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Stefanie Martin-Kilcher, Das romische Graberfeld von Courroux im Berner Jura.

Mit einem anthropologischen und osteologischen Beitrag von B. Kaufmann. 

Basler Beitrage zur Ur- und Friihgeschichte, Band 2. Habegger Verlag, Deren- 

dingen-Solothurn 1976. XIV und 231 Seiten, 54 Textabbildungen, 68 Tafeln 

sowie ein farbiges Frontispiz.

Die aus einer Basler Dissertation des Jahres 1973 hervorgegangene Arbeit ist 

erfreulich schnell als zweiter Band der neuen Basler Publikationsreihe veroffentlicht 

worden. Sie stellt, wie der Doktorvater und Herausgeber L. Berger im Vorwort 

vermerkt, die erste umfangreichere Edition eines Schweizer Graberfeldes nach den 

Arbeiten von Ch. Simonett und E. Ettlinger dar. Ein Blick in das Literaturverzeichnis 

zeigt, daB auch auBerhalb der Schweiz derartige moderne Untersuehungen nicht 

gerade haufig sind. Vorwegnehmend ist zu sagen, daB das neue Buch eine Fulle 

wertvoller Anregungen bietet und das teilweise sprode Material in alien Richtungen 

erschopfend auswertet, ohne dabei ungesicherte Folgerungen zu ziehen. Das iiberaus 

anschauliche Resume S. 143f. best sich so unspektakular, daB man fast vergessen 

konnte, daB alle hier getroffenen niichternen Aussagen dur ch die vorangehenden 

Untersuehungen abgesichert sind.

Das beim Kiesabbau entdeckte Graberfeld wurde 1953 und 1958 zum groBten 

Teil ausgegraben. Es gehorte zu einem romischen Gutshof wenig auBerhalb des 

Dorfkerns von Courroux im Berner Jura (Delsberg). Zu beiden Seiten einer StraBe 

fanden sich 116 Brandgraber und acht Skelettgraber vom spaten 1. bis zur Mitte 

des 3. Jahrhunderts sowie im Nordteil des Areals 24 oder 25 Skelettgraber des 

4. Jahrhunderts.

Das Brandgraberfeld diirfte ursprunglich rund 200 Bestattungen umfaBt haben. 

Infolge Zerstorungen vor den Grabungen sind nur 102 der 116 bekannten Graber 

auswertbar. Die Ustrina wurde im freigelegten Areal nicht gefunden. Aufgrund von 

starken Verfarbungen der verbrannten Keramikbeigaben vermutet Verf., ent- 

sprechend der geringen Zahl von ein bis zwei Verbrennungen pro Jahr, groBe Scheiter- 

haufen mit entsprechend intensiver Hitzeentwicklung. Der Friedhof weist eine 

mittlere Belegungsdichte auf (6 m2 pro Grab). Die mangelhaften Grabungsbeob- 

achtungen lassen zur Bestattungsart nur die Aussage zu, daB etwas mehr als die 

Halfte der Graber Urnengraber waren.

AnschlieBend werden die Funde aus den Brandgrabern besprochen in der 

Reihenfolge Sigillata, sonstige Keramik, Glaser, Holzkastchen, Trachtzubehor und 

Schmuck, Gerate, Miinzen, Lampen, Statuetten, TiergefaBe, Speisebeigaben und 

Nagel (S. 21-78). Hier zeigt sich in den Anmerkungen die Belesenheit und Museums- 

kenntnis (speziell auch franzosischer Museen) der Verf. Bei der Diskussion der Holz

kastchen vermiBt man alienfalls Hinweise auf die neueren Arbeiten von D. Gaspar 

und H. Buschhausen zu spatantiken Kastchen. Bei den Messem Abb. 19, 7-8 ware 

neben ,Taschen- und Toilettenmesserchen‘ auch noch spezieller an Rasiermesser zu 

denken (vgl. Bayer. Vorgeschichtsbl. 40, 1975, 68ff. Abb. 1-2).

Es folgt die Auswertung (S. 79-94), wobei zunachst Trink- und Speisegeschirr 

sowie Spendegeschirrsatze zu Ausstattungsgruppen zusammengestellt werden, deren 

Interpretation freilich mit dem Unsicherheitsfaktor der von der Bestattungsart ab- 

hangigen Uberlieferung behaftet ist (S. 87). Die Besprechung miindet in eine anschau

liche Zusammenfassung (S. 93 f.).

AbschlieBend werden Datierung und Belegungsablauf sowie die bestattete 

Bevolkerung besprochen (S. 94-107). Bei einer angenommenen gleichbleibenden 

Bestattungszahl 0,7 pro Jahr ergeben sich nach Kombinationstabellen und unter 

Beriicksichtigung von Funden aus zerstorten Grabern drei Zeitstufen: Stufe I



272 Besprechungen und Anzeigen

(ca. 70-110 n. Chr.) mil 26-29 Grabern, Stufe II (ca. 110-160 n. Chr.) mit 24-33 

Grabern, Stufe III (ca. 160-230/240 n. Chr.) mit 29-52 Grabern. Der Endpunkt 

diirfte sich noch um einige Jahre verschieben, da die spaten Brandgraber uber

proportional haufig zerstort worden zu sein scheinen. Wichtig ist das Ergebnis, daB 

sich der Belegungsablauf horizontalstratigraphisch nachweisen laBt.

Der Friedhof wird dem Personal des Gutshofes zugewiesen, dessen Starke mit 

etwa 35 Personen errechnet wird (durchschnittliche Lebenserwartung 27 Jahre; 

hohe Kindersterblichkeit; erwachsenes Durchschnittsalter 37 Jahre). Die besser 

ausgestatteten Graber lagen beiderseits der StraBe; diese besseren Grabplatze 

werden daher mit rangmaBigen Unterschieden innerhalb der Dienerschaft des Guts

hofes in Zusammenhang gebracht.

Die Abhandlung der wenigen Korpergraber dieser Periode nimmt entsprechend 

weniger Raum ein (S. 108-132). Die mit einer Ausnahme beigabenlosen Graber im 

Siidteil des Friedhofes werden mit guten Griinden dem 2. Jahrhundert zugewiesen, 

als ein Wiederaufleben einheimischer keltischer Tradition.

Die Korpergraber im Nordteil gehoren in das 4. Jahrhundert. Sie sind in vier 

Reihen angelegt, fast alle Bestatteten haben den Kopf im Osten. Unter den Beigaben 

findet sich Argonnensigillata, Eifelkeramik, Terra Nigra, rot iiberfarbte und glasierte 

Ware sowie eine Reihe von Glasern und wenig Schmuck und Trachtzubehor, darunter 

genagelte Schuhe. Ein Belegungsablauf im strengen Sinn laBt sich aufgrund der 

kleinen Zahl nicht schliissig nachweisen; aus verschiedenen Indizien werden nach 

dem Beigabenrang zwei Gruppen (im Westen und Osten) unterschieden. Die Belegungs- 

dauer wird mit 60 Jahren angenommen (Mitte 4. Jahrhundert bis Anfang 5. Jahr

hundert) , wobei die 24 Graber bei einem anthropologisch errechneten Durchschnittsalter 

von 40 Jahren auf eine Bevolkerung von 16 Personen (ohne Kinder) schlieBen lassen.

AbschlieBend werden S. 133—138 die wenigen Indizien fur Lage und Umfang 

des Gutshofes geschildert (die Mauer umschloB etwa 240 zu 320 m) sowie S. 139-142 

die Besiedlungsgeschichte des Delsberger Beckens in romischer Zeit skizziert, die 

auf Abb.51-52 ein eindrucksvoll dichtes Bild sowohl im 1. bis 3. Jahrhundert wie 

auch im 4. Jahrhundert bietet.

Der Katalog S. 157-206 ist in der Anordnung gut gegliedert und ein optimaler 

KompromiB zwischen Kiirze, Genauigkeit und Lesbarkeit. Nach dem archaologischen 

Material wird die anthropologische Untersuchung der Leichenbrande sowie der 

tierischen Uberreste durch B. Kaufmann vorgelegt (S. 207-231). Die exakten 

Zeichnungen der 61 Fundtafeln verzichten auf uberfliissige Schattierungen und 

Profilraster, bringen dafiir aber als dankbar empfundene Veranschaulichung Rekon- 

struktionen der fragmentarisch beigegebenen bzw. erhaltenen GefaBe. Der ein- 

heitliche MaBstab 1:2 wirkt angenehm, wenn er sich natiirlich auch nicht ohne 

weiteres fur alle zukiinftigen Publikationen (etwa keramikreicher Graberfelder) 

empfiehlt. Beim Miinzkatalog S. 146 ff. wiirde Rez. die Vorlage nach FMRD-Schema 

vorziehen. In den seltenen Fallen, in denen Kataiog und Zeichnung Fragen offen 

lassen, liegt dies wohl am Erhaltungszustand des Objektes. So ist mir Taf. 42 Grab 

90,3 nicht klar (kraftig profilierte oder Scharnierfibel?), ebenso Taf. 24 Grab 43,3. 

Hier helfen manchmal danebengestellte Rekonstruktionszeichnungen wie Taf. 32 

Grab 60,4; Taf. 37 Grab 73,12. Bei Taf. 50 B 2 lassen sich Aufsicht und Ansicht 

nicht vereinbaren; Taf. 24 Grab 43,3 und 4 sind im Katalog vertauscht.

Alles in allem ist der vorliegende Band eine mustergiiltige Publikation, die 

nach Anlage, Methode und Durchfiihrung Referenzstandard zukiinftiger Veroffent- 

lichungen romischer Graberfelder sein diirfte.

Miinchen. Jochen Garbsch.


