Qm. F2, Sch. 2.3.

21 Trianguläre Pfeilspitze mit konvexer Basis (Ind. 
725). Vollständig. Gewicht: 1,9 g. Rohmaterial: 
Malm, Typ 102 (Olten, Chalchofen SO). Fnr. 63989: 
Qm. A9, Sch. 2.3.

22 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
726). Reste von Birkenteer. Distal erhalten. Ge-
wicht: 1,2 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63793_2: Qm. 
H2, Sch. 2.3.

23 Pfeilspitzenhalbfabrikat (Ind. 704). Vollständig. 
Gewicht: 9,7 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63952: 
Qm. A8, Sch. 2.3.

24 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
727). Distal erhalten. Gewicht: 0,9 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63911: Qm. I6, Sch. 3.

25 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
728). Vollständig. Gewicht: 1,5 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63934_1: Qm. F7, Sch. 3.
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Tafel 17 

1 Trianguläre Pfeilspitze mit konkaver Basis (Ind. 
729). Reste von Birkenteer. Vollständig. Gewicht: 
23 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63994_1: Qm. C9, 
Stör.

2 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
730). Vollständig. Gewicht: 1,9 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63746: Qm. F1, Stör.

3 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
731). Vollständig. Gewicht: 1,4 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63949_1: Qm. A8, Stör.

4 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
736). Reste von Birkenteer. Vollständig. Gewicht: 
1,6 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63767: Qm. B2, Stör.

5 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
733). Vollständig. Gewicht: 0,6 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63855_1: Qm. F4, Stör.

6 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
734). Dorsalfläche mit wenig Kortex. Vollständig. 
Gewicht: 0,5 g. Rohmaterial: Malm, Typ 102 (Ol-
ten, Chalchofen SO). Fnr. 63741_1: Qm. E1, Stör.

7 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
735). Vollständig. Gewicht: 1,6 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63767: Qm. B2, Stör.

8 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
732). Vollständig. Gewicht: 4,6 g. Rohmaterial: 
Malm, Typ 101/002 (Region Olten-Aarau). Fnr. 
63727: Qm. A1, Stör.

9 Trianguläre Pfeilspitze mit konvexer Basis (Ind. 
737). Vollständig. Gewicht: 2,4 g. Rohmaterial: 
Malm. Fnr. 63949_3: Qm. A8, Stör.

10 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
738). Vollständig. Gewicht: 6,2 g. Rohmaterial: 
Malm, Typ 311 (Oberbuchsiten SO). Fnr. 63846_1: 
Qm. C4, Stör.

11 Trianguläre Pfeilspitze mit gerader Basis (Ind. 
739). Vollständig. Gewicht: 7,6 g. Rohmaterial: 
Malm, Typ 101/002 (Region Olten-Aarau). Fnr. 
63949_2: Qm. A8, Stör.

12 Kern (Ind. 703). Dorsalfläche mit wenig Kortex. 
Gewicht: 26 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63959_2: 
Qm. C8, Stör.

13 Kantenretuschierte Klinge. (Ind. 743). Dorsal-
fläche mit wenig Kortex. Reste von Birkenteer. Voll-
ständig. Gewicht: 20 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 
63757: Qm. I1, Sch. 1.

14 Klingenspitze (Ind. 740). Vollständig. Gewicht: 
12 g. Rohmaterial: Exogen, Typ 112 (Paron FR, 
Yonne). Fnr. 63729: Qm. A1, Sch. 2.

15 Kantenretuschierte Klinge (Ind. 744). Reste von 
Birkenteer. Proximal erhalten. Gewicht: 8 g. Roh-
material: Malm. Fnr. 63837_1: Qm. I3, Sch. 2.3.

16 End- und Lateralretusche (Ind. 747). Vollstän-
dig. Gewicht: 22 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63768: 
Qm. B2, Sch. 2.

17 End- und Lateralretusche (Ind. 748). Vollstän-
dig. Gewicht: 8 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63815_1: 
Qm. C3, Sch. 2.2.

18 Bec (Ind. 756). Vollständig. Gewicht: 8 g. Roh-
material: Exogen, Typ 112 (Paron FR, Yonne). Fnr. 
63780_4: Qm. F2, Sch. 2.3.

19 Einfacher Kratzer (Ind. 758). Mehr als ein Drit-
tel der Dorsalfläche mit Kortex bedeckt. Vollstän-
dig. Gewicht: 13 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 
64014_1: Qm. I9, Sch. 2.

20 Einfacher Kratzer (Ind. 759). Mehr als ein Drit-
tel der Dorsalfläche mit Kortex bedeckt. Vollstän-
dig. Gewicht: 15 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 
63904_1: Qm. G6, Sch. 2.

Tafel 18 

1 End- und Lateralretusche (Ind. 749). Dorsalflä-
che mit wenig Kortex. Vollständig. Gewicht: 15 g. 
Rohmaterial: Malm. Fnr. 63919: Qm. A7, Sch. 3.

2 End- und Lateralretusche (Ind. 750). Vollstän-
dig. Gewicht: 15 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63939: 
Qm. H7, Sch. 3.

3 Retuschiertes Fragment (Ind. 755). Medial erhal-
ten. Gewicht: 2 g. Rohmaterial: Exogen, Typ 109 
(Lausen BL). Fnr. 63976: Qm. H8, Sch. 3.

4 Klingenspitze (Ind. 741). Vollständig. Gewicht: 
27 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63987: Qm. A9, Stör.

5 Klingenspitze (Ind. 742). Vollständig. Gewicht: 
14 g. Rohmaterial: Malm, Typ 146/002 (Region Ol-
ten-Aarau). Fnr. 63959_1: Qm. C8, Stör.

6 Kantenretuschierte Klinge (Ind. 745). Proximal 
erhalten. Gewicht: 19 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 
63938_3: Qm. H7, Stör.

7 Kantenretuschierte Klinge (Ind. 746). Dorsalflä-
che mit wenig Kortex. Vollständig. Gewicht: 15 g. 
Rohmaterial: Malm, Typ 146/002 (Region Olten-
Aarau). Fnr. 63734: Qm. C1, Stör.

8 End- und Lateralretusche (Ind. 752). Vollstän-
dig. Gewicht: 11 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 63876: 
Qm. F5, Stör.

9 End- und Lateralretusche (Ind. 751). Dorsalflä-
che mit wenig Kortex. Vollständig. Gewicht: 12 g. 
Rohmaterial: Malm. Fnr. 63861_1: Qm. H4, Stör.

10 End- und Lateralretusche (Ind. 753). Reste von 
Birkenteer. Vollständig. Gewicht: 10 g. Rohmate-
rial: Malm. Fnr. 63927_1: Qm. D7, Stör.

11 Kantenretuschierter Abschlag (Ind. 754). Dor-
salfläche mit wenig Kortex. Vollständig. Gewicht: 
22 g. Rohmaterial: Malm, Typ 311 (Oberbuchsiten 
SO). Fnr. 63932: Qm. F7, Stör.

12 Bec (Ind. 757). Dorsalfläche mit wenig Kortex. 
Vollständig. Gewicht: 6 g. Rohmaterial: Malm. Fnr. 
63938_2: Qm. H7, Stör.

13 Doppelkratzer (Ind. 760). Vollständig. Gewicht: 
24 g. Rohmaterial: Exogen, Typ 113 (Charmes FR, 
Yonne). Fnr. 63861_2: Qm. H4, Stör.
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Taf. 1: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Keramik aus Schicht 1. M. 1:4.
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Taf. 2: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Keramik aus Schicht 1 (1–5) und Schicht 2 (6–20). M. 1:4.
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Taf. 3: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Keramik aus Schicht 2. M. 1:4.
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Taf. 4: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Keramik aus Schicht 2 (1–7) und Schicht 3 (8–13). M. 1:4.
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Taf. 5: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Keramik aus Schicht 3. M. 1:4.
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Taf. 6: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Keramik aus unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen. M. 1:4.
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Taf. 7: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Keramik aus unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen. M. 1:4.
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Taf. 8: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Steinbeilklingen und Rohling (13) aus Felsgestein. Schicht 1 (1–5), Schicht 2 
(6–13) und Schicht 3 (14). M. 1:2.
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Taf. 9: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Steinbeilklingen (1–9, 13), Halbfabrikate (10–11) und Rohlinge (12, 14) aus 
Felsgestein aus unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen. M. 1:2.
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Taf. 10: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Lochaxt (?), Halbfabrikate aus Felsgestein (1–2), Sägeplättchen aus Sand-
stein (3), Werkstücke mit Sägeschnitt aus Felsgestein (4–5), Schleifstein aus Sandstein, vermutlich sekundär als Netzsenker verwendet (6), 
und Schleudersteine aus Felsgestein (7–9). Diverse Schichten. M. 1:2.
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Taf. 11: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Klopfsteine aus Felsgestein aus Schicht 1 (1), Schicht 2 (2) und aus 
unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen (3–5). M. 1:2.
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Taf. 12: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen, Sondierschnitt 1. Läufer (1–2) und Mahlsteine (3–4) aus Felsgestein aus Schicht 1 (1), 
Schicht 2 (2), Schicht 2 (3) und aus unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen (4). M. 1:5.
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Taf. 13: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Mahlsteine (1–3) und Läufer (4–7) aus Felsgestein aus Schicht 2 (5) und aus 
unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen (1–4, 6–7). M. 1:5.
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Taf. 14: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Läufer aus Felsgestein (1–4) und Schleifsteine aus Sandstein (5–8) aus 
Schicht 1 (5), Schicht 2 (6–8) und aus unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen (1–4). M. 1:5.
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Taf. 15: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Schleifsteine aus Sandstein aus unstratifizierten beziehungsweise  
gestörten Bereichen. M. 1:5.
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Taf. 16: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Trianguläre Pfeilspitzen aus Silex aus Schicht 1 (1–5), Schicht 2 (6–23) und 
Schicht 3 (24–25). M. 1:2.
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Taf. 17: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Trianguläre Pfeilspitzen (1–11), Kern (12) und verschiedene Werkzeuge  
(13–20) aus Silex aus Schicht 1 (13), Schicht 2 (14–20) und aus unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen (1–12). M. 1:2.
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Taf. 18: Sutz-Lattrigen, Hauptstation aussen. Sondierschnitt 1. Verschiedene Werkzeuge aus Silex aus Schicht 3 (1–3) und aus  
unstratifizierten beziehungsweise gestörten Bereichen (4–13). M. 1:2. 
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Die Kirchen von Frutigen 
Die Ergebnisse der archäologischen Forschungen von 1973

PETER EGGENBERGER

Im Rahmen der 1973/74 durchgeführten Restau-
rierung der Kirche von Frutigen1 beauftragte der 
Archäologische Dienst des Kantons Bern (ADB) 
Ulrich Bellwald, im und um das Gebäude ar-
chäologische Forschungen durchzuführen, de-
ren Ergebnisse er 1977 im «Frutigbuch» publi-
zierte.2 Mit der vorliegenden Publikation sollen 
die bisher nur lokal bekannten Resultate mit den 
Ergebnissen der zahlreichen Kirchengrabungen, 
die in der Schweiz in den vergangenen knapp 
50 Jahren durchgeführt wurden, verglichen und 
abgestimmt werden. 

Die 1228 erstmals erwähnte Kirche ent-
stand 1727 in ihrer heutigen Form als Predigt-
saal, nachdem ihre Vorgängerin ein Jahr zu-
vor in einem verheerenden Dorfbrand zerstört 
worden war (Abb. 1).3 Sie besteht aus einer bei-
nahe quadratischen Halle, die durch zwei Rei-
hen mit je drei hohen Holzstützen unterteilt ist. 
An der Ostseite – die Kirche ist ungefähr geos-
tet – schliesst ein stark eingezogenes, dreiseitig 
geschlossenes Chor, an der Nordseite ein mäch-
tiger Glockenturm an. Frutigen war ab der Ein-
richtung der territorial festgelegten Pfarreien 
im 12./13. Jahrhundert Pfarrort des Frutiglands 
(oberer Teil des Kandertals, Frutigtal sowie 
verschiedene Nebentäler; Abb. 2). Im 15.  und 
16.  Jahrhundert wurden in den Randgebieten 
der weiträumigen Pfarrei Filialkapellen errich-
tet, so 1433 in Adelboden und 1511 in Kander-
steg; beide bilden heute selbständige Kirchge-
meinden.4 

1

Frutigen im Kreis der zwölf  
«burgundischen Thunerseekirchen»

Der ehemals Sankt Martin5 geweihten, heute 
reformierten Kirche Frutigen kommt insofern 
eine überregionale Bedeutung zu, als sie zum 
Kreis der zwölf sogenannten «Thunerseekir-
chen» gehört, die Elogius Kyburger in seiner 
nach 1464 verfassten Strättliger Chronik als Fi-

lialen von Einigen anführt.6 Kyburger, der in 
Einigen Kirchherr und Priester war, zählt dazu 
ausserdem die Pfarrkirchen von Aeschi, Hilter-
fingen, Leissigen, Scherzligen, Sigriswil, Spiez, 
Thierachern, Thun, Uttigen und Wimmis so-
wie die ehemalige Stiftskirche Amsoldingen 
(Abb. 2). Sie sollen gemäss Kyburger von König 
Rudolf II. von Burgund (911–937) gegründet 
und der ebenfalls auf dessen Initiative entstan-
denen Kirche von Einigen unterstellt worden 
sein. Diejenigen rechts der Aare beziehungs-
weise des Thunersees gehörten bis zur Refor-
mation, die im Berner Herrschaftsgebiet 1528 
eingeführt wurde, zum Bistum Konstanz, die-
jenigen links davon zur Diözese Lausanne, so 
auch Frutigen (Abb. 2). 

 Die in Amsoldingen, Spiez und Wimmis 
vollständig oder teilweise noch bestehenden Ba-
siliken sowie der in Einigen bewahrte Apsissaal 
erfuhren in der kunsthistorischen Forschung 
als einheitliche Gruppe besondere Aufmerk-
samkeit: Ihre Datierung galt durch eine schrift-
liche Quelle als abgesichert und durch typologi-
sche Analogien bestätigt.7 Diese Sicherheit gab 

1 Koord. 2 615 636, 1 159 671, 803 m ü. M.
2 Bellwald 1977. Die Dokumentation der Grabung ist als 
Kopie im Gemeindearchiv des Archäologischen Dienstes 
des Kantons Bern unter der FP-Nr. 188.002.1973.01 aufbe-
wahrt. Zittiert ist besonders das Tagebuch.
3 Die historischen Angaben zur Kirche Frutigen entneh-
men wir Bach 1938, 333–334, gelegentlich ergänzt durch 
Quellennachweise. Erstmalige Erwähnung: Fontes Rerum 
Bernensium II, Nrn. 77, 92.
4 Zur Entstehung von Kapellen in den Randgebieten gros-
ser Pfarreien s. Eggenberger 1999, 406; SPM VII, 182–184. 
5 Kunstführer durch die Schweiz 3, 484–485. Lange galt der 
im Aareraum ansonsten nicht bekannte heilige Quirinius 
(von Neuss?) als Patron der Kirche Frutigen (z. B. Bach 1938, 
333; Moser 1958, 33. Dazu auch Kocher 1973).
6 Strättliger Chronik: Staatsarchiv des Kantons Bern 
(STAB), B III 40, Chronik von Strättligen, nach 1464 (Ar-
chiveinheit). Dazu besonders Heim 2009. Elogius Kybur-
ger: erstmals erwähnt 1439, ab 1446 Kirchherr in Einigen 
und 1456–1503 in Worb, Chorherr in Bern, † 1506 (Histo-
risches Lexikon der Schweiz HLS, http://www.hls-dhs-dss.
ch/textes/d/D12025.php, 10/08/2007).
7 Grütter 1932; Grütter 1966; Reinle 1968, S. 159–168; 
Stettler 1964.
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bei den übrigen in der Strättliger Chronik auf-
gezählten Kirchen Anlass zu mehr oder weni-
ger intensiven archäologischen und kunsthis-
torischen Forschungen.8 Eine Ausnahme bildet 
Uttigen, dessen Kirche 1536 durch Brand zer-
stört und nicht wiederaufgebaut worden ist. An 
allen Orten kamen Apsissäle zum Vorschein, 
die der von Kyburger angeführten Datierung 
entsprechen, so in Aeschi, Hilterfingen, Leis-
sigen, Scherzligen, Sigriswil, Thierachern und 

1 159 600

1 159 800

2 615 800

2 615 600

Abb. 1: Frutigen, Kirche.  
1 Katasterplan. 
2 Ostansicht der Kirche.  
3 Inneres der Kirche. Blick 
gegen das Chor nach  
Osten.

1 2

3

8 Aeschi: 1988 (Schäppi/Stähli-Lüthi 1988). Amsoldingen: 
1978–1980 (Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 
23–24; Rutishauser 1982). Einigen: 1954 (Oswald/Schaefer/
Sennhauser 1966, 1968, 1971, 67). Hilterfingen: 1973 (Senn-
hauser 1973). Leissigen: 1974 (Eggenberger/Ulrich-Bochs-
ler/Frey-Kupper 2009). Scherzligen: 1988/89 und 2003 (Gut-
scher 1994). Sigriswil: 1957 und 2018 (ADB Gemeindearchiv, 
FP-Nr. 447.006.2018.01; Lindt 2020). Spiez: 1941–1946 (Hal-
ler 1974; Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 
318–219). Thierachern: 1962 (ADB Gemeindearchiv, FP-Nr. 
450.006.1962.01). Thun: 1967/68 (Bellwald 1974). Wimmis: 
1962/63 (Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 
376–377; Lüthi 1970; Stähli-Lüthi 1982).
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Thun. Die als «Thunerseekirchen» bezeichnete 
Gruppe besteht demnach einerseits aus Apsis-
sälen, anderseits aus Basiliken, die in Amsol-
dingen und Spiez zudem eine Krypta aufweisen 
(Abb. 2, 3 und 4). Die Gruppe erhielt aufgrund 
ihrer Lage im einstigen Burgundischen Kö-
nigreich zudem das Attribut «burgundisch».9 
Heute ist verbreitet anerkannt, dass Kyburger 
sich zwar auf eine ältere Gründungstradition 
gestützt haben dürfte – Rudolf ist allgemein als 
Wohltäter der Kirche bekannt –, diese jedoch 
einem persönlichen Anliegen angepasst hat. So 
soll er mit der betonten Abhängigkeit der zwölf 
Kirchen von Einigen beabsichtigt haben, die Be-

deutung dieses in Vergessenheit geratenen Wall-
fahrtsorts wiederzubeleben. Geleitet wurde er 
vermutlich durch den Wunsch, damit einerseits 
zur Absicherung der damit verbundenen Ein-
nahmen, anderseits zu seinem persönlichen Re-
nommee als Kirchherr eines bedeutenden Pfarr-
orts beizutragen.10
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 1 Aeschi
 2 Amsoldingen
 3 Biglen
 4 Einigen
 5 Hilterfingen
 6 Kirchlindach
 7 Köniz
 8 Leissigen
 9 Oberbipp
 10 Sigriswil
 11 Spiez
 12 Schönenwerd
 13 Scherzligen
 14 Steffisburg
 15 Thierachern
 16 Thun
 17 Wimmis
 18 Worb

Abb. 2: Karte des Kantons 
Bern mit den im Beitrag 
erwähnten Ortschaften 
und Grenzen der Bistümer. 
Die frühromanischen  
Apsissäle und querschiff-
losen Pfeilerbasiliken des 
Typus «Thunerseekirchen» 
sind als Grundrisse einge-
zeichnet.

1 Aeschi
2 Amsoldingen
3 Biglen
4 Einigen
5 Hilterfingen
6 Kirchlindach
7 Köniz
8 Leissigen
9 Oberbipp
10 Sigriswil
11 Spiez
12 Schönenwerd
13 Scherzligen
14 Steffisburg
15 Thierachern
16 Thun
17 Wimmis
18 Worb

9 S. zu dieser Gruppe auch die jüngeren Publikationen:  
Eggenberger 2003; Eggenberger/Ulrich-Bochsler/Frey-
Kupper 2009, 11–13; Eggenberger et. al. 2012, 32–35; Meier 
1996, 297–312; Rutishauser 1982.
10 Heim 2009.
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Trotz der teils unvollständigen Ergebnisse 
helfen die archäologischen Grabungen bei der 
Klärung der tatsächlichen Gründungszeit der 
«Thunerseekirchen»: An den meisten Kirch-
orten wurden ältere, frühmittelalterliche Anla-
gen festgestellt, wodurch sich die von Kyburger 
behauptete Gründungstradition als zu spät er-
weist. Wie erwähnt, folgen in späteren Baupha-
sen jedoch Apsissäle, die typologisch gleichartig 

sind und somit ihre Zugehörigkeit zur Thu-
nerseegruppe zu bestätigen scheinen. Deren 
Entstehungszeit ist allerdings umstritten und 
schwankt zwischen dem 10. und dem 11. Jahr-
hundert. Mit 933 vermutet man sogar, über ein 
präzises Datum aus der Lebenszeit König Ru-
dolfs II. zu verfügen. In diesem Jahr verzich-
tete dieser auf die von ihm beanspruchte Herr-
schaft in Italien zugunsten der Vereinigung der 

Abb. 3: Die beiden Typen 
der «Thunerseekirchen». 
1 Saalkirche mit Apsis 
von Einigen. Blick nach 
Westen.  
2 Querschifflose Pfeiler-
basilika von Spiez. Blick 
nach Nordwesten.  
3 Querschifflose Pfeiler-
basilika von Amsoldingen. 
Blick nach Südwesten.

1 2

3
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Burgundischen Teilreiche zu einem einzigen 
Königreich.11 Diese Tradition war im ehemali-
gen burgundischen Gebiet der Schweiz derart 
stark verwurzelt, dass sich ihre Spuren bis in 
die heutige Zeit erhalten haben, im 16. Jahrhun-
dert bereichert durch Rudolfs wohltätig durchs 
Land ziehende und Kirchen stiftende Gemah-
lin Bertha («Reine Berthe»).12 Die Datierung ins 
10. Jahrhundert stösst jedoch auf Widerspruch. 
Sie stützt sich auf das umstrittene Engagement 
Rudolfs II. als König von Italien, doch dürfte 
sich dessen kurze Dauer auf den burgundischen 
Kirchenbau kaum ausgewirkt haben. 1033 waren 
die Voraussetzungen hingegen aufgrund der seit 
damals geänderten politischen Lage vermehrt 
gegeben, denn in diesem Jahr war das Burgun-
dische Reich an den ostfränkisch-deutschen 
König Konrad II., Kaiser und zugleich Regent 
des Italienischen Königreichs, gekommen. Al-
lerdings konnten er und seine Nachfolger ihre 
Herrschaft nur im diesseits des Juras gelegenen 
Teil Burgunds für längere Zeit sichern. Wir be-
vorzugen die zeitliche Einordnung der Apsissäle 
ins 11. / beginnende 12. Jahrhundert, was – wie 
zu sehen sein wird – durch archäologische Fak-
ten gestützt ist.13 

Zur Genese des Typus der Thunersee-Basi-
liken – und mittelbar auch der Apsissäle – tra-
gen besonders die Forschungen von Samuel Ru-
tishauser im Rahmen seiner Untersuchungen in 
Amsoldingen bei, welche die bis dahin nur ver-
muteten Vorbilder in der Lombardei ausführ-
lich belegen.14 Unter den charakteristischen 
Merkmalen fällt besonders die Gliederung des 
Chorbereichs und teilweise des Schiffs mit Li-
senen und doppelten Rundbogen auf (Abb. 3). 
Mit ausgemauertem Bogen überdeckte Ein-
gänge in der West- und in den Längsmauern 
– dort sich oftmals gegenüberliegend – gehö-
ren ebenfalls zum Standard (Abb. 11,4). Zudem 
ist das teils unter Schrägstellung von kleinerem 
Steinmaterial lagenhaft gefügte Sichtmauerwerk 
hervorzuheben. Die Steinfugen sind breit mit 
glattgestrichenem und unterschiedliche Farb-
töne aufweisendem oder geschlämmtem Kalk-
mörtel überzogen, der die Steinköpfe erkenn-
bar lässt (Pietra Rasa) und teils in Form von 
Handquadern geritzt ist (Abb. 3,3, 4 und 11,3).15 
Dieses Merkmal ist besonders an Kirchen ver-
breitet, die von der Mitte des 11. bis in die erste 
Hälfte des 12.  Jahrhunderts entstanden.16 Die 
Basiliken von Amsoldingen und Spiez zeich-

nen sich durch ihren grösseren Baukörper und 
weitere Eigenheiten aus. So befinden sich un-
ter den Blendbogen am Ansatz der Gewölbe-
kalotte der Mittelapsis kleine Nischen (Abb. 3,2 
und 3,3).17 Die drei mit Apsiden geschlossenen, 
flach gedeckten Schiffe sind in enger Folge mit 
rundbogigen, auf viereckigen Stützen ruhen-
den Arkaden voneinander getrennt (Abb. 4). 
Dies führte zusammen mit dem querschifflosen 
Langhaus zur Bezeichnung «querschifflose Pfei-
lerbasiliken». Vor der – an beiden Orten durch 
die Krypta stark erhöhten – Hauptapsis ist ein 
mit Quertonne gewölbtes Vorjoch vorhanden 
(Abb. 4); in den Seitenschiffen besitzt das Joch 
vor der Nebenapsis hingegen ein Kreuzgratge-
wölbe. 

Abb. 4: Amsoldingen,  
Kirche. Blick gegen das 
durch die Krypta erhöhte 
Chor im Osten mit quer-
gewölbtem Vorjoch.  

11 Grütter 1932; Grütter 1966. 
12 S. dazu Durussel/Morerod 1990; Eggenberger 2003, 
355–359; Eggenberger et al. 2012, 32–35; Eggenberger/Ul-
rich-Bochsler/Frey-Kupper 2009, 11–13; Lombard 1988.
13 S. zur späteren Datierung Oswald/Schaefer/Sennhauser 
1966, 1968, 1971, 24, 318, 376–377; Eggenberger et al. 2012, 
32–35; Eggenberger/Ulrich-Bochsler 1994, 54–58; Eggen-
berger/Ulrich-Bochsler/Frey-Kupper 2009, 11–13. 
14 Rutishauser 1982 (s. zur umstrittenen Datierung ins 10. 
Jahrhundert S. 38–63).
15 S. z. B. Amsoldingen (Rutishauser 1982 II, 12–24) und 
Steffisburg (Eggenberger/Ulrich-Bochsler 1994, 32–36). Zu 
den weiträumigen Aspekten und weiterer Literatur s. z. B. 
Kurmann 2001.
16 Eggenberger et al. 2000, 118–121.
17 Genauer beschrieben in Rutishauser 1982 I, 31–33.
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Die Ablösung frühmittelalterlicher Kir-
chen durch romanische Nachfolgebauten ist 
zwar nicht aussergewöhnlich, da im Lauf des 
Hochmittelalters die Mehrheit der frühen An-
lagen in einem wahren «Bauboom» ersetzt 
wurde, doch ist die Konzentration frühromani-
scher, typologisch einheitlicher Kirchenbauten 
um den Thunersee besonders auffällig. Jüngere 
archäologische Untersuchungen ergaben, dass 
sich die beiden Kirchentypen nicht auf die in 
der Strättliger Chronik aufgezählten Ortschaf-
ten beschränkten. Sie reichten über dieses Ge-
biet hinaus und dürften einen verbreiteten früh-
romanischen Standardtyp verkörpert haben. 
So kamen in Steffisburg, Biglen und Oberbipp 
weitere Pfeilerbasiliken zum Vorschein, und 
in Schönenwerd SO ist eine solche Anlage fast 
vollständig erhalten geblieben (Abb. 2). Die Ver-
wandtschaft dieses Typus greift sogar auf einen 
anderen Kreis von Kirchenbauten über. So weist 
die erhaltene dreischiffige Kirche des zwischen 
1073 und 1085 gegründeten Cluniazenserprio-
rats von Rougemont VD, deren räumliche Orga-
nisation durch den Einfluss des burgundischen 
Mutterhauses in Cluny geprägt ist, im Schiff die 
für unsere Pfeilerbasiliken typische enge Stel-
lung der viereckigen Stützen auf (Abb. 17,9).18 
Frühromanische Apsissäle fanden sich in Kö-
niz und Worb, in Worb nachweislich mit Spu-
ren der beiden charakteristischen, mit ausge-
mauertem Bogen überdeckten Eingänge in den 
Längsmauern. Die dendrochronologische Ana-
lyse eines der Balken, welche die Türnische de-
cken, ergab ein unbestimmbares Fälljahr nicht 

vor 1015, was die Datierung dieser Kirchenbau-
ten nicht vor dem 11. Jahrhundert unterstützt.19 
Auch Steffisburg liefert dazu einen archäologi-
schen Hinweis, gingen doch der dortigen Basi-
lika zwei vermutlich unvollendete, typologisch 
ins 10./11. beziehungsweise 11. Jahrhundert da-
tierte Kirchenprojekte voraus.20 

2

Die archäologischen Forschungen 
von 1973 und die Grundlagen  
der neuen Rekonstruktionen und 
Interpretationen

Die archäologische Grabung in der Kirche 
Frutigen beruhte vor allem auf dem Freilegen 
von Mauern (Abb. 5). Die Dokumentation be-
schränkt sich auf Fotos und Pläne mit Umrissen 
der Mauern, für welche die steingerechte Ergän-
zung über fotogrammetrisch auswertbare Foto-
grafien vorgesehen war, sowie auf die von Be-
fundskizzen begleiteten Beschreibungen im 
Tagebuch.21 Es fehlen somit steingerechte Pläne 
und Zeichnungen der jeweils zu den Mauern 
gehörenden Niveaus (Flächen- und Senkrecht-
stratigrafie). Unbekannt bleibt auch die Zusam-
mensetzung des aufgehenden Mauerwerks, das 
während der Restaurierung, die an die Grabung 
anschloss, anscheinend nicht untersucht wor-
den ist.22

In der Publikation von 1977 im «Frutig-
buch» sind sieben Benutzungsphasen unter-
schieden. Auf eine vorkirchliche, frühmittel-
alterliche Bestattungszeit folgen ab der ersten 
Hälfte des 7. Jahrhunderts sechs Kirchenbauten 
(Bau I–VI). Die Rekonstruktionen, Interpreta-

1

8

Abb. 5: Frutigen, Kirche. 
Das Chorhaupt der früh-
mittelalterlichen Kirche (8) 
und dahinter die Apsis (1) 
der frühromanischen  
Anlage. Blick nach Süd-
osten. 

18 Rougemont VD: Eggenberger et al. 2000, 107–110, 118–
121; Sennhauser 1980. 
19 Biglen: Bühlmann et al. 1987. Köniz: Eggenberger/Rast 
Cotting 1994. Oberbipp: Gutscher 2006. Schönenwerd SO, 
ehemalige Stiftskirche: Loertscher 1988. Steffisburg: Eggen-
berger/Ulrich-Bochsler 1994, 28–58 (der querschiffähnli-
che Grundriss ist auf eine Planänderung im Lauf des Bau-
geschehens zurückzuführen, die verschobene Pfeilerreihe 
auf einen Vorfall während des Baus). Worb: Eggenberger et 
al. 2012, 29–35.
20 Eggenberger/Ulrich-Bochsler 1994, 51–54.
21 Wir stützen uns im Folgenden neben der Publikation 
von 1977 besonders auf die Grabungsdokumentation. Ein 
ausführlicher und detaillierter Text bildet die Grundlage zur 
vorliegenden Publikation (Gemeindearchiv des Archäolo-
gischen Dienstes des Kantons Bern, FP-Nr. 188.002.1973.01).
22 In der Fotodokumentation 1973 finden sich Aufnahmen 
von Fassadenmauern, an denen der Verputz entfernt wor-
den ist (Fotodokumentation 1973, Kleinbild 321ff.).
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tionen und Datierungen orientieren sich an der 
damals verbreiteten Arbeitsweise der Mittel-
alterarchäologie und stützen sich ausschliesslich 
auf die Typologie des Grundrisses und des Mau-
erwerks. Dies erweist sich insofern als heikle 
Grundlage, als sich der Mauerbestand nur sehr 
fragmentarisch erhalten hat und mit vollständig 
verschwundenen Bauten oder Teilen davon zu 
rechnen ist. Der prekäre archäologische Bestand 
erklärt sich durch die Lage der leicht nach Süd-
osten abgedrehten Kirche auf einer steil anstei-
genden Hügelkuppe (Gletschermoräne). Wollte 
man hohe, die Statik der Gebäude gefährdende 
Aufschüttungen sowie kostspielige Stützmau-
ern vermeiden, so verlangte jede Vergrösse-
rung des Grundrisses aufwendige, das Gelände 
abtragende Terrassierungsarbeiten. Der Bau-
grund kam schliesslich tief in den sandig-kiesi-
gen, gewachsenen Unterboden23 zu liegen, wo-
durch die Mauern der Bauwerke teils bis auf 
wenige Fundamentlagen oder sogar vollständig 
entfernt und die archäologischen Schichten ab-
getragen wurden. 

Das Tagebuch lässt bezüglich der relativen 
Chronologie der Mauern manche Fragen offen. 
Da diese an wichtigen Kontaktstellen durch jün-
geren Bestand verdeckt oder zerstört sind, kann 
dieser Mangel anhand der Fotografien nur stel-
lenweise behoben werden. Wir müssen uns da-
her für die Rekonstruktionen und Datierun-
gen ebenfalls weitgehend auf die Typologie des 
Grundrisses, gelegentlich auch auf diejenige des 
Mauerwerks stützen. Als Vergleichsbeispiele 
dienen vorwiegend die zahlreichen in den letz-
ten Jahren im oberen und mittleren Aareraum 
archäologisch und kunsthistorisch untersuch-
ten Kirchenbauten. Die Ergebnisse bilden da-
her nur Modelle, die – sollte sich die Gelegen-
heit bieten – am Bestand noch der Bestätigung 
oder der Korrektur harren.24 

3

Die frühmittelalterliche Zeit: Die 
Frage nach der Gründungskirche
3.1

Die Interpretation des Bestands

Zwei im Zentrum der heutigen Kirche liegende 
Mauerfragmente dürften zum ältesten Bestand 
gehören. Das eine bildet einen Mauerwinkel mit 
je einem 5 m (Westmauer 11)25 und 3 m (Süd-

mauer 12) langen Arm und bestimmt wohl die 
südwestliche Ecke eines entsprechend der heu-
tigen Kirche ausgerichteten Gebäudes (Abb. 6 
und 7).26 Östlich davon scheint ein 2 m langes, 
von Norden nach Süden gerichtetes Mauerstück 
(8) den Grundriss abzuschliessen. Von beiden 
Mauern haben sich nur noch die untersten La-
gen der Fundamente erhalten, sodass deren 
Breite von 0,60 bis 0,70 m nicht unbedingt der 
eigentlichen Mauerstärke entsprechen muss. Ob 
die beiden Mauern zum gleichen Gebäude ge-
hören beziehungsweise gleichzeitig oder nach-
einander entstanden sind, lässt sich dem Be-
stand nicht entnehmen. Auf einem Kirchplatz 
könnte es sich um die Überreste von älteren Kir-
chen- oder Grabbauten (Memorien) handeln, 
doch sind ebenfalls Bauwerke profaner Funk-
tion nicht auszuschliessen. Wir übernehmen je-
doch das in der Publikation von 1977 als Bau I 
vermittelte Ergebnis.27

Hingegen ist die Rekonstruktion des 
Grund risses genauer zu prüfen. Ob es sich um 
eine Saalkirche entweder mit Binnenchor oder 
eingezogenem viereckigem Altarhaus handelt, 
kann aus der Lage der grossen Apsis (1) ge-
schlossen werden, die später ostseitig an das 
Schiff (11, 12) der vorangehenden Kirche ange-
baut worden ist und dieses vergrössernd zu ei-
ner Apsisanlage ergänzt. Sie dürfte beidersei-
tig mit erhaltenen Mauerzungen (3, 5) an die 
weitgehend fehlenden Längsmauern des alten 
Schiffs angesetzt worden sein.28 Das kurze quer-
liegende Mauerstück (8) bildet somit das Haupt 
eines eingezogenen Viereckchors, womit die 
Anschlussmauern der Apsis die Stelle der feh-
lenden Ecken von Längs- und Schultermauern 

23 Vgl. Tagebuch 1973, 17, 83.
24 Zur Anwendung typologischer Kriterien s. beispiels-
weise Eggenberger 2005.
25 Die Positionsnummern sind von der Grabungsdoku-
mentation übernommen, erweitert durch die in Abb. 6 in 
Klammern stehenden Nummern.
26 Mauer 8: Fotodokumentation 1973, Howald R548/7, 
R555/6. Mauer 11, 12: Fotodokumentation 1973, Howald 
R550/10, R550/11, R552/2.
27 S. zu vorkirchlichen Grabbauten z. B. die Kirche Seeberg 
(Eggenberger et al. 2009, 22–28), zu einem vermutlich pro-
fanen Gebäude die Kirche Steffisburg (Eggenberger/Ulrich-
Bochsler 1994, 20–22).
28 S. dazu die Fotodokumentation 1973, Howald R548/9, 
R551/2, welche die an die Längsmauern anschliessenden 
Mauerhäupter zeigen. Die Grundrissmasse sind dem Mau-
erplan von 1973 entnommen (M. 1:50). Aufgrund der üb-
licherweise weniger starken sichtbaren Mauern (Funda-
mentvorsprung) waren die effektiven Masse wohl um 
weniges grösser.
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Abb. 6: Frutigen, Kirche. 
Plan mit dem erhaltenen 
Mauerbestand (Niveau 
der Fundamente) und  
rekonstruierten Grund-
rissen. M. 1:200. 

Abb. 7: Frutigen, Kirche. 
Erste bekannte frühmittel-
alterliche Kirche.  
1 Aufsicht der West- und 
Südmauer (11, 12). Norden 
ist oben.  
2 Aufsicht mit der Ost-
mauer (8) und der früh-
romanischen Apsis (1). 
Norden ist oben. 1 2
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des alten Schiffs bestimmen. Wäre eine Saalkir-
che mit Binnenchor vorhanden gewesen, hätte 
man diese sicherlich vollständig in die neue 
Anlage integriert. Demnach ergibt sich für das 
Schiff ein lichter Grundriss von 8 × 11 m, für den 
anscheinend querrechteckigen Altarraum un-
bekannter Breite eine Tiefe von 3 m (Abb. 8,6). 
Damit verkörpert die erste bekannte Kirche von 
Frutigen unter den frühen Kirchen mit eingezo-
genem Viereckchor der näheren und weiteren 
Umgebung eine der grösseren Anlagen (Abb. 8). 
Vergleichbar ist die zweite, im 9./10. Jahrhun-
dert erbaute Kirche von Steffisburg, deren Schiff 
ähnliche Dimensionen, hingegen einen längs-
rechteckigen Altarraum besitzt. Andere gleich 
datierte Anlagen sind kleiner, so die zweite An-
lage von Aetingen SO und die erste Steinkirche 
in Oberwil bei Büren an der Aare sowie je die 
zweite Kirche von Leissigen und Bleienbach.29 

Aus dem Grundriss geht die Datierung der 
ersten überlieferten Kirche von Frutigen zwar 
nicht zwingend hervor, doch ist an ihrer früh-
mittelalterlichen Entstehung nicht zu zweifeln. 
Es stellt sich die Frage, ob es sich wirklich um 
den ersten christlichen Sakralbau handelt oder 
ob diesem eine ältere Anlage voranging. Spu-
ren einer Gründungskirche aus Holz oder Stein 
könnten durch das Einebnen des Geländes ver-
schwunden sein. 

3.2

Frühe Bestattungen

Die Terrassierung des Kirchhügels und die 
fehlende Kenntnis der Stratifikation erschwe-
ren auch die Zuordnung der insgesamt 38 auf-
gedeckten, durchwegs beigabenlosen Gräber 
(Abb. 6). Die für eine Kirchengrabung geringe 
Anzahl Gräber entspricht bei Weitem nicht der 
Zahl der im Lauf der Jahrhunderte in und um 
die Kirche Frutigen bestatteten Verstorbenen. 
Die während der archäologischen Forschun-
gen 1973 inner- und ausserhalb der Kirche weg-
geräumten Schichten der jüngeren Bauphasen 
enthielten denn auch zahlreiche menschliche 
Gebeine.30 Dem Friedhof der ersten bekannten 
Anlage kann nur ein einziges Grab (S6) über-
zeugend zugewiesen werden. Es liegt unmit-
telbar an der Aussenflucht des Chorhaupts (8), 
parallel zu diesem und daher quer zur Kirche. 
Im Vordergrund steht jedoch die Frage nach 
der Zuordnung der neun Bestattungen (ohne 

Grabnummern), die laut der Publikation von 
1977 einen vorkirchlichen, christlichen Fried-
hof anzeigen sollen.31 Dies suggeriert, dass die 
Chronologie zwischen ihnen und den ältesten 
Mauern (8 und 11, 12) klar ist, was aber neben 
dem erwähnten Grab nur für drei, vom Chor-
haupt (8) der ersten bekannten Kirche gestörte 
oder überbaute Bestattungen zutrifft (S8, ver-
mutlich S11 und S12). Alle oder ein Teil der Grä-
ber könnten durchaus zu einer älteren, voll-
ständig verschwundenen Kirche gehören. Die 
für die frühen Gräber als zusätzliches Krite-
rium betonte, von der Kirchenachse abwei-
chende genaue Ausrichtung nach Osten ist als 
Hinweis auf eine vorkirchliche Datierung jeden-
falls nicht schlüssig. So zeigt sich beispielsweise 
in Walkringen, dass die Ausrichtung vorkirch-
licher und zum Kirchenfriedhof gehörender 
Gräber sogar innerhalb der jeweiligen Bestat-
tungsphase unterschiedlich sein kann, was dort 
vermutlich vor allem der wechselnden Hangli-
nie zuzuschreiben ist. Auch in Steffisburg fallen 
an den frühen Friedhofsgräbern entsprechende 
Abweichungen auf.32 

3
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Abb. 8: Frühmittelalter-
liche Kirchen des 9./10. 
Jahrhunderts mit Viereck-
chor. M. 1:500.

1 Aetingen SO
2 Bleienbach
3 Leissigen
4 Oberwil b. Büren a.  
   d. Aare.
5 Steffisburg
6 Frutigen

29 Aetingen SO: Eggenberger/Stöckli 1981, 75–77. Bleien-
bach: Eggenberger/Rast Cotting/Ulrich-Bochsler 1994, 25–
29. Oberwil bei Büren an der Aare: Eggenberger/Kellenber-
ger 1985, 29–33. Leissigen: Eggenberger/Ulrich-Bochsler/
Frey-Kupper 2009, 15–21. Steffisburg: Eggenberger/Ulrich-
Bochsler 1994, 25–28. 
30 Vgl. Tagebuch 1973, 2–3, 24, 83.
31 Im Tagebuch 1973, 105 sind dieser älteren Gruppe hin-
gegen 14 Gräber zugeordnet (im nordöstlichen Bereich S5, 
S7, S8, S11, S12, S15, S16, im südwestlichen Bereich S18–S24).
32 Steffisburg: Eggenberger/Ulrich-Bochsler 1994, 171. 
Walkringen: Eggenberger/Bossert/Ulrich-Bochsler 1992, 
20–27. Dazu sei ein nicht weiter berücksichtigter Einwand 
notiert: Im Friedhof einer Kirche können sich kirchliche 
und vorkirchliche Bestattungen mischen.
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Hingegen ist in Frutigen mit zwei von Stei-
nen umrandeten Gräbern (S4, S20), wie sie bis 
ins 8. Jahrhundert als Grabsitte häufig anzutref-
fen sind, ein weiterer Hinweis auf frühmittel-
alterliche Bestattungen vorhanden (Abb. 9).33 
Indessen kommen weder Beigaben noch Stein-
särge vor, wie sie im Schweizer Mittelland in 
und um Kirchen im 6./7. Jahrhundert verbreitet 
waren.34 Im oberen Aareraum konnten beiga-
benführende Gräber und die Verwendung von 
Steinkisten für Kirchenbestattungen bisher nur 
der ansässigen romanischen Bevölkerung zu-
geordnet werden, in deren Siedlungsgebiet die 
Gründung christlicher Sakralbauten früher be-
gonnen hatte.35 So ist für die im Berner Ober-
land bekannten Gräber um und in Kirchen, die 
mit Beigaben alamannischer Herkunft ausge-
stattet sind, die Zuweisung als «Stiftergräber» 
nicht zwingend. In Spiez befindet sich das Grab 
neben der Kirche, in Einigen, wo es in einem 
Arkosolgrab liegt, kann es nachträglich in den 
Kirchenraum einbezogen worden sein,36 und in 
Messen SO und Meikirch sind die entsprechen-
den Gräber älter als der erste Kirchenbau. See-
berg bildet zudem ein Beispiel dafür, dass nicht 
nur vorkirchliche, dort beigabenlose und mit 
Holzkisten versehene Gräber, sondern auch höl-

zerne Grabbauten in Pfostentechnik mit der ers-
ten Kirche überbaut worden sind.37 

Zur Präzisierung der Gründungszeit eines 
christlichen Sakralbaus in Frutigen würde zu-
dem die Kenntnis beitragen, ob im Laienschiff 
der frühen Kirche(n) bestattet wurde, wie dies 
im oberen Aaregebiet beispielsweise in Grafen-
ried, Leissigen, Oberwil bei Büren an der Aare 
und Kirchlindach der Fall war.38 Damit wäre 
insofern ein Datierungskriterium gegeben, als 
Karl der Grosse um 800 die bis dahin häufige 
Grablege von Laien im Kirchenraum auf Drän-
gen der Kirche mehrmals verbot. Ab dieser Zeit 
sind dort üblicherweise bis ins 13. Jahrhundert 
keine Grablegen mehr vorhanden.39 Dies ist je-
doch in Frutigen aufgrund der stratigrafielosen 
Befundlage nicht zu entscheiden, und wir müs-
sen die Zuordnung der älteren Gräber letztlich 
offen lassen; sie können sich sowohl auf eine 
vorkirchliche Nekropole beziehungsweise ei-
nen vorkirchlichen Familien- oder Sippenfried-
hof als auch auf den Friedhof und/oder das In-
nere der Kirchen verteilen.

Trotz des prekären Bestands an Gräbern 
sei zum Schluss auf deren historisch-archäo-
logische Bedeutung für die Kirchengründung 
im Allgemeinen und in Frutigen im Speziel-
len eingegangen. Hinsichtlich der älteren Be-
stattungen ist 1977 vermerkt, die Verstorbenen 
lägen «ohne Holzsarg, mit seitlich angelegten, 
nicht gekreuzten Armen» im Grab.40 Die Be-
stattungssitte der seitlich des Körpers anliegen-

S4

Abb. 9: Frutigen, Kirche. 
Grab S4 mit Steinum-
randung. Aufsicht. Norden 
ist oben. 

33 Fotodokumentation 1973, Howald R549/3, R553/8; Ta-
gebuch 1973, 15. Die Steinreihe des Grabes S20 bedeckt die 
Bestattung S23, das daher ebenfalls frühmittelalterlich ist.
34 S. zur frühen Bestattung in und um Kirchen: SPM VII, 
145–172; SPM VII, 389–409. Auch: Martin 1979.
35 S. z. B. die Kirche von Biel-Mett (Eggenberger et al. 2016, 
25–53).
36 In der frühmittelalterlichen Kirche von Lyss (ehemals St. 
Johann) ist ein älteres Grab durch eine Arkosolnische her-
vorgehoben (Sennhauser 1979, 137). 
37 Moosbrugger-Leu 1979, 59–62. Einigen und Messen SO: 
Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 67, 209–210. 
Meikirch: Boschetti-Maradi/Eggenberger/Rast-Eicher 2004, 
185–197; Jacobsen/Schaefer/Sennhauser 1991, 269–270. 
Seeberg: Eggenberger et al. 2009, 55–59. Spiez: Oswald/
Schae fer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 318–319. 
38 Grafenried: Eggenberger 1992. Leissigen: Eggenberger/
Ulrich-Bochsler/Frey-Kupper 2009, 16–21. Oberwil bei Bü-
ren an der Aare: Eggenberger/Kellenberger 1985, 55–58. 
Kirchlindach: Eggenberger/Stöckli 1983, 51–53.
39 Zur Bestattung im frühmittelalterlichen Kirchenraum: 
Eggenberger/Ulrich-Bochsler/Schäublin 1983; Hassenpflug 
1999; Kötting 1965.
40 Für das der älteren Gruppe zugeordnete Grab S7 stimmt 
dies nicht; der Holzsarg ist dokumentiert (Tagebuch 1973, 18).
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den Arme reiht Frutigen unter diejenigen Kir-
chen der heutigen Deutschschweiz ein, um die 
und in denen die Verstorbenen im Frühmittel-
alter ausschliesslich mit dieser Eigenheit bestat-
tet wurden. Sie kann als Hinweis auf die Grab-
lege der alamannischen Bevölkerung gedeutet 
werden, deren Oberschicht nach der Christia-
nisierung Eigenkirchen gründete.41 Diese Mög-
lichkeit ist im Fall von Frutigen insofern von 
Bedeutung, als das Frutigland im Grenzbereich 
des von Romanen und Alamannen bewohnten 
Gebiets lag. In diesen Zusammenhang gehört 
eine das Kirchenwesen um den Thunersee be-
treffende Urkunde zu den ältesten schriftlichen 
Quellen, welche die alamannische Präsenz im 
heutigen Kanton Bern widerspiegelt. 761/62 ver-
macht Bischof Heddo von Strassburg dem el-
sässischen Kloster Ettenheim eine grössere Zahl 
von Besitzungen im Aargau, darunter die Kir-
chen und Zehnten von Spiez und Scherzligen.42 
Noch bis weit über die erste Jahrtausendwende 
hinaus wurden von der einst eingewanderten, 
christianisierten Oberschicht zahlreiche Güter 
des Aareraums an religiöse Institute vergabt, die 
in den älteren alamannischen Siedlungsgebieten 
des Elsass und Süddeutschlands liegen. 

Aus diesen archäologischen und histori-
schen Gegebenheiten aber zu schliessen, auch in 
Frutigen sei die erste Kirche als Eigenkirche ei-
nes christianisierten alamannischen Potentaten 
entstanden, ist nicht möglich. Für Frutigen lässt 
sich aufgrund der Absenz von Gräbern mit Bei-
gaben und Steinkisten nur vermuten, dort sei 
die Gründung der Eigenkirche – an einer sol-
chen wollen wir nicht zweifeln – nicht vor dem 
8. Jahrhundert erfolgt.

4

Die hochmittelalterliche Zeit: 
Saalkirche mit Apsis und/oder 
querschifflose Basilika?

4.1

Der komplexe Bestand

Wie erwähnt lässt die Lage der grossen, leicht 
gestelzten Apsis (Abb. 5, 6 und 7,2) der zweiten 
bekannten Kirche die Übernahme des Schiffs 
der ersten Anlage erkennen. Dadurch könnte 
vom Grundriss her auf einen die frühmittel-
alterliche Kirche ablösenden Apsissaal in der 
Tradition der «Thunerseekirchen» geschlossen 

werden, was man in der Publikation von 1977 
mit der Datierung des Baus II um die Mitte des 
10. Jahrhunderts auch annimmt. Zusätzlich soll 
an der südseitigen Schulter ein kleiner vier-
eckiger, gleichzeitig mit der Apsis entstandener 
Annex (Abb. 6,6 und 24) als Sakristei gedient 
haben. In einem die südwestliche Ecke anstos-
senden Mauerwinkel (9, 10) erkennt man die 
Überreste eines ebenfalls in derselben Bauphase 
entstandenen Glockenturms.

Diese Apsisanlage soll um 1100 als Bau III 
in eine Basilika umgebaut worden sein, was 
dem zweiten Typ der «Thunerseekirchen» ent-
spräche. Anlass zu dieser Rekonstruktion gibt 
die Apsidiole (20), die das nördliche Seiten-
schiff abgeschlossen habe und nachträglich an 
die Nordseite der – damit älteren – grossen Ap-
sis angebaut worden sei. Sie ist mit gestelztem 
Grundriss rekonstruiert, der unter dem Apsis-
bogen mit einer Spannmauer (4) ergänzt ist.43 
Die Stärke des aufgehenden Mauerwerks ist mit 
0,60 m deutlich geringer als das wohl aufgrund 
der Hanglage mit 1 m deutlich breiter angelegte 
Fundament. Das südliche Nebenschiff soll ost-
seitig hingegen nicht mit einer weiteren Apsi-
diole, sondern mit der übernommenen vier-
eckigen Sakristei (6, 24) geschlossen gewesen 
sein. Diese sei beim Bau des Predigtsaals von 
1727 verschwunden, als man dessen Fassaden-
mauer (33) an der Stelle der ursprünglichen 
Längsmauer der Basilika errichtet habe. Aller-
dings soll diese Mauer damals nicht mehr be-
standen haben, sondern schon früher abgebro-
chen und durch eine neue, nach aussen versetzte 
Mauer (22/23) ersetzt worden sein. Den fehlen-
den Bestand von zwei Pfeilerreihen, welche die 
drei Schiffe trennten, erklärt man dadurch, dass 
die Längsmauern der Apsisanlage bewahrt und 
mit Durchbrüchen versehen worden seien.

41 Dieser Zusammenhang wurde für stratifizierte Gräber-
gruppen (Einzelbestattungen können diesbezüglich nicht 
beigezogen werden) archäologisch und anthropologisch 
erstmals abgehandelt in Eggenberger/Ulrich-Bochsler/
Schäublin 1983. Er hat sich in der Zwischenzeit an mehre-
ren Kirchen bestätigt, sollte jedoch noch an weiteren For-
schungsergebnissen sowohl hinsichtlich der Ausschliesslich-
keit und der gebietsweisen Verbreitung als auch vergleichend 
mit süddeutschen Beispielen überprüft werden.
42 Fontes Rerum Bernensium I, Nrn. 32, 213–214.
43 Tagebuch 1973, 95–96, 98–99, 118–121. An der nördli-
chen Aussenseite soll im Verband mit der Apsidiole eine 
Strebe/Mauer angesetzt haben (graue Farbe; Tagebuch 1973, 
100, 119–121; Fotodokumentation 1973, Howald, R558/3, 
R558/8). Es dürfte sich um eine nicht mit der Apsis verbun-
dene jüngere Stützmauer handeln.
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4.2

Die Interpretation des Bestands als Beleg 
einer Apsisanlage

Wenden wir uns vorerst dem Bestand zu, der 
für die Rekonstruktion der Apsisanlage infrage 
kommt. Die Übernahme zumindest des Grund-
risses, den das Schiff (Abb. 6: 11, 12) der frühmit-
telalterlichen Kirche aufwies, sowie dessen Er-
gänzung mit der 3 m tiefen Apsis (1) sind nicht 
zu bestreiten. Es stellt sich allerdings die Frage, 
ob dadurch ein Apsissaal oder das Mittelschiff 
einer Basilika entstanden ist. Im ersten Fall 
ist dadurch der lichte Grundriss des Saals von 
8 × 15 m bestimmt, vermutlich unterteilt in ein 11 
bis 12 m langes Laienschiff und ein vor der Apsis 
gelegenes 3 m tiefes Vorchor (Abb. 10,11). Dieses 
hätte dem aufgegebenen Rechteckchor der ers-
ten bekannten Kirche sowie der Länge der ans 
alte Schiff anschliessenden, mit der Apsis ver-
bundenen Zungenmauern (3, 5) entsprochen. 

Falls diese Rekonstruktion stimmt, müsste un-
ter den «Thunerseekirchen» zusätzlich zu den in 
Aeschi, Hilterfingen, Leissigen, Scherzligen, Si-
griswil, Thierachern, Thun und Einigen nach-
gewiesenen oder erhaltenen Apsissälen auch 
in Frutigen eine entsprechende Anlage bestan-
den haben (Abb. 10).44 Die Einordnung in diese 
Gruppe ist durch die qualitätsvolle Art des 1,20 
m starken Mauerwerks der Apsis gestützt, des-
sen Kieselsteine teils unter Schrägstellung klei-
neren Steinmaterials lagenhaft verlegt sind 
(Abb. 11,2). Zwar ist die charakteristische Pie-

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 110 20m

M 1:500

1 Aeschi
2 Einigen
3 Hilterfingen
4 Köniz
5 Leissigen 
6 Scherzligen
7 Sigriswil
8 Thierachern
9 Thun
10 Worb
11 Frutigen

Abb. 10: Frühromanische 
Apsissäle des oberen  
Aareraums. M. 1:500.

44 Aeschi: Schäppi/Stähli-Lüthi 1988. Einigen: Oswald/
Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 67. Hilterfingen: 
Sennhauser 1973. Leissigen: Eggenberger/Ulrich-Bochsler/
Frey-Kupper 2009, 21–25. Scherzligen: Gutscher 1994. Si-
griswil: Gemeindearchiv des Archäologischen Dienstes des 
Kantons Bern (ADB), FP-Nr. 447.006.2018.01; Lindt 2020. 
Thierachern: Gemeindearchiv ADB, FP-Nr. 450.006.1962.01. 
Thun: Bellwald 1974.
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tra Rasa nicht vorhanden,45 wir wissen jedoch 
aus anderen Kirchen, dass das verdeckte Mau-
erwerk im Gegensatz zum sichtbaren Bestand in 
der Regel keinen Pietra-Rasa-Verputz aufweist 
(Abb. 11,1).46 Sowohl das eingegrabene, ausbau-
chende Fundament als auch die erhaltenen frei 
gemauerten Partien waren daher nicht auf Sicht 
berechnet, sondern im Gelände verborgen.

Das typologische Bild dieser Apsissäle ist je-
doch durch den 1977 postulierten, als Sakristei 
dienenden und gleichzeitig mit der Apsis an der 
Südseite entstandenen Annex gestört, dessen 
Grundfläche um 5,50 × 4,50 m gemessen haben 
dürfte.47 Die Funktion ist ihm wohl aufgrund 
des Standorts beim Altarraum zugewiesen. An 
romanischen Landkirchen sind Sakristeien als 
eigenständige Anbauten jedoch ungewöhn-
lich, und auch die bedeutende Mauerstärke von 
1,20 bis 1,50 m ist für einen eingeschossigen Ne-
benraum nur schwer verständlich. Grösse des 
Grundrisses, Mauerstärke und Standort sind 

hingegen für Glockentürme an vielen Kirchen 
bekannt, und als Glockenturm wollen wir den 
Annex auch interpretieren (Abb. 13). Der Lage 
an der Chorzone entsprechend dürfte sein Erd-
geschoss wie allgemein üblich tatsächlich als Sa-
kristei gedient haben. In Frutigen ist ein Glo-
ckenturm erstmals 1367 altenkundig, also noch 
vor dem Bau des heute bestehenden nordsei-
tigen Turms (27), den man einer schriftlichen 
Quelle gemäss 1421 errichtet hat. In der Publika-
tion von 1977 ist diese Funktion bis dahin dem 
zum Viereck ergänzten Mauerwinkel (9, 10) 
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Abb. 11: Typologische 
Merkmale der Thunersee- 
typen.  
1 Fundament und aufge-
hendes Mauerwerk, das 
nicht sichtbar war und  
daher ohne Pietra Rasa ist 
(Kirche Steffisburg, mittlere 
Apsis, Aussenseite). 
2 Fundament und nicht 
sichtbares aufgehendes 
Mauerwerk ohne Pietra 
Rasa. Blick nach Nord- 
westen (Kirche Frutigen, 
Apsis [1], Aussenseite). 
3 Sichtbares aufgehendes 
Mauerwerk mit Pietra  
Rasa (Kirche Steffisburg). 
4 Seitlicher Eingang ins 
Schiff (Kirche Amsoldingen).

45 Fotodokumentation 1973, Howald R548/1, R548/7, 
R557/1, R555/6.
46 Rutishauser 1982 I, 34–38 (Amsoldingen); Eggenber-
ger/Ulrich-Bochsler 1994, 32–36 (Steffisburg).
47 Tagebuch 1973, 18, 89–90.



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021216

übertragen, der sich an der südwestlichen Ecke 
des alten Schiffs befindet. Dafür ist aber nicht 
nur die schwache Fundamentstärke von 0,80 
bis 1 m ungewöhnlich, sondern auch der freie 
Standort an der westlichen Ecke des Schiffs. Wir 
werden darauf später genauer eingehen.48 

Abschliessend stellt sich die Frage, ob der 
Turm wirklich zusammen mit der Apsis entstan-
den ist. Der auf Fotografien erkennbare Bestand 
widerspricht dieser Annahme klar (Abb. 12). So 
steigt die Sohle der Westmauer (6) gegen die 

Längsmauer (5) des Schiffs an und liegt schliess-
lich höher als dessen Fundament, ein deutliches 
Zeichen der späteren Entstehung; zudem lässt 
auch die Aufsicht keinen Mauerverband erken-
nen.49 Der Turm wurde demnach nachträg-
lich errichtet, wobei man die Nordmauer wohl 
auf die Krone der mit der Apsis verbundenen 
Anschlussmauer (5) setzte.50 Dies entspricht 
dem üblichen Bild: Früh- und hochromani-
sche Landkirchen wurden erst nachträglich mit 
Glockentürmen ergänzt, wie in Aeschi, Einigen, 
Leissigen und Scherzligen vielfach im Bereich 
des Vorchors am östlichen Schiff (Abb. 13).51 Sie 
entstanden wohl mehrheitlich in der Folge der 
Institutionalisierung der territorial voneinan-
der abgegrenzten Pfarreien vorerst an Pfarrkir-
chen – in romanischer Zeit wohl nicht vor dem 
ausgehenden 12. Jahrhundert – und schliesslich 
auch an den zu Kaplaneien erhobenen Kapel-
len.52 Gewisse Glockentürme erwecken mit ih-
ren Blendbogenfeldern und gedoppelten rund-
bogigen Schalllöchern typologisch allerdings 
den Eindruck, aus dem 11. oder 12. Jahrhundert 
zu stammen, so beispielsweise derjenige von 
Steffisburg (dort an einer Basilika), von dem zu-
mindest das Glockengeschoss nicht vor 1318/19 
errichtet worden ist.53
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Abb. 12: Frutigen, Kirche. 
Erster Turm. 
1 Die Westmauer (6) des 
Turms ist gegen die südli-
che Mauerzunge (5) der 
Apsis (1) gesetzt. Blick 
nach Nordwesten.  
2 Aufsicht der südlichen 
Anschlussmauer (5) der 
Apsis (1) und der West-
mauer (6) des Turms.

48 S. dazu S. 218, 225.
49 Die Fotografie der nur noch in wenigen Steinlagen er-
haltenen Ostmauer (24) lässt sich in dieser Hinsicht weni-
ger klar interpretieren. Fotodokumentation 1973, Howald 
R551/2, R557/3, R557/5.
50 Ein kleines Fundament (7) dürfte auf einen Mauerpfei-
ler oder -schuh hinweisen, der an der Längsmauer des 
Schiffs aussenseitig die Nahtstelle zwischen diesem und der 
westlichen Mauer (6) des Turmes beziehungsweise dessen 
übernommenen Nordmauer (5) sicherte.
51 Aeschi: Schäppi/Stähli-Lüthi 1988, 6. Einigen: Oswald/
Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 67. Leissigen:  
Eggenberger/Ulrich-Bochsler/Frey-Kupper 2009, 25–26. 
Scherzligen: Gutscher 1994. 
52 Kirchtürme: Eggenberger 2003, 362; SPM VII, 195. Pfar-
reien: Glauser 2008; SPM VII, 182–184. 
53 Datierung aufgrund der dendrochronologischen Unter-
suchung von Gerüstholz im oberen Bereich des Turms. (Eg-
genberger/Ulrich-Bochsler 1994, 58–62). Im ersten Ober-
geschoss sind gemäss jüngerer Untersuchungen drei 
Balkenköpfe vorhanden, die aufgrund der «Carbon-14- 
Wiggle-Match-Datierung» ins 11. Jahrhundert datieren. Es 
ist aber nicht klar, welche Balken im Mauerwerk eingebun-
den sind und ob das Holz in der Zeit des Turmbaus oder für 
ein älteres Bauwerk (Basilika?) geschlagen und am Turm 
wiederverwendet worden ist.
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4.3

Die Interpretation des Bestands als Beleg 
einer Basilika

Auch für die Rekonstruktion der zweiten be-
kannten Anlage als Basilika wäre die Über-
nahme zumindest des Grundrisses des frühmit-
telalterlichen Saals (Abb. 6: 11 und 12) plausibel. 
Die beiderseits daran anschliessenden Zungen-

mauern (3, 5) der grossen Apsis (1) hätten die 
Breite des Mittelschiffs bestimmt. Die Rekons-
truktion hängt aber hauptsächlich vom ar-
chäologischen Nachweis der beiden Seiten-
schiffe ab. Das Planbild scheint deutlich zu sein: 
Die nord seitig der grossen Apsis vorhandene, 
1,50 m tiefe Apsidiole (20) weist auf das nörd-
liche Nebenschiff hin. Träfe das zu, hätte un-
ter den «Thuner seekirchen» also auch in Fru-
tigen eine Basilika bestanden, jedoch nicht wie 
in Amsoldingen und Spiez mit, sondern wie in 
Wimmis ohne Krypta (Abb. 17,8). Übrigens soll 
auch in Wimmis ein Apsissaal in eine Basilika 
umgebaut worden sein, der in diesem Fall aller-
dings aus dem Frühmittelalter stammte.54 Die 
Beweisführung zugunsten des in der Publika-
tion von 1977 vertretenen Umbaus eines Apsis-
saals in eine dreischiffige Anlage (Bau III) lässt 
sich aber am Bestand nicht zweifelsfrei nach-
vollziehen. Sie basiert auf der Annahme, das 
unter der heutigen Schultermauer (29) liegende 
ältere Fundament (4) gehöre zur Apsidiole und 
bilde unter deren Bogen eine Spannmauer, die 
nachträglich an die grosse Apsis gesetzt worden 
sei (Abb. 14).55 Es besteht insofern ein forma-
ler Grund, die Funktion dieser Mauer zu hin-
terfragen, als eine statische Verstärkung für 
Apsis bogen nicht zwingend nötig ist und weder 
in Frutigen an der grossen Apsis noch an den  
Basiliken der Thuner seegruppe vorkommt.

Der Publikation von 1977 gemäss sollen 
sich die beiden Innenecken der Apsidiole an 
der westseitigen Ansicht der «geraden Mauer» 
zeigen, wie wir die Spannmauer im Folgenden 
nennen wollen (Abb. 14, Pfeile in der Skizze). 
Diese Indizien befinden sich jedoch nur an de-
ren obersten erhaltenen Steinlage und dürf-
ten beim Bau der heutigen Schultermauer (29) 
durch den Abbruch älteren Mauerbestands zu-
fälligerweise entstanden sein. Jene gehört nach 
unserer Meinung zum Umbau von 1727, ist je-
doch einer nicht aktenkundigen, sondern auf-
grund der archäologischen Befunde postulier-
ten Feuersbrunst von 1421 zugewiesen, was aus 
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1 Aeschi
2 Einigen
3 Leissigen
4 Scherzligen
5 Frutigen

Abb. 13: Apsissäle mit 
nachträglich an die 
Schiffsschulter angebau-
tem Glockenturm.  
M. 1:500. 

54 Amsoldingen: Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 
1971, 23–24; Rutishauser 1982. Spiez: Haller 1974; Oswald/
Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 318–219. Wimmis: 
Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 376–377; 
Lüthi 1970; Stähli-Lüthi 1982.
55 Tagebuch 1973, 33, 77–78, 95–96, 98–100, 119–121, 126. 
Fotodokumentation 1973, Howald R549/3, R549/5, R558/6, 
R550/10, R550/11, Kleinbild H64 (164)–H69 (169), R550/3.
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dem die Mauern trennenden Brandmaterial ab-
geleitet worden sein dürfte.56 Ebenso fraglich 
ist, ob die gerade Mauer – wie ebenfalls 1977 an-
genommen – mit der nördlichen Längsmauer 
(30) des Schiffs im Verband steht. So scheint 
das stark ausbauchende Fundament der heuti-
gen Schultermauer nordseitig bis auf die Sohle 
der Längsmauer zu reichen und mit dieser ver-
bunden zu sein. Somit wäre zumindest der an-
schliessende Teil der Nordmauer ebenfalls 1727 
entstanden und stände weder mit der Apsidiole 
noch mit dem geraden Mauerstück im Zusam-
menhang. Andererseits bestätigt die Ansichts-
skizze (Abb. 14) die Annahme von 1977, dass 
die gerade Mauer nachträglich gegen die grosse 
Apsis gesetzt worden sei. Dies wäre aber auch 

der Fall, wenn es sich bei jener um eine ältere 
Schultermauer handelte, doch begründet man 
damit den Umbau der Apsisanlage zur Basilika. 
Solange der Zusammenhang der beiden Apsi-
den beziehungsweise der geraden Mauer nicht 
eindeutig geklärt ist – was der darauf sitzende 
jüngere Bestand allerdings erschwert –, scheint 
die Funktion der Mauer als ältere, die Apsidiole 
schon vor 1727 ersetzende Schultermauer jeden-
falls stringenter zu sein. 

Im südlichen Seitenschiff ist die archäolo-
gische Situation noch bescheidener. Ost- und 
südseitig bietet der Grundrissplan diesbezüglich 
überhaupt keine Anhaltspunkte, da anschei-
nend weder Spuren einer Apsidiole noch einer 
zugehörigen Längsmauer vorhanden sind.57 
Der Publikation von 1977 folgend sei die Längs-
mauer im Spätmittelalter durch eine neue Fassa-
denmauer (22/23) ersetzt worden und ihr Rest-
bestand – wie erwähnt – 1727 beim Bau der an 
ihrer Stelle errichteten heutigen Fassadenmauer 
(33) vollständig verschwunden.58 An der West-
seite hingegen lässt sich anhand der Fotodoku-
mentation, die den 1977 als Turm rekonstruier-
ten Annex (9, 10) an der südwestlichen Ecke des 
älteren Schiffs abbildet, immerhin ein mögliches 
Seitenschiff erkennen. So bestätigt die Aufsicht 
den angenommenen Verband der beiden Mau-
ern nicht, womit diese nicht zwingend gleich-
zeitig entstanden sein müssen (Abb. 15,1).59 Dies 
eröffnet für die nach Süden verlaufende Mauer 
(9) neue Aspekte der Interpretation: Der Lage 
entsprechend hätte sie die westliche Begrenzung 
des südlichen Seitenschiffs der Basilika bilden 
können. Das Fundament besteht aus lagenhaft 
gefügtem Kieselmauerwerk mit schräg gestell-
ten Steinen (Abb. 15,2), was auf die Entstehung 
in romanischer Zeit hinweisen könnte. Dieses 
Kriterium ist jedoch zu unbestimmt, um dar-
auf die Rekonstruktion einer Basilika entschei-
dend abzustützen.

Nicht nur der archäologische Bestand, son-
dern auch die typologische Interpretation des 
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 Brandschicht

Abb. 14: Frutigen, Kirche. 
Ansicht an die nördliche 
Schultermauer des  
Schiffes (Tagebuchskizze 
und Foto). Unter der vor-
kragenden Schultermauer 
von 1727 (29) liegt das  
ältere gerade Mauerstück 
(4). Blick nach Osten.  
M. ca. 1:50. 
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56 Tagebuch 1973, 95.
57 Bei einem älteren Mauerfragment (25), das sich in die-
sem Bereich ausserhalb der heutigen Kirche befindet, dürfte 
es sich um den Überrest einer Stützmauer handeln, welche 
die Kirchenterrasse am östlichen Abhang mindestens teil-
weise umgab (Tagebuch 1973, 129–130; Fotodokumenta-
tion 1973, Howald R557/12).
58 S. dazu S. 213.
59 Fotodokumentation 1973, Howald R550/5, R550/7.
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Grundrisses als Basilika ist von Unsicherheit ge-
prägt. So muss die nordseitige Apsidiole nicht 
unbedingt auf ein Seitenschiff hindeuten, son-
dern der Saal der Apsisanlage könnte von einem 
längeren oder kürzeren Anbau begleitet gewe-
sen sein. Dafür bietet sich als Vergleich die Kir-
che von Oberwil bei Büren an der Aare an, wo 
sich neben dem Schiff der romanischen An-
lage eine mit Apsis geschlossene Kapelle be-
fand (Abb. 16,1).60 Sie wurde als Grabstätte ge-
braucht, wofür jedoch in Frutigen eindeutig 
zuzuordnende Bestattungen fehlen. Für die 
Rekonstruktion einer dreischiffigen Anlage 
wäre auch dienlich, über den Nachweis trag-
fähiger Fundamente der Arkadenpfeiler zwi-
schen Mittel- und Seitenschiffen zu verfügen. 
Von angereihten Punktfundamenten, wie sie 
an dreischiffigen Anlagen bis ins 11. Jahrhun-
dert charakteristisch sind,61 sind zwar keine 
Spuren vorhanden, doch hätten die abgebro-
chenen Längsmauern der frühmittelalterlichen 
Anlage als Stützen tragende Spannmauern ver-
wendet werden können.62 Solche kamen an Kir-
chen im Lauf des 11. Jahrhunderts auf und sind 
an den Thunerseebasiliken von Amsoldingen 
und Spiez vorhanden. 1977 umgeht man dieses 
Problem mit dem Vorschlag der übernomme-
nen und durchbrochenen Längsmauern der Ap-
sisanlage. Eine derartige Lösung wird wie gesagt 
für Wimmis in Betracht gezogen, wo ein früh-
mittelalterlicher Apsissaal in eine Basilika mit 
gedrungenem Grundriss umgebaut worden sein 
soll (Abb. 17,7).63 

Wie hätte nun die querschifflose Basilika 
von Frutigen ausgesehen? Ihr Grundriss wäre 
noch gedrungener als heute gewesen (Abb. 17,8), 
da die Lage der Westmauer vermutlich durch 
den Standort des bestehenden, um 1421 entstan-
denen Glockenturms bestimmt war; darauf wer-
den wir noch eingehen.64 Pfeiler oder durchbro-
chene Mauern hätten das im Lichten 17 × 15 m 
messende Schiff in ein 8 m breites Mittelschiff 
und je zwei 3,50 m breite Seitenschiffe geglie-
dert, die wohl alle mit Apsiden geschlossen wa-
ren. Im Mittelschiff könnte ein 3 m tiefes Vor-
chor bestanden haben. Weist der Grundriss der 
beiden Basiliken von Amsoldingen und Spiez 
ausgewogenere Proportionen auf, so ist er in 
Wimmis und Frutigen gleichermassen gedrun-
gen (Abb. 17).65 Sowohl der heutige Saal der Fru-
tiger Kirche mit seiner lichten Breite von eben-
falls 17 m als auch das im  Spätmittelalter 18 m 
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Abb. 15: Frutigen, Kirche. 
Südwestliche Mauern (9, 
10).  
1 Aufsicht. Norden ist 
oben. Die beiden Mauern 
umfassen die Südwest-
ecke (11, 12) des Schiffes 
der ältesten Kirche. 
2 Ansicht an die von  
Norden nach Süden ge-
richtete Mauer (9; Ost-
seite). Sie ist von der  
heutigen Südmauer (33) 
durchschnitten. Blick 
nach Westen. 

60 Eggenberger/Kellenberger 1985, 37–50.
61 Z. B. in Romainmôtier und Payerne VD (es sind keine 
näher gelegenen frühromanischen Beispiele bekannt; Ro-
mainmôtier restaurée 2014, 33; Faccani et al. 2020). In der 
in fünf Etappen entstandenen Kirche von Payerne stehen 
die Stützen der frühen Phasen noch auf Punkt-, diejenigen 
der späteren auf Spannmauern.
62 In Steffisburg standen die beiden Pfeilerreihen der Basi-
lika an der Stelle der beiden Längsmauern der letzten früh-
mittelalterlichen Kirche, die jedoch teils vollständig bis auf 
den hoch anstehenden Nagelfluhfels abgetragen worden wa-
ren (Eggenberger/Ulrich-Bochsler 1994, 30–38, Taf. 3).
63 Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 376–377.
64 S. dazu S. 223–224.
65 Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 376–377.
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breite Schiff scheinen die Vorlage einer drei-
schiffigen Anlage zu widerspiegeln und deren 
Existenz mittelbar zu belegen. Indessen lässt 
sich auch diesbezüglich eine Einschränkung 
nicht übersehen: Der gedrungene Grundriss 
könnte auch durch die engen Platzverhältnisse 
auf dem Kirchhügel bedingt sein, die ohne auf-
wendige Terrassierung eine Erweiterung nur 
nach Norden und Süden hin erlaubten. Trotz 
aller Unsicherheit stellen die beiden erhalte-
nen Apsiden und der aussergewöhnlich breite 
Grundriss gewichtige Argumente zugunsten 
des Bestehens einer Basilika dar. An der Stelle 
der nördlichen Apsidiole wäre in diesem Fall im 
ausgehenden Hoch- oder beginnenden Spätmit-
telalter der Glockenturm (6, 24) errichtet wor-
den. Dafür gibt es mit Amsoldingen und Steffis-
burg identische Beispiele (Abb. 18).66

4.4

Zur Chronologie von Apsisanlage und 
Basilika

Abschliessend ist die 1977 postulierte Chrono-
logie der beiden möglichen Kirchenbauten zu 
prüfen: Ob Apsissaal oder Basilika, beide An-
lagen von Frutigen hätten den beiden Typen 
der frühromanischen «Thunerseekirchen» ent-
sprochen. Wie gesagt, fehlt indessen für das ge-
wichtigste Indiz einer Umgestaltung des Apsis-
saals zu einer Basilika, den Anbau der Apsidiole 
(20) an die grosse Apsis (1), jegliche Gewissheit 
(Abb. 10,11 und 17,8). Wie erwähnt, bezweifeln 
wir nicht, dass das gerade Mauerstück (4) gegen 
die grosse Apsis gesetzt worden ist (Abb. 14).67 

Da aber seine Funktion als Spannmauer der Ap-
sidiole nicht zwingend ist, ist der Nachweis der 
unterschiedlichen Bauzeit nicht erbracht, und 
die beiden Apsiden könnten gleichzeitig ent-
standen sein. Bis zur Klärung der Baufolge müs-
sen wir uns auf die Aufzählung der Möglichkei-
ten beschränken, welche die Gestalt der Frutiger 
Kirche zur Zeit der «Thunerseekirchen» geprägt 
haben könnten. Da sich die folgenden Vor-
schläge vorwiegend auf typologische Aspekte 
stützen, kann es sich nur um Modelle handeln.

Apsisaal:
– frühromanischer Apsissaal (Apsis 1) als un-

mittelbare Nachfolgeanlage der ersten be-
kannten, frühmittelalterlichen Kirche  
(Abb. 10,11)

– nachträgliche Erweiterung des Apsissaals 
(Apsis 1) an der Nordseite mit einem vom 
Saal vielleicht getrennten, mit der Apsidiole 
(20) geschlossenen Annex (Abb. 16,2)

Querschifflose Pfeilerbasilika:
– frühromanische Basilika als  unmittelbare 

Nachfolgeanlage der ersten bekannten, 
frühmittelalterlichen Kirche, das Mittel-
schiff mit der grossen Apsis (1) und deren 
Seitenschiffe durch Apsidiolen (darunter 
20) geschlossen, Trennung der drei Schiffe 
durch Pfeilerarkaden oder von der Apsis-
anlage übernommene und durchbrochene 
Längsmauern (Abb. 17,8)

– nachträgliche Erweiterung des frühroma-
nischen Apsissaals zu einer Basilika, deren 
Mittelschiff mit der grossen Apsis (1) und 
deren Seitenschiffe durch Apsidiolen (da-
runter 20) geschlossen sind, Trennung der 
drei Schiffe durch Pfeilerarkaden oder von 
der Apsisanlage übernommene und durch-
brochene Längsmauern (Abb. 17,8)

Glockenturm:
– Der Turm (6, 24) wurde wohl im ausgehen-

den Hoch- oder beginnenden Spätmittelal-
ter an eine dieser Anlagen angebaut  
(Abb. 13,5, 16,2b und 18,3).
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Abb. 16: Das Beispiel 
Oberwil bei Büren an der 
Aare für eine die Längs-
seite des Schiffs beglei-
tende Kapelle. M. 1:500.  
 
1 Oberwil b. Büren  
 a. d. Aare 
2 Frutigen 
 a Apsissaal 
 b Apsissaal mit Turm

66 Amsoldingen: Rutishauser 1982 I, 62–63. Steffisburg: 
Eggenberger/Ulrich-Bochsler 1994, 58–62. 
67 S. dazu S. 218.
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M 1: 500

1 Amsoldingen
2 Spiez
3 Steffisburg
4 Biglen
5 Oberbipp 
6 Schönenwerd SO

7 Wimmis
8 Frutigen
9 Rougemont VD, 
   ehe maliges Cluniazenser- 
     priorat. Pfeilerbasilika 
   mit Querschiff.

Abb. 17: Frühromanische 
querschifflose Pfeiler-
basiliken des oberen  
Aareraums. M. 1:500.
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5

Die spätmittelalterliche Zeit:  
Eine vielfältige Bautätigkeit

5.1

Die Komplexität von Bestand und Befund

Die Kirche von Frutigen wies zur Zeit des 
Brands von 1726 eine komplexe Gestalt auf, die 
weitgehend im Spätmittelalter durch Umbauten 
der damals bestehenden frühromanischen An-
lage entstanden sein dürfte (Abb. 6). Die ein-
zelnen Bauelemente stehen voneinander ent-
fernt und sind daher chronologisch schwierig 
zu ordnen. Gemäss der Publikation von 1977 
sollen diese Änderungen an der postulierten 
Basilika erfolgt sein und sich auf zwei Phasen 
verteilt haben. Die ältere Anlage habe die drei-

schiffige Disposition bewahrt, jedoch als Ab-
schluss des Mittelschiffs als Bau IV den heutigen 
dreiseitig geschlossenen Altarraum (28) erhal-
ten. Dieser sei indessen um 3 m länger gewesen, 
da der Chorbogen ursprünglich an der Stelle ge-
legen habe, wo die abgebrochene grosse Apsis 
(1) mit Zungenmauern (3, 5) an das übernom-
mene frühmittelalterliche Schiff (11, 12) ansetzte. 
Dies schliesst man wohl aus dem Umstand, dass 
die Fundamente des heutigen Chorbogens nicht 
mit denjenigen der Fassadenmauern verbun-
den und somit nachträglich angefügt worden 
sind. Nordseitig seien die Apsidiole (20) und 
südseitig der an der westlichen Ecke stehende 
Glockenturm (9, 10) bewahrt, das südliche Sei-
tenschiff hingegen um Mauerstärke verbreitert 
(22/23) und der bisherige Sakristeianbau (6, 24) 
durch einen darin abgetrennten Raum ersetzt 
worden. Dieser Umbau soll zwischen Ende des 
13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in 
mehreren Etappen stattgefunden haben, nach-
dem 1294 die Kirche während des Feldzugs der 
Stadt Bern gegen Arnold und Walter von Wä-
denswil gebrandschatzt worden war. Arnold 
und Walter besassen damals die Herrschaft Fru-
tigen und vermutlich auch das Patronatsrecht an 
der Pfarrkirche.68

Die als Bau V bezeichnete jüngere Anlage 
stehe hingegen mit dem schon mehrfach er-
wähnten, durch eine schriftliche Quelle für 1421 
verbürgten Baugeschehen in Zusammenhang. 
Die Ursache dafür findet man in einer weite-
ren Feuersbrunst, die in den Schriften zwar nir-
gends bestätigt ist, jedoch durch Brandmate-
rial archäologisch bezeugt sei. Der 1421 explizit 
erwähnte, an der Nordseite stehende Glocken-
turm (27) habe denjenigen (9, 10) an der süd-
westlichen Ecke ersetzt, um für die Erweiterung 
des Schiffs und den Bau der heutigen West-
mauer (31, 32) Platz zu machen. Gleichzeitig sei 
die Dreiteilung des Schiffs aufgegeben und eine 
mit spurlos verschwundenem Stützensystem 
gegliederte Halle geschaffen worden. Die nord-
seitige kleine Apsis (20) habe man abgebrochen 
und durch die heute bestehende Schultermauer 
(29) ersetzt. Schliesslich soll auch der im voran-
gegangenen Baugeschehen entstandene Altar-
raum (28) verändert worden sein, indem man 
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Abb. 18: Frühromanische 
Pfeilerbasiliken mit  
Glockenturm an der Chor-
zone. M. 1:500.  
 
1 Steffisburg
2 Amsoldingen
3 Frutigen

68 Fontes Rerum Bernensium III, Nr. 651, 640–641. Zum 
Patronatsrecht an der Kirche Frutigen s. S. 223. 
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den Standort des Chorbogens nach Osten hin 
bis an die heutige Stelle verschoben habe. 

5.2

Der Glockenturm von 1421

Wir beginnen die Rekonstruktionen und In-
terpretationen des spätmittelalterlichen Be-
stands mit dem schriftlich verbürgten Neubau 
von 1421.69 Auf diesen bezieht sich zudem eine 
Quittung über 400 Pfund, welche die Frutiger 
Kirchgenossen dem Chorherrenstift Interlaken 
1423 für den Beitrag an den Kirchenbau ausge-
stellt haben. Dieses Dokument erinnert daran, 
dass spätestens nach der Ablösung des Eigenkir-
chenwesens durch das Patronatsrecht (ius pat-
ronatus, Kirchensatz) im 12./13. Jahrhundert der 
Unterhalt des Chors dem Patronatsherrn, derje-
nige des Laienschiffs den Kirchgenossen oblag. 
Das Stift, welches den Kirchensatz von Frutigen 
1395 von Anton vom Turm geschenkt bekom-
men hatte (Inkorporation 1410), kam mit der 
Zahlung seiner Pflicht als Patronatsherr nach.70 

Der 1421 unter der damals geläufigen Be-
zeichnung «Wendelstein» erwähnte Glocken-
turm an der nördlichen Längsmauer des Schiffs 
bildet mit seinem Grundriss von 7,50 × 7,50 m 
auch heute noch ein eindrückliches Bauwerk 
(Abb. 1,2 und 6). Die im Schiff aufgedeckte 
Glockengussgrube (19) deutet auf eine entspre-
chende handwerkliche Tätigkeit vielleicht in 

der Bauzeit hin, wurden doch die Glocken da-
mals noch vor Ort und nicht wie später in sta-
tionären Werkstätten gegossen.71 Inwieweit die 
nördliche Längsmauer vom Turmbau betroffen 
worden ist, lässt sich anhand der Grabungsdo-
kumentation nicht klar bestimmen.72 Im Ge-
gensatz zur in der Publikation von 1977 vertre-
tenen Annahme könnte zumindest der an die 
Westseite des Turms anschliessende Teil (31) 
samt der Westmauer (32) nicht schon 1421, son-
dern erst 1727 entstanden sein. Als Begründung 
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Abb. 19: Kirchen mit west-
seitigem Glockenturm.  
M. 1:500. 
 
1 Oberwil b. Büren  
 a. d. Aare 
2 Spiez 
3 Wimmis 
4 Frutigen

69 Staatsarchiv Bern, Fach Interlaken, Urkunde vom 
31.07.1421.
70 Zum Patronatsrecht im Allgemeinen: Eggenberger 1999, 
400; Eggenberger 2003, 352–356; SPM VII, 184. Anton vom 
Turm besass auch die Herrschaft Frutigen, die er um 1400 
der Stadt Bern verkaufte. Wie gesagt, gehörte die Herrschaft 
und vermutlich auch der Kirchensatz vorher den mit ihm 
verwandten Herren von Wädenswil. Diese hatten die Herr-
schaft um 1290 von den Herren von Kien übernommen, 
möglicherweise damals schon samt den kirchlichen Rech-
ten (Historisches Lexikon der Schweiz HLS, http://www.hls-
dhs-dss.ch/textes/d/D8441.php; 26.07.2005). Durch die Sä-
kularisation des Stifts Interlaken nach der Reformation 
gelangte das Kirchenpatronat schliesslich an den Stand 
Bern, in dessen Händen es bis zur Abtretung des Chors an 
die Kirchgemeinde im Jahr 1893 verblieb.
71 Fotodokumentation 1973, Howald R549/12. Die Glo-
ckengussgrube ist durch eine zwischen zwei heutigen Holz-
stützen (14, 16) nach Süden ausgreifende Grube gestört, die 
keine Gussstelle aufweist. Da sie die Stützen berücksichtigt, 
scheint sie erst 1727 oder später entstanden zu sein («ar-
chäologische» Sondierung anlässlich einer Restaurierung?).
72 Im Tagebuch 1973, 33, zeigt eine summarische Skizze 
am Fundament der Nordmauer unterschiedliche Ab-
schnitte.
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lassen sich typologische Aspekte anführen, ist 
doch der heutige Standort des Turms ungefähr 
in der Mitte der Fassadenmauer ungewöhnlich. 
An mittelalterlichen Landkirchen befinden 
sich die eigenständigen Glockentürme mehr-
heitlich entweder im Bereich der Chorzone – 
wie in Frutigen der ältere Turm – oder an der 
Westseite des Schiffs, teils als Eingangs-, teils als 
Ecktürme, die an der Westmauer oder an den 
Längsmauern standen. An den Ecken stehende 
Türme ergeben für den ursprünglichen Stand-
ort des neuen Frutiger Turms eine inspirie-
rende Diskussionsbasis. So kam beispielsweise 
in Wimmis und Oberwil bei Büren an der Aare 
ein Eckturm als spätere Zutat an die Westseite 
des romanischen Apsissaals zu stehen, und an 
der Basilika von Spiez wurde ein solcher in das 
westlichste Joch des nördlichen Seitenschiffs in-
tegriert (Abb. 19, 1–3).73 Wenn wir für diese Ei-
genheit nicht abermals die Geländekonfigura-
tion als Begründung anführen wollen, könnte 
der neue Turm in Frutigen die Lage der 1421 be-
stehenden Westmauer bezeichnen (Abb. 20,2). 
Sie hätte auch diejenige der frühromanischen 
Anlage bestimmt und wäre von der frühmit-
telalterlichen Kirche übernommen worden 
(Mauer 11). Zur Veranschaulichung dieser Hy-
pothese sei auf das im Prinzip ähnliche Beispiel 
in Kirchlindach verwiesen, wo der Turm unge-
fähr in der Mitte der Nordmauer steht. Er wurde 

jedoch ursprünglich an die Chorschulter eines 
romanischen Apsissaals gesetzt und erhielt sei-
nen heutigen Standort durch die Verlängerung 
des Gebäudes mit einer neuen, sehr tiefen Chor-
zone (Abb. 20, 1).74 

5.3

Das Altarhaus

Der neue, dreiseitig geschlossene Altarraum, 
der ungefähr einem Quadrat von 8,50 × 8 m 
entspricht, reichte wohl von Beginn an bis zum 
heutigen Chorbogen, der sich am Ansatz der er-
setzten grossen Apsis (1) befindet (Abb. 21,8). 
Die Fundamente des Bogens sind zwar nicht 
im Verband mit denjenigen der Fassadenmau-
ern, doch weisen beide denselben Mauercha-
rakter aus plattigen, teils gebrochenen Steinen 
auf.75 Altarhäuser mit dreiseitigem Haupt ent-
standen zwar auch im Rahmen der reformierten 
Predigtsäle, doch weisen die vom Schiff betont 
abgesetzte eingezogene Lage sowie der Chor-
bogen auf die Entstehung in katholischer Zeit 
hin. Das im östlichen Schiff vermutlich abge-
trennte Vorchor wurde wohl bewahrt. Zu den 
Fenstern des Altarraums könnten während der 
Grabung gefundene Fragmente gotischer Mass-
werke gehört haben.76 Deren Datierung lässt 
sich indessen nicht überprüfen: Im Archäolo-
gischen Dienst sind die Grabungsfunde nicht 
vorhanden.77 Andere skulptierte Stücke sollen 
aus der Zeit um 1500 stammen und waren viel-
leicht Teil des Rahmens eines – nach den Vor-
schriften dieser Zeit – verschliessbaren Taber-
nakels, der als Nische in der Nordwand des 
Altarraums eingelassen war.78 Darauf deutet je-
denfalls der wahrscheinlich für Stufen oder ein 
Podium benutzte Fundamentblock (2) hin, über 
die der hochgelegene, vom Schiff her sichtbare 
Wandkasten erreicht werden konnte. Die auch 
in diesem Fall nicht überprüfbare Datierung der 
Fragmente dient nur eingeschränkt zu derjeni-
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Abb. 20: Durch Bauge-
schehen veränderte Lage 
des Glockenturms.  
M. 1:500.  
1 Kirchlindach. Der roma-
nische Apsissaal mit 
nachträglich angebautem 
Turm wurde im Spät-
mittelalter nach Osten 
verlängert. 
2 Frutigen. Die spätmittel-
alterliche Kirche mit Poly-
gonalchor und Turm 
wurde 1727 in den heuti-
gen Predigtsaal umge-
baut.

73 Oberwil bei Büren an der Aare: Eggenberger/Kellenber-
ger 1985, 44–50. Spiez: Haller 1974. Wimmis: Lüthi 1970; 
Stähli-Lüthi 1982.
74 Eggenberger /Stöckli 1983, 30–44.
75 Fotodokumentation 1973, Howald R547/5, R547/8, 
R547/10.
76 Tagebuch 1973, 92–93. 
77 Unter den Funden befinden sich auch zahlreiche Ver-
putzfragmente mit Wandmalereien (Tagebuch 1973, 2, 92).
78 Wandtabernakel: Tagebuch 1973, 79 (Funde EF 19 und 
20). Figürchen: Tagebuch 1973, 93–94.
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gen des Chorbaus, wurden doch die in der spät-
gotischen Zeit aufkommenden Wandtabernakel 
in älteren Altarräumen nachträglich eingebaut. 

Der Publikation von 1977 entsprechend 
wurde das neue Altarhaus nach 1294, spätestens 
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts errich-
tet, wobei zu dieser zeitlichen Einordnung das 
auf 1330–1340 datierte, nur im Grundriss erhal-
tene Chor in Thun als Vergleichsbeispiel dient. 
Einen eindeutigen Anhaltspunkt für eine Datie-
rung dieses Chortyps ins 14. Jahrhundert ergibt 
sich im Thunerseeraum indessen nur bei der 
Kirche Scherzligen, wo er aufgrund dendro-
chronologischer Daten um 1380 entstanden sein 
dürfte.79 Alle anderen entsprechenden Beispiele 
sind vorderhand unbestimmt als spätgotisch zu 
datieren (Abb. 21). Verbreitet kamen dreiseitig 
geschlossene Altarhäuser auf der Berner Land-
schaft nämlich nicht vor dem 15.  Jahrhundert 
auf, als sie von der Mitte dieses Jahrhunderts 
an bis zur Reformation zahlreiche Apsiden und 
Viereckchöre der romanischen und frühen go-
tischen Zeit ablösten oder solche im Zuge von 
vollständigen Neubauten ersetzten.80 Einerseits 
könnte das neue Altarhaus in Frutigen somit als 
frühes Beispiel vor dem oder im Baugeschehen 
von 1421 zusammen mit dem neuen Turm er-
richtet worden sein. Anderseits ist seine Ent-
stehung auch erst in jüngerer Zeit möglich, so 
beispielsweise im «Bauboom» des 15./16. Jahr-
hunderts.

5.4

Der Grundriss des Schiffs

Lassen sich der Turm aufgrund der schriftlichen 
Erwähnung und das dreiseitig geschlossene Al-
tarhaus typologisch in die spätmittelalterliche 
Zeit einordnen, so fehlt diese Gewissheit für die 
Änderungen am Schiff der frühromanischen 
Anlage. An dessen Nordseite könnte die Apsidi-
ole (20) noch vor 1727 durch eine Schultermauer 
ersetzt worden sein, auf welche das erwähnte ge-
rade Fundament (4) verweist.81 An der Südseite 
kam ausserhalb der Kirche eine ältere, relativ 
hoch und samt Verputz erhaltene Längsmauer 
(22/23) zum Vorschein, die eine Verbreiterung 
des Schiffs auf lichte 18 m anzeigt.82 Ostsei-
tig war der Raum durch die südliche, mit der 
Längsmauer verbundene Schultermauer (23) 
begrenzt, westseitig möglicherweise durch die 
an der südwestlichen Ecke des alten Schiffs ge-

legene, im Fundament erhaltene Quermauer 
(9) oder eine jüngere daraufgestellte Mauer; die 
Kontaktstelle wurde 1727 beim Bau der heuti-
gen Längsmauer (33) getrennt (Abb. 15,2).83 
Hätte der Umbau den Grundriss einer Basilika 
betroffen, so wäre die neue Längsmauer unge-
fähr um Mauerstärke nach aussen versetzt wor-
den und der Raumgewinn somit unbedeutend 
gewesen. Eine Apsisanlage hätte man hingegen 
um 5 m und somit beträchtlich nach Süden hin 
vergrössert. 

Sollte das querliegende Mauerfragment (9) 
nicht zum Schiff der Kirche gehört haben, so 
müsste für dieses Mauerstück wie für das von 
Osten nach Westen gerichtete (10) eine Funk-
tion gesucht werden. Beide sind als Turm jeden-
falls auszuschliessen und könnten zu Stützmau-
ern des Friedhofs und/oder zu einem Anbau 
beziehungsweise Anbauten gehört haben. Aus 
dem Katalog kirchlicher Annexe würde die Lage 
besonders für ein Beinhaus oder eine damit ver-
bundene Kapelle passen, sind diese spätmittelal-
terlichen Einrichtungen doch im Friedhof gele-
gen, vorzüglich in der Nähe des Weges, den die 
Kirchgänger benutzen mussten. Als Beispiel sei 
auf die an die Basilika von Steffisburg seitlich 
angelehnte, heute verschwundene Beinhauska-
pelle verwiesen.84

5.5

Zur Chronologie der spätmittelalterlichen 
Umbauten

Hinweise zur Chronologie von neuem Turm 
(27), Altarhaus (28) und Längsmauer (22/23) 
lassen sich an den beiden Letzteren feststel-
len. So soll die mit der Längsmauer verbun-
dene Schultermauer (23) nachträglich an das 
neue Altarhaus angelehnt worden sein, womit 
beide zumindest im Bauvorgang jünger wären. 
Dies scheint zudem durch einen heute vermau-
erten Durchgang bestätigt zu sein, der nachträg-
lich in die Nordmauer des Altarhauses einge-
brochen worden ist; allerdings bleibt offen, ob 

79 Gutscher 1994, 540–542 sowie unpublizierte Untersu-
chung des Dendrochronologie-Labors Heinz und Kristina 
Egger von 2003 im Gemeindearchiv ADB.
80 Eggenberger 1999.
81 S. dazu S. 217–218.
82 Fotodokumentation 1973, Howald R556/6, R556/9, 
R557/9. Tagebuch 1973, 90–92. 
83 S. dazu auch S. 218.
84 Eggenberger/Ulrich-Bochsler 1994, 64–69.
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es sich um den ursprünglichen Zugang han-
delt.85 Neben dem Chor bestand daher ein vom 
Schiff getrennter Nebenraum, wofür jedoch 
eine gleichzeitig entstandene Westbegrenzung 
fehlt. Wahrscheinlich wurde sie durch die be-
wahrte Westmauer (6) des älteren Turms oder 
durch eine neue, auf deren Fundament stehende 
und vollständig verschwundene Mauer gebildet. 

Für die Datierung stehen uns zwar gewisse 
Indizien zur Verfügung, doch ergibt sich daraus 
keine schlüssige Lösung. Da der alte Glocken-
turm (6, 24), dessen Erdgeschoss als Sakristei 
diente, spätestens beim Bau der neuen Längs-

mauer abgebrochen worden ist, dürfte der Raum 
deren Funktion übernommen haben. Das Erdge-
schoss des Turms von 1421 kam dafür jedenfalls 
nicht infrage, stand er doch weit von der Chor-
zone entfernt. Am zitierten Beispiel der Kirche 
von Oberwil bei Büren an der Aare, bei der das 
gleiche Problem bestand, löste man dieses mit 
einem eigenständigen Anbau am Vorchor.86 
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Abb. 21: Kirchen mit 
spätmittelalterlichem 
drei seitig geschlossenem 
Altarhaus, 14.–16. Jahr-
hundert.  
M. 1:500.  
 
1 Biglen (1521) 
2 Hilterfingen 
3 Scherzligen (um 1380) 
4 Sigriswil (unsicherer  
 Grundriss) 
5 Thierachern 
6 Thun 
7 Worb (1520) 
8 Frutigen

85 Tagebuch 1973, 125; Fotodokumentation 1973, Howald 
R559/5, R559/9. Bellwald 1977, 545.
86 Eggenberger/Kellenberger 1985, 50–52. S. zur Sakristei 
im Allgemeinen z. B. Schaich 2008.
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Wollte man nicht eine Zeitlang auf eine Sakristei 
verzichten und hätte man dazu vorerst nicht das 
Erdgeschoss des alten Turm bewahrt, so müss-
ten der neue Turm sowie die neue Längs-/Schul-
termauer gleichzeitig und somit 1421, beide wie-
derum zusammen mit oder nach dem dreiseitig 
geschlossenen Altarhaus entstanden sein; es ist 
ja damals anscheinend von einem grösseren 
Baugeschehen die Rede. Letztlich könnte die 
Änderung sogar noch nach der Reformation 
vorgenommen worden sein, als Sakristeien zwar 
nicht mehr gebraucht wurden, jedoch Neben-
räume als Archiv- oder Aufbahrungsraum dien-
ten. Als Archivraum wäre die Funktion 1727 an 
den heute vorhandenen, an seiner Stelle einge-
richteten Nebenraum (Mauer 34) übergegangen. 
Trotz dieser komplizierten Voraussetzung dürfte 
der Umbau des Schiffs vor der Reformation er-
folgt sein, doch bleibt offen, inwiefern eines der 
undatierten Baugeschehen mit der aktenkundi-
gen Brandschatzung der Berner im Jahr 1294 in 
Zusammenhang steht.87 

Vermutlich setzte sich die Kirche zum Zeit-
punkt der Reformation aus dem 1421 entstan-
denen Glockenturm (27), dem zwischen dem 
14. und 16. Jahrhundert angefügten gotischen 
Altarhaus (28) mit Vorchor und dem an der 
Südseite erneuerten oder vergrösserten Schiff 
(22/23) samt darin eingebundener Sakristei zu-
sammen (Abb. 21,8). Das Schiff könnte entwe-
der wie heute eine weite, von Stützen gegliederte 
Halle gebildet haben oder durch Pfeiler bezie-
hungsweise durchbrochene Mauern dreigeteilt 
gewesen sein, sei es als Erweiterung eines Ap-
sissaals oder als Erbe einer Basilika. Für Wim-
mis, wo heute ebenfalls ein Predigtsaal besteht, 
nimmt man hingegen an, der Umbau des Schiffs 
der Basilika in eine weite Halle sei erst nach der 
Reformation erfolgt, wobei die Kirche die drei 
Apsiden behielt.88 In welcher Gestalt Elogius Ky-
burger die Kirche Frutigen kannte, die zur Zeit 
seiner um 1460 verfassten Strättliger Chronik 
vielleicht nur noch teilweise frühromanischen 
Bestand aufwies, bleibt demnach im Dunkeln.

6

Der Predigtsaal von 1727

Nach dem Dorfbrand von 1726, der auch die 
Kirche verwüstete, entstand 1727 unter der Lei-
tung von Hans Jakob Dünz der heutige Predigt-
saal (Bau VI von 1977).89 Die im Lichten bei-

nahe quadratische, flach gedeckte Halle von 17 × 
18,50 m ist durch zwei Reihen mit je drei ho-
hen Holzstützen (13–18) gegliedert (Abb. 6 und 
20,2). Über das Ausmass der Änderungen am 
brandbeschädigten Gebäude sind wir mit den 
Interpretationen von 1977 nicht in allen Punk-
ten einig. Unbestritten ist die Bewahrung des 
Glockenturms (27) und des Polygonalchors 
(28) aus dem Spätmittelalter sowie der Neubau 
der heutigen südlichen Längsmauer (33) samt 
ostseitig integriertem Archivlokal (Mauer 34). 
Den Raum um Mauerstärke verkleinernd kam 
die Längsmauer an die Innenseite der abgebro-
chenen bisherigen Fassadenmauer (22/23) zu 
stehen, wodurch die Überreste der schon im 
Spätmittelalter abgebrochenen Längsmauer der 
Basilika vollständig verschwunden sein sollen.90 
Hinsichtlich der Entstehung der restlichen Fas-
sadenmauern des Schiffs stimmen wir hinge-
gen nicht überein. So sollen die nördliche Schul-
ter (29) sowie grosse Teile der anschliessenden 
Längsmauer (30, 31) und der mit dieser verbun-
denen Westmauer (32) 1421 zusammen mit dem 
Turm entstanden sein, nachdem ein archiva-
lisch unbelegter Brand die Kirche zerstört habe 
(Abb. 14).91 Wir weisen diese Fassadenmauern 
jedoch vorderhand ebenfalls dem Baugeschehen 
von 1727 zu, obschon die Fundamente der West- 
und der damals entstandenen Südmauer nicht 
im Verband zu stehen scheinen.92 Soweit wir 
dies überblicken können, wurde nämlich das 
Fundament der Westmauer (32) in einem ers-
ten Schritt angelegt und das südliche Ende nicht 
als Ecke, sondern als Haupt (21) geformt. In ei-
nem zweiten Schritt setzte man das Fundament 
der Südmauer (33) dagegen, und zwar verbrei-
ternd, als ob man die Richtung der Fundament-
grube ändern wollte, um das Haupt der zu lang 
geratenen westlichen Mauer zu erreichen. Das 
aufgehende Mauerwerk wurde hingegen dem 
geradlinigen Verlauf angepasst, wodurch die 
Fundamente um die südwestliche Aussenecke 
die auffälligen Vorsprünge erhielten (Haupt 21, 
zunehmender Fundamentvorsprung 33). 

87 S. dazu S. 222.
88 Oswald/Schaefer/Sennhauser 1966, 1968, 1971, 376–377.
89 Zu den Baumeistern der Künstlerfamilie Dünz s. Speich 
1984.
90 S. dazu S. 213.
91 Zum Brand s. S. 217–218.
92 Fotodokumentation 1973, Howald R550/3, Tagebuch 
1973, 124.
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Die Fundamente (13–18) der Stützen im 
Schiff dürften ebenfalls aus der Zeit des Neu-
baus von 1727 datieren.93 Sie ordnen sich in der 
Breite einem einheitlichen Raster unter, der 
sich nicht auf die alte, im Spätmittelalter er-
baute südliche (22/23), sondern auf die heutige, 
unbestritten 1727 entstandene Längsmauer (33) 
bezieht (Abstände von 5,50 m, 5,80 m, 5,50 m). 
In der Längsrichtung richten sich die Funda-
mente nach dem nach Westen hin verlänger-
ten Raum und nicht nach der Lage der von uns 
postulierten alten Westmauer (von Westen nach 
Osten mit einem Abstand von 5 m, dann von je 
4,50 m). 

7

Die jüngeren Bestattungen

Im Hinblick auf die Einordnung der jüngeren 
Gräber sei kurz auf die allgemeine Entwicklung 
der spätmittelalterlichen Bestattung im Umfeld 
von Kirchen eingegangen. Im 13. Jahrhundert 
liess die Amtskirche die Grablege von Laien im 
Kirchenraum, die seit der Zeit Karls des Grossen 
kirchlichen Würdenträgern vorbehalten war, 
wieder zu.94 Die Laien wurden zumeist im Lai-
enschiff, die Würdenträger im Vorchor, seltener 
im Altarraum bestattet. Verbreitet war die privi-
legierte Grablege im Kirchenraum besonders im 
städtischen Umkreis, auf der Landschaft blieb 
sie die Ausnahme. Nach der Reformation von 
1528 wurde sie vom Stand Bern vorerst unter-
sagt, jedoch im Ancien Régime und mit der Ins-
titutionalisierung des neuzeitlichen Patriziats ab 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wieder 
toleriert. Nun wählte man für die Grabstätten 
besonders das Chor, welches weiterhin von den 
Inhabern des Kirchensatzes verwaltet wurde. 
Diese setzten sich einerseits aus patrizischen 
Privatpersonen, anderseits aus dem Stand Bern 
sowie den öffentlichen Fürsorgeeinrichtungen 
(z. B. Burgerspital) zusammen, die vor der Re-
formation als Käufer, danach als Erbe der Güter 
säkularisierter katholischer Institute zu Patro-
natsherren geworden waren.95 Bis ins 18. Jahr-
hundert hinein beerdigte man in den Kirchen 
mehrheitlich Patrizier, darunter Mitglieder der 
Patronatsfamilien und Amtsträger wie Pfarrer 
und Landvögte sowie bisweilen deren Familien-
angehörige. Verglichen mit der Zahl derjenigen, 
welche die Bedingungen dieses Privilegs erfüll-
ten, blieben solche Grablegen aber selten. 

In Frutigen verschwanden durch die tiefe 
Abschürfung des Baugrunds zahlreiche hoch- 
bis spätmittelalterliche und neuzeitliche Be-
stattungen. So haben sich Friedhofsgräber, die 
Verstorbene enthielten, die – soweit erkennbar 
– mit angewinkelten Armen in die Grube gelegt 
wurden, nur noch am tiefer gelegenen Hang er-
halten (Abb. 6). Im Südwesten sind sie alle älter 
als der Predigtsaal, teils auch als die beiden äl-
teren, einen Winkel bildenden Mauern (9, 10). 
Für die Bestattung im Kirchenraum kommt vor 
der Reformation einerseits die bis ins Spätmit-
telalter bestehende frühromanische Anlage in-
frage, anderseits sowohl die damals entstandene 
Kirche, die nach der Reformation bis zum Bau 
des Predigtsaals im Jahr 1727 weiterbestand, als 
auch der Predigtsaal selbst. 

Obschon die Planierungsarbeiten die strati-
grafischen Zusammenhänge mit den jeweiligen 
Bestattungsniveaus zerstörten, können anhand 
der Lage und mithilfe schriftlicher Quellen im-
merhin die Bestattungszeiten von drei der vier 
in der Chorzone beerdigten Verstorbenen (S9, 
S10, S13, S14) bestimmt und diese sogar identi-
fiziert werden. Die Verstorbenen liegen mit auf 
den Körper gebetteten, angewinkelten Armen 
in Holzsärgen, von denen einer mit flachen Stei-
nen abgedeckt ist (S14). 1395, vielleicht noch in 
der Zeit der grossen Apsis (1), wurde der Pries-
ter Johann von Weissenburg beerdigt, der als 
Kirchherr mit der Pfrund betraut war. Wie da-
mals für Kleriker üblich, dürfte er im Vorchor 
bestattet worden sein, wofür das dort auf der 
mittleren Längsachse liegende Grab (S9) in-
frage kommt. Zwei Bestattungen im dreiseitig 
geschlossenen Chor sind aus der reformierten 
Zeit verbürgt. 1611 fanden dort Hans Wilhelm 
Herport und 1717 Bernhard von Wattenwyl ihre 
letzte Ruhestätte, beide regimentsfähige Bur-
ger und Patrizier der Stadt Bern.96 Sie vertra-
ten als Kastlane (Landvögte) die Berner Obrig-
keit in der Herrschaft Frutigen und waren im 
Amt verstorben.97 Es könnte sich um zwei der 

93 Tagebuch 1973, 23, 27, 35, 78, 85–86, 96–97; Fotodoku-
mentation 1973, Howald R549/8, R549/9.
94 Eggenberger 2003, 353–354; SPM VII, 190–192. S. zum 
Verbot der Innenbestattung von Laien S. 212.
95 S. z. B. Eggenberger et al. 2012, 46–51.
96 Das Planbild von Abb. 6 suggeriert die Bestattung in-
nerhalb der Apsis, doch lag diese Stelle im spätgotischen Al-
tarraum und nach der Reformation im Chor.
97 www.berngeschlechter.ch, Personen- und Amtsträger-
verzeichnisse, Kastlane.
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drei unmittelbar an der Chorstufe liegenden Be-
stattungen handeln (S10 und S14, Schädel an der 
Ostseite, oder S13, Schädel an der Westseite). In 
einem davon (S10) sollen sich Fragmente des 
Hemdes sowie der zeitgemässen Frisur mit Zopf 
und Haarnadel erhalten haben.98

Zusammenfassung

Während der 1973/74 durchgeführten Restau-
rierung der Kirche von Frutigen wurden ar-
chäologische Forschungen vorgenommen und 
deren Ergebnisse 1977 im «Frutigbuch» publi-
ziert. Es fanden sich Reste von mindestens fünf 
Vorgängeranlagen, die zwischen dem Frühmit-
telalter und 1729, der Entstehung des heutigen 
Predigtsaals, datieren. Der vorliegende Beitrag 
ist das Ergebnis einer Neubearbeitung der Un-
tersuchungsdokumentation und basiert auf dem 
aktuellen Forschungsstand der Kirchenarchäo-
logie. Es zeigt sich, dass der stark reduzierte ar-
chäologische Bestand keine sicheren Rekons-
truktionen erlaubt und Fragen offenbleiben.

Im Vordergrund stehen die Beziehungen 
der romanischen Kirchenbauten zum Kreis der 
zwölf sogenannten «Thunerseekirchen», zu der 
auch die Kirche Frutigen zählt. Diese Gruppe 
erhielt ihre Bezeichnung aufgrund der von Elo-
gius Kyburger, Pfarrer in Einigen, nach 1464 
verfassten Strättliger Chronik. Dort werden die 
um den Thunersee liegenden Pfarrkirchen von 
Aeschi, Hilterfingen, Leissigen, Scherzligen, Si-
griswil, Spiez, Thierachern, Thun, Uttigen und 
Wimmis sowie die Stiftskirche Amsoldingen als 
von König Rudolf II. von Burgund (911–937) ge-
gründete und Einigen unterstellte genannt. Er-
halten haben sich die noch als frühe Bauten 
erkennbaren und ähnliche Merkmale aufwei-
senden Basiliken von Amsoldingen, Spiez und 
Wimmis sowie der Apsissaal von Einigen. Da 
ihre Datierung durch eine schriftliche Quelle 
als gesichert und durch typologische Analogien 
als bestätigt galt, erfuhr ihre Erforschung beson-
dere Aufmerksamkeit.

Die vorliegende Publikation beschränkt 
sich daher nicht nur auf die Ergebnisse der 
Kirchengrabung in Frutigen, sondern stellt 
auch die typologischen Aspekte der Thuner-
seegruppe eingehender dar und diskutiert die 
Gründungstradition und die daraus geschlos-
sene, in der Forschung inzwischen umstrittene 
Datierung. 

Résumé

Lors de la restauration de l’église de Frutigen en 
1973/74, des recherches archéologiques furent 
entreprises et leurs résultats publiés en 1977 
dans l’ouvrage « Frutigbuch ». On y découvrît 
les restes d’au moins cinq installations anté-
rieures établies entre le haut Moyen Âge et 1729, 
date de l’édification du lieu de culte actuel. La 
présente contribution livre une réinterprétation 
de la documentation de fouille et s’appuie sur 
l’état actuel de connaissances de l’archéologie 
des églises. Il apparaît que le corpus restreint 
de vestiges archéologiques n’autorise pas de re-
constructions sûres et que des questions restent 
en suspens.

Les relations qu’entretenaient les lieux de 
prière romans avec le groupe des douze églises 
dites du lac de Thoune, auquel appartenait 
l’église de Frutigen, occupent le premier plan. 
On doit l’appellation de ce groupe au curé d’Ei-
nigen, Elogius Kyburger, qui rédigea la Chro-
nique de Strättligen après 1464. Les églises pa-
roissiales érigées autour du lac de Thoune à 
Aeschi, Hilterfingen, Leissigen, Scherzligen, 
Sigriswil, Spiez, Thierachern, Thun, Uttigen et 
Wimmis, ainsi que l’église collégiale d’Amsol-
dingen, y sont mentionnées comme fondations 
de Rodolphe II roi de Bourgogne (911-937), su-
bordonnées à l’église d’Einigen Les basiliques 
d’Amsoldingen, Spiez et Wimmis, ainsi que 
la salle à abside d’Einigen présentent des élé-
ments bâtis et des caractéristiques particu-
lières qui permettent de les identifier comme 
des constructions précoces. Comme leur data-
tion est assurée par une source écrite et confir-
mée par des analogies typologiques, leur étude 
a retenu une attention particulière. 

La présente publication ne se limite pas 
aux résultats des fouilles de l’église de Frutigen, 
mais expose aussi les aspects typologiques du 
groupe des églises du lac de Thoune, tout en 
soumettant à la critique la tradition de fonda-
tion et sa datation, entre-temps remise en ques-
tion par la recherche.

Traduction : Christophe Gerber

98 Tagebuch 1973, 13. Verstreut wurden zudem Fragmente 
von Grabplatten geborgen (Tagebuch 1973, 79, 92–93; z. B. 
Fund EF 22).
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Die Burgstelle Heimberg
Die Entdeckung der möglichen Stammburg der Herren von Heimberg

JONAS GLANZMANN, BRIGITTE ANDRES UND FANNY PUTHOD

Verschiedene Methoden gezielter Prospek-
tionsarbeit führten 2018 zur Entdeckung der 
Burgstelle Heimberg. In Zusammenarbeit zwi-
schen dem Autor und dem Archäologischen 
Dienst des Kantons Bern wurde die Anlage und 
ihr weiteres Einzugsgebiet erforscht, fand die 
intensive Auseinandersetzung mit den schrift-

lichen Quellen und den ortsansässigen Adels-
geschlechtern statt und wurden die Funde 
inklusive Münzen bearbeitet. Das Ergebnis die-
ser Arbeiten ergibt das Bild einer möglichen 
Stammburg des lokalen Geschlechts der Her-
ren von Heimberg. Die Entdeckung und die 
Erforschung der Burgstelle zeigt, was Bürger-
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Abb. 1: Burgstelle Heim-
berg. Rekonstruierte 
Karte, welche die Region 
Thun mit der Burgstelle 
Heimberg, der Aare, der 
Topografie und den Land-
wegen (gepunktet) im  
Mittelalter zeigt. Durch die 
Zuflüsse der Zulg und 
Kander entstand eine weit 
versumpfte Landschaft. 
Die Landwege verlaufen 
auf den hochwasser-
geschützten Terrassen. 
Der Pfeil zeigt die engste 
Stelle zwischen Thung-
schneit und Uttigen. 
M. 1:50 000.
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wissenschaft (Citizen Science) gemeinsam mit 
spezialisiertem Fachwissen in der Archäologie 
zu generieren vermag. Dazu kam noch die Öf-
fentlichkeitsarbeit zusammen mit der Burger-
gemeinde Heimberg als Eigentümerin der Par-
zelle, dem Archäologischen Dienst und dem 
Autor als Ehrenamtlichem; sie trug zur kultu-
rellen Teilhabe an der archäologischen Entde-
ckung bei.

1

Lage, Topografie, frühe  
Besiedlung, Verkehr

JONAS GLANZMANN

Gletscher und Flüsse formten in der letzten Eis-
zeit die Landschaft des Aaretals zwischen Bern 
und Thun. Beim Rückzug des Aaregletschers 
verblieb beidseitig der Aare auf der Höhe von 
Thungschneit und Uttigen ein grosser Morä-
nenwall mit einem natürlichen Engnis (Abb. 1). 
Weiter südlich stellt sich zusätzlich der Bäum-
berg wie ein Riegel dem Lauf der Aare entgegen. 
Durch den Zufluss von Kander und Zulg ent-
stand südlich davon eine breite, versumpfte Flä-
che, durch die sich die Aare mäandrierend ihren 
Weg suchte. Nördlich des Engnisses von Uttigen 
fliessen die Rotache und die Chise in einem wei-
ten Fächer in die Aare und umspülten zeitweilig 
das Oppligebärgli. 

Das Siedlungszentrum der Region liegt seit 
Jahrhunderten beim Ausfluss der Aare aus dem 
Thunersee. Verkehrstechnisch befindet sich 
Thun am Durchgang vom Mittelland in den 
Voralpen- und Alpenraum mit Anschlüssen 
über die Alpenpässe nach Süden. Thun ist zu-
dem über ein Netz von Wasserstrassen seeauf-
wärts und flussabwärts mit weiteren Orten ver-
bunden (Abb. 2).

Aus siedlungsgeografischer Sicht ist die 
Aare keine Grenze, sondern ein wichtiger Teil 
des Siedlungsgebiets. Siedlungsgünstige Gebiete 
nördlich des Thunersees liegen zu beiden Sei-
ten der Aare auf den ersten hochwassersiche-
ren Geländestufen. Die Dornhalde bildet mit 
ihrer Sattellage den einzigen möglichen Über-
gang von Norden in das südlich davon gelegene 
Gebiet. Östlich der Aare zwischen Thun und 
Heimberg bestanden nur wenige günstige Sied-
lungsflächen. Eine davon war die hochwasserge-
schützte Terrasse des Dorfes Heimberg und des 
Weilers Thungschneit.1 

Die ersten bekannten Siedlungsspuren auf 
der Terrasse von Heimberg stammen aus römi-
scher Zeit.2 Dem Aareübergang zwischen Utti-
gen (894 als Utingun erwähnt3) und Heimberg 
kam dank der günstigen Verkehrslage spätes-
tens ab römischer Zeit eine hohe Bedeutung zu. 
Heimberg und die Dornhalde lagen also nicht 
nur am Zugang von Norden nach Thun, son-
dern Heimberg auch an der einzigen Stelle, an 
der die Aare auf kurzem Weg nach Westen über-
quert werden konnte.

Abb. 2: Burgstelle Heim-
berg. Die Karte des  
bernischen Staatsgebie-
tes von Thomas Schoepf, 
1577/78. Erste kartogra-
fische Darstellung von 
Heimberg.

1 Der Weiler Bäumberg wird erstmals 1328 als «Burren 
berge» (Bedeutung von Mitbewohner, Bauer, Landmann) 
genannt. Zinsli/Glatthard 2011, Bd. 4, 730. Das westlich da-
von gelegene Thungschneit wird erstmals 1433 in einem 
Kaufbrief erwähnt. Zinsli/Glatthard 2017, Bd. 5, 754.
2 Michel 1964, 24.
3 Dubler 2016.
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2

Die Geschichte der Herren und 
der Herrschaft von Heimberg

JONAS GLANZMANN

Heimberg, Thun und Oberhofen lagen im 
10. Jahrhundert im Grenzland zwischen Bur-
gund und Alemannien. Seit dem Hochmittelal-
ter war die Region Bestandteil von Territorien 
bekannter Dynasten: auf der obersten Ebene 
der Könige von Hochburgund, später der rö-
misch-deutschen Könige, auf der nächsten 
Ebene der Grafen von Rheinfelden, der Herzöge 
von Zähringen und der Grafen von Kyburg, auf 
der nächstunteren verschiedener Freiadelsge-
schlechter, unter anderem der Freiherren von 
Thun.4

Um 1150 lebten die Menschen in der Ge-
gend in Weilern und Dörfern, die sich um 
eine Pfarrkirche gruppierten oder bei einer 
Burg oder einem Herrenhof lagen.5 Das regio-
nale Siedlungszentrum war Thun, das ab 1190 
eine Umstrukturierung in eine städtische Sied-
lung erfuhr, eine herrschaftliche Initiative der 
Zähringer. Thun wurde damit zu einem wich-
tigen Eckpfeiler in einer Politik der systemati-
schen Festigung der zähringischen Position an 
der Grenze zum Bistum Lausanne. 

Die Rekonstruktion des Herrschaftsgebiets 
der Zähringer vor und nach 1191 stützt sich im 
Wesentlichen auf die Auswertung von Urkun-
den. Bereits vor dem 12. Jahrhundert sind Frei-
adlige im Gebiet vor allem östlich der Aare 
und an den westlichen Seeufer- und Aaretal-

hängen belegt. Genannt werden die Freiherren 
von Thun, von Unspunnen, von Heimberg, von 
Oberhofen, von Strättligen, von Eschenbach, 
von Bremgarten und von Wädenswil. Zugezo-
gene und einheimische Geschlechter waren un-
ter sich verschwägert. Ihre Lehens- und Stam-
mesverbände reichten ebenso ins Ober- wie 
auch ins Unterland. 

2.1

Die Herren von Heimberg und die Herren 
von Thun

Das vermutlich am reichsten begüterte Ge-
schlecht war jenes der von Oberhofen und 
Thun. 1130 erscheint der erste Vertreter der von 
Thun. Er benannte sich wohl nach der gleichna-
migen Siedlung. Letztmals erwähnt werden die 
von Thun 1233. Zwischen den Herren von Thun 
und den Herren von Heimberg müssen Bezie-
hungen bestanden haben. Einen ersten Hinweis 
gibt eine Urkunde von 1146.6 Darin geht es um 
die Schenkung des Laien Egelolf von Opelingen 
an das Kloster Frienisberg, deren genaue Bedin-
gungen in Gegenwart des Herzogs Konrad von 
Zähringen anlässlich eines Hoftages in Worb 
niedergelegt wurden. An diesem Anlass 1146 
war auch Burkhard von Heimberg als Zeuge 
anwesend. Es ist die erste Nennung der Herren 
von Heimberg. Burkhard wird in der Zeugen-
reihe direkt nach Werner von Thun aufgelis-
tet (Abb. 3). Am Hoftag in Worb versammelte 
sich alles, was in der Region Rang und Namen 
hatte und zum Umfeld der Zähringer gehörte. 
Es kann angenommen werden, dass zur Bezeu-
gung dieses Rechtsgeschäftes Personen herbei-
gezogen wurden, die direkt oder indirekt daran 
beteiligt oder davon betroffen waren. So dürfte 
ein Recht der von Heimberg in irgendeiner 
Form tangiert worden sein oder Burkhard von 
Heimberg stand mit den anderen genannten Be-
teiligten in einer Beziehung zum Betroffenen. 
Sowohl eine geografische Nähe unter den Zeu-
gen als auch eine direkte Beteiligung am Rechts-
geschäft lassen einen verwandtschaftlichen Be-
zug untereinander vermuten. 

In der zweiten Nennung der von Heimberg 
von 1175 zeigt sich deren Rangfolge und Ver-

Abb. 3: Burgstelle Heim-
berg. In der Urkunde von 
1146 geht es um die 
Schenkung des Egelolf von 
Opelingen an das Kloster 
Frienisberg, bei der auch 
Burkhard von Heimberg 
als Zeuge genannt wird. 
Es ist dies die erste  
Nennung der Herren von 
Heimberg. Stadtarchiv 
Bern, SAB_U_4_1,  
Urkunde Frienisberg 1146.

4 Dubler 2004, 64.
5 Baeriswyl/Niederhäuser 2017.
6 Urkunde vor dem 24.09.1146, FRB 1, Nr. 21, 420f.
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hältnis zu den Zähringern. In der Urkunde von 
11757 wird bezeugt, dass Herzog Bertold IV. von 
Zähringen und sein Sohn in Gegenwart von 24 
namentlich genannten Anwesenden eine Schen-
kung an das Kloster Rüeggisberg tätigten. Ver-
mutlich fand diese Schenkung im Rahmen ei-
nes zähringischen Hoftages in Rüeggisberg statt. 
Bei diesem Hoftag waren neben den wichtigs-
ten weltlichen und geistlichen Würdenträgern 
auch Freiadlige, Ministerialen und Vertreter 
von Adligen der Region anwesend.8 Gemäss 
Lehnsrecht mussten die Freiherren von Heim-
berg am Hoftag des Herzogs teilnehmen, da die-
ser im Königreich Burgund als Stellvertreter des 
Königs amtete. Genannt werden von den von 
Heimberg Heinrich, Werner und Burkhard so-
wie Burkhards Söhne. Sie erscheinen wiederum 
in der Zeugenreihe und folgen alle auf Werner 
und Burkhard von Oberhofen, beide von Thun. 
Wieder erscheinen die von Heimberg in engem 
Zusammenhang mit den Herren von Thun und 
es erscheint als mögliche Hypothese, dass sie 
mit diesen verwandt waren.9 Ein Hinweis da-
rauf könnte die mögliche Verwandtschaft mit 
den Grafen von Buchegg, einer Hochadelsfami-
lie im Gefolge der Herzöge von Zähringen, sein. 
Die von Buchegg werden mit Hugo I. von Bu-
chegg 1130 erstmals erwähnt. Eine Verbindung 
mit den von Heimberg könnte über Adelheid, 
der Gemahlin von Ulrich von Buchegg, bestan-
den haben.10 Diese brachte als Ehesteuer Gü-
ter und Eigenleute zu Heimberg, Kurzenberg, 
Buchholterberg, Schallenberg und Röthenbach 
ein. Adelheid stammte aus einem in dieser Ge-
gend reich begüterten Geschlecht. Es kommen 
die Herren von Heimberg oder von Thun in-
frage.

Obwohl 1175 noch ein grösserer Familien-
verband der von Heimberg genannt wird, ver-
schwindet dieser unmittelbar danach aus den 
Quellen. Über seinen Verbleib gibt es keine ge-
sicherten Angaben. Vielleicht büssten die von 
Heimberg ihre einstige Würde und den Stand 
ein, vielleicht zogen sie in die Stadt Thun oder 
das Geschlecht starb im Mannesstamm aus. 

2.2

Die Herrschaft Heimberg

Das Zentrum der Herrschaft Heimberg kann 
in der Urkunde von 125911 räumlich gut gefasst 
werden. Das grosse Gut zu Heimberg wird da-

rin in seiner Ausdehnung genau umschrieben 
und entspricht ungefähr dem Heimbergbode, 
der im Norden durch die Rotache begrenzt 
ist. Zum Zentrumsgebiet von Heimberg gehö-
ren auch die Orte Uttigen, Schallenberg, Kiesen 
und Brenzikofen. Der Umfang der ganzen Herr-
schaft wird 132012 nochmals sichtbar. Gegen Os-
ten dehnte sich das Herrschaftsgebiet weit in das 
Emmental aus und reichte gegen Norden bis 
nach Kiesen. Man muss sich dieses Gebiet nicht 
als abgeschlossenes Territorium vorstellen. Viel-
mehr war Heimberg mit der Burg das Zentrum 
und in den genannten Orten hatten die Herren 
von Heimberg Streubesitz.

Eine Urkunde von 125013 gibt Hinweise 
über die Verhältnisse der Herrschaft Thun 
und Heimberg. Sie belegt den gezielten Einsatz 
von Dienstleuten aus dem Umfeld des letzten 
Zähringers zur Verwaltung wichtiger regionaler 
Zentren. Bertold IV. übergab Verwaltungsaufga-
ben vermehrt Ministerialen. Gleichzeitig ging 
die Zahl der freien Gefolgsleute merklich zu-
rück. Dies mag auf eine zunehmende Entfrem-
dung zwischen dem Herzog und dem einheimi-
schen Adel zurückzuführen sein, die 1190/91 in 
einem regionalen Aufstand gipfelte. Die Bege-
benheit zeigt aber auch die Aufteilung des Erbes 
Bertolds V. von Zähringen nach 1218 in Thun.

Gemäss der Urkunde von 1250 urteilte ein 
Schiedsgericht, bestehend aus sechs Freiherren, 
in einem aus drei Punkten bestehenden Rechts-
streit zwischen den Grafen von Kyburg und dem 
Freiherrn Rudolf von Bollweiler, genannt von 
Tann(e). Die Bollweiler, ein oberelsässisches 
Freiherrengeschlecht, hatten wohl früh eine be-
sondere Beziehung oder Stellung zu den Zährin-
gern. Die Anfänge der Freiherren von Bollweiler 
(Bonwile, Bolwilere) gehen angeblich bis in das 
8. Jahrhundert zurück. Das in der Urkunde von 
1250 angehängte Siegel des Ritters Rudolf von 
Bollweiler (Abb. 4) entspricht dem überliefer-
ten Wappen auf der Zürcher Wappenrolle von 
1335/1345. Das Geschlecht der  Bollweiler wird 

7 Parlow 1999, Reg. 469, 296 f. 
8 Parlow 1999, Reg. 469, 297. 
9 Hälg-Steffen 2010.
10 Wurstemberger 1840.
11 StaBE, Urkunde 24.9.1257, Fach Interlaken. Vgl. FRB 2, 
Nr. 470, 488.
12 StaBE, Urkunde 24.7.1320, Fach Thun. Vgl. FRB 5, Nr. 
131, 183.
13 StaBE, Urkunde 12.4.1250, Fach Thun. Vgl. FRB 2, Nr. 
296, 322.
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noch bis 1359 mehrmals in Urkunden aus dem 
Raum Thun erwähnt. Die Bollweiler verbleiben 
nach 1250 im Raum Thun und werden zwischen 
1335 (Junker Walter von Bowile) und 1359 in den 
Urkunden erwähnt.14 

Rudolf von Bollweiler machte in seiner 
Klage geltend, dass die halbe Burg in Thun auf 
seinem Grund und Boden gebaut worden sei 
und dass der Hof Schüppach (Schüpbach / Ge-
meinde Signau) mit seinem Zubehör sein Be-
sitz sei. Die Schiedsrichter entschieden über die 
einzelnen Begehren und sprachen den Grafen 
von Kyburg die Burg in Thun sowie alles zu, was 
sich innerhalb des Grabens der Stadt befand. Als 
Grund nannte das Schiedsgericht, dass die Vor-
fahren Rudolfs von Bollweiler Herzog Bertold V. 
von Zähringen Burg und Stadt Thun freiwillig 
überlassen hätten und die Grafen von Kyburg 
als Erben der Zähringer zu Recht in deren Be-
sitz seien. Auch das Recht am Hof Schüppach 
und seinem Zubehör waren in ähnlicher Weise 
von den Vorfahren Bollweiler an Bertold V. von 
Zähringen übertragen worden, diesen erhielten 
die Vorfahren vom Zähringer aber als Lehen 
zurück. Da die genannten Vorfahren keine Er-
ben hatten, fiel das Lehen Schüppbach an Her-
zog Bertold V. von Zähringen zurück – und wie-
der wurden die Grafen von Kyburg als Erben 
zu Recht Besitzer des Gutes Schüppbach. Beim 
dritten Streitpunkt ging es um Güter in Heim-
berg, auf die Rudolf Anspruch erhob.

Aufgrund der Urkunde von 1250 stellt sich 
die Frage, wie die Übertragung der Besitzun-
gen in Thun und Schüpbach auf die Zähringer 
erfolgte? Neben den von Heimberg verschwin-
det auch Burkhard von Thun nach 1175 aus den 
Urkunden. Im Schiedsspruch wird vermerkt, 
die Vorfahren des Ritters von Bollweiler hätten 

keine Nachfahren. Aus diesem Grund fielen die 
Lehen an Herzog Bertold V. zurück. Rudolf von 
Bollweiler hatte offenbar dennoch einen berech-
tigten Grund zur Klage, obwohl er nicht in di-
rekter Linie verwandt mit diesen «Vorfahren» 
war. Eine Verwandtschaft von Rudolf über die 
weibliche Linie der Freiherren von Thun würde 
seine Ansprüche erklären. Weiter wäre es durch-
aus möglich, dass Burkhard von Thun vor sei-
nem Tod und vor 1218 Burg und Stadt dem Her-
zog Bertold V. von Zähringen übertrug. Ob die 
Übergabe freiwillig erfolgte, ist indessen nicht 
klar. Ein möglicher Vorgang im Zusammen-
hang mit den Aufständen um 1190 ist nicht aus-
zuschliessen. 

Das Gut in Heimberg gelangte in derselben 
Zeit an die Herren von Bollweiler. In welchem 
Zusammenhang der Besitz übertragen wurde, 
ist ebenfalls nicht klar. Die Bollweiler hatten als 
Erben der von Thun offenbar grössere Besit-
zungen in der Region erlangt. Welche Teile von 
Heimberg genau betroffen waren, lässt sich aus 
der Urkunde nicht entnehmen. 

Die Motivation der Bollweiler, die Herr-
schaft der Heimberg zu besitzen, ist nachvoll-
ziehbar. Vom Standort der Burg aus waren die 
wichtigsten Transportwege der Region einseh-
bar. Die Lage war als Vorposten von Thun bes-
tens geeignet. Von hier liess sich die strategische 
Stelle an der Aare überblicken und die Burg war 
als Machtzeichen weitherum sichtbar.

2.3

Zum Namen «Heimberg»

Die Burg wird in keinem bekannten Dokument 
erwähnt. Ihre Zuordnung zum niederadligen 
Geschlecht der von Heimberg ergibt sich aus 
deren Familiennamen. Adlige Herren hatten in 
der Zeit der ersten Nennung die Gewohnheit, 
sich nach der Burg als Herrschaftsmittelpunkt 
zu nennen. Die Namensdeutung Heimberg als 
der Berg des «Heimo» lässt sich mit der Herr-
schaft und Burg begründen. Dabei kann der Be-
zug auf «Heim», beziehungsweise auf den da-
mit zusammenhängenden Personennamen 
«Heimo» als korrekt betrachtet werden. 

Abb. 4: Burgstelle Heim-
berg. Siegel der Herren 
von Bollweiler. Staats-
archiv Bern, Fach Thun,  
Urkunde 12.04.1250. 

14 Fontes FRB 6, Nr. 226, 238.
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3

Die Burganlage
JONAS GLANZMANN

3.1

Die Standortsuche: Vorgehen und  
Methoden

Historiker und Lokalhistoriker hatten immer 
wieder festgehalten, dass der Stammsitz der 
Herren von Heimberg bislang nicht gefunden 
worden sei.15 Im März 2018 wurden dann auf 
dem Sporn vom Buechwald über der Schlucht 
des Loueligrabe Spuren der ehemaligen Burg-
anlage entdeckt (Abb. 5).

In der Vorbereitung der Suche nach einer 
möglichen Burgstelle standen die bekannten 
Schriftquellen im Zentrum. Zuerst wurde ver-
sucht, eine Systematik der in den historischen 
Belegen genannten Orte in einen Bezug zu ei-
nem Herrschaftsgebiet zu bringen. Sämtliche 
schriftlichen Quellen, Planunterlagen, Bild- und 
Fotoarchive wurden gesichtet und zusammen-
getragen. Dazu gehörten ebenfalls die Infor-
mationen aus dem archäologischen Hinweis-
inventar, die auf eine mögliche Besiedlung von 
Heimberg untersucht wurden. So ergab sich 
eine archäologisch gesicherte Übersicht. Orts-
namenkundliche Hinweise waren weitere Puzz-
leteile, die zum Bild der Landschaft und ihrer 
Besiedlung beitrugen.

Im nächsten Schritt folgte eine Analyse der 
Topografie im Aareraum von Thun bis Kie-
sen. Der historisch mögliche Verlauf der Ge-
wässer und die Ausformung der Landschaft er-
geben eine Geländekammer, die Rückschlüsse 
auf mögliche Siedlungsräume und Verkehrs-
wege erlaubt. Eine Geländeanalyse mithilfe des 
GIS lässt auf die Überwindbarkeit von Über-
gängen und generell die Entwicklung von Ver-
kehrswegen schliessen. Eine Sichtbarkeitsana-
lyse kann die Standortwahl für Siedlungen und 
Burgen oft erklären. Denn die «beherrschende 
Lage» einer Burg als Zeichen der Ausübung von 
Herrschaftsrechten war nur zu erkennen, wenn 
die Einsehbarkeit vom Verkehrsweg aus gege-
ben war. 

Für den Bau einer Befestigungsanlage war 
die Beziehung zu Verkehrswegen entschei-
dend. Die verschiedenen Standorte der Burgen 
im Emmental unmittelbar an überregionalen 
oder regionalen Wegen lassen Überlegungen zu 

raumstrategischen Aspekten der Standortwahl 
zu. Genau diese Situierung scheint ein Charak-
teristikum vieler Burgen in Sporn- und Talrand-
lage zu sein.16 Grundsätzlich kann davon ausge-
gangen werden, dass jede Siedlung mit anderen 
der näheren Umgebung durch Wege verbun-
den war. Das kleinräumige und steile Gelände in 
Heimberg hatte zur Folge, dass Übergänge zur 
nächsten Ortschaft notwendig waren. Bewusst 
wurden Wegführungen so angelegt, dass Über-
schwemmungsgebiete ausgewichen und allwet-
tertaugliche Routen angelegt werden konnten, 
auch wenn diese oft beschwerlich waren. Die 
topografische Lage von Heimberg bietet die 
Voraussetzungen für den Bau eines gut ausge-
bauten Weges im Tal (Abb. 1). Die hochwasser-
geschützte Geländeterrasse ermöglicht auf ei-
nem schmalen Streifen Siedlungsflächen. 

Auf die Suche nach einer Burgstelle folgte 
die Untersuchung der Topografie nach anthro-
pogenen, das heisst durch menschliches Zutun 
entstandenen Geländeformen. Der Burgenbau 
ist charakterisiert durch Anpassung an die to-
pografischen Verhältnisse, die sich für künst-
liche Veränderungen eignen, und richtet sich 
nach den lokalen oder momentanen Bedürf-
nissen nach Schutz und Repräsentation. Daraus 
entstanden für den Schutz der Anlage oder das 
Wohnbedürfnis individuelle Varianten. Mit die-
ser Erkenntnis liess sich das Gelände eingrenzen 
und nach künstlichen Formen absuchen. 

Abb. 5: Burgstelle Heim-
berg. Heimberg auf der 
Terrasse über dem ehe-
maligen Schwemmgebiet 
der Aare. Darüber der 
Buechwald mit dem tiefen 
Einschnitt des Loueli-
grabe und der Burgstelle 
Heimberg. Links im Hinter-
grund der Übergang der 
Dornhalde. 

15 Buchs 1969.
16 Glanzmann 2019.
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Diesen Vorbereitungen schloss sich eine ge-
zielte Feldbegehung an. Mit allen gewonnenen 
Erkenntnissen entstand ein neues Bild der Be-
siedlungslandschaft. Es folgte die Untersuchung 
der weiteren Umgebung von Heimberg. Die Lö-
sung war also nicht in der Burgstelle selbst zu 
finden, sondern in deren näherer Umgebung 
und im Bezug zu dieser. Das führte zum Fund 
der Burgstelle im Buechwald oberhalb von 
Heimberg (Abb. 6).

3.2

Aufnahme des Terrainmodells

Um ein digitales Geländemodell der Burgan-
lage zu erstellen, wurden zunächst Luftaufnah-
men der LIDAR-Methode verwendet. Der Wald 
bei der Burgstelle ist jedoch sehr dicht und die 
Burgstelle aus der Luft nur schwer erkennbar, 
weshalb die Luftaufnahmen zu keinem aussa-
gekräftigen Ergebnis führten. Die Burgstelle 

wurde daher vom Boden aus mit einer Totalsta-
tion, einem elektronischen Tachymeter, vermes-
sen respektive kartiert. Diese Datenerfassungs-
methode lieferte hochdetaillierte Daten aus 
einem 3D-Scan, welche das Gelände als dreidi-
mensionales Relief erfassbar machten (Abb. 7).

Mit der vollständigen Kartierung sollten 
auch sämtliche noch sichtbaren Spuren von 
archäologischem Interesse aufgezeigt werden. 
Die archäologisch-topografische Aufnahme 
im zum Teil schwer zugänglichen Gelände 
war eine Herausforderung. Um das Gelände 
möglichst vollständig aufnehmen zu können, 
musste die Totalstation häufig umgestellt wer-
den. Damit wurden selbst schwer einsehbare 
Stellen erfasst. Bei der Begehung des Geländes 
findet eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Terrain statt.17 Dies führte zum Beispiel 

Thun-
gschneit

Ängirain

Dornhalde

Heimberg
Burgstelle

Uetendorf

Steffisburg

Uttigen

Kiesen

Jaberg

Brenzikofen

Oppligen

1 185 000

2 615 000

1 180 000

2 610 000

M 1: 50 000   
Abb. 6: Burgstelle Heim-
berg. Ausdehnung der 
Herrschaft Heimberg im 
12. Jahrhundert als  
Ausgangslage für eine  
gezielte Feldbegehung. 

17 Bader/Wild 1998.
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zur Entdeckung des kaum sichtbaren Mau-
erwerkrests der Vorburg (Abb. 9). Unter der 
dichten Vegetation liessen sich archäologische 
Befunde nur mithilfe der terrestrischen Ver-
messungsmethode entdecken. Die ganze Ar-
beit ist somit nicht nur eine digitale Kartierung, 
sondern auch eine archäologische Prospektion 
mit integrierter Vermessung. 

Um die Georeferenzierung im Schweizer 
Landeskoordinatensystem zu gewährleisten, 
wurde bei der Totalstation das GNSS (Globa-
les Navigationssatellitensystem) eingesetzt. Da-
durch sind die einzelnen Scans und Vermes-
sungen bereits vor Ort richtig platziert und 
orientiert worden. Mit der Auswertungssoft-
ware ist es möglich, aus den im Feld erfassten 
Daten ein Geländemodell, Schnitte oder Hö-
henlinien zu erstellen. Ein Geländemodell un-
ter Elimination der Bewaldung bildet eine ver-
ständliche und aussagekräftige Visualisierung.

In der weiteren Bearbeitung wurde das di-
gitale Geländemodell vektorisiert (Reinzeich-
nung) und die Höhenkurven nachbearbeitet. 
Anschliessend wurden die Geländebefunde aus 
den Feldbegehungen und Vermessungen zeich-
nerisch mit einfachen Signaturen im Situations-
plan dargestellt. Mit einer weiteren Geländebe-
gehung konnten die im Plan erfassten Befunde 
nochmals verifiziert werden. Für die topografi-
sche Aufnahme wurde der Massstab 1:500 ge-
wählt. Nur so war es möglich, die Geländeab-
bildung in hoher Genauigkeit darzustellen. Eine 
Äquidistanz von 0,50 m hat sich als angemessen 
erwiesen. Die Felsformationen des Loueligrabe 
wurden den Daten von swisstopo entnommen. 
Die Plangrenzen konnten anhand der Grösse 
der Anlage und der Befunde festgelegt werden. 

Die gesamten Aufnahmen im Gelände dauerten 
anderthalb Tage. Aufgenommen wurde im Feb-
ruar 2019, als kein Schnee lag und kein Laub die 
Sicht behinderte. 

3.3

Prospektion mit Metalldetektor

Im Rahmen der Prospektion wurde mit Bewil-
ligung des Archäologischen Dienstes mit einem 
Metalldetektor nach Fundobjekten gesucht. 
Die Eigenschaft des Untergrundes ist massge-
bend für die zu erwartende Fundtiefe der Ob-
jekte, was wiederum entscheidend für den Ein-
satz eines Detektors ist. An Hanglagen liegen die 
Objekte oft an der Oberfläche, da die Kultur-
schichten durch Erosion offen liegen oder aus-
gewaschen sind, während im unteren Bereich 
des Hangs Humus oder Geröll die archäologi-
schen Schichten bedecken. 

Damit die Arbeiten nicht zu einer Zerstö-
rung von archäologischen Befunden führten, 
wurde nur die durch eine grössere Rutschung 
bereits gestörte Westflanke der Burgstelle ab-
gesucht. Der Bereich direkt an der Abrisskante 
der Vorburg und der Rutschung sowie gut zu-
gängliche Flächen wurden mehrmals begangen, 
sodass von einer mehr oder weniger flächen-
deckenden Prospektion ausgegangen werden 
kann. Flächen im zum Teil steilen, stark bewal-
deten oder durch Astmaterial zugedeckten Ge-
lände konnten nur stichprobenweise abgesucht 
werden. Im Bereich des sich nach unten zie-
henden Halsgrabens ist viel Schuttmaterial aus 
dem modernen Forstweg abgelagert. Dies ver-
unmöglichte den Einsatz des Detektors weitge-
hend. 

Abb. 7: Burgstelle Heim-
berg. 3D-Darstellung des 
Geländes. Burghügel und 
Vorburg in der Ansicht 
von Westen. Gut sichtbar 
sind das Rutschgebiet 
unterhalb der Vorburg und 
die Forststrasse sowie 
das Annäherungshinder-
nis in Form eines Grabens 
am Steilhang.
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In fünf Einsätzen von jeweils bis zu zwei 
Stunden wurde eine Fläche von ungefähr 
1400 m2 abgesucht. Daraus resultierte eine 
Fundmenge von rund 3 kg Metallobjekten. So 
konnten archäologisch wertvolle Fundobjekte 
geborgen und einer wissenschaftlichen Auswer-
tung zugeführt werden. 

Die Funddichte unterhalb der Vorburg 
war grösser als am Fusse der Kernburg und des 
Halsgrabens. Dies könnte in der grösseren Bo-
denmächtigkeit und der Ablagerung von Ast- 
und Rutschmaterial begründet sein, die es ver-
unmöglichten, kleinere Gegenstände zu orten. 
Aber auch die Nutzung und Bebauung des Ge-
ländes trägt wesentlich zur Fundverteilung bei. 
Der Bestand an Eisenobjekten überwiegt klar 
die Gegenstände aus Buntmetall. Dies ist im 
Umfeld einer mittelalterlichen Burgstelle zu er-
warten. Da sie in moderner Zeit nur selten auf-
gesucht wurde, war die Menge an modernem 
Zivilisationsabfall gering. 

Da es sich bei den Objekten um Detektor-
funde handelt, die aus maximal 20 cm Tiefe 
unter der heutigen Erdoberfläche geborgen 
wurden, kann ihre Datierung nicht über eine 
stratigrafische Zuordnung erfolgen. Die Zeit, 
aus der diese Fundstücke stammen, muss da-
her über typologische, stilistische und ferti-
gungstechnische Merkmale sowie Vergleichs-
funde aus archäologischen Referenzkomplexen 
bestimmt werden. Bei den Gebrauchsgegen-
ständen aus Eisen herrschen zudem häufig 
langlebige Formen vor. Dies erschwert eine Da-
tierung. 

Bei der Bergung der einzelnen Funde ist 
nicht nur ein objektschonendes Grabungs-
werkzeug wichtig, sondern auch die genaue Lo-
kalisierung des Objektes. Mithilfe eines Pin-
Pointers18 kann der Fund punktgenau geortet 
und mithilfe eines GPS (Global Positioning 
System)-Handgerätes eingemessen werden. 
Die Ortsgenauigkeit der gemessenen Koordi-
naten beträgt bis 2 m. Parallel zur Suche mit 
dem Metalldetektor wurde die Fläche auch op-
tisch untersucht. Dabei ist man im Bereich der 
Abrissstelle der Rutschung auf Funde von Tier-
knochen und Keramik gestossen. Die verschie-
denen Methoden der Oberflächenprospektion, 
verbunden mit Archivarbeit, erweitern das Wis-
sen über die Nutzung der Burgstelle erheblich 
und führen – wie bereits dargelegt – zu weitrei-
chenden Aussagen.

3.4

Auswertung

Die Befunde auf dem Burggelände

Die Burgstelle ist den topografischen Gegeben-
heiten angepasst. Schutz- und Wohnbedürf-
nisse prägen die Anlage. Als Bauplatz für eine 
Frühform der hochmittelalterlichen Kleinburg 
wurde meist das Ende eines schmalen Sporns 
gewählt, den man mit einem Halsgraben vom 
restlichen Gelände abtrennte. Eine derartige 
Geländeformation mit einer aussichtsreichen 
Lage findet sich bei Heimberg nur an der Stelle 
über dem Loueligraben. Die Topografie verrin-
gerte den Aufwand, die Burganlage mittels ei-
nes Halsgrabens auf der Zugangsseite vom Vor-
gelände abzutrennen. Aus der steilen Topografie 
mussten die restlichen Seiten nur minimal am 
Rand des Burgplateaus, zum Beispiel mit einer 
Palisade oder einem Flechtwerkzaun, geschützt 
werden (Abb. 8).

3.4.1

Der Bauplatz

Die Befestigungsanlage stand rund 100 m ober-
halb des heutigen Dorfes Heimberg auf dem be-
waldeten Sporn über dem Loueligrabe19 (Kohl-
graben) im Buechwald. Die heutige Topografie 
der Burganlage mit Kern- und Vorburg ist teil-
weise durch die fortschreitende Erosion zer-
stört. Die Anlage erfuhr eine grosse Verände-
rung in den 1970er-Jahren, als die Forststrasse 
auf der West- und Nordseite unterhalb der 
Kernburg gebaut wurde. 

Durch den tief eingeschnittenen Loueli-
grabe und einen auf der Westseite verlaufenden 
natürlichen Einschnitt ergibt sich die natürliche 
Form eines Ausläufers mit einem breiten Grat, 
der nach Süden hin bis auf die Siedlungsterrasse 
von Heimberg steil abfällt. Das höher gelegene 
Gebiet der Riedere entwässert sich im Loueli-
grabe. Die Riedere war als vernässte Hochebene 
bis ins 20. Jahrhundert landwirtschaftlich kaum 
nutzbar.

18 Metallsuchgerät für die exakte Lokalisierung von Ob-
jekten.
19 Schweizerdeutsch Laui u.Ä., Bedeutung von Erdrutsch, 
über einen Abhang in die Tiefe gleitende Masse (Schnee, 
Erde usw.), Rinne: Zinsli/Glatthard 2008, Bd. 3.
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Der Sporn, im Untergrund aus Nagelfluh 
bestehend, ist eine für dieses Gebiet sehr häufig 
vorkommende Geländeformation und wurde 
durch Erosion zwischen zwei Bachgräben ge-
schaffen. Der Bau der Burg erfolgte nicht ohne 
Grund dort. Von dieser Stelle aus lassen sich die 
ganze Landschaft und ihre Verkehrsverbindun-
gen, von der Dornhalde bis zur alten Zulgmün-
dung, einsehen. Weiter war die ausgedehnte 
Auenlandschaft der Aare bis nach Uttigen über-
blickbar und die Burg hatte auch von weither 
eine repräsentative Wirkung. Ein weiterer Vor-
teil der Lage bestand darin, dass nur die Nord- 
und Westseite fortifikatorisch verstärkt werden 
mussten. Die restlichen Seiten der Burg waren 
durch die natürlichen, zum Teil steil abfallenden 
Flanken gesichert.

Womöglich fanden die Erbauer der ers-
ten Burganlage keinerlei Spuren früherer Be-
siedlungen vor und das Waldgebiet am «Heim-
berg» über der Aare war unkultiviertes Ödland. 
Die für landwirtschaftliche Nutzung attraktive 
Hochterrasse musste durch Rodungsarbeiten 
zuerst nutzbar gemacht werden. Der Bau der 
Burg und die Rodung des umliegenden Gebie-
tes gehören als siedlungsgeschichtliche Vor-
gänge zusammen. 

Aufgrund der Erwähnung der Herren von 
Heimberg in der Mitte des 12. Jahrhunderts, 
der vorliegenden Befunde und des Vergleichs 
mit anderen Burgen kann von einer Holz-Erd-
burg ausgegangen werden. Die heute bewaldete 
Spornlage konnte nur mit künstlichen Anpas-
sungen des Geländes als fortifikatorische und 
repräsentative Anlage genutzt werden. Die An-
lage teilt sich nach dem Halsgraben von Norden 
nach Süden in drei Teile auf. Auf den Burghügel 
mit der Kernburg folgt ein nach Süden geneig-
tes Plateau. Dieses bildet die Vorburg. Unterhalb 
der Vorburg schloss sich ein weiteres Plateau an, 
welches aus dem natürlichen Sporn herausgear-
beitet wurde und den Zugang der Anlage bildet.

3.4.2

Die Kernburg

Der Sporn besass in seiner natürlichen Form ei-
nen vom Hang abgetrennten Hügel. Diese Si-
tuation bestimmt das Gelände noch heute. Die 
Untersuchungen zeigen, dass die Fläche des 
Burghügels mit der Kernburg durch Erosion 
eine veränderte Form hat. Die höchste Erhe-

bung wurde zur Kernburg ausgebaut. Dazu ha-
ben die Erbauer die Hügelkuppe gekappt und 
eine ebene Fläche geschaffen. Diese könnte ei-
nen hölzernen Wohnturm getragen haben, der 
an den Hangkanten von einer Befestigung in 
Form von Palisaden oder Mauern umgeben ge-
wesen sein dürfte. Spuren davon sind allerdings 
nicht festzustellen, da die Hügelkanten zu sehr 
erodiert sind. 

3.4.3

Die Vorburg

Die unterhalb der Kernburg gelegene Vorburg 
konnte nur mit grösseren Eingriffen in die vor-
handene Topografie für Nebenbauten nutzbar 
gemacht werden. Ob bereits beim Bau der Kern-
burg eine Vorburg angelegt wurde, lässt sich 
ohne archäologische Grabung nicht nachwei-
sen. Der Bau einer steinernen Stützmauer auf 
der Westseite erfolgte vermutlich zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Damit konnte die Siedlungsflä-
che wesentlich vergrössert werden.

Auf der Ostseite der Vorburg zeichnet sich 
deutlich eine künstliche, um einen halben Me-
ter angeböschte Geländekante ab, die sich vom 
südlichen Ende des Plateaus in Richtung Kern-
burg hochzieht. Diese Kante zeigt die Höhe des 
originalen Gehniveaus der Vorburg. Die Fläche 
der Vorburg steigt gegen die Kernburg hin rund 

Abb. 8: Rekonstruktion 
der Burg Heimberg als 
Holz-Erdburg. 
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3 m an. Die Geländekante lässt eine Umfriedung 
mit einer Palisade klar nachvollziehen. Abgese-
hen von diesem Verlauf gibt es sonst keine In-
formationen über das Aussehen einer solchen 
Umfriedung.

Es ist eine deutliche Trennung zwischen 
herrschaftlichem und wirtschaftlichem Bereich 
anzunehmen. Die untergeordneten Ökonomie-
bauten dürften auf der tiefer liegenden Burg-
terrasse gelegen haben. Die Gebäude waren mit 
Holzschindeln gedeckt, davon zeugen die zahl-
reich gefundenen Schindelnägel. 

Am südwestlichen Ende des Plateaus be-
steht ein wohl neuzeitlicher, tief eingeschnit-
tener Holzschleif, der sich bis weit nach un-
ten Richtung Heimberg zieht. Dieser ist später 
durch eine moderne Forststrasse auf der West-
seite unter der Kernburg entlang auf die Vor-
burg ersetzt worden. Beim Anlegen der Strasse 
wurde die Kernburg erheblich gestört und ein 

Teil des Nagelfluhhügels abgetragen. Ausser-
dem veränderte sich auch die Situation am 
westlichen Abhang, indem der angefallene 
Schutt auf dieser Seite deponiert wurde. Der 
heutige Zugang entspricht nicht der ursprüng-
lichen Geländeform. 

Die Erosion schreitet auf dem Areal fort. 
Am westlichen Plateaurand zeigt sich eine Ab-
risskante, in der mehrere Tierknochenfunde 
und ein Keramikstück geborgen wurden. Diese 
Kante zieht sich über eine Länge von 30 m. 

3.4.4

Zugangsplateau und Burgweg

Eine weitere ausgeprägte Terrassierung befin-
det sich auf der Südseite unterhalb der Vor-
burg. Die tiefer gelegene Fläche wurde ver-
mutlich einst auf der ganzen Länge mit einem 
Quergraben vom Fuss der Vorburg abgetrennt. 
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Damit konnte die Vorburg zusätzlich geschützt 
werden. Ein Schutz des Zugangsplateaus mittels 
einer Palisade oder zumindest einem massiven 
Zaun ist vorstellbar.

Eine weitere Entdeckung war der in den 
Hang eingearbeitete Burgweg. Der ehemalige 
Zugangsweg aus dem Tal zur Burg befindet sich 
rund 9 m hangabwärts, unterhalb der heutigen 
Forststrasse. Der Weg verläuft hangparallel und 
führt auf eine kleine Zugangsterrassierung im 
Grabenbereich unterhalb des Halsgrabens. Von 
dort aus führte der Weg auf der Westseite un-
terhalb der Vorburg dem Hang entlang auf das 
Zugangsplateau.

3.4.5

Annäherungshindernisse

Gräben gehören zur Grundausstattung einer 
Holz-Erdburg und sind als wehrtechnische 
Elemente nicht wegzudenken. Der Ausbau von 
Gräben diente nicht nur der Verteidigung, son-
dern auch der Herrschafts-, Macht- und Stan-
desrepräsentation.20 Da die Anlage auf der 
Nordseite nicht durch ein natürliches Hinder-
nis geschützt war, wurde ein künstlicher Hals-
graben angelegt, der die Burganlage vom üb-
rigen Gelände abtrennt. Er verläuft von Osten 
nach Westen bogenförmig um den Hügel der 
Kernburg. Durch den Bau der Forststrasse in 
den 1970er-Jahren wurde der Halsgraben voll-
ständig verfüllt (Abb. 9 und 10). Sein heutiges 
Profil ist auch eine Folge der Erosion. Er trat 

ursprünglich sicher schmaler und tiefer in Er-
scheinung.

Auf der nördlichen Seite teilt sich der Hals-
graben und eine Vertiefung setzt sich dem Hang 
aufwärts folgend fort. Der ehemals natürliche 
Bachgraben, der sich auf der Westseite der Burg 
bis nach unten auf das Siedlungsplateau von 
Heimberg zieht, wurde zusätzlich künstlich ver-
tieft. Offenbar benötigte der westliche Teil des 
Burghügels besonderen Schutz. Mit diesem zu-
sätzlichen Graben konnte eine Umgehung der 
Anlage von Westen und von oberhalb der Kern-
burg verhindert werden.

3.4.6

Mauerfundamente

Auf der Westseite der Vorburg zeichnet sich 
auf dem humosen Boden ein Felssims ab, der 
ein Fundament trägt. Es ist der letzte Rest ei-
ner in der Nagelfluh gründenden Fundament-
mauer. Lediglich ein einlagiges, gemörteltes 
Fundament aus Bachkieseln und zugehauenen 
Bollensteinen blieb bestehen (Abb. 11). Es ist zu 
vermuten, dass dieses Mauerwerk als Unter-
bau einer aufgehenden Mauer diente. Die Fort-
führung des Fundamentes als zusammenhän-
gender Mauerzug zu beiden Seiten lässt sich als 
Versturz von Bausteinen weiter unten im Ge-
lände feststellen. Die eindrückliche Dimension 

Abb. 10: Burgstelle Heim-
berg. Ansicht von Westen 
auf die Kernburg. Durch 
die moderne Forststrasse 
wurde der Halsgraben 
vollständig aufgefüllt. Auf 
der Westseite führt die 
Forststrasse unter der 
Kernburg entlang auf die 
Vorburg. Beim Anlegen 
der Strasse wurde der 
Hügel der Kernburg  
erheblich gestört und ein 
Teil des Nagelfluhhügels 
abgetragen. 

20 Meyer 1991, 134.



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021244

dieses  Mauerwerks wirft Fragen auf, die derzeit 
nicht beantwortet werden können. Lediglich 
eines steht fest: Wenn die ursprüngliche An-
lage als Holz-Erdburg rekonstruiert wird, dann 
muss diese Mauer zu einer späteren Ausbau-
phase gehören. Die einst wohl mehrere Meter 
hohe Stützmauer war für den Betrachter vom 
unterhalb der Burg gelegenen Zugangsweg 
aus sicher ein beeindruckender Bau. Offenbar 
sollte die Burg weit von Westen her als mächti-
ges Bauwerk sichtbar sein. Die westliche Flanke 
der Vorburg ist durch Erosion gefährdet. Durch 
den Bau der Stützmauer sollten Rutschungen 
verhindert werden. Mit dem Zerfall der Mauer 
setzte diese Erosion wieder ein (Abb. 8). 

4

Das Fundmaterial aus der  
Prospektion

Das hier vorgelegte Material ist in den Prospek-
tionseinsätzen 2018 angefallen. Fundmaterial 
aus früheren Sammlungs- oder Forschungstä-
tigkeiten liegt nicht vor. Die Funde im westsei-
tigen Hang wurden mit dem erodierten Mate-
rial verlagert. Bei den Gegenständen handelt es 
sich somit um Verlustfunde oder um Objekte, 
die aus den Fundschichten gelöst wurden und 
sich im unteren Bereich des Hangs ablagerten. 
Zum Teil lagen die Funde an der Oberfläche 
oder wenige Zentimeter im losen Material. Die 
Prospektion mit dem Metallsuchgerät förderte 
Stücke aus Eisen, Bunt- und Edelmetall zutage. 
Beim Absuchen wurden auch Knochen und Ke-
ramik geborgen. 

Die meisten Funde stehen im Zusammen-
hang mit der Burgstelle. Die Konzentration von 
Hufnägeln unterhalb des Plateaus der Vorburg 
kann auf die Haltung von Pferden in Ökono-
miebauten oder die Herstellung dieses Schmie-
deproduktes hindeuten.

Als jüngste Funde auf dem Burgareal sind 
einige Gegenstände des 19. und 20.  Jahrhun-
derts anzuführen. Es sind dies Nägel, Drähte 
und Aluminiumpapier. Sie sind vorwiegend 
mit der forstwirtschaftlichen Nutzung in Ver-
bindung zu bringen. 

Am Kreuzungspunkt verschiedener 
Währungsregionen

FANNY PUTHOD

Von den Prospektionen stammen drei Mün-
zen und ein münzförmiges Objekt. Zwei Mün-
zen (SFI 928-1: 1 und 2) gehören zu den ersten 
Emissionen des Bistums Lausanne. Es handelt 
sich um Deniers mit anonymem Münzherr aus 
dem 12. Jahrhundert.21 Die Entdeckung dieser 
runden und zweiseitig geprägten Münzen ist 
nicht aussergewöhnlich auf Berner Gebiet,22 das 
am Rande der Verbreitung der alemannischen 
Pfennige liegt – Letztere sind einseitig und auf 
quadratische Schrötlinge geprägt. Gleichwohl 
besitzen diese Deniers einen nicht einheimi-
schen Charakter. Ihr Umlauf in der Region er-
klärt sich daraus, dass die Stadt Bern damals 
noch kein Münzrecht besass – ein Privileg, das 
sie ab etwa 1225 ausübte – und dass der regionale 
Münzumlauf entsprechend noch nicht so stabil 
war. Daher wurden für den täglichen Gebrauch 
ausschliesslich «fremde» Münzen verwendet.

Die dritte Münze ist ein Berner Pfennig 
(SFI 928-1: 3). Es handelt sich um den ersten Typ, 
der von der Münzstätte der Stadt Bern geprägt 
wurde,23 nachdem die Stadt das Münzrecht dank 
der vom Kaiser gewährten Reichsunmittelbar-
keit erhalten hatte. Die Münze nimmt die Typo-
logie der einseitig auf quadratische Schrötlinge 
geprägten Pfennige auf, welche für das Münz-
wesen im Nordwesten der heutigen Schweiz  

Abb. 11: Burgstelle Heim-
berg. Reste des Mauer-
fundaments als einlagiges, 
gemörteltes Mauerwerk.

21 Fritz Aubert (Aubert 1974, 86–87) schreibt diesen Typ 
Bischof Roger (1190–1212) zu; diese Zuschreibung ist bis-
lang nicht durch gut stratifizierte Funde bestätigt.
22 Zu erwähnen ist etwa der Fund aus Niederbipp: Gruaz 
1915.
23 Geiger 1997, 312–313; Geiger 2014, 15–17.
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typisch sind. Diese drei Münzen bilden also ein 
chronologisch homogenes Ensemble und könn-
ten zusammen verloren oder deponiert worden 
sein. Der fehlende archäologische Kontext er-
laubt es hingegen nicht, die Umstände ihres Ver-
lustes zu präzisieren.

Das letzte Objekt besteht aus einem Blech 
von abgerundeter Form (SFI 928-1: 4). Es zeigt 
ein Kreuz, ein Kügelchen und eine Markierung 
in V-Form, gepunzt von einer Seite. Es han-
delt sich möglicherweise um eine Applike oder 
Marke,24 die typologisch nicht datiert werden 
kann. Angesichts der Form des Kreuzes ist eine 
mittelalterliche Zeitstellung aber nicht ausge-
schlossen.

Übersetzung: Andrea Francesco Lanzicher

Zusammenfassung 

Historiker hatten immer wieder festgehalten, 
dass der Stammsitz der Herren von Heimberg 
bislang nicht gefunden worden sei. Durch ge-
zielte Prospektionsarbeit konnte nun im März 
2018 der Standort der Burg entdeckt werden. 
Die Burganlage entstand in einem bereits be-
wohnten, herrschaftlich organisierten Umfeld, 
das sich in seiner Grösse, seinen wirtschaft-
lichen und sozialen Strukturen sowie in sei-
ner politischen Bedeutung wohl zu Beginn 
des 12. Jahrhunderts entwickelte. Die neu ent-
deckte Burg Heimberg kann als Beleg für die 
Machtausübung der Zähringer im Grossraum 
Thun gedeutet werden.

Welche Veränderungen an der Burganlage 
während der Belegungszeit vom 12.  Jahrhun-
dert bis zur Auflassung vorgenommen wur-
den, lässt sich aus den bisherigen Untersuchun-
gen nur schwer ermitteln. Vermutlich bestand 
ursprünglich nur eine kleine Rodungsburg aus 
Holz. Die Freiherren von Heimberg, Minis-
teriale der Zähringer, verschwinden nach 1175 
aus den Urkunden. Aufgrund der Funde lässt 
sich das Weiterbestehen der Burganlage bis in 
das 13. Jahrhundert nachweisen. Dafür spricht 
auch der spätere Ausbau der Anlage. Feststell-
bar ist dies anhand von Spuren einer Mauer an 
der Westseite der Vorburg, die diese deutlich 
vergrösserte. Der Ausbau steht wohl in Zusam-
menhang mit der Funktion der Burg als herr-
schaftliches Zeichen am Eingang in den Raum 
Thun. Die Bedeutung der Burg hängt auch mit 

den Verkehrswegen zusammen, über denen sie 
sich erhob. Die Burgstelle liegt gut zugänglich 
an einem Wanderweg. Informationstafeln der 
Burgergemeinde Heimberg geben Auskunft 
über die Geschichte der Freiherren von Heim-
berg und die Burgstelle. 

Résumé

Régulièrement les historiens avaient constaté 
que le siège des barons de Heimberg n’était pas 
localisé. Grâce à des prospections pédestres ci-
blées, l’emplacement du château fort a pu être 
découvert en mars 2018. Implantée dans un en-
vironnement déjà peuplé et organisé en sei-
gneurie, le site castral vit sa taille, ses structures 
économiques et sociales et son importance poli-
tique se développer dès le début du 12e siècle. Le 
château fort nouvellement découvert à Heim-
berg témoigne de l’exercice du pouvoir des 
Zähringen dans l’arrière-pays de Thoune.

Sur la base des recherches actuelles, les mo-
difications apportées au château fort durant son 
occupation, du début du 12e siècle à son aban-
don, restent difficiles à identifier. À l’origine, il 
ne s’agissait probablement que d’une petite for-
tification en bois associée à une politique de dé-
frichement. Les barons de Heimberg, ministé-
riaux des Zähringen, disparurent des diplômes 
après 1175. Mais, les trouvailles suggèrent une 
occupation du château fort jusqu’au 13e siècle. 
L’extension ultérieure de la fortification paraît 
confirmer cette observation. En effet, la trace 
d’un mur localisé à l’ouest de l’avant-cour té-
moigne d’un agrandissement conséquent de 
cette-dernière. Cette extension est à mettre en 
relation avec la fonction de marqueur seigneu-
rial qu’endossait le château à l’entrée du terri-
toire de Thoune. L’importance du château tient 
en outre aussi aux axes de circulation qu’il do-
mine. L’accès au site se fait aisément depuis un 
chemin de randonnée. Des panneaux d’infor-
mation installés par la commune bourgeoise 
renseignent sur l’histoire des barons de Heim-
berg et du château fort.

Traduction : Christophe Gerber

24 Wir danken Rahel C. Ackermann (IFS), Anne-Francine 
Auberson (IFS) und Benedikt Zäch (Münzkabinett und  
Antikensammlung Winterthur) für ihre Expertisen zum 
 Objekt.
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Fundkatalog

Abkürzungen
Dm.: Durchmesser 
Fnr.: Fundnummer 
Kat.: Katalognummer
Die Münzen sind im M. 1:1 abgebildet, die übri-
gen Funde gemäss Angabe.

Münzen (Fanny Puthod)

1 Lausanne, Bistum, anonymer Münzherr 
Lausanne, Denier, 12. Jh. 
Vs.: + SEDES LAVSANE; Tempel mit vier Säulen, 
in der Mitte mit Kreuz ruhend auf drei Ringen 
Rs.: + CIVITAS (Ligatur von T und A) EQSTRIV 
(Ligatur von T und R); befusstes Kreuz 
Dolivo, 9–10, Nr. 5. 
AR 1,24 g 18,4–18,0 mm 285° A 1/1 K 2/2 
Fnr. 158019 
SFI 928-1: 1 

2 Lausanne, Bistum, anonymer Münzherr 
Lausanne, Denier, 12. Jh. 
Vs.: [+] SEDES LAVSANE; Tempel mit vier Säu-
len, in der Mitte mit Kreuz ruhend auf drei Rin-
gen 
Rs.: + CIVITAS (Ligatur von T und A) 
EQSTRIV; befusstes Kreuz 
Dolivo, 9–10, Nr. 5. 
AR 0,84 g 18,8–17,9 mm 270° A 1/1 K 2/2 
Fnr. 158018 
SFI 928-1: 2 

3 Bern, Stadt 
Bern, Pfennig, ca. 1225–1275 
Vs.: Bär nach l., darüber drei im Dreieck ange-
ordnete Punkte 
Geiger, Berns Münz- und Geldgeschichte, 153,  
Nr. 1.1.1; Geiger, Berns Münzprägung, 313, Nr. 1; 
Blatter, Berner Pfennige, 363, Nr. 5. 
BI 0,37 g 15,8–13,3 mm  A 3/3 K 2/2 
Fnr. 158043 
SFI 928-1: 3 

4 Unbekannter Hersteller 
Unbekanntes Atelier, unbekanntes Objekt  
(Applike oder Marke?), unbekannte Datierung 
Vs.: Kreuz flankiert von einem Kügelchen und 
von einer Markierung in V-Form  
CU? 0,54 g 18,7–16,0 mm A 0/0 K 4/4 
Herstellungstechnik: einseitig, gepunzt 
Fnr. 158042 
SFI 928-1: 4 

Übrige Funde (Brigitte Andres)

Beschläge, Bleche
5 Buchschliesse (?). Beschlag mit erhaltener Kante, 
lang, schmal und trapezförmig, am schmalen Ende 
asymmetrisch ausgebogen, einfach gelocht. Ver-
ziert mit feinen Ritzlinien. Fast vollständig. Bunt-
metall mit Auflage. Länge: 44 mm. Breite: 4–14 mm. 
Dicke: 1–2 mm. Gewicht: 3 g. Datierung: unbe-
stimmt. Fnr.: 158028. 

6 Beschlag mit erhaltener Kante, lange, schmale 
Form, einfach gelocht. Unklar, ob vollständig oder 
am schmalen Ende gebrochen. Buntmetall. Länge: 
29 mm. Breite Dorn: 2 mm. Breite Öse: 5 mm. Di-
cke: 1 mm. Gewicht: 0,5 g. Datierung: unbestimmt. 
Literatur: Meyer 1989, 82, 162 Kat. H70. Fnr.: 158035.

7 Beschlag mit erhaltener Kante, lang, schmal und 
trapezförmig, einfach und mittig gelocht. Mit fei-
nen Einkerbungen am breiteren schmalen Ende. 
Eventuell korrodierte Niete erhalten. Metall verbo-
gen, dadurch unklar, ob vollständig oder am 
schmalen Ende gebrochen. Buntmetall. Länge: 
13 mm. Breite: 5–7 mm. Dicke: 1 mm. Gewicht: 
0,5 g. Datierung: unbestimmt. Fnr.: 158014.

8 Siebfragment, neunfach und regelmässig ge-
locht, Löcher von unterschiedlichem Durchmes-
ser. Fragment. Buntmetall. Länge: 26 mm. Breite: 
24 mm. Dicke: 0,5 mm. Gewicht: 2 g. Datierung: 
Mittelalter–Neuzeit. Literatur: Ewald/Tauber 1975, 
104 Kat. F71. Literatur: Tremblay 2015, 151, 432 Kat. 
1901. Fnr.: 158040.

1
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5
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9 Riemenbeschlag (?). Beschlag mit erhaltener 
Kante, einfach und mittig gelocht. Verziert mit fei-
nen geschwungenen Ritzlinien. Fragment. Bunt-
metall. Länge: 16 mm. Breite: 17 mm. Dicke: 1,5 mm. 
Gewicht: 3 g. Datierung: 13./14. Jh. Literatur: Jean-
Richard et al. 2017, 101–102. Fnr.: 158020.

10 Beschlag ohne erhaltene Kante, einfach gelocht 
und gefaltet. Fragment. Buntmetall. Länge unge-
faltet: 21 mm. Breite: 15 mm. Dicke: 0,5 mm. Ge-
wicht: 1 g. Datierung: unbestimmt. Fnr.: 158045.

11 Riemenbeschlag (?). Beschlag mit erhaltener 
Kante, rechteckige Form, einfach und mittig  
gelocht, leicht verbogen. Fragment. Buntmetall. 
Länge: 20 mm. Breite: 13 mm. Dicke: 1 mm. Ge-
wicht: 1 g. Datierung: 13./14. Jh. Literatur: JeanRi-
chard et al. 2017, 101–102. Fnr.: 158004.

12 Rundes Blech mit umgelegtem Rand, einfach 
und mittig gelocht. Rückseite vermutlich aus ande-
rem Material oder zweitem Blechteil. Fast vollstän-
dig. Buntmetall. Durchmesser: 38 mm. Dicke Ob-
jekt: 3 mm; Dicke Blech: 0,5 mm. Gewicht: 4 g. Da-
tierung: unbestimmt. Literatur: Meyer 1989, 82, 162 
Kat. H64. Fnr.: 158027.

13 Blech ohne erhaltene Kante. Fragment. Bunt-
metall. Länge max.: 30 mm. Breite max.: 12 mm. Di-
cke: 0,5 mm. Gewicht: 1 g. Datierung: unbestimmt. 
Fnr.: 158003.

14 Blech ohne erhaltene Kante. Fragment. Bunt-
metall. Länge max.: 22 mm. Breite max.: 16 mm.  
Dicke: 0,5 mm. Gewicht: 0,5 g. Datierung: unbe-
stimmt. Fnr.: 158012.

15 Blech ohne erhaltene Kante, gerollt. Zwei Frag-
mente. Buntmetall. Länge gerollt: 22 und 18 mm. 
Breite gerollt: 8 und 5 mm. Dicke: 0,5 und 0,5 mm. 
Gewicht insgesamt: 1 g. Datierung: unbestimmt. 
Fnr.: 158046.

16 Blech ohne erhaltene Kante. Fragment. Bunt-
metall. Länge max.: 15 mm. Breite max.: 9 mm.  
Dicke: 0,5 mm. Gewicht: 0,5 g. Datierung: unbe-
stimmt. Fnr.: 158010.

Schnallen, Knöpfe, Ringe
17 Einfache D-Schnalle mit Dorn. Vollständig. Ei-
sen. Breite max.: 50 mm; Breite Basis: 36 mm. Höhe: 
36 mm. Länge Dorn: 40 mm. Dicke: 5–7 mm. Ge-
wicht: 14 g. 
Datierung: 12.–14. Jh. Literatur: Ewald/Tauber 1975, 
100 Kat. F28. Literatur: Hardmeier 2018, 183 Kat. 
283–288; JeanRichard et al. 2017, 102; Meyer 1989, 
79, 158 Kat. 188–192; Müller 1980, 55 Kat. F28; Rösch 
2012, 68–69 Kat. 348–354. Fnr.: 158025.

18 Einfache trapezförmige Schnalle mit Dorn. 
Vollständig. Eisen. Breite: 18 mm. Höhe Bügel: 
15 mm. Länge Dorn: 18 mm. Dicke: 3 mm. Gewicht: 
2 g. Datierung: unbestimmt. Literatur: Meyer 1989, 
81, 161 Kat. H41. Fnr.: 158005.

19 Ring mit flachrechteckigem Querschnitt, keine 
Überlappung sichtbar. Vollständig. Buntmetall. 
Breite: 2 mm. Durchmesser aussen: 18 mm; Durch-
messer innen: 14 mm. Dicke: 1 mm. Gewicht: 1 g. 
Datierung: unbestimmt. Fnr.: 158001.

20 Scheibenknopf mit gegossenem Relief und ge-
gossener Öse. Motiv mit achtzackigem Stern, Drei-
pässen im Mittelfeld, Rillen und Punkten in den 
Zwickeln. Vollständig. Buntmetall. Durchmesser: 
15 mm; Dicke Scheibe: 0,5 mm; Dicke Öse: 3 mm. 
Gewicht: 1 g. Datierung: Neuzeit, 18. Jh. (?). Litera-
tur: Christen 2016, 25. Fnr.: 158002.

21 Scheibenknopf mit abgebrochener Öse. Flach-
relief mit 7 Rillen. Fast vollständig. Buntmetall. 
Durchmesser: 16 mm. Dicke Scheibe: 0,5 mm. Ge-
wicht: 1 g. Datierung: Neuzeit, 20. Jh. (?) Literatur: 
Christen 2016, 61 Kat. 97, Tafel 7,97. Fnr.: 158036.

22 Scheibenknopf mit Öse. Ohne Zier. Vollstän-
dig. Buntmetall. Durchmesser: 18 mm. Dicke 
Scheibe: 1,5 mm; Dicke Öse: 3 mm. Gewicht: 3 g. 
Datierung: Neuzeit. Literatur: Christen 2016, 20–
22. Fnr.: 158031.

23 Scheibenknopf mit Öse. Ohne Zier. Vollstän-
dig. Buntmetall. Durchmesser: 13 mm. Dicke 
Scheibe: 1 mm; Dicke Öse: 4 mm. Gewicht: 1 g. Da-
tierung: Neuzeit (?). Literatur: Christen 2016, 20–
22. Fnr.: 158041.

Schloss und Schlüssel
24 Schlossriegel. Rechteckiger Querschnitt mit 
zwei aus dem Riegel herausgeschmiedeten Stollen. 
Fast vollständig. Eisen. Länge: 223 mm. Breite: 17–
30 mm. Dicke: 10 mm. Gewicht: 272 g. Datierung: 
unbestimmt, Mittelalter (?). Literatur: Hardmeier 
2018, 123; Meyer 1977, 107, 141–142 Kat. E145–156; 
Rösch 2012, 21, 77 Kat. 425–429. Fnr.: 158015.

25 Schlüssel mit hohlem Schaft und plattenarti-
gem Bart (?). Tülle mit ausgebogenem plattenarti-
gem Ansatz. Fragment. Eisen. Breite: 50 mm. Höhe: 
84 mm. Dicke Ansatz: 2 mm; Dicke Tülle: 17 mm. 
Gewicht: 43 g. Datierung: unbestimmt. Literatur: 
Meyer 1977, 107, 143 Kat. E165; Rösch 2012, 73 Kat. 
409. Fnr.: 158033.
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Handwerk
26 Mehrtropfenförmiges Schlackenklümpchen. 
Buntmetall (?). Länge: 15 mm. Breite: 11 mm. Dicke: 
5 mm. Gewicht: 2 g. Datierung: unbestimmt. Fnr.: 
158037.

Treichel, Klöppel
27 Treichel mit rundem Bügel und Klöppelträger. 
Blech seitlich genietet. Fast vollständig. Eisen. 
Länge ohne Henkel: 65 mm. Breite unten: 53 mm; 
Breite oben: 48 mm. Dicke: 1 mm. Gewicht: 55 g. 
Datierung: Mittelalter. Literatur: Hardmeier 2018, 
122, 191 Kat. 432; JeanRichard et al. 2017, 107, 138 Kat. 
89; Lithberg 1932, 47, Taf. 59,G; Meyer 1974, 97 Kat. 
D5; Meyer 1989, 157 Kat. G140. Fnr.: 158034.

28 Runder Klöppel mit geschmiedetem Befesti-
gungshaken. Buntmetall. Länge: 33 mm. Durch-
messer max.: 13 mm; Durchmesser Haken: 4 mm. 
Gewicht: 11 g. Datierung: unbestimmt, Neuzeit (?). 
Literatur: JeanRichard et al. 2017, 138 Kat. 91. Fnr.: 
158044.

Waffen
29 Tüllengeschossspitze, lanzettförmiges Blatt, 
leicht rhombischer Blattquerschnitt. Tülle nicht er-
halten. Fragment. Eisen. Länge: 51 mm. Breite: 
2–8 mm. Dicke: 2–8 mm. Gewicht: 13 g. Datierung: 
13. Jh. Literatur: Ewald/Tauber 1975, 81, 99 Kat. F4–

F5; Hardmeier 2018, 184 Kat. 297, 189 Kat. 388, 190 
Kat. 405; Rösch 2012, 45 Kat. 23–32; Zimmermann 
2000, 49–50. Fnr.: 158017.

30 Tüllengeschossspitze, lanzettförmiges Blatt, 
leicht rhombischer Blattquerschnitt. Tülle nicht er-
halten. Fragment. Eisen. Länge: 45 mm. Breite: 
2–7 mm. Dicke: 2–7 mm. Gewicht: 9 g. Datierung: 
13. Jh. Literatur: Zimmermann 2000, 49–50. Fnr.: 
158006.

31 Geschossspitze (?). Massiver länglicher Stift mit 
abgebrochener Spitze, verbogen, rhombischer 
Blattquerschnitt. Fragment. Eisen. Länge: 51 mm. 
Breite: 5–8 mm. Dicke: 5–8 mm. Gewicht: 12 g. Da-
tierung: unbestimmt. Fnr.: 158032.

32 Geschosskugel. Vollständig. Buntmetall. 
Durchmesser: 12 mm. Gewicht: 9 g. Datierung: un-
bestimmt. Literatur: JeanRichard et al. 2017, 94. 
Fnr.: 158016.

Nägel
33 Hufnagel vom Typ Quadratschaft, geschmie-
det. Vollständig. Eisen. Länge: 40 mm. Breite Kopf: 
15 mm. Dicke Kopf: 3 mm. Gewicht: 3 g. Datierung: 
Mittelalter. Literatur: Brunner 2007, 2. Fnr.: 158030.

34 Hufnagel vom Typ Quadratschaft, geschmie-
det. Fast vollständig, Spitze abgebrochen. Eisen. 
Länge: 30 mm. Breite Kopf: 11 mm. Dicke Kopf: 
4 mm. Gewicht: 3 g. Datierung: Mittelalter. Litera-
tur: Brunner 2007, 2. Fnr.: 158030.

35–41 7 Hufnägel vom Typ Quadratschaft, ge-
schmiedet. Teilweise vollständig, teilweise Spitzen 
abgebrochen. Eisen. Länge: 20–35 mm. Breite Kopf: 
12–17 mm. Dicke Kopf: 2–5 mm. Gewicht insge-
samt: 24 g. Datierung: Mittelalter. Literatur: Brun-
ner 2007, 2. Fnr.: 158030.

42–49 8 Hufnägel vom Typ Quadratschaft, ge-
schmiedet. Teilweise vollständig, teilweise Spitzen 
abgebrochen. Eisen. Länge: 26–38 mm. Breite Kopf: 
11–17 mm. Dicke Kopf: 2–4 mm. Gewicht insge-
samt: 28 g. Datierung: Mittelalter. Literatur: Brun-
ner 2007, 2. Fnr.: 158007.

50–52 3 Hufnägel vom Typ Quadratschaft, ge-
schmiedet. Fast vollständig, Spitzen abgebrochen. 
Eisen. Länge: 22–26 mm. Breite Kopf: 14–17 mm. 
Dicke Kopf: 3–4 mm. Gewicht insgesamt: 7 g. Da-
tierung: Mittelalter. Literatur: Brunner 2007, 2. 
Fnr.: 158022.

53–58 6 Hufnägel vom Typ Quadratschaft, ge-
schmiedet. Teilweise vollständig, teilweise Spitzen 
abgebrochen. Eisen. Länge: 24–34 mm. Breite Kopf: 
16–17 mm. Dicke Kopf: 4–5 mm. Gewicht insge-
samt: 26 g. Datierung: Mittelalter. Literatur: Brun-
ner 2007, 2. Fnr.: 158038.

59–65 7 Hufnägel vom Typ Quadratschaft, ge-
schmiedet. Teilweise vollständig, teilweise Spitzen 
abgebrochen. Eisen. Länge: 23–44 mm. Breite Kopf: 
13–16 mm. Dicke Kopf: 3–6 mm. Gewicht insge-
samt: 24 g. Datierung: Mittelalter. Literatur: Brun-
ner 2007, 2. Fnr.: 158050.
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66 1 Scheibenkopfnagel, geschmiedet. Vollständig. 
Eisen. Länge: 70 mm. Dm. Kopf: 15 mm. Gewicht: 
11 g. Datierung: unbestimmt. Literatur: Frey 2009, 
145–146. Fnr.: 158008.

67 1 Flügelkopfnagel, geschmiedet. Ein Flügel so-
wie Spitze abgebrochen. Eisen. Länge: 17 mm. 
Breite Kopf: 12 mm. Dicke Kopf: 8 mm. Gewicht: 
1 g. Datierung: unbestimmt. Fnr.: 158039.

68 1 Hakennagel, geschmiedet. Vollständig. Eisen. 
Länge: 35 mm. Breite Kopf: 5 mm. Dicke Kopf: 
3 mm. Gewicht: 1 g. Datierung: unbestimmt. Lite-
ratur: Frey 2009, 147–148. Fnr.: 158023.

69 1 Hakennagel, geschmiedet. Vollständig. Eisen. 
Länge: 33 mm. Breite Kopf: 5 mm. Dicke Kopf: 
2 mm. Gewicht: 1 g. Datierung: unbestimmt. Lite-
ratur: Frey 2009, 147–148. Fnr.: 158039.

70 1 Hakennagel, geschmiedet. Vollständig. Eisen. 
Länge: 30 mm. Breite Kopf: 8 mm. Dicke Kopf: 
2 mm. Gewicht: 1 g. Datierung: unbestimmt. Lite-
ratur: Frey 2009, 147–148. Fnr.: 158039.

71–77 3 Nägel (Biegung/Stauchung am Kopfende 
erkennbar), 4 Nägel ohne Kopf (nicht erkennbar, 
ob Kopf ursprünglich vorhanden war), geschmie-
det. Teilweise Spitzen abgebrochen. Eisen. Länge: 
25–55 mm. Breite Kopf: 4–7 mm. Dicke Kopf: 
2–4 mm. Gewicht insgesamt: 14 g. Datierung: un-
bestimmt. Fnr.: 158039.

78–87 1 fraglicher Hufnagel, 9 Nägel ohne Kopf 
(nicht erkennbar, ob Kopf ursprünglich vorhanden 
war), geschmiedet. Teilweise Spitzen abgebrochen. 
Eisen. Länge: 27–60 mm. Breite Kopf: 11 mm. Di-
cke Kopf: 7 mm. Gewicht insgesamt: 30 g. Datie-
rung: unbestimmt. Fnr.: 158023.

88–96 6 Nägel (leichte Biegung/Stauchung am 
Kopfende erkennbar), 2 Nägel (nicht erkennbar, ob 
Kopf ursprünglich vorhanden war), 1 stiftförmiger 
Nagel, geschmiedet. Teilweise Spitzen abgebro-
chen. Eisen. Länge: 25–80 mm. Breite Kopf: 
3–6 mm. Dicke Kopf: 2–4 mm. Gewicht insgesamt: 
21 g. Datierung: unbestimmt. Fnr.: 158029.

97–103 7 Nägel ohne Kopf (nicht erkennbar, ob 
Kopf ursprünglich vorhanden war), geschmiedet. 
Teilweise Spitzen abgebrochen. Länge: 24–37 mm. 
Gewicht insgesamt: 11 g. Datierung: unbestimmt. 
Fnr.: 158009.

Unklare und unsicher zuweisbare Funde
104 Schnalle (?). Unbestimmtes Stück. Abgewin-
kelt, mit flachem Querschnitt. Fragment. Eisen. 
Länge: 45 mm. Breite: 10–25 mm. Dicke: 1,5 mm. 
Gewicht: 5 g. Datierung: unbestimmt. Literatur: 
Ewald/Tauber 1975, 81, 100 Kat. F29. Fnr.: 158024.

105 Absatzbeschlag (?). Unbestimmtes Stück. 
Rechteckiges Loch mit Falz erhalten. Fragment. Ei-
sen. Länge: 55 mm. Breite max.: 15 mm. Dicke: 
2 mm. Gewicht: 7 g. Datierung: unbestimmt. Lite-
ratur: JeanRichard et al. 2017, 103, 136 Kat. 72; Rösch 
2012, 89 Kat. 533–535; Tremblay 2015, 438 Kat. 2049. 
Fnr.: 158011.

106 Unbestimmtes Stück, massiv und flach, gebro-
chen, Rundung mit einseitiger Braue erhalten. 
Fragment. Eisen. Länge max.: 78 mm. Breite max.: 
35 mm. Dicke: 5 mm. Gewicht: 51 g. Datierung: un-
bestimmt. Fnr.: 158047.

107 Unbestimmtes Stück, massiv und kantig, 
Hälfte eines Lochs erhalten. Fragment. Eisen. 
Länge: 24 mm. Breite: 19 mm. Dicke: 5–11 mm. Ge-
wicht: 20 g. Datierung: unbestimmt. Fnr.: 158021.

108 Unbestimmtes Stück, keilförmig. Fragment. 
Eisen. Länge: 22 mm. Breite: 6–18 mm. Dicke: 
5–15 mm. Gewicht: 12 g. Datierung: unbestimmt. 
Fnr.: 158008

109 Unbestimmtes Stück, keilförmig. Fragment. 
Eisen. Länge: 20 mm. Breite max.: 15 mm. Dicke 
max.: 10 mm. Gewicht: 10 g. Datierung: unbe-
stimmt. Fnr.: 158039.

Keramik
109 Graue Wandscherbe, scheibengedreht, unver-
ziert. Fragment. Breite max.: 43 mm. Höhe max.: 
26 mm. Dicke: 5 mm. Gewicht: 3 g. Datierung: Mit-
telalter. Fnr.: 158026.

Knochen
110 Unterkiefer mit Zahn eines grossen Wieder-
käuers. Fragment. Breite max.: 112 mm. Höhe max.: 
73 mm. Dicke max.: 18 mm. Gewicht: 68 g. Datie-
rung: unbestimmt. Fnr.: 158013.

111 Humerus eines kleinen Wiederkäuers, distales 
Gelenk vorhanden, der proximale Teil ist abgebro-
chen. Mit grüner und weisser Verfärbung. Frag-
ment. Länge: 53 mm. Breite Gelenk: 26 mm. Dicke 
Gelenk: 20 mm. Gewicht: 14 kurz, 12 lang g. Datie-
rung: unbestimmt. Fnr.: 158048.

112 Metapodium eines kleinen Wiederkäuers, am 
proximalen Gelenk fehlt die Epiphyse, das distale 
Gelenk ist abgebrochen. Fragment. Länge: 99 mm. 
Breite Gelenk: 20 mm. Dicke Gelenk: 18 mm. Ge-
wicht: 14 kurz, 12 lang g. Datierung: unbestimmt. 
Fnr.: 158048.

113 Wirbel eines grossen Wiederkäuers, Fortsätze 
abgebrochen. Mit grüner und weisser Verfärbung. 
Fragment. Höhe: 57 mm. Breite: 45 mm. Dicke: 
40 mm. Gewicht: 18 g. Datierung: unbestimmt. 
Fnr.: 158049.
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Frühe Fayence-Ofenkacheln im Kanton Bern 
Eine chemische, mikroskopische und röntgenografische Analyse des Scherbenkörpers

MARINO MAGGETTI UND VINCENT SERNEELS

1

Frühe Fayence-Ofenkacheln in  
Europa und in der Schweiz

Die Technik zur Herstellung von Fayencen, das 
heisst Irdenwaren mit einer durch Zinnoxyd-
kristalle getrübten, weissen opaken Glasur,1 
die bemalt oder nicht bemalt sein kann, ent-
stand im 9. Jahrhundert im heutigen Irak. Mit 
der islamischen Expansion nach Westen ge-
langte sie im 12.  Jahrhundert nach Spanien, 
dann Mitte des 13. Jahrhunderts nach Frank-
reich und Italien und erreichte die Länder 
nördlich der Alpen gegen Ende des 15.  Jahr-
hunderts, wo sowohl Geschirr wie auch Ofen-
kacheln mit Fayenceglasuren überzogen wur-
den.2 Ein Herausragendes Beispiel ist der 1501 
datierte spätgotische Ofen in der sogenann-
ten goldenen Stube der erzbischöflichen Veste 
Hohensalzburg im österreichischen Salzburg, 
der seit seiner Aufstellung nicht mehr von sei-
nem ursprünglichen Standort entfernt wurde.3 
Seine Nischenkacheln mit Heiligen, Wappen 
und Blüten sind mit leuchtenden Inglasurfar-
ben (Blau, Braun, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, 
Türkis) bemalt. Auch die neun Nischenka-
cheln von etwa 1490 bis 1510, vermutlich aus 
dem Halberstädter Domkapitelhaus (Sachsen), 
zeigen solch intensive Farben auf weissem Fa-
yence-Untergrund.4

In der Schweiz stammen die frühesten, 
mehr oder weniger vollständigen Fayence-
Öfen aus Schloss Holligen in Bern (datiert 
1518), Spiez (1534), Greyerz (1536) und Worb 
(1543).5 In den letzten Jahren hat sich dank ei-
ner Vielzahl archäologischer Funde der Korpus 
schweizerischer spätmittelalterlicher bis früh-
neuzeitlicher Fayence-Ofenkacheln massgeb-
lich erweitert.6 Zu den ältesten Zeugnissen des 
ausgehenden Mittelalters zählen Objekte aus 
Grabungen im ehemaligen Kloster Fraubrun-
nen und in den Städten Bern, Freiburg, Nidau 
und Zürich.7

2

Auswahl der Kacheln, Proben-
nahme, Methodik und Zielsetzung 
2.1

Auswahl der Ofenkacheln8

Es wurden insgesamt 21 Ofenkacheln analysiert 
(Abb. 1a–c und 2). Die Auswahl konzentrierte 
sich auf die frühesten zinnglasierten Ofenka-
cheln der Schweiz, um die Scherben, Engoben, 
Glasuren und die keramischen Farben des je-
weiligen Objektes chemisch, mineralogisch 
und technologisch zu eruieren. Zur Untersu-
chung gelangten deshalb die gut datierten Fa-
yence-Ofenkacheln der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts des Kantons Bern aus den Gra-
bungen Fraubrunnen, Kloster (1973), Bern, 
Münsterplattform (1986) und Nidau, Rathaus 
(1993). Von allen dort gefundenen zinnglasier-
ten Formen wurde mindestens eine Probe ge-
nommen (Ofe 40, 43–47, 52, 67–71, 73). Eine 
weitere stammt von einer Reliefkachel aus der 
Rathausgasse in Bern (Ofe 39).9 Zum Vergleich 
wurden zusätzlich zwei Kacheln beprobt, die 

1 Die Zinnoxydkristalle sind Cassiterite, chemisch SnO2. 
Im Folgenden wird dieser Typ Glasur vereinfacht Zinngla-
sur genannt.
2 Zur frühen Geschichte s. beispielsweise Heimann/Mag-
getti 2014, Kap. 13, 279–308. 
3 Franz 1969, 57–61.
4 Richter 2015.
5 Holligen: Roth 1999; Roth Heege 2001, 90–95; Roth 
Heege 2002. Spiez: von Orelli-Messerli 1999. Greyerz: Tor-
che-Julmy 1979, 219, Kat. 1. Worb: von Orelli-Messerli 1999. 
6 Roth Heege 2001, 2007, 2009, 2018.
7 Bern: Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994. Frau-
brunnen: Schweizer 1990. Freiburg: Bourgarel 2007, 2013. 
Nidau: Boschetti-Maradi et al. 2004. Zürich: Frey 2016.
8 Wir danken Adriano Boschetti (Archäologischer Dienst 
des Kantons Bern, [ADB]) und Christophe von Werdt 
(Turmstiftung Schloss Holligen) für die Erlaubnis zur Be-
probung. Die Probennahme erfolgte in Absprache und Zu-
sammenarbeit mit Carole Schneider (ADB) in mehreren 
Etappen, wofür ihr sehr gedankt sei.
9 Roth Kaufmann et al. 1994, Taf. 2.



253FRÜHE FAYENCE-OFENKACHELN IM KANTON BERN      AUFSÄTZE

1a

1b

a

c

b

a

b

a

c

b

 39 40 41 42

 43 44 45 46

 47 52 53

b

a

a

a

b

b
 67 68 69 70a

 70b 71 72 73

Abb. 1a–1c: Untersuchte 
Objekte. Weisse Recht-
ecke: Schnitte für die 
REM-Analysen. Für die 
Grössenangaben s. Abb. 2 
Ofe 70a: Vorderseite;  
Ofe 70b: Rückseite.
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eine  traditionelle grüne oder gelbe Bleiglasur 
aufweisen (Ofe 53, 72). In die vorliegende Unter-
suchung wurden zudem fünf Kacheln des Ofens 
von 1518 aus Schloss Holligen (Ofe 41, 42, 76–78) 
einbezogen.10 

2.2

Probennahme und Methodik

Für das Gesamtprojekt kamen zwei unterschied-
liche Probennahmeverfahren zum Einsatz. Das 
erste wurde für die Analyse der Engoben, der 

Glasuren und der Inglasurfarben mittels eines 
Rasterelektronenmikroskops (REM) angewen-
det. Dafür wurden in der Werkstatt des Depar-
tements für Geowissenschaften der Universität 
Freiburg i. Ue., Abteilung Geologie, mit einer 
transportablen, kleinen Diamantsäge kleinste 
Schnittproben aus der Bildseite entnommen.11 

Untersuchte Ofenkacheln

An. Nr. Datierung Herkunft, Fundort, Jahr der Ausgrabung Grösse (cm)
   H. = Höhe, L. = Länge
Ofe 39 Mitte 15. Jh. Bern, Rathausgasse, 1992 24,0 × 24,0
Ofe 40 1443−1513? (1450−1475) Nidau, Hauptgasse 32, Rathaus, 1993 19,5 × 19,5
Ofe 41 1518 Schloss Holligen bei Bern 18,5 × 18,5
Ofe 42 1518 Schloss Holligen bei Bern vorne: 18,5 × 18,5
Ofe 43 1443−1513? (1450−1475) Nidau, Hauptgasse 32, Rathaus, 1993 L. obere Kante: 6,0
Ofe 44 1443−1513? (1450−1475) Nidau, Hauptgasse 32, Rathaus, 1993 H. 7,0
Ofe 45 1443−1513? (1450−1475) Nidau, Hauptgasse 32, Rathaus, 1993 H. 10,2
Ofe 46 1443−1513? (1450−1475) Nidau, Hauptgasse 32, Rathaus, 1993 L. 8,6
Ofe 47 1443−1513? (1450−1475) Nidau, Hauptgasse 32, Rathaus, 1993 H. 24,0
Ofe 52 1500−1550 Bern, Münsterplattform, 1986 L. untere Kante: 15,0
Ofe 53 1450−1500 Bern, Münsterplattform, 1986 H. linke Rille: 18,2
Ofe 67 1450−1500 Bern, Münsterplattform, 1986 H. linke Rille: 7,8
Ofe 68 1450−1500 Bern, Münsterplattform, 1986 H. 15,6
Ofe 69 Ende 15. Jh. Bern, Münsterplattform, 1986 H. 6,5
Ofe 70 1450−1500 Bern, Münsterplattform, 1986 H. linke Rille: ca. 5,0
Ofe 71 1450−1500 Bern, Münsterplattform, 1986 H. 14,2
Ofe 72 1450−1500 Fraubrunnen, Schloss / Kloster 1973 18,4 × 18,4
Ofe 73 1450−1500? Fraubrunnen, Schloss / Kloster 1973 L. obere Kante: 24,0
Ofe 76 1518 Schloss Holligen bei Bern 18,5 × 18,5
Ofe 77 1518 Schloss Holligen bei Bern H. 18,5
Ofe 78 1518 Schloss Holligen bei Bern H. 18,5

Abb. 1.4: Untersuchte Ofenkacheln. Datierung: in Klammern gemäss stilistischen Argumenten. Fnr. = Fund-
nummer, FZNr. = Fundzettelnummer, Lnr. = Labornr.

a

b

 76

 77 78

1c

Abb. 2: Untersuchte Ofenkacheln. Datierung: in Klammern gemäss stilistischen Argumenten. Fnr. = Fund-
nummer, FZNr. = Fundzettelnummer, Lnr. = Labornummer. 

10 Die Resultate der Engobe-, Glasur- und Farbanalysen 
an diesen und weiteren Holliger Ofenkacheln werden in ei-
ner kommenden Publikation vorgestellt.
11 Weisse Rechtecke in Abb. 1.
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Es war im Einzelfall immer abzuwägen, inwie-
weit der Eingriff ohne allzu grosse Schadens-
folge vorgenommen werden konnte, auch wenn 
dabei nicht alle wünschbaren Stellen beprobt 
werden konnten. Die Resultate der REM-Ana-
lysen der Glasuren, Engoben und Farben der 
Ofenkacheln aus den Grabungen werden an-
derswo publiziert.12 

Im zweiten Verfahren wurden am genann-
ten Departement vom Steg13 der ausgewählten 
Objekte mittels einer Diamantsäge Stücke von 
10–35 g für die chemischen und röntgenogra-
fischen Untersuchungen abgetrennt.14 Bei den 
Nidauer Ofenkacheln Ofe 40, 45 und 46 unter-
blieb diese Probennahme – es hätte einen nicht 
vertretbaren substanziellen Eingriff in die Ka-
cheln bedeutet –, womit insgesamt 18 Kacheln 
beprobt werden konnten. Von 13 Proben (Ofe 
39, 43, 44, 46, 47, 53, 67, 68, 69, 71, 72, 77, 78) 
wurden dünne Scheibchen abgeschnitten und 
zu Dünnschliffen für die lichtmikroskopischen 
Untersuchungen weiterverarbeitet. Von den 18 
Proben wurden hierauf mit derselben Säge ei-
nige Millimeter der äussersten, möglicher-
weise kontaminierten Scherbenbereiche abge-
schliffen. Das restliche Probenmaterial wurde 

in einer Wolframkarbidmühle gepulvert15 und 
diente zur Herstellung der Glaspille für die che-
mische Analyse mittels Röntgenfluoreszenz 
(RF)16 sowie der röntgenografischen Analyse 
mittels Diffraktometrie (RAD).17 Die einzelnen 
Schritte der Probenvorbereitung erfolgten nach 
der in Freiburg üblichen Laborpraxis.18 Der An-
teil Magerung wurde am Polarisationsmikros-
kop anhand einer Tabelle19 geschätzt. 
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Boschetti-Maradi et al. 2004, Abb. 19 (Lnr. 27057, FZNr. 39871-6, 3987-11).
Boschetti-Maradi et al. 2004, Abb. 19 (Lnr. 27058, FZNr. 46804-5).
Boschetti-Maradi et al. 2004, Abb. 19 (Lnr. 27059, FZNr. 39887-4).
Roth Kaufmann et al. 1994, Taf. 2, Abb. 2,5, Kat. 257 (Lnr. 27557, Fnr. 7512/234).
Roth Kaufmann et al. 1994, Kat. 248 (Lnr. 27556, Fnr. 7512/171).
Roth Kaufmann et al. 1994, Kat. 248 (Lnr. 27573, Fnr. 7507-31).
Roth Kaufmann et al. 1994, Taf. 2, Abb. 2,4, Kat. 248 (Lnr. 27574, Fnr. 7508-101).
Roth Kaufmann et al. 1994, Kat. 256 (Lnr. 27575, Fnr. 7505-164).
Roth Kaufmann et al. 1994, Kat. 282 (Lnr. 27576; Ofe 70a: 7504-76, Ofe 70b: Fnr. 7504-72).
Roth Kaufmann et al. 1994, Taf. 1, Abb. 1,6, Kat. 340 (Lnr. 27578, Fnr. 7506-? = 7503-203).
Roth Kaufmann et al. 1994, Taf. 2, Abb. 2,1, Kat. 325 (Lnr. 27579, Fnr. 43114-1).
Roth Kaufmann et al. 1994, ähnlich zu Kat. 288 (Lnr. 27580, Fnr. 43119-1, kleines Fragment: 43119-2).
FP-Nr. 038.309.1998.01, Lnr. 28151. Aegerten, Aussendepot. Analoge Kachel: Roth 1999, Abb. 10 rechts; Roth Heege 2002, Fig. 4 oben.
FP-Nr. 038.309.1998.01, Lnr. 28152. Aegerten, Aussendepot. Analoge Kachel: Roth 1999, Abb. 9 rechts; Roth Heege 2002, Fig. 4 unten.
FP-Nr. 038.309.1998.01, Lnr. 28153. Aegerten, Aussendepot. Analoge Kachel: Roth 1999, Abb. 10 links; Roth Heege 2002, Fig. 3 oben.

12 Maggetti 2020, 2021. Die REM-Resultate der Kacheln 
vom Schloss Holligen sind in Bearbeitung. Ofe 76 wurde 
aus konservatorischen Gründen nicht beprobt.
13 Terminologie der Ofenkeramik gemäss Roth Heege 
2012. 
14 Wir danken Patrick Dietsche für das Sägen und die 
Dünnschliffe.
15 Ausgeführt durch den Erstautor.
16 Wir danken Alexander Salzmann für die Herstellung 
der Glaspillen. Die Messungen erfolgten durch den Zweit-
autor, die Auswertung der chemischen Resultate durch den 
Erstautor.
17 Die Pulver der Kacheln vom Schloss Holligen wurden 
nicht geröntgt. Wir danken Alexander Salzmann für die 
RAD-Aufnahmen. Die Auswertung erfolgte durch den Erst-
autor.
18 Maggetti/Serneels 2016.
19 Riederer 1976.
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2.3

Zielsetzung 

Im vorliegenden Beitrag geht es um die Zusam-
mensetzung der Scherben, das heisst des kera-
mischen Körpers, um naturwissenschaftliche 
Argumente zur Beantwortung folgender Fra-
gen zu gewinnen: (1) Was sagen die mikrosko-
pischen und röntgenografischen Analysen über 
die Herstellungstechnik aus? Wurde für die Her-
stellung der ersten Fayence-Ofenkacheln ein an-
derer Rohstoff als üblich verwendet oder mit 
unterschiedlichen Lehmen und Tonen experi-
mentiert? (2) Unterscheiden sich die untersuch-
ten Ofenkacheln chemisch und mikroskopisch 
voneinander? Wenn ja, sind sie unterschiedli-
chen Werkstätten derselben Ortschaft zuzuord-
nen oder wurden sie an verschiedenen  Orten 
hergestellt? (3) Können sie chemisch und mikro-
skopisch von den bisher untersuchten schweize-
rischen Ofenkacheln differenziert werden?

3

Resultate

3.1

Makroskopische Beschreibung der 
untersuchten Ofenkacheln

Bei den Stadtberner Proben sind auf der gesäg-
ten Oberfläche viele weisse, kantengerundete bis 
eckige Körner sowie noch grössere, rundliche 
und dunkle Einschlüsse zu erkennen (Abb. 3a 
und b). Deren maximale Korngrösse pro Probe 
liegt, mit einer Ausnahme, zwischen 0,60 und 
2,30 mm (Abb. 4). Die maximalen Korngrös-
sen der Nidauer Proben erreichen hingegen 
nur 0,3 mm. Die Magerung der Ofenkacheln 
aus Fraubrunnen und Holligen gleicht derje-
nigen aus Bern, mit Ausnahme der sehr gerin-
gen maximalen Korngrösse von 0,28 mm für die 
Holliger Probe Ofe 77. Die Farben der Scherben 
sind, mit Ausnahme des beigen Ofe 73, mit un-
terschiedlichen Schattierungen ziegelrot.

3.2

Petrografische Zusammensetzung 
(Dünnschliffanalysen)20

Die Aussage «Der Ton ist porös und mit feinem 
Kalk und Quarzsand gemagert.»21 kann dank 
den Schliffanalysen zu einem wesentlich diffe-

renzierteren Bild revidiert werden. Die nicht-
plastischen Bestandteile (Magerung) bestehen 
grösstenteils aus Bruchstücken von Einzelmine-
ralien (dominierend Quarz, dazu untergeordnet 
Kalifeldspat, Plagioklas, Biotit, Epidot, Granat), 
seltener von silikatischen Gesteinen wie Gra-
nit, Gneis, Chert (Hornstein) und Sandstein 
(Abb. 4). Ihre Umrisse sind kantengerundet bis 
rundlich. Rundliche, dunkel gefärbte (eisenrei-
che) Tongallen sind häufig. Relikte ehemaliger 
Karbonatfragmente kommen nur in kalzium-
haltigen Scherben vor, deren genaue petrogra-
fische Bestimmung (Kalkstein, Kalzit?) wegen 
der im keramischen Brand erfolgten Dissoziie-
rung der primären Karbonate nicht mehr mög-
lich ist. Die Scherbenmatrix, das heisst die ur-
sprüngliche Tonsubstanz, erscheint unter dem 
Polarisationsmikroskop von dunkler Färbung. 
Sie erweist sich bei gekreuzten Polarisatoren 
meist isotrop bis fast isotrop. Ihre Zusammen-
setzung ist vorwiegend silikatisch, mit zwei Aus-
nahmen: Ofe 53 (silikatisch-karbonatisch) und 
Ofe 73 (karbonatisch). Abgesehen von der fetten 
Scherbenmatrix in Ofe 53 und 68 sind die ande-
ren insgesamt mager. 

3.3

Röntgenografische Analyse

Mit diesem Analysenverfahren22 konnten fol-
gende Phasenassoziationen nachgewiesen wer-
den (Reihenfolge pro Assoziation mit abneh-
menden Gehalten): 
A (CaO-arm)
A1: Quarz + Plagioklas + Kalifeldspat + Illit 

 (Reflexe 004, 002, 110) ± Hämatit: Ofe 47,  
 68.

A2: Quarz + Plagioklas + Kalifeldspat +  
 Hämatit + Spinell + Illit (110): Ofe 44, 53. 

A3: Quarz + Plagioklas + Kalifeldspat +  
 Hämatit + Spinell: Ofe 39, 41, 42, 43, 52,  
 67, 69, 70, 71, 72. 

B (CaO-reich)
B1:  Quarz + Plagioklas + Diopsid: Ofe 73.

20 Begriffe laut Maggetti 1994, 2008, 2009.
21 Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 25.
22 Zur Methodik s. Heimann 2016.
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39 52 53

67 68 69

70 71 43

44 47

72 73 41

42 76 77

78

Abb. 3a: Scherbenquerschnitte, zusammen-
gefasst für die Proben aus Bern (Ofe 39, 52, 
53, 67–71) und Nidau (Ofe 43, 44, 47).  
Untere Kante des Querschnittes jeweils  
2,5 cm breit.

Abb. 3b: Scherbenquerschnitte, zusammen-
gefasst für die Proben aus Fraubrunnen  
(Ofe 72, 73) und Holligen (Ofe 41, 42, 76–78). 
Untere Kante des Querschnittes jeweils  
2,5 cm breit.



ARCHÄOLOGIE BERN / ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2021258

3.4

Chemische Zusammensetzung

Die RF-Messung der Nidauer Probe Ofe 43 er-
mittelte einen Kalziumoxyd(CaO)-Gehalt von 
14  Gewichts-Prozent (Gew. %), ein Resultat, 
das sich signifikant von den 5,6 Gew. % dersel-
ben Probe mit der REM-EDS-Messung unter-
scheidet. Eine nochmalige Glaspillenherstel-
lung und RF-Messung von Ofe 43 ergab keine 
Abweichungen. Nun stimmen bei den übrigen 
Proben die CaO-Resultate beider Messmetho-
den gut überein (Abb. 5). Aus diesem Grunde 
ist leider davon auszugehen, dass bedauerlicher-
weise die Probe Ofe 43 im RFA-Labor mit ei-
ner anderen verwechselt worden sein muss. Aus 
diesem Grunde wurde deren RF-Analysenresul-
tat verworfen.

Die 17 verbleibenden Proben unterschei-
den sich, generell gesehen, chemisch nicht 
wesentlich (Abb. 6). Sie sind vorwiegend kal-

zium (CaO)arm, mit nur zwei Proben über 5 
Gew. % CaO (Ofe 44: 6,31 Gew. %, Ofe 73: 10,42 
Gew. %).

Keramikmaterial, das in den Boden gelangt, 
kann während der zeitlich mehr oder weniger 
langen Bodenlagerung chemisch kontaminiert 
werden. Phosphor ist ein wichtiger Indikator 
für solche Prozesse. Die Phosphoroxyd(P2O5)-
Gehalte der untersuchten Proben sind niedri-
ger als die allgemein gültigen maximalen 0,5 
Gew. % von Tonen,23 woraus gefolgert werden 
kann, dass die Kacheln nicht durch Phosphor 
kontaminiert wurden. Aber die Blei(Pb)-Ge-
halte übersteigen bei allen Objekten die maxi-
malen 40 ppm Pb von Ofenbaulehmen24 sowie 
freiburgischer Tone.25 Nun sind aber signifikant 

Resultate der mikroskopischen Analysen

An. Nr. Matrix Einschlüsse

  Anteil Max.
  geschätzt Korngr.
  (Vol.%) (mm)
Ofe 39 si, fast isotrop 15 0,83
Ofe 40   0,28
Ofe 41   0,70
Ofe 42 si, fast isotrop 10 1,20
Ofe 43   0,26
Ofe 44 si-ka (?), fast isotrop 30 0,24
Ofe 45   0,22
Ofe 46 si, fast isotrop 30 0,21
Ofe 47 si, anisotrop 50 0,25
Ofe 52   1,10
Ofe 53 si-ka, anisotrop, fett 10 0,87
Ofe 67 si, fast isotrop 40 0,58
Ofe 68 si, anisotrop, fett 30 0,90
Ofe 69 si, isotrop 50 0,37
Ofe 70   2,34
Ofe 71 si, isotrop 45 1,05
Ofe 72   1,00
Ofe 73 ka, isotrop 25 1,16
Ofe 76   1,00
Ofe 77 si, anisotrop 30 0,28
Ofe 78 si, fast isotrop 10 1,00

Resultate der mikroskopischen Analysen

An. Nr. Matrix    Einschlüse  Einschlüsse

  Anteil Max. Quarz Kalifeldspat Plagioklas Biotit Epidot Granat Karbonat Granit, Aktino- Sandstein Chert Fe-Knollen,
  geschätzt Korngrösse        Gneis lithfels   Tongallen
  (Vol. %) (mm)
Ofe 39 si, fast isotrop 15 0,83 × × ×  − − × × − − × ×
Ofe 40   0,28 − − − − − − − − − − − −
Ofe 41   0,70 − −  − − − − − − − − −
Ofe 42 si, fast isotrop 10 1,20 × × × × − − × × − × × ×
Ofe 43   0,26 − − − − − − − − − − − −
Ofe 44 si-ka (?), fast isotrop 30 0,24 × × × × − − − × − − × ×
Ofe 45   0,22 − − − − − − − − − − − −
Ofe 46 si, fast isotrop 30 0,21 × × × × − − − × − − × ×
Ofe 47 si, anisotrop 50 0,25 × × × × × − − − − × × ×
Ofe 52   1,10 − − − − − − − − − − − −
Ofe 53 si-ka, anisotrop, fett 10 0,87 × × − × − − × × − − − −
Ofe 67 si, fast isotrop 40 0,58 × × × × − × × × − − × ×
Ofe 68 si, anisotrop, fett 30 0,90 × × − × − − − × × − − −
Ofe 69 si, isotrop 50 0,37 × × × × × − − × − − − ×
Ofe 70   2,34 − − − − − − − − − − − −
Ofe 71 si, isotrop 45 1,05 × × × − − − × × − − × ×
Ofe 72   1,00 − − − − − − − − − − − −
Ofe 73 ka, isotrop 25 1,16 × × × − − − × × − − × ×
Ofe 76   1,00 − − − − − − − − − − − −
Ofe 77 si, anisotrop 30 0,28 × × × × − − × × − × × ×
Ofe 78 si, fast isotrop 10 1,00 × × × × − − × × − × × ×

Abb. 4: Resultate der mikroskopischen Analyse unter dem Polarisationsmikroskop, ergänzt mit Daten aus 
der makroskopischen Ansprache und der Untersuchung mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM).  
Kolonne «Matrix»: ka = karbonatisch, si = silikatisch, si-ka = silikatisch-karbonatisch. Die Angaben «aniso-
trop» und «isotrop» beziehen sich auf den Aspekt unter gekreuzten Polarisatoren des Mikroskops. Eine 
Matrix mit seltenen sowie kleinen nichtplastischen Einschlüssen wird als «fett» bezeichnet. 

23 Collomb/Maggetti 1996, mit weiterführender Literatur.
24 Maggetti/Galetti/Torche-Julmy 2014; Maggetti/Serneels 
2016.
25 Blanc 2007a. 
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hohe Blei-Gehalte des Scherbens für Fayencen 
normal26 und widerspiegeln sekundär erfolgte 
Bleianreicherungen der Ofenkacheln, die unter-
schiedliche Ursachen haben können.27

4

Diskussion

4.1

Zur Herstellung: Rohstoffe, Aufbereitung 
und Brand der Kacheln

4.1.1

Rohstoffe und Aufbereitung

Die Gefüge der Ofenkachelscherben sind 
homogen,28 ohne schlierige Zusammensetzung, 
wie dies bei der Mischung zweier oder mehre-
rer Rohstoffe oder beim Einsatz eines inhomo-
genen Tones der Fall gewesen wäre. Die Scher-
benmatrix ist mehrheitlich mager, mit nur zwei 
Münsterplattformproben Ofe 53 und Ofe 68, die 
eine fette Matrix aufweisen. Diese Beobachtun-
gen und die überwiegend hiatale Verteilung29 

Resultate der mikroskopischen Analysen

An. Nr. Matrix    Einschlüse  Einschlüsse

  Anteil Max. Quarz Kalifeldspat Plagioklas Biotit Epidot Granat Karbonat Granit, Aktino- Sandstein Chert Fe-Knollen,
  geschätzt Korngrösse        Gneis lithfels   Tongallen
  (Vol. %) (mm)
Ofe 39 si, fast isotrop 15 0,83 × × ×  − − × × − − × ×
Ofe 40   0,28 − − − − − − − − − − − −
Ofe 41   0,70 − −  − − − − − − − − −
Ofe 42 si, fast isotrop 10 1,20 × × × × − − × × − × × ×
Ofe 43   0,26 − − − − − − − − − − − −
Ofe 44 si-ka (?), fast isotrop 30 0,24 × × × × − − − × − − × ×
Ofe 45   0,22 − − − − − − − − − − − −
Ofe 46 si, fast isotrop 30 0,21 × × × × − − − × − − × ×
Ofe 47 si, anisotrop 50 0,25 × × × × × − − − − × × ×
Ofe 52   1,10 − − − − − − − − − − − −
Ofe 53 si-ka, anisotrop, fett 10 0,87 × × − × − − × × − − − −
Ofe 67 si, fast isotrop 40 0,58 × × × × − × × × − − × ×
Ofe 68 si, anisotrop, fett 30 0,90 × × − × − − − × × − − −
Ofe 69 si, isotrop 50 0,37 × × × × × − − × − − − ×
Ofe 70   2,34 − − − − − − − − − − − −
Ofe 71 si, isotrop 45 1,05 × × × − − − × × − − × ×
Ofe 72   1,00 − − − − − − − − − − − −
Ofe 73 ka, isotrop 25 1,16 × × × − − − × × − − × ×
Ofe 76   1,00 − − − − − − − − − − − −
Ofe 77 si, anisotrop 30 0,28 × × × × − − × × − × × ×
Ofe 78 si, fast isotrop 10 1,00 × × × × − − × × − × × ×

 

      Einschlüsse

Quarz Kalifeldspat Plagioklas Biotit Epidot Granat Karbonat Granit, Aktino- Sandstein Chert Fe-Knollen,
       Gneis lithfels   Tongallen

 × × × − − − × × − − × ×
 − − − − − − − − − − − −
 − − − − − − − − − − − −
 × × × × − − × × − × × ×
 − − − − − − − − − − − −
 × × × × − − − × − − × ×
 − − − − − − − − − − − −
 × × × × − − − × − − × ×
 × × × × × − − − − × × ×
 − − − − − − − − − − − −
 × × − × − − × × − − − −
 × × × × − × × × − − × ×
 × × − × − − − × × − − −
 × × × × × − − × − − − ×
 − − − − − − − − − − − −
 × × × − − − × × − − × ×
 − − − − − − − − − − − −
 × × × − − − × × − − × ×
 − − − − − − − − − − − −
 × × × × − − × × − × × ×
 × × × × − − × × − × × ×

 Resultate der mikroskopischen Analyse unter dem Polarisationsmikroskop, ergänzt mit Daten aus der makroskopischen Ansprache und 
der Untersuchung  mittels dem Rasterelektronenmikroskop (REM). Kolonne «Matrix»: ka = karbonatisch, si = silikatisch, si-ka = silikatisch-
karbonatisch. Die Angaben «anisotrop» und «isotrop» beziehen sich auf den Aspekt unter gekreuzten Polarisatoren des Mikroskops. Eine 
Matrix mit seltenen sowie kleinen nicht-plastischen Einschlüssen wird als «fett» bezeichnet.
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Abb. 5: CaO-Gehalte der 
Scherbenkörper gemäss  
Rasterelektronenmikro-
skopie (REM) und Röntgen-
fluoreszenzanalyse (RFA). 
Je näher sich die darstel-
lenden Punkte der roten 
1:1-Korrelationslinie nähern, 
desto besser stimmen die 
Resultate beider Methoden 
überein.

26 Zusammenstellung s. Maggetti/Serneels 2016, 61.
27 Diskussion bei Maggetti/Serneels 2016, 61.
28 Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 25: «Die Ho-
mogenität des Materials besticht besonders im Vergleich mit 
Kacheln anderer Herstellungszentren.»
29 Maggetti 1994, 28, Fig. 5.
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der Magerungskörner lassen den Schluss zu, 
dass die Hafner zu mindestens zwei Rohstoffen 
griffen. Diese hatten sie nur wenig oder über-
haupt nicht geschlämmt oder vermischt, ga-
ben aber dafür Magerung zu. Die rundlichen 
bis kantengerundeten Kornformen zeigen, dass 
es sich bei dieser Magerung nicht um mecha-
nisch zerkleinerte Körner, sondern um einen 
quarzreichen Sand handelt. Aus der Zusam-
mensetzung der Scherbenkörper können also 
Rückschlüsse auf die verwendeten Rohstoffe 
gezogen werden. Wie die chemischen Analysen 
zeigen, griffen die Hafner in den meisten Fällen 
zu kalzium(CaO)armen Lehmen oder Tonen. 
CaO-Armut ist ein charakteristisches Attribut 
nicht nur der hier untersuchten ältesten zinn-
glasierten Ofenkacheln aus dem Kanton Bern, 
sondern auch der Ofenkacheln aus Burgen der 
Nordwestschweiz30 und der Zuger Ofenkacheln 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.31 Die 
bernischen Hafner wählten also für fast alle 

Ofenkacheln einen traditionellen CaO-armen 
Rohstoff, überzogen aber viele Ofenkacheln 
mit einer neuartigen, innovativen CaO-reichen 
Engobe.32 Die bisher analysierten Freiburger33, 
Steckborner34 und Winterthurer35 Fayenceka-
cheln des 17. und 18. Jahrhunderts sind hingegen 
ausnahmslos kalziumreich, während in kleine-
ren Hafnereien noch beide Typen vorzukom-
men scheinen.36 Der Übergang von kalzium-
armen zu -reichen Rohstoffen wird daher sehr 
wahrscheinlich im 17. Jahrhundert erfolgt sein,37 
was noch weiterer Untersuchungen bedarf. 

Resultate der chemischen Analysen mittels RFA

Oxyd,        Probe-Nr.
Element Ofe 39 Ofe 41 Ofe 42 Ofe 44 Ofe 47 Ofe 52 Ofe 53 Ofe 67 Ofe 68 Ofe 69 Ofe 70 Ofe 71 Ofe 72 Ofe 73 Ofe 76 Ofe 77 Ofe 78
SiO2 66.61 65.15 64.95 66.78 74.35 71.07 66.31 68.36 68.64 71.53 69.55 70.38 66.06 62.13 64.99 68.28 64.32
TiO2  0.77 0.76 0.66 0.62 0.60 0.68 0.67 0.69 0.65 0.63 0.66 0.74 0.61 0.75 0.72 0.78
Al2O3 16.96 17.60 17.53 14.88 13.75 14.43 16.23 14.99 15.90 14.06 14.08 14.20 16.55 14.37 16.72 15.39 17.25
Fe2O3 6.46 6.93 6.89 5.62 4.99 4.94 5.92 5.47 6.06 5.29 5.29 5.33 6.33 5.40 6.64 5.96 6.96
MnO 0.14 0.16 0.15 0.11 0.06 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.14 0.13 0.15 0.14 0.15
MgO 2.43 2.62 2.61 1.78 1.49 1.78 2.10 1.91 2.07 1.84 1.93 1.89 2.39 2.28 2.41 2.07 2.50
CaO 1.64 2.00 1.94 6.31 0.93 2.58 4.37 3.87 2.69 2.35 4.43 3.49 2.99 10.42 2.07 1.63 2.10
Na2O 1.61 1.47 1.46 1.01 1.20 1.74 1.46 1.55 1.22 1.47 1.41 1.42 1.61 1.71 1.49 1.78 1.31
K2O 3.36 3.31 3.30 2.78 2.75 2.88 3.17 2.91 2.95 2.74 2.64 2.76 3.21 2.99 3.49 3.14 3.44
P2O5 0.14 0.14 0.14 0.42 0.08 0.14 0.13 0.14 0.12 0.13 0.15 0.14 0.13 0.18 0.17 0.12 0.13
Ba 450 455 446 433 332 415 422 380 397 361 338 358 405 395 429 415 456
Cr 118 127 125 103 98 110 109 116 117 113 103 110 123 101 114 111 130
Cu 35 59 40 29 17 27 25 18 42 28 21 22 23 16 28 24 40
Nb 16 17 17 15 14 15 15 14 15 15 13 15 17 14 16 17 18
Ni 84 86 87 55 50 63 73 71 76 70 68 68 82 70 83 72 87
Pb 348 2307 1077 735 224 193 160 162 261 84 510 163 98 139 103 48 604
Rb 153 154 151 139 131 134 146 133 140 123 109 125 148 131 153 137 155
Sr 101 107 106 227 92 120 159 148 141 110 134 132 127 218 109 98 109
V 94 111 89 81 75 83 100 86 114 90 74 90 110 87 122 86 104
Y 37 41 41 29 28 29 33 35 34 32 35 33 39 31 41 37 41
Zn 100 114 113 92 84 75 87 81 94 78 76 80 97 82 99 93 115
Zr 148 145 144 186 208 176 151 173 158 179 163 190 150 130 149 171 147
Summe 100.24 100.52 99.98 100.57 100.34 100.40 100.63 100.12 100.61 100.31 100.38 100.54 100.30 100.36 99.02 99.37 99.15
GV 1.28 1.64 1.20 1.46 0.96 1.50 1.78 1.07 1.79 1.05 2.46 1.75 1.52 1.66 0.85 5.51 1.39

Resultate der chemischen Analysen mittels RFA. Oxyde, Summe und Glühverlust (GV) in Gew. %, Spurenelemente in ppm.

Resultate der chemischen Analysen

Oxyd,      An.-Nr.
Element Ofe 39 Ofe 41 Ofe 42 Ofe 44 Ofe 47 Ofe 52 Ofe 53 Ofe 67 Ofe 68 Ofe 69 Ofe 70 Ofe 71
SiO2 66,61 65,15 64,95 66,78 74,35 71,07 66,31 68,36 68,64 71,53 69,55 70,38
TiO2 0,72 0,77 0,76 0,66 0,62 0,60 0,68 0,67 0,69 0,65 0,63 0,66
Al2O3 16,96 17,60 17,53 14,88 13,75 14,43 16,23 14,99 15,90 14,06 14,08 14,20
Fe2O3 6,46 6,93 6,89 5,62 4,99 4,94 5,92 5,47 6,06 5,29 5,29 5,33
MnO 0,14 0,16 0,15 0,11 0,06 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12
MgO 2,43 2,62 2,61 1,78 1,49 1,78 2,10 1,91 2,07 1,84 1,93 1,89
CaO 1,64 2,00 1,94 6,31 0,93 2,58 4,37 3,87 2,69 2,35 4,43 3,49
Na2O 1,61 1,47 1,46 1,01 1,20 1,74 1,46 1,55 1,22 1,47 1,41 1,42
K2O 3,36 3,31 3,30 2,78 2,75 2,88 3,17 2,91 2,95 2,74 2,64  2,76
P2O5 0,14 0,14 0,14 0,42 0,08 0,14 0,13 0,14 0,12 0,13 0,15  0,14

Ba 450 455 446 433 332 415 422 380 397 361 338 358
Cr 118 127 125 103 98 110 109 116 117 113 103 110
Cu 35 59 40 29 17 27 25 18 42 28 21 22
Nb 16 17 17 15 14 15 15 14 15 15 13 15
Ni 84 86 87 55 50 63 73 71 76 70 68 68
Pb 348 2307 1077 735 224 193 160 162 261 84 510 163
Rb 153 154 151 139 131 134 146 133 140 123 109 125
Sr 101 107 106 227 92 120 159 148 141 110 134 132
V 94 111 89 81 75 83 100 86 114 90 74 90
Y 37 41 41 29 28 29 33 35 34 32 35 33
Zn 100 114 113 92 84 75 87 81 94 78 76 80
Zr 148 145 144 186 208 176 151 173 158 179 163 190

Summe 100,24 100,52 99,98 100,57 100,34 100,40 100,63 100,12 100,61 100,31 100,38 100,54
GV 1,28 1,64 1,20 1,46 0,96 1,50 1,78 1,07 1,79 1,05 2,46 1,75

Resultate der chemischen Analysen mittels RFA. Oxyde, Summe und Glühverlust (GV) in Gew.%, Spurenelemente in ppm.Abb. 6: Resultate der chemischen Analysen mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Oxyde, Summe und Glühverlust (GV) in Gew.%, 
Spurenelemente in ppm.

30 Janke 1989; Janke/Galetti/Stern 1991.
31 Roth-Heege 2011, 2017, 2019; Thierrin-Michael 2011, 
2016; Roth Heege/Thierrin-Michael 2016.
32 Maggetti 2020.
33 Blanc 2007a, b; Maggetti/Galetti/Torche-Julmy 2014; 
Maggetti et al. 2015; Maggetti/Serneels 2016.
34 Maggetti 2016.
35 Maggetti 2019.
36 Thierrin-Michael 2003.
37 Maggetti 2019, 2020.
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Wie ist nun die abweichende chemische 
Zusammensetzung der kalziumreichen Proben 
Ofe 44 und Ofe 73 zu interpretieren? Die Erstge-
nannte passt mit der geringen Korngrösse ihrer 
Magerungsbestandteile ausgezeichnet zu denje-
nigen der kalziumarmen Kacheln aus Nidau. Es 
ist daher anzunehmen, dass sie aus demselben 
Tonlager wie diese, aber aus einer leicht kalzi-
umreicheren Schicht gefertigt worden ist. Trifft 
diese Erklärung auch für die Fraubrunner Probe 
Ofe 73 zu? Ihr CaO-Gehalt ist dermassen hoch, 
dass eine CaO-reiche Lage eines sonst CaO-
armen Tons oder Lehms wohl ausgeschlossen 
werden kann. Er entspricht eher einem anderen 
Rohstoff, beispielsweise einem Mergel. Handelt 
es sich hier um den ersten erkennbaren Versuch 
von (Stadtberner) Hafnern, spezielle, für Fa-
yenceglasuren vielleicht besser geeignete Roh-
stoffe anstelle der bisher für Ofenkeramik übli-
chen einzusetzen? Oder stammt die Kachel aus 
einer anderen, eventuell jüngeren Hafnerei?38 

4.1.2

Brenntemperaturen

Experimentelle, oxydativ geführte Brände kalk-
haltiger Tone zeigen, dass die Scherbenmatrix 
im mikroskopischen Bild ab 800 °C isotrop rot 
und ab 1100 °C isotrop schwarz wird.39 Karbo-
natkörner zersetzen sich ab 800 °C und sind 
bei 900 °C total dissoziiert. Laut der mikros-
kopischen Analyse sind die primären Karbo-
natkörner zerfallen und durch sekundäre Kar-
bonatkristalle ersetzt. Für die untersuchten 
Ofenkacheln sind daher Garbrandtemperatu-
ren von etwa 900 °C (Proben mit anisotroper 
Matrix: Ofe 47, 53, 68, 77) bis 1000 °C (Proben 
mit fast isotroper bis isotroper Matrix: restliche 
Proben) anzunehmen.40 Die Glühverluste (GV 
in Abb. 6) bewegen sich zwischen 0,8 und 2,5 
Gew. %, ohne ersichtliche Korrelation zu den ge-
schätzten Glattbrandtemperaturen. Der höhere 
Glühverlust von 5,51 Gew. % der Probe Ofe 77 
deutet hingegen auf niedrigere Brenntempera-
turen als diejenigen der übrigen Ofenkacheln.

Die röntgenografischen Befunde stützen 
diese Aussagen. Quarz, Illit und Kalifeldspat 
stammen noch aus dem ursprünglichen Roh-
stoffgemisch und sind als primäre, reliktische 
Kristalle anzusehen, während sich die Diop-
side, Hämatite, Plagioklase und Spinelle wäh-
rend der Schrüh- und Garbrände gebildet ha-
ben. Gestützt auf Experimentalbrände41 können 
aus dem Fehlen der im Rohstoff ursprünglich 
vorhandenen Tonminerale (sie zerfielen im 
Garbrand) und dem im Brand neugebildeten 
Plagioklas minimale Temperaturen von etwa 
950 °C für den Garbrand der meisten Kacheln 
angenommen werden. Die Temperaturen wer-
den kaum 1050 °C überschritten haben, denn 
sonst wären die Kacheln geschmolzen. Davon 
weichen die Garbrandtemperaturen von Ofe 
47 und Ofe 68 sowie Ofe 44 und Ofe 53 ab, die 
aufgrund ihres Illit-Gehaltes zwischen 800 und 
900 °C beziehungsweise knapp 950 °C erreicht 
haben dürften. 

Resultate der chemischen Analysen mittels RFA

Oxyd,        Probe-Nr.
Element Ofe 39 Ofe 41 Ofe 42 Ofe 44 Ofe 47 Ofe 52 Ofe 53 Ofe 67 Ofe 68 Ofe 69 Ofe 70 Ofe 71 Ofe 72 Ofe 73 Ofe 76 Ofe 77 Ofe 78
SiO2 66.61 65.15 64.95 66.78 74.35 71.07 66.31 68.36 68.64 71.53 69.55 70.38 66.06 62.13 64.99 68.28 64.32
TiO2  0.77 0.76 0.66 0.62 0.60 0.68 0.67 0.69 0.65 0.63 0.66 0.74 0.61 0.75 0.72 0.78
Al2O3 16.96 17.60 17.53 14.88 13.75 14.43 16.23 14.99 15.90 14.06 14.08 14.20 16.55 14.37 16.72 15.39 17.25
Fe2O3 6.46 6.93 6.89 5.62 4.99 4.94 5.92 5.47 6.06 5.29 5.29 5.33 6.33 5.40 6.64 5.96 6.96
MnO 0.14 0.16 0.15 0.11 0.06 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.14 0.13 0.15 0.14 0.15
MgO 2.43 2.62 2.61 1.78 1.49 1.78 2.10 1.91 2.07 1.84 1.93 1.89 2.39 2.28 2.41 2.07 2.50
CaO 1.64 2.00 1.94 6.31 0.93 2.58 4.37 3.87 2.69 2.35 4.43 3.49 2.99 10.42 2.07 1.63 2.10
Na2O 1.61 1.47 1.46 1.01 1.20 1.74 1.46 1.55 1.22 1.47 1.41 1.42 1.61 1.71 1.49 1.78 1.31
K2O 3.36 3.31 3.30 2.78 2.75 2.88 3.17 2.91 2.95 2.74 2.64 2.76 3.21 2.99 3.49 3.14 3.44
P2O5 0.14 0.14 0.14 0.42 0.08 0.14 0.13 0.14 0.12 0.13 0.15 0.14 0.13 0.18 0.17 0.12 0.13
Ba 450 455 446 433 332 415 422 380 397 361 338 358 405 395 429 415 456
Cr 118 127 125 103 98 110 109 116 117 113 103 110 123 101 114 111 130
Cu 35 59 40 29 17 27 25 18 42 28 21 22 23 16 28 24 40
Nb 16 17 17 15 14 15 15 14 15 15 13 15 17 14 16 17 18
Ni 84 86 87 55 50 63 73 71 76 70 68 68 82 70 83 72 87
Pb 348 2307 1077 735 224 193 160 162 261 84 510 163 98 139 103 48 604
Rb 153 154 151 139 131 134 146 133 140 123 109 125 148 131 153 137 155
Sr 101 107 106 227 92 120 159 148 141 110 134 132 127 218 109 98 109
V 94 111 89 81 75 83 100 86 114 90 74 90 110 87 122 86 104
Y 37 41 41 29 28 29 33 35 34 32 35 33 39 31 41 37 41
Zn 100 114 113 92 84 75 87 81 94 78 76 80 97 82 99 93 115
Zr 148 145 144 186 208 176 151 173 158 179 163 190 150 130 149 171 147
Summe 100.24 100.52 99.98 100.57 100.34 100.40 100.63 100.12 100.61 100.31 100.38 100.54 100.30 100.36 99.02 99.37 99.15
GV 1.28 1.64 1.20 1.46 0.96 1.50 1.78 1.07 1.79 1.05 2.46 1.75 1.52 1.66 0.85 5.51 1.39

Resultate der chemischen Analysen mittels RFA. Oxyde, Summe und Glühverlust (GV) in Gew. %, Spurenelemente in ppm.

 

   An.-Nr.
 Ofe 72 Ofe 73 Ofe 76 Ofe 77 Ofe 78
 66,06 62,13 64,99 68,28 64,32
 0,74 0,61 0,75 0,72 0,78
 16,55 14,37 16,72 15,39 17,25
 6,33 5,40 6,64 5,96 6,96
 0,14 0,13 0,15 0,14 0,15
 2,39 2,28 2,41 2,07 2,50
 2,99 10,42 2,07 1,63 2,10
 1,61 1,71 1,49 1,78 1,31
 3,21 2,99 3,49 3,14 3,44
 0,13 0,18 0,17 0,12 0,13

 405 395 429 415 456
 123 101 114 111 130
 23 16 28 24 40
 17 14 16 17 18
 82 70 83 72 87
 98 139 103 48 604
 148 131 153 137 155
 127 218 109 98 109
 110 87 122 86 104
 39 31 41 37 41
 97 82 99 93 115
 150 130 149 171 147

100,30 100,36 99,02 99,37 99,15
 1,52 1,66 0,85 5,51 1,39

38 Laut Abb. 2 ist die Datierung fraglich.
39 Maggetti/Westley/Olin 1984. 
40 Dieses Ergebnis passt sehr gut zu den von Maggetti 2020 
aufgrund des REM-BSE-Gefüges postulierten Schätzungen: 
800–850 °C für Ofe 47, 53, 68 und 950–1050 °C für die rest-
lichen Proben.
41 Maggetti 1982; Thierrin-Michael 2016, 98.
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Die äusseren, Zentimeter breiten helle-
ren Lagen der keramischen Körper zeugen von 
leicht höheren Temperaturen, die aber wegen 
ihres geringen Umfangs nicht speziell beprobt 
und analysiert werden konnten.

Diese Temperaturschätzung passt gut mit 
den postulierten Brenntemperaturintervallen 
für Ofenkacheln aus Freiburg42, Winterthur43 
und Zug44 überein. 

4.2

Eine chemisch homogene Gruppe?

4.2.1

Nur stadtbernische Hafnereien mit  
Fayenceglasuren?

Hafner und Ofenbauer des 15. Jahrhunderts 
sind in Bern nachgewiesen,45 doch fehlen sol-
che Hinweise für Nidau.46 Man kann sich fra-
gen, ob die Nidauer und Fraubrunner Ofenka-
cheln in einer heimischen Hafnerei hergestellt 
wurden oder in einer stadtbernischen, auch 
wenn der Stadtberner Hafner Vinzenz Tüdin-
ger 1445 als Ofenbauer für das Rathaus Nidau 
erwähnt ist.47 Für Nidau und Fraubrunnen kä-
men vielleicht auch die mittelgrossen Städte Biel 
und Burgdorf als Produktionsorte infrage, wo 
es im 15. Jahrhundert Hafnereien gab.48 Für die 
Kacheln des Schlosses Holligen stellt sich diese 
Frage nicht in gleichem Masse, da sie mit gröss-
ter Wahrscheinlichkeit einer stadtbernischen 
Werkstatt entstammen dürften.

Chemische Keramikanalysen können he-
rangezogen werden, um Zuweisungen kera-
mischer Objekte zu einzelnen Werkstätten 
vorzunehmen. Doch dies führt erst dann zu 
zweifelsfreien Aussagen, wenn auch Vergleichs-
daten gesicherter Erzeugnisse49 der infrage 
kommenden Hafnereien oder Manufakturen50 
vorliegen. Derartige Basisanalysen fehlen aber 
für die vorliegende Untersuchung. Trotz allem 
soll hier der Versuch unternommen werden, mit 
einer vorsichtigen Interpretation der Resultate 
zu neuen Einsichten zu gelangen.

Von den analysierten 22 Oxyden und Ele-
menten scheinen einige mehr oder weniger 
stark korreliert zu sein (Abb. 7). Diese Korre-
lationen haben ihre Ursachen in der geoche-
mischen Signatur der Rohstoffe, die im vor-
liegenden Fall eine vergleichbare geologische 
Geschichte beziehungsweise Herkunft haben. 

Siliziumoxyd (SiO2) ist mit dem chemischen 
Element Zirkonium (Zr) positiv korreliert 
(Abb. 7a), was sich leicht erklären lässt, insofern 
als das Schwermineral Zirkon (ZrSiO4) sich in 
der im Falle der untersuchten Kacheln quarzrei-
chen Sandfraktion anreichert. Da Quarz nur aus 
Siliziumdioxyd (SiO2) besteht und dieses Mi-
neral in den analysierten Proben das häufigste 
Magerungskorn bildet, erstaunt es nicht, dass 
ein hoher Magerungsgehalt mit einem hohen 
SiO2-Wert gekoppelt ist, wie dies die Nidauer 
Probe Ofe 47 exemplarisch vorführt. Das Ele-
ment Strontium (Sr) kann das Kalzium (Ca) im 
Kalzit(CaCO3)-Gitter ersetzen, was sich in ei-
ner positiven Korrelation äussert (Abb. 7b). Wie 
man sieht, liegt Ofe 44 näher der Verlängerung 
der gedachten Korrelationsgeraden als Ofe 73. 
Dies kann als Hinweis genommen werden, dass 
Ofe 44 aus einem geologisch ähnlichen Roh-
stoff wie die übrigen stammt, während Ofe 73, 
dessen Lage deutlicher differiert, einem ande-
ren Rohstofftyp entstammen dürfte. Rubidium 
(Rb) und Barium (Ba) können das Kalium (K) 
in den Kristallgittern des Kalifeldspates und 
gewisser K-haltiger Tonmineralien, wie die Il-
lite, ersetzen, wodurch zwei weitere Korrelati-
onen ihre Erklärung finden (Abb. 7c und d). 
Chrom (Cr) und Magnesiumoxyd (MgO) kor-
relieren positiv mit Nickel (Ni), was sowohl auf 
einen charakteristischen Anteil des Schwermi-
nerals Chromit hinweist als auch einen gewis-
sen Anteil von Mantelmaterial (Ophiolith) im 
MgO-Gehalt dokumentiert (Abb. 7e und f). In 
tongrundiger Keramik stammt das Aluminium 
(Al), hier als Aluminiumoxyd (Al2O3) ausge-
wiesen, vorwiegend von den Tonmineralien 
und mengenmässig nur untergeordnet von den 
nichtplastischen Feldspäten. Die deutlichen 
Korrelationen des Titanoxyds (TiO2), des K2O 
und des Eisenoxyds (Fe2O3) mit dem Al2O3 

42 Maggetti/Galetti/Torche-Julmy 2014; Maggetti et al. 
2015; Maggetti/Serneels 2016.
43 Maggetti 2019.
44 Thierrin-Michael 2016.
45 Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 54–56. 
46 Boschetti-Maradi et al. 2004. 
47 Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 51 und 54–55.
48 Wir danken Adriano Boschetti-Maradi für diesen Hin-
weis.
49 Fehlbrände, Töpfereiabfälle, signierte Objekte.
50 Archäologische Grabungen, historische und kunsthis-
torische Argumente.
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Korrelationsdiagramme 
der untersuchten  
Kacheln.
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(Abb.7g, h und f) sind demnach weitere Indi-
zien für vergleichbare Tonmineralien im Roh-
stoff der untersuchten Objekte. Im Zink(Zn)-
Zr-Diagramm sind keine Korrelationen zu 
sehen. Man erkennt aber unschwer, dass sich 
die Stadtberner Ofenkachelproben und diejeni-
gen aus Schloss Holligen an unterschiedlichen 
Stellen gruppieren (Abb. 7k). 

Betrachtet man nun die einzelnen Fund-
orte, so wird schnell klar, dass die Ofenkacheln 
in den Diagrammen, je nach Provenienz, be-
stimmte Abschnitte belegen. 

Die Zusammensetzung der Kacheln von der 
Münsterplattformgrabung in Bern zeigt eine 
starke Streuung. Dies ist nicht sehr erstaunlich, 
denn es handelt sich um Fragmente, die gemäss 
den archivalischen Dokumenten von Öfen aus 
der ganzen Stadt und daher mit grösster Wahr-
scheinlichkeit nicht nur aus einer, sondern aus 

verschiedenen stadtbernischen Hafnereien 
stammen. Die Streuung widerspiegelt demnach 
die chemischen Unterschiede der verwendeten 
Rohstoffe. Zwar waren keine Töpfereiabfälle im 
untersuchten Material, doch können diese sie-
ben Analysen durchaus den Kern einer neuen 
chemischen Referenzgruppe «Stadtbernische 
Ofenkacheln des 15/16. Jh.» bilden.

Vier der fünf Proben des Kachelofens von 
Schloss Holligen sind in den Diagrammen meist 
eng geschart. Dies erstaunt ebenfalls nicht, da 
angenommen werden kann, dass die meisten, 
wenn nicht alle Kacheln eines einzelnen Ofens 
aus derselben aufbereiteten Rohstoffmasse ge-
fertigt sein dürften. Die Probe Ofe 77 ist wohl 
ein Ausreisser, denn ihr darstellender Punkt 
liegt in den Korrelationsdiagrammen oft aus-
serhalb der Gruppe von Schloss Holligen. Sie 
wird daher einer verschiedenen Rohstoffmasse 
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derselben Werkstatt entsprechen. In diesem Zu-
sammenhang ist daran zu erinnern, dass diese 
Kachel den höchsten Glühverlust von allen be-
sitzt (Abb. 6). In den Korrelationsdiagrammen 
kommt der darstellende Punkt dieser Kachel 
nun meistens in die oder sehr nahe der Punkt-
wolke der obig definierten «stadtbernischen» 
Gruppe zu liegen. Ofe 77 kann daher in diese 
Gruppe integriert werden. Die vier anderen Ka-
cheln aus Holligen unterscheiden sich von den 
bisher besprochenen durch niedrigere CaO-, 
SiO2- und Sr- und höhere Al2O3-, Fe2O3-, K2O-, 
MgO-, TiO2-, Ba-, Ni-, Rb- und Zn-Werte 
(Abb. 7). Sie stammen sichtlich aus einem ande-
ren Rohstoff, der möglicherweise in derselben 
Werkstatt zum Einsatz gekommen ist. Dass dies 
eine stadtbernische und keine fremde Hafnerei 
sein muss, belegt die Kachel Ofe 69 von der Ber-
ner Rathausgasse, deren lokale Herkunft bisher 
nicht bezweifelt wurde. Ihr darstellender Punkt 
fügt sich nämlich in den Korrelationsdiagram-
men ausgezeichnet in die Gruppe der vier Ka-
cheln aus Holligen, womit sich die Stadtberner 
Gruppe um sie und die vier Kacheln aus Holli-
gen vergrössert. 

Die Fraubrunner Probe Ofe 72 gesellt sich in 
den Diagrammen zu den Objekten der Gruppe 
«Rathaus Bern und Schloss Holligen». Sie kann 
demnach auch als stadtbernisches Produkt klas-
siert werden. Die singuläre, kalziumreiche Zu-
sammensetzung der Fraubrunner Ofenkachel 
Ofe 73, verbunden mit den zu erwartenden 
niedrigen SiO2- und Zr-Gehalten, wurde schon 
besprochen. In den übrigen Diagrammen ist sie 
sonst nie weit von der stadtbernischen Punkt-
wolke entfernt, sodass auch für sie kein Argu-
ment gegen eine Abstammung aus einer stadt-
bernischen Hafnerei ins Feld geführt werden 
kann. Es könnte sich also um einen ersten Ver-
such der Stadtberner Hafner handeln, CaO-rei-
che Rohstoffe zu verwenden. Auf der anderen 
Seite ist die Kachel nicht mit der neuen CaO-
reichen Engobe, sondern mit der traditionellen 
CaO-armen überzogen, was eher dafür spricht, 
dass es sich hier um eine zufällige Wahl eines 
Mergels handelt.

Die darstellenden Punkte beider Nidauer 
Kacheln Ofe 44 und Ofe 47 liegen in mehre-
ren Diagrammen zwar nicht sehr weit ent-
fernt, doch ausserhalb der Stadtberner Ofenka-
cheln (Abb. 7a, b, e, f und k). Dies allein würde 
nicht genügen, um zweifelsfrei für eine lokale 

Hafnerei zu sprechen, wären da nicht drei zu-
sätzliche Merkmale, die sie von den stadtber-
nischen Ofenkacheln unterscheiden: (1) Eine 
markant geringere Korngrösse der Magerung 
im Scherbenkörper, (2) eine differierende che-
mische Zusammensetzung der Engobe vom Typ 
I51 und (3) ein niedrigerer Zinngehalt der Zinn-
glasur.52 Diese Abweichungen deuten auf andere 
Rohstoffe und Rezepturen. Sie sind einzeln be-
trachtet kein stichhaltiges Argument, um eine 
stadtbernische Herkunft der Nidauer Kacheln 
auszuschliessen, denn eine Werkstatt kann im 
Laufe der Zeit durchaus unterschiedlich zusam-
mengesetzte Rohstoffe und verschiedene Rezep-
turen verwendet haben. Auf der anderen Seite 
gleichen die Kacheln aus Fraubrunnen und Hol-
ligen in ihrem Gefüge und dem Zinngehalt der 
Zinnglasur so stark der Stadtberner Gruppe, 
dass, im Falle der Nidauer Kacheln, die Kom-
bination von den genannten drei Abweichun-
gen mit der chemischen eher dafür spricht, dass 
beide in einer Nidauer oder Bieler Werkstatt 
produziert worden sind53. 

4.2.2

Eine neue Referenzgruppe 

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, in-
wieweit die chemische Zusammensetzung der 
bernischen Ofenkacheln  gesamtschweizerisch 
singulär ist.54 Ein Vergleich mit den bisher analy-
sierten schweizerischen Ofenkacheln des 17. bis 
18. Jahrhunderts erübrigt sich, da diese mit we-
nigen Ausnahmen kalzium(CaO)reich sind.55 
Kalzium(CaO)arme  Zusammensetzungen sind 
aber typisch für die zinnglasierten Kacheln aus 
der Zuger Hafnerei Altstadt 3 des letzten Viertels 
des 16. Jahrhunderts.56 Die 17 Berner Kacheln 
unterscheiden sich chemisch  deutlich von den 

51 Maggetti 2020: geringere Quarzgehalte in den Engoben 
vom Typ I der Nidauer Proben. Dementsprechend sind sie 
siliziumoxydärmer als die Engoben der stadtbernischen Ka-
cheln (SiO2: 69–76 Gew.%, gegenüber 80–86 Gew.%).  
52 Maggetti 2020, SnO2: 6–9 Gew.% für Nidau gegenüber 
10–17 Gew.% für Bern. 
53 Eine endgültige Klärung können nur Analysen von Ma-
nufakturabfällen der Nidauer Hafnereien bringen.
54 Für dieses Vorhaben wurden die stadtbernischen und 
die Nidauer Analysen zur Gruppe «kantonalbernische 
Ofenkacheln» zusammengefasst.
55 Thierrin-Michael 2003; Blanc 2007a,b; Maggetti/Ga-
letti/Torche-Julmy 2014; Maggetti et al. 2015; Maggetti/Ser-
neels 2016; Maggetti 2016, 2019.
56 Thierrin-Michael 2011, 2016.
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Abb. 8: Vergleich der 17 
kantonalbernischen Ofen-
kacheln mit denjenigen 
der Zuger kalziumarmen 
Referenzgruppe «Hafnerei 
Oberaltstadt 3/4» (letztes 
Viertel des 16. Jh., 21 
Proben: Zug 1–6, 8–22; 
Thierrin-Michael 2016).

Abb. 9: Vergleich der 17 
kantonalbernischen Ofen-
kacheln mit den kalzium-
armen Ofenkachelfrag-
menten von Burgen des 
11.–14. Jahrhunderts der 
nordwestlichen Schweiz 
(100 Proben; Janke 1989; 
Janke/Galetti/Stern 1991). 
Gelbe Flächen enthalten 
nichtauflösbare Gruppie-
rungen der gelben  
Quadrate. 
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21 Kacheln der Zuger Referenzgruppe. Sie sind 
beispielsweise siliziumärmer (Abb. 8a), aber rei-
cher an Eisen (Abb. 8b), Kalium (Abb. 8c) so-
wie Chrom und Nickel (Abb. 8d). Wie man 
sieht, können die Nidauer Analysen in einzel-
nen Diagrammen durchaus im Zuger Feld lie-
gen. Im Gegensatz zu den Berner Proben sind 
die chemischen Paare der Zuger Kacheln aber 
gar nicht oder anders korreliert. 

Eine weitere Vergleichsmöglichkeit ist mit 
den 100 kalzium(CaO)armen Kacheln des 11. 
bis 14. Jahrhunderts aus Burgen der Nordwest-
schweiz gegeben.57 Es zeigt sich auch in diesem 
Fall sehr deutlich, wie sich die Berner Gruppe 
beispielsweise durch ihre niedrigeren SiO2- 
(Abb. 9a) und höheren Nickel-Werte (Abb. 9b) 
von den Kacheln aus den jurassischen Burgen 
abheben. Auch in diesen Diagrammen liegen 
die Nidauer Kacheln nahe oder in der jurassi-
schen Punktwolke.

Die Stadtberner Ofenkacheln bilden daher 
eine neue Referenzgruppe.

Zusammenfassung

In der vorliegenden Studie konnte die historisch 
und kunsthistorisch untermauerte Vermutung, 
dass die Kacheln aus dem Kloster Fraubrunnen 
wie auch diejenigen des ins Jahr 1518 datierten 
Ofens von Schloss Holligen von Hafnern der 
Stadt Bern gefertigt wurden, auch naturwissen-
schaftlich bestätigt werden. Im Falle der Nidauer 
Kacheln sprechen gewichtige Indizien für deren 
lokale Herstellung. Die untersuchten 17 Kacheln 
aus dem Kanton Bern bilden, schweizweit ge-
sehen, eine chemisch eigenständige Gruppe, 
da sie sich deutlich von den bisher analysierten 
kalziumarmen Kacheln aus jurassischen Burgen 
und der Manufaktur der Stadt Zug unterschei-
den. Damit ist ein weiterer Schritt gemacht, um 
Zuweisungen auch mit naturwissenschaftlichen 
Kriterien überprüfen zu können.

In den Hafnereien waren mehrheitlich kal-
ziumarme und magere, seltener fette Tone in 
Gebrauch mit unterschiedlichen Mengen von 
quarzreichen Sanden als zugegebene Magerung. 
Offensichtlich wurden in den Werkstätten un-
terschiedliche Rohstoffe und Rezepte verwen-
det. Eine Mischung mehrerer Tone oder eine 
Schlämmung der Rohstoffe war nicht nachzu-
weisen. Die Temperaturen des Garbrandes la-

gen mehrheitlich zwischen 950 und 1050 o C, 
was von einer guten Brandführung zeugt. Kom-
biniert man diese Resultate mit denjenigen der 
REM-Analysen, ergibt sich ein eindrückliches 
Bild des technologischen Know-how der berni-
schen Hafner an der Wende des 15. zum 16. Jahr-
hundert.58

Résumé

Basée sur des documents historiques et des cri-
tères d’histoire de l’art, l’hypothèse d’une fabri-
cation en ville de Berne des carreaux de poêles 
de Fraubrunnen et du poêle de 1518 du château 
de Holligen est confirmée par les résultats de la 
présente étude scientifique. Pour les carreaux 
de Nidau, une production locale est plus plau-
sible. Les 17 carreaux étudiés forment un groupe 
chimique singulier, se différenciant considéra-
blement des carreaux pauvres en calcium des 
châteaux forts jurassiens et de la manufacture 
de la ville de Zoug, pour lesquels on dispose ac-
tuellement d’analyses chimiques. Une première 
étape est ainsi franchie dans la validation d’at-
tributions également sous l’angle des sciences 
naturelles.

Les manufactures utilisèrent principale-
ment des argiles pauvres en calcium et maigres, 
plus rarement des argiles grasses, avec des 
quantités variables de dégraissant ajouté sous 
forme de sables riches en quartz. Visiblement, 
différentes matières premières et recettes furent 
mises en œuvre dans les ateliers. Un mélange 
d’argiles ou un lavage des matières premières 
n’a pas pu être détecté. La plupart des car-
reaux subirent une seconde cuisson entre 950 
et 1050° C, ce qui indique une bonne maîtrise 
de la conduite du feu. Si l’on combine ces résul-
tats avec ceux des analyses au microscope élec-
tronique à balayage une impressionnante image 
du savoir-faire technique des potiers bernois à 
la charnière du 15e et du 16e siècle se dégage58.

Traduction : Christophe Gerber

57 Janke 1989; Janke/Galetti/Stern 1991.
58 Die Bemerkung «Da Materialanalysen erfahrungsge-
mäss selten zu konkreten Ergebnissen führen, [...]» (Roth 
Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 25, Anm. 66) ist in die-
sem Falle widerlegt.
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Rüschegg Sangern 183
Das Hostettlergut und die Hofgruppe Sangern im Guggisberger Schluchtteil

DETLEF WULF

Die Hofgruppe Sangern liegt im Süden des ehe-
maligen Amtsbezirkes Schwarzenburg, etwa 
auf halber Strecke zwischen den beiden Or-
ten Rüschegg und Guggisberg. Die Kleinst-
siedlung auf dem heutigen Gemeindegebiet 
von Rüschegg ist nur über einen unbefestigten 
Weg zu erreichen und zeichnet sich durch ei-
nen reizvollen Standort am Nordfuss der Egg 

aus (Abb.  1). Mit seiner idyllischen Lage steht 
Sangern nicht allein. Hier, in der stark zer-
klüfteten, kleinräumigen Landschaft zwischen 
Sense und Schwarzwasser haben sich wegen ih-
rer Abgeschiedenheit viele Einzelhöfe und Hof-
gruppen in unverbautem Umfeld erhalten. Was 
früher noch abschätzig als «Armenhaus des 
Kantons» bezeichnet wurde, gerät heute zuneh-

Abb. 1: Eine Heuet auf  
der Stotzigi Weid am Ende 
der 1950er-Jahre. Der 
Blick geht nach Süden  
hinüber nach Schmieden-
haus und weiter nach 
Sangern. Im Hintergrund 
das alte Allmendgebiet 
mit den Bergwäldern der 
Egg zwischen Pfyffe  
und Selibühl.
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mend in den Fokus naturverbundener Fami-
lien und stadtmüder Pendler. Mehr und mehr 
abgelegene Heimwesen werden vom bäuerli-
chen Mehrzweckhaus zum modernen Wohn-
gebäude mit ländlichem Charme umgewan-
delt. Auch dem 1751 erbauten Haus Sangern 183 
stand im Juni 2019 ein ähnlicher Schritt bevor 
(Abb. 2). Es sollte unter grösstmöglicher Scho-
nung seiner Bausubstanz modernisiert werden. 
Der Archäologische Dienst des Kantons Bern 
führte im Vorfeld eine bauhistorische Untersu-
chung und eine dendrochronologische Bepro-
bung des Objektes durch.1 Die Jahrringanalyse 
bestätigte zwar das inschriftlich gesicherte Bau-
datum des Hauses, lieferte aber für die jüngeren 
Bauzustände keine zuverlässigen Daten. Diese 
Informationslücken konnten weitgehend mit-
tels archivalischer Quellen geschlossen werden. 
Folgender Text stellt die Ergebnisse der bauhis-

torischen Auswertungen vor und setzt sie in 
den Kontext ausgewählter genealogischer und 
eigentumsrechtlicher Informationen zur Hof-
gruppe Sangern sowie zur Bewohnerschaft des 
Hostettlergutes.2 

1

Regionalgeschichtlicher Abriss 

1.1

Die Herrschaft Grasburg und die Land-
schaft Schwarzenburg

Die Hofgruppe Sangern liegt im Schwarzenbur-
gerland, einem der kulturgeschichtlich interes-
santesten Gebiete des Kantons Bern. Die histo-
rischen Wurzeln der Landschaft reichen weit 
zurück.3 Im Mittelalter bildete die Region zwi-
schen Sense und Schwarzwasser eine Reichs-
vogtei und war einem königlichen Verwalter 
unterstellt. Sie wurde als Herrschaft Grasburg 
bezeichnet und von der gleichnamigen Höhen-
burg über der Senseschlucht amtlich verwaltet. 
1310 verpfändete der deutsche König die Herr-
schaft an die Grafen von Savoyen. Unter ihrer 
Herrschaft litt das unterverpfändete, abgelegene 
und wenig rentable Gebiet unter einer abwech-
selnden Verwaltung von freiburgischen und 
waadtländischen Kastellanen. Im Jahre 1423 ver-
kaufte der savoyische Herzog schliesslich Burg 
und Herrschaft Grasburg zu gleichen Teilen an 
Freiburg und Bern. Für die Landschaft  Grasburg 

Abb. 2: Rüschegg San-
gern 183, Zustand 2008. 
Die Nordhälfte des Ho-
stettlergutes wurde in den 
letzten dreihundert Jah-
ren mehrfach umgebaut. 
Im Vordergrund der 1880 
erneuerte Stubentrakt mit 
der angehobenen Vor-
dachlaube. Blick nach 
Südwesten.

1 FP-Nr. 392.000.2019.01. Rüschegg Sangern 183. Für die 
Vermessung des Objektes sorgte Daniel von Rütte, die ver-
formungsgerechten Aufmasse und die fotografische Doku-
mentation fertigte Pierre Eichenberger an, für die dendro-
chronologische Untersuchung war Matthias Bolliger 
verantwortlich und die bauhistorische Dokumentation vor 
Ort und im Archiv erledigte Detlef Wulf (alle ADB).
2 Im 18. Jahrhundert übliche Bezeichnung des heutigen 
Hauses Sangern 183 mitsamt zugehörigen Gebäuden und 
Wirtschaftsflächen.
3 Zur Herrschaft Grasburg und der Vogtei Schwarzenburg: 
Dubler 2016; Thut 1994, 66–229; Laedrach 1942, 7–10; 
Kohli 1939, 1–32, 39–42; Burri 1935, 279–347; Burri 1927, 
1–7; Burri 1908, 1–268.
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begann die schwierige Zeit als Kondominium, 
als Gemeine Herrschaft. Bernische und freibur-
gische Vögte wechselten sich, streng turnusmäs-
sig, über dreieinhalb Jahrhunderte lang mit der 
Verwaltung der gemeinsamen Vogtei ab. Der 
alte Amtssitz Grasburg war schon unter den Sa-
voyern baufällig geworden. Als er schliesslich 
nicht mehr zu halten war, wurde er 1575 verlegt 
und das Schloss Schwarzenburg als neues Ver-
waltungszentrum errichtet. Erst jetzt bürgerte 
sich die Bezeichnung «Landschaft Schwarzen-
burg» ein. Das Territorium der Vogtei reichte 
von der Gantrischkette bis zum Zusammenfluss 
von Sense und Schwarzwasser. Mit Schwarzen-
burg im Norden und Guggisberg im Süden 
enthielt es zwei Niedergerichtsbezirke. 

In nachreformatorischer Zeit wirkten sich 
die unterschiedlichen konfessionellen, politi-
schen und wirtschaftlichen Interessen beider 
Stadtstaaten immer deutlicher zum Nachteil 
ihrer gemeinsamen Vogtei aus. Die Landschaft 
Schwarzenburg konnte sich so nie zu einem 
aktiven, interagierenden Bindeglied zwischen 
Bern und Freiburg entwickeln. Auch wegen ih-
rer naturräumlichen Abgeschiedenheit von bei-
den Zentren blieb die Vogtei lange in Stagnation 
verhaftet. Beide Regionalmächte sahen sie eher 
als politische Pufferzone an. Eine wirtschaftliche 
Entwicklung der Region blieb aus, denn weder 
Bern noch Freiburg tätigten langfristige struk-
turfördernde Massnahmen. Zu gross schien 
die Gefahr, dass durch die periodisch vollzo-
genen Amtswechsel eine Seite ernten könnte, 
was von der anderen Seite gesät worden war. 
Durch das Ausbleiben herrschaftlich gesteuer-
ter wirtschaftspolitischer Impulse überdauerte 
die althergebrachte landwirtschaftlich geprägte 
Selbstversorgung lange. Auch die in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnende organi-
sche Agrarmodernisierung4 hielt in der Land-
schaft Schwarzenburg keinen Einzug. Folglich 
rangierte die Vogtei stets in der untersten der 
vier für Berner Landvogteien gültigen Einkom-
mensklassen.5 Über die unvorteilhaften poli-
tisch-administrativen Rahmenbedingungen 
hinaus hemmte die topografische Abgeschlos-
senheit der Vogtei Schwarzenburg ihre weitere 
Entwicklung. Obwohl sich ihr Amtssitz nur vier 
Wegstunden oder knapp 20 km von den ber-
nischen und freiburgischen Stadtzentren ent-
fernt befand, gestaltete sich ein Austausch mit 
den Nachbarregionen stets schwierig. Mit dem 

Untergang des Ancien Régime löste sich auch 
die Gemeine Herrschaft Schwarzenburg auf 
und wurde ein bernischer Amtsbezirk. Für 
seine Einwohner stellten die Bezirksgrenzen 
aber immer noch schwer zu überwindende na-
türliche Hindernisse dar, die sie weiterhin zur 
Autarkie zwangen. Nach Westen, Norden und 
Osten wurde das Gebiet durch die tief einge-
schnittenen Schluchten von Schwarzwasser und 
Sense scharf abgetrennt. Noch 1801 existierte 
kein fahrbarer Flussübergang nach Freiburg 
und selbst in den 1830er-Jahren sorgten ganze 
drei Brücken für einen fussläufigen Übergang 
in die benachbarten Territorien.6 Im Süden lag 
mit der Gantrischkette ein schwer zu überwin-
dendes Verkehrshindernis, sodass die Region 
bis zum Bau der Bern-Schwarzenburg-Bahn im 
Jahre 1907 von umliegenden grösseren Märkten 
isoliert blieb. Auch innerhalb des Amtsbezirkes 
schufen kleinere Fliessgewässer mit ihren Grä-
ben ein stark zerklüftetes und schwer erschliess-
bares Gelände, das viele Schwarzenburger zu ei-
ner ortsfesten Lebensweise zwang. 

1.2

Die Landesallmend und der Guggisberger 
Schluchtteil

Wir richten den Blick auf den südlichen Teil 
der ehemaligen Vogtei Schwarzenburg.7 Er ent-
sprach dem alten Niedergerichtsbezirk Guggis-
berg. Das Gebiet bestand aus drei Bereichen: 
Der als «Vorderteil» bezeichnete Nordwesten 
erstreckte sich über eine fruchtbare Feldgras-
Kornzone. Mit dem «Hinterteil» im Südwesten 
begann eine stark zerfurchte Flyschzone, deren 
Böden keinen Ackerbau erlauben.8 Die gesamte 
östliche Hälfte des Bezirkes nahm der unweg-
same und dünn besiedelte «Schluchtteil» ein. 
Aus diesem Areal entstand 1860 die Gemeinde 
Rüschegg.9

4 Auch als erste Sequenz bezeichnet. Die planmässige Aus-
weitung von Energieflüssen und Stoffkreisläufen ermög-
lichte ein «Durchbrechen der Düngerfalle» und führte zur 
Vergrösserung intensiv bewirtschafteter Flächen: Bauern-
häuser 2001, 27–31.
5 Gruner 1732, 137.
6 Im Westen die Guggersbachbrücke, im Norden die Ae-
ckenmattbrücke und im Osten die Wislisaubrücke: Thut 
1994, 74–76.
7 Dazu: Thut 1994, 71–74; Stalder 1960; Friedli 1911a, 567–
587; Friedli 1911b.
8 Bauernhäuser 2001, 24, 26.
9 Dubler 2010.
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Durch das gesamte Territorium verlief 
eine wichtige landschaftliche und besitzrecht-
liche Grenze (Abb.  3). Im Guggisberger Vor-
derteil zog sie sich, dem Laubbachgraben fol-
gend, erst von Westen nach Osten, um dann 
im Schluchtteil, nun dem Gambachgraben ent-
lang, nach Nordosten abzubiegen. Südlich die-
ser Grenzlinie lag die grosse Landesallmend. So 
nannte man dieses alte Gemeineigentum aller 
Schwarzenburger Dorfschaften, auf dem sämt-
liche Herrschaftsangehörige das Recht auf freien 
Holzschlag und Weidgang hatten.10 Das Areal 
reichte südwärts bis zu den sogenannten Zins-
bergen, deren Alpen sich dann bis hinauf zur 
Gantrischkette erstreckten.

Vom Mittelalter bis um 1500 war die 
 Landesallmend weitgehend unbesiedelt. Erst 
im Laufe des 16.  Jahrhunderts begann – wie 
anderswo auch – der Nutzungs- und Sied-
lungsdruck auf das Gemeingut zu steigen.11 
Zuerst wurden die talseitigen Ränder der Lan-
desallmend als private Vorsässe ausgeschie-
den. Vielerorts gingen solche «Rieder und 
Einschläge»12 nahtlos in neue Hausplätze über. 
Dieser dynamische, aber ungesteuerte Besied-
lungs- und Kultivierungsprozess bot in sei-
ner Frühzeit vornehmlich den schwarzenbur-
gischen Landsleuten, später aber zunehmend 
Ortsfremden und Heimatlosen die Chance ei-
ner neuen Existenzgrundlage.13 Er führte aber 
gleichzeitig zu einer Übernutzung der Hochwäl-
der und der ohnehin ertragsarmen Böden. Par-
allel dazu nahm eine unglaubliche Güterzerstü-
ckelung ihren Lauf. In dieser unkontrollierten 
Kolonisierung der Landesallmend darf eine 
wesentliche Ursache für die bis zum mittleren 
19. Jahrhundert sprichwörtlich gewordene Ar-
mut Guggisbergs gesehen werden.14

1.3

Der Zehntbezirk und die Hofgruppe 
Sangern

Unmittelbar an der Grenze vom dauerhaft be-
siedelten Gebiet zur Landesallmend, ganz im 
Westen des Guggisberger Schluchtteils, liegt 
Sangern. Die Hofgruppe bildete lange Zeit den 
Kern eines gleichnamigen, rund 30 ha grossen 
Zehntbezirkes. Innerhalb dieses sogenannten 
«Sangeren Zehnden» hatten sämtliche Landbe-
sitzer ihre Abgaben dem in der Grasburg und 
später im Schwarzenburger Schloss amtenden 

Landvogt abzuliefern.15 Schon ab dem frühen 
14. Jahrhundert taucht Sangern als zinspflich-
tiger Ort in den Urbaren auf.16 Konkret muss-
ten jährlich nach der Grösse des Grundbesitzes 
gestaffelte Abgaben entrichtet werden.17 Neben 
dem üblichen Zins gab es auch verpflichtende 

Hinterteil

Zinsberge

Landesallm
end

Scheidwald

Vorderteil

Schluchtteil

M. 1:130 000  

Abb. 3: Übersichtsplan  
der alten Vogtei Schwarzen-
burg mit der Landes all- 
mend (orange umrandet). 
Im Norden die Gemeinde 
Wahlern mit dem Hauptort 
Schwarzenburg. Im Süden 
die alte Gemeinde Guggis-
berg mit den farbig unter-
legten Gemeindeteilen 
«Vorderteil» im Nordwesten, 
«Hinterteil» im Südwesten 
und der «Schluchtteil» ge-
nannten östlichen Hälfte. 
Die Hofgruppe Sangern 
(blauer Punkt) liegt auf der 
Grenze zwischen dem Alt-
siedelland und der Lan-
desallmend.

10 Friedli 1911b, 90.
11 Friedli 1911b; Burri 1927, 7–26; Stoll 1988, 10–14.
12 Damit sind Plätze gemeint, die erst noch gerodet (ge-
reutet) werden mussten, bevor sie eingezäunt werden konn-
ten: Burri 1927, 14.
13 Burri 1927, 9, 13, 14.
14 Dazu: Thut 1994, 76–85; Burri 1927, 7–17.
15 Zehnt – Urbar 1754, fol. 213–215.
16 Zinspflichtige Sangerner Güter werden für 1314/15 und 
1317/18 aufgelistet: Burri 1935, 283, 317.
17 Zinsrodel 1750–1754, fol. 4, 29, 30, 41, 59, 73, 76.
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Gemeindewerksleistungen. Diese alten, Tag-
wan genannten Dienste mussten ab dem späten 
17. Jahrhundert nicht mehr abgeleistet werden, 
sondern waren durch Geldäquivalente ersetzt.18 
Gleiches galt wohl auch für den alten Hühner-
zehnt. Hinzu kamen Naturalabgaben in Dinkel. 
Hafer-, Werch- und Flachszehnt lassen sich für 
Sangern nicht nachweisen. Weil die Hofgruppe 
ganz am südlichsten Rand der Feldgras-Korn-
zone liegt, dürften diese Gewächse wegen des 
rauen Klimas dort nicht angebaut worden sein.

Die frühe Nennung in den Zinsrodeln zeigt, 
dass Sangern kein spät gegründetes Allmend-
dörfchen ist, sondern zu den älteren, direkt am 
Rand der Landesallmend liegenden Dauer-
siedlungen zu zählen ist. Solche mittelalterli-
chen «Grenzdorfmarchen» profitierten von der 
Nähe zum grossen Gemeingut, das gratis Holz 
und freie Weideflächen bot.19

Betrachten wir die Lage der Hofgruppe 
etwas genauer. Am Dorfrand von Rüschegg, 
Gambach beginnt ein langgestreckter Sporn, 
der in südwestliche Richtung allmählich bis 

auf eine Höhe von rund 250 m über dem Dorf-
zentrum anwächst (Abb. 4). Die flankieren-
den Gräben des nordwestlich vorbeifliessenden 
Schmiedenhausbachs20 und des Sangernbachs21 
im Südosten formten die spitz zulaufende Ge-
stalt dieses Höhenzuges. Beide Fliessgewässer 
vereinigen sich im Dorfe Gambach und fliessen 
als gleichnamiger Wasserlauf weiter nach Nord-
osten ins Schwarzwasser ab. Auf dem markant 
ausgeprägten Sporngrat verläuft ein alter, San-
gerngasse genannter Höhenweg von Gambach 
über Allmisried und weiter nach Riffenmatt. 
Dort, wo der scharfe Hügelrücken von einer 
flachen, terrassenförmigen Mulde unterbrochen 
wird, liegt Sangern. Entlang des Weges wuchs 
die Hofgruppe im Laufe der Jahrhunderte auf 
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Abb. 4: Der alte Zehnt-
bezirk Sangern (gelb) um 
1800. 1 Hostettlergut, 
Hans und Jacob Hostettler 
mit zugehöriger  
Wirtschaftsfläche (blau);  
2 Heimwesen Johann  
Aebischer; 3 Heimwesen  
Ulrich Hostettler;  
4 Scheuergut, Hans Marti; 
5 Lämmerboden, Simon 
Hostettler; 6 Hofgruppe 
Schmiedenhaus (Peter 
Hostettler, um 1734 bis 
1736).

18 Zinsrodel 1690–1695, fol. 233, 234.
19 Burri 1927, 16.
20 Neben Kilchbach eine der älteren Bezeichnungen des 
Stampflibächlis: Zehnt – Urbar 1754, fol. 213.
21 Früher auch Sandbach genannt: Zehnt – Urbar 1754, fol. 
213.
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vier Heimwesen mit Speichern, Ofenhäusern 
und Wirtschaftsgebäuden an. Das Haus Nr. 183 
ist das älteste erhaltene der Hofgruppe und liegt 
an deren südlichem Rand. Zum Heimwesen ge-
hören ein Wohnhaus mit Brunnenschopf, An-
teile an einem Ofenhaus22 und ein Speicher23 
(Abb. 5).

2

Das Hostettlergut im Wandel  
der Zeit

2.1

Die Vorgeschichte: Weide oder  
Vorgängerbau? (1690 bis 1750)

Die Zehntrechnungen haben gezeigt, dass San-
gern als zinspflichtiger Ort schon in savoyischer 
Zeit existierte. Weil aber in den frühen Quel-
len nur Einzelpersonen aufgeführt sind, lassen 
sich keine Schätzungen zum damaligen Umfang 
der Siedlung und zum Standort der Wohnhäu-
ser anstellen.24 Lagen die frühen Heimwesen in 
der Nähe der Talsohle, also ganz am Rand des 
Zehntbezirkes, oder suchten sie von Anfang an 
die Nähe zur höher gelegenen Allmend? Ebenso 
stellt sich die Frage, ob das Haus Sangern 183 
als Neubau «auf die grüne Wiese» gestellt oder, 
etwa in Fortführung eines alten Feuerstätten-
rechts, anstelle eines älteren Gebäudes errich-
tet worden war. Zur Beantwortung enthalten die 
jüngeren archivalischen Quellen genügend Ma-
terial für folgende These. 

Für das Jahr 1690 lassen sich in Sangern vier 
zinspflichtige Parteien fassen. Ihre genaueren 
Besitzstände bleiben jedoch im Dunklen. Waren 
sie nur Landeigentümer oder besassen sie auf 
ihren ausgemarchten Parzellen eigene Heim-
wesen? Für das Jahr 1693 lässt sich im Scheuer-
gut, also ganz im Westen des Zehntbezirkes, ein 
neu erbautes Wohnhaus fassen. 1736 wohnten in 
Sangern schon sieben Familien in fünf Häusern. 
In der Folgezeit stieg diese Zahl weiter, der Be-
stand an Wohngebäuden blieb jedoch konstant, 
weil mehrere Familien unter einem Dach wohn-
ten. Wer waren die Leute von Sangern?25 Die 
meisten Einwohner gehörten den Geschlech-
tern Burri, Hostettler, Pauli, Rohte, Wänger, Wa-
sem, Zandt, Zbinden und Zwahlen an. 

Von den Sangerner Geschlechtern soll die 
Familie Hostettler in den Fokus gerückt wer-
den. Dazu lösen wir den Blick von der Hof-

gruppe und richten ihn nordwärts auf den 
gegenüberliegenden Abhang des Schmieden-
hausbachgrabens. Dort, in Sichtweite und nur 
250  m entfernt, liegt die kleine Hofgruppe 
Schmiedenhaus (Abb. 1 und 4,6). In Schmie-
denhaus wohnte 1736 Peter Hostettler mit sei-
ner Frau Anna und ihren fünf Kindern. Peter 
stammte aus dem rund 2 km entfernten Kries-
baumen. Seine Frau Anna Wasem heiratete er 
1717 in Wahlern. Die Hostettlers bezogen ein 
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Abb. 5: Die heutige Hof-
gruppe Rüschegg, San-
gern. Haus Nr. 182: ehe-
mals Heimwesen Peter 
Hostettler mit Ofenhaus 
Nr. 182a. Haus Nr. 183: 
ehemaliges Hostettlergut 
mit Speicher Nr. 184 und 
Anteilen am Ofenhaus 
Nr. 188. Haus Nr. 185: 
Heimwesen des Gottlieb 
Zbinden, um 1850 erbaut 
mit Scheune 185a. Haus 
Nr. 187: wohl altes Heim-
wesen des Christen  
Wasem (später Aebischer) 
mit Speicher Nr. 186 und 
Anteilen am Ofenhaus 
Nr. 188.

22 Das Ofenhaus lag westlich vom Wohnhaus und ist nicht 
mehr erhalten. Heute steht dort das Nachfolgergebäude San-
gern 188.
23 Das Gebäude trägt heute den Namen Sangern 184.
24 Die früheste Nennung datiert in das Jahr 1314/15 und 
erwähnt Rudolf und Heinrich von Sangern (Sangaro). Ein 
Jahr später taucht ein Ulrich von Sangern auf. Im Folgejahr 
konnte «wegen der Armut der Leute» aus Sangern nichts 
abgeführt werden: Burri 1935, 283, 293, 319.
25 Aus Platzgründen werden hier die Quellen zu allen im 
Folgetext genannten Personen zusammengefasst: Kirchen-
buch Guggisberg 1723–1746, fol. 158; Kirchenbuch Gug-
gisberg 1776–1796, fol. 301; Kirchenbuch Guggisberg 1796–
1812, fol. 7; Kirchenbuch Guggisberg 1758–1807, fol. 17, 
109; Kirchenbuch Guggisberg 1787–1802, fol. 57; Kirchen-
buch Rüschegg 1818–1862, fol. 8, 26, 65; Kirchenbuch 
Wahlern 1607–1727, fol. 728, 743, 774, 800, 826, 889; Volks-
zählungen 1715, 1736, 1777–1785, Blatt 7, fol. 260, Blatt 8, 
fol. 313; Zinsrodel 1690–1695, fol. 233, 234; Zinsrodel 1715–
1749, fol. 30, 308, 309; Zinsrodel 1750–1754, fol. 4–163; 
Zinsrodel 1765–1769, fol. 29, 61, 62, 86, 137.
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 Heimwesen in  Schmiedenhaus kurz vor der 
Geburt ihres sechsten Kindes Jacob im Jahre 
1734. Das Anwesen scheint nicht gross gewesen 
zu sein, denn über eine Hausmatte hinaus lässt 
sich kein Grundbesitz nachweisen. Schon zwei 
Jahre später tauchen Peter und Anna als regis-
trierte Einwohner von Sangern auf.26 Weil die 
Familie dort nicht als zinspflichtige Eigentümer 
geführt wurde, muss sie zur Miete gewohnt ha-
ben. Vielleicht lebte die mittlerweile zehnköp-
fige Familie Hostettler beim alleinstehenden 
Christen Wasem. Christen könnte ein Verwand-
ter von Anna gewesen sein, denn abgesehen von 
der Namensgleichheit halfen sich Wasems und 
Hostettlers oft bei der Begleichung fälliger Zin-
sen aus.27 Spätestens 1750 besass Peter mit drei 
zusammenhängenden Parzellen genügend Land 
zum Bau eines eigenen Heimwesens in Sangern. 
Ein genauer Blick auf die Grundstücksbezeich-
nungen zeigt, dass Christen Wasem das Nach-
barland besass.28 Es ist gut möglich, dass Peter 
von ihm den notwendigen Grundbesitz für den 
Bau seines Heimwesens erworben hatte.

Peter Hostettler gründete seine Wohnstatt 
mit einem neuen, abgabepflichtigen Feuerstät-
tenrecht auf eigenem Grundbesitz und nicht – 
wie so viele andere – auf frisch ausgemarchten, 
aus dem gemeinen Allmendgebiet herausgelös-
ten Parzellen.

2.2

Erster Abschnitt: das Doppelheimwesen 
Hostettler

2.2.1

Bauphase I: der Neubau (1750 bis 1751)

Eine Hausinschrift auf dem Sturzholz (80) des 
nördlichen Tenntores (94) verkündet, dass Pe-
ter Hostettler vier Zimmermeister mit dem 
Neubau seines neuen Heimwesens in Sangern 
beauftragte (Abb.  6). Die Spezialisten stellten 
den Bau im Jahre 1751 fertig. Leider verewigten 
sie sich nur mit ihren Initialen. Höchstwahr-
scheinlich war der bekannte und umtriebige 
Hans Binggeli (HB) unter ihnen.29 Als zweiter 
könnte sich Hans Herzig (HH) am Bau beteiligt 
haben.30 Die Namen der anderen beiden Zim-
mermeister (HM und VK) bleiben unbekannt. 
Hans Binggeli arbeitete auch andernorts in der 
Region mit HM und HH zusammen. Beispiels-
weise erstellten sie 1755 einen Speicher bei Mil-
ken und 1760 einen weiteren in Elisried.31

Bei dem für Peter Hostettler errichteten 
Haus handelt es sich um ein traufseitig ori-
entiertes Mehrzweckhaus mit einem breiten, 
schwach geneigten Giebeldach. Solche soge-
nannten «Tätschdachhäuser» prägten einst die 
Hauslandschaft im gesamten Schwarzenbur-
gerland. Jetzt ist ihr Bestand fast verschwunden 
oder durch Modernisierungen stark überprägt. 
Im abgelegenen Sangern hat sich das Haus 
Nr. 183 in seiner äusseren Gestalt bis heute na-
hezu unverändert erhalten. Das Gebäude be-
sticht durch seine harmonischen Proportionen: 
Wandelt man seine metrischen Abmessungen 
(20,55 m × 10,27 m) in das alte bernische Fuss-
mass32 (70´ × 35´) um, ergibt sich ein exakter 

Abb. 6: Rüschegg San-
gern 183. Das nördliche 
Tenntor hat sich nahezu 
unverändert erhalten. 
Sein Torsturzbalken trägt 
eine in Antiqua einge-
kerbte Inschrift. Sie lautet: 
P∙H∙BIM∙1751∙IAR∙ZM∙H∙B∙ 
H∙M HH∙V∙K (Peter Hos-
tettler baute im Jahr 1751; 
Zimmermeister Hans 
Binggeli, HM?, Hans Her-
zig, VK?). 

26 Volkszählungen 1715, 1736, 1777–1785, fol. 313.
27 Zinsrodel 1715–1749, fol. 307–309.
28 Hostettler besass die Parzellen 3279 bis 3281, Wasem 
gehörten die Grundstücke 3282 bis 3284: Zinsrodel 1750–
1754, fol. 59, 135.
29 Gemäss Bauinventar Rüschegg 2010, Baugruppe D, Ob-
jekt Sangern 183.
30 Hans Herzig modernisierte z. B. 1790 ein Stubenkom-
partiment im wohl bekanntesten Schwarzenburger Tätsch-
dachhaus in Guggisberg, Matte 89: Bauernhäuser 2001, 381, 
524.
31 Milken, Buechen 663A und Elisried, Innerdorf 240A.
32 Verwendet wurde das 1770 publizierte und 1821 auf das 
metrische System referenzierte bernische Fussmass von 
29,3258 cm: Trechsel 1821, 28.
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Quotient von Länge zu Breite von 2:1. Weiter 
entspricht die Höhe der Aussenwandflächen 
(4,10 m / 14´) einem Fünftel der Gesamtlänge 
und die Hausbreite ist zweieinhalbmal so gross 
wie seine Wandhöhe. Diese wiederum steht zur 
Firsthöhe (6,15 m / 21´) in einem augenfälligen 
Verhältnis von 1:1,5. Dieser strenge Massbezug 
findet sich auch im Hausinnern wieder (Abb. 7). 
Werfen wir einen Blick auf die Gerüstkonstruk-
tion des Hauses. Dieses als Mehrreihenständer-
bau bezeichnete Traggerüst ist das markan-
teste Kennzeichen solcher Gebäude. Es besteht 
im Wesentlichen aus durchgehenden, dachtra-
genden Ständern, die auf einem verspannten 
Schwellenwerk angeordnet sind. Dabei zeichnet 
die Schwellbalkenlage nicht nur den Hausum-
riss, sondern auch alle quer zum First liegen-
den Bundeinheiten vor. Jede dieser Querbund 
genannten Einheiten besteht aus dem dach-
tragenden Ständerwerk, welches auf mehre-
ren Ebenen durch horizontale Balken quer zur 
Firstlinie verspannt ist. Fassadenseitig wer-
den alle Querbünde auf drei Ebenen mit längs 
zum First laufenden Hölzern, den sogenann-
ten Längsbünden, verbunden. So entsteht ein 
äusserst robustes, kreuzweises Raster aus mo-
dulartig hintereinander gesetzten Traghölzern. 
Diese sogenannte gebundene Gerüstbauweise 
ist typisch für die Mehrreihenständerbauten. Sie 
macht solche Häuser aber auch anfällig gegen-
über Änderungen in dem starren Tragwerk.33 
Die unterschiedliche Anzahl der aus Längs- 
und Querbünden bestehenden, scheibenarti-
gen Tragwerksflächen dient einer feineren Un-
terteilung solcher Gerüste. Das Haus Sangern 
183 setzt sich aus fünf Längsbünden und sechs 
Querbünden zusammen.

Ein Blick auf den am besten erhaltenen, 
dritten Querbund verdeutlicht die Konstruk-
tion der übrigen Bundelemente (Abb. 8). Das 
unterste, quer zum First versteifende Element 
bildet der Schwellbalken (84). Er ist typischer-
weise mit dem äusseren Schwellbalkenkranz (21, 
64) durch Zapfenschlösser verbunden, sodass er 
neben der tragenden auch eine verspannende 
Funktion ausübt. Auf dem Schwellbalken sind 
durchgehende Ständer (4, 17, 63) eingezapft, wel-
che die Wand- (5, 6) und Mittelpfetten (10, 22) 
sowie die Firstpfette (11) tragen. Auf der nächst-
höheren firstquer verspannenden Ebene ver-
läuft ein zweiter durchgehender Ankerbalken 
(70). Auch er ist mit dem Wandständerwerk 
durch Zapfenschlösser verspannt. An diesen 

70

22
11

10

1

86
110

112

17
63

5

64

60

76847679 81 73

103

4

21

6

12

6

5m0

975.00
m ü.M.

977.00

979.00

Bauphase ll 1840–1859
Bauphase l 1750–1751

Bauphase lll 
1881 und 1897
Bauphase lV 1907–1950
Bauphase V ab 1950

M. 1: 150  

70

22
11

10

1

86
110

112

17
63

5

64

60

76847679 81 73

103

4

21

6

12

6

5m0

975.00
m ü.M.

977.00

979.00

Bauphase ll 1840–1859
Bauphase l 1750–1751

Bauphase lll 
1881 und 1897
Bauphase lV 1907–1950
Bauphase V ab 1950

M. 1: 150  

10,5´ 12,5´17,5´ 12,5´ 17,5´

70´

QB II QB IQB IIIQB IVQB VQB VI

LB I

LB II

LB III

LB IV

LB V

35´

8,5´

8,5´

9´

9´

c d c b a

Bundseite
Längsbund
QuerbundQB:

LB:
(Bemassung in bernischem Fuss zu ca. 29,33 cm)

10,5´ 12,5´17,5´ 12,5´ 17,5´

70´

QB II QB IQB IIIQB IVQB VQB VI

LB I

LB II

LB III

LB IV

LB V

35´

8,5´

8,5´

9´

9´

c d c b a

Bundseite
Längsbund
QuerbundQB:

LB:
(Bemassung in bernischem Fuss zu ca. 29,33 cm)

Abb. 7: Rüschegg San-
gern 183. Schema der  
ursprünglichen Grundriss-
disposition 1750/51. 
Längs- und Querbünde 
bilden ein regelmässiges 
Grundrissraster, das sich 
symmetrisch zu den 
Hausmittelachsen verhält. 
Dabei geben die Quer-
bünde die einzelnen 
Funktionseinheiten des 
Hauses vor (a Stuben-
trakt; b Querküche;  
c Ställe; d Tenn). Flächen-
mässige Entsprechungen 
finden sich zwischen  
Stubentrakt und Gross-
viehstall sowie zwischen 
der Querküche und dem 
Schmalviehstall. Das Tenn 
steht singulär. 

Abb. 8: Rüschegg San- 
gern 183. Querschnitt  
entlang des Quer- 
bundes III im heutigen  
Zustand. Über dem Anker-
balken (70) haben sich 
Reste der ehemals weiter 
in den Dachraum hinein-
ragenden Rauchküche (112) 
erhalten. Ansicht der  
Ostseite. M. 1:150

33 Bei intaktem Tragwerk kann ein Mehrreihenständerbau 
problemlos zusätzliche Geschosse oder höhere Dachwerke 
verkraften. Wird aber das Traggerüst an zwei aufeinander-
folgenden Bundpunkten unterbrochen, kann dies zu erheb-
lichen statischen Problemen führen.
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Punkten setzen jeweils zwei firstlängs verstei-
fende Bundbalken an, welche in Verbindung 
zu den nächsten Querbünden stehen. Mit den 
drei inneren Dachständern ist der Ankerbal-
ken (70) verblattet. Ursprünglich war die Ober-
seite der zweiten Ankerbalkenebene identisch 
mit den Deckenhöhen des Wohn- und Ökono-
mietraktes. Die nächste Ebene befindet sich be-
reits im Dachraum und wird von einem dritten 
Ankerbalken (1) gebildet. Er ist seitlich auf die 
Wandpfetten (5, 6) gekämmt und mit den in-
neren Ständern verblattet. Dasselbe gilt für das 
oberste querversteifende Holz. Dieser Balken ist 

nicht nur auf die Mittelpfetten (10, 22) gekämmt, 
sondern an diesen Punkten zusätzlich firstlängs 
und firstquer mit Kopfbändern gesichert. Alle 
Pfetten fungieren als oberste versteifende Ele-
mente der jeweiligen Längsbünde. Allgemein 
sind Haus- und Dachgerüst bei diesen Bauwer-
ken so eng aufeinander bezogen, dass sie sich 
konstruktiv nicht voneinander trennen lassen.

Ein drittes Kennzeichen der Mehrreihen-
ständerbauten findet sich im engen Bezug von 
Konstruktion und Nutzung. Dabei gibt das Ras-
ter von Längs- und Querbünden die Grösse und 
Anordnung der einzelnen Hausbereiche vor 
(Abb.  9). Veränderungen der Raumstruktur 
sind mit tiefreichenden Eingriffen in das starre 
Tragwerksraster verbunden. Entsprechend lässt 
sich dieser Haustyp nur mit grossen Mühen an 
veränderte Wohn- und Wirtschaftsansprüche 
anpassen. Hier darf ein wesentlicher Grund für 
das Verschwinden dieser archaisch wirkenden 
Bauernhäuser vermutet werden. Das Haus San-
gern 183 wird von seinen sechs Querbünden 
in Stuben- und Küchentrakt, Schmalviehstall, 
Tenn und Grossviehstall unterteilt.

Auch im Hausgefüge dieser merkwürdi-
gen Gebäude zeigen sich spezifische Merkmale: 
Alle Wandflächen sind in Ständerbohlenbau-
weise ausgeführt. Üblicherweise finden sich im 
Erdgeschoss horizontal verbaute Wandhölzer 
von manchmal beachtlichen Dimensionen. In 
den Traufseiten des Gadengeschosses hingegen 
setzen sich die Ständer – Bohlen – Wände (60, 
102) aus einer Abfolge von schmalen stehenden 
Bohlen und Ständern zusammen. Nur an den 
Aussenseiten dieser Wände finden sich die re-
gionaltypischen tupfenartigen und bis zu hand-
tellergrossen Verzierungen (Abb. 10).

Die Mehrreihenständerbauten dominierten 
über Jahrhunderte nicht nur die Hauslandschaft 
im Guggisberger und Schwarzenburger Gebiet, 
sondern darüber hinaus im gesamten voralpi-
nen Hügelland. Diese langgestreckten Bauern-
häuser mit ihren flachen Tätschdächern sind 
das Ergebnis einer optimalen baulichen Anpas-
sung an die örtlichen klimatischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen im niederschlagsrei-
chen Voralpengebiet.34 Es scheint kein Zufall zu 
sein, dass sich diese Häuser in der bis weit in 
das 19. Jahrhundert hinein durch Selbstversor-

Abb. 9: Rüschegg San-
gern 183. Isometrische  
Darstellung des Hausge-
rüstes mit den originalen 
Bauteilen (rot) und dem 
nicht mehr vorhandenen 
Gerüst (weiss). Die sechs 
firstqueren Bundeinheiten 
geben die Raumeinheiten 
Stube (a), Küche (b), Stall-
trakt (c) und Tenn (d) vor. 

Abb. 10: Rüschegg San-
gern 183. Wohntrakt der 
nördlichen Haushälfte  
zwischen dem zweiten 
und vierten Querbund. Die 
Nebenstube im Vorder-
grund (Raum 7, Abb. 13) 
ersetzte einen Schmal-
viehstall. An den Bund-
achsenschnittpunkten  
zeigen sich auf Schwell-
balkenhöhe die  
alten Zapfenschlösser. 
Gerüst und Gefüge im 
Dachgeschoss sind über-
wiegend original. An den 
Ständerbohlenwänden  
finden sich die regional-
typischen, tupfenartigen 
Verzierungen. Blick nach 
Südosten. 34 Spreng 1939, 20–27.
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gung geprägten Guggisberger Region am längs-
ten erhalten haben. Dort, in der Mischzone zwi-
schen «Hirtenland» und «Kornland», mussten 
die Bauten gleichermassen zweierlei landwirt-
schaftlichen Anforderungen genügen. Unter 
den Tätschdächern fanden sowohl Futter- und 
Einstreubühnen für das Vieh als auch Tröck-
nelauben, Garbenbühnen und Früchtekisten für 
das Erntegut Raum. In den oft feuchten Ernte-
monaten boten die durch buggestützte Flugpfet-
ten besonders weit gefassten Vordächer genü-
gend zusätzlichen Trockenplatz (Abb. 11).

Das Haus Sangern Nr. 183 gehört zu den 
typischen Vertretern dieser ausserordentli-
chen Bauwerke. Obwohl seine ursprüngliche 
Raumstruktur durch spätere Umbauten verän-
dert wurde, kann sie relativ sicher rekonstruiert 
werden: Ursprünglich setzte sich der Wohn-
trakt aus zwei völlig symmetrischen, von der 
Firstachse getrennten Wohneinheiten zusam-
men. Beide Wohnungen bestanden jeweils aus 
einer Stube, einer Küchenhälfte, einem Gaden 
und einem Keller (Abb. 12). Üblicherweise tru-
gen die massiven Kellerwände (13, 26, 27, 39) den 
flächengleichen Stubentrakt. Im Falle des Hau-
ses Sangern Nr. 183 sind beide originalen Stu-
ben nicht mehr erhalten. Ihre baulichen Nach-
folger (Räume 3 und 4) haben aber exakt die 
gleichen Grundrissabmessungen (Abb. 13). All-
gemein wurde in diesen Haupträumen nicht nur 
geschlafen und gegessen, sondern die Stuben 
waren während der kalten Jahreszeit die ein-
zigen rauchfrei heizbaren Aufenthaltsräume. 
Sowohl in der originalen Bauausführung als 
auch im überkommenen Zustand standen ne-
ben den Stubentüren zwei Trittöfen. Sie wurden 
von der benachbarten Rauchküche aus geheizt 
(Abb. 14). Über den Stuben lagen zwei Gaden. 
Auch sie sind nicht erhalten, denn sie standen 
der späteren Stubenmodernisierung im Wege. 
Es ist anzunehmen, dass die Gaden durch soge-
nannte Ofenlöcher mit den darunterliegenden 
Stuben verbunden gewesen waren. Allgemein 
sorgten die indirekte Raumheizung, die be-
queme Erreichbarkeit und eine, im Unterschied 
zur überfüllten Stube zumindest ansatzweise ge-
gebenen Privatsphäre, für einen relativ privile-
gierten Status dieser Gadenkammern.35 Weil 
beim Haus in Sangern sämtliche Spuren von Zu-
gängen fehlen, kann nur vermutet werden, dass 
die Gaden einst von der Rauchküche über ein-
fache Stiegen erschlossen gewesen sind. Nach 

Norden und Süden öffneten sich beide Räume 
zu den Vordachlauben (48, 66) (Abb. 15). Diese 
sogenannten Tröcknelauben waren ursprüng-
lich nur von den Gaden her zu betreten. Ihre 
Erschliessung mittels Aussentreppen wurde erst 
später angefügt.
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Abb. 11: Rüschegg San-
gern 183. Stubentrakt der 
südlichen Haushälfte. Oft 
wurden hier deutlich brei-
tere Stuben eingebaut, 
deren Aussenwände stel-
lenweise bis zur Dach-
traufe reichen können. 
Hier orientierte sich der 
Einbau der neuen Stuben 
an der gegebenen Fassa-
denflucht und beliess den 
alten, niederschlagsge-
schützten Aussenbereich 
unter dem Vordach und 
der Laube. Blick nach 
Norden.

Abb. 12: Rüschegg San-
gern 183. Grundriss des 
Kellergeschosses. Die 
Querwände (13, 39) leiten 
die Auflast der ersten  
beiden Querbünde ab, 
während die hölzerne 
Trennwand (14) den Raum 
in zwei Hälften teilt. 

35 Bauernhäuser 2001, Anm. 1104.
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Westlich an die Stuben schloss sich eine of-
fene Rauchküche an. Sie war als Querküche aus-
geprägt und nahm den kompletten Raum zwi-
schen dem zweiten und dritten Querbund ein. 
Stichgangartig verband sie die nördliche und 
die südliche Hausseite. Von der ursprünglichen 
Küchenausstattung haben sich der alte Lehm-
fussboden (81), ein Stück der Trennwand (110) 
zum Stall und Teile des originalen Hausgerüs-

tes auf der Südseite erhalten (Abb. 16). Westlich 
der Rauchküche begann der Ökonomietrakt. 
Er enthielt zwischen den Querbünden III und 
IV den Schmalviehstall. Unklar bleibt, ob die-
ser Stall ursprünglich die gesamte Hausbreite 
einnahm oder auf der Firstlinie in zwei Hälften 
geteilt war. An den Schmalviehstall schloss sich 
das Durchgangstenn (Raum 9) an. Es reichte 
bis zum Querbund V. Ganz im Westen lag der 
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Abb. 13: Rüschegg San-
gern 183. Grundriss des 
Erdgeschosses. Während 
grosse Teile des zweiten 
und dritten Querbundes 
im originalen Zustand 
überkommen sind, be-
schränkt sich dies beim 
übrigen Hausgerüst auf 
das Ständerwerk. Die 
Räumlichkeiten präsen-
tieren sich im Ausbau-
stadium der Zeitspanne 
zwischen 1840 und den 
1930er-Jahren. M. 1:150.

Abb. 14: Rüschegg San-
gern 183. Längsschnitt 
entlang der Firstachse 
(Längsbund III), Ansicht 
der Südseite. Bis auf die 
grössere Raumhöhe der 
Stube (Raum 4) und der 
Küche (Raum 6) zeigt sich 
die prinzipielle Konstruk-
tion unverändert.  
 M. 1:150.
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Grossviehstall (Raum 10). Dieser Viehstall bot 
genügend Grundfläche für bis zu sechs Stück 
Grossvieh. Auch er wurde in späterer Zeit kom-
plett überformt (Abb. 17), sodass seine Nutzung 
letztlich spekulativ ist. Weil Peter Hostettler 
schon 1750 in einer Versteigerung Kuhrechte für 
eine Frühjahres- und Herbstweide im benach-
barten Allmisried erwarb, darf aber davon aus-
gegangen werden, dass er Rinder besass.36

2.2.2

Der Gründervater und sein Sohn: Peter 
und Hans Hostettler (1751 bis 1769)

Das von Peter Hostettler in Auftrag gegebene 
Heimwesen wurde am südöstlichen Rand der 
Hofgruppe Sangern als auf der Firstachse geteil-
tes Doppelhaus errichtet. Der über fünfzigjäh-
rige Peter hatte schon im Bauentwurf ein Mehr-
generationenhaus geplant. Als das Heimwesen 
fertiggestellt war, gehörten die Kinder Chris-
ten (1717)37, Christian (1719), Hans (1721), Anna 
(1723), Peter (1725), Ulrich (1730), Jacob (1734) 
und Simon (1736) zu seiner Familie.
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Abb. 15: Rüschegg San-
gern 183. Grundriss des 
Dachgeschosses. Die im 
19. Jahrhundert durchge-
führten Umbauten im  
Erdgeschoss schlugen 
sich über dem Wohntrakt 
in unterschiedlichen  
Fussbodenhöhen nieder. 
Im Unterschied zum  
prinzipiell offenen Tenn 
(Raum 9) verlor der 
Grossviehstall (Raum 10) 
erst Anfang der 2000er-
Jahre seine Stalldecke.  
M. 1:150.

Abb. 16: Rüschegg San-
gern 183. Südliche Haus-
hälfte zwischen dem  
zweiten und fünften Quer-
bund. Abgesehen von  
den vergrösserten Fenstern  
präsentiert sich dieser  
Bereich in ursprünglicher  
Gestalt. Blick nach Norden.

36 Contractenmanual 1749–1750, fol. 412. Warum bei der 
Nähe zur Allmend eine Vorsässweide gekauft wurde, kann 
nicht erklärt werden.
37 Die jeweiligen Geburtsjahre der Kinder sind in Klam-
mern beigefügt.
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Peter bezog 1751 die nördliche Haushälfte 
mit seiner Frau Anna, dem siebzehnjähri-
gen Jacob und dem fünfzehnjährigen Simon 
(Abb. 18). Die übrigen Kinder waren zu dieser 
Zeit bereits verheiratet und lebten schon nicht 
mehr im Hause. Einige Jahre später entstand 
nördlich vom Heimwesen ein mehrgeschossi-
ger Speicher (Abb. 19 und 5,184). Seine Inschrift 
verkündet, dass Peter Hostettler 1766 dieses Ge-
bäude errichten liess. Es ist nicht sicher zu ent-
scheiden, ob der siebenundsechzigjährige Vater 
oder sein gleichnamiger, in der Nachbarschaft 
wohnende, einundvierzigjährige Sohn als Bau-
herr fungierte. Naheliegend ist zwar, dass Peter 
Hostettler junior den Bauauftrag auslöste. Weil 
der Speicher aber stets den beiden Teilhabern 

des väterlichen Heimwesens gehörte, bleibt die 
Zuordnung fraglich. Damit sich im Speicher für 
niemanden ein Vorteil zulasten des anderen er-
gab, wurden die Raumnutzungen überkreuzt, 
sodass jeder einen Raum in Ostteil und einen 
im Westteil des Speichers besass. Ob der Spei-
cher auch zu Wohnzwecken oder ausschliesslich 
der Lagerung diente, bleibt unklar. 

Zum nördlichen Heimwesen gehörte eine 
Wirtschaftsfläche, die Peter mit knapp 15 Schil-
ling jährlich zu verzinsen hatte.38 Wenn vom 
damals üblichen Bodenzinssatz von 3  Schil-
ling pro Juchart39 Ackerland und dem Dop-
pelten für eine Juchart Mattland ausgegangen 
wird, kann die landwirtschaftliche Nutzflä-
che für eine Haushälfte grob abgeschätzt wer-
den.40 Als Ausgangspunkt wird ein Verhältnis 
von 1/3 Mattland zu 2/3 Ackerfläche angenom-
men. Auf den Zinssatz bezogen resultiert so-
mit eine Nutzfläche von 4 Juchart (137,6 a) für 
die nördliche Hausfläche. Jüngere Quellen be-
legen, dass zu jeder Haushälfte ungefähr gleich 
grosse Ländereien gehörten. Dies darf auch für 
die Zeit um 1750 angenommen werden. Daraus 
resultiert, dass zum ganzen Heimwesen eine 
Wirtschaftsfläche von etwa 8 Juchart (275,2 a) 
gehörte. An dieser Ausdehnung änderte sich bis 
1898 wenig, sie schwankte stets zwischen sieben 
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Abb. 17: Rüschegg San-
gern 183. Südliche Haus-
hälfte zwischen dem  
fünften und sechsten 
Querbund. Blick in den 
Brunnenschopf mit  
dem Tenntor (95) und dem 
benachbarten Abort.  
Dahinter die Südwand (99) 
des Grossviehstalles. 
Auch wenn fast die  
gesamte Situation in jün-
gerer Zeit überformt 
wurde, entspricht sie dem 
originalen Zustand. Blick 
nach Nordwesten.

Abb. 18: Rüschegg San-
gern 183. Ansicht der 
nördlichen Fassade. Über 
die traditionell auf der 
Schattseite liegenden  
Alterssitze mussten in 
diesem Hausteil zusätzli-
che Familienmitglieder 
untergebracht werden. 
Bis zum Tenntor (94)  
wurden deshalb zusätz-
liche Räume angelegt.

38 Zinsrodel 1750–1754, fol. 59.
39 Die Juchart bezieht sich auf eine Fläche, die ein Joch (ju-
gum) Rinder an einem Tag pflügen (arare) konnte. Je nach 
Region, Flächenart und Epoche wandelte sich das Mass ent-
sprechend häufig. Zur Umrechnung wurde die sogenannte 
Ackerjuchart zu 40 000 Quadratfuss bzw. 34,4 a verwendet: 
nach Friedli 1911a, 244.
40 Burri 1927, 19.
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(240,8 a) und neun Juchart (309,6 a).41 Auf dem 
Mattland wurde wohl nur Winterfutter produ-
ziert. Trotzdem erscheint seine Grösse gering, 
sodass zur damaligen Weidebesatzstärke keine 
sicheren Aussagen getroffen werden. 

Die südliche Hälfte des Heimwesens er-
hielt Peter Hostettlers zweitältester Sohn Hans 
als Erbteil. Hans war zur Aufrichte 1751 schon 
einige Jahre mit seiner Frau Barbara verheira-
tet. Nun bezog er mit ihr und den beiden Klein-
kindern Christen (1747) und Anna (1750) seinen 
Hausteil. Im neuen Heimwesen wurden dann 
Hans (1753), Barbara (1759) und schliesslich Ul-
rich (1762) geboren, sodass die Familie auf sie-
ben Mitglieder anwuchs. Sie verfügte über eine 
im Vergleich mit dem nördlichen Altenteil iden-
tische Wohnung. 

Dazu gehörte die rund 18 m2 grosse südli-
che Hälfte der offenen Rauchküche, deren Ost-
wand aus Sandsteinplatten ausgeführt war. An 
dieser feuersicheren Wand standen gewiss zwei 
sandsteinerne Herdstellen, für jede Wohnung 
eine. Genau in der Mitte zwischen den Herdstel-
len verlief die Grenze beider Hausteile. Sie war 
aber nur rechtlicher Natur, baulich bildete die 
Rauchküche eine Einheit. Hans und Barbara ka-
men zusätzlich in den Genuss einer besonnten 
Hausfront auf der sogenannten Mittagsseite. Sie 
mussten dafür aber wegen des Brunnenschop-
fes (35) eine Minderung an trockener Lagerflä-

che unter dem Vordach hinnehmen. Dort, an 
der südwestlichen Gebäudeecke, befand sich 
die Wasserversorgung für das ganze Haus. Sie 
wurde durch den sogenannten Sangernbrun-
nen gewährleistet. Diese Brunnenquelle ent-
sprang in einiger Entfernung hügelaufwärts und 
versorgte über eine Teuchelleitung die gesamte 
Hofgruppe. Auch der Brunnenschopf ist später 
komplett erneuert worden. Ältere Sockelmau-
erreste lassen aber vermuten, dass von Anfang 
an ein identischer Anbau existierte. Zum südli-
chen Hausteil gehörte ausserdem ein Drittel An-
teil am bereits angeführten Ofenhaus. 

Auch die Brennholzversorgung war für 
beide Haushälften anteilmässig geregelt. Bis 
mindestens in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts lieferte das hangabwärts «dem Sangern-
bachgraben nachgehende Holz» das benötigte 
Heizmaterial.42

Abb. 19: Rüschegg San-
gern 183. Blick nach Sü-
den auf den zum Hostett-
lergut gehörenden 
Speicher Nr. 184. Auf dem 
als Türsturz dienenden 
Bundbalken ist eine in 
Fraktur eingekerbte In-
schrift angebracht. Sie 
verkündet, dass 
«Peter∙Hocheter [sic!] Im 
Jahr 1766» dieses Ge-
bäude errichten liess. Im 
Hintergrund das Wohn-
haus Nr. 183. 

41 Grundbuch 1805–1807, fol. 348; Grundbuch 1838–1840, 
fol. 350; Grundbuch 1860–1862, fol. 192; Grundbuch 1865–
1870, fol. 140; Grundbuch 1897–1900, fol. 183.
42 Contractenmanual 1792–1793, fol. 430; Grundbuch 
1805–1807, fol. 347, 349; Grundbuch 1838–1840, fol. 352; 
Grundbuch 1860–1862, fol. 193; Grundbuch 1865–1870, fol. 
141.
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2.2.3

Die Söhne: Hans und Jacob Hostettler 
(1769 bis 1793)

Der Bauherr des Hostettlergutes und Eigentü-
mer der nördlichen Haushälfte, Peter Hostett-
ler, starb im Winter 1769. Seine Frau Anna über-
nahm vorerst den Besitz, folgte ihm aber bereits 
wenige Jahre später. Für die Nordhälfte des Ho-
stettlergutes stand also ein Generationswech-
sel bevor. Doch wer sollte erben? Der dazu be-
rechtigte jüngste Sohn Simon kam nicht infrage, 
denn er hatte schon in den frühen 1760er-Jahren 
im Sangerner Lämmerboden ein eigenes Heim-
wesen übernommen.43 Also erhielt der zweit-
jüngste Sohn Jacob die väterliche Haushälfte.

Im südlichen Nachbarteil wohnte noch im-
mer Jacobs älterer Bruder Hans mit seiner Fa-
milie. In den nächsten zwanzig Jahren teilten 
sich beide Brüder das gemeinsame Heimwesen. 
In dieser Zeit gelang Hans ein Landzukauf, der 
etwas zur Vergrösserung der Wirtschaftsfläche 
beitrug. Von seinem westlichen Nachbarn Ja-
kob Aebischer erwarb er ein kleines «Auffuhr-
mätteli» auf der nördlichen Spornseite des San-
gerngutes.44 Jacob lebte bis zu seinem Tod im 
Jahre 1791 mit seiner Frau Elsbeth in der nörd-
lichen Haushälfte. Das Paar blieb kinderlos, so-
dass Witwe Elsbeth nun allein Haus und Hof 
übernahm, was sicher kein leichtes Unterfangen 
war. Es verwundert nicht, dass sie schon zwei 
Jahre später ihren Anteil an Ulrich, den jüngsten 
Sohn ihres südlichen Hausnachbars und Schwa-
gers Hans, verkaufte.

2.2.4

Der Sohn und der Enkel: Hans und  
Ulrich Hostettler (1793 bis 1805)

Ulrich Hostettler erwarb die nördliche Haus-
hälfte im Jahre 1793.45 Es ist gut möglich, dass er 
mit seiner Frau Barbara und den Kindern Hans 
(1799) Elisabeth (1802) und Christian (1805) 
trotz der beengten Wohnverhältnisse noch eine 
Zeit lang bei seinen Eltern im südlichen Haus-
teil wohnen musste, denn Witwe Elsbeth hatte 
sich beim Verkauf ausbedungen, «so lang sie 
ledig ist, das ruhige und unentgeltliche Woh-
nungsrecht» in ihrer Haushälfte zu geniessen.46 
Vielleicht nahm Ulrich für seine Familie aber 
bereits einige Räume von der Wohnung seiner 
Tante in Anspruch.

Weil sich Witwe Elsbeth auch Anteile an 
Birnen- und Kirschbäumen vorenthielt, darf 
angenommen werden, dass auf der Hausmatte 
damals wie heute Obstbäume standen. Unter 
dem von ihr separat veräusserten Inventar be-
fanden sich auch ein Pflug und einige Schneg-
gen genannte Halbwagen.47 Diese einachsigen 
Wagen besassen vorne Kufen und waren zur 
Abfuhr von Grün- und Dürrfutter im wegelo-
sen, steilen Gelände konzipiert. Dabei ruhte die 
Hauptlast bergaufwärts auf den Kufen des Vor-
derteils. Bergabwärts wurde das Gewicht auf das 
hintere Räderpaar geladen.48 Wie in der gesam-
ten Region wurde auch im Hostettlergut eine 
auf Selbstversorgung ausgerichtete Ackerbau- 
und Viehwirtschaft betrieben. An Acker- und 
Wiesland stand jeder Haushälfte jeweils 3,5 Ju-
chart beziehungsweise 120,4 a zu. Diese Flächen 
lagen zwar in unmittelbarer Hausnähe, waren 
wegen ihrer starken Hanglage aber schwer zu 
bewirtschaften. Witwe Elsbeth verkaufte ihren 
Hausteil für 1325 Kronen. In der vorindustriel-
len, bargeldknappen Zeit wurden solche hohen 
Summen üblicherweise nicht ganz ausgezahlt. 
Der Restanz genannte übrige Betrag wurde 
jährlich verzinst und musste vom Käufer Ul-
rich «auf erstes Begehren» ausgezahlt werden. 
Wie viele andere Witwen auch, sicherte sich Els-
beth Hostettler mit solchen Massnahmen ihre 
Altersversorgung.

2.2.5

Die Hostettlers, ein aufstrebendes 
Sangerner Geschlecht

Den Grundstein zum späteren Hostettlergut 
legte Peter Hostettler 1750 mit einem Landkauf 
im Süden des Sangerner Zehntbezirkes. Pe-
ter stammte aus dem Guggisberger Hinterteil, 
war also kein Einheimischer im engeren Sinne. 
Seine Existenzgründung in der Fremde verlief 
aber problemlos, weil sie auf dem alten Recht 
der Freizügigkeit fusste. Es besagt, dass es je-
dem Landmann innerhalb der Vogtei Schwar-

43 Zinsrodel 1765–1769, fol. 61.
44 Contractenmanual 1796–1798, fol. 304. Eine Auffuhr-
matte warf nur bei entsprechender Düngung Ertrag ab.
45 Contractenmanual 1792–1793, fol. 429.
46 Contractenmanual 1792–1793, fol. 431.
47 Contractenmanual 1792–1793, fol. 430.
48 Friedli 1991a, 553, 555. 
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zenburg freisteht, «allerorten sich haushablich 
niederzulassen»49. Peter Hostettler hatte sich 
in Sangern schnell einen ehrhaften Ruf erwor-
ben. Schon 1754 nahm er als Vogt der sogenann-
ten Sangerngüter in Gegenwart des Landvogtes 
und des Landweibels an der Neuvermarchung 
des Zehntbezirkes teil.50

Schon in den 1760er-Jahren hatte Peters 
jüngster und damit erbberechtigter Sohn Simon 
in nächster Nachbarschaft ein eigenes Heimwe-
sen im Sangerner Lämmerboden bezogen und 
dort eine eigene Familie gegründet (Abb. 4,5). 
Jacob, sein Zweitgeborener, führte hingegen die 
Nordhälfte des Hostettlergutes weiter (Abb. 4,2 
und 5,183).

Auch Jacobs vier Jahre älterer Brüder Ul-
rich hatte vor 1777 ein eigenes Heimwesen über-
nommen oder neu erbauen lassen. Bekannt ist 
nur, dass es in Sangern stand. Vielleicht war 
es der Vorgängerbau zum heutigen Nachbar-
haus Nr. 187 (Abb. 4,3 und 5)? Dorthin könnte 
dann das restliche Drittel Besitzrecht am Ofen-
haus Nr. 188 verortet werden. Die anderen zwei 
Drittel gehörten ja bereits zum Hostettlergut 
(Abb.  5). Unabhängig davon, wo nun Ulrichs 
Heimwesen stand, es muss ein grösseres Haus 
gewesen sein. Er lebte dort nicht nur mit seiner 
Frau Anna und seinen sechs jüngeren Kindern, 
sondern auch mit seinem ältesten Sohn Chris-
ten samt dessen Frau und drei Kindern und zu 
guter Letzt mit seiner Schwester Barbara mit ih-
rem Mann Christen Nydegger und ihren fünf 
Kindern. Aus heutiger Sicht sind drei miteinan-
der verwandte Familien aus drei Generationen 
mit insgesamt zwanzig Hausbewohnern unter 
einem Dach nur schwer vorstellbar. Und selbst 
für Guggisberger Verhältnisse scheint dies et-
was eng gewesen zu sein. In den Unterlagen der 
1777 durchgeführten Volkszählung findet sich 
ein Vermerk, dass der «Lehen Mann» (das heisst 
der Mieter) Nydegger jetzt auf Äugsten wohne.51

Ulrichs fünf Jahre älterer Bruder  Peter 
gründete knapp 40 m nördlich vom alten Ho-
stettlergut entfernt ein neues Heimwesen52 
(Abb.  4,1 und 5,182). Peter hatte 1767 Barbara 
Zwahlen aus Riedstätt im Guggisberger Hinter-
teil geheiratet und könnte durchaus schon zu 
dieser Zeit seine neue Wohnstatt bezogen ha-
ben. Weil Peter in der Volkszählung von 1777 
als Nachbar seines Bruders Ulrich aufgeführt 
wurde, könnte es durchaus sein, dass Ulrich mit 
seiner vielköpfigen Familie kein ganzes Heim-

wesen besass, sondern mit Peter in einem weite-
ren Doppelhaus wohnte. Das Gebäude existiert 
aber nicht mehr, sodass es bei dieser Annahme 
bleiben muss.

Im Jahr 1777 wohnten in Sangern acht haus-
besitzende Familien.53 Von ihnen gehörten fünf 
Heimwesen zur Familie Hostettler. Auch wenn 
es sich bei manchen Wohnorten nur um Haus-
hälften handeln dürfte, ist diese Bilanz beein-
druckend. Zwischen der Ankunft von Peter 
Hostettler und dem Erbantritt seiner Kinder 
waren weniger als fünfzig Jahre vergangen. In-
nerhalb dieser Zeit etablierte sich die Familie 
zum dominanten Sangerner Geschlecht. Ent-
sprechend oft wurden Vater Peter und später 
seine Söhne Jacob und Ulrich in das Vogtsamt 
gewählt.54 Simon im Lämmerboden amtete zu-
dem als Chorrichter. Bei den Töchtern der Hos-
tettlers fallen ihre häufigen Ehen mit Männern 
aus der unmittelbaren Nachbarschaft auf. Ob 
nun Peters Tochter, Hansens Töchter oder die 
zur dritten Generation zählenden von Ulrich 
– sie alle hatten Ehemänner aus der regionalen 
Nachbarschaft, oftmals sogar direkte Nachbarn 
aus Sangern. Vielleicht entsprangen solche Hei-
raten mehr pragmatischen Überlegungen als 
romantischen Gefühlen. Vermieden die Braut-
eltern so eine Zerstückelung ihrer ohnehin 
knappen Güter? Auch künden viele Eintragun-
gen in den Zinsrodeln von einem dichten Netz 
gegenseitiger finanzieller Verpflichtungen zwi-
schen den Sangerner Familien, das sich zum Teil 
über Generationen hinweg entwickelte.

Die skizzierten Verhältnisse zeigen aus-
serordentlich enge verwandtschaftliche, finan-
zielle und besitzrechtliche Verknüpfungen so-
wohl innerhalb der Familie Hostettler als auch 
gegenüber ihren Sangerner Nachbarn auf. Auch 
wenn die Quellen nur ausgewählte Familienmit-
glieder über eine Dauer von rund fünfzig Jah-
ren schlaglichtartig beleuchten, dürfte sich das 
soziale und wirtschaftliche Gefüge in Sangern 
kaum von den Verhältnissen in der übrigen Ge-
meinde Guggisberg unterschieden haben.

49 Burri 1927, 21. Vor allem dieses Freizügigkeitsrecht be-
wirkte die überbordende Besiedlung der Landesallmend.
50 Zehnt – Urbar 1754, fol. 213–215.
51 Volkszählungen 1715, 1736, 1777–1785, fol. 144.
52 Das Haus wurde um 1800 durch einen Neubau, heute 
Sangern 182, ersetzt.
53 Volkszählungen 1715, 1736, 1777–1785, fol. 143.
54 Vogtsrodel 1786–1803, fol. 23, 177, 262.
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2.3

Zweiter Abschnitt: das Heimwesen 
Hostettler in einer Hand

2.3.1

Der Enkel: Ulrich Hostettler (1805 bis 1840)

Im September 1805 starb Ulrichs Vater, der 
hochbetagte Senior Hans Hostettler, dem die 
südliche Haushälfte gehörte. Hans war mitt-
lerweile Witwer gewesen. Seine erbberechtig-
ten Kinder verkauften ihrem Bruder Ulrich 
sämtliche Anteile am südlichen Hostettler-
gut für 725 Kronen.55 Dieser finanzielle Kraft-
akt überforderte wohl Ulrichs Ressourcen, so-
dass er sich im Folgejahr mit einem Gültbrief 
über 600 Kronen bei der alteingesessenen stadt-
bernischen Patrizierfamilie Jenner verschulden 
musste.56 Solche traditionellen, hochverzinsten 
Privatkredite waren auch noch nach dem Un-
tergang des Ancien Régime üblich und endeten 
erst mit der Einführung öffentlicher Geldinsti-
tute in den zwanziger und dreissiger Jahren des 
19. Jahrhunderts.

Im Frühling 1806 befanden sich somit beide 
Haushälften, alle Ländereien, der Speicher und 
zwei Drittel der Anteile am Ofenhaus im Be-
sitz Ulrich Hostettlers. Nach rund fünfzig Jah-
ren Teilung entlang der Firstlinie war das Ho-
stettlergut nun unter einer Hand vereinigt. Dem 
gesamten Hostettlergut stand damals eine Wirt-
schaftsfläche von 93/4 Juchart oder etwas über 
330 a zur Verfügung. Dabei nahm die zentral ge-
legene Hausmatte mit 215 a den Hauptteil ein. Sie 
wurde im Norden und Süden von kleineren An-
bauflächen flankiert. Ungefähr um dieselbe Zeit 
gelang Ulrich die einzige wesentliche Arrondie-
rung in der Geschichte des Anwesens.57 Durch 
den Zukauf von einem «Stück Erdreich», also 
anbaufähigem Acker- oder Wiesland, verschob 
er die hügelseitigen Grenzen des Hostettlergu-
tes um eine Juchart nach Westen. Wie so oft lag 
auch diesem glücklichen Zukauf eine seitens des 
Verkäufers nicht mehr zu stemmende Schulden-
last zugrunde. Der auf Äugsten wohnhafte In-
haber verkaufte das Land für 445 Kronen. Von 
dieser Summe hatte Ulrich ganze vierhundert 
Kronen direkt an verschiedenste Gläubiger des 
Verkäufers abzuführen, sodass Letzterem selbst 
nur magere 45 Kronen verblieben.

Ende 1834 wurde das Haus mit einer Versi-
cherungssumme von 1000 Franken in die kan-

tonale Brandversicherung aufgenommen.58 Aus 
dieser ältesten überlieferten Zustandsbeschrei-
bung des Gebäudes ist zu erfahren, dass sein 
Dach damals mit sogenannten Schwarschindeln 
bedeckt gewesen war. Diese langen Holzschin-
deln wurden mehrlagig auf die Hälblinge der 
Dachlattung gelegt und mit firstlängs verleg-
ten, steinbeschwerten Stangen gesichert. Solche 
Dächer waren bei guter Pflege durchaus dauer-
haft. Die obersten Schindellagen liess man zum 
Schutz vor Funkenflug gerne vermoosen und 
tauschte sie nur gegebenenfalls aus.

Ulrich Hostettler starb im Herbst 1835 und 
hinterliess sechs Kinder. Da zwei Söhne frühzei-
tig an der Ruhr verstarben, verblieb nur ein erb-
berechtigter männlicher Nachkomme, Christian 
(1789). Ulrichs Tochter Barbara (1801) heiratete 
den aus Wahlern stammenden Ulrich Burri und 
lebte in Schmiedenhaus. Die zweitälteste Toch-
ter Elisabeth (1802) wurde mit Johannes Riesen 
aus dem benachbarten Sangerner Längenboden 
vermählt. Und Christina (1807) heiratete mit Jo-
hannes Zahnd einen weiteren Nachbar aus San-
gern.

2.4

Dritter Abschnitt: das Heimwesen 
Hostettler wird erneut geteilt

2.4.1

Die Urenkel: Christian, Christina, Barbara 
und Elisabeth Hostettler (1840 bis 1866)

Im Jahre 1840, fünf Jahre nach dem Tod ihres 
Vaters Ulrich, einigten sich seine Kinder auf 
eine erneute Teilung der Liegenschaft.59 Die 
nördliche Haushälfte übernahm der mittler-
weile über fünfzigjährige Christian. Er teilte sich 
Besitz und Wohnrecht mit seinem Schwager Jo-
hannes Zahnd, dem Ehemann seiner Schwester 
Christina. Johannes starb aber schon 1856. Nach 
seinem Tod heiratete Christina den aus dem 
Sangerner Scheuergut stammenden Witwer Pe-
ter Nydegger, dem nun als «ehelicher Vogt» die 
Rechte am Hausanteil seiner Frau zufielen. Als 

55 Grundbuch 1805–1807, fol. 346–348.
56 Grundbuch 1807–1809, fol. 428–432.
57 Grundbuch 1805–1807, fol. 160–164.
58 Lagerbuch 1834–1881, fol. 29.
59 Grundbuch 1838–1840, fol. 350–355.
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dann schliesslich sein Schwager Christian im 
Jahr 1864 verstarb, fiel die nördliche Haushälfte 
vollständig an ihn.

Die südliche Haushälfte erhielt Ulrichs äl-
teste Tochter Barbara mit ihrem Ehemann Ul-
rich Burri. Beide nahmen ihr Wohnrecht aber 
nicht wahr, denn sie lebten im benachbar-
ten Schmiedenhaus. Neben Barbara besass 
auch ihre jüngere Schwester Elisabeth mit ih-
rem Mann Johannes Riesen Anrechte auf diese 
Haushälfte. Elisabeth und Johannes hatten eine 
Tochter Barbara. Diese junge Frau heiratete 
im Jahr 1859 ausnahmsweise einen Auswärti-
gen, nämlich Johannes Gafner von St.  Bea-
tenberg am Thunersee. Wo das Paar nach der 
Hochzeit lebte, bleibt unbekannt. Als Gafners 
Schwiegervater Ulrich Burri 1860 starb, erhielt 
Johannes Gafner dessen Anrechte auf die süd-
liche Haushälfte.60 In dieser besitzrechtlich tur-
bulenten Zeit besassen somit vier Parteien An-
teile am Heimwesen. Alle einigten sich jedoch 
recht schnell und setzten einen Teilungsvertrag 
auf, der die Eigentumsverhältnisse etwas verein-
fachte. Zu Beginn der 1860er-Jahre hatten Peter 
Nydegger die nördliche und Johannes Gafner 
die südliche Hälfte des Hostettlergutes inne. Je-
dem der neuen Eigentümer wurde nun ein ent-
sprechender Anteil am Speicher, dem Ofenhaus 
und dem Brunnen zugeteilt. Auch das einst un-
ter dem Vater Ulrich Hostettler «in einer Ein-
hägung begriffene» Land zerfiel wieder in Ein-
zelparzellen. 

2.4.2

Bauphase II: Modernisierung der Rauch-
küche und Bau einer Nebenstube (1840 bis 
1859)

Während in der südlichen Hälfte nur eine der 
beiden erbberechtigten Parteien61 wohnte, war 
dies für die nördliche Haushälfte anders. Hier 
lebten ab 1840 zwei Parteien, nämlich der äl-
tere Christian und die jüngere Familie Zahnd. 
Um der Raumnot Abhilfe zu schaffen, musste 
der Wohntrakt vergrössert werden. Spätestens 
jetzt62 wurde der nördliche Schmalviehstall be-
seitigt (Abb. 10 und 18). Dazu wurde die ge-
samte alte Konstruktion zwischen dem dritten 
und vierten Querbund bis auf den bauzeitli-
chen Schwellbalkenrost (21, 84, 85) entfernt 
und durch ein einfaches Fachwerk (42, 86) er-
setzt. Die in sich eigenständig abgebundene 

Konstruktion erhielt ihren Kraftschluss zum 
alten Hausgerüst ausschliesslich über verna-
gelte, eiserne Klammern. Wahrscheinlich rich-
tete sich Christian Hostettler diese zusätzliche 
Stube (Raum 7) als Alterssitz ein. Zur Ausstat-
tung gehörte auch der sandsteinerne Herd (103) 
in der neuen Küche, der direkt neben der Stu-
bentüre stand. Er diente nicht nur der Speise-
zubereitung, sondern ermöglichte auch das An-
feuern des Trittofens (105) in der neuen Stube. 
Durch die Rauchküche verliefen somit neu zwei 
Grenzlinien. Während die südliche Partei über 
eine Küchenhälfte verfügte, standen den zwei 
nördlichen jeweils je ein Viertel zu. Die nörd-
liche Hauptstube (Raum 3) samt Gaden wurde 
von der Familie Johannes Zahnd bewohnt.

Im Jahr 1860 stieg der Brandversicherungs-
wert des Hauses auf 1300 Franken an.63 Weil 
eine zeitnahe Wertanpassung stets im Interesse 
des Versicherten lag, darf davon ausgegangen 
werden, dass die zugrundeliegenden, wertstei-
gernden Baumassnahmen kurz vorher, meist 
innerhalb der letzten Zahlungsperiode, durch-
geführt wurden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
dürfte es sich in diesem Falle um den Abbruch 
der offenen Rauchküche gehandelt haben. Ver-
anlasst wurde diese Modernisierung von Peter 
Nydegger und Johannes Gafner, der die südli-
che Haushälfte gerade erst übernommen hatte.

Über die gegenüberliegenden Hausein-
gänge im Norden und Süden der Rauchküche 
betraten die Bewohner der jeweiligen Haus-
hälfte ihre Wohnungen. Von dort zweigten 
nicht nur die Eingänge in die ebenerdigen Stu-
ben ab, sondern auch die wie auch immer gear-
teten Aufgänge zu den Gaden im Dachgeschoss. 
Nun wurde eine moderne Küche (Raum 6) ein-
gebaut. Dazu zog man auf Höhe der ehemali-
gen Garbenbühne eine Decke (Raum  12) ein 
und setzte in ihre Mitte eine grosse hölzerne 

60 Grundbuch 1860–1862, fol. 192–194.
61 Die Problematik von Wohneigentum und Wohnort be-
rührt eine fachmethodische Grenze. Oft werden in der his-
torischen Bauforschung die Namen der Hauseigentümer 
unkritisch mit denen der Hausbewohner gleichgesetzt.
62 Schon kurz nach 1793 gab es eine ähnliche Situation. 
Damals hatte sich Witwe Elsbeth Hostettler lebenslanges 
Wohnrecht ausbedungen, als sie ihre nördliche Haushälfte 
an die junge Familie Ulrich Hostettler verkaufte. Theore-
tisch hätte auch schon Witwe Elsbeth ihren Lebensabend 
in einer Vorgängerstube verbringen können.
63 Lagerbuch 1834–1881, fol. 29. 
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 Rauchhutte (111, Abb. 14), welche nicht nur die 
Abluft der Herdstellen, sondern auch jene der 
Stubenöfen fasste und nach aussen beförderte 
(Abb. 20 und 21). Auch der alte Stampflehm-
fussboden (81) wich einem aus grossen Stein-
platten gefügten Belag (79). Es ist nicht ganz 
klar, ob alle drei Herdstellen weiter existier-
ten oder ob die vor der nördlichen Hauptstube 
(Raum 3) stehende beseitigt und dafür der ge-
genüberliegende Herd (103) genutzt wurde. 

Die Aufgabe der offenen Rauchküche resul-
tierte wohl weniger aus dem Bedürfnis nach ei-
ner zeitgemässen Küchenausstattung im rauch-

ärmeren Umfeld. Die alte Einrichtung wurde in 
ihrer Funktion zur Trocknung des Erntegutes 
schlichtweg nicht mehr gebraucht. Denn es ist 
davon auszugehen, dass ab 1860 im Hostettler-
gut im Wesentlichen nur noch Weidewirtschaft 
betrieben wurde. Vielleicht fiel der Getreidean-
bau weg, weil die 1855 in Gambach gegründete 
Käsereigenossenschaft profitablere Verdienst-
möglichkeiten bot.64 An eine Mitgliedschaft in 
dieser Institution waren jedoch klare Hygiene-
vorschriften hinsichtlich der Milchproduktion 
gebunden. Der Baubefund liefert leider keine 
Hinweise auf eine damalige Modernisierung 
des Grossviehstalls.

2.5

Vierter Abschnitt: das Heimwesen Gafner

2.5.1

Die Ururenkelin: Barbara Riesen und 
Johannes Gafner (1866 bis 1898)

Als Ergebnis des beschriebenen, komplizierten 
Erbganges hatten zu Beginn der 1860er-Jahre 
Peter Nydegger die nördliche und Johannes 
Gafner die südliche Hälfte des Hostettlergutes 
erhalten. Im Jahre 1866 kaufte nun Johannes 

Abb. 21: Rüschegg San-
gern 183. Die hölzerne  
Rauchhutte (111) wurde  
1859 erstellt. Für die Ver-
ankerung dieser Kon- 
struktion mussten alle  
inneren Pfettenständer  
unterhalb des dritten 
Anker balkens (9) entfernt 
werden. Damit dieses 
Langholz die Dachlast 
nicht frei bis zu den Trauf-
seiten ableiten musste, 
fügte man einen Angst-
ständer ein. Blick nach 
Westen.

Abb. 20: Rüschegg San-
gern 183. Blick nach  
Norden in die 1859 moder-
nisierte Küche (Raum 6). 
Von der ursprünglichen 
Rauchküche verblieb nur 
ein Teil der Trennwand 
(110) zum benachbarten 
Schmalviehstall (Raum 8). 
Von den Massnahmen der 
Bauphase II haben sich  
nur ein sandsteinerner 
Herd (103), die Raumdecke 
und die Rauchhutte (111) 
erhalten. Das übrige Inven-
tar stammt aus der  
Bauphase III.

64 Roth 1977, 92.
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Gafner die nördliche Haushälfte von Peter Ny-
degger ab und war damit alleiniger Eigentümer 
des alten Hostettlergutes.65 Nydegger und seine 
Frau Christina hatten sich jedoch ein lebenslan-
ges Wohnrecht ausbedungen, sodass sich an ih-
ren Wohnverhältnissen vorerst nichts änderte. 
Beide verstarben zwischen 1875 und 1880. Spä-
testens Anfang der 1880er-Jahre verfügte Johan-
nes Gafner über das ganze Hostettlergut. In der 
Folgezeit sollte das Gebäude unter seiner Hand 
mehrere prägende Baumassnahmen erfahren. 
Sie verliehen dem Haus im Äusseren und In-
nern jenes Aussehen, in dem es sich bis zu sei-
nem jüngsten Umbau 2019 präsentierte.

2.5.2

Bauphase III: Modernisierung des Stuben-
traktes (1880 und 1897)

Zu Beginn des Jahres 1881 stieg der bisherige 
Brandversicherungswert des Hauses um das 
Dreieinhalbfache und ein weiteres Mal Anfang 
1898 um das fast Viereinhalbfache seiner ur-
sprünglichen Höhe an.66 Ein Hinweis auf eine 
tiefgreifende und umfassende Modernisierung, 
welche das Hostettlergut in dieser Grössenord-
nung erstmals seit seiner Erbauung erfuhr. Die 
Baumassnahmen waren wohl sehr kosteninten-
siv und überspannten Johann Gafners finanzi-
elle Kräfte, sodass er bereits 1884 einen Pfand-
brief über 4100 Franken aufnehmen musste.67 
1880 liess Gafner den Wohntrakt komplett er-
setzen. Anstelle der beiden alten Stuben wurden 
nun zwei neue Räume (Räume 3 und 4) einge-
baut (Abb. 22 und 23). Ihre Wände (36, 43, 55) 
wurden mitsamt dem Schwell- und Rähmbal-
kenkranz (37, 38, 47, 56) zwischen die ersten bei-
den Querbünde gestellt. Die Räume entsprachen 
zwar ihren Vorgängern im Grundriss, nicht aber 
in der Höhe. Ganz im Zeitgeschmack stattete 
man die neuen Stuben nicht nur mit grösseren 
Fenstern, sondern auch mit einer rund 30 cm 
höheren Decke aus. Dafür mussten die beiden 
Gaden im Dachraum abgebrochen werden. An 
ihre Stelle trat ein einfacher Estrich (Abb. 15, 
Raum 11). Weil auch die beiden Vordachlauben 
(48, 66) auf den Deckenbalken der alten Stuben 
ruhten, mussten sie auf die neue, höhere Sub-
struktion umgesetzt werden (Abb. 24). Schliess-
lich fügte man im Anschluss an die nördliche 
Stube (Raum 3) eine Schlafkammer (Raum 5) 
ein. Dieser kleine Raum (31) wurde mit der be-

nachbarten Stube auf gemeinsame Bundbalken 
(40, 44) gefügt. Nun besass die nördliche Haus-
hälfte schon zwei Räume mehr als die südliche 
Wohnung. Die alte, symmetrische Raumstruk-
tur hatte sich mittlerweile völlig aufgelöst. Die 
Küche (Raum 6) spielte aber weiterhin eine zen-
trale Rolle in der Erschliessung des Wohntrak-
tes. Wahrscheinlich war der alte Steinplattenbo-
den (79) an den besonders häufig begangenen 
Stellen schadhaft geworden. Kurzerhand wurde 
er durch einen Backsteinfussboden (76) ersetzt.

Vermutlich erfuhr auch der Ökonomie-
trakt tiefgreifende Veränderungen. Aus dieser 
Zeit haben sich aber nur wenige Spuren erhal-
ten. Dazu gehört eine backsteinerne Wand (97) 

Abb. 22: Rüschegg San-
gern 183. Die 1880 neu  
erstellte Stube (Raum 3) 
der nördlichen Haushälfte 
mit dem originalen Tritt-
ofen (106) und der höheren 
Stubendecke. Die übrige 
Ausstattung ist neu. Blick 
nach Süden. 
 
Abb. 23: Rüschegg San-
gern 183. Die im Vergleich 
mit Abb. 22 spiegel- 
symmetrisch eingerichtete 
Stube (Raum 4) in der 
südlichen Haushälfte. 
Blick nach Norden.

65 Grundbuch 1865–1870, fol. 140–141.
66 Lagerbuch 1834–1881, fol. 29.
67 Grundbuch 1883–1886, fol. 126.
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zwischen dem Futtertenn (Raum 9) und dem 
Grossviehstall (Raum 10). Sie wurde mit Futter-
krippen für sechs Läger ausgestattet. Alle übri-
gen Ausstattungen im Ökonomietrakt wurden 
durch jüngere Massnahmen beseitigt. Es ist spe-
kulativ, ob die vermutete «Versteinerung» des 
Stalltraktes eine Ursache für die brandversiche-
rungstechnische Wertsteigerung des Hauses 
1898 darstellte.

2.5.3

Die sechste Generation: Johannes Gafner 
junior (1898 bis 1950)

Johannes Gafner verstarb in den 1890er-Jah-
ren. Seine Witwe Barbara erbte das Heimwesen 
mitsamt allen Anrechten und Liegenschaften. 
1898 trat sie das gesamte Gut an ihren Sohn Jo-
hannes Gafner ab, der als Landwirt das alte Ho-
stettlergut weiterführen sollte. Mittlerweile war 
die Wirtschaftsfläche erneut etwas angewach-
sen, von 350 auf 420 a. Neben dem Heimwesen, 
Wiese, Wald und Gewässer (wohl am Sangern-
bachgraben) findet sich nun überraschender-
weise wieder Ackerland unter der Grundstücks-
beschreibung.68

2.5.4

Bauphase IV: verschiedene Anpassungen 
der Innenausstattung (1907 bis 1950)

Ab 1907 dürften sich aufgrund der neu eröffne-
ten Eisenbahnlinie von Bern nach Schwarzen-
burg die Kosten für den Transport von Bauma-
terialien erheblich verringert haben. In dieser 

Epoche zeigt sich auch im Heimwesen Gafner 
der Einsatz neuer Baustoffe. Beispielsweise hatte 
sich im Eingangsbereich der Küche (Raum 6) 
der alte Backsteinfussboden (76) abgenutzt. 
Auf die Fehlstellen wurde nun ein zementhalti-
ger Fliessestrich (73) aufgebracht. Auch Unter-
bauten für die Herdstellen wurden aus feinem 
Zement (78) gefertigt. In der Küche ersetzten ei-
serne Sparherde (104) ihre sandsteinernen Vor-
gänger und die Stuben erhielten neue Trittöfen 
(106, 107). 

Im Ökonomietrakt tauschte man im Durch-
gangstenn den hölzernen Fussboden gegen 
grosse Steinplatten (33) aus. Im Dachraum über 
dem Tenn sorgte nun eine Reiti69 für etwas 
mehr Stauraum. Schliesslich erhielt der südli-
che Schmalviehstall (Raum 8) eine hölzerne 
Westwand und eine neue Innenausstattung. Im 
Grossviehstall wurden die alten Aussenwände 
durch neues Holzwerk (34, 99) ausgetauscht 
und ein Stallgang aus Zement eingefügt. Die alte 
Backsteinwand (97) aus der dritten Bauphase 
blieb dabei von den Massnahmen unbeeinflusst. 
Sie wurde lediglich mit neuen, in die schadhaf-
ten Bereiche der alten Pfettenträger eingepass-
ten Stützhölzern (68) versehen.

Ein von April 1914 an für ein Jahr geführ-
tes sogenanntes Milchlieferungsbüchlein liefert 
einen interessanten Einblick in die damalige 
Milchwirtschaft.70 Auf Basis der täglich ein-
getragenen morgendlichen und abendlichen 
Milchleistungen ergeben sich grobe Richtwerte 
für den damaligen Stallbesatz. Für die Zeit um 
1900 dürfte einer Kuh eine tägliche Milchleis-
tung von rund 5–6 kg zugebilligt werden.71 Zwi-
schen Mai und September 1914 schwanken die 
maximalen Tagesmilchleistungen von 38 bis 
42 kg. Werden beide Grössen ins Verhältnis ge-
setzt, lässt sich auf rund sechs bis sieben Kühe 
schliessen, was zur im Baubefund nachgewie-
senen Stallgrösse von etwa sechs Lägern passt. 

Abb. 24: Rüschegg San-
gern 183. Der Wohntrakt 
der nördlichen Haushälfte 
wurde 1880 mehr oder 
weniger komplett moder-
nisiert. Bei der Stube 
(Raum 3) handelt es sich 
um eine neu abgezim-
merte Konstruktion. Weil 
sich dabei auch die 
Raumhöhe vergrösserte, 
musste die alte Vordach-
laube (48) angehoben 
werden. 

68 Belegbuchauszug 1898, o. S.
69 Eine Reiti wurde meist im Tenn eingebaut. Durch auf 
das Tragwerk der benachbarten Querbünde aufgelegte Bret-
ter entstand ein zusätzlicher Dörrboden.
70 Das quartformatige Büchlein wurde im Haus aufgefun-
den und freundlicherweise von den Eigentümern Marcel 
und Julia Stöckli zur Verfügung gestellt.
71 Freundliche Auskunft von Hanspeter Ryter, Bäuert-Vogt 
Innerkandergrund.
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Ein Indiz dafür, dass sich seit den frühen 1880er-
Jahren bis 1915 also weder im Stallbesatz noch in 
der Grösse des Mattlandes Wesentliches verän-
dert haben dürfte.

2.6

Fünfter Abschnitt: die jüngste 
Geschichte (ab 1950)

Mit dem Verkauf des alten Hostettlergutes im 
Jahre 1950 endete die genau zweihundertjäh-
rige Ära des Familienbesitzes. Der hochbetagte 
Johann Gafner veräusserte die Liegenschaft an 
zwei Käufer – nun begann wieder eine Zeit des 
geteilten Heimwesens. Eine detaillierte Auf-
listung der folgenden, nicht mehr zur Familie 
Hostettler gehörenden Eigentümer würde den 
Rahmen dieser Betrachtung zu weit ausdehnen 
und wird daher weggelassen. Die jüngsten prä-
genden Baumassnahmen fanden Anfang der 
2000er-Jahre statt. In diese Zeit fällt der Neu-
bau aller Grundmauern (101) am Westgiebel 
und am Brunnenschopf. Auch das darauf ste-
hende Holzwerk (98) und das gesamte Dach 
wurden ersetzt.

Zusammenfassung

An der südlichen Peripherie des Schwarzen-
burger Dauersiedlungsbereiches liegt die Hof-
gruppe Sangern. Sie gehörte zu einem gleich-
namigen mittelalterlichen Zehntbezirk, der 
sich in direkter Nachbarschaft zur Grossen 
Landesallmend entwickelte. Am Südrand die-
ses Bereiches liess Peter Hostettler 1750/51 sein 
Heimwesen, das heutige Gebäude Sangern 183, 
erbauen. Im Sommer 2019 wurde dieses Mehr-
zweckhaus anlässlich einer bevorstehenden Sa-
nierung und Umnutzung zum reinen Wohn-
haus einer Bauuntersuchung unterzogen. Dabei 
zeigte sich, dass das ehemals zweigeschossige 
Tätschdachhaus in Mehrreihenständerkon-
struktion von Anfang an als Doppelhaus kon-
zipiert war. Es diente der Familie Hostettler 
zweihundert Jahre lang als Mehrgenerationen-
haus und Hauptsitz. Von dort breitete sich die 
Familie in ganz Sangern aus. Zum Hostettler-
gut gehörte eine Wirtschaftsfläche von unge-
fähr 350 a. Bis um 1850 wurde die übliche Feld-
graswirtschaft betrieben, dann überwiegend 

Graswirtschaft. Das Haus verblieb bis dahin 
in seinem Originalzustand. Erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde es im Erdge-
schoss nahezu komplett umgestaltet und vor al-
lem in der Nordhälfte mit zusätzlichen Wohn-
räumen ausgestattet. Traggerüst und äussere 
Hausgestalt wurden durch diese Massnahmen 
kaum beeinträchtigt, sodass sich das Haus San-
gern 183 als einer der ganz wenigen typischen 
Vertreter des sogenannten Schwarzenburger 
Tätschdachhauses in einem fast unverfälschten 
Umfeld bis in die heutige Zeit erhalten konnte.

Résumé

Le hameau rural de Sangern est localisé à l’ex-
trémité méridionale du pays de Schwarzenburg. 
Au Moyen Âge, il dépendait de l’unité territo-
riale de perception de la dîme du même nom 
et se développa à côté des terres communales 
(Grosser Landesallmend). C’est à la limite sud 
de cet espace, qu’en 1750/51 Peter Hostettler fit 
bâtir son exploitation, l’actuelle maison San-
gern 183. Comme cette bâtisse multifonction-
nelle fit l’objet d’un projet d’assainissement et 
de changement d’affectation en été 2019, une 
étude de bâti fut engagée. Celle-ci révéla que 
cette maison paysanne à deux niveaux (Tätsch-
dachhaus) avait été conçue dès l’origine comme 
une maison double sur poteaux. Elle servit 
durant plus de deux siècles d’habitation plu-
rigénérationnelle et de siège à la famille Hos-
tettler. De là, la famille se propagea dans tout 
Sangern. Le domaine Hostettler se composait 
d’environ 350 ares de terres agricoles. Jusqu’en 
1850, l’exploitation se fit surtout par rotation de 
cultures, puis l’accent fut mis principalement 
sur la production fourragère. Jusque-là, la bâ-
tisse resta dans son état d’origine. Ce ne fut que 
dans la seconde moitié du 19e siècle que le rez-
de-chaussée fut presque complètement trans-
formé, en particulier la moitié nord qui permit 
l’extension du logement. La structure portante 
et l’enveloppe extérieure ne connurent que peu 
de modifications, si bien que la maison San-
gern 183 demeura encore jusqu’à peu un des 
rares témoins typiques de la maison paysanne 
(Tätschdachhaus) du pays de Schwarzenburg, 
implanté dans un environnement resté large-
ment intact.

Traduction : Christophe Gerber
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Abbildungsnachweis / Crédit iconographique

Titelbild / Image de couverture

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Oben: Carlos Pinto 
Unten links: Badri Redha 
Unten rechts: Daniel Breu

Vorwort / Avant-propos

David Schweizer, Thun

Das archäologische Jahr 2020 / 
L’année archéologique 2020

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Philippe Joner: Abb. 1, 5, 8, 9, 19, 20, 23–26, 29 
Wenke Schimmelpfennig: Abb. 2 
Max Stöckli: Abb. 4 
Sandra Eichenberger: Abb. 6 
Yann Mamin: Abb. 7 
Daniel Steffen: Abb. 10 
Eliane Schranz: Abb. 11, 18 
Daniel Breu: Abb. 12, 27  
Christophe Gerber: Abb. 13 
Christian Häusler: Abb. 14, 25, 28 
Regula Gubler: Abb. 15 
Pierre Eichenberger: Abb. 16 
Friederike Moll-Dau: Abb. 21 
Daniel Marchand: Abb. 22

Forum du bilinguisme, Biel
Abb. 3

Niklaus Meister Lützelflüh
Abb. 17

Mitarbeiterfotos auf S. 31
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
1. Reihe: Leta Büchi (links), Yann Mamin (Mitte), 
Rolf Stettler (rechts) 
2. Reihe: Daniel Steffen (links), Benedikt  
Gfeller (Mitte), Fredi Walt (rechts) 
3. Reihe: Daniel Breu (links), Carlos Pinto 
(Mitte), Daniel Breu (rechts) 
4. Reihe: Carlos Pinto (links), Raphael Ehrens-
perger (Mitte), Marianne Ramstein (rechts)

Fundberichte / Liste des interventions

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Marco Amstutz: Abb. 1, 11, 18, 23, 34, 66, 71, 80, 99 
Philippe Joner: Abb. 6, 10, 44, 85,  
Leonardo Stäheli: Abb. 8 
Roger Lüscher: Abb. 13, 14, 30, 39, 56 
Janette Kraese: Abb. 20 
Markus Leibundgut: Abb. 22, 74 
Christophe Gerber: Abb. 24, 92 
Urs Ryter: Abb. 31 
Regula Gubler: Abb. 33, 52, 53 
Christian Häusler: Abb. 37 
Maja Gilomen: Abb. 38 
Yann Mamin: Abb. 47 
Andreas Marti: Abb. 50 
Stefan Aebersold: 58 
Urs Liechti: Abb. 61 
Sébastien Dénervaud: Abb. 62 
Christiane Kissling: 65 
Rolf Stettler: Abb. 76, 83 
Carlos Pinto: Abb. 81 
Martin Portmann: Abb. 89 
Pierre Eichenberger: Abb. 94, 95 
Regula Glatz: Abb. 97 
Laure Prétôt: Abb. 100

Kurzberichte / Comptes rendus

Aeschi b. Spiez, Suldhaltenstrasse 31
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Leo Degelo: Abb. 1, 2, 6, 7 
Pierre Eichenberger und Volker Herrmann  
(grafische Bearbeitung Christine Rungger):  
Abb. 3–5

Bern, Kramgasse 72 / Rathausgasse 61
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Daniel Breu: Abb. 2 
Urs Berger: Abb. 5, 6 
Urs Dardel: Abb. 7 
Rolf Wenger: Abb. 9 
Pierre Eichenberger: Abb. 11 
Daniel Marchand/Andreas Zwahlen: Abb. 3, 4, 8

Bundesamt für Landestopografie
Abb. 1

Stadtarchiv Bern 
(Original von J. J. Opikofer, digital unter: https://
map.bern.ch/stadtplan/?grundplan=stadtplan_far
big&koor=2600807,1199638&zoom=3&hl=0&laye
r=Oppikoferatlas&subtheme=CatHistorisch: 
Abb. 10

Grosshöchstetten, Schlosswil,  
Schloss Wyl
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Daniel Breu: Abb. 1, 7 
Marc Müller (auf Basis eines Gebäudeaufnahme-
plans des Kantons um 1840, StAB AA III 1025, 8, 
12): Abb. 2, 3 
Marco Amstutz: Abb. 4, 5 
Philippe Joner: Abb. 6

Guttannen, Vorderer Zinggenstock
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Matthias Bolliger (grafische Bearbeitung Marc 
Müller): Abb. 4–6

Thilo Arlt, Lengnau: Abb. 1–3, 10

Thilo Arlt, Lengnau (grafische Bearbeitung  
Christine Rungger): Abb. 11

Naturhistorisches Museum Bern: Abb. 7

Cappeler in Altmann 1751: Abb. 8

Kunstmuseum Bern (Verein der Freunde. Ankauf 
mit Mitteln aus dem Legat von Anna Adele Burk-
hart-Gruner. Inv. Nr. G 1760) in Arlt/Bolliger 
2020: Abb. 9

La Neuveville, Rue du Collège 5
Service archéologique du canton de Berne
Christophe Gerber: fig. 1, 2, 8 
Cornelia Schlup: fig. 3, 4 
Sébastien Dénerveaud : fig. 5–7

Muri b. Bern, Allmendingenweg 3, 3a, 3b
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Urs Berger: Abb. 1, 3 
Leonardo Stäheli/Yann Mamin (grafische Bear-
beitung Katharina Ruckstuhl): Abb. 2 
Regine Stapfer (grafische Bearbeitung Katharina 
Ruckstuhl): Abb. 4

Petit-Val, Souboz, Haut du Village 37
Service archéologique du canton de Berne
Cornelia Schlup : fig. 2  
Marco Amstutz : fig. 3  
Pierre Eichenberger : fig. 4, 5 
Christophe Gerber : fig. 6, 7 
Philippe Joner : fig. 8

Jacques Bélat, Porrentruy : fig. 1

Plateau de Diesse, Prêles, Crêt de Fourmis
Service archéologique du canton de Berne
Eliane Schranz : fig. 1, 5 
Carlos Pinto : fig. 2, 8 
Guy Jacquenod : fig. 3, 4, 6 
Philippe Joner : fig. 7
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Spiez, Schloss
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Philippe Johner: Abb. 1, 5 
Katharina Ruckstuhl: Abb. 2, 3 
Leta Büchi: Abb. 4

Sutz-Lattrigen, Rütte
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Tauchequipe: Abb. 1, 2 
Marianne Ramstein (Georeferenzierung und Ein-
trag Uferlinie): Abb. 3 
Carlos Pinto: Abb. 5, 7 
Marianne Ramstein: Abb. 6 
Lukas Schärer: Abb. 8

M. Bassi, Giudicetti e Baumann SA, Roveredo  
(Orthofoto): Abb. 3

Eidgenössisches Militärdepartement (Luftbild 
1947): Abb. 3

Laboratoire de Construction Hydraulique, École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),  
Azin Amini: Abb. 4

Thörigen, Radigs
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Christine Rungger: Abb. 1 
Philippe Joner: Abb. 2  
Dirk Schimmelpfennig: Abb. 3

Thun, Schadau
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Carlos Pinto: Abb. 1 
Daniel Steffen: Abb. 2 
Carlos Pinto, Lukas Schärer (grafische Bearbei-
tung Andreas Zwahlen): Abb. 3 
Lukas Schärer: Abb. 4 
Lukas Schärer (grafische Bearbeitung Andreas 
Zwahlen): Abb. 5 
Philippe Joner: Abb. 6, 7

Twann, Bahnhof
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Barbara Chevallier: Abb. 1 
Markus Detmer: Abb. 2 
Frédérique Tissier: Abb. 3

Docusave SA, Uetendorf: Abb. 4

Worb, Richigen, Rohrmoos
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Daniel Marchand (CAD): Abb. 1 
Andreas Marti (CAD; grafische Bearbeitung  
Daniel Marchand): Abb. 2 
Laure Prétôt: Abb. 3 
Regula Glatz: Abb. 4 
Benedikt Gfeller: Abb. 5 

Daniel Breu, Laure Prétôt: Abb. 6 
Andreas Marti (grafische Bearbeitung Daniel 
Marchand): Abb. 7 
Philippe Joner: Abb. 8, 9 
Daniel Breu: Abb. 10

Zweisimmen, Pfarrkirche
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Marco Amstutz: Abb. 1, 4 
Katharina Ruckstuhl: Abb. 2, 3 

Zweisimmen, Schloss Blankenburg
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Philippe Joner: Abb. 1 
Christine Rungger (Foto und Zeichnung): Abb. 2

Bernisches Historisches Museum
 Yvonne Hurni: Abb. 3 

Aufsätze / Articles

Zustandsaufnahme Berner Seen
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Daniel Steffen: Abb. 1, 15 
Carlos Pinto: Abb. 2, 3, 9, 12, 13 
Lukas Schärer (grafische Bearbeitung Marc  
Müller): Abb. 4, 8, 10, 16 
Rolf Stettler: Abb. 5–7, 11 
Lukas Schärer: Abb. 14

Einblick in die horgenzeitlichen  
Seeufersiedlungen von Sutz-Lattrigen
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Regine Stapfer (grafische Bearbeitung Andreas 
Zwahlen): Abb. 1, 5 
Badri Redha: Abb. 9, 17, 25–26, 32 
Philippe Joner: Abb. 24, 40 
Christine Rungger: Tafeln 16–18

Marcel Stadelmann, Bern (grafische Bearbeitung 
Andreas Zwahlen): Abb. 2–4, 6, 7, 8, 10–16, 18–21, 
23, 27, 29–31 
(Fotos Badri Redha, grafische Bearbeitung And-
reas Zwahlen): Abb. 22 
(zeichnerische Überarbeitung Christine  
Rungger): Tafeln 1–15

Georges Laplace 1972 zitiert nach Voruz 1977, 50, 
fig. 2 (grafische Bearbeitung Andreas Zwahlen): 
Abb. 28

Jehanne Affolter, Neuchâtel (grafische Bearbeitung 
Andreas Zwahlen): Abb. 33a und b

Christoph Brombacher, Basel (grafische Bearbei-
tung Andreas Zwahlen): Abb. 34–39, 41 

Die Kirchen von Frutigen
Archäologischer Dienst des Kantons Bern 
Eliane Schranz/Marc Müller: Abb. 1,1, 2, 6, 8, 10, 
13, 16–21 
Philippe Joner: Abb. 1.2, 1.3, 3 
Andreas Zwahlen: Abb. 4 
Arthur Nydegger: Abb. 11.1, 11.3

Denkmalpflege des Kantons Bern 
Gerhard Howald: Abb. 11.4

Ueli Bellwald/Gerhard Howald, Bern
Abb. 5, 7, 9, 11.2, 12, 14, (Abb. 14.1, Skizze:  
Tagebuch 1973, 95), 15

Die Burgstelle Heimberg
History Projects (grafische Bearbeitung Katharina 
Ruckstuhl): Abb. 1, 6, 9, 

Thomas Schöpf (Ausschnitt Schöpfkarte 1577/78): 
Abb. 2 

Stadtarchiv Bern: Abb. 3

Staatsarchiv Bern: Abb. 4

History Projects: Abb. 5, 7, 8, 10, 11

Archäologischer Dienst des Kantons Bern 
Philippe Joner (Fotos), Christine Rungger 
(Zeichnungen): Abbildungen im Katalogteil

Frühe Fayence-Ofenkacheln im Kanton 
Bern
Marino Maggetti (grafische Bearbeitung Cornelia 
Schlup): Abb. 1–4

Nicole Bruegger und Marino Maggetti (grafische 
Bearbeitung Cornelia Schlup): Abb. 5–9

Rüschegg Sangern 183
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Detlef Wulf (grafische Bearbeitung Katharina 
Ruckstuhl): Abb. 4, 5, 7, 18 
Detlef Wulf: Abb. 6, 9 
Pierre Eichenberger (grafische Bearbeitung  
Katharina Ruckstuhl): Abb. 8, 12–15 
Pierre Eichenberger: Abb. 10, 11, 16, 17, 19–24

Denkmalpflege des Kantons Bern
Rolf Weber: Abb. 2

Stalder 1960
Abb. 1, 3
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Publikationen zur bernischen Archäologie 2020 / 
Publications 2020 consacrées à l’archéologie bernoise

Fundberichte, Kurzberichte und Aufsätze aus dem 
Jahrbuch Archäologie Bern 2020 werden nicht ver-
zeichnet.

Les rapports d’intervention, comptes rendus et ar-
ticles de l’annuaire Archéologie bernoise 2020 ne 
sont pas recensés.

* Die Publikation Archäologie macht Geschichte – 
Funde aus dem Kanton Bern ist in zwei Sprachver-
sionen (deutsch und französisch) erschienen.

* La publication L’Archéologie fait histoire – Trou-
vailles du canton de Berne est disponible en deux 
versions linguistiques (allemand et français).

Arlt/Bolliger 2020
Thilo Arlt und Matthias Bolliger, Die Kristallhöhle 
von 1719 am Zinggenstock. Mitteilungen der Na-
turforschenden Gesellschaft in Bern, Neue Folge 
77. Bern 2020, 70–89.

Baeriswyl 2020*
Armand Baeriswyl, 1987. Saint-Imier, ehemalige 
Martinskirche. Verputzfragmente – Kirchenarchä-
ologie, eine Wurzel der Mittelalterarchäologie. In: 
Archäologie macht Geschichte – Funde aus dem 
Kanton Bern. 50 Jahre Archäologischer Dienst. 
Bern 2020, 89–96.

Baeriswyl 2020*
Armand Baeriswyl, 2018. Burgdorf, Schloss. Bohr-
kern – Bauforschung als Mittelalterarchäologie 
über dem Boden. In: Archäologie macht Ge-
schichte. Funde aus dem Kanton Bern. 50 Jahre Ar-
chäologischer Dienst. Bern 2020, 167–176.

Baeriswyl 2020
Armand Baeriswyl, Gründungsstadt – Zähringer-
stadt. In: Bertram Jenisch, Peter Kalchthaler und 
Hans Oelze (Hrsg.), freiburg.archäologie – 900 
Jahre Leben in der Stadt. Ausstellungskatalog Städ-
tische Museen Freiburg. Petersberg 2019, 52–57.

Baeriswyl 2020
Armand Baeriswyl, Burgstelle Alt-Bubenberg und 
die Herren von Bubenberg. In: Simone Schenk 
(Hrsg.), Wohlensee. Entstehung – Geschichte – 
Flora – Fauna – Schutz – Geschichten. Hinterkap-
pelen 2020, 111–116.

Baeriswyl 2020
Armand Baeriswyl, Die konstruierte Landschaft. 
Befunde und Funde zu anthropogenen Gelände-
veränderungen in Mittelalter und früher Neuzeit. 
Einführung in das Tagungsthema. In: Mitteilungen 
der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des 
Mittelalters und der Neuzeit 33, 2020, 11–13.

Baeriswyl et al 2020
Armand Baeriswyl, Marco Amstutz, Laure Prétôt 
und Marianne Ramstein, Ein Schloss im Wandel. 
In: Burgdorfer Jahrbuch 2020, 39–46.

Bangerter/Cornelissen 2020*
Judith Bangerter und Marcel Cornelissen, 1937. 
Diemtigen, Oeyenriedschopf. Steinartefakte – Ar-
chäologie im Ehrenamt füllt Wissenslücken. In: Ar-
chäologie macht Geschichte – Funde aus dem Kan-
ton Bern. 50 Jahre Archäologischer Dienst. Bern 
2020, 49–54.

Bangerter/Boschetti 2020
Judith Bangerter und Adriano Boschetti, Kulturelle 
Teilhabe in der Archäologie. Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlichen im Archäologischen Dienst des 
Kantons Bern. NIKE-Bulletin 4/2020, 18–23.

Bleicher/Pinto/Wehrle 2020
Niels Bleicher, Carlos Pinto und Tim Wehrle, Im 
Test: Kauf versus Eigenbau – Bathyboote im Leis-
tungsvergleich. In: Stadt Zürich, Amt für Städte-
bau (Hrsg.), tauchen & entwickeln. Fachbericht 
Nr. 3, Juni 2020, 62–67. https://www.stadt-zuerich.
ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/
publikationen/themenhefte/tauchen_entwickeln.
html (4.1.2020)

Bolliger-Schreyer 2020*
Sabine Bolliger-Schreyer, 1960, 1971. Moosseedorf, 
Moosbühl. Silexartefakte – Ein Lagerplatz aus der 
Altsteinzeit. In: Archäologie macht Geschichte – 
Funde aus dem Kanton Bern. 50 Jahre Archäologi-
scher Dienst. Bern 2020, 55–64.

Boschetti 2020*
Adriano Boschetti, Archäologische Entdeckungen 
im Kanton Bern. In: Archäologie macht Ge-
schichte – Funde aus dem Kanton Bern. 50 Jahre 
Archäologischer Dienst. Bern 2020, 8–27.

Boschetti 2020*
Adriano Boschetti, 1992. Lauterbrunnen, Trachsel-
lauenen. Bleischlacken – Erforschung und Pflege 
von Ruinen. In: Archäologie macht Geschichte – 
Funde aus dem Kanton Bern. 50 Jahre Archäolo-
gischer Dienst. Bern 2020, 97–104. 

Boschetti 2020*
Adriano Boschetti, Archäologie im Kanton Bern – 
eine Chronik. In: Archäologie macht Geschichte – 
Funde aus dem Kanton Bern. 50 Jahre Archäologi-
scher Dienst. Bern 2020, 178–187.

Cornelissen 2020
Marcel Cornelissen, Moosseedorf BE, Moosbühl 2. 
Jahrbuch Archäologie Schweiz 103, 2020, 82.

Dobler 2020*
Ivo Dobler, um 1900. Langnau im Emmental, Vor 
im Bach. Steinaxt – Vom Einzelfund zum Archäo-
logischen Inventar. In: Archäologie macht Ge-
schichte – Funde aus dem Kanton Bern. 50 Jahre 
Archäologischer Dienst. Bern 2020, 41–48. 

Dobler 2020
Ivo Dobler, Das Vermächtnis von Bendicht Moser 
aus Sicht des Archäologischen Dienstes des Kan-
tons Bern. In: Elias Meier, Kein Weg ist zu weit – 
Auf den Spuren von Bendicht Moser 1862–1940. 
Hornerblätter 2020. Büren a. d. Aare 2020, 205–213. 

Dubois et al. 2020
Nathalie Dubois, Love Råman Vinnå, Marvin Ra-
bold, Michael Hilbe, Flavio S. Anselmetti, Alfred 
Wüest, Laetitia Meuriot, Alice Jeannet und Stépha-
nie Girardclos, Subaquatic slope instabilities: the 
aftermath of river correction and artificial dumps 
in Lake Biel (Switzerland). Sedimentology 67/2, 
2020, 971–990. https://doi.org/10.1111/sed.12669

Ebnöther 2020*
Christa Ebnöther, 1986. Studen-Petinesca, Vorder-
berg. Spruchbecher – Archäologie und Geschichte 
auf dem Jäissberg. In: Archäologie macht Ge-
schichte – Funde aus dem Kanton Bern. 50 Jahre 
Archäologischer Dienst. Bern 2020, 79–88.

Ebnöther et al. 2020
Christa Ebnöther, Andrea Francesco Lanzicher, 
Regula Gubler und Manuel Buess, *Arura – Araris 
– Ara: der Aare entlang durch Raum und Zeit. as. 
archäologie schweiz 43/4, 2020, 4–15. 

Furtwängler et al. 2020
Anja Furtwängler et al., Ancient genomes reveal 
social and genetic structure of Late Neolithic Swit-
zerland. Nature Communications 11/1915, 2020.  
https://doi 10.1038/s41467-020-15560-x.

Gerber 2020*
Christophe Gerber, 2000. Court, Pâturage de 
l’Envers. Encrier – Autoroute et archéologie. In : 
L’Archéologie fait histoire – Trouvailles du canton 
de Berne. 50 ans du Service archéologique. Berne 
2020, 115-122.

Gerber 2020
Christophe Gerber, De l’atelier à la manufacture. 
In : Archéologie Suisse (Ed.), La Suisse du Paléoli-
thique à l’aube du Moyen-Âge. De l’Homme de 
Néanderthal à la Confédération. SPM VIII : L’ar-
chéologie de la période entre 1350 et 1850. Bâle 
2020, 140-145.
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Gerber 2020
Christophe Gerber, Récipients en verre. In : Arché-
ologie Suisse (Ed.), La Suisse du Paléolithique à 
l’aube du Moyen-Âge. De l’Homme de Néander-
thal à la Confédération. SPM VIII : L’archéologie 
de la période entre 1350 et 1850. Bâle 2020, 258-270.

Gubler 2020
Regula Gubler, Lenk BE, Schnidejoch. Jahrbuch 
Archäologie Schweiz 103, 2020, 87.

Gubler 2020
Regula Gubler, Das Schnidejoch gibt erneut ar-
chäologische Funde preis. as. archäologie schweiz 
43/1, 2020, 44. 

Gubler 2020
Regula Gubler, Archäologie aus dem Eis der Ber-
ner Alpen – Von langen Wegen, kurzen Schönwet-
terperioden und schweren Rucksäcken. In: Im Feld. 
Wie der Grabungsalltag wirklich aussieht. Darm-
stadt 2020, 36–39.

Gubler/Klügl 2020*
Regula Gubler und Johanna Klügl, 2005, 2006. 
Lenk, Schnidejoch. Lederschuh – Archäologie aus 
dem Eis der Berner Alpen. In: Archäologie macht 
Geschichte – Funde aus dem Kanton Bern. 50 Jahre 
Archäologischer Dienst. Bern 2020, 131–142.

Gut/Herrmann/König 2020
Cecilie Gut, Volker Herrmann und Katharina Kö-
nig, Ländliche Siedlungen. In: Archäologie Schweiz 
(Hrsg.), Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum 
Mittelalter. Vom Neanderthaler bis zum Bundes-
staat. SPM VIII: Archäologie der Zeit von 1350 bis 
1850. Basel 2020, 117–136.

Heitz 2020
Caroline Heitz, Abseits der grossen Seen. Archäo-
logie und Erhaltung der neolithischen Unesco-
Welterbestätte Seedorf, Lobsigesee. Hefte zur Ar-
chäologie im Kanton Bern 7. Bern 2020.

Herrmann 2020
Volker Hermann, Steffisburg BE, Schulgässli 24/26. 
Jahrbuch Archäologie Schweiz 103, 2020, 180.

Herrmann 2020
Volker Hermann, Thunstetten BE, Kirchgasse 36. 
Jahrbuch Archäologie Schweiz 103, 2020, 181–182.
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Archäologie macht Geschichte
Funde aus dem Kanton Bern
50 Jahre Archäologischer Dienst

Mit dem Buch Archäologie macht Geschichte – Funde 
aus dem Kanton Bern und der gleichnamigen Wander-
ausstellung begeht der Archäologische Dienst des Kan-
tons Bern im Jahr 2020 sein 50-Jahr-Jubiläum. Kern 
der Publikation sind 16 gezielt ausgewählte Funde, die 
verschiedene Materialien, Epochen und Regionen ver-
treten. Ausgehend von diesen Funden wird ein Fächer 
an Themen ausgebreitet, die Meilensteine der Berner 
Archäo logie beschreiben, bestimmte Untersuchungs-
bereiche und -methoden vorstellen oder aufzeigen, wie 
eng die Archäologie mit den gesellschaftlichen Entwick-
lungen der letzten 150 Jahre verknüpft ist. 

Avec l’ouvrage L’archéologie fait histoire – Trouvailles du 
canton de Berne et l’exposition itinérante du même nom, 
le Service archéologique du canton de Berne célèbre, en 
2020, ses 50 ans d’existence. Seize trouvailles spéciale-
ment sélectionnées constituent le cœur de l’ouvrage. Ces 
objets réalisés dans des matériaux divers renvoient à des 
époques et des régions différentes. Ils permettent d’abor-
der un éventail de thèmes qui jalonnent l’archéologie 
bernoise, de présenter des domaines et des méthodes de 
recherche particuliers ou encore de démontrer à quel 
point l’archéologie est liée aux développements sociétaux 
de ces 150 dernières années. 

Angaben zum Werk 
Archäologie macht Geschichte – Funde aus dem Kanton Bern. 
50 Jahre Archäologischer Dienst. Bern 2020. 200 S., 171 Abb. 
Preis: CHF 32.–, ISBN 978-3-9525057-1-7.
Zu beziehen beim Archäologischen Dienst des Kantons Bern, 
adb.sab@be.ch, Tel. +41 31 633 98 00.

Caractéristique de l’ouvrage 
L’archéologie fait histoire – Trouvailles du canton de Berne. 
50 ans du Service archéologique. Berne 2020. 200 p., 171 ill. 
Prix: CHF 32.–, ISBN 978-3-9525057-2-4.
Commande : Service archéologique du canton de Berne, 
adb.sab@be.ch, tél. +41 31 633 98 00.

Gold glänzt, doch o+ erzählen unscheinbare Funde 
die interessanteren Geschichten.
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Die überraschende Entdeckung einer annä-
hernd lebensgrossen Hand aus Bronze mit 
Goldblech sowie eines Bronzedolches im Okto-
ber 2017 bei Prêles (Plateau de Diesse) im Ber-
ner Jura löste in der Fachwelt und in den Me-
dien ein grosses Echo aus. Die Nachgrabungen 
vor Ort und die detaillierten Untersuchungen 
an der Bronzehand durch den Archäologischen 
Dienst des Kantons Bern führten zu weiteren 
Entdeckungen und Erkenntnissen. Sie bestätig-
ten die Authentizität des einzigartigen Fundes. 
Es handelt sich um die Überreste eines über-
aus reich ausgestatteten Männergrabes der Mit-
telbronzezeit um 1550 v. Chr.

Das grosse Interesse, welches die Bronzehand 
von Prêles hervorrief, veranlassten den Archäo-
logischen Dienst und das Institut für Archäolo-
gische Wissenschaften der Universität Bern zur 
Durchführung eines Kolloquiums im Herbst 
2019, an welchem Forscherinnen und Forscher 
verschiedener Disziplinen die Ergebnisse ihrer 
Untersuchungen und Konservierungsmassnah-
men präsentierten und diskutierten.

Die Publikation versammelt die Beiträge des 
Kolloquiums und ergänzt sie mit Texten zu wei-
teren bronzezeitlichen Funden auf der Monta-
gne de Diesse sowie zur Interpretation der Be-
deutung dieses für die europäische Bronzezeit 
singulären Fundes.

Das bronzezeitliche Grab und die Bronze-
hand von Prêles
Ergebnisse der Table ronde vom 30. Oktober 2019 in Bern

ANDREA SCHAER SABINE BRECHBÜHL, MARIANNE SENN, BARBARA BECK, FLORENCE CATTIN, 

ARIANE BALLMER, BARBARA BÄR, MIRCO BRUNNER, ALBERT HAFNER, ELENA PRADO, HEINZPE-

TER ZNOJ UND HARALD MELLER

Angaben zum Werk 
Andrea Schaer et al., Das bronzezeitliche Grab und 
die Bronzehand von Prêles. Ergebnisse der Table 
ronde vom 30. Oktober 2019 in Bern. Bern 2021 
112 S., 77 Farbabb. Preis: CHF 22.–.
ISBN 978-3-9525057-6-2.
Zu beziehen beim Archäologischen Dienst des  
Kantons Bern, adb.sab@be.ch, Tel. +41 31 633 98 00.
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Vom frühmittelalterlichen Dorf 
zum Handwerkerquartier des 
19./20. Jahrhunderts

Die Ergebnisse der Ausgrabungen von 2008 
bis 2012 im Langenthaler Wuhrqurtier

KATHARINA KÖNIG

Im Zentrum von Langenthal führten die Um-
gestaltung des Wuhrplatzes und der Neubau 
von Mehrfamilienhäusern 2009 bis 2012 zu 
 archäologischen Grabungen. Diese brachten die 
Reste des Dorfes Langatun aus dem 7./ 8. bis ins 
12. Jahrhundert zum Vorschein, darunter Pfos-
tengruben und kleine Werkhütten. Im Boden 
erhalten blieben auch Keramikscherben, Stein-
geräte, Tierknochen und Reste von Pflanzen. 
Aus unbekanntem Grund wurde dieser Dorfbe-
reich aufgegeben und ab dem 13. Jahr hundert als 
Wässermatte genutzt, bevor im 18./19. Jahrhun-
dert Menschen hier wieder ihre Häuser bauten. 

Abseits der grossen Seen

Archäologie und Erhaltung der neolithischen 
Unesco-Welterbestätte Seedorf, Lobsigesee

CAROLINE HEITZ

Am Lobsigesee bei Seedorf liegen Reste einer 
der wenigen jungsteinzeitlichen Moorsiedlun-
gen im Drei-Seen-Land im  Boden verborgen. 
Ab dem frühen 20. Jahrhundert wurden sie 
mehrfach untersucht, zuletzt 2005 / 2007 in ei-
ner Sondierbohrung und Rettungsgrabung. 
Paläoökologische Untersuchungen machten den 
See 1981 zudem zu einer Referenz für die Um-
weltgeschichte der vergangenen 11 000 Jahre. 
Die Publikation legt die Ergebnisse der inter-
disziplinären Erforschung der Unesco-Welter-
bestätte mit Schwerpunkt auf den Untersuchun-
gen von 2005 / 2007  umfassend vor.

Angaben zum Werk 
Caroline Heitz et al., Abseits der grossen Seen. Ar-
chäologie und Erhaltung der neolithischen Unesco-
Welterbe stätte Seedorf, Lobsigesee. Hefte zur Archäo-
logie im Kanton Bern 7. Bern 2020. 

Angaben zum Werk
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zum Handwerkerquartier des 19. / 20. Jahrhunderts. 
Die Ergebnisse der Ausgra bungen von 2008 bis 2012 
im Langenthaler Wuhrquartier. Hefte zur Archäolo-
gie im Kanton Bern 6. Bern 2020. 
328 S., 234 Abb., 29 Taf. und 4 Beilagen. Preis: CHF 38.–.
ISBN 978-3-9525057-3-1.
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394 S., 271 Abb., 14 Taf. Preis: CHF 42.–. 
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Vicus Petinesca, Vorderberg
Die Steinbauphasen

RUDOLF ZWAHLEN 

SOPHIE BUJARD, EVELYNE BROILLET-RAMJOUÉ UND YVES DUBOIS, KATHARINA SCHILTKNECHT, JACQUELINE LAUPER,  

ANDRÉ REHAZEK UND MARC NUSSBAUMER, LEA EMMENEGGER UND JENNIFER BRAUN

Mitte der 1980er-Jahre kamen beim Kiesabbau 
am Vorderberg in Studen Reste von römischen 
Gebäuden zum Vorschein. Sie gehörten zu ei-
nem bis dahin unbekannten Quartier der Klein-
stadt Petinesca, eine archäologische Fundstelle 
von nationaler Bedeutung. 

Der Archäologische Dienst des Kantons Bern 
führte von 1985 bis 1992 umfassende Rettungs-
grabungen durch und legte ein ganzes Quartier 
frei. An einer rund 240 Meter langen Strassen-
achse orientierten sich ein Dutzend Holzbauten 
aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., die im 2. und 
3. Jahrhundert durch Steingebäude ersetzt wurden.

Während die frühe Holzbebauung bereits 1995 
und 2002 in zwei Monografien dokumentiert 
wurde, widmet sich der neue Doppelband den 
jüngeren Steinbauphasen. Insgesamt wurden im 
Vorderberg sieben Steingebäude erfasst. Wie es 
für römische Kleinstädte typisch ist, dienten sie 
verschiedenen Wohn- und Gewerbezwecken. 
Dazu gehört auch der Versammlungsraum ei-
ner lokalen Gewerbekorporation.

Angaben zum Werk 
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Die Steinbauphasen. Petinesca 5. 2 Bde. Bern 2020. 
Bd. 1 (Text): 288 S., 325 Farbabb.; Bd. 2 (Kataloge 
und Tafeln): 248 S., 176 Taf. Preis für beide Bände: 
CHF 68.–. ISBN 978-3-9525057-0-0.
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