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Endlich ist es soweit, das Heft ist zusammengetragen und kann erscheinen.
Wir danken den verschiedenen Autoren, die dies erméglicht haben. Da
im Sommer noch nicht geniigend Material vorlag, mussten wir den Ausweg,
im Winter eine Doppelnummer herauszugeben, wéihlen.

Der zéihfliissige Eingang Von Artikeln ist unser grosstes Problem. Wenn wir
unser Heft, das ja dem Erfahrungsaustausch dienen soil, aufrechterhalten
wollen, sind wir dringend auf spontane Beitréige aus der Leser- und Mit-
gliederschaft angewiesen. Besten Dank schon im voraus.

Diese Doppelnummer 7 / 8 ist hauptsfichlich den Themen unserer General-
versammlung in Vaduz FL gewidmet. Wir danken dem Historischen Verein
und dem Landesmuseum des Fiirstentum Liechtenstein nochmals herzlich
fur die Gastfreundschaft, die vorbildlich gehaltenen Ftihrungen und ffir den
Apperitiv im Museum.

Die franziisische Uebersetzung des umfangreichen Artikels verschiedener
Autoren iiber Bedachungen auf Ausgrabungen wird in der nachsten Nummer
erscheinen.

Die Redaktion

Enfin, on y est arrivé, le cahier est achevé et peut paraftre; nous
remercions les différents auteurs qui l'ont rendu possible. Comme on
ne disposait pas d'un nombre suffisant d'artic1es en été, on a do choisir
la solution du double numero.

La faible rentrée d'a.rtic1es est un grave probleme. Si nous voulons

recevoir a temps notre cahier qui doit favoriser, un échange d'expériences,
nous dépendons des contributions de nos lecteurs et membres.

Ce double numéro est avant tout consacré aux themes de notre assemblé
générale de Vaduz, Liechtenstein; la traduction frangaise des articles

de différents auteurs sur le systéme de couverture des fouilles paraftra

dans le cahier suivant.

La rédaction
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Archfi ologie im Ftlrtentum Liechtenstein Felix Mame?

Die ystematischeur- und fruhgeschichtliche Erforachung dea Furstentums Liechtenstein begann1928,
ale die Badeanlage eines rbmischen Landhauses in Schzianwaldi entdeckt und ausgegraben wurcle. Irn
folgenden Jahre wurden die dazugehfirigen Bauten und em rbmisches Strassenstuck untersucht.

U rge sc hichte

Angeregt durch die Beobachtungen dea damallgen Schlossbeaitzers von Gutenberg in Balzers, flihrte
der I-Iistorische Verein in der Umgebung der Burg im Jahre 1930 Grabungen durch, die in den ntichaten
Jahren fortgesetzt wurden und unter anderem auch Funde aus der Rbssener Kultur ergaben. Darnit
war die kontinuierliche Besiedelung dea Bur-ghfl geis seit dem Fruhneolithil-cum nachgewiesen. Der-
sensationelle Fund der Gutenberger Bronzefiguren wies auf eine urgeschichtliche Kultstatte hin. Au!‘
dem audlichen Fortsatz des Burghugels, auf dem sog. Runden Buchel, hat Jakob Bill 1980 und 1981 ein
mittelelterliches Gréiberfeld ausgegraben. Die grosse Ueberraschung brachte eine Sondierung am Sud-
fusse des Runden Buchels. Eine anschliessende Grabung ergab einen erstaunlichen Fundreichtum an
Bronze und Keramik aus der fruhen Laténe zeit. Die Untersuchungen innerhalb der Burgmauern und rund
um den Burghtlgel werden in den nfichsten Jahren fortgesetzt.

Auf dem Eschnerberg haben bis jetzt vier marl-(ante Pifi tze zur Information uber die urgeachichtlichen
Verhéiltnlsse beigetragen, wenn auch den zahlreichen Streufunden ihre Bedeutung nicht abgesprochen werden
kann. Es sind dies der Borscht, das Lutzengtltle, der Malanser und der Schneller.

Grabungen auf dem Boracht in den Dreisaigerjahren bestiitigten die jungsteinzeitliche, bronze- und eien-
zeitliche Beaiedlung des mit einem Wall befestlgten Platzes.

Da Lutzengtitie, dea die Auagréiber mehrere Jahre in Benn hielt, wurde neben dem Petrushtigei in Cazis
zu einem der ergiebigaten Fundplfi tze fur daa alpine Neolithikum. Auf dem Malanser schlen sich zuerst
ale Schwerpunkt der Beaiedlung die Urnerfelderzeit abzuzeichnen. Aber sowohl auf dem Malanser als aueh
auf dem Boracht kamen Funde zutage, die dem Rfi asener Kreis angehbren.

Die Keramik, die auf dem Schneller gefunden wurde und bald zu einem Begriff in der regionalen A1-chfi ologie
wurde. gehfirt der spfiten Hallatattzeit, hauptsfichlich der frtihen Laténezeit an. Auf dem Schneller fanden
sich keine Siedlungapuren. Eine mfi chtigeStrata von verbrannten Tierknochen deutet darauf hin, dass aich
clort eine vorgeschichtliche Kultsttltte befand.

Die urgeschichtlichen Siedlungen schienen aich auf die Bodenerhebungen im Rheintal zu beschranken. Die
Grabungen auf dem Krtlppel, oberhalb Schaan, zeigten jedoch, dass auch der Berghang beaiedelt war. was
sich dann auch beatfltigte, ale 1974 urgeachichtliche Siedlungsspuren beLm Sfi gaweiher, oberhalb Nendeln,
und auf der Schlossterasse in Vaduz entdeckt wurden.

Rbmische Zeit

Die Rfi merforschung begann mit einer unzulfinglich durchgefuhrten Grabung "nach Altertumsgegenatfl nden"
auf dem Kastellareal in Schaan Ende des letzten Jahrhunderts. von der keine weitern Berichte vorliegen.
Spuren rbmiacher Bauten war-en ausserdem in Nendeln, Schaanwald, Balzers. Triesen und vom Lutzengi.ltle-
kopf auf dem Eschnerberg bekannt. 1954 begannen die Untersuchungen des Kaatella und der teilweise auf den
Kastellmauern stehenden St. Peter-skapelle, die unter anderem auch zur Entdeckung eine frilhchristlichen
Baptisteriuma ftlhrten.

Die Villa in Nendeln wurde anfangs der Siebzigerjahre grilndlich untersucht, und die konaervierten Fundamente
atellen heme ein nntionalea Denkmal dar. Notgrabungeu in Triesen und Balzers ergéinzten das Bild Von der
rfimischen Besiedlung.

Frf.lh- Hochmittelalter

Auch die Alemannen lieasen ihre Spuren zuruck. Zwei Alemannenfriedhfi fe in Echen und Sehaan ergaben

verb.’-iltnissmfissig reiches Fundmaterial.

Die Retauration mehrerer Kirchen, so
St. Marrlilertttllst 1: Txgeen.H3:-H;:":i:"£:fld§,:ndl:dx§:c:::;;l:cgichteEschen, boten willkommenen Anla-as zu augesc 1c 1C en E1 EYE -

des Landea neue Erkenntnisse brachten.

Fur nfichstes Jahr ist eine Kirchengrebung im Schlosahof von Gutenberg» B3}-3°": 3°-Flam’
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A:-chfi ologische Fundorte in Liechtenstein I Sites archéologiques du Liechtenstein:

Balze rs

1 Alpe Matta
2 Gutenberg I Glinzgelebtlchel
3 Male : Kapelle St. Peter
4 Winkel (rbmiache Station Magia. ? )

Eschen

5 Belzebtlchel
6 Bongert
7 Eschnerriet
8 Malanser
9 Nendeln : Im Feld

10 Pfarrkirche St. Martin
11 Schneller

Gamprln

12 Au
13 Bendern
14 Christbtlhl / An der Halde
15 Sfi gaweiher ob Nendeln
16 Lutzengutle / Lutzengutlekopf
Mauren

17 Gupfenbuhl
1B Schaanwald

Planken

19 Alpe Gafadura

Ruggell

20 Ruggeller met
21 Unter dern Weissen Stein

Schaan

22 Alp Gritsch
23 Du:
24 Kirche St. Peter] Spfi trbm. Kastell
25 Kirche St. Laurentlus / Schrnledgfi ssle
26 Krllppel
2'? Schaan-Sax

Schellenbe rg

28 Alt-Schellenberg
29 Borscht
30 Neu—Sche11enberg

Triesen
31 Kapelle St. Mamertus
32 Kapelle Sta. Maria
33 Meierhof / Maschlina
34 Trlesen: Oberdorf

Triesenberg

35 Alp Stucka
36 Malbun: Turna
37 Samina-Tal: Steg

Vaduz

38 Girenstein/Hahnenspiel 0 1 2 3 4 5 km
39 Iraggell I.:|j:j|j|:_|
40 Malbun: oberhalb Staffel
41 Runder Buhel
42 Schloss Vaduz
43 Wildschloss
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Archéologie en Liechtenstein Felix Marxer

Les recherches archéologiquea systématiques commencerent en 1923 dans la principeauté de Liechtenstein lors
de la découverte et fouille des thermes d'un établiaement romain a Schaanwald. I..'année suit-ante, les batiments
correspondents et un troncon de la route romaine furent explores.

Ls E:-éhistoire

Stimulées par les observations de 1'ancien chatelain de Gutenberg a Balzers, la société historique procéda A des
fouilles dans les environs du chateau qui se poursuivent les années suivantes et livrerent, entre autres, les
restes de la civilisation de Rbssen. Une occupation continue de la colline du chateau depuis 1e Néolithique ancien
était ainsi reconnue. La découverte sensationnelle des figurines do bronze de Gutenberg fit penser a 1'existence
d'un lieu de culte préhistorique. Au udde la colline, sur le "runden Btichel", Jacob Bill explora en 1980 et 1981
un cimeitere medieval. Un sondage au pied sud de cet enclroit rése rva une grande surprise. Une fouille s'en
suivit et livra un materiel abondant rtche en bronze et céramique de la Tene ancienne. Les recherches 3
1'intérieur des murs et autour de la colline se poursuivrant dans les années a venir.

Sur le Eschnerberg, 4 emplacements importants out a ce jour apporté des renseignements sur les occupations
préhistoriques, sans parler des nombreuses trouvatlles
isolées. Ce sont le Borscht, 1e Lutzengtitle, le Malanser
et le Schneller. Des fouilles den les années 30 con-
firmerent une occupation du Borscht au Néolithique,
Bronze et a Page du Fer, fortifiée par un rempart.

Le Lutzengtitie. fouillé de nombreuses années, devint
un des site de référence comme le Petrushtigel de
Cazis pour le Néoltthique alpin.

Sur 1e Malanser, on a cru d 'abord devoir situer
1'occupation principale au Bronze final (Champs
d'Urnes), mais comme sur le Borscht, on a mis au
jour des objets du Rbsaen.

La céramique trouvée sur le Schneller devint vite
une référence pour 1'archéo1ogie régionale pour le
Hallstatt tarclif mais surtout pour La Téne ancienne.
On n‘y a pas reconnu de traces d‘habitat: une épaisse
couche d'os d'animaux calcuiée fait penser A un lieu
de culte.

Les sites préhistoriques semblaient se limiter aux
collines de la vsllée du Rhin. Lea fouillea sur le
Kriippel au-dessus de Schaan montrerent que le
flanc de la montagne était également occupé, ce qui
se confirms en 1970 par la découverte de traces
d‘occupation préhistorique pres de Sagweiler, au Figure [ Abbildungz
dessus de Nendeln et sur la terasse du chateau de Cruche de la culture de "Schussenried" IVaduz’ Henkelkrug der Schussenriederkultur

(Lutzengfltle/Eschen)

LréE°gue romaine Aufnahme: Atelier W. Wachter

La recherche romaine commence par une fouille
"récolte d'objets" s Demplacement du champ de
Schaan, 3 la fin du siécle clernier, clont il ne reste
aucun rapport.

Des restes de batiments romains sont connus A Nendeln, Schaanwald, Balzers, Triesen et au sommet de Lutzen-
gtltle sur le Eschnerberg. En 1954 commencérent les fouilles du camp et de la chapelle St Peter reposant en partie
our ses murs et qui permiroint de découvrir, entre sutres, un baptistére du debut du christianisme. La villa de
Nendeln fut explorée sérieusement au clébut des années '30 et ses fondations sont aménagées aujourd'hui en
monument national. De fouflles d'urgence :1 Triesen et Balzers compléterent 1'image do Poccupation romaine.

Le Mozen-Age

Les Alamans également ont laissé des traces: deux cimetiéres, a Eschen et Schaan, ont livré un materiel relativement
riche.

La restauration de plusieur églises. St Mamertus 9. Triesen, Sta Maria a Bendern et St Martin :1 Eschen donné rent
une impulsion bienvenue avec recherches architecturales qui apportérent de nouveaux renseignements sur 1'|11stoire
des églises dans le pays. Une fouille d'ég1ise dans la cour du chateau de Gutenberg A Balzers est prévue pour 1'an
prochain.
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Wette rschutz auf Trockengrabungen

Vortrag vom 9. Mai 1981 anléisslich der Generalversammlung der VATG in Vaduz von
Kurt Diggelmann, mit Beitrfi gen von Jurg Hansen-, Johannes Weiss und Gian Gaudenz

Eine Ausgrabung vor Wettereinflussen achfltzen kann nicht nur heissen, sie bei Regen trocken zu halten, vital-
mehr milasen ganz allgemein Urnwelteinfl llase von ihr ferngehalten warden. Dem Holz wird die Sunne zum
Verhélngnis, Verféirbungen kfinnen unter Umatanden nur beobachtet werden, wenn der Boden feueht iat. Bei der
Dokumentation einer Ausgrabung ist die Fotografie besonders wltterungsabhfi ngig. Bel regnerischem Wetter
gemachte Aufnahmen sind unter Umsttinden nicht mehr vergleichbar mit aolchen, die bei strahlenclem Sonnen-
schein aufgenommen wurden.

Das heisst abet, dass Beobachtungen und deren Dokumentation weitgehend dem Zufall uberlassen sind, wenn
man nicht besonderes Gewicht auf mbglichst gleichbleibende und gunstige Bedingungen legt. Ueberspitzt kfinnte
man formulie ren: Eine Ausgrabung, deren Auswertung auch mit Resultaten van anderen Grabungen vergleichbar
ist, kann nur dann atattfinden, wenn die Bedingungen ktlnstlich immer gleich gehalten we:-den.

Beltrfi ge 1 - 5 Kurt Diggelmannz

Abb. 1

Festzelt als Grabungadach beim
rtimischen Vicus Oberwinterthur

Foto: Kant. Denkmalpfl ege Zurich

Nachfolgend einige irn Kanton Zurich erprobte Va:-ianten, Ausktlnfte sind bei der Kantonalen Denkmalpflege in
Zurich erhéiltlich.

1. Fe stzelt

Abgedeckte Flachez 12 x 25 m

Transport: per Lastwagen mit Anhiinger (d.h. , das Gelfl nde muss
uber entsprechende Zufahrten verfugen)

Montage: 6 Personen arbeiten 1 Tag, wobei das Gelfi nde vorher aus-
planiert und die Lnufatege verlegt sein mussen. (Arbeits-
aufwnnd ca. 1 - 2 Tage)

Verchieben: 6 Personen arbeiten ca. 2 - 3 Tage, wobei daa Geltinde wie
oben beschrieben vorbereitet werden muss.

Kaufpreia: Fr. 30'00O. --

Auf der Ausgrabung cles rcsmischen Vicus Oberwinterthur (ehemaliges Areal der Fabrik Jfiggi) wurde das
Festzelt eingesetzt.

Da zu untersuchende Gelfi nde umfasste ca. 3'000 - 4000 1112, war eben und verftlgte uber gute Zufahrten.
Man rechnete mit einer dreijfihrigen Auegrabung, und pro Kampagne standen etwa Fr. 500'000. -- zur Ver-
fugung. Es waren stfindig 12 bis 40 Personen angestellt.

Das Zelt war in Oberwinterthur sicher richtig eingesetzt. Die grosse Equipe konnte auch wfi hrend léingerer
Schlechtwetterperioden auf dem Feld weiterarbeiten. Da das Kulturschlchtpaket etwa 2 m dick war, musste
das Zelt wéthrend einer laufenden Kampagne nicht umgestellt werden. Im Dach konnte sogar ein Ge:-fl at fur
Senkrechtaufnahmen emgerichtet werden. Im ersten Jahr hatter: wir Schwierigkeiten mit dem Fotografieren.
da uns das Zelt mit roten Seitenblachen geliefert wurde. Erst als wir sie durch weisse ersetzten, war die
Lichtqualitfit innerhalb des Zeltes 30, class mit Kunstlichtfilm aufgenommene Fotografien keine Verféilschungen
mehr aufwlesen.

Zu bemerken lat wetter, dass das Zelt ohne grosse Verfi nderung heizbar gemacht werden kdnnte. Das wfi rde
heissen, class auch bei niedrigen Temperaturen die Schlchten vor dem Gefrieren bewahrt werden kiinnten.



-6-

2. Bogenzelt

Ahgedeclcte 1-‘lfiche: Breite 6 m
Ltlnge: kann beliebig verlflngert oder vex-ldlrzt we rden

Transport: per Kastenwagen

Montage: 2 Peraonen ax-beiten 1 Tag

Verachiebenz 4 - 8 Personen haban daa zen in 5 Mlnuten vex-achoben, ch: as
3.13 Ganzes nutgehoben und weggetragen warden kann.

Kaulprels: ca. Fr. 3'0D0. --

In Oberwlnterthur (siehe 1. "Festze1t") wurde daa Bogenzelt tux verachledene Kleinuntersuchungen eingeaetzt.
Da alle S m etn Steg atehengelassen wurde, konnte daa Zelt fast flberall aufgealellt werden.

Fur grbaaere oder linger dauernde Unterauchungen war es nlcht beaonders geeignet, da ea doch zlemllch eng

lat. Man kann seitllch nicht aufrecht stehen und hat Mtlhe mi! Ueberaichtsaufnahmen. Ausserdem muss daa

seltlich herumerfliessende Regenwaaaer abgeleitet we:-den. Von Vox-tell ls! dennoch die elnfache Verschlebbar-

ken des Bogenzeltea.

S. Vlleamatten

Abgedeclrte Flfiche: Brelte ca. 2, 5 - 5, 5 m. Liinge ab Rona

Knutpreis: je nach Dlcke ca. Pr. 2. -- bis Fr. 4. -- pro m2

Diese Matten wurden in Oberwlntarthur anatelle von Plnstik zum Schutz Von gx-oaaen oflenen Flfichen

verwenclet.

Ste verhlnderten daa Auatroclmen der Grabungsflflche oder auch der Profile, bet Regenmllen achfltzen ate
1‘ W

die Flache var Vex-achwemmung. Dan hfiullg zu ‘rage tretende Hal: konnte abgedeckt und tlber llingere zen _
xIeucht gehalten werden, man muaate die Mntten gelegentlich benetzen.

1-"J'[

4. Schauenbergzelt

Konatrulcteur:

Abgedeckte Fliche:

Beat Knlttel

30 - 40 m2 (je nach Neigungawinkel)

Blachen, Drahtsell ca. Fr. 10'O00. -- {je nach Quautfi t)

aw’

Transport: per Peraonenwagen

Montage: 2 - 4 Personen arbelten 1 Tag

Verachieben: 2 - 4 Personen arbelten 1 Tag

_I-Cnufpreise: Metallkouatrulcuon Fr. 2'0UU. --,

5cl-IALIENBERGZELT
(zelcsmuma K .nLseeL.HANu)
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Auf der Ausgrabung der Burg:-uine Schauenberg verwendeten wir eln Zelt mit T1-agstangen aus I-I012 und einem
Hanfell, das wir vom Schweiz. Landesrnuseum ausgeliehen batten. Auf dieser G:-undlage entwickelte Beat
Knlttel das eigentllche "schauenbergzelt".

Die Ansgrabung konnte nur zu Fuss erreicht we:-den, deshalb rnusste das Zelt auch tragbar seln. Dadurch, dass
dieses Zelt nur an zwei Stellen aufliegt. und das eigentliche Dach aufgehfingt iat, kann e jeder Geléindeform an-
gepasst werden. Au!’ dem Schauenberg war dies sehr von Vorteil, ea hat aich auch in den He:-bstaturmen an
die-ser exponie rten Lage bewfihrt.

Bei der Ausgrabung in einem Innenhof wurde auch disses Zelt verwendet, war aber hier, wie ich fetstellen
musste, denkbar schlecht eingesetzt. Das Zelt konnte schlecht befestigt und gespannt werden. An dleser Stelle
ware das Bogenzelt als billigere, oder die Nottlberdachung ale teurere Variante besser gewesen.

5. Bemerkungen

Im Baugewerbe warden Notuberdachungen verwendet, die auf einem fihnlichen Prinzip wie das "Featzelt"
beruhen, deren Masse aber wesentlich flexibler stud:

Beisgiel Notdach der Fix-ma Bertani Baugeruste in Zurich:

Ueberdachung 11 x 11 m mit minimaler I-Ibhe von 4 m, Ger-Llatung rundum und ala Stfl tzgerfl stfur die Notdach-
Konstruktion, Notdach-Konstruktion frei gespannt, Blachen-Abdeckung auf dem Dach und rundum an den
Geruten,

Koten fur Montage, Demontage und Transporte ca. Fr. 11'00D. --

Umatellung dieser Konstruktion auf dem Platze Kosten ca. Fr. 9'000. --

Miete dieser Konstruktion inkl. Beplanung ca. Fr. BOO. -- pro Monat

Zeltbedarf fur die Montage ca. 3 Tage

Zeltbedarf fur
eme Verschiebung

d.h. Demontage und Wieder-montage 4 - 5 Tage

Platzbedarf Nmdum 1 m

Das Euro [fir Archfi ologie der Stadt Zurich verwendet an der Mozartstrasse (Opernhauaneubau) zur Zelt ein
Notdach dieser Konstruktion.

Das Grabungsgelélnde ist durch Spriessungen und einen Kran stark beeintréichtlgt. In dlesem Falle hat sich
obige Art als sehr atabile , he-izbare! und doch flexible Mfi glichkeiterwiesen.

Wir erstellten die Ueberdachung

Mozartstrasse / Opernhaus in Ziirich

Noldachkonstrukhonen

au-Geriiste
wir Ibsen alle Ihre Gerfl slprobleme und beralen Sie gerne
unverbindlich fiber den Elnsatz unsererz Fassaden-.

Greblerweg 5. 8047 Ziirich. Tel. 01-52 51 00



6. Schutzdacherfahrungen der Munsterhofgrabung in Zurich Jllrg Hanger

So, wie es nicht nur e i n e n Weg glbt, eine Grabung durchzufflhren, so gtbt es auch nicht nur e 1 n Schutz-
dach, daa fur alle mtiglichen Situationen geeignet iat. Dasa selbst bei gleichen Grabungsbedingungen ver-
chiedeneVarianten eines solchen Schutzes mégllch sind - allerdings auch mlt verschledenem Wirkungsgrad — ,

konnten wir auf den Munsterhofgrabungen erfahren.

Der Umfang und die Entdeckungen dieser Untersuchung wurde bereits in Heft 2 / August 1979 (‘laser Heihe
vorgeatellt. Daraus geht hervor, class in mehreren Etappen, jewells im Summer, bzw. Summer/‘Herbst, also
bei warmer. aber keineswega niederschlagsfreier Witterung, gearbeitet wurde. Unsere Anforderungen an em
Schutzdach waren demnach folgendez

- grosse Mobilitfi tder Dachelemente
- geringer Aufwand zum Verschieben
- gute Lichtdurchliissigkeit

Unser Wunsch, die Grabungs-situation jeweils 'un Zuaammenhang mit der at-rtuellen Bebauung zeigen zu ktmnen,
verlangte also eine Konstruktion, die kurzfristig weggerfi urnt werden konnte.

Der Vorschlag unaeres Baumeisters. vier mobile, aus Eisenrohren verschweisste Dachelemente von 4 x 4 m

Seitenléinge herzutellen, welche dann mit Bauplastik bespannt werden kannten, achien unseren Bedurfnissen zu

genugen. Bald merkten wir jedoeh, dass 4 x 4 m Dachflfi che nicht bedeutet, daas aueh darunter die gleiche
Grundflfi che trocken liegt. Auch Verbindungen zwlschen den einzelnen Dachelementen mit Dachlatten und Platik
brachten nicht den gewtlnschten Erfolg. Mehrere Ueberschwemmungen der Grabungsflfi che, der grosee ArbeIts-
aufwand und die zuaamrnengerechnet doch betrfichtlichten Kosten (vergleiche Tabelle), liessen una fur unaere

zweite Grabungsetappe nach anderen Ltisungen suchen. Unsere neuen Anforderungen an the neue Schutzdach

kann man folgendermassen umschreiben:
- die gauze Grabungsflfi che soll abgedeckt werden,um den Elnsatz der Mannschaft auch

bei schlechter Wltterung zu ermfigllchen

- daa Meteorwasser muss flber die Grabungsrtinder hinausgeleitet werden und dart
nicht in die Grabungsfelder zurflckfliessen

- daa Dar.-h muss schnell und einfach an mfi glichstvielen Stellen gefiffnet werden kfinnen,
damit cler K:-an die Aushubkubel aus der Flflche heben kann

- die Konstruktion muss lelcht sein und in mdglichat kurzer Zeit von wenigen Lenten
montiert und demontiert warden kdnnen.

In der Praxls konnten wlr dann uber einem ale First gespannten Drahtsetl, welches durch einen PVC-Schlauch
gezogen wurde gltterveratiirkte und transparente Monarflexplaatikbahnen spannen. Die PVC—Ummante1ung
echfltzte die Plaatlkbahnen vor Verletzungen. Eingeschweisste Befestigungefi een erlaubten, dlese Schum-
haut so zu spannen, dasa keine Wassersfi ckeentetanden. Das Abdecken des Dar.-hes wurde mit dem K:-an gelfist,

der uns uberdiea auch belm Fotografleren der
Grabungsflfi che sehr nutzlich war.

Die Firsthfihe wuz-de so bestimmt, dass Von den
umliegenden Hfi usernher die gesamte Grabungs-
flfiche zur Fotodokumentation frei. lag, auch Wenn
daa Schutzdach nur zur I-ifi].t'te zurflckgeechlagen
wurde.

Kostenvergleiche zeigten, dae der Ankauf dieaer
. Monarflexfolien wesentlich gtlnatiger war als die

Miete elnes herkfimmlichen Schutzdaches dieeer
G1-base.

Abb11dung(Photo No 1

Schutzdach auf dem Munsterhof, Etappe 2,
-gedeclcter Zustand-
(gebffnet aiehe Titelbild Heft Nr. 2, August 1979)
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4 Eisengestelle, Dachlatten und Bauplastik

van ca. 250 m2 Flfiche nur ca. 140 m2 flberdeckt,
reine Materialkosten gegen Fr. 4'D00. --

Kosten pro m2 Fr. 28. 50

Miete:
Drahtseil )
Selle ) in Inatallationspauachale eingerechnet
PVC-Rohr )

Kauf:
Monarfl ex440 m2 :1 Fr. 3. -- Mona:-flex Vertretung:

Tegnum AG, Tannenwiesenstr. ll
Gesamte F1-‘fiche van F, 1,320 __ 8570 Weinfelden, 01:2 / 21 17 77
270 m2 tlberdeckt ‘j’

Kosten pro m2 Fr. 5. --

Abb. Nr. 2

Querschnitt durch das
Schutzdach der Etappe 2
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Abb. NI‘. 3

Perspektive des tell-
weise gefiffneten Daches
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7. Hoizrahmen mit Plastikbespannung fur kleinere Fléichen Johannes Weiss

In den letzten Jahren verwendeten wir im Kenton Aargau immer wieder gleiche, mit Piastik bespannte Rahmen
(von 6 x 4 m) auf der Grabung.Da sich die ein£ache.so1ide Konstruktion sehr gut bewiihrte, mbchte ich diese
vorstellen. Der Rahmemder aua Doppellatten (6 x 6 cm) besteht, wird an den Ecken liberblattet und mit Mutter-
schrauben zusammengehalten. In der Mitte und in den Ecken we:-den mit Holzachrauben Aussteifungen aus Dach-
latten (ca. 5 x 2, 5 cm) angebracht. Um ein Verschieben dieser Veratéirkungen zu vex-hindern, we:-den sie leicht
eingelassen. Diese Kerbe dark‘ allerdings nicht zu tief sein, well der Rahmen aonst zu stark geachwiicht wird.
Die Plastikfolie wird mit "fiipserl fittchen" auf der Rtickseite befestigt.

Das fertige Dach kann von 2 Personen leicht getragen werden. Die vorspringenden Latten an den Ecken sind
zur Verstfi rkung notwendig. An ihnen kann das Dach zum Beispiel auch angebunden oder mit Stangen unterstutzt
warden.

Wird daa Dach nicht mehr bendtigt, kann es wieder auseinandergeachraubt und auf kleinem Raum verso:-gt
warden.

Pu':‘stiv.

‘Befestigunsleiste Doppeunui \

ALW I. And“

’

S.9“ \
Dachkakte

9
‘ 6 Th )

E
d"
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8. Dachl-tonstruktion Typ "Sandro" des Archfi ologiachen Dienstes Graubiinden Gian Gaudenz

I111 Kenton Graubunden muss oftmal mit ext:-emen Wetterbedingungen (-umschlfigen) gerechnet warden.
Fur die Entwicklung unerer mobilen Dachkonstruktion mussten folgende Faktoren berucksichtigt werden:

- Die Dachkonstruktion muss koatengilnstig erstellt we:-den kfinnen.
- Die Konstruktinn muss fiuaserst mnbil sein und in jedem Gelélnde éingesetzt werden konnen.
- Der Aui'- und Abbau muss rasch erfolgen kdnnen.

Mit der Dachkonstrnkfi on "Sandro" sind diese drei Puukte erfiillt.



Unsere Déicher bests.-hen aus je zwei Doppelrohr-Gerustbticken,_v1er Ger-fl stbretternvon 5 m Lfinge und 30 cm
B:-eite, sowle einer beidseitig im Abstand von 50 cm mlt Dachlatten arm1erta1Ba.up1astikfo1le von 5 m Lflnge
und 3 m Breite.

Bei Bedarf lcann damit innert 5 bis l0 Minuten elne Flfiche von 15 m2 gegen Regen geschutzt werden.

Die Ge:-listbfi clse werden im Abstand von ca. 4 m in die Ausgrabungsflfi che geatellt. Die Bbcke sind auf eine
Hbhe von 1, 150 - 2, 000 m auziehbar. Auf die Gerfl stb fi ckewarden zwel Gertlatbretter gelegt. Au!’ die Bretter
wlrd nun die armierte Plastikfolie ausgerollt. Daa Plastikdach wird mit zwel welteren Gerustbrettern
stabilis 1e rt.

Mit 4 olchenDéichern kann eine Flfiche von 60 m2 innert lcurzeater Zelt uberdeckt warden.

Koatenberechnung Typ "Sandra"

_J 50 so
I

' DACHLATE

‘ PLAETIKFOLIE

Doppelrohrgerustbdcke

-starke Stahllconstrulction
-Auflageflfiche ca. 1.20 In
-Hbhe ca. 1.15 - 2 m

Get-ilstbretter

- 5 x 0, 3 m
Starke 45 mm

Bauplastikfolie

-G:-base 5 x 3 m

Dachlatten

-24/48 mm / Léinge 3 m

Arbe it
(Armie ran der Plaatikfolie)

Total

2 Stk, zu Fr. 66.-- Fr. 132. --

qstk, " Fr. 38.—- Fr. 152.--

15 m2 Fr. 10---

22 5:14, " Fr. 1.40 Fr. 31,--

1Std. Fr. 15 --

Fr. 340 --

La traduction de cet article "Wetterschutz auf Trockengrabungen" sera publiée dans la prochaine édition.



Archéologie en Pays de Neuchatel : 1909 - 1981

Best Arnold, Musée cantonal d'archéologie, Avenue du Peyrou 7, 2000 Neuchatel

En avril 1969, 2 ans apres la tregique dispartition de Jean-Pierre Jéquier, Michel Egloff est nommé au poste
de conservateur du Musée d'az-chéologie, archéologue cantonal et charge de cours de préhistoire :1 l'Université
de Neuchatel. En 10 ans, parti de presque rien, M. Egloff forge ra un outil opérationnel comprenent ls.
muséographie (a développer), la restauration des 1-natériaux les plus divers, la datation des bois, l‘enseignement
universitaire, la recherche et les fouilles sur le terrain.

En 1971 est créé le iaboratoire de restauration, dont Beat Hug prendra les destinées en main. Sous ses doigts,
les artefacts en fer de La Tene retrouverent leur splendeur d'anta.n. Les bones en bois, rnanches d'outil,
vanneries, textiles et autres objets périssables découverts 9. Auvernier pourront gagner les vitrines d'expo-
sition du musée. Des fac-similés permettront d'enrichir le musée d'objets arcbéologiques neuchatelois
déposés dans d'autres institutions suisses ou étrangéres, de fournir aux écoles des collections pédagogiques
consacrées a la préhistoire.

Des recherches sont en cours pour essayer de réaliser un nouveau musée d‘archéo1ogie. En attendant,
2 expositions temporaires ont été réalisées récemment:

"Un village de 6000 ans. Préhistoire lacustre d'Auvernier" (Neuchatel et Schaffhouse 1979-80)
et
"500 siécles d'archéologie neuchatelolse" (La Chaux-de-I-‘onds et Zurich 1980-81).

D'autrc part, les efforts de M. Egloff aboutirent au don ou depot de collections privées importantes.

Sur 1e terrain,de 1969 :1 1971, des travaux subaquatiques ont lieu avec des plongeurs sportifs (Auvernier,
Saint-Blaise, Colornbier/Paraclis-Plage) et l'équipe dc Ulrich Ruoif, archéologue de la ville de Zurich
(Auvernier). Des résultats tres intéress-ants sont obtenus par M. Egloff en photographiant d'a.vion des
villages submergés du Bronze final.

Des ls fin de l'année 1971, toute l'activité de fouille sera tournée vers Auvernier ou le passage de la rcute

nationale 5 portera atteinte A plusieurs sites lncustres. Ne devant inltialement durer qu'une année, ee
travaux s'étendront en fait, grace a la comprehension des ingénieurs et de 1'Etat, jusqu'en 1975. Ces re-
cherches totaliserent plus de 20'000 journées de travail et 18‘50O m2 de décapages furent topographiés 9.
Demplacement de 10 villages occupant plus d'un kilometre de rivsge: Auvernier-Port, Auvernier-Les
Ténevieres, Auvernier-Ru: Chatru, Auvernier/Brise-Lames, Auvernier-Tranchée clu Tram, Auvernier-

Les Graviers, Auvernier-Nord, Auvernier-Brena, Auvernier-La Saunerie, Colombier[Paradis-Plage.
Enfin, durant l'hiver1972-73 eut lieu la fouille subaquatique et le sauvetage d'une barque gallo—romaine

longue de 19,4 111 découverte dans la bale de Bevaix.

En 1976 débutent les travaux de mise en valeur des découvertes faites A Auvernier. D'innombi-ables
articles ont déja été publiés et plusieurs monographies sont sous presse. Dans le cadre de ces travaux,
un laboratoire de dendrochronologie, actuellernent dirigé par Heinz Egger, fut fondé avec l'a.ide du Fonds
national de la recherche scientifique et de l'Université de Neuchatel.

Enfin en 1979, un paste the collaborateur scientifique est eréé. Occupé par le soussigpé, il a pour tache le
développement des recherches sur Pensemble du Canton et non plus seulement sur le tracé des routes
nationales. Le soutien logistique est formé par une partie clu materiel utilise a Auvernier et racheté au

Service fédéral des routes et des dignes, auquel s'ajoute une base et dur (Colombier-La Saunerie,

ancienne pisciculture de l'Etat) et un mini-bus.

Fouilles et sondages ont d'ores et déja eu lieu e Hauterive-Champréveyres (Bronze, 1979-B0), Hauterivef

Rouges-Te rres (Néolithique, 1979), Cortaillod (Bronze, 1980); la surveillance de la pose d'un gazoduc a

tr-avers le canton (Bronze, Romain, Bas Moyen-Age. 1980-Bl), la fouille de l'épave d'Hauterive (XVIe

siecle, 1980), des sonclages a Pemplacement d'une enceinte celtique a Marin (1981) et d'une nécropole

burgonde A Neuchatel-Serriéres (1981) représenterent quelques autres objectifs importants.

En 1981 débute la premiere des 3 campagnes prévues pour le sauvetage des stations clu Bronze final de
Cortainod, couvrant une superficie de 25'000 m2. Ces vastes fouille subaquatiques sont nécessitées par
l'érosion du fond du lac, qui s'abaisse actuellement de 10 cm par an!

D'autre part, un effort particulier est mis dans la réalisation d'une nouvelle carte archéologique du canton

au 1/5'D00. La précédente fut publiée au 1/l00'000 par Daniel Vouga en 1943. En 1980, celle des rives fut

établie. En 1981, l'ensemble cles archives clu musée fut compulsé et classé afin d'établir les csrtes du

district de Boudry; cellesdu district de Neuchatel sont prévues pour 1902 et le reste du canton pour 1983.

Tel fut, en quelques étepes, ls. naissance dlun Service d'archéologie.

Note:

Une esquisse de l'activité archéologique de Canton tie Neuchatel est publiée cheque année (€105 1959) Pa?‘ 1“- E910“
dans "Bibliotheques et Musées tie la Ville de Neuchatel". avec la liste de toutes les publications confiacrées 3
1'archéologie neuchateloise.
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Die Archéologie im Kanton Neuenburg von 1969 - 1981 Beat Arnold

{In April 1969, 2 Jahre nach dem tragischen Verschwinden von Jean-Pie rre Jéquier, wurde Michel Egioff zum
Konservator des Ax-chfi ologischen Museums sowie zum Kantonsarchfi ologen ernannt. Er wurde auch beauftragt,
an der Unlversitélt Neuenburg Vorlesungen uber Archfi ologie zu halten. In diesen 10 Jahren formte M. Egloff
fast aus dem Nichts einen funlctionsféihigen Dienst, enthaltend die Museumskunde (welche noch zu entwickeln
ist). das Hestaurieren von verschledenen Materialien, die Dendrochronologie, den Unterricht an der Uni-
veraitfit, die Forschung und die Grabungen im Gelfi nde sowie unter Wasser.

Im Jahre 1971 wurde daa Restaurierungs-
atelier gegrundet, das von Beat I-lug ge-
leitet wird. Unter seiner Aufslcht er-
halten die Eisengegensttinde der
"Ln Téne-Epoche" ihre ursprtlngliche
Pracht wieder zuruck. I-Iolzgegenstéinde,
Werkzeugstiele, Korbwaren, Textilien
und weitere vergtingliche, in Auvernier
entdecl-rte Objekte warden inskiinftig
die Schaukfi sten des Museums bereichern.
Kopien ergtinzen die Ausstellungen mit
neuenburgischen Fundgegenstfinden,
deren Originaie in anderen schweize-
rischen oder auslandischen Institutionen
gelagert sind. Dies urn vor allern den
Schulen vollstfindige Lehrsammlungen
liber die Vorgeschichte anbieten zu
kbnnen.

Abkléirungen sind im Gange,um ein
neues Archiiologisches Museum au1'zu-
baueu. K11:-zlich fanden zwei zeitiich
begrenzte Aussteilungen statt:
"Auvernier — ein Dori aus der Urzeit"
(Neuenburg und Schaffhausen 1979-80)

. .' ,.<..
Cortaillod, février 1981: La fouiile subaquatique d'un ensemble de

village du Bronze final, couvrant pres de 25'000 m2, vient de débuter

und Cortaillod, Februar 1981: Die soeben in Angriff genommene 'I‘auch-

"50'000 Jahre neuenburgische Ver- ausgrabung eines spiitbronzczeitlichen Dorfes mit gegen 25'0U0 m2
gangenheit" F1§che_ Photo: B. Arnold, MCAN
(La Chaux-de-Fonds und Zurich 1980-81)

Andererseits gehen die Bemlihungen von Michel Egiuff darauf hinaus, wichtige private Sammlungen als Depot
oder sogar als Geschenk fur das Museum zu erhaiten.

In den Jahren 1969 — 1971 fanden Untersuchungen unter Wasaer durch Sporttaucher statt (Auvernier, Saint-Blalse,
Colombier/Paradis-Plnge). Das Team Von Ulrich Ruoff, Stadtarchéiologe von Zurich, tauchte in Auvernier.
Interessante Resultate erzielte M. Egloff, indem er aus einem Fiugzeug die untergetauchten D151-fer der Spit-
bronzezeit fotografierte.

Seit 1971 verlegten sich die gesamten Aktivitfi ten nach Auvernier, wo die geplante Nationalstrasse N5 mehrere
Seeufersiediungen durchschnitt. Die Zeit fur die Untersuchungen war eigentlich nur auf 1 Jahr tegrenzt, die
Grabungen dauerten aber -dank dem Verstétndnis der Ingenieure und des Staates- his ins Jahr 1975. Diese Unter-
suchungen benbtigten total 20'0OO Arbeitstage und 18'500 m2 wurden freigelegt. In dieaer Fifiche befanden sich
10 Dfi rfer. Die Flflche zog sich mehr als 1 km dem Strand entlang: Auvernier-Port, .Auvernier—Les Téneviéres,
Auvernier-Ruz Chatru, AuvernierfBrise-Lames. Auvernier-Trachée du Tram, Auvernier-Les Graviers,
Auvernier-Nord, Auvernier-Brena, Auvernier-La. Saunerie. Colombier/Pa:-adis—P1age.

Im Laufe des Winters 1972-73 fand die Untersuchung und Bergung eines gallo-rfimiachen Schiffes, mit einer Léinge
V0l'1 19, 4 m., statt. Die Barke wurde in der Bucht von Bevaix entdeckt.

1976 begann man damit, die in Auvernier entdeckten Funde aufzuarbeiten. Dar-fi ber wurden schon unzfihlige Artikei
publiziert und verschiedene Aufsiitze sind noch im Druck. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten wurde ein
dendrochrcmologisches Labor eingerichtet. Zur Zeit wird es Von Heinz Egger geleitet. Mit Hilfe des Nationalfonds
und der Univeraitfl t Neuenburg wurde es aufgebaut.

Schliesalich wurde 1979 der Posten eines wissenschaftlichen Mitarbeiters dea Kantonsarchéiologen geschaffen.
Diese Aufgaben sind dem Schreibenden ubertragen worden. Er versucht sich nicht nur mit den Funden, welche
Lm Zusammenhang mit dem Bau der Natlonalatrasen gemacht wurden,zu befassen, sondern vor allem auch mit
der Bearbeitung des ganzen ubrigen Kantonsgebietes.

Grabungen und Sondierungen wurden und werden noch an folgenden Pifi tzen durchgefuhrt: Hauterive-Champréveyres
(Bronzezeit, 1979-80), Hauterive/Rouges-Terres (Neolithiknm, 1979), Cortaillod (Bronzezeit, 1980) ;
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dann uberwachten wir die Aushebung elnes Grabena fur die Gaeleitung quer dutch den Kenton (Bronzezeit. Rbmische

Zeit, Frllhmittelalter, 1980-81). Zu unseren Aufgaben gehfirten ferner: die Ausgrabung des Wrecks von I-iauterive
(XVI. Jahrhundert, 1980), Sondiergrabungen bel der 1-celtiehen Viereckechanze von Marin (1981), die Untersuchung

der burgundischen Nekropole von Neuenburg-Serrierea (1981), uw.

1981 begann die erste von 3 geplanten Kampanien zur Rettung der apfitbronzezeltlichen Stationen von Cortalllod mit

einer Flfiche von 25‘000 m2. Diese grossflfichigen Grabungen sind notwendig, da der Seeboden sich ale Folge der
Erosion jfihrlich um 10 cm senkt !

Im weitern warden spezielle Anstrengungen unternommen, um eine neue archfiologische Karte des Kantuns Neuen-
burg im Massstab 1:5000 zu realisieren. Die letzte Karte wurde 1m Massstab 1:100'0D0 im Jahre 1943 von Daniel

Vouga publiziert. Im Jahre 1980 wurde die Karte der Seeufer auagefuhrt. 1981 wurde im Museum nachgeforscht

und nachgetragen um die Karte des Distril-its Boudry zusammenatellen zu ktinnen; die Karte des Distrikts Neuen-

burg ist fur 1982 vorgesehen, und der ubrige Kanton sollte 1983 fertig kartiert sein.

Das war, in einigen Etappen, die Entwlcklung unseres archéiologiachen Dienstes.

Anme rkung:

Seit 1969 wird jfihrllch eln Abriss fiber die Aktivitaten des archéiologischen Dienstee im Kanton Neuenburg durch
M. Egloff herausgegeben. Dies im "Bibliothéques et Musées de la Ville de Neuchatel" mit einer Liste, enthaltend
efimtllche der neuenburgischen Archfi ologie gewidmeten Publikationen.

Ein Aualandsernester beim Niederlandischen Heichsdienst fur Altertumskunde Jfirg Schneider
(Teil 1)

Im Summer 1969 hatte der Schreibende durch die Ve rmittlung von Herrn Prof. Dr. H. H. Sennhauser die
Mtbglichkelt, auf drei Grabungen in den Niederlanden teilzunehmen.

Oost Souburg

Oost Souburg liegt in Zeeland, genauer auf der Insel Walcheren, welche im Norden von der Oostern Schelde, im

Suden von der Western Schelde und im Osten von Noord- und Zuid-Beveland begrenzt wird.

Die Inael Walche ren, wie llberhaupt grosse Teile clee uiederlfindischen Uferstreifens zur Noorcl- Zee sind eigent-
liche Depressionen, die nur dank elnem "altersgrauen" Dammsystem vor stélndlgem Uebernutetwerden verachont
bleiben.

Oost Souburg - zwischen Vlisslngen und Middleburg gelegen - ist eine Dorfaiedlung, in deren Mittelpunkt eine
fruh-/hochmittelalterliche Ringwallanlage steel-ct. Typisch auch ftlr andere niederlfinclische Siedlungen lat, dass
das neuzeitliche Souburg seine St:-assen um dleses "Réduit" angelegt hat. Dieser Ruckzugskern scheint schon

aehr frflh ale Allmend und spéiter als Platz ftlr Schrebergéirten benfltzt worden zu sein. (vgl. Abb. 1)

Etwa ein Fllnftel der Anlage im Nordosten wurde in den Jahren 1970/71 weitgehend abgetragen. Irn Jahre 1939
warden im Suden zwei Schnittedurch den Wallbering angelegt, die geplante Grabung aber nach dem Ueberfall der
Deutschen im Jahre 1940 zuruckgestellt. Erst 1969 wurde der im Laufe der Zeit fast eben gewordene Bering mit

der eingeachlossenen Siedlungsflfi che archflologisch untersucht.

1870/71 abgetragen

: Schnitte

oounnoi-0
.,,...,,. ve rmuteter Wall

-—_.__._

Abbildung [ Tableau No 1 :

2 alte Schnitte (1939) Situation der Grabung irn Kern von
Oost Souburg /

0 50 100 m emplacement de la fouille en centre

I I I de Oost Souburg avec le réau routier
et le "village fortifié"
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Die archtiologische Feldarbeit in den Provinzen untersteht dem Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek, elner zentralistischen Amtsstelle, welche im "Mariénhof"/Kleine I-Iaag 2, Amersfoort, ihren Sitz hat. -
Man kann fiber aolchen wissenschaftlichen Zentralismua geteilter Meinung sein. Sicher hat er auch seine Vorteile:
alle prechendieaelbe wissenschaftliche Spi-ache, verwenden dieselben Dokumentationstechniken und daa verein-
heitlichte Fundwesen ist transparent und laast rasch iiberregionale Querverweise zu und fdrdert wohltuend daa
wiesenschaftliche Geaprfi ch.

Ala wissenschaftlicher Grabungsleiterzeichnete der "kantonaarchfiologe" fur die Provinz Zeeland verantwortlich.
Die brtliehe Leitung unterstand einem jungen Grabungatechnike r, welchem zwel Zeichner zur Seite standen. Das
Hilfspersonal rekrutie rte sich aus filteren Miinnern von Oost Souburg und der naheren Umgebung.

Die Aufgabe des Grabungstechnikers - er war tlbrigens von Haus aua ein Hochbauzeichner - beinhaltete neben der
Ftlhrung des Einsatzes noch die F'oto- und Vermessungsarbeiten. In der Hegel besprach er die zu dokumentierenden
Fliichen und Profile mit den Zeichnern im voraua.

Zur Vermessung: Auf allen Grabungen welche ich besuchte, wurde nach dem Messpunktverfahren gearbeitet. Der
Hauptmesspunkt war in der Regel durch drei Ausweichpunkte "versichert". Die 1-iauptachse lag ausserhalb der
Grabungaflfi che und 1111 Abstand von 3 m wurden Nebenachaen gitterartig tiber die Grabung "gelegt" und mit elu-
gerammten Armiereisen "i'estgehalten". Die absolute Hbhe wird nach dem NAP (Nieuw Amsterdam Pijl) ange-
geben. In den Ortschaften finden sich, znmeist an Reichegebtiuden angebracht, Eichpunkte.

Zur Fotografie: Gearbeitet wurde mit den verschiedensten Kameras. Daa Filmmaterial war damals i'Llr schwarz-
weiss Biider einheitlich llford F? 4 /120/Din 22 und fur Farbdias Kodak/Ektachrom-x/EK135-36/Din 19. In den
seltensten Fallen nur wurde ein Fotometer verwendet. Ebenso fehlten Fotonurnme rn und dementsprechend wurde
auch kein Fotoprotokoll geftlhrt.

Vorblldlich ist indes das Fundwesen: Alie Funde wurden fortlaufend numeriert und im Fundbuch registriert.
Daa Original des Fundzettels begleitete den in zweckméissige Fundsacke oder Schachteln verpackten Fund, der
Durchschlag wurde in einem Ordner abgelegt. Die Beschriftung der Fundzettel ist im ganzen Land einheitlich
und trfigt folgende Punlcte:

Plaats (Ort der Grabung)

Datum

Vondstnummer (Fundnumrner)

Situatie (Fundsituation)

Inhoud (Inhalt)

Opgegraven door (augegraben durch)

Zur zeichnerischen Dokumentation: Grundrisse(F1aks) wurden im Massstab 1:50 festgehalten, Profile 1:20,
besonders interessante Stellen 1:10. Uebersichtsplane der G:-abung im Massstab 1:100. Mit ganz wenigen Aus-
nahmen wurden alle Plane koloriert.

Hier ein Wort zu den Zeichnern: Au!’ allen Grabungen traf icb in dieser Funktion Niederlfi nder aus den Kolonien
von ehemalig Niederlfi ndiach Westindien. Ueberaus liebenswurdige Manner mit einer ansgezeichneten Beobach-
tungsgabe und einer feinen Hand. Eine kolorierte Profllzeichnung war ein wissenschaftlich getreues Kunstwerk.
Diese "Kunstler" brauchten tlbrigens keine I-‘eldsttlhle. Mit der den Asiaten eigenen Art arbeiteten sie stundenlang
in einer Kauerstellung, das Zeichenbrett auf den waagrechten Oberschenkeln aufgelegt. Wahre Kunatler wax-en
sie tibrigens auch im Drehen von Zigaretten!

Zur Feldarbeit: Der gewachsene Boden wie auch die Kulturschichten bestehen ans Sand, Silt und Lehm. Ein-
schllisae, wie grober Sand, Kies oder gar Steine, findet man kelne. Feucht lass: aich dieaer Boden sehr gut
abtragen oder feinreinigen. Trocknet er hingegen aus, so wird die OK pickelhart, ea bilden sich hunderttausend
kleinere oder grbssere Schusselchen, - kurz man hatte in diesem warmen Sommer 1969 grease Probleme.

Die Hilfsarbeiter sind erfahren und sehr interessiert. Willige Manner mit einem Hang zu grossen Bieren und zu
dieken Zigarren. Zigarren waren damala in Holland so gtlnstig wie bei uns Stumpen 2. Wahl . . . . Gearbeitet wird
mlt der Allerweltsspatenschaufel vom groben Aushub bis zur Feinreinigung. Das Material wurcle auf Kippwfi gelchen
uber einen eigens konstruierten Schienenstrang zu einer Deponie geftlhrt.

Der archaologische Befund

Es handelt sich um eine in spfitkarolingischer bis hochmittelalterlicher Zeit "bestossene" Fluchtburg oder besser

Fluchtsiedlung. Als Wehrdorf in Zeiten der Not, vielmehr aber auch als ein mit einem Schutzwall versehene r,
trockener Ort bei Sturmfluten und den damit auftretenden Ueberschwemmungen. In beiden Fallen zog sich die
bfiuerliche Bevtilkerung der umliegenden Hfi fe in dieses gemeinaam errichtete Refugium zuruck und verteidigte
ichin dem einen Fall oder schutzte sich clutch sttindiges Ausbessern des Welles irn andern Fall.

Diese gemeinachaftlichen Bauwerke gegen die Unbill der Natur wie gegen die Argliat der Menschen wurden im
Hoch- und Spiitmittelalter zum Tell. von mottenfi hnlichenAnlagen hofweiae abgelfist.

Die Anlage Von Souburg unteracheidet sich kaum von vielen andern Beisplelen der nahen und weiteren Umgebung
im Mtlndungsgebiet der Schelde. Innerhalb des Ringwalls wax-en die Hauser so angeorclnet, dass der Kern des
Fluchtdorfes frei und nicht tlberbaut war. Hier war Auslauf fur das Vieh, Allrnend und auch zum Tell Ackerfeld,

wie eindeutige Verffi rbungen - hervorgerufen dureh die Pflugschar - auf der aandig-siltigen Aekerkrume deutlich

machten.
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Der Wall: Der Kern des urspriinglich wohl etwa 3 m hohen und an der Basis imapp B m breiten Walls bestand
aus einem Gemiach V011 Sand und Lehmbrocken, Zavel genannt. Diese Gemenge wurde gegen die Feind- bzw.
Waserseite mit schweren, ungebrannten Lehmziegeln, sogenannten "Kleinplaggen", am Wallmes in mehreren
Lagen stark, verstfirkt. Am innern Wallfuss fanden sich zuweilen auch mehrere Lehmziegellagen. Ueberdies
lassen mehr oder weniger regelmiissig nngeordnete Pfahllfi cher den Schluea zu, dase zurnindenat eine. wenn
nicht rnehrere Palisadenreihen den Wallbering gegen die Feindseite weiter verstéirlct haben (vgl. Abb. 2)

Lehmziegel

Palisade

\ J
Mee reshbhe

0 5 10 15 20 m

Abbildung [ Tableau No 2 :

Oost Souburg: Idealprofil durch Wal1- und I-Iauskonstruktiun / profil idéai entre rempart et maison

Das Hans: Gleich dem Wa11- bestand auch das I-Iausfundament aus "Zavei", diesem stark verdichteten Gemeng
von Lehm und Sand. Hier wie dort bildeten die schweren, biiiuiich farbenen "Kleinplaggen" (ca. 30 x 50 x 5 cm)
die Verkleidung des knapp meterhohen Fundamenisockels. An der Basis war letzterer tlber 8 m breit, beim
ersten Beniitzungsniveau etwas uber 6 m. Bei mehre ren "Héiusern" fand man zwei solcher I-‘undamentkerne aur-
einandergetiirmt; was zusammen mit den éilteren Pfoienlbchern unzweifelhaft auf einen Abbruch, ein Aufstocken
des Sockels, und hernach einen Neubau an derselben Stelle schliessen mast. Das dergesialt "abgehobene" Innen-
niveau vermied bei Ueberschwemmungen das miihsame Waten im Murast (nasse, klamme Fiiesali).

Die Pfosienlticher mit bis zum Baden heruntergezogenem Dach, waren stirnseitig wohl mit einem Walm versehen.
Wahrscheiulich lagen die am Firstbalken "aufgehéingten Refen" auf der Lehmziegelpackung auf. Die Dachhaut be-
stand aus Stroh, Strandhafer oder Hietgras, wie rezente Beispiele noch deutlich machen.

Die Masse der I-lfiuser, vgl. Abb. 3, waren unterschiedlich und bewegten sich zwischen 6 und 8 m Breite und
20 his 30 m Ltinge. Eine Dreiteilung in Wuhn- und Schlafteil, in Stallung sowie in einen Scheunenteil, war alien
gemeinsarn. Die grosse Ausdehnung der I-Iiiuser und die verschiedenen, gleichzeitig beniitzten Feuerstellen
lessen den Schiusa zu. ciass mehrere Gruppen, eine Grossfemilie, im selben Langhaus gewohnt haben mtissen.

Die Funde sprechen von einem durchschnittlichen, zweclcrnfissigen Hauahalt, jegiicher Luxus fehite.

Eine abschlieasende Wiirdigung kann vom Verfasser nicht erwartet werden: zum einen war die Grabung tiber
mehrere Etappen —aui' Jahre vertei1t- geplant. zum andern ist ihm eine ausfiihriiche Publilcation bislang nicht
bekannt. (Abb. 3 siehe nfichste Seite)

Resume

En été 1969, grace A Pintermédiaire de Prof. H. —R. Sennhauser, 1e sousaigne a pa participer 3. 3 fouilles dans

les Pays-Bas.

Dans une premiere partie, il rend compte de ses experiences avec les méthodes de fouilies a Oost Souburg, eur

1'i‘1e Walchern on) une fortification du Hant—Moyen Age est explorée. Uarchéologue cantonal pour la plaine de

Zeeland amirait la direction scientifique; la conduite locale incombait a L111 jeune technicien de fouilles, qui

s‘occupait également des photos et mesures, et bénéficiait de 1'aide de deux dessinateurs. Le personnel technique

était composée cl'hommes agés cle la région.

Le site fortifié était un refuge de 1'époque carolingienne jusqu'au Haut Moyen Age, on 1'on se retrachait en pé riode

de crise. I1 offrait une protection par son haut rampart aux assauts ties fiots at innondations.
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Zurich, Munsterhof 1981 Grahung und Hnusunteruchung in den Pestalozzi-I-Ifi usern Hermann Obrist

Vorgeschichte

Seit bald 15 Jahren beabsichtigte die Firma Pestalozzi. & Co. , ihre im Laufe der letzten 150 Jahz-en erworbenen
Liegenschaften Munsterhof 12 / In Gassen 1, 3 & 5 einem Totalumbau zu unterziehen. Das Projekt wurde spruch-
reif, nachdem die gesamte Geschéftatatigkeit vom Mtlnsterhof in Zlirich nach Dietikon verlegt war. Einem mit
Umbauten und den Gebéiulichkeiten beatena vertrauten Architekten wurde die Planung fibertragen.

Urn eine mbglichst hohe Nutzung des Grundstucks sicherzustellen, reichte er ein Projekt ein, das die totale Aus-
kernung und Unterkellerung der Gebéiude vorsah. Trotz Unkenntnis der Aurnahmeplane des Archltekten wurde
daa Bauvorhaben bewilligt: Projektanderungen ‘un Falle archfiolugiach und historisch bedeutencler Befunde
blieben indesa auadrucklich vorbehalten. Schon nach kurzem Betrachten der Plfi ne flelen uns Mauern und Um-
risse hochmittelalterllcher faster I-léiuaer und Wohnttlrme auf. Dieae sind derart in die heutige Ueberbauung
integriert. dass nur eine eingehende archfiologische Untersuchung. welche das Aufgehende sowie den Boden
umfasat, Klarheit uber die Bebauungsphase Von der rfimischen Zeit his heute erbringen kormte.

Urn die Bedeutung, diesen Hauskomplex im Herzen Ztlricha untersuchen zu kfinnen, in der ganzen Tragweite zu
erfassen, braucbte es allez-dings nicht erst diese Aufnahmeplfi ne.
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Plan No 1

Grundriss der untersuchten
Fléichen &: Gebéiude (dunkel),
den frt1h- und mittela1ter-
lichen Friedhijfen, der
riimischen Strasse mit
Brticke, sowie dem 1977/
1978 erarbeiteten Grabungs-
feld /

Plan des surfaces fouillés
et batiments (en sombre),
des cirnetiéres médiévaux,
de la route romaine avec un
pont et la fouille 1977/78

/

Plan No 2

Die bis heute bekannten
festen Wohnhéiuser im
Gebiet Mtinsterhof /

Les maisons d'habitation
reconnues jusqu'é. ce jour
dans la région du Mt1nster-
hof
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Schon 1953 wurden von Prof. Emil Vogt beim Umbau in Gaasen 6 etliche fruhmittelalterllche G:-fi bererfaast.

Die Grabung in der Kirche St. Peter von 1970/71 brachte weitere Spuren friihmittelalterlicher und auch
rflmicher Be siedlung.

An der Storchengnsse 13 konnten dann im Sommer 1978 16 frlihmittelalterliche Grfi bermit Beigaben l'reige-
legt und sorgfélltig dolcumentiert werden. Ea kam dabei auch eine rtimische Strassenkofferung zum Vorschein.

Auf dem Munster-hof selbst erarbeitete das Bilro fiir Archfi ologie 1977 und 1978 Befunde einer rbmischen Stein-
packung mit Pfostenlbchern einer Brticke, welche man im Zusammenhang mit der Strassenkofferung Storchen-
gasae sehen darf.

Diese I. und II. Grabungetappe Mtlnsterhof forderte zudem rnittelalterliche Grtiber zutage. welche im
Friedhof des B53 gegrundeten Fraumiinsterstiftea lagen. Auch Grundrisse von Héiusern, weiche diesen Fried-
hof nicht mehr kannten, im 13. Jahrhundert aber bereits wieder aufgegeben wurden, konnten featgestellt
we rden.

Die archiioiogische Bedeutung des Gebietes zwiachen der Kirche St. Peter and dem Fraumunster war also schon
linger belcannt. Der Grundrissplan zeigt nun aber, dass wit nicht fiberall die Ersten sind, die den Baden des zu
untersuchenden Gebietee "durchw1‘.ih1en".

Schon die romanische Zeit erwirkte durch Bauten eine kleinteilige Zergliederung ties in romischer Zeit offenen
Schwemmlandes der Sihl und des Ztirichsees. Diese Storungen nahmen in neuerer Zeit stfindig zu, und es ist

wohl ein Zufall, class irn Boden uberhaupt noch Spuren van archfiologischer Bedeutung vorhanden sind.

Befunde

Um diese Zeugen zu retten. fuhrte das Euro fur Archtiologie vom November 1980 bis Juli 1981 I-Iauauntereuchungen
und Grabungen in den noch ungestfirten Bodenachichten durch.

Die Untereuchung der ca. 150 Hfi ume in den Hziusern
des ganzen Komplexes liessen une sieben feste Stein-
hfiuser erkennen, die teilweise bis in dritte Stockwerk
Substanz deg 12. 8: 13. Jahrhundex-ts zeigen. Dieser
Befund ergfinzt uns eine Darstellung der festen Wotan-
hiiuer des 12. & 13. Jahrhunderts in Zurich.

Als datierbare Bauelemente dieser Wohnturme fanden
wir ein sehr fein behauenea Rundbogenfenster (12. Jh. ).
vergleichbar mit Arbeiten am Groesmunste:-_,und einen
fruhgotischen Lichtschlitz des 13. Jh. Ala Zeugen dea
Barock kamen eine Fluakieselpfléiaterung im Eauten-
muster aowie mit Rollwerk bemalte Balkendecken zurn
Vorschein.

Die Grabungen in den total 15 teilweise sehr k1ein-
flfichigen Feldern gaben Aufschluss fiber die beiden
oben erwiihnten Friedhfi fe. Zwei fruhmittelalterliche
G:-fi ber, das einer Frau mit Schmuckbeigaben, das
andere eines Mannee mit kurzem Dolch, besteitigten
die Annahme, class dieeer Friedhof rund um den
Morfl nenhugeldes heutigen St. Peter auf einem
Plateau angelegt war.

Mittelalterliche Grfi berohne Beigaben im Stidteil dea
I-Iauses Mtlnaterhof zeigen die genaue Auadehnung des
Fraumlinsterfriedhofee vor dem 1.1. Jahrhundert.

Ein Pfostenloch aua romischer Zeit beetfitigt zudem
die Existenz einer Bruclce von min. 80 Meter-n
Lfinge iiber den Sumpf des damaligen wilden Sibl-
arms.

Weitere Ergebnisee der Mtinsterhofgrabungen we:-den
im Frtihjahr 1982 in Buchform erecheinen.

Rekonstruktionsversuch der ursprtinglichen festen Wohnhfi userIn Gasen 1, 3 & 5

Tentative de reconstruction des maisons In Gassen 1, 3 et 5



Grabungstechnische Probleme

Die Zergliederung cler Grabungsfuiche und der zu untersuchenden Héiuser stellt besondere Anforderungen an
clas Dokumentatlonssystem. Um das Tun der mehr als zwanzig Mitarbeiter genau erfassen und den jeweiligen
Arbeitsort anhand eines Planes erkliiren zu ktbnnen, warden alle Hfi ume mit System nummeriert. So war es
mtiglich, von jedem Raum und jeder Flfiche eine Karteikarte, worauf die Befunde sowie Fotos mlt Datum
notiert wurden, zu erstellen. Neue Befunde kfinnen laufend notiert und Korrekturen sofort angebracht werclen.
Auch lassen sich so Querverbindungen in den Riiumen und In den Flfichen he:-stel1en,lndem die entsprechenden
Karteikarten miteinander verglichen werden. Disses System bedingt natflrlich eln konsequentes Nachfuhren
der Karteikarten und dies war im besprochenen Fall nicht immer leicht. Die grfisste Hilfe waren Mltarbeiter,
welche das System genau kannten, und von ihnen gemachte Befunde selhstfindig clokumentieren konnten. Die
Bewfi hrung des Systems steht noch aus. denn die Auswertung der Grabung hat noch nicht begonnen.

Fur néihere Auskfl nfte bin lch gerne bereit.

Baugeschichtliches Archiv Zfl rich, Buro fur Archfi ologie, Hermann Obrist
Flekonstruktion: Daniel Gutscher / Plane: H. Obrist

bisherige Publikationen:

Grabungstechnik Heft 2, August 1979, J. Hanser, Stadtkernforschung auf dem Mtlnsterhof
TURICUM 1978, Heft 1 und TURICUM 1979, Heft 2

Résumé

Une fouille a été conduite de novembre 1980 :3 juillet 1981 dans les maisons de la famille Peetalozzi sur le

Munsterhof et In Gassen :1 Zurich. Les chantiers situés 3 peu pres A mi-chemin entre la St. Petersklrche et
le Fraumunster, ant touché au nord Les derniéres extensions du cimetiére du Haut-Moyen Age de St. Peter]

Storchengasse, au sud la limite nord du cimetiére médiéval du Fraumunster et différents restes d'époques

romaine et médiévale tardive. Ces résultats complétent et confirment en partie les découvertes et foullles

des années 1977-78.

A l'occasion d'ana.1yses archltécturales a 1'intérieur des maisons, on a pu reconnanre sept. maisons de

pierre ou tours habitées. I1 faut signaler une fenetre en arc finement taillée du 12:! s.
(volr "Technique des fouilles" Cahter 2, aout 1979 : J. Hanser, Stadtkernforschung auf dem Milnsterhof}

Barocke Flurpflésterung mit
Flusskieseln im I-Iaus In Gasser: 5
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Elne unerwartete Ausgrabung an der Mozartstrasse in Zurich Armin Mathis

Bei den Aushubarbeiten flir den Opernhausneubau stless man aui‘ prfihistorische Funde. Dies tlberraschte umaomehr
als man Von der geologischen Situation her nicht damit rechnen musete, dasa sich in diesem Bereich préihistorische
Siedlungen befanden. Man war daher am Anfang sehr skeptisch, denn an verschiedenen andern Platzen in Zurich
musste man feststellen, dass préihistorische Funde zutage traten, die im letzten Jahrhundert bei den Seeuferauf-
schiittungen Von abgebaggerten Siedlungen abgelagert wurden (sogenannter Eierfl aschen-Horizont, da auch Bier-
flaschen in diesen Ablagerungen liegen).

Geneue Sondierungen zeigten, dass verschiedene Kulturschichten vorliegen, nfimlich aus der Fruhbronzezeit, der
Schnurkeramik-, der Horgener Kultur, sowie wahrscheinlich der Pfyner Kultur und der Zurcher Gruppe. Bei diesen
Stationen handelt es sich ofienbar um eine ehemalige Insel, die bei frtiheren geologischen Sondierungen gar nicht
erfasst wurde.

Da die Zeit sehr knapp bemessen ist, entschloss man sich zu einer neuen Art des Ausgrabens, die von der stiidtischen
Tauchequippe bei der Unterwassergrabung "Kleiner Hafner" erprobt wurde. Man legte zuerst einen Sondierchnitt
durch das Gebiet. Anschliessend wird von diesem Schnitt aus jeweils ein meterbreiter Streifen ausgegraben und
zwar durch alle Schichten hindu:-ch. Danach folgt der nfichste Meterstreifen, usf.

Diese Methode hat den Vorteil, dass man viel mehr Profile gleichzeitig beobachten kann, und alle Schichten gentlgend
dokumentiert werden kfinnen. Auch wenn aus Zeitmangel am Schluss vielleicht noch nicht die ganze Fliiche fertig aus-
gegraben ist, muss dann nicht eine ganze Schlcht unbeobachtet aufgegeben werden. Der Nachteil dieser Methode iiegt
darin, dass nie eine grfiesere Fliiche gleichzeitig beobachtet werden kann.

In einem der folgenden Hefte we:-den wir voraussichtlich in der Lage sein, fiber die Erfahrungen mit diesem
System zu berichten.

Die Ausgrabung hat Ende November begonnen und dauert noch his Ende Februar 1982.

Vgl. auch Titelbild und Artikei "Wetterschutz", Absatz 5, Seite 7 in diesem Heft

Une fouille inattendue A la Mozartstrasse a Zurich Réfi umé

A 1'occasion des travaux d‘excavation en we de la construction de 1'opéra, on rencontra des vestiges préhistoriques.
Ce fut une urprisecar, d'apres la situation géologique, on ne s'attendait pas A la présence d'une station a cat en-
droit. I1 s'agit en fait d'une ancienne I1e qui n'avait pa été autrefoie reconnue par 1e sondages géologiques.

Le temps a disposition étant tree bref, on décida de Iouiller la surface, par bandee d'un metre. On iouille toutes
les couches et documente en euivant; on peut ainsi observer beaucoup plus de profile et, si on n'arrive pas A
ter-miner dans les délais, on connart toute fois quelquechose de chaque couche.

Nous espérons pouvoir presenter dans un prochain cahier lee experiences de cette méthode.

La i'oui11e dure jusqu'a1a fin de février 1982.

(voir Page de couverture ainsi que page No 7 de cette edition, article No 5)
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