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Die Kirche von Thun 
mit Helferei, Lauitor und schwarzem T u r m 

Ausschnitt aus dem Panorama von M. Wocher (1809) 

(Aquarell im Besitz von Herrn H. A. Steiger, Basel) 



Verwaltung des Museums 

1. Einleitung 

Wem, wie dem berichterstattenden Konservator, ein gütiges 
Geschick die Gnade gewährt, an seinem achtzigsten Geburtstage 
darüber Rechenschaft ablegen zu dürfen, was er mit seinem Sohn 
i m verflossenen Jahr für das Historische Museum Schloß Thun 
geleistet und welche Entwicklung diese Sammlung, der seit bald 
einem Viertel Jahrhundert seine Liebe und Sorge gilt , 1943 ge-
nommen hat, dem w i r d man es zugute halten, wenn er zunächst 
mit einigen Worten sagt, wie er seine Tätigkeit verstanden wissen 
möchte. I n einer Zeit, in der die geistigen Werte nichts gelten 
oder nur so viel , als sie dem A l l t a g und der Selbstsucht dienen, 
als sie nützlich und brauchbar sind und Geld eintragen, hat er es 
von jeher als trotzdem notwendig erachtet, im Ehrenamt die ihm 
verliehene Begabung gemeinnützigen Aufgaben zu widmen und 
sein Streben auf solche Ziele zu richten, die unvergänglich und 
ewig sind. Er hat in solchem Wol len nie Anerkennung erheischt, 
nie um Gunst gebuhlt und keinen Erfolg beabsichtigt. Elilfreiches 
Wohlwol len und freundliche Würdigung seines Wirkens waren 
ihm Ansporn zu weiteren und, wie er hofft, besseren Leistungen. 
I h m schwebt als letztes Zie l der Dienst an der Wahrheit und 
Schönheit vor, an den hohen Werten der Menschheit und den 
höchsten Gütern unseres Volkes. Die reinste Form menschlichen 
Sinnens, Trachtens und Forschens scheint ihm jene zu sein, die 
sich rückhaltlos der Sache hingibt, der sie dient, die nicht von 
dieser, sondern nur für sie lebt und zwar unbeirrt vom Streit und 
Zank der Parteien und unbewegt von der Unrast des täglichen 
Daseins. E in gut angewendetes Leben, das sich nicht im Belang-
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losen vergeudet u n d n i c h t i m Vergängl ichen v e r l i e r t , ist l a n g , m a g 
seine D a u e r auch beschränkt sein. M i t d e m D i c h t e r J o h a n n Peter 
H e b e l r u f t er a l l e n J u n g e n zu : 

«Ja kurz, j a lang ist das Leben. 
Söhne, genießet es nur ! O Söhne, nützet es weise. 
Der hat lange gelebt, der f r oh und weise gelebt hat!» 

Für j e d e r m a n n , für die Seinigen u n d für sich aber wünscht er, 
g le i ch d e m t r e f f l i c h e n H e b e l : 

«Gebe denn, der über uns 
wägt m i t rechter Waage, 
jedem Sinn für seine Freuden, 
jedem M u t für seine Leiden 
i n die neuen Tage, 

jedem auf des Lebens Pfad 
einen Freund zur Seite, 
ein zufriedenes Gemüte 
u n d zu sti l ler Herzensgüte 
H o f f n u n g ins Geleite!» 

2. Die Sammlung 

D i e A u f g a b e eines geschicht l ichen Museums besteht n i c h t 
a l l e i n i m S a m m e l n u n d A u f b e w a h r e n v o n Gegenständen, die eine 
künstlerische oder wissenschaft l iche B e d e u t u n g besitzen, sondern 
ebensosehr i m Erschließen dieser Denkmäler menschl icher V e r 
gangenheit , der Geschichte, K u l t u r u n d K u n s t , i n d e m sie der 
O e f f e n t l i c h k e i t zugänglich gemacht u n d i n W o r t u n d S c h r i f t 
erläutert u n d er forscht w e r d e n . D i e Besucherzahl einer S a m m l u n g 
g i b t deshalb ebenfal ls e inen gewissen Aufschluß darüber, ob die 
M u s e u m s l e i t u n g i h r e r P f l i c h t nachgekommen ist. Das v o m 1. Fe 
b r u a r bis z u m 12. N o v e m b e r geöffnete His tor i sche M u s e u m w u r d e 
i m B e r i c h t s j a h r v o n insgesamt 7764 Personen besucht. D i e B e 
sucherzahl ist t rotz der U n g u n s t der Z e i t ungefähr g le i ch geb l ie 
ben w i e 1942 (1942: 7849; 1941 : 8757; 1940: 8725; 1939: 9700), 
n i c h t zuletzt i n f o l g e des e r f r e u l i c h häufigen Besuchs d u r c h M i l i 
tär aus T h u n u n d U m g e b u n g . 5300 Besucher bezahlten den be
scheidenen u n d bei Militär u n d K i n d e r n ermäßigten E i n t r i t t s 
preis . D i e Schulen aus T h u n u n d dem S i m m e n t a l genießen f r e i en 
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E i n t r i t t , desgleichen die Flüchtlinge aus d e m A u s l a n d . 1800 O f f i 
ziere, U n t e r o f f i z i e r e u n d So ldaten sowie 30 Schulen m i t 970 Per 
sonen besicht igten die S a m m l u n g . A n den Führungen n a h m e n 319 
Personen t e i l . 

Das M u s e u m s i n v e n t a r erhöhte sich bis Ende 1943 u m 38 N u m 
m e r n auf 3093 (1942: 3055) N u m m e r n . D i e V e r m e h r u n g setzt 
sich aus den Geschenken u n d Ankäufen zusammen, die i m Z u 
wachsverzeichnis aufgeführt s ind . D i e 1942 d u r c h den K o n s e r v a 
tor u n d seinen Sohn begonnene N e u o r d n u n g der B i l d e r s a m m l u n g 
konnte i m R a h m e n der M i t t e l u n d Räumlichkeiten u n d unter 
Beobachtung der v o n den verschiedenen Schenkern au fer l eg ten 
B e d i n g u n g e n beendigt w e r d e n . I m k o m m e n d e n J a h r w i r d die 
Ueberprüfung u n d D u r c h a r b e i t u n g we i t e rer A b t e i l u n g e n der 
S a m m l u n g i n A n g r i f f g enommen w e r d e n . D i e a l t en Bestände, vo r 
a l l e m die m i t t e l a l t e r l i c h e n Tepp i che u n d die ehrwürdigen F a h n e n 
der Stadt , e r f u h r e n die übliche sorgfältige Pf lege . D i e N e u e i n 
gänge s ind j ewe i l s umgehend i n den entsprechenden Auss te l lungs 
räumen aufgeste l l t u n d e ingeordnet w o r d e n . 

V o n den zahlre i chen Führungen, die der Konservator auf 
W u n s c h veransta l te t hat , mögen einige Erwähnung f i n d e n . A m 
28. Februar 1943 besuchten die L w . K p . I 27 sowie d ie M i t r . K p . 
I V 27 die S a m m l u n g . I h n e n f o l g t e n a m 7. März die Füs. K p . I 27 
L w . , a m 24. A p r i l d ie T e r . Füs. K p . I 150 u n d a m 8. N o v e m b e r 
die F l a b - B a t t e r i e 223. D e n Männerchor M u m p f ( A a r g a u ) führte 
der Konservator a m 24. J u l i d u r c h das Schloß. A m 3 1 . Oktober 
beehrten der Männer - u n d der Frauenchor T h u n das M u s e u m m i t 
i h r e m Besuch. A n diesen w i e an anderen Führungen e m p f i n g e n 
die T e i l n e h m e r W e r b e l i t e r a t u r als Geschenk. V o r a l l e m ist i h n e n 
die k le ine , v o n dem 2. Konservator verfaßte Schr i f t «Schloß T h u n , 
Geschichte u n d Historisches Museum» (1942) überreicht w o r d e n . 

3. Propaganda 

Außer den all jährlich er f o lgenden A n z e i g e n i n der K u r k a r t e 
des Verkehrsverbandes Thunersee , i m P r o g r a m m des T h u n e r K u r 
saals u n d i m F a h r p l a n der Rechtsufr igen Thunerseebahn d ienten 
das soeben erwähnte Schr i f t chen «Schloss T h u n » u n d der Jahres -
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Freienhof und Sinnebrücke 
m i t den Berner A l p e n 

Ausschnitt aus dem Panorama von M . Wocher (1809) 

(Aquare l l i m Besitz von H e r r n H . A . Steiger, Basel) 



ber i ch t über das J a h r 1942 als W e r b e m i t t e l für das His tor i s che 
M u s e u m . 500 E x e m p l a r e dieses Ber ichts s i n d a n Freunde u n d 
Förderer des Museums , a n Z e i t u n g e n , Z e i t s c h r i f t e n , Vere ine , 
Museen , B i b l i o t h e k e n u n d Behörden des I n - u n d Auslandes v e r 
schickt w o r d e n . A l s Be i lagen z u m Jahresber i cht schenkte der 
2. Konservator j e 300 E x e m p l a r e der v o n i h m verfaßten be iden 
Lebensbeschreibungen des T h u n e r Regierungsrats u n d L a n d 
ammanns C. F. L . L o h n e r u n d des P f a r r e r s J . G . Schrämli i n 
A m s o l d i n g e n . Insgesamt s i n d 1943 r u n d 1700 verschiedene Bände, 
Broschüren u n d B i l d e r über T h u n u n d U m g e b u n g v o m K o n s e r v a 
tor u n d seinem Sohn, d e m 2. Konservator , verschenkt w o r d e n . D i e 
Klischees für den D r u c k der i l l u s t r i e r t e n S c h r i f t e n s te l l ten , w i e 
i m m e r , die be iden K o n s e r v a t o r e n zur Verfügung. Z u r Bes t re i tung 
der A u s l a g e n u n d Kosten unterstützten die Museumskommiss ion 
u n d e in Gönner des Museums die Veröf fentl ichungen m i t g r o ß 
zügigen Beiträgen. 

4. Museumskommission 

I n der S i t zung v o m 9. J a n u a r 1943 wählte die M u s e u m s k o m 
miss ion des Verschönerungsvereins T h u n e i n s t i m m i g H e r r n D r . 
ehem. K a r l R u b i n , Sonneckweg 4, T h u n , zu i h r e m Präsidenten. 
D e r neue Präsident, der seit 1939 der Museumskommiss ion als 
M i t g l i e d angehört, ist als Sohn v o n Oberst E d u a r d R u b i n , D i r e k 
t o r der E i d g . M u n i t i o n s f a b r i k T h u n , seit l a n g e n J a h r e n v i e l f a c h 
m i t d e m His to r i s chen M u s e u m v e r b u n d e n . D i e 1918 d e m M u s e u m 
als D e p o t übergebene u n d 1928 geschenkweise abgetretene w e r t 
v o l l e W a f f e n - S a m m l u n g v o n Oberst R u b i n ist einer der bedeu
tendsten Bestandtei le unseres H e i m a t m u s e u m s . A l s uneigennützi
ger Gönner u n d Förderer u n d großer K u n s t f r e u n d h a t der neue 
Präsident stets sein W o h l w o l l e n u n d seine A n t e i l n a h m e für unsere 
Bestrebungen bekundet . W i r begrüßen i n i h m einen würdigen 
N a c h f o l g e r der früheren Präsidenten der M u s e u m k o m m i s s i o n , 
der H e r r e n Baumeister W i l h e l m u n d E d u a r d H o p f , Obers t l eut 
n a n t H e i n r i c h Z i eg l e r , N o t a r F r i e d r i c h Günter u n d D r . m e d . 
G e o r g M a r c u s v o n M o r l o t . 

L e i d e r w u r d e uns a m 11 . Oktober 1943 e in l ieber a l ter M i t 
arbe i ter u n d F r e u n d unseres Museums d u r c h den T o d entrissen: 
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H e r r a l t P f a r r e r F r i t z Kasser i n Ste f f i sburg . Seit 1934 w a r der 
frühere P f a r r e r v o n A m s o l d i n g e n M i t g l i e d der K o m m i s s i o n . E r 
ha t i m m e r , soweit es i h m die Ob l i egenhe i ten seines A m t e s ge
stattet haben, an unseren Si tzungen t e i l g e n o m m e n u n d unsere 
A r b e i t e n m i t w a r m e m A n t e i l v e r f o l g t . W i r w e r d e n sein A n d e n k e n 
i n E h r e n h a l t e n . 

D e r Museumskommiss ion des Verschönerungsvereins T h u n ge
hören Ende 1943 a n : 

Präsident: 
D r . ehem. K a r l R u b i n , Sonneckweg 4, T h u n . 

Konservator u n d Sekretär-Kassier: 
Gustav K e l l e r , Waisenhausstraße 6, «Rankho f » , T h u n . 

2. K o n s e r v a t o r : 
D r . p h i l . et i u r . H a n s Gustav K e l l e r , B i b l i o t h e k a r an 
der Schweizerischen Landesb ib l i o thek , B e r n . 

M i t g l i e d e r : 
A l f r e d K e l l e r , a l t P f a r r e r , Z o l l i k o f e n . 
D r . i u r . A r m i n I m Obersteg, A d v o k a t , Basel . 
D r . Charles I m Obersteg, K a u f m a n n , Basel . 
Obers t l t . M o r i t z Ochsenbein, K r e i s t i e r a r z t , T h u n . 
E r n s t F . B o r n , Postbeamter, T h u n . 
Robert Siegrist , Z a h n a r z t , T h u n . 
P a u l B i l l e t e r , Stadtoberförster, T h u n . 
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Das Bälliz 
m i t der i n n e r e n A a r e u n d Stockhornkette 

Ausschnitt aus dem Panorama von M . Wocher (1809) 

(Aquare l l i m Besitz von H e r r n H . A . Steiger, Basel) 



Zuwachsverzeichnis 

1.Schenkungen 

H e r r Georges Bäriswyl, Genera lagent , B e r n : 6 a l te T r o m m e l f e l l e 
zur R e p a r a t u r v o n T r o m m e l n . 

T i t . Burgerrat v o n T h u n : 1 Ste inp lat te m i t d e m B i l d n i s des 
Minnesängers H e i n r i c h v o n Strätlingen aus d e m Bächihölzli 
bei T h u n . D e r bernische Schultheiß N . F r . v o n Mülinen h a t 
dieses «Grabmal des Sängers» i m L a n d s c h a f t s g a r t e n seines 
Landsitzes « L a Chartreuse» i n den ersten Jahrzehnten des 
v o r i g e n J a h r h u n d e r t s e r r i c h t e n lassen. (Verg le i che : H a n s G u 
stav K e l l e r , « L a Chartreuse», T h u n 1941, S. 43.) 

H e r r F r i t z Christen, B e r n : 1 B u c h «Schloß R a l l i g e n a m T h u n e r 
see» v o n S. A . Gassner, 1943. 

H e r r F . A l b . Feller-Roth, E l e k t r o t e c h n i k e r , St. G a l l e n : 1 grosse 
Photographie v o n H e r r n A l f r e d v o n Rougemont , V a t e r ( E r 
bauer der neuen Schadau bei T h u n ) , 1850. 

H e r r E. Haller-Mevz, Hünibach bei T h u n : 1 T a b a k p f e i f e aus 
Strauchholz m i t W u c h e r u n g , u m 1800. 

H e r r D r . i u r . A r m i n Im Obersteg, Rechtsanwal t , Basel : 1 Basler 
N e u j a h r s b l a t t 1943: D i e Durchführung der R e f o r m a t i o n i n 
Basel 1529—1530, v o n P a u l R o t h . 

H e r r Gustav Keller, Konservator , T h u n : 2 O f f i z i e r s b r i d e n eines 
I n f a n t e r i e l e u t n a n t s , 1886. 

H e r r Oberst E m i l Lohner, a l t Reg ierungsrat , G u n t e n u n d B e r n : 
1 au f H o l z gemaltes W a p p e n des Johannes L o h n e r , Metzger , 
1794. 
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H e r r H e r m a n n Lohner, E i s e n h a n d l u n g , T h u n : 1 Peabody-Stutzer 
m i t S c h i l d , bezeichnet « H . L o h n e r , T h u n » , u n d «Grunder , 
1893» ; 1 Pistole m i t T h u n e r W a p p e n , 1850; 1 Pistole m i t 
Hebelverschluß, u m 1840; 2 Kugelgießzangen, 1860; 2 P u l -
verhörner aus Mess ing m i t getr iebenen M o t i v e n , u m 1840; 
1 D o l c h m i t Scheide; 1 Faschinenmesser m i t L e d e r t r a g g u r t , 
u m 1840; 1 Offizierssäbel m i t T r a g r i e m e n u n d Sch lagband ; 
1 Offizierssäbel m i t T r a g r i e m e n u n d Schlagband, 1890; 1 
Ratsherrendegen m i t z i se l ier tem E i s e n g r i f f , ohne Scheide; 
2 St i le t te ohne Scheiden; 2 Ba jone t te ohne Scheiden; 1 F e l d 
f lasche; 1 Militärbrotsack; 1 K a r t e des Berner Ober landes ; 
1 Pho tograph ie des Männerchors T h u n , 1902; 1 Photographie 
der Schützengesellschaft T h u n , 1916; 1 Oelgemälde m i t 4 
F i g u r e n , au f K a r t o n ; 1 Oelgemälde m i t 3 F i g u r e n , au f H o l z ; 
1 O e l b i l d n i s e iner F r a u m i t Halskrause , au f Z i n k . 

H e r r O. u n d F r a u B . Meier, St. G a l l e n : 1 geschnitzte Nadelbüchse 
aus E l f e n b e i n . 

H e r r A r t . - O b e r s t A r m i n Müller, gewesener Genera l inspektor der 
Scherifschen P o l i z e i t r u p p e n i n M a r o k k o 1 9 0 7 — 1 9 1 1 , G e n f : 
1 marokkanischer D o l c h m i t re ichzise l ierter s i lberner Scheide 
u n d G r i f f , grünem T r a g b a n d u n d G r a v u r «139» . Geschenk 
v o n T a m a n i E l G l a u i , G o u v e r n e u r v o n M a r r a k e s c h , an Oberst 
Müller . — 1 marokkanischer D o l c h m i t re ichzise l ierter s i lber 
ner Scheide u n d G r i f f u n d ge lbem T r a g b a n d . Geschenk v o n 
M a d a n i E l G l a u i , Großvezier u n t e r M u l e y H a f i d , a n Oberst 
Müller. — 1 Photograph ie v o n H e r r n Oberst Müller , Genf . 

F r a u Müller, Länggasse 26, T h u n : 1 Dragonersäbel m i t Mess ing 
g r i f f , u m 1860; 2 Dragonersäbel , u m 1870; 3 F l o re t t e , u m 
1880. 

H e r r Schneider, L a u e n e n 6, T h u n : 1 I n f a n t e r i e g e w e h r m i t M e s 
singbeschlägen, u m 1820; 1 I n f a n t e r i e ^ e w e h r m i t B a j o n e t t , u m 
1840. 

H e r r E d u a r d Straubhaar, Hufschmiedemeis ter , T h u n : 1 Stoßmes
ser für H u f b e s c h l a g aus Schmiedeeisen, u m 1880. 

H e r r E r n s t Teuscher, a l t D i r e k t o r , B e r n : 1 s i lberne M e d a i l l e m i t 
d e m B i l d n i s v o n G e n e r a l H a n s H e r z o g . Geprägt z u m A n 
denken a n die Grenzbesetzung 1870—1871 . Durchmesser 5 cm. 
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F r a u D r . H . T r o g , Cha le t Schloßberg, T h u n : 1 e ingerahmtes O e l 
gemälde m i t A n s i c h t des Staubbachs i m L a u t e r b r u n n e n t a l 
v o n F. Sommer, 1845; 1 Jubiläums-Festalbum: S c h w y z — B e r n 
1191 — 1 8 9 1 ; 1 Schützenfestzeitung, herausgegeben b e i m K a n -
tonal-Schützenfest T h u n , 1877; 1 Festzei tung des Bernischen 
Kantonal-Schützenfestes T h u n , 1894; 1 Festschr i f t zur V I L 
Säkularfeier der Gründung Berns 1191 — 1 8 9 1 ; verschiedene 
Broschüren. 

T i t . Stadtrat v o n Zür ich : 1 Broschüre «Zürcher K u n s t s i n n u n d 
Kunst-Sammeln» v o n P a u l Ganz , 1942. 

T i t . Vereinigung auswärtiger T h u n e r m i t Sitz i n B e r n : 1 s i lberne 
u n d 1 bronzene M e d a i l l e m i t A n s i c h t des Schlosses T h u n . 
Ehrengaben der T h u n e r i n B e r n a n die T h u n e r A r m b r u s t 
schützen u n d K a d e t t e n für gute Schießresultate a m A u s 
schießet 1943. Durchmesser 4,5 cm. 

Ungenannt: 1 A n e r o i d - B a r o m e t e r aus Mess ing . 

2. Schenkung in bar 
E i n u n g e n a n n t sein w o l l e n d e r Gönner . 

3. Ankäufe 
1 «Schweizer Fahnenbuch» v o n A . u n d B. B r u c k n e r , 1942; 1 Buch 

« D i e B u r g e n u n d Schlösser des Kantons Bern» , 1934—1942; 
1 K i n d e r p f e r d c h e n au f 3 Rädern; 1 k l e i n e r P u p p e n w a g e n ; 1 
F a r b e n d r u c k «Heimkehr aus dem Fe lde» ; 1 F a r b e n d r u c k 
«Bauernstube»; 1 K u p f e r s t i c h m i t Innenans i cht einer K i r c h e ; 
1 B i l d n i s v o n P f a r r e r A u g u s t H o p f , T h u n , 1807—1888, H o l z 
s chn i t t ; 1 B i l d n i s v o n Gemeindepräsident J o h . Zürcher , T h u n , 
1831 — 1892, H o l z s c h n i t t . 

Thun, den 19. Dezember 1943. 

D e r K o n s e r v a t o r : Gustav Keller. 
D e r 2. Konservator : Dr. Hans Gustav Keller. 
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Die Kirche von Einigen 
Federzeichnung nach A . K r a f f t (1901) 

von Gustav Keller 



D I E K I R C H E V O N E I N I G E N 

Von 

Dr. Hans Gustav Keller 

Vorv^ort 

I n e iner s t i l l e n , verträumten Bucht , f e r n v o m lärmenden 
Getr iebe der W e l t , versteckt i n m i t t e n der Häuser seines Dör f 
chens, dessen G iebe l es k a u m überragt, u n d umrauscht v o n hohen 
Bäumen, spiegelt sich der z ier l i che altersgraue T u r m des sagen
u m w o b e n e n K i r c h l e i n s v o n E i n i g e n i n den k l a r e n F l u t e n des 
b lauen Thunersees W o h l b e s t e l l t e Aecker , sa f t i g grüne W i e s e n 
u n d goldene, i m S o m m e r w i n d e leise sich wiegende G e t r e i d e 
fe lder umsäumen den O r t ; i n den Gärten blühen B l u m e n u n d 
s u m m e n Bienen , u n d unermüdlich plätschern die g l i t z e r n d e n 
W e l l e n des Alpensees a n die M a u e r n des Fr i edho f s . D e r große 
S t r o m des Geschehens ist an diesem verborgenen W i n k e l v o r b e i 
geflossen. U n b e m e r k t u n d vergessen führte E i n i g e n e in w e l t a b 
geschiedenes Dase in . K e i n e Ereignisse v o n B e d e u t u n g verknüpfen 
sich m i t seinem N a m e n . A b e r der zarte D u f t ältester Geschichte 
h e i l i g t den gesegneten L a n d s t r i c h . Das D o r f m i t seinem schl ichten 
Gotteshaus ist gebl ieben, was es w a r : e in holdes B i l d aus längst 
vergangenen Z e i t e n ^ ) . Das Glück he i teren Friedens u n d länd
l i c h e r Ruhe v e r b i n d e t sich h i e r m i t überirdisch f eenha f tem M ä r -

)̂ Das Dörfchen Einigen (Gemeinde Spiez, Amtsbezirk Nieder -S immen-
t a l , Kanton Bern) l iegt 570 Meter über Meer am l inken U f e r des Thunersees 
(560 m ü. M.) gegenüber Oberhofen, 4 Ki lometer nordwestl ich Spiez, 2 K i l o 
meter südöstlich G w a t t u n d 500 Meter östlich unterhalb der Haltestelle Einigen 
(593 m ü. M. ) der Berner Alpenbahn Bern-Lötschberg-Simplon. Geographi 
sches Lex ikon der Schweiz. Deutsche Ausgabe. 1. Band. Neuenburg 1902. 
S. 687. — (A. Heubach.) Führer von Spiez und Umgebung. (Herausgegeben 
vom Verkehrsverein Spiez. Spiez 1927.) S. 28. 

)̂ Spiez am Thunersee. Herausgegeben vom Verkehrsverein Spiez. (Büm-
pl iz -Bern [1907].) S. 26. 
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chenzauber zu einer Ersche inung , deren unsagbarem Reiz n i e m a n d 
entgeht u n d die sich u m so lebendiger u n d nachdrücklicher e i n 
prägt, als sie i n die Schönheit des Berner Oberlandes u n d seiner 
erhabenen Geb irgs landschaf t h ine ingeste l l t ist. 

W e r a n e inem lichterfüllten, tau f r i s chen Sonntagmorgen i m 
Sommer, w e n n die K i r c h e n g l o c k e n i n der Nähe u n d i n der Ferne , 
r ings u m den l a n g h i n gedehnten See i n den weißschimmernden 
O r t s c h a f t e n läuten u n d i h r e t i e f en , v o l l e n T ö n e zusammenfließen 
u n d w e i t u n d b r e i t die L u f t w i e e in unendl iches K l a n g m e e r 
erfüllen ^), v o n T h u n aus au f e inem le i chten Boot über das 
f l i m m e r n d e Gewässer i n den s t rah lenden G l a n z h i n e i n g le i te t 
oder rüstig ausschreitend m i t andächtigem Gemüt u n d schönheits
t r u n k e n e m A u g e d u r c h d ie f r u c h t b a r e n , i m Frühwinde sich 
regenden F l u r e n w a n d e r t , u m i n dem ehemal igen W a l l f a h r t s 
k i r c h l e i n «St. M i c h a e l i m Paradies a m Wende l see » )̂ besinnl iche 
E i n k e h r zu h a l t e n , d e m schlägt das H e r z he f t i ger u n d der A t e m 
stockt i h m , w e n n er i n der Runde die Pracht der i n der ersten 
Sonne f u n k e l n d e n Gletscher, der leuchtenden zackigen F i r n e n 
u n d schneebedeckten Berge, au f denen der H i m m e l u n m i t t e l b a r zu 
r u h e n scheint, w e n n er den bewegten See, das großartige Gelände, 
die re ichen Dörfer , die schönen, stolzen Schlösser e r b l i c k t , u n d es 
m a g i h m v o r k o m m e n , so l i e b l i c h u n d so g e w a l t i g habe er noch 
nichts gesehen W i e geweihter O p f e r d u f t w a l l t sanft der 
s i lberne D u n s t des M o r g e n s über d e m Wasser u n d den U f e r n ^). 
G l e i c h unzähligen Sternen b l i n k e n die schäumenden W e l l e n , 
weiche N e b e l u m w e h e n die türmende Ferne, e in zarter L u f t h a u c h 

)̂ Go t t f r i ed Keller. Das verlorene Lachen. I n : Got t f r i ed Kellers Werke , 
Kr i t i s ch durchgesehene und erläuterte Ausgabe mi t einer E in le i tung über des 
Dichters Leben und Schaffen von H a r r y Maync, 4. Band: Die Leute von 
Seldwyla, B e r l i n [1921], S. 587. 

*) Egbert Fr iedr i ch v. Mülinen. Beiträge zur Heimathkunde des Kantons 
Bern deutschen Theils . 1. H e f t : Oberland und Emmenthal . Separatabdruck 
aus den «Alpenrosen» (Sonntagsblatt des Intelligenzblattes der Stadt Bern). 
Bern 1879. S. 21. 

)̂ Jeremias Gotthel f (Albert Bitzius) . Jakobs des Handwerksgesellen 
Wanderungen durch die Schweiz. München 1927. S. 329. (Sämtliche Werke in 
24 Bänden. I n Verb indung m i t der Famil ie Bitzius herausgegeben von Rudol f 
Hunziker und Hans Bioesch. 9. Band, bearbeitet von Rudol f Hunziker. ) 

)̂ J . Rud. Wyss. I d y l l e n , Volkssagen, Legenden und Erzählungen aus der 
Schweiz. 2. Band. Bern 1822. S. 302. 
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stre icht flüsternd u n d kosend über die Gräser u n d W i p f e l , d ie 
B l u m e n u n d die re i fende F r u c h t ^ ) , d ie W o h n u n g e n der Menschen 
u n d das k le ine Gotteshaus v o n E i n i g e n . 

U n d es «freut sich das Türmchen i n schlanker Höhe den weiten 
See zu beschauen den ganzen T a g und segelnde Schiffe, 
U n d jenseits, am Ufer gestreckt, so Städte wie Dörfer, 
Fern, doch deutlich dem A u g ' , i m Glanz durchsichtiger Lüfte. 
Aber i m G r u n d wie schimmern die Berge!» W i e hebt das Gebirge 
«Silberklar i n himmlischer Ruh ' die gewaltigen Schultern!» 

)̂ Vergleiche Goethes Gedicht «Auf dem See» (Zürichsee 1775). Abge 
druckt zum Beispiel i n : Der junge Goethe, Seine Briefe und Dichtungen von 
1764—1776, mi t einer E in le i tung von Michael Bernays, 3. T h e i l , Le ipz ig 1875, 
S. 182—183. — Ur-Fassung z. B. i n : Goethes Schweizerreisen; Tagebücher, 
Briefe, Gedichte, Handzeichnungen, herausgegeben von Hans W a h l , Bern 
(1921), S. 4—5. 

)̂ Eduard Mörike. I d y l l e vom Bodensee oder Fischer M a r t i n . I n sieben 
Gesängen. 2. Auf lage. Stuttgart 1856. S. 2. 
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D I E K I R C H E V O N E I N I G E N 

M i t der H e r r l i c h k e i t der Thunersee landschaf t v e r m a g die 
bescheidene D o r f k i r c h e v o n E i n i g e n n i c h t zu w e t t e i f e r n ^ ) . A b e r 
der k l e ine B a u besitzt j ene unsäglich k l a r e Re inhe i t u n d einfache 
Sch l i chthe i t , d ie w i r n u r d o r t a n t r e f f e n , w o das W a h r e u n d das 
Schöne sich ge funden haben, u m v o n dem E w i g e n u n d Göttlichen 
zu zeugen. Be i a l l e r P r u n k - u n d Schmucklos igke i t ist das K i r c h l e i n 
außen u n d i n n e n v o n v o l l e n d e t e m Ebenmaß u n d ausgewogener 
Abgeklärtheit . E i n B a u w i l l e v o n unerschütterlicher Sicherhei t des 
F o r m - u n d Raumgefühls h a t das Gebäude erstehen lassen u n d a n 
i h m we i tergebaut u n d f o r t g e w i r k t ^ ) . K e i n überwältigendes K u n s t 
w e r k begegnet uns i n E i n i g e n , U n d doch erfüllt uns h i e r e in Gefühl 
f r o m m e r D e m u t u n d r e i n e n V e r t r a u e n s . W i e ist diese seltsame 
W i r k u n g zu erklären? W a s bewegt a n diesem s t i l l e n O r t das 
H e r z , g le i ch e inem V o l k s l i e d e , i n lauer Frühlingsnacht gesungen? 
Es ist die Schönheit selbst, die unsere Seele berührt. H i e r ist , nach 
des D i ch te r s W o r t , 

)̂ Eine genaue u n d eingehende Beschreibung und Bestandesaufnahme der 
Kirche von Einigen m i t Photographien, Plänen, Grundrissen usw. w i r d Band 6 
(Oberland) der unter der L e i t u n g von Prof. D r . Hans R. Hahnloser, Bern, 
herausgegebenen «Kunstdenkmäler des Kantons Bern» enthalten ( M i t t e i l u n g 
von H e r r n Prof. D r . Hahnloser, Bern, 14. Januar 1943). M e i n Augenmerk 
g i l t der Geschichte der Kirche i n ihrer Gesamtheit, nicht bloß dem Bauwerk 
u n d der Baugeschichte. Die meiner A r b e i t beigegebenen Abbi ldungen, Pläne, 
Grundrisse usw. dienen nur dem Zweck, dem Leser eine Vorste l lung des 
Bauwerks zu vermit te ln . 

)̂ Die Erbauer u n d Umgestalter der Einiger Kirche sind nicht bekannt. 
I ch wage deshalb nicht (mit Baur) zu sagen, das K i r ch l e in sei «durch D o r f 
handwerker immer den neuen Bedürfnissen angepaßt» worden. A l b e r t Baur. 
Dor fk i r chen . I n : Heimatschutz, Zeitschri f t der Schweizerischen Vereinigung 
für Heimatschutz, 30. Jahrgang, H e f t 1, 15. Februar 1935, (Ölten,) S. 2. Die 
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«Ein Kunstgebi ld ' der echten A r t . W e r achtet sein? 
Was aber schön ist, selig scheint es in i h m selbst.» )̂ 

E i n i g e Schr i t te genügen, die K i r c h e zu umschre i ten u n d sich 
die besonderen Kennze ichen des Aeußeren zu m e r k e n . Sie ist v o n 
e inem F r i e d h o f umgeben, der sich auf n i e d r i g e r M a u e r u n m i t t e l 
bar über d e m Seeufer e rhebt ' ' ) . Das e inschi f f ige romanische 
Gotteshaus ist aus Bruchste inen u n d großen rohen Kiese ln )̂ 
gebaut u n d v o n W e s t e n nach Osten ger ichtet . Es gehört zu den 
E i n r a u m - oder Saa lk i r chen , deren V o r z u g i n der E i n h e i t l i c h k e i t 
u n d U e b e r s i c h t l i c h k e i t des A u f b a u s besteht. Sein Grundriß weist 
es als e inen L a n g b a u aus; d e n n das Rechteck )̂ s te l l t seine G r u n d 
f o r m dar u n d die Längsachse seine maßgebende L i n i e . D i e L a n g 
k i r c h e g i l t als die älteste, i n zwe i Jahrtausenden bewährte F o r m 
des chr i s t l i chen Gotteshauses u n d geradezu als die Regel für den 
K irchenbau ' ' ' ) . G e r i n g s ind die M a ß e der E i n i g e r K i r c h e . Sie e n t 
in Baurs Aufsatz auf Seite 10 abgebildete Innenansicht stammt nicht , wie 
angegeben, von Einigen, sondern von Würzbrunnen bei Röthenbach i m 
Emmental . Eine A b b i l d u n g des Innern der Kirche von Würzbrunnen (mit den 
aufgedeckten Sprüchen an der W a n d ) enthält zum Beispiel Chr. Rubis A u f 
satz «Röthenbach» i m Alpenhorn-Kalender (Emmenthaler -Bratt ig ) 1933, 8. 
Jahrgang, Langnau i . E., S. 95. — Bereits Schwindrazheim hat betont, die 
Dor fk irche bi lde ein schwieriges Kapi te l , da sie wohl nur selten reine Bauern
kunst sei. O. Schwindrazheim. Deutsche Bauernkunst. Herausgegeben i m A u f 
trage der Lehrervereinigung für die Pflege der künstlerischen B i l d u n g zu 
Hamburg . W i e n (1904). S. 152. 

)̂ Mörikes Werke . Herausgegeben von H a r r y Maync. Kr i t i s ch durchge
sehene und erläuterte Ausgabe. 1. Band. Leipz ig und W i e n [1910]. S. 86 
( A u f eine Lampe) . 

*) Eduard Bähler. Die Kirche von Einigen. I n : Berner Kunstdenkmäler, 
herausgegeben vom Kantonalen Vere in für Förderung des historischen 
Museums i n Bern, vom Historischen Verein des Kantons Bern, vom Bern. 
Ingenieur- u n d Architektenvere in , von der Bernischen Kunstgesellschaft und 
vom Bernischen kantonalen Kunstverein, Band 3, Bern 1908, L ie ferung 4 
(1907), Text zu Blat t 62 und 63, S. 1. 

)̂ M a x Grütter. Die romanischen Kirchen am Thunersee. (Ein Beitrag zur 
Frage der Ausbreitung frühlombardischer Arch i tektur . ) Separatabdruck aus 
dem Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde, H e f t 2—4, 1932. [Zürich.] S. 276. 

®) Grütter hat (S. 276) erkannt, daß i n Einigen das Langhaus kein reines 
Rechteck bi ldet , sondern ein Rhomboid, d. h. ein Viereck m i t schiefen W i n 
keln und zwei ungleichen Seitenparen. Er glaubt, diese Verzerrung des G r u n d 
risses entspreche nicht dem ursprünglichen Plan, sondern sei die Folge von 
Umbauten, die noch in die romanische Zeit zurückreichten. 

)̂ A . Fuchs. Kirchenbau. I n : Lex ikon für Theologie und Kirche, 2. A u f 
lage, herausgegeben von Michae l Buchberger, 5. Band, Freiburg i . Br. 1933, 
Spalte 992. 
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sprechen eher d e n j e n i g e n einer K a p e l l e als d e n j e n i g e n einer 
P f a r r k i r c h e ^). D i e west l i che , der Landse i te zugekehrte Schauseite 
des Bauwerks über d e m r u n d b o g i g e n H a u p t e i n g a n g )̂ beleben 
d r e i , v o n senkrechten, f l a chen W a n d s t r e i f e n (Lisenen) u n d B l e n d 
bögen gebi ldete Fe lder sowie zwei Kreuzfensterchen, das eine i m 
m i t t l e r e n F e l d , das andere darüber unter der Spitze des G i e b e l 
feldes ^^). Ohne j e g l i c h e n Schmuck ist das Langhaus . Z w e i Fenster 
i n der Südwand u n d d r e i i n der N o r d w a n d spenden das nötige 
Tages l i cht für den I n n e n r a u m . I n i h r e r heut igen F o r m gehören 
die Fenster n i c h t der ältesten, sondern einer späteren, j a sogar 
der jüngsten Z e i t a n ^^). N e u e r e n U r s p r u n g s muß ebenfal ls das 
schlanke Kirchtürmchen sein, das W a h r z e i c h e n v o n E i n i g e n ^^). 
Es erhebt sich auf der Südseite zwischen Schi f f u n d Chor m i t 
k u r z e m M a u e r w e r k u n d hölzernem Glockenestr i ch , über die sich 
der kecke, nadelspitze Sch inde lhe lm i n den b lauen H i m m e l 
s chwingt . A u c h die frühere Sakriste i zwischen dem verschlossenen 
Südeingang u n d d e m Chor , die sich b e i m T u r m a n das Schi f f 
schmiegt, d a r f als nachträglicher A n b a u betrachtet w e r d e n . See
wärts schließt e in m i t L i senen u n d Blendbögen geschmücktes 
ha lbrundes Chörlein (Apsis) die K i r c h e nach Osten ab. D i e d r e i 
r u n d b o g i g e n Chor fenster s ind o f f enbar später e r w e i t e r t w o r -

)̂ Bähler (Die Kirche von Einigen, S. 1) gibt für das Aeussere die f o l 
genden Masse an: Länge der Kirche m i t Apsis 17 m, Breite 7,5 m, Höhe der 
Westfassade 8 m und Höhe des Glockentürmchens 21 m. 

)̂ K r a f f t bemerkt: «Die südliche Eingangstüre stammt viel leicht ebenfalls 
[wie die Westfassade und der Chor] noch aus romanischer Zeit.» A . K r a f f t . 
Das K i r c h l e i n von Einigen bei Spiez am Thuner-See. I n : Anzeiger für 
schweizerische Altertumskunde, Neue Folge, Band 5, 1903/1904, Zürich 1904, 
S. 32. 

Nach Gi-ütter (S. 276) stammt das untere Kreuzfensterchen noch aus 
romanischer Zeit , während das obere, kleinere Kreuzfensterchen bei einer 
später erfolgten Erhöhung der Giebel entstanden sei. 

^̂ ) Der rundbogige Seiteneingang in der südlichen W a n d des L a n g 
hauses ist heute innen zugemauert. 

^̂ ) Der K i r c h t u r m w i r d bereits i m Visitationsbericht von 1453 erwähnt. 
I n «Zeningen» wünschen die Vis i tatoren, daß auch das Dach des Turms neu 
gedeckt werde: « . . . et etiam tectum campanilis de novo coperiantur». V i s i t a 
tionsbericht des Bisthums Lausanne, Bernischen Anthei ls vom Jahre 1453. 
(Mitgethe i l t von [Bernhard Rudol f ] Fetscherin.) I n : Abhandlungen des H i s t o r i 
schen Vereins des Kantons Bern, 1. Jahrgang, 2. He f t , Bern, Zürich 1848, 
S. 270. — Grütter, S. 275. 
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den^^). Ueber der Aps is sieht m a n i n der O s t f r o n t e in K r e u z 
fensterchen, das d e m oberen i n der W e s t f r o n t entspr i cht ^^). 

E d e l u n d e in fach w i e das Aeußere ist das K i r c h e n i n n e r e u n d 
der Schmuck, m i t d e m die J a h r h u n d e r t e es geziert haben. V o m 
H a u p t e i n g a n g i n der west l i chen Stirnseite führen fünf Stu fen aus 
Ste in u n d H o l z i n das I n n e r e h i n u n t e r , dessen Fußboden t ie fer 
l i e g t als der Gottesacker r ings u m das Gotteshaus. D e n Boden 
bedecken L a d e n aus T a n n e n h o l z u n d rote Z i e g e l p l a t t e n . D i e 
Bänke i m Schi f f , au f die sich die Kirchgänger setzen, w e n n e in 
Gottesdienst , eine T a u f e , eine Hochze i t oder eine A b d a n k u n g bei 
B e e r d i g u n g e n s ta t t f inde t , s ind kunst los aus H o l z gez immert . Das 
L a n g h a u s deckt eine Flachdecke aus T a n n e n h o l z m i t f l a chge 
schnitzten spätgotischen Friesen u n d V e r z i e r u n g e n . A u ß e r dem 
v e r m a u e r t e n r u n d b o g i g e n Südeingang erb l i cken w i r zwischen den 
be iden Fenstern der Südwand e in ebenfal ls zugemauertes, aber 
nach i n n e n freigelegtes romanisches Fenster ^^). Das erste der 
südlichen Fenster schmückt eine schöne barocke A l l ianzsche ibe 
des Franz L u d w i g v o n E r l a c h , F r e i h e r r n zu Spiez u n d Schultheißen 

Rahn schreibt zwar: «Fenster und Thüren modern, nur an der Apsis 
ist noch ein winziges Rundbogenfensterchen i n seiner ursprünglichen Gestalt 
erhalten.» R. Rahn. Z u r Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler. I I I . Canton 
Bern. I n : Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde, 3. Band, 1876—1879, 
Zürich 1879, S. 661. 

" ) Rahn, S. 661. — Bähler, die Kirche von Einigen, S. 1—2. — Grüt
ter, S. 275—277. — K r a f f t , S. 28—32. — Stückelberg glaubt, i n Einigen hät
ten w i r den alten Grundriss und wahrscheinlich die Nachbi ldung der u r 
sprünglichen Außengliederung an der Fassade und am Chörlein vor uns; und 
wenn es sich nicht um den anfänglichen Schmuck des 10. Jahrhunderts handle, 
so habe man es m i t einer Nachahmung zu tun , die spätestens i m 13. Jahr 
hundert entstanden sei. E. A . Stückelberg. Denkmäler des Königreichs H o c h 
burgund, vornehmlich i n der Westschweiz (888—1032). Zürich 1925. S. 8. 
(Mit te i lungen der Antiquarischen Gesellschaft i n Zürich. Band 30, H e f t 1. 
89. Neujahrsblatt . ) — Grütter (S. 275—277) weist zur Erklärung der baulichen 
Veränderungen auf die von Elogius Kiburger verfaßte «Strätlinger Chronik» 
(aus der M i t t e des 15. Jahrhunderts) , i n der erzählt w i r d , die alte Kirche von 
Einigen sei i n den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts während eines A u f 
standes verbrannt und um 1230 wieder hergestellt worden. 

" ) Nach Bähler (S. 1) und Rahn (S. 661) betragen die Maße des I n n e r n : 
Länge des Langhauses 10,65 m. Breite 6,20 m, Höhe 4,50 m. Tiefe des V o r 
raumes 1,50 m. Breite der Apsis 5,45 m und Tiefe der Apsis 3 m. 

^̂ ) Das Fenster wurde bei der letzten Erneuerung der Kirche entdeckt 
u n d scheint eines der ursprünglichen romanischen Fenster zu sein. Grütter, 
S. 276. 
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zu B u r g d o r f , u n d seiner E h e f r a u Salome Steiger aus d e m J a h r 
1608 ^^). E i n e Barockkanze l aus T a n n e n h o l z m i t Sanduhr u n d 
Kanze ldecke l l ehnt sich a n den südlichen T e i l der Quermauer , die 
das Sch i f f v o n e inem schmalen, dem Chor vorge lager ten R a u m 
scheidet. Diese Quermauer öffnet sich i n der Achse des L a n g 
hauses m i t w e i t e m , schmucklosem, r u n d e m Bogen u n d auf der 
Seite m i t e iner k l e i n e n Rundbogentüre, d u r c h die der P f a r r e r die 
K a n z e l b e t r i t t ^^). Ueber d e m großen Chorbogen w a r früher die 
J a h r z a h l 1665 s ichtbar ^^). An d e m nördlichen T e i l der Quermauer 
steht die neue O r g e l , die a m Pf ingst fest 1925 e ingeweiht w o r d e n 
ist^^) . A u s d e m f lachgedeckten V o r r a u m zwischen Quermauer 
u n d Chor steigt eine hölzerne T r e p p e zu der K a n z e l empor ; u n d 
eine Türe v e r b i n d e t v o m V o r r a u m aus das K i r c h e n i n n e r e m i t der 
a l t e n Sakriste i . Ebenso w i e e in r u n d e r P fe i l e rbogen den V o r r a u m 
m i t dem Schi f f , so v e r b i n d e t i h n auch e in zwei ter , größerer m i t 
d e m Chörlein. D e m Beobachter fällt auf , daß der m i t ro ten 

'̂') Franz T h o r m a n n u n d W . F. von Mülinen. Die Glasgemälde der ber
nischen Kirchen. Herausgegeben von der Bernischen Künstlergesellschaft und 
dem Bernischen Kantonal -Kunstverein . (Bern [1896].) S. 63. — H e r r Arch i tekt 
A . Schaetzle i n Einigen hat m i r (am 5. Oktober 1943) folgende Maße dieser 
Glasscheibe von 1608 mitgete i l t : 38,5X22,5—23 cm m i t der Bleieinfassung und 
37X21—21,5 cm ohne die Bleieinfassung. 

18) Bähler (S. 2) nennt folgende Maße: Breite der Oef fnung 2,50 m, 
Höhe 3 m. 

1®) Grütter, S. 275—276. — Rahn, Zur Statistik schweizerischer Kunst 
denkmäler, S. 661. — J . Rudol f Rahn. Geschichte der bildenden Künste i n 
der Schweiz von den ältesten Zeiten bis zum Schlüsse des Mitte la l ters . Zürich 
1876. S. 192. 

'̂') K r a f f t (S. 33) meint, diese Jahreszahl 1665 sei «ohne Zwe i f e l auch die 
der Err i ch tung des Glockenturms . . . , welcher auf obiger [Quer- ] Mauer und 
auf dem starken Gewölbe der Chornische ruht». Bähler (S. 2.) schließt sich 
dieser Auffassung mi t den W o r t e n an, die Quermauer sei «wohl i n diesem 
Jahre erstellt [worden] als Verstärkung für das Glockentürmchen, das auf ihr 
und dem Bogen der Chornische ruht». Aehnl i ch schreibt Eduard von Rodt 
(Bernische Kirchen, E i n Bei trag zu ihrer Geschichte, Bern 1912, S. 165) über 
die Kirche von Ein igen : «Hier steht auf nachträglich eingesprengtem Chor
bogen das Glockentürmchen neben der einstigen Sakristei». Grütter (S. 275 
und 276, A n m . 1) sieht i n der Jahreszahl 1665 «wohl das D a t u m einer gründ
lichen Renovation» und macht auf das Beispiel der Kirche von Scherzligen 
bei T h u n aufmerksam, die zeige, «daß die Quermauer schon dem romanischen 
Bau angehörte». 

^1) Es handelt sich am «eine für den kirchl ichen Gebrauch zweggemachte 
alte Hausorgel». Kirchliches Gemeindeblatt von Spiez. 4. Jahrgang. N u m 
mer 10. Freitag, 19. Jun i 1925. S. 40. 
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Z i e g e l p l a t t e n belegte B o d e n i n der m i t Sternen b e m a l t e n H a l b 
k u p p e l des Chors i m V e r g l e i c h z u m übrigen K i r c h e n i n n e r n etwas 
erhöht ist . E i n spätgotischer T a u f s t e i n aus Sandstein m i t d e m 
B u b e n b e r g w a p p e n w e c k t die E r i n n e r u n g an das bernische 
Schicksals- u n d Heldengeschlecht der Bubenberg . E log ius K i -
burger , «kilchherr der k i l c h e n . . . des Paradises sant Michels» 
u n d Verfasser der «Strätlinger Chronik» , ha t i h n 1446 e r r i c h t e n 
u n d «die zeichen u n d w a p e n m i n e r gnedigen h e r r e n v o n Büben-
berg» d a r a n a n b r i n g e n lassen ^^). D i e zwei o f f enen v ie reck igen 
M a u e r n i s c h e n u n m i t t e l b a r u n t e r d e m N o r d f e n s t e r u n d rechts 

Erhal ten ist zum T e i l noch die grüne Glasur und eine lateinische, 
woh l aus dem 15. Jahrhundert stammende Inschr i f t (unmittelbar hinter dem 
Taufste in) . Ohne weiteres lesbar sind einzig die W o r t e : «Peccatum et M o r -
tem». Es ist m i r nicht möglich, die Bedeutung dieser W o r t e zu bestimmen, 
da ich den Zusammenhang nicht kenne, i n den sie gehören. Ich danke H e r r n 
Bundesarchivar Prof. D r . Leon Kern , Bern, für die M i t h i l f e bei der E n t z i f 
ferung u n d bei dem Versuch der Deutung der W o r t e , die «peccatum et m o r -
tem» und nicht etwa «peccatum in» oder «ad mortem» zu lesen sind (24. Sep
tember 1943). H e r r D r . Marce l Beck, Bibl iothekar an der Schweizerischen 
Landesbibliothek, Bern, möchte die Inschr i f t als «eine m i t kursiven Elementen 
durchsetzte lateinische Inschr i f t des 15. Jahrhunderts» bezeichnen. Meine A b 
schrift der lesbaren dre i W o r t e (vom 26. August 1942) habe ich am 24. Okto 
ber 1943 nochmals eingehend überprüft. — Unter den roten Ziegelplatten vor 
der Kanzel i m Schiff befindet sich eine, die den Reichsadler darstellen 
könnte. H e r r Arch i t ek t A . Schaetzle hat mich (am 26. August 1942) darauf 
aufmerksam gemacht. — Ob der Boden der Kirche von Einigen Geheimnisse 
b i rg t u n d welche diese sein könnten (z. B. Gräber der Fre iherrn von Strät-
lingen?), vermag ich nicht zu sagen. 

2^) I n den Taufstein ist ein gehämmerter halbrunder Kupferkübel einge
lassen. 

2*) 1941 durchl ie f die Nachr i cht die Presse, es sei bei Erneuerungsarbeiten 
i n der alten Kirche von Spiez das Grab der Jeanne de la Sarra, der zweiten 
Gemahl in Adr ians I . von Bubenberg entdeckt worden. Die Grabplatte trage 
die W a p p e n der beiden Ehegatten. M i t diesem Fund, teilte man m i t , sei «zum 
erstenmal nach viereinhalb Jahrhunderten ein echtes Bubenbergwappen zum 
Vorschein gekommen». Diese M i t t e i l u n g ist, wie das Dasein des Taufsteins i n 
Einigen u n d Kiburgers «Strätlinger Chronik» beweisen, unzutreffend. Das 
A l t e r des Einiger Taufsteins u n d die Echtheit der Kiburgerschen Angabe sind 
nie bezweifelt worden und woh l kaum zu bezweifeln. Der Bund. 92. Jahrgang, 
N r . 540. Bern, Dienstag, 18. November 1941. Morgen-Ausgabe. S. 1. 

^̂ ) Die Stretlinger Chronik . Herausgegeben von Jakob Baechtold. Frauen
fe ld 1877. S. 38. (Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz und 
ihres Grenzgebietes. 1. Band.) — Eine grüne, alte Tischdecke weist das 
Erlachwappen auf; eine neue, i n Gebrauch stehende, ist 1883 von der Famil ie 
W i l d b o l z gestiftet worden. Mündliche M i t t e i l u n g von H e r r n A r c h i t e k t 
A . Schaetzle, Einigen (26. August 1942). 
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Die sieben Bitten des Vaterunser 
Glasgemälde i n der K i r c h e v o n E i n i g e n 

Federzeichnung von Gustav Keller (1935) 



unter d e m Südfenster des Chors s ind 1911 bloßgelegt w o r d e n , 
während das au f K i b u r g e r s Veran lassung i n die M a u e r gesetzte 
u n d g le i chze i t ig m i t den Nis chen entdeckte Sakramentshäuschen 
n i c h t w iederherges te l l t w u r d e ^ö). Größere Beachtung als das 
barocke B i b e l p u l t aus Nußbaumholz m i t der J a h r z a h l 1679 
u n d I n s c h r i f t v e r d i e n e n die d r e i Glasgemälde i n den F e n 
stern. Sie zählen zu den Sehenswürdigkeiten der K i r c h e . D i e 
t r e f f l i c h e A r b e i t , d ie G l u t der Farben , der künstlerische u n d 
geistige G e h a l t fesseln die A u f m e r k s a m k e i t . I n den be iden 
äußeren Fenstern rechts (Süden) u n d l i n k s ( N o r d e n ) s ind 
zwei Wappensche iben des Reisläufers u n d Söldnerführers L u d 
w i g v o n E r l a c h u n d seiner G e m a h l i n B a r b a r a S c h m i d v o n 
U r i eingelassen. D i e Scheibe l i n k s trägt die J a h r z a h l 1519''^^). 
Das nach Osten schauende M i t t e l f e n s t e r enthält e in W e r k des 
Berner Glasmalers M a t h i s W a l t h e r v o n 1563 m i t der D a r s t e l l u n g 
der «Sieben B i t t e n des Vaterunser» ^^). E i n altes Zinnkännchen 2^) 
samt e inem neuen Z i n n t e l l e r u n d einer neuen Z innscha le '̂') b i l d e n 
das Taufgerät der K i r c h e . B e i der Spendung des A b e n d m a h l s 
w e r d e n e in a l ter , z i e r l i cher Buckelbecher aus vergo lde tem 

Die Stretlinger Chronik , S. 38. — Akten der Unterr i chtsd irekt ion des 
Kantons Bern, Bern. Kunstaltertümerkommission. Kirchenrenovation Einigen. 
Gde. Spiez, 1911. Bericht der Experten Arch i tekt E. J . Propper u n d Prof. D r . 
H . Türler vom 19. Oktober 1911. S. 1. — Das Sakramentshäuschen ist gewöhn
l i ch i n der N o r d w a n d des Chores eingesetzt. Eduard von Rodt, Bernische 
Kirchen, S. 170. 

D r e i Jahre früher, 1516, hat L u d w i g von Erlach die Herrschaft Spiez, 
zu der Einigen gehörte, aus dem bubenbergischen Nachlass erworben. H . Tür
ler. Das Schloss Spiez. (Separatabdruck aus dem Neuen Berner Taschenbuch 
1934.) Herausgegeben von der St i f tung Schloss Spiez. Bern 1934. S. 17. — Die 
Maße der Wappenscheibe von 1519 betragen mi t der Bleieinfassung 41,5X29,3 
cm, ohne Bleieinfassung 40X28 cm. Die Maße der andern Wappenscheibe des 
L u d w i g von Erlach betragen m i t der Bleieinfassung 40,7X29 cm, ohne B l e i 
einfassung 39,5X26,7 cm. Persönliche Abnahme der Maße am 8. August 1943. 

28) T h o r m a n n und von Mülinen, S. 63. — K r a f f t , S. 33. — Bähler, S. 2. — 
Das Glasgemälde ist m i t der Bleieinfassung 25,8 cm hoch und 31,8 cm breit , 
ohne Bleieinfassung 24,5—25 cm hoch und 30,5 cm breit . Abnahme der Maße 
am 8. August 1943. 

2*) I ch möchte es, ohne allerdings Fachmann zu sein, dem 17. J a h r h u n 
dert zuweisen. 

^°) Ver fe r t i g t von »K. Moser, Bern« (Zinngießerstempel) und gestiftet von 
H e r r n A . Gafner, Einigen ( t 1942). Mündliche M i t t e i l u n g von H e r r n Joh. 
Gyger, Sigrist und Handelsgärtner, Einigen, am 24. Oktober 1943. 

27 



Silber ^^), eine Z i n n k a n n e u n d e in gehämmertes Z i n n t e l l e r 
gebraucht 3^). I m Glockens tuh l des 1941 u n d 1943 erneuerten K i r c h 
turms hängen neben den be iden a l t en (die eine Glocke trägt 
die J a h r z a h l 1713) die zwe i neuen Glocken , welche 1941 die 
S c h u l j u g e n d des Dor fes i n den T u r m ziehen d u r f t e . A m P f i n g s t -
sonntag 1941 r i e f z u m erstenmal das neue Geläute v o n E i n i g e n 
i n wohltönendem V i e r k l a n g die Gläubigen zur A n d a c h t u n d Feier 
des H e r r n ^^). 

Er trägt oben die Inschr i f t : «Dises Gshir gehört der Bürt von Einigen». 
Nach meiner Schätzung ist der Becher u m 1700 entstanden. 

Das Zinngießerzeichen führt die Anfangsbuchstaben D M . Die Kanne 
stammt w o h l aus dem 18. Jahrhundert . 

Sein Zinngießerzeichen ist dasjenige des Neuenburgers Josua Boyve, 
der von 1663—1682 in Bern tätig war. Gustav Bossard. Die Zinngießer der 
Schweiz u n d ihr W e r k . Band 1. Z u g 1920. T a f e l 26 und Erläuterungen. — 
Bossard, Band 2, Z u g 1934, S. 196. 

Angaben von Sigrist Joh. Gyger, Einigen (24. Oktober 1943). 
^̂ ) Der K i r c h t u r m ist i n den Jahren 1941 und 1943 durch Arch i tekt 

A . Schaetzle, Einigen, erneuert worden. Ueber «Die Renovation des K i r c h 
turmes i n Einigen am Thunersee i n den Jahren 1941 u n d 1943» [Einigen 
1943] hat Arch i tekt Schaetzle einen sorgfältigen Bericht verfaßt. I ch danke 
dem Verfasser, daß er ihn m i r zur Einsichtnahme und Benützung überlassen 
hat (24. November 1943). 

36) Berner Volkskalender (Neue Berner Prat t ig ) . 26. Jahrgang. 1942. 
T h u n . S. 67. — Es hängen zwei (nicht nur eine) alte und zwei neue Glocken 
i m K i r c h t u r m . Die eine der alten Glocken trägt die Jahrzahl 1713 (nicht 
1712). A l l e vier Glocken werden geläutet. Persönliche Feststellung i m K i r c h 
t u r m von Einigen i n Gegenwart meines Vaters, Museumskonservators Gustav 
Keller von T h u n , am 26. August 1942. 

Die beiden veröffentlichten Abschnitte stellen V o r w o r t und Einle i tung 
eines Buches dar, das 1944 unter folgendem T i t e l erscheinen w i r d : Einigen. 
Die Geschichte einer bernischen Dorfkirche im Rahmen der allgemeinen 
geschichtlichen Entwicklung. 
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Al lmendtor und Allmendbrücke 
Federzeichnung nach E. Schulthess (1838) 

von Gustav Keller 



Scherzligtor und Scherzligbrücke 
Federzeichnung nach E. Schulthess (1838) 

von Gustav Keller 



Federzeichnung nach E. Schulthess (1838) 
von Gustav Kel ler 



Veröffentlichungen 
von 

Gustav Keller 

1. Jahresberichte des Histor. Museums Schloss T h u n 1923 ff. 
Von Gustav Keller und Hans Gustav Keller. 
Thun, Historisches Museum, 1924 ff . (je Fr. 1.—) 

2. A l t - T h u n . 
Fünf Federzeichnungen nach Matthäus Merian 
von Gustav Keller. 
M i t zeitgenössischen Schilderungen herausgegeben und mit 
einem Geleitwort versehen von Hans Gustav Keller. 
Bern, A . Francke AG. , 1936. (Fr. 2.80) 

3. D a s schöne alte T h u n . 
Ein Besuch in Thun zur Biedermeierzeit. 
M i t einem Geleitwort von Hans Gustav Keller und 16 B i l d 
tafeln herausgegeben von Gustav Keller und Hans Gustav 
Keller. 
Thun, A . Schaer, 1939. (Fr. 3.50) 

4. D a s L e b e n und L e i d e n J e s u Christ i . 
Die 24 Glasgemälde des Meisters Hans N o l l in der Kirche von 
Hilterf ingen. 
Federzeichnungen von Gustav Keller. Einleitung und Geleit
wort von Hans Gustav Keller. 
Bern, A . Francke A G . , 1940. (Fr. 3.—) 

5. T h u n und Umgebung. 
Federzeichnungen von Gustav Keller. 
Thun, A. Schaer, 1943. (Fr. 2.50) 


