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Die Sondierung des damals bekannten Burgenforschers 

Walther Merz (1907), der am 2.Weltkrieg gescheiterte Ver- 

such einer Freilegung der Frohburg durch die Museums- 

komission Olten (1938-1940), vor allem aber die grossange- 

legte Ausgrabung unter der Leitung von Prof. Dr. Werner 

Meyer (1973-1977) brachten neben dem mittelalterlichen 

Fundgut auch tiber 40000 Funde, vorwiegend klein frag

men tierte Keramik aus dem Neolithikum (Jungsteinzeit), 

der Bronze- und Hallstattzeit sowie aus der spatrbmischen 

Epoche, zutage. Die Auswertung beruht auf rund 5000 

Rand-, verzierten Wand- und Bodenscherben, die nur in we- 

nigen Ausnahmefallen eine Rekonstruktion der gesamten 

Gefassform zulassen. Aufgrund des Fehlens einer Stratigra

phic miissen alle Funde als unstratifizierte Streufunde be- 

trachtet werden. Ihre Zuweisung erfolgt daher bloss auf ty- 

pologischem Vergleich mit ahnlichen Inventaren aus Sied- 

lungen des Juras und des Mittellandes.

An Siedlungsstrukturen konnten 1973-1977 zwei spatbron- 

zezeitliche Herdstellen und eine Steinsetzung sowie einige 

Steinplatten aus der spatrbmischen Zeit freigelegt werden.

Neolithikum: Horgener und Schnurkeramische Kultur

(ca. 2800-2500 v. Chr.)

Von diesen beiden Kulturen stammen etwa 16 Prozent des 

bestimmbaren Fundgutes: 4 Prozent Keramik und 12 Pro

zent Stein- und Silexartefakte.

Hausstrukturen waren keine mehr vorhanden. Trotzdem 

darf mit einer kleineren Siedlung beider Kulturen gerechnet 

werden. Sie standen jeweils in einer tiefen Rinne, die damals 

durch beidseitig hoch aufragende Felsbander Schutz gegen 

Wind und Wetter bot.

Die Keramik der Horgener Siedler bestand nach den iiber- 

lieferten Scherben aus sehr grob gemagerten, steilwandigen 

Tdpfen, die mehrheitlich unterhalb des Randes mit Rillen 

verziert waren. Gelegentlich driickte man auch Locher in 

diese Rillen. Die Gefasswand wurde mit den Handen ober- 

flachlich verstrichen.

Die Keramik der Schnurkeramiker weist sich besonders 

durch ihre feinen Schnurbecher aus. Diese waren am ausla- 

denden Rand bis zur Schulter mit den typischen Schnur- 

und Einstichreihen verziert. Daneben gebrauchten die 

Schnurkeramiker grobkeramische Tbpfe mit weit ausladen- 

den Randern. Sie trugen am Randsaum Einstiche und Fin- 

gertupfen sowie eine tupfen- oder einstichverzierte Leiste 

am Rand.

Diesen beiden neolithischen Kulturen lassen sich, durch 

Parallelfunde belegt, bloss wenige der vorhandenen Silex- 

artefakten und Steingerate zuordnen, so z.B. triangulare, 

z.T. gestielte Pfeilspitzen und eine Lochaxt aus Serpentin. 

Vermutlich war eine beachtliche Anzahl der Silices noch 

wahrend der Bronzezeit verwandt worden.

Mittelbronzezeit: BzB-BzC (ca. 1500-1250 v. Chr.)

Nachdem der Frohburgfelsen wahrend rund 1000 Jahren als 

Siedlungsplatz gemieden worden war, suchten ihn die ersten 

bronzezeitlichen Siedler auf. Es blieben uns keine Reste 

ihrer Hauser erhalten. Hingegen konnte eine grosse Menge 

von auswertbaren Keramikscherben geborgen werden (ca. 

11 Prozent).

Tbpfe mit einem ausladenden Rand und bisweilen einer 

hochsitzenden Tupfenleiste sowie Knickkalottenschalen 

zahlen zu den altesten Keramikformen dieser Epoche. Sie 

waren namlich schon auf friihbronzezeitlichen Seeufersied- 

lungen wie Arbon TG-Bleiche und Meilen ZH-Schellen ver- 

breitet. Diese beiden Fundstellen liefern deshalb einen chro- 

nologischen Anhaltspunkt (Terminus post quern) fur unsere 

Keramik. Die Tbpfe mit keulenartig verdickten und hori

zontal abgestrichenen Randern, die gelegentlich zu Rand

lappen ausgezogen wurden, zeigen meist einen mit Schlick 

beworfenen Gefassunterteil. Daneben besitzen wir eine 

Vielfalt an Scherben mit flachendeckenden Mustem wie 

Fingertupfen, Kerben, Korn- und verschiedenen anderen 

Einstichen, Furchen, Zweigleinmuster sowie wirren Ritz- 

linien. Kerbschnittverzierte Keramik ist nur in geringer An

zahl nachgewiesen.

Zu dieser Zeit befand sich ein kleines Dorf in der bereits ge- 

nannten Siedlungsrinne auf dem Frohburgfelsen. Es 

herrschte wahrscheinlich ein reger Betrieb zwischen der 

gleichzeitigen, kaum zwei Kilometer entfernten Siedlung 

von Wisen SO-Moosfeld und den beiden Talsiedlungen von 

Trimbach SO-Rinthel und -Chrottengasse. Mehrere Streu

funde dieser Zeit belegen eine intensive Begehung der Trim- 

bacher Gegend.

Spatbronzezeit: BzD-HaB2 (ca. 1250-750 v. Chr.)

Die erhaltenen Siedlungsstrukturen, zwei Herdstellen und 

eine naher nicht deutbare Steinsetzung, erlauben beileibe 

noch keine Rekonstruktion der Hauser. Analog zu ergiebi- 

geren Befunden aus anderen Hbhensiedlungen (z.B. Mbri- 

ken AG-Kestenberg) darf aber mit Blockbauten gerechnet 

werden.

Aus dieser Epoche stammt die Mehrzahl, namlich 62 Pro

zent der auswertbaren Funde.

An Bronzefunden ist eine Nadel mit bikonischem Kopf an 

erster Stelle zu nennen, da sie einen chronologischen An

haltspunkt im Umkreis der Stufen HaA2/Bl sichert. Dane

ben besitzen wir zwei Rollennadeln, eine stark korrodierte 

Pfeil- und eine Lanzenspitze, die keine prazisere Datierung 

zulassen.

Die Chronologic der alter- bis spatbronzezeitlichen Kera

mik (BzD-HaAl) beruht auf Grabfunden und dem stratifl- 

zierten Siedlungskomplex von Bavois-en-Raillon VD. Fur 

die Zuweisung des jiingeren Fundgutes steht ein ausreichen-
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des Vergleichsmaterial aus dendrodatierten Seeufersiedlun- 

gen zur Verfugung: Greifensee ZH-Boschen (HaA2-Bl: um 

1046), Cortaillod NE-Est (HaBl: 1010-964) sowie Auvenier 

NE-Nord (HaB2: 878-850).

Gut zwei Prozent der Keramik gehort den Ubergangsstufen 

BzD/HaAl an. Diese besteht aus Zylinder- und Trichter- 

halsgefassen, deren Rander kaum merklich abgestrichen 

wurden. Die grobkeramischen Gefasse sind meist noch nach 

alter Manier mit Schlick beworfen. Nur wenige Wandscher- 

ben tragen einen zeitspezifischen Dekor wie mehrfach um- 

riefte flache Buckel, lange schraffierte oder verschachtelte 

Dreiecke und einen leichtgerieften Gefasskbrper. Dazu zah- 

len auch die Knickwandschalen.

Der auswertbare Fundanteil des mittleren Abschnittes 

(HaA2-Bl) betragt 54 Prozent. Die eine typische Gefass- 

form stellt die konische Schale, die andere der Schulter- 

becher dar. Wahrend die alteren Exemplare mehrheitlich 

straff profiliert sind, weisen die jiingeren meist nur noch 

weiche, abgerundete Formen auf. Ihre Dekors bestehen 

hauptsachlich aus einfachen Kammstrich- und Ritzmustern. 

Daneben besitzen wir auch Fragmente einiger ritzverzierter 

Schragrandschiisseln, einer Kalottenschale mit Aussendekor 

und mehrerer grobkeramischer Schragrandtopfe mit Finger- 

tupfen- oder Kerbdekor.

Etwa sechs Prozent der Keramik liess sich der Stufe HaB2 

zuweisen. Die eher bauchigen Topfe tragen jetzt lange 

Trichterrander. Die Gefasse besitzen gerne ein mehrfaches 

Riefenband auf der Schulter, das hie und da von Kerben be- 

gleitet wird. Neben den einfachen konischen treten auch ge- 

rundete, meist unverzierte Schalen auf. In dieser Zeit begeg- 

net in unserer Gegend erstmals die Bemalung, die ihren Hb- 

hepunkt in der Hallstattzeit, dort hauptsachlich bei der 

Grabkeramik, erlebte.

Die vielen Keramikscherben der Spatbronzezeit lassen auf 

eine dorfeigene Tbpferei schliessen, obwohl keine eindeuti- 

gen Indizien wie Fehlbrande vorliegen. Die feuergefahrli- 

chen Brennbfen befanden sich ausserhalb der Siedlung. 

Spinnwirtel und Webgewichte zeugen von der Textilverar- 

beitung. Die Pfeil- und die Lanzenspitze lassen am ehesten 

auf Jagd schliessen. Weitere Tatigkeiten haben keine Spuren 

hinterlassen.

Unser Fundort passt gut in das dichte Netz bislang bekann- 

ter spatbronzezeitlicher Hbhensiedlungen im nordwest- 

schweizerischen Jura und Mittelland. Ob er eine Funktion 

wie etwa das Uberwachen des Uberganges vom Mittelland 

ins Baselbiet, die Aufnahme der ungeschiitzten Siedler aus 

der Umgebung in Zeiten der Bedrangnis (z.B. Trimbach 

SO-Chrottengasse) oder ob es sich um ein gewbhnliches 

Dorf handelte, dessen bauerliche Bevblkerung die Hoch- 

flache bewirtschaftete, diese und ahnlich interessante Fra- 

gen kbnnen beim heutigen Forschungsstand noch nicht be- 

antwortet werden.

Hallstattzeit/Altere Eisenzeit: HaC (um 750 v. Chr.)

Typisch fur die Hallstattzeit sind drei Armringfragmente 

aus Sapropelit. Der Keramikanteil macht lediglich zwei Pro

zent aus. Da sich die hallstattzeitliche Keramik kontinuier- 

lich aus der spatbronzezeitlichen heraus entwickelt hat, lasst 

sie sich nur mit Miihe von dieser abtrennen. Die ohnehin 

auf Siedlungen seltenen Kegelhals- und Kragenrandgefasse 

zahlen zu den eigentumlichen Formen dieser Zeit. Die 

Grobkeramik zeichnet sich aus durch Topfe mit flauen 

Schrag-, Steil- oder Kegelrandern, die im Randumbruch 

eine plastische Tupfen- oder Kordelleiste tragen und deren 

Lippen mehrheitlich gedellt sind. Neben den gerundeten 

tauchen auch einige schwach geschweifte Schalen auf.

Die geringe Fundmasse sowie die noch eindeutig spiirbare 

Nahe zur spatbronzezeitlichen Keramik zeugen vom Weiter- 

leben einer kleinen Siedlung bis in die friihe Hallstattzeit.

Spiitlatenezeit/ Jilngere Eisenzeit: LTD (ca. l.Jh. v. Chr.)

Aus dieser Zeit stammen lediglich ein interessantes Werk- 

stiick einer sog. Nauheimerfibel und die Bodenscherbe eines 

Mehrfussgefasses mit Griibchendekor.

Spatromische Zeit: 3. - 4. Jh. n. Chr.

Die Besiedlung des Frohburgfelsens in rbmischer Zeit hin- 

terliess uns eine beachtliche Fundmasse, wie liber 2600 

Fundnummern oder neun Prozent der Gesamtmenge zeigen. 

Trotz Fehlens entsprechender Baustrukturen berechtigt die 

Baukeramik (Hohl- und Leistenziegel) zur Annahme, dass 

im Hof der mittelalterlichen Frohburg wenigstens ein massi- 

ves Bauwerk gestanden war, dessen Aussehen und Funktion 

uns jedoch verborgen bleibt.

Von den 26 Fundmunzen datieren 14 ins letzte Drittel des 

3. Jahrhunderts. Ausserdem liegen je ein halbes Dutzend 

Pragungen aus dem 2. und der 1. Halfte des 4. Jahrhunderts 

vor. Die jiingste Miinze ist ein Aes des Constans, das zwi- 

schen 341 und 348 gepragt wurde.

Die Geschirrkeramik, die im Vergleich mit anderen Jura- 

hbhensiedlungen trotz relativ kleinteiliger Fragmen tierung 

einen guten Erhaltungszustand aufweist, stammt aus dem 3. 

und 4. Jahrhundert. Weil sie zum grossen Teil aus regional 

oder lokal hergestellter Gebrauchskeramik besteht, ist sie 

nur vereinzelt praziser datierbar. Einige grobkeramische 

Formen lassen sich ausschliesslich in Hbhensiedlungen des 

nordwestschweizerischen Juras nachweisen.

Die Terra Sigillata ist untervertreten. Lediglich ein Tasschen 

kann ins 1. Jahrhundert datiert werden, wahrend die Mehr- 

heit der Scherben von Formen des 2.-3. Jahrhunderts stam

men. Einige radchenverzierte Scherben, wohl Importkera- 

mik aus den Argonnen, sowie deren verschiedenartige regio

nale Imitationen lassen sich dem 4. Jahrhundert zuordnen.

Daneben besitzen wir einen ornamentverzierten Thekenbe- 

schlag aus dem 2.-3. Jh. und einen eisemen Schiebeschliissel 

sowie mehrere Glasfragmente, die sich einer prazisen Datie- 

rung entziehen.

Militaria sind in unserem Fundgut nicht vorhanden.

Zur Zeit der Alamanneneinfalle und des gallischen Sonder- 

reiches (2. Halfte des 3. Jh. und um die Mitte des 4. Jh.) dien- 

te der auf natiirliche Weise geschiitzte Frohburgfelsen zwei- 

fellos einigen Siedlern als Refugium. Ihr Einzugsgebiet diirf- 

te aber nicht iiber die Villen von Trimbach SO-Friedhof und 

Wisen SO-Dorf hinaus bestanden haben.

Aufgrund des grossen Fundniederschlages ist jedoch auch 

eine langerdauernde Besiedlung nicht ganz auszuschliessen, 

die in Verbindung mit dem Passverkehr iiber das Erlimoos 

oder mit einem, vielleicht auch nur saisonalen Aufsuchen 

zwecks Bewirtschaftung der naheliegenden Hdhenziige gese- 

hen werden kbnnte.

Nach der Auflassung der spatrbmischen Siedlung auf dem 

Frohburgfelsen nach 350 dauerte es noch 500 Jahre, bis die 

Frohburger dort ihre Stammburg errichteten, wahrend im 

Tai ein kontinuierliches Weiterleben von der Spatantike bis 

ins Friihmittelalter archaologisch nachgewiesen werden 

kann.

Literatur: Paul Gutzwiller, Das vormittelalterliche Fundgut vom 

Areal der Frohburg bei Trimbach/SO, Antiqua 18, Veroffentlichg. 

der Schweiz. Gesellschaft fur Ur- und Friihgeschichte, Basel 1989.
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