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Titelbild: Blick von der Emponin die Kirche Pfyn nach
Abschluss der archäologischen Untersuchungen.
Im Vordergrund die geschnittenen und ausge-
nommenen Pfosten- und Grabgruben.
Im Mittelgrund die Fundamente des romanischen
Chores.
Seitlich die auffallend breiten Spannmauern zu
den spätgotischen Arkaden des Vorchores.
Im Hintergrund die ebenfalls spätgotische
Chorspannmauer‚ an sie angelehnt der Kreuzaltar‚
dahinter das Hochaltarfundament

Page de couverture: Vue de la galerie dans 1'Eg1ise de Pfyn.
Au premier plan‚ les coupes des fosses et des
trous de pieux arrachäs.
Au seconiplan‚ les fondotions du choeur roman.
De cötä, les murs de soutenement etonnament
larges des arcades gothiques tardives devant
le choeur.
A l'arriere plan‚ les murs de soutenement du
choeur gothique tardif‚ contre lesquels s’appuie
l'aute1 en croix‚ et derriere lui‚ la fondation
du maitre-autel.
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Jahresbericht des Prusidenten 1980/B1 / Bulletin 1980/81

Die Mit liederzahl veründerte sich durch zehn Eintritte und einen Austritt im Berichts-
jahr un stieg au die Zahl 80 an.

Der Vorstand traf sich wührend dieses Jahres zu drei Sitzungen. Es wurden folgende Themen
behandelt:

Chargen-Verteilung im neuen Vorstand, Fragebogen, Mitteilungsblatt‚ Information über
Besprechung der Prüfung l977‚ Kurs "Erkennen von Befunden“ und Verschiedenes.

Die Chargen wurden unter den Vorstandsmitgliedern folgendermassen verteilt:
Präsident Weiss Johannes, Vizepräsident/Aktuar Riethmann Peter, Kassler Albertin Peter,
Beisitzer Westschweiz Bonnet Frangoise‚ Fischbacher Verena‚ Beisitzer Graubünden Defuns Alois
und Tessin Calderara Diego. Mathis Armin trat aus dem Vorstand zurück um sich ganz auf die
Redaktion des Mitteilungsblattes zu konzentrieren.

Um über die Anliegen und Wünsche unserer Mitglieder betreffend Weiterbildungskurse Auskunft
zu erhalten, arbeitete man einen Fra ebo en aus. Da jedoch nur drei ausgefüllte Bogen zurück-
kamen‚ schien die Nachfrage für neue Kurse nicht gross zu sein. Dem letzten Mitteilungsblatt
wurde der Fragebogen nun erneut beigelegt.

An dieser Stelle danke ich allen aktiven Mitgliedern und besonders der Redaktion für das
abwechslungsreich gestaltete Mitteilun sblott. Es wird zur Zeit abgeklärt, wieviel Kosten-
senkung durch fachbezogene Werbung erreicht werden könnte.

Am 4. Juli 1980 trafen sich die im Herbst 1977 geprüften Grabungstechniker mit einigen
Experten. Man besproch die erste Prüfun und machte auch Anregungen. So wurde vorgeschlagen,
dass man vor der nächsten Pro tisc en rüfung für die neuen Kandidaten einen speziellen
Kurs durchführt. Man wollte dabei das Erkennen von Befunden bearbeiten. Wegen schwerer
r rankung des Kursleiter: H.R. Courvaisier musste der Kurs verschoben werden. Wir werden

möglichst bald einen neuen Termin bekannt geben.

Die Generalversammlun hütten wir gerne in Basel durchgeführt. Leider kam dies nicht zustande.
in Basel-EandAuch wdre es in diesem Jahr ungünstig gewesen. Wir kamen auf den Gedanken,

unsere Versammlung einmal in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein durchzuführen. Auf unsere
Anfrage wurden wir vom Historischen Verein durch Herrn Felix Marxer freundlich eingeladen.

Zum Schluss möchte ich den übrigen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit herzlich
danken.

En 1930, l'association a requ dix nouveaux membres contre un deport.

Le comite s'est rencontre cette annee trois fois. Les themes suivantes ont etc traites:

Reportitian des charges dans le nauveau comite‚ questionnoire, bul1etin‚ resultat de la
discussian sur l'examen 1977, cours "Interpretation des dannees du terrain" (“Erkennen von
Befunden") et divers.

Les charges ont etc reparties comme suite entre les membres du comite:
President Johannes Weiss‚ Vice-president/secretaire Peter Riethmann‚ caissier Peter Albertin‚
colloborateurs pour la Suisse Occidentole Frangoise Bonnet‚ Vreni Fischbacher, pour les
Grisons Alois Defuns‚ pour le Tessin Diego Calderara. Armin Mathis s'est retire du comite
pour se consacrer entierement b la redaction du bulletin.

Afin d'6tre au courant des demondes et des voeux de nos membres concernont les cours de
formation comp1etaire‚ nous ovions prepore un guestionnoire. Comme trois reponses seulement
nous ont etc renvoyees‚ il nous o semble que l'int6ret pour de nouveaux cours n'etait pos
tres grand. Nous ovons re-inserer le questionnaire dans le dernier bulletin.

Je prafite ici de remercier tous les membres octifs et specialement lo redaction pour son
bulletin riche et vorie. On est en troin de calculer quel montant d'economie a etc atteint
gröce Ö la reclame speciolisee.

Le 4 juillet l9BO‚ une rencontre eut lieu entre des techniciens de fouilles diplömes en
automne 1977 et des experts. On y a discute du premier exomen et fait quelques suggestions.
Ainsi il fut propose d‘organiser un cours speciolement pour les nouveaux candidats avant le
prochain examen pratique. Le theme qui fut alors choisi etait “ l'interpretotion des donnees
du terroin" ("Erkennen von Befunden"). Mais le responsoble du cours H.R. Caurvoisier est
tombe gravement malade et le cours a dü Etre renvoye ü une date ulterieure que nous fixerons
des que possible.

Le desir de faire l'assembl6e generale annuelle Ö Büle n'a melheureusement pos pu se
r6aliser‚ pos plus d'ailleur que dans le canton de Bäle-Campagne. Ainsi nous avans eu l'id6e
de la faire ü Vaduz, dans la Principaute du Liechtenstein, ob lo Societe Historique, en la
personne de M. Felix Marxer‚ o tres aimablement accepte de nous inviter.

Je desire enfin remercier choleureusement tous les membres du comite pour le travoil occampli.

Der Präsident / Le Präsident

Jim.
a...

Johannes Weiss



Ausgrabungen und Ausstellungen I Fouilles et expositions 1981

Aargau
Untersiggenthal‚ Ruine Freudenau
mittelalterliche Burg 13./l4. Jahrh.
Erwartet werden Substruktion und Keller
von Halzbauten.
-9. Juni - 10. Juli

Windisch‚ Grabungen innerhalb des Legionslagers
Römische Militdrbauten des 1. Jahrh.
-Sommer-Herbst

Baden, Schulhausplatz
möglicherweise frühmitteialterliches
Gräberfeld
-Sommer-Herbst

Windisch‚ Klosterkirche Königsfelden
Mittelalter und römische Zeit
-Herbst-Winter

in den Stüdten Aorau, Baden, Bremgarten‚
Meliingen‚ Rheinfelden und Zofingen
verschiedene Hausuntersuchungen
-Sommer-Winter

Basel-Stadt
Basel-Gasfabrik
keltische Siedlung, 150 m Leitungsbau
-April-September

Verschiedene kleinere Untersuchungen in
der Altstadt

Fribourg
Mont Vully‚ oppidum celtique
-13 juillet Ö fin aaüt

Marsens epoque romoinef

-jusqu'ü fin mai

Galmiz‚ niveaux Bronze et romain
-jusqu'b fin juin

L8uenberg‚ pres de Morat,
epaque romaine et medievale
-du debut juillet o septembre

Gletterenm niveaux Nealithiques et Horgen
-mi-juin 6 mi-aoüt

Belfaux‚ ü cöte de l'6glise‚ Haut Moyen-Age‚
-date de fouille pas determinee

Geneve
Departement d'anthropologie:
Vionnaz‚ Valais, abri sous roche mesolithique de
Collombey-Vionnaz
-jusqu'ü fin aoüt
Rances‚ Vaud‚ niveaux Bronze
-du 15 aoüt ü fin septembre

Bureau Cantonal d'Archeologie:
actuellement dans la Ville de Geneve:
Cathedrale, exterieur, Haut Moyen-Age
Maison Tavel‚ la plus ancienne maison
bourgeaisc de Geneve
Hötel de Ville, epoque medievale et romaine
tardive

Graubünden
Riom‚ Oberhalbstein‚ Römischer Gutshof
—Apri1-Oktober

Graubünden (Fortsetzung)
Savognin‚ Oberhalbstein‚
pruhistorische Siedlung
-29. Juni - 24. Juli

S-chanf‚ Chapella/Engadin Kirche
-Mai-Juli

Büro Prof. Sennhauser:
Disentis, Kloster
-ganzer Sommer

Fürstentum Liechtenstein
8alzers‚ mittelalterliches Gräberfeld
-Juni

Neuchötel
Cortaillod‚ Bronze Final, fouille subaquatique
-des novembre

Bas-Lac‚ Protohistorique‚ fouille et prospection
subaquatique
-juin ü septembre environ

Schaffhausen
Merishausen‚ Barmen‚ La Tene-zeitliche
Siedlung
-Juli-August

Museum zu Allerheiligen:
Sonderausstellung der Kantonsarchäologie
TG und SH über die Kirche Pfyn (s. Artikel)
-23. Mai - Mitte Juni

Solothurn
Egerkingen‚ Kirche, sie steht über einem
rßmischen Gutshof. Es ist mit älteren
Phasen der Kirche zu rechnen.
-Mai-Juni

Bellaeh, Franziskanerhof‚ Fortsetzung der
Grabung 1980: Gebüudefundamente‚ Fundaments-
grüben, Gruben 2.- 3. Jh.
-Juli-August

Solothurn, Vigier‚ Flüchengrabung in römischen
Schichten
-falls Sondierung im Frühjahr positiv ausfällt

Hürkingen‚ alte St. Johanneskapel1e‚
Freilegen der Kapellenruine
-Zeitpunkt unbestimmt

Museen:
Ende 1980 wurden neu eröffnet:
Historisches Museum Olten (Abteilung für
Ur- und Frühgeschichte im 3. Stock)
Solothurn Museum Blumenstein Püchterhaus
Abteilung für Ur- und Frühgeschichte
(100 m2 zum römischen Solothurn)

Valais
Fouilles de Martigny:
fouilles diverses dans les insulae
-jusqu'ü octobre

Departement d'anthropologie Geneve:
Vionnaz‚ abri sous roche mesolithique de
Callombay-Vionnaz
-jusqu'a fin aoüt



Vaud

Service des monuments historiques:

Yverdon‚ Menhir
-mal-juin

Avenches‚ port‚ sondages sur necropole romaine
-mal-juin

Departement d'anthropologie Geneve:
Rances‚ niveaux Bronze
-du 15 aoüt Ö fin septembre

1_"a
Altstadt, Liebfrauenkapelle
-ev. ab Sommer

Chom, Strandbad, Neolithische Ufersiedlung
-ab Herbst

Zug-Altstadt, verschiedene Hausuntersuchungen

Zurich
Oberwinterthur‚ Unt. Bühl, römischer Vicus‚ 1. Jh.
-April-Juni

Oherwinterthur, Kirchhof, römischer Vicus, 1. Jh.
-Juli-Oktober

Winterthur, Altstadtkirche
-bis Juli

Uetliberg
-Sommer

Stadt Zürich, Münsterhof 11-12, In Gossen 3-5
römische Zeit, früh-hochmittelalterliches
Gräberfeld, mittelalterliche Hausgrundrisse
-bis Frühsommer

Zürich-Be11evue‚ neolithische und bronzezeitl.
Inselsiedlungen "Kleiner Hafner"
Unterwasserausgrobung
-bis 1982

Zürich, verschiedene Hausuntersuchungen in der
Altstadt sowie in den alten Dorfkernen der
Aussenquartiere

Zürich, Neumarkt 4, Haus zum Rech:
Ausstellung des Büros für Archäologie
"Zürich-eine Grossbaustelle im 13. Jahrhundert"
-5. Juni - 8. August

Schweiz. Landesmuseum:
Sonderausstellung "50'OOO Jahre neuenburgische
Vergangenheit-500 siecles d’archeo1ogie
neuchfiteloise"
-bis 31. Oktober



Das Ausgraben von Pfostenlöchern am Beispiel der paritdtischen
Kirche St. Bartholomuus in Pfyn, Kanton Thurgau Kurt Bänteli

1. Einleitung

Im Winter 79/80 wurde das Innere der Kirche Pfyn einer archäologischen Untersuchung unter-
zogen. Ihre Lage im spütrümischen Kastell Ad Fines liess römische Vorgdngerbauten erwarten,
welche sich leider nicht nachweisen liessen.

Als ältester Bau ist ein kleineres karolingisches Grubenhaus zu nennen; 5 beigobenlose Gräber
durften ebenfalls in die gleiche Zeit gehören.

Die älteste fassbare Kirche entstand um das Jahr 1000, es handelt sich um eine Saalkirche mit
eingezogenem Rechteckchor. Bei der Anlage dieses romanischen Baus wurde das Gelände planiert
und damit alle Spuren van möglichen Vorgängerbauten beseitigt. Die folgenden Jahrhunderte sind
durch einen Brand und mehrere Umbauphasen gekennzeichnet. Erwähnenswert sind vor dem Brand
der Einbau einer Empore und einer Schranke, nach dem Brand die Erneuerung der Schranke und
der Einbau von Banken entlang den Löngswänden.

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts entstand der Plan, eine dreischiffige Basilika mit Rechteckchor
zu bauen. Die Ausführung der ersten beiden Bauetappen welche Chor, Vorchor‚ Sakristei und die
östlichen Seitenschiffe umfassten, fiel in die Zeit um 1350. Alle diese Bauteile schlossen
sich östlich an das romanische Langhaus an. Um 1400 folgte als dritte Bauetoppe die Aufstockung
des romanischen Soales. Uns nicht bekannte Grunde verhinderten den Endausbau, d.h. die Ver-
ldngerung der beiden Seitenschiffe nach Westen.

In dieser Form blieb die spätgotische Kirche bis heute bestehen.

Innen wie aussen erfolgten immer wieder kleinere Umbauten und Renovationen. Als einschneidenste
seien genannt:l75l den Einbau von barocken Fenstern ins Schiff und 1937 die Erstellung eines
Kirchturms aus Beton an der Nordseite des Chores‚

2. Die Badenuntersuchung im Bereich des
romanischen Schiffes

2.1. Uebersicht

Ein kompakter Mürtelgussboden bedeckte den
romanischen Schiffsbereich. Er stammte aus der
jüngsten romanischen Umbauphase aus dem 13./14.
Jh. Der nördliche Bereich war stark gestört durch
den Einbau von Banklagern im frühen 20. Jh. Nach
dem Entfernen dieses Bodens und einer dUnneren‚
humäs-kiesigen Schicht erschien der gewachsene
Boden: gelber, siltiger Feinsond. Darin zeichnete
sich eine grosse Anzahl brauner, humäser Ver-
färbungen ab, welche sich im Gelb des gewachsenen
Bodens sehr gut abhoben. Die Verfärbungen mussten
also älter als der sie überlagernde Mörtelgussboden
sein.
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Der Umstand, dass nach dem 14. Jh. kaum nennens-
werte Bodeneingriffe stattfonden und somit alle
Verfärbungen vollständig vorhanden waren erfor-
derte eine optimale Untersuchungsmethode. Alle' """" L Verfärbungen wurden nummeriert, im Mossstab
l : 20 gezeichnet und fotografiert.
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2.2. Vorgehen

Wir untersuchten jede Verfärbung mit einem kleinen
Schnitt. Somit konnten einmal die natürlichen,
z.B. Ablagerung durch Wasser oder Entstehen durch
Tiere, Pflanzen, usw., von den künstlichen, durch
Menschenhand entstandenen Verfärbungen, getrennt
werden.(Diese Einteilung ist objektbedingt. In
einer Seeufersiedlung zum Beispiel sind Ablage-
rungen durch Wasser natürlich genauso wichtig
wie Ablagerungen durch den Menschen.)

Die Unterteilung der künstlichen Verfärbungen er-
folgte in zwei Gruppen: einesteils in Grab- und
Hausgruben,we1che wir flüchenmdssig untersuchen
konnten, andernteiis in Pfostengruben und
Pfostenlöcher.

Wir sprechen also nicht nur vom Pfostenloch, sondern
auch von der Pfostengrube. Ueberlegen wir uns den
Arbeitsvorgang beim Versetzen eines Pfostens: Ein
dünner, kurzer Pfosten kann problemlos in den
Boden geschlagen werden, eine lange Stange oder
ein dicker Pfosten erfordert das Ausheben einer
Grube‚in welche der Pfosten gestellt wird, um
den Pfosten wird eine Grube danach aufgefüllt. Es
ergeben sich daraus folgende Begriffe: Pfostenloch‚
Pfostengrube mit Pfostenloch‚ Pfostengrube mit
Pfostenobdruck (Ist kein Pfostenloch oder keine
Pfostenverfürbung vorhanden, kann der Pfosten
anhand seines Sohlenobdrucks speziell in tonhaltigen
Böden nachgewiesen werden ) oder eben nur noch die
Pfostengrube.

Zur Untersuchung der Pfostenlöcher und -gruben:

l. Der Schnitt wird so angelegt, dass er höchstens
l/3 der Pfostengrube entfernt. Dies hat den Vor-
teil, dass ein eventuell vorhandenes Pfostenloch
oder ein -abdruck, welche von oben oft noch nicht
sichtbar sind, nicht entfernt werden.

Der Schnitt soll möglichst klein sein, damit
nicht andere Befunde zerstört werden. Eine
Arbeitsbreite von 30 cm genügt, die seitliche
Ueberlappung kann l0 - 20 cm betrogen. Der
Schnitt soll lO cm tiefer als die Grubensohle
sein.

lich.

Abb./Fig. 2: Uebersichtsplan der Ver-
fürbun en im gewachsenen
Boden ?
Plan generol des coloro-
tions visibles dans le
sol naturel

Im Profil werden Schichtzugehürigkeit, Pfostengrube, Pfosten-
lach, eine mßgliche Mehrfachbelegung und wie
Grundfroge nach dem Ursprung (natürlich/künstlich) ersicht-

gesagt die

Alles Fundmaterial wie Mörtel-‚ Ziegel-, Tuffsteinbrocken,
Knochen, Keramik usw. wird gesammelt und der entsprechenden
Grubennummer unter der Bezeichnung "Pfostengrube & -lach“
zugeordnet, da der genaue Begriff jetzt noch nicht bekannt
ist und das Fundmaterial vermischt sein dürfte.

Das Profil wird gezeichnet, fotografiert und beschrieben.

Skizze/croquis: Pfostengrube geschnitten
Coupe de fosses de pieux



2a. Ist die Grube grösser als 6 15 - 20 cm,dÜrfen wir
annehmen, dass es sich um eine Pfostengrube mit -lach
handelt. Zeichnet sich im Profil der Pfostengrube der

Pfoäten
noch nicht ab, können wir diesen auf zwei Wegen

suc en:
-Hat sich in anderen Grubenprofilen gleicher Art eine
Pfostenverfürbung gezeigt, wird der Schnitt Stuck fUr
Stück verbreitert bisdie Pfostenverfürbung sichtbar wird
oder mindestens 1/3 der Grube entfernt sind. lst immer
noch keine Pfostenverfarbung sichtban durfte auch keine
mehr zu erwarten sein. Der Rest der Grube wird sorgfältig
ausgeräumt um sämtliches Fundmaterial zu bergen. Es
wird unter dem Begriff “Pfostengrube“ eingeordnet.
-Hat sich in anderen Grubenprafilen gleicher Art keine
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/ Pfostenverfürbung gezeigt, suchen wir nach Pfostenab-
drücken. Der Grubenbereich wird horizontal Stuck für

\ Stück ausgenommen, ein möglicher Abdruck des Pfostens
\ findet sich im untersten Bereich.

Beide Arbeitsarten können natürlich kombiniert werden,
ebenfalls kann die Verbreiterung des Schnittes auch nur
im Grubenbereich erfolgen um nicht mehr zu zerstören als
notwendig ist. Bei der Verbreiterung des Schnittes ist zu
beachten, dass ein Pfostenabdruck so zerstört werden kann.

Skizze/croquis: Durch Verbreiterung des Schnittes sichtbar gewordene Pfostenverfurbung /
Apres elargissement de la coupe, vue des colorations de pieux

2b. Zeichnet sich im Profil der Pfostengrube eine -verfürbung
ab, wird der Pfostenbereich ausgenommen. Bei schrägen Pfosten,
z.B. Stuckpfosten wird somit auch deren Richtung ersichtlich.
Es ist jedoch zu beachten, dass eine Schräge auch durch das
Entfernen von Pfosten, z.B. bei Geruststangen, entstehen
kann. Das Fundmoterial wird unter "Pfostenloch" eingeordnet.
Danach kann der Restbereich ausgenommen werden; dieses
Material enthalt die Bezeichnung “Pfostengrube".
Dies hat im Idealfall den Vorteil, dass bei datierendem
Material je ein Anfangs- und Enddotum des Pfostens nachge-
wiesen werden kann. (Bei einer grossen Anzahl zusammen-
hängender Pfosten durchaus möglich.) Wesentlich ist auch die
Zugehörigkeit des anderen Materials wie folgendes Beispiel
zeigt:
Die Pfostengruben des romanischen Baugerustes wurden mit
humösem Sand verfüllt, die Pfastenlöcher nach dem Entfernen
der Geruststangen mit Bauschutt wie Tuff- und Mörtelbrocken
(vergl. auch 2.3.). Also sehr wichtige Aussagen zur Inter-
pretation und Dotierung.

Skizze/croquis: Pfostenloch ausgenommen / trau de pieu arrache

2c. Bei Gruben die kleiner als d 15 - 20 cm sind, handelt
es sich wohl um Pfostenlöcher. Diese Aussage wird ergänzt
durch das Profil. Ist es unten eher spitz, gehört es in diese
Kategorie, ist es halbrund oder flach, wurde der Pfosten
eher in eine Grube gestellt. Wenn also keine Pfostengrube
existiert, kann das Pfostenloch. d.h. die restlichen 2/3
direkt ausgenommen werden.
Die fortlaufende Dokumentation aller Arbeitsschritte ist
selbstverständlich.

2.3. Auswertung

Die Pfostengruben können nun in Gruppen eingeteilt werden,
z.B. nach Abmessungen, Form, Füllmaterial, Fundmaterial,
mit/ohne Pfostenloch. Zusammenhünge werden auch ersichtlich
durch zusammengehörende Teile von Knochen, Keramik, Ziegeln,
welche in verschiedenen Gruben gefunden wurden. Alle
Informationen werden mittels Farben und Symbolen in den
Grundrissplan eingetragen. Einzelne Pfostensysteme werden
daraus ersichtlich, einzelne Löcher fehlen. Diese können
nun systematisch durch Einmessen, Legen von Achsen, gesucht
werden, da sie sich vorher wegen EinfUllung‚ mit dem ge-
wachsenen Boden ähnlichem Fülimaterial, schlecht abzeich-
neten.

Skizzelcroquis: Pfostengrube ausgenommen / fasse de pieu arrache



Hinweise auf den Zweck eines Pfostensystems liefert neben dem Archäologischen auch das
Fullmaterial. Am Beispiel Pfyn waren das:
-Tuffsteinbrocken; alle TUr- und Fenstereinfassungen sind aus Tuffstein hergestellt,
die Pfostenlßcher des Baugerüstes enthielten dieses Moterial‚sie wurden noch Vollendung
des Rahbaus aufgefüllt. Hdngt also mit grosser Bautätigkeit zusammen.

-Römische Leistenziegel in Pfostengruben der romanischen Emporenkonstruktion; Einfüllung
wurde aus dem Kastellbereich herangeschafft, in der Kirche selbst dürften keine grösseren
Umbauarbeiten stattgefunden hoben, welche Abbruchmaterial zur Auffüllung lieferten.

-Bemalte Verputzbrocken in Pfostenlöchern der Emporenkanstruktion; noch dem Niedergang
dieser Konstruktion dürfte der Verputz ersetzt warden sein. Deutet also auf Umbauphase!

USVI.

2.4. Ergebnis Der Befund der ganzen Schiffsfldche präsentiert sich wie
folgt:
8./9. Jahrhundert
Karolingisches Grubenhaus mit 4 Pfosten, Westteil gestört,
5 beigabeniose Gräber
ll./12. Jahrhundert
Baugerüst der romanischen Klrche‚bestehend aus 22 Pfosten-
gruben.
Interessant ist die Uebereinstimmung dieser Pfostenstellungen
mit der Lage der Gerüstlöcher im aufgehenden, romanischen
Mauerwerk; ebenfalls die teilweise vorkommende Doppelbelegung
von Pfostengruben.
Dies ist gewiss kein Zufall. Es rührt daher, dass die Gerüst-
lücher im Mauerwerk offen blieben, zu einem spdtern Zeitpunkt
(Renovation) wieder verwendet wurden und so die Gerüststangen
den gleichen Platz einnahmen.
Kurze Zeit nach der Erstellung dieser Kirche wurde das im
Zentrum des Saals gelegene ”Stiftergrab" angelegt.
I2./I3. Jahrhundert
Emporenkanstruktian entlang den Lüngswdnden im Loienschiff,
bestehend aus 16 massiven Vierkant-Pfosten mit einer Seiten"
lünge von 25 bis 35 cm. Gleichzeitig mit der Schranke durch
einen Brand vernichtet.Das romanische Baugerüst /

L'6chafaudage roman 13./14. Jahrhundert
2 grosse Pfostengruben als Ersatz der obgebrannten Schranke,
zwei kleinere dazwischen wohl einen Durchlass markierend.

Damit konnten 80 X der künstlichen Verfärbungen ausgewertet werden, nur 20 X liessen sich
nicht einordnen; sie sind vielleicht teilweise römischen Ursprungs.

2.5. Schluss

Es ist ganz klar, dass eine so grasse ungestörte Fläche vor allem in einer Kirche einen
Idealfall darstellt.

Bei Pfostengruben in verschiedenen Schichten -auf verschiedenen Niveaus- werden die Probleme
noch komplexer. Der Zerstörungseffekt solcher, wenn auch kleiner Schnitte, muss von Fall
zu Fall abgewogen werden. Trotzdem, nur mit einem Profil einer Pfostengrube erholten wir
einen eindeutigen Befund.

Als Beispiel sei hier unsere Emporenkonstruktion erwähnt, welche wir zu Beginn als mögliche
Holzkirche deuteten. Nur die Profile, vor allem durch die üusseren Grubenreihen‚ konnten
ihre Zugehörigkeit zur romanischen Kirche aufzeigen. Hütten wir die Gruben von oben ausge-
nommen, wäre dieses Resultat nie erreicht worden ...

Deshalb: NIMM N I E, N I e, N 1 E EIN PFOSTENLOCH AUS 1:: E5 „cum“ als“
E IDMANISCH I|./I2..I:.
E ROMANISCH 12m4».
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Abb./Fig. 3:
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färbungen, alle Natür-
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3. Anhang / Aggendice

Nachstehend die wichtigsten Arten
von Pfostengruben in Pfyn.
Oben ist jeweils der Grundriss ge-
zeichnet, unten das Profil.

Representation des
plus impartantes

Pfostengruhe mit Keilstein. Der
Stein diente der Verkeilung des
Pfastens. (Nr. 1)

Zweifach belegte Pfostengrube
des romanischen Baugerüstes.
Die linke, jüngere Grube weist
ein Pfostenloch auf. (Nr. 66)

Eckpfostengrube mit Pfostenloch
des karolingischen Grubenhouses.
Das Profil zeigt, dass der
Pfosten ausgerissen wurde: Das
Material im Pfastenloch keilt
unten aus.(Nr. 80)

Pfostengrube mit Pfostenloeh der
Emporenkonstruktion. Der Pfosten
ist verbrannt und verfauit‚ das
Pfostenloch wurde mit einem
grossen Stein geschlossen um
Setzungen zu vermeiden (Nr. 40b)

Pfostengrube der jüngeren
Schranke. Das Profil zeigt,
dass der Pfosten hier ausge-
graben und entfernt wurde;
denn die Grube weist keine
Verfärbung eines solchen
auf. Danach wurde sie
schichtenweise aufgefüllt
und verdichtet. (Nr. 13)

fix2M ‘J‚ .

fosses de pieux de Pfyn les

Fosse de pieu ovec pierre de
calaqe
(Na 1)

Double fasse de pieu de l'6chafaudage
roman. Lo fasse de gauche, ia plus
r6cente‚ mantre un treu de poteau..
(N0 66)

Fosse de pieu d'ang1e avec trau de
pieu de 1o fasse d'hab1tation
eoro1ingienne‚ Le profil mantre que
le pieu a etc arroche: Le trau de
pieu s'6largit vers le bas.
(No 80)

Fosse de pieu ovec trou de pieu de
la construction de 1a galerie. Le
pieu est brüle et pourri. Le trou
de pieu a etc ferme avec une grasse
pierre pour eviter l'affoissement
du terrain. (No 40b)

Fosse de pieu de ia barriere plus
recente. Le profil montre ici que
ie pieu a 6te arrach6‚ car la fasse
ne montre aucune difference de
coloratian. Eile a danc ete remplie
couche per cauche et comprimee.
(Na 13)



Pfosten1och‚ sehr scharfkontig,
was auf eine Eisenstange

Trou de pieu ü angles vifs qui
0 dü contenir une tige en fer.

schliessen lässt. (Nr. 20) (No 20)

Sonderausstellung der Exposition temporoire de
Kantonsarchäologie TG & SH 1‘orcheo1ogie cantonoie des contons
zur archäologischen Unter- TG & SH sur les recherches
suchung der Kirche Pfyn im archeologiques dans 1'Eg1ise de
Museum zu Allerheiligen in Pfyn‚ au musfi e de Tous les Saints,
Schaffhausen vom 6 Schaffhouse du
23. Mai bis Mitte Juni 1981 23 mal iusque mi-juin 1981

Resume: Un exemple de fouille de trous de poteau 6 1'Eglise de Pfyn (TGJ

Introduction

Pendant l'hiver 1979/1980, 1‘interieur de 1'Eg11se de Pfyn 0 Fait l'objet de fouilles
archeologiques.

Des constructions romaines ouxquelles on pouvoit s'attendre sur 1'6tob1issement d'un ancien
eastrum on ne trouvu rien et 1o plus ancienne construction reste une Fosse d'habitation
carolingienne. Le plus ancienne eglise date d'environ 1000 ap. J.-C. I1 s'agit d'une eglise
6 une solle avec choeur rectangulaire. Les siecles suivants sont marques por un incendie
et plusieurs phcses de demolition.

Au debut du 14eme 5., on elabora un nouveau plan de basilique h trois nefs avec choeur
rectangulaire. Les quatre_etapes du plan ne furent pourtantpas terminees. En 1751 on ajouta
des fenätres baroques en en 1937 on Grigea une tour en beton.

Fouilie

Sous le sol en mortier du 13/14eme s., on a vu peu b peu se dessiner dans 1e sol naturel un
grand nombre de colorations sombres humiques. L'auteur montre ensuite comment gröce ü des
coupes ü travers les fosses et les trous‚ on 0 pu obtenir des resultats outrement diffieiles
Ö obtenir pur une fouille en couches.

Resultats

Les troces de pieux ont 6te attribuees G des groupes qui ont etc interpretes comme suit:

-4 pieux appartiennent 6 une fasse d'habitotion carolingienne du 8/9eme s. avec 5 tombes
suns materiel.

-Z2 fosses de pieux appartiennent 6 l'6chafaudage de l‘6g1ise romone du 11/12eme s.; elles
correspondent aux trous d'6chafaudage du mur roman existent.

-16 trous de pieux ccrres appartiennent 6 une golerie du 12/13eme s.

-4 fosses de pieux enfin sont attribuees 6 une berriere du 13/14eme s.
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etwas über oen Wert ber vorgefcbidotliclaen nltertümee.
llnfer Baterlauh fleht gurgrit mitten in hen Beftrebungen

gnr {iirherung hr5 {reimat- rrnh ‘Jlaturfdurrge-S. Eie begmeden
einerfeit!» hen Erfrut; unferer ehrroltrbigen alten Eauten hor ‘Itbbrud;
oher ‘lierurr-‚ierung hnrd: uuoeritarrhene, rntitetlenhe {Renovationen
an ben iiniiaherr unh im fmnern, anbrriritE- hie (Erhaltung ber
lnubitlrnirlirhrn Erbiiuheit uuierer Qierge unb Täler bureh Eier-
urrihurlg ihrer ‘lirerurltullung, wie fit leihrr nur irhon au oft
oorgelommeu iit, rurnn inhuitrielle uher rrerlehrstednrifrhe llnter-
nehrnuugrn ane- Cheroinniudrr 3|: rildüdjlalo; alle; an; hem ‘lBege
räumten, man mehr ihren ülelhintereiien hiente. ober gar au!
bloßem llnuerilauh oerhnrben. Weniger grirhüllt iit hagegen noch
in oielen (‘iegenhen hie abinterlafienfrhaft unferer Qiorfabrerr, roeld;e
in her Gebe ruht. ßarüber raill fid; her Ralenheeirhreiber mit
feinen Eefern auseinanherfetjen.

Eenn {rode ober Eliflugfmar einen Üegenftanh au! hem hunilen
erhob her ‘Jllutter (Erbe gutage fiebert, unb her üinher hebt ihn
auf, reinigt ihn foegftiltig von hem grfibften Geheim; unh brlngt
ihn hem Behrer ober fonfl einem oerftänhigen illlarrne, her ihm
über Sroed unh ffllert hräfelben eine rirhtige floßlunft felbil er-
teilen aber bunt; äarhleule oerfqaiien lann, her hanhelt oernttnftig.
ltnh rnenu er ieinen Sunh nad;her einer hfienttirhen eommtung
irhenlt ober gu einem angemrfienen ‘Breiie berlauit, |0 leiftel er
her ‘Jliiiienidauil gngleid) einen Eienit. ‘Serum harf er iein
Erhänolein, has er aus hem (Erlbfe lauft, mit gutem Gemiiien
lrinlen unh ben neuen {gut aber Da; neue Illeih, gu hem es hie].
leicht ourh norh reirht, mit (‘ihren tragen.

233er aber folrhe geiunhene Sorben iortnvirft, fie aus ialfrher
flilihbegierbe gerlrahl, ober harnit in! ‘lflrrtfshares lault unh fie in:
bunt erflen beften Gafte um ein haar 011a; SBier abfehroatjen lliht —
roer |'Ie hem manbernben bünhler verlauft, oher hamit in hie Stab:
gum Irühler aber flnliouar ohee fogenannten Eßrioatfarnruler reift,
her ift ein bumnrer ‚iterl, benn er menhet iid; an Beute, hie mit
henr ltaufe einen (‘Seeoinn machen wollen. Eo verhält es frei; und;
bei Erharbeiten ieber Qlrt. Slllie urand;er Iaglßhner hat fehon
roerloolle Eaehen gefunhen unh fie um ein paar Mappen oerfqleubert.
{hülle er fie hem ‘ltuffeher gebracht, fein üinberretht gewahrt unb
ihn gebeten, bei farhlunbigen ßelehrien oher eammlunghoorfidnben
Slot au holen, hann roäre nietleidfl ein fdyöne! Gtlrnrnrhen Gelb
in feine Iafehe geruanberi. bat nirht eril nor gwei äahren unfer
oaterlünhifmeä Lliiufeunr hem armen Iagihhrrer aus {Jöngg für hie
geiuzthrne (bolhidzcle Pur. 5000.- in bo: auetrqahlt, olridaon ihr
(ilolhroert rolle für. 2000.- weniger betrug‘ ‘Jlun Iinb aller-
hingä hie Eormulunpen nirhr immer imfranbe, alle angebotenen
Oegenittizxbe 3:: erwerben, Seite weil iie frhon gleiche aber tlhnlithe
befihen, teils weil ihnen hie nhtigen Gelhmittel gum flnlaufe
fehlen. Sir. ialrhen Stillen aber lbnnen hie fleiter berfelben hem
fllertäuier menigftenä mit Ellat unb Ial gar Seite ftehen, um ihn
oor Edmhen gu bewahren, roos Iie und; gerne tun.

‘lind: idriirnmer aber honheln fieutglbie au; flteugierhe, falfrher
lirtbegierhe ober (Beroinniucht hie (Erbe aufrotlhlen, um bie haein
geborgenen ‘Ztitertümer ofien ober heimiitt; in ihren iilefitj gu
bringen, in her Meinung, fie haben hanrit einen Ebert; gehoben,
her ihnen reirhen Gewinn bringe. ßmn fie begehen hamit nid;t
nur eine Eelbitttiulehung, inhern hie gefunbenen Dbielte, fofern
lie nirht an! Ghelmetallen hergeftellt Iinh, gewöhnlich nur einen
gan; geringen (ranhelsroeet haben, fonhern einen ürebel an her
‘liliiienimaft, ha fie hnburd; hie eingigen llrlunben, toeld;e mir gur
Grlennlniä her Itultur jener ldngfi entgangenen 3eiteu befihen,
bon benen uns teine Erhriften melhen‚ leiehlfinnig gerftären unh
bamit her ‘Illterturnslunhe großen Erhahen gufügen. Saturn
gügere [einen ‘llugenblid, lieber Eefer, wenn bir Runbe nun folehenr
{irehel gu Ehren lommt, unb neige ihn ben ßehörben an, banrit
iie biefen Ioren bas {Jarrbn-erl legen, beoor her Schaben nirhl
mehr gutgemanht werben lann. llnh menn hu felbft in einer
üehbrhe fitgeft, fo forge baillr, bai hie üürfter, ßlurroürhter,
‘Bniigiften unh überhaupt alle keine Mitbürger ein roadflameä
iluge 311l’ Eerhtttung herartiger ifreoel haben unb fie gur ‘Ilngerge
bringen. unb bei; hie Slehrer frhon hie Sugenh harauf aufmertfam
mutigen, wie herherblieh ein folrhes Unterfangen ift. Eilenn aber '

her Salat! heine liiiugfüar aber heine borle an einer nniiehtlaaren
iJiauee im Gaben fehartig reihen leiht, ober fiirgenilünhe gutage
fiebert, hie hir iremh iinb, bann melhe hier. her ntirhiren ‘Jtlter-
turrrsiammlung ober hem ‘liorftanbe eines ‘Jtlterluursuereine urrh
brtle um ‘Jlue-lunfr baruber. llnb wenn hir foldae gegeben roirn,
urrb e: münidrear iindrleute nähere üorfrhungeu an hem ‘filmt-neue
anguileflen, einem ler ihnen gefällig, ha iie im Sienire her ‘Jßifien-
ldrail arbeiten unh nirhl 31: ihrem nerfönliehen fllorteile. Eenn
iie lrrrugezr uns allen neue ‘ltufirhlüiie über hie älteften Seiten
unh hrr im lrefourrreu ioldre über Deine engere briuroi, unh haftir
nmi; irrt; jeher interrfiieren, brrn fie lieh ift. Iefsntegen brauehit
hu [einen Eehuhen 3te erleihen, ionhern harffl, menn bu ruirilid;
nur Ertrag bes (Brunhftüdes Ginbuße haft, bid; hafür angemefien
entfehdhigen laiien unh bleibft heshalh immer und; ein anirönhigee
Bürger, fellofr wenn hu hie auch hie gefunhenen Earhen, ioiern
iie überhaupt einen {ranhersmert haben, ablaufen läfieit. ‘Jtur bar-fit
hu habei nidr: oeegefien, hat hie {leitet oon ‘tlllerlururiammlungen
niet! für ihre perfönlimen Snterefi en laufen, mie hie {rünhler unh
flleioatfarumler, ionhern geroöhnlid; ihre freie Seit unh iogar ihr
eigenes (iielh hem fibienfte her Ytllgemeirrheil oplern aus Siebe gut
Eiilifi enfmoit unh um ihren Uietvenmenfdgen gu hirren. ‘ienu nur
fd;hn ift es, wenn an langen Elllinteeabenhen ober an trüben
Sonntag ‘Jtadnnittagen, mo man nirht mEiiL-roaä mit her Eleit
anfangen, gelehrte illlänner ben nerfommelten äorlbemnbnern
harilber berirhten, wie einft alle; auegefehen ht unh e15 gugegangen
iit, all noch onhere mhllerftämure auf unferen heimatlirhen üluren
ihr Eiieh roeiheten, bern EEohen abrangen, was lie gum rüglimzr
llnterhalte bruud;terr, unb in hen flßälhern iieren noüilelllen, hie
fdyon feit Wienfdyengebenlen uniere (begraben oerlafieu haben oher
gang auägeftorben finh; wie fiel; hiemtenimen mit hen einlarhflen
banhmeetsgeugen |u behelien muhten unh hamit mehr fertig brad;|en,
als heute manrher, her an her iunftreiqften flltcihine Darüber nad;
fmnt, mie man es Ioohl aufteilen lhnnte, harnit man gar nicht mehr
arbeiten nrtlfite unh einem hie gebratenen Tauben in hen flltunb [lügen-

Ellenn bu fo unterridflet hift, lieber Eefer, unh bu roanhelit
harauf irn Brühling roieher über hie frifd; grflnenben Slßielen, haun
freufl bu bid; nirht nur an hem (ßeiang her illßgel unh an her
Blütenhraüt, fonhern es gaubert bir nlötjlirh beine (Eintrübung
neue Silber vor, bie hir bis bahin unbelannt roaren. Sein freunb-
lieheä Sborf mit feinen fauberen tjtiufern fault hemltirehturnr unh
hem bohrt herauf oerfdnainhel unh matht einer fumniigen flßilbnis
ällah, bueeh hie her ßorfharh trage in reidmergroeigten ‘tlrnren
fehleirht, roobei er umfihlige Ellftthen unh Iflmpel bilbet. älon
Bei! gu Seit frhtoirrt mit lautem Getreifthe ein Cvlmmarnr fliögel
in hie fluft, aufgefrheurht oon einem mühen Tier ober hem Ellfeile
eines ftrubpigen, halbnadten ‘Jägers. Eitur oben am ßerge fieht
es etmaE freunhlidm auß. Senn borl ift baä Sittich! hr5 llrmalheß
auf eine lleine Etreele geliehtet, aus her grüne fliliefen heraus:
blinlen. fiäorauf ftehen einige mit (Stroh ober Edfi lf behedte,
armfelige fitlttrhen, laum groi; genug, baß eine äamilie firh harin
rühren iann. Efrouen, in Qeinenfehen oher Iierfelle nothilrftig
gehüllt, lauern haoor unh treiben allerlei Befdfi iftigungen. {aalbr
nadte iiinher vergnügen iieh um fie herum in frbbliehem Eniel.
llßohl flarren iie nod; frhredlichee oon Erhmuh, als heute hie 3igeuner‚
bafür aber finh ihre ßemegungen in ilinl unb oon fo natiirlithet‘
Einmal, haf; mir rm5 ihnen gegenüber als rechte Iölbel uorlomnlen.
über roie hu bir hiefe lteine ‘ltrriiehelung näher aniehen roillft,
hufrh, ifl has gange täilh ueriehrouunen unh hu lrlidlt hinweg über
brin ireunhlirheä In! unb feine ruohlgepitcgten tlllieien unh gelber,
hie lleinen rrnh groisen, alten unb neuen ßäufee, von henen bir
und; has armieligfte rrrie ein ilalait erfeheint gegenüber hem ner-
fümurrhenen fiilttehen. 53a: macht birl; roieher aufrieben mit beinem
Srhidial, roelrhes birh in eine Sei! oeriehte, hie fo unenblirh hiele
‘Jlnnehrnlirhleiten bietet, nonhenen iene oerfehmunhenen mölterftfi mnre,
bie iebem ‘Ir- lrr bürftigeä SDaiein abringen nrufilen, {eine mor-
frellung halbe ‘inb all hie großen unh ileinen Mühen unh Sorgen,
roelrhe bid; b- m, eefcheinen rir oiel ertrtigliüer. mal-um fei
hen Elllannetr- wir". hie hieie angenehmen ‘tlugenblide bereiteten,
‘hanibar uuh [wirre ihre “Erbeilen nad; heinen heften Rrliften.

aus: David BUrk1i's ZUricher Kalender, Ausgabe 1910


