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EINLEITUNG 

Die Einwohner der Ko lon ies tad t Augus ta Raur i co rum (Augs t bei B a 
s e l ) , des w i c h t i g s t e n röm ischen Hande lszen t rums a m H o c h r h e i n , 
waren nur zu e i n e m k le inen Tei l "ech te " , aus I ta l ien s t a m m e n d e 
R ö m e r . D ie grosse Mehrhe i t der Bevö lkerung b i lde ten in der Stadt 
w i e auch i m Ko lon iegeb ie t d i e e i n h e i m i s c h e n G a l l i e r , heute auch 
Gal lo römer genannt . S ie waren d ie K i n d e r , Enkel und Urenkel der 
in unserem Land schon lange ansäss igen k e l t i s c h e n He lve t ie r und 
- in der Nordwestschwe iz - der Rau r i ke r . 

M i t der r ö m i s c h e n Her rscha f t , bei uns se i t der Z e i t u m Chr is t i 
Gebur t , kamen zah l re iche neuar t ige und techn isch überlegene B a u -
ve r fah ren , Geräte und bisher unübl iche Gesch i r rsor ten und - f o r m e n 
in d ie Prov inzen am R h e i n . Aber auch anderes w i e e t w a d ie l a 
t e i n i s c h e Sp rache , d ie r ö m i s c h e K l e i d u n g , d ie r ö m i s c h e b z w . m i t t e l -
meer i sche Küche übernahmen d ie g a l l i s c h e n " E n t w i c k l u n g s l ä n d e r " 
t e i l s rascher , t e i l s langsamer von der t echn isch und z i v i l i s a t o r i s c h 
über legenen W e l t m a c h t und Hochkul tur R o m , zu deren r i e s i g e m W i r t 
schaf tsgeb ie t ( m i t e inhe i t l i che r Währung ] ) Ga l l i en für e in ige Jahr 
hunderte gehören s o l l t e . D ie e i n h e i m i s c h e g a l l i s c h e K u l t u r , j a das 
ganze Leben und der A l l t a g wurden m i t r ö m i s c h e n , süd l i chen Gegen
ständen und Gebräuchen e r f ü l l t . D ie Ga l l i e r romani s i erten s i ch - ohne 
Z w a n g - recht rasch und w u r d e n , w i e wi r s a g e n , zu G a l l o r ö m e r n . S i e 
e i fe r ten den z u m Vorb i l d genommenen r ö m i s c h e n O f f i z i e r e n , B e a m t e n , 
K a u f l e u t e n , Ae rz ten und anderen Beru fs leu ten n a c h , d ie s i c h n ö r d 
l i c h der A l p e n a ls p o l i t i s c h und ku l tu re l l führende Sch ich t nieder l i e s s e n . 

E i n k le iner A u s s c h n i t t aus a l l d e m , was d ie Bewohner unserer COLONIA 
( P A T E R N A ) P I A A P O L L I N A R I S A V G V S T A E M E R I T A R A V R I C A t a g 
t ä g l i c h umgab und was d iese Augster " R ö m e r " b e i m W o h n e n , b e i m 
A r b e i t e n und b e i m Vergnügen vor Augen hat ten oder in der Hand h i e l 
t e n , so l l i m fo lgenden durch Ze ichnungen und er läuternde S k i z z e n v o r 
g e s t e l l t und k o m m e n t i e r t w e r d e n . D ie m i t den N u m m e r n 1-70 gekenn
ze ichne ten Ob jek te b i l den z u g l e i c h den Inhal t des Augster "Wander 
k o f f e r s " , der für den Anschauungsunter r ich t der Schu len geschaf fen w u r 
d e . Bei der dabei notwendigen Auswahl sp ie l t en der P l a t z b e d a r f , d ie 
Z e r b r e c h l i c h k e i t und zu e i n e m guten Tei l na tü r l i ch auch der Wer t der G e 
genstände e ine R o l l e . Der Kommenta r se lbs t kann n i ch t u m f a s s e n d se in 
und so l l v i e l m e h r a l l g e m e i n zur Beschäf t igung m i t d iesen i m r ö m i s c h e n 
Augs t vor ba ld 2000 Jahren z u m A l l t a g gehörenden Dingen anregen. 



I. V O M H A U S ( z u 1-12) 

M i t der R ö m e r z e i t k a m für e in ige Jahrhunderte das aus S t e i n gebaute 
Haus ( d o m u s ) in unser L a n d . Es is t aber s o g l e i c h zu be tonen , dass in 
der Stadt und auf d e m Land an fäng l i ch nach e i n h e i m i s c h e r , ke l t i scher 
Gewohnhei t e t w a gute zwei Generat ionen lang d ie Häuser noch aus 
Ho lz ( i n S tänderbauwe ise , a ls Fachwerkbauten u s w . ) e r r i ch te t wu r 
d e n . Se lbs t i m Süden sche in t s i c h der Ste inbau ers t i m 1 . Jahrhun
der t n . C h r . ganz durchgesetz t zu h a b e n , obwohl dort grosse Gebäude 
w i e Theater , Tempel und vornehme Wohnhäuser schon s e i t längerer 
Z e i t in S t e i n erbaut w a r e n . Rom bestand b is z u m grossen Stadtbrand 
unter Ka iser Nero i m Jahre 64 n . Chr . zu grossen Te i len aus H o l z 
b a u t e n . Auch Augs t war b is e twa u m 70 n . Chr . e ine Stadt aus H o l z . 
D ie danach erbauten Ste inhäuser besassen o f t e inen g le i chen oder 
ähn l i chen Grundr iss w i e ihre hölzernen Vorgänger , waren a lso U m 
b a u t e n . 

D ie Häuser w iesen längs den S t rassen e ine Säu lenha l le ( p o r t i c u s ) 
a u f , deren Areal zur P a r z e l l e se lbs t gehör te , aber - w i e i m Fa l le der 
"Lauben" in Bern - a ls ö f fen t l i cher Weg ( "gedeck tes T r o t t o i r " ) für 
jedermann o f fengehal ten werden m u s s t e . Mehrs töck ige Häuser waren 
in r ö m i s c h e n Grossstädten ke ine S e l t e n h e i t . A u c h in Augs t werden 
sehr v i e l e Häuser z u m i n d e s t e in oberes S tockwerk besessen haben 
( B i l d A ) . 

A 





Z u m Ste inhaus m i t se inen ( m i t K a l k m ö r t e l ) g e m ö r t e l t e n , in der Regel 
zwe i r ö m i s c h e Fuss ( 6 0 c m ) d i c k e n Mauern gehörte das m i t Z i e g e l n g e 
deck te D a c h , das vere inze l t bere i ts auf Holzhäusern vorhanden gewesen 
s e i n m a g . D ie Z iege l h ie l t en n ich t durch Nasen o . a . auf d e m D a c h , s o n 
dern w i e das süd l i che Ste indach vor a l l e m durch ihr Gewich t ( e t w a 8 0 -
90 kg pro m 2 ; heut ige Dachz iegel w iegen e t w a 40 -45 kg pro m 2 ) . D ie 
Hoh lz iege l ( 2 ) überdeckten d ie aneinanderstossenden Le is ten der L e i s t e n 
z iege l ( 1 ) sowie auch den F i r s t . D ie Z iege l in Mör te l zu bet ten oder 
ihre Fugen d a m i t zu vers t re ichen war offenbar e ine se l tene A u s n a h m e . 
D ieses Z iege ldach besass nur e ine ger inge Neigung von e t w a 40 % und 
ke ine Dachtraufe ( B i l d B ) . 

Den Bedarf an Dachz iege ln deckten in der S c h w e i z zah l re i che pr iva te 
Z i e g e l e i e n , d ie ihre Produkte sowe i t w i e m ö g l i c h auf d e m F lussweg ve r 
t r i e b e n ; v o m Stadt rand der zers tör ten Ko lon ies tad t A u g u s t a Raur i co rum 
kennen w i r e in ige Z i e g e l e i e n der spä t römischen Z e i t , d i e von A b t e i l u n 
gen der i m K a s t e l l Ka iseraugs t s ta t ion ie r ten Legio I M a r t i a ( 1 ) b e t r i e 
ben w u r d e n . 

Ausser d e m Z i e g e l d a c h e x i s t i e r t e n nörd l i ch der A l p e n zur R ö m e r z e i t 

w e i t e r h i n auch Dächer m i t Sch inde labdeckung oder S c h i e f e r b e l a g . 

Nebst den Dachz iege ln benöt ig te man an sogenannter Bauke ramik vor 
a l l e m Tonpla t ten und Tonröhren für d ie He izungse in r i ch tungen in Bädern 
und W o h n r ä u m e n . In einer röm ischen Badeanlage ( t h e r m a e ) waren d ie 
Böden des Warmbades ( t e p i d a r i u m ) und des Schw i t zbades ( c a l d a r i u m ; 
s u d a t o r i u m ) g e w i s s e r m a s s e n un terke l le r t und ruhten auf k l e i n e n P f e i l e r n 



aus Tonplat ten ( 3 ) . Dieser un te r i rd ische Hoh l raum ( h y p o c a u s t u m ) 
wurde durch e inen Ein feuerungskanal von e i n e m ausserhalb gelegenen , 
eben fa l l s ver t ie f ten He iz raum beheizt ( p r a e f u r n i u m ) . I m Schw i t zbad 
wurden auch d ie Wände b e h e i z t , i ndem hier unter d e m Verputz über
a l l senkrecht laufende Reihen v ie reck iger Tonröhren ( 4 ) angebracht 
w a r e n , in d i e von unten d ie he isse Luf t w i e in das Röhrensys tem 
unserer Kache lö fen e i n s t r ö m t e und nach oben s t i e g ( B i l d C ) . 
A u c h d i e Wohnräume waren manchma l h y p o k a u s t i e r t , d . h . m i t e iner 
Bodenheizung ve rsehen , a l l e rd ings nur i m m e r wenige oder nur einer 
innerhalb e ines H a u s e s . D ie Mehrzahl der Augster Stadthäuser besass 
ke ine Hypokaus tan lagen . M a n verwendete das Herdfeuer und s t e l l t e 
m i t Ho lzkoh le g e f ü l l t e Becken in d ie zu wärmenden Z i m m e r . 
D ie Hypokausthe izung se lbs t war vor a l l e m e ine Spe iche rhe izung : 
der über den P f e i l e r n l iegende Boden (suspensura ) , dessen unters te 
Lage g r o s s e , von P fe i le r zu P fe i l e r re ichende Tonpla t ten b i l d e t e n , se tz te 
s i c h aus mehreren M ö r t e l s c h i c h t e n von b i s zu 50 c m D icke ( i ) z u s a m m e n , 
d i e e ine grosse Wärmemenge speichern konn ten . 

D ie Böden der Holzhäuser bestanden in der Regel aus g e s t a m p f t e m L e h m , 
b i s w e i l e n auch aus B r e t t e r l a g e n ; se l ten waren es M ö r t e l b ö d e n . D iese 
fes ten B ö d e n , d ie in den gemauer ten Bauten dann häuf iger w u r d e n , b e -
sassen e in S t e i n b e t t , auf d e m mehrere Lagen K a l k m ö r t e l aufgetragen 
w u r d e n . M u s s t e w i e bei Badeanlagen der Mör te lboden wasserd ich t s e i n , 
so wurde d e m Mör te l r e i c h l i c h Z i e g e l s c h r o t (aus ze rs tampf ten Z i e g e l n ) 
beigegeben ( 5 ) . 

In A u g u s t a Raur i co rum konnte s i c h nur d ie k l e i n e Bevö lke rungssch ich t 
der wohlhabenden Einwohner den teuers ten Fussbodenbelag l e i s t e n , das 
M o s a i k (opus m u s i v u m ) , das se i t g r iech ischer Z e i t i m M i t t e l m e e r r a u m 
e i n be l iebter Bodenschmuck w a r . Er bestand aus k l e i n e n , in Augs t m e i s t 
e t w a gegen 1 c m 2 grossen Ste inchen (p ro m 2 Mosa ikboden a lso e t w a 
1 0 ' 0 0 0 S t e i n c h e n i ) verschiedener Farbe ; z u w e i l e n k o m m e n auch aus 
G l a s - oder Tonscherben zugeschlagene Wür fe Ichen v o r . In der Regel w u r 
de dieser " T e p p i c h " aus S te inchen in e ine dünnere Lage aus k i t t a r t i g e m 
f e i n e m K a l k m ö r t e l v e r l e g t , d ie ih re rse i ts auf e i n e m d ickeren Z i e g e l m ö r 
te l au f lag ( 6 ) ; in Bädern ruhten d ie S te inchen d i rek t i m w a s s e r b e s t ä n d i 
gen Z i e g e l s c h r o t m ö r t e l . Das Ganze lag auf e i n e m starken S t e i n b e t t . 

E in facher farb iger Wandverputz war i m r ö m i s c h e n Augs t s icher in m a n 
chen Häusern a n z u t r e f f e n : Wandmalere i von guter Qua l i tä t und m i t 
re jcher f i gü r l i che r Dekora t ion war h ingegen ebenso se l t en w i e der M o s a i k 
fussboden und zäh l te of fenbar zu den Luxusgü te rn ; e i n e in faches Be isp ie l 
i s t das B i l d der Amphorent räger ( B i l d D ) . E twas häuf iger s ind g e m a l t e 
Wände m i t P f l a n z e n m o t i v e n (G i r landen und B l u m e n ) in rech teck igen 
Feldern ( 7 , 8 ) . 



Die zur Römerze i t verwendeten Farben waren minera l isehe Fa rbp igmen

te n ichtorganischer Na tu r , z . B . Z i n n o b e r , K u p f e r b l a u , Kup fe rg rün , G o l d 

g e l b , B l e i w e i s s , rotes B l e i o x i d und vor a l l e m der ( a l s na tü r l i che Farb

erde v o r k o m m e n d e ) Rote b z w . Gelbe (gebrannte) O c k e r ; we i te re Farben 

wurden g e m i s c h t . Organische Substanzen kamen a ls B i n d e m i t t e l zur 

Verwendung. E ine Re ibschüsse l ( w i e 30) und e ine halbe A m p h o r e ( w i e 

B i l d M ) m i t Resten roter Farbe kamen 1965 i m Südte i l von Augus ta 

Raur i co rum an der S t e l l e , wo der Ma le r oder Ans t re icher i m 2 . Jahr

hundert n . C h r . gearbei tet h a t t e , z u m V o r s c h e i n . 

W i c h t i g e Te i le des Hauses waren Türen und Fens ter , von denen s i c h 

a l l e rd ings nur S c h w e l l e n , Dreh löcher , Sch lösser und Besch läge sowie 

Abdrücke der Tür - und Fenster rahmen f i n d e n , da j e g l i c h e Ho lz res te ve r 

gangen s i n d . 

In den ö f fen t l i chen Bädern und auch in re icheren Pr iva thäusern gab es 
r i c h t i g e Fensterscheiben aus h e l l g r ü n l i c h e m , durchsche inendem Glas 
( 1 0 , 1 1 ) , d ie in der Regel e twa 30 x 40 c m gross waren und e i n z e l n , 
zu v i e r t , zu sechst u s w . in hölzernen Rahmen e inge lassen w a r e n . M a n c h 
m a l war es n o t w e n d i g , Fenster zu v e r g i t t e r n . Dazu verwendete man r e c h t 
w i n k l i g s i c h kreuzende E isenbänder , an deren Kreuzungspunkten aus e i n e m 
S tück geschmiede te Sp i t zen oder vi erstrahl ige " S t e r n e " ( 9 ) aufgenietet 
wurden ( B i I d E ) . 

Ganz besondere Sorg fa l t wurde zur R ö m e r z e i t auf e ine ausre ichende und 
bequeme Wasserversorgung verwendet . Den A n s t o s s dazu und das n o t 
wendige techn ische Wissen brachten s icher d ie Römer aus d e m S ü d e n , 
wo Wasser kostbarer war a ls i m Norden , in d ie neuen Prov inzen m i t . S o 
wohl Städte a l s auch Dörfer und Gutshöfe e rh ie l t en eine oder mehrere u n 
t e r i r d i s c h ver leg te Fr ischwasser le i tungen (aquaeduetus) . Für d ie K o l o n i e 
s tadt Augs t w u r d e e in 6 , 5 k m langer , innen 1,8 m hoher und 0 , 9 m b r e i 
ter gemauerter Kanal m i t 60 c m d i c k e m Gewölbe ( B i l d F) und e i n e m 
du rchschn i t t l i chen Gefä l le von 2 %o ( d . h . von 2 c m auf 10 M e t e r i ) in d ie 
Erde v e r l e g t , der oberhalb von L ies ta l Wasser aus der E rgo l z f ass te und 
nach Augst f ü h r t e . Zur Ver te i lung innerhalb des S tad tgeb ie tes d ien te 
e i n Le i tungsnetz m i t Röhren aus B le i und Ho lz (Teuche l ) , i n denen das 
Wasser unter Druck in d ie ö f fen t l i chen Brunnen , Bäder u s w . , aber auch 
in d ie p r iva ten Häuser ge le i te t w u r d e . D ie Rohre der B l e i l e i t u n g e n b e s t e 
hen aus l angen , mehrere m m d icken B le i p l a t t e n , d i e an den z u s a m m e n 
gebogenen Längskanten zu einer i m Querschni t t b i rn fö rm igen Röhre z u 
s a m m e n g e l ö t e t wurden ( 1 2 ) . Bere i t s zur Römerze i t bezahl te m a n , w i e 
w i r von den ant iken S c h r i f t s t e l l e r n w i s s e n , e inen W a s s e r z i n s , der s i ch 
nach d e m Querschni t t ( K a l i b e r ) des A n s c h l u s s e s r i c h t e t e . V ie le Leute 
werden das Wasser an den an jeder St rassenkreuzung stehenden lau fen 
den Brunnen gehol t haben ( B i l d B ) . 





Le is tenz iege l ( t e g u l a ) , m e i s t e twa 45 -55 x 30 -40 c m gross und 
8 - 1 2 kg s c h w e r ; b i s w e i l e n , insbesondere d i e in M i l i t ä r z i e g e l e i e n 
fab r i z ie r ten S tücke g e s t e m p e l t : hier e in Z iege l der LEG I MR , 
d . h . der i m 4 . Jahrhundert i m Kas te l l Ka iseraugst s ta t ion ie r ten 
Legio P r i m a M a r t i a . D ie Le is ten s ind an den oberen Ecken der 
Z iege l u m e t w a 5 c m g e k ü r z t , d ie unteren Ecken d e m e n t s p r e 
chend u m e twa 5 c m unterschn i t ten ( für das Ueber läppen der 
nächs ten Z i e g e l ) . A m Rand m i t den Fingern ( ? ) e inges t r i chene 
B ö g e n . 

Hoh lz iege l ( i m b r e x ) , von g le icher Länge w i e d ie Le is tenz iege l , 

nach unten e twas brei ter werdend ( z u m Ueberdecken des nächs t 

unteren H o h l z i e g e l s ) . 

Tonpla t te e ines H y p o k a u s t p f e i l e r s ; hier m i t den Pfotenabdrücken 
e ines D a c h s e s , der s i c h auf einer der v o m Z i eg 1er vor d e m Brennen 
z u m Trocknen ausgelegten P la t ten verewig t h a t . 

Tonröhre ( t u b u l u s ) einer W a n d h e i z u n g , m i t w e l l e n f ö r m i g e n R i l l e n 
an den B r e i t s e i t e n ( z u m besseren Be fes t i gen des Verpu tzes) und 
v ie reck igen Löchern an den S c h m a l s e i t e n ( fü r d i e hor izon ta le 
W ä r m e z i r k u l a t i o n ) . 



5 Mör te lboden m i t Z i e g e l s c h r o t bei m e n g u n g . 

6 Te i l e ines M o s a i k f u s s b o d e n s , m i t r e l a t i v g rossen grauen und w e i s s e n 
S t e i n c h e n , d ie in Z i e g e l s c h r o t m ö r t e l ver leg t s i n d . 

7 Fragment von farbiger W a n d m a l e r e i : rot und b l a u , dazw ischen w e i s s e 
T r e n n l i n i e , g e m a l t auf f e i n abger iebenem P u t z , darunter gröberer 
V e r p u t z . 

8 Fragment von farbiger Wandmalere i : ge lbbraunes Zop fge f lech t auf 
g rünem H in te rg rund , darunter f e i n e r , dann gröberer V e r p u t z . 

9 V ie rs t rah l iger " S t e r n " , aus e i n e m S tück E i s e n g e s c h m i e d e t , von 
e i n e m Fens te rg i t t e r . 

1 0 , 1 1 Z w e i Fragmente ( K a n t e b z w . E c k s t ü c k ) von Fens te rg lassche iben ; 
a m e inen noch K i t t r e s t e . 

12 Ends tück einer WasserIe i tungsrÖhre ( f i s t u l a ) aus B l e i ; längs ve r 
l ö t e t , m i t Rest der B l e i m a n s c h e t t e z u m A n s c h l u s s an e ine B a d e 
w a n n e . Gefunden in den Thermen der G r i e n m a t t . 

B i l d A Ges icher te Rekons t ruk t ion des Eckhauses der Nordwestecke der 

Insu la 31 von A u g s t : g rosse Gewerbehal le m i t Obergeschoss (Höhe 
b i s Dachgeschoss 7 m ) ; an den St rassenf ron ten S ä u l e n h a l l e n , an 
der S t rassenecke P r e l l s t e i n (Wagenverkehr J ) . 

B i l d B R ö m i s c h e Dächer aus L e i s t e n - und H o h l z i e g e l n ; i m Vordergrund e in 
ö f fen t l i cher Brunnen an einer S t rassengabe lung ( S c h a u b i l d ) . 

B i l d C Aufbau der Hypokaus the i zung : E in feuerung ( r e c h t s ) und auf 
P fe i l e rchen ruhender Fussboden ; an den Wänden hinter d e m 
Verputz Kanäle aus Hoh lz iege ln ( s c h e m a t i s c h e r A u f r i s s ) . 

B i l d D Farbige Wandmale re i (120 x 82 c m ) aus A u g s t , Insu la 3 9 : 
Z w e i M ä n n e r , d i e an einer Stange e ine kuge l ige Amphore 
t r a g e n . 

B i l d E Fensterg i t ter (100 x 95 c m ) aus d e m r ö m i s c h e n Gutshof bei 
H o l s t e i n B L . 

B i l d F Querschni t t durch d i e un te r i rd ische r ö m i s c h e Wasser le i tung 
L i e s t a l - A u g s t ( rech ts m i t Vers tärkung gegen H a n g d r u c k ) . 
M a s s t a b 1 :60 . 
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I I . E I N I G E W E R K Z E U G E ( z u 13-20) 

A u s der V ie lzah l der Geräte und Werkzeuge der R ö m e r z e i t , d ie in 
v i e l e m bere i ts den heut igen oder doch denen unserer Grossväter g l i 
c h e n , fo lg t e ine k le ine A u s w a h l : 

13 M a u r e r k e l l e m i t G r i f f d o r n , der u rsprüng l i ch in e i n e m Ho lzg r i f f 
s t e c k t e ; den Bau einer Mauer und d ie zugehör igen Gerüste ze ig t 
B i l d G . 

14 K l e i n e s Senkb le i aus B r o n z e . 

15,16 Z w e i N ä g e l , m i t v i e r k a n t i g e m S c h a f t , w i e a l l e ( b i s ins 19 . Jahr 
hunder t ) handgeschmiedeten Nägel (heu t ige m a s c h i n e l l herge
s t e l l t e Nägel s i n d r u n d ) . 

17 k le iner H a m m e r ; m i t Ge iss fussende , u m Nägel zu z i e h e n . 

18 K l e i n e A x t . 

19 M e s s e r , dessen Gr i f f u rsprüng l ich verk le ide t war m i t zwe i ( m i t t e l s 
zweier N ie te be fes t ig ten ) Scha len aus H o l z oder B e i n . 

20 E ise rne Sp i t ze einer L a n z e ; in der gesch lossenen Tü l le s teck te 

e i n s t der hö lzerne S c h a f t . 

B i l d G Bau e iner Z i e g e l m a u e r : Maurer und Handlanger auf H o l z g e r ü s t e n . 
Wandmale re i in R o m , V i a L a t i n a . 

I I I . M O E B E L , S C H L U E S S E L u s w . ; BELEUCHTUNG ( z u 2 1 - 2 7 ) 

I m Unte rsch ied zu den i m Jahre 79 n . C h r . v o m Aschenregen des Vesuvs 
zugedeckten Städten P o m p e j i und H e r c u l a n e u m , in denen s i c h Türen , 
G e s t e l l e , Möbe l und v i e l e s andere ganz oder dann i m Abdruck ( B i l d H) 
erha l ten h a b e n , kennen w i r v o m e ins t i gen M o b i l i a r der Häuser von Augus ta 
Raur i co rum nur wenige D e t a i l s , m e i s t nur jene k l e i n e n T e i l e , d i e n ich t 
aus H o l z bestanden und darum i m Boden n ich t v e r g i n g e n : Scharn iere ( 2 2 ) , 
S c h l ö s s e r , Sch lüsse l ( 23 ) , Möbe lbesch läge u s w . Auch bei uns gab es 
a lso zur Römerze i t aus Ho lz gefer t ig te Türen , K ä s t e n , Truhen, T i s c h e , 
B ä n k e , S t ü h l e , S p e i s e s o f a s , Bet ten u s w . 

E i n t yp i sch südl icher Gegenstand is t d i e O e l l a m p e ( l u c e r n a ) . S i e 
taucht ers t in der Römerze i t nö rd l i ch der A lpen a u f , denn ihr Gebrauch 
is t j a auf das Vorhandense in , i m Norden a lso den Impor t des a ls 





Brennsto f f verwendeten Oe ls aus d e m Süden angew iesen . In te ressan
te rwe ise wurde in den Grenzprovinzen am Rhe in und d a m i t auch i m 
Gebiet der heut igen S c h w e i z , t ro tz zunehmender Roman i s i e r ung , d i e 
(gesch lossene ) O e l l a m p e (26 ) nach 100 n . Chr . bere i ts wieder au f 
gegeben zugunsten e in fachere r , gröber geformter of fener Lampen (27 ) 
aus weniger f e i n e m T o n , in denen Talg oder Wachs verbrannt w u r d e . 
Der Docht lag hier in e iner o f fenen Schnauze s ta t t in e i n e m Brenn loch 
w i e bei den gesch lossenen O e l l a m p e n . Dass m a n v o m Oel z u m Talg 
überg ing b z w . wohl zu rückkeh r te , begründet man d a m i t , dass der e i n 
h e i m i s c h e Talg z w e i f e l l o s b i l l i ge r war a ls das impor t ie r te Oel . Warum 
aber zur B lü teze i t i m 2 . Jahrhundert gerade h i e r , an anderem aber 
n i ch t gespart w u r d e , b le ib t we i te rh in u n e r k l ä r t . 

V i e l e (gesch lossene) Oe l lämpchen ze igen auf der m e i s t le ich t e i n g e -
d e l l t e n Oberse i te ( " S p i e g e l " ) e ine f i g ü r l i c h e Dars te l lung ( T i e r e , M a s 
ken , A l l t a g s s z e n e n u s w . ) und werden d a r u m B i l d l a m p e n genannt . Der 
ar t ige L ä m p c h e n , deren Wandung of t nur 1-2 m m d i ck i s t , wurden in 
zwe i Model half ten (für " S p i e g e l " und "T rog " des Lämpchens ) ge fo rmt 
und dann vor d e m Brand z u s a m m e n g e f ü g t . 

Nebst den Lämpchen kannte m a n na tü r l i ch we i te re Be leuch tungsgerä te , 
vor a l l e m K e r z e n , Facke ln und Bronzeia ternen ( B i l d I ) ; Reste solcher 
Laternen s ind auch in Augs t gefunden w o r d e n . 

21 Scharn ier röhre aus B e i n . Derar t ige aus Langknochen des R indes 
geschn i t tene und gesägte Röhrenstücke wurden m i t H o l z k e r n e n , 
deren Enden Zap fen b e s a s s e n , versehen und a ls Scharn ierband 
längs ane inandergere ih t . D ie fes t ine inanderstehenden e inze lnen 
Röhren w a r e n , durch hölzerne Zap fen in den s e i t l i c h e n Löche rn , 
abwechs lungswe ise m i t der Wand und Türe des M ö b e l s t ü c k s ve r 
bunden ( B i l d H ) . D a m i t Messen s i c h K a s t e n - und Schranktüren 
le ich t drehen und besassen e ine bessere Führung a ls d ie an zwei 
Türangeln ( K l o b e n ) hängenden Türen von h e u t e . A m Augster 
S tück f inden s i ch fe ine Drehspuren auf den Endf lächen der Röhre 
und lange K r a t z r i l l e n an der A u s s e n s e i t e . S i e b e w e i s e n , dass 

d ie Türf lügel eng an d i e Kas tenwand angesetzt waren und u m e t w a 
o 

180 aufgedreht werden konn ten . 

22 Scharn ier m i t Scharn ie rs t i f t aus E i s e n , von einer Türe oder K i s t e . 

23 Sch lüsse l aus E i s e n , m i t a b g e w i n k e l t e m B a r t ; a m h in teren Ende 
e ine (ausgebrochene) Oese z u m A u f h ä n g e n . Er gehörte zu e i n e m 
R i e g e l s c h l o s s : M i t den Z i n k e n des ins S c h l o s s e ingeführ ten 
Bar tes wurden senkrechte V e r r i e g e l u n g s s t i f t e , d ie w ie d ie B a r t 
z inken angeordnet w a r e n , von unten aus e i n e m entsprechend g e -



lochten hor izon ta len Sch loss r iege l sowei t nach oben g e s t o s s e n , 
dass dieser ( m i t s a m t d e m dar in s teckenden S c h l ü s s e l ) h o r i z o n 
ta l verschoben und d a m i t en t r iege l t werden konn te . Der Riegel 
und d ie V e r s c h l u s s s t i f t e waren in der Regel aus H o l z ; bei k o m 
p l i z i e r te r g e g l i e d e r t e n , m e i s t k le ineren Sch lüsse lbä r ten bestand 
der zugehör ige Versch lussr iege l m i t se inen S t i f t e n und en tsp re 
chenden Durchbrechungen ebenfa l l s aus M e t a l l . 
Sch lösser m i t Drehvor r ich tung z u m Oeffnen waren in der R ö m e r 
z e i t s e l t e n . 

B i l d H Oben : Scharn ie rkons t ruk t ion einer Kastentüre m i t h i l f e von B e i n 
röhren ( w i e 21) , d ie durch Ho lzzap fen untereinander verbunden 
und in Kastenwand b z w . - t ü r e e ingezapf t s i n d . 
U n t e n : Ho lzkas ten m i t Beinröhrenscharn ier aus P o m p e j i (nach 
Gipsausguss des Abdrucks,der in der v o m Vesuv he rausgesch leu 
der ten A s c h e - und B i m s s c h i c h t erha l ten b l i e b ) . 



24 K l e i n e Glocke aus B r o n z e , wohl a l s V iehg locke verwendet . 

25 Kon isches Webgewicht aus T o n , g e l o c h t ; derar t ige G e w i c h t e , 
d i e auch k e g e l z y l i n d r i s c h ge formt se in k ö n n e n , d ien ten - in 
Ser ien zu mehreren S tücken - z u m Spannen der K e t t f ä d e n . Von 
den hölzernen Webstüh len ist auch in Augs t b isher ke ine Spur 
gefunden w o r d e n . 

26 (Gesch lossenes ) O e l l ä m p c h e n , a m Brenn loch ( s o g . " S c h n a u z e " ) 
Brennspuren v o m D o c h t . Henkel abgebrochen. 

27 (O f fene ) Ta lg lampe m i t e ingekn ick te r S c h n a u z e , in d ie der Docht 
nur e inge leg t w u r d e ; m i t B rennspuren . 

B i l d I Bronzene Laterne m i t z y l i n d r i s c h e m Gehäusetei l ( D m . 1 1 , 5 c m ) , 
Boden m i t Brenner , D e c k e l , S tü tzen und Tragvor r i ch tung . Z w i 
schen den beiden senkrechten S tü tzen des Gehäuses waren zwei 
h a l b k r e i s f ö r m i g gebogene t ransparente Sche iben aus Horn b e f e s t i g t . 

27 24 



I V . VOM GESCHIRR ( z u 2 8 - 4 0 ) 

Be re i t s bei den He lve t i e rn und Raur ikern kannte und benütz te man s e l b s t 

v e r s t ä n d l i c h Tongeschir r versch iedenster Formen in grosser Zahl ; daneben 

gab es se i t f rühester Z e i t Gefässe und Behäl ter aus Ho lz , , ve re inze l t auch 

das teurere Geschir r aus M e t a l l (vor a l l e m Bronze und K u p f e r ) . In s p ä t k e l 

t i scher Z e i t hat te s i c h d ie Töpferscheibe du rchgese tz t . Fortan wurden fas t 

a l l e Sor ten des Tongeschi r rs auf der Sche ibe gedreh t . 

M i t der R ö m e r z e i t änderte s i ch auch i m Bere ich des Gesch i r r inventars 
m a n c h e s : B e i m Tongeschirr wurden e t l i c h e Formen der k e l t i s c h e n G e 
brauchskeramik von der m e h r h e i t l i c h j a k e l t i s c h geb l iebenen Bevö lkerung 
we i te r p roduz ie r t , m e i s t weniger e l e g a n t , aber dafür techn isch gekonnter 
und besser gebrannt . Beche r , Näpfe und Schüsse ln wurden j e t z t auf 
e iner schne l l drehenden Töpferscheibe hochgezogen. Nur der Kochtopf (28 ) 
wurde w e i t e r h i n of t von Hand g e f o r m t . Für manche G e f ä s s e , i nsbeson
dere für Töp fe , gab es nun Deckel ( m i t Gr i f f knöpf ) aus Ton (29 ) ; 
noch mehr Deckel könnten aus Ho lz bestanden haben und uns darum 
n ich t e rha l ten gebl ieben s e i n . 

N e u e , aus d e m Süden s tammende G e f ä s s f o r m e n , d ie nun auch in 

G a l l i e n und in Augs t herges te l l t w u r d e n , waren : 
der e i n - oder z w e i h e n k l i g e K r u g , für Wasser oder We in ( 3 4 ) ; d ie R e i b  
schüsse l ( mortar i u m = " M ö r s e r " ) , e ine we i te Schüsse l m i t A u s g u s s , 
d i e - w i e ihr N a m e sagt - a l s k le iner Mörser d ien te ( 3 0 ) . Zu d i e s e m 
Z w e c k e war d ie Innensei te m i t kant igen Ste inchen (Quarzsp l i t t e r u .a . ) 
b e l e g t , d i e e ine schmi rge lpap ie rähn l i che Re ib f läche b i l d e t e n . In d i e 
sen Re ibschüsse ln wurden d ie versch iedensten Saucen h e r g e s t e l l t , d ie 
a l s w ü r z i g e , t e i l w e i s e schar fe Zugaben bei T isch in k l e i n e n Schä lchen 
zu den Spe isen gere ich t w u r d e n . 

Terra s i g i l l a t a 

T y p i s c h " r ö m i s c h " i s t d i e bekannte Gesch i r r so r te , d ie m a n erst se i t gut 
100 Jahren Terra s i g i l l a t a n e n n t , d ie aber d i e Römer " v a s a S a m i a " 
( s a m i s c h e s Gesch i r r ) n a n n t e n . D ieses aus spez ie l l f e i n e m Ton und 
i m m e r auf der Drehscheibe herges te l l t e Geschir r bes i t z t aussen und 
innen e inen r o t e n , g länzenden Ueberzug , m e i s t e n s von derart guter Q u a l i 
t ä t , dass er t ro tz fas t 2000jähr iger Lagerung i m Boden noch heute in tak t 
i s t . Terra s i g i l l a t a is t das gute T a f e l - und E s s g e s c h i r r , das " P o r z e l l a n " 
der R ö m e r z e i t . D ie häu f igs ten Formen waren T e l l e r , Scha len und A u f 
t ragschüsse ln ( 3 1 , 3 2 ) . Herges te l l t wurde d ieses Geschir r zu Tausenden 
i n s p e z i e l l e n Gross töp fe re ien , an fäng l i ch in Ober i ta l i en ( u . a . A r e z z o ) , 
i m 1 . Jahrhundert in S ü d f r a n k r e i c h , i m 2 . und 3 . Jahrhundert in M i t t e l - , 



O s t - und Nord f rank re i ch ; i m 3 . Jahrhundert lagen Fabr ika t ionszent ren 
auch a m Rhe in ( z . B . R h e i n z a b e r n bei Speyer ) , in Bayern und in der 
S c h w e i z ( B a d e n ; B e r n - E n g e h a l b i n s e l ) . 

Terra s i g i l l a t a w a r , auch wegen der T ranspor tkos ten , e rheb l i ch teurer 
a l s gewöhn l iches Gesch i r r . E ine verz ie r te Schüssel w i e 32 koste te i m 
2 . Jahrhundert 20 A s s e , d . h . e twas mehr a l s den Taglohn e ines So lda ten 
oder A r b e i t e r s . D ieses rote Geschir r is t auch nebst Re ibscha len und 
grossen Vorra tsgefässen das e i n z i g e , das man i m Fa l le von R i s s e n oder 
Brüchen b i s w e i l e n m i t B l e i h a f t e n zu f l i c k e n p f l e g t e . 
Re i i e f ve rz ie r te S i g i l l a t a g e f ä s s e w i e d ie Schüssel 32 f o r m t e man in 
Mode l ISchüsse ln , in denen d ie Dekorat ion m i t e inze lnen S t e m p e l n 
( P u n z e n ) aus Ton negat iv in d ie Innenwandung e ingepresst war 
( B i l d K ) . Nach d e m Ant rocknen wurde der ve rz ie r te Gefässkörper 
herausgelöst und auf der Drehscheibe m i t e i n e m Standr ing und m i t 
e i n e m g la t ten Rand ve rsehen . 

Manche Gefässe s ind vorr rTöpfer oder Fabr ikbes i tzer ges tempe l t ( 3 1 ) . 
Danach und auch dank den Rei i e fdekora t ionen , d ie d e m Z e i t g e s c h m a c k e n t 
sprechend fas t von Jahrzehnt zu Jahrzehnt s i c h änder ten , gehört d i e 
Terra s i g i l l a t a heute zu den a m exak tes ten dat ierbaren Fundkategor ien 
der R ö m e r z e i t . Schon k l e i n e Fragmente können d e m Archäologen w e r t 
v o l l e H i n w e i s e geben . 

Neben d e m o r ig ina len impor t i e r ten S ig i I l a tagesch i r r erster Qua l i tä t 
gab es in v ie len Gegenden i m m e r auch s ig i l la ta -ähn l iche W a r e , d i e a ls 
e i n h e i m i s c h e Produkte zu b i l l i g e r e n Pre isen verkauf t w u r d e n ; auch 
g l a t t e s , fe ineres Geschir r m i t s c h w ä r z l i c h e m oder r ö t l i c h e m Ueberzug 
war geschätz t ( 3 3 ) . 

Das T r i n k g e s c h i r r , zu d e m der Henke lk rug und der Tr inkbecher gehör te , 
bestand se l ten aus S i g i l l a t a . Henkelkrüge waren aus Ton (34 ) , später 
o f t auch aus G l a s . A l s Tr inkbecher bevorzugte man nebst h ö l z e r n e n , 
n i c h t erha l tenen S tücken Becher aus f e i n e m Ton oder G l a s . Besonders 
be l ieb t waren i m 2 . und 3 . Jahrhundert Becher m i t De l l en in der Wandung , 
s o g . Faltenbecher (35 ) , d i e manchma l m i t Ranken oder auch m i t T r i n k 
sprüchen verz ie r t waren ( 7 0 ) . 

G lasge fässe 

Glasgefässe wurden schon in vo r römischer Z e i t von den Aegyptern und 
Gr iechen (durch Guss) h e r g e s t e l l t . G las is t bekann t l i ch der ä l t es te 
Kuns ts to f f der W e l t . Ers t zu Beg inn der r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t , e t w a 
in der Z e i t u m Chr i s t i Gebur t , wurde d i e G lasp fe i fe e r funden , m i t der 



nun in kürzester Z e i t aus e i n e m erh i t z ten G l a s k l u m p e n (das " K ü l b e l " ) 

e i n G lasgefäss geblasen werden k o n n t e . D a m i t wurde das Glasgesch i r r 

sehr schne l l für we i te K re ise e r s c h w i n g l i c h . A n f ä n g l i c h schä tz te m a n 

noch fa rb iges G l a s , s e i t e t w a 100 n . C h r . aber vor a l l e m s o g . na tu r fa r -

b e n e s , b laugrünes und s c h l i e s s l i c h i m 3 . und 4 . Jahrhundert vor a l l e m 

e n t f ä r b t e s , wenn m ö g l i c h g lask la res G l a s . Ganze Glasgefässe k o m m e n 

se l ten und e i g e n t l i c h nur a ls Be igaben in Gräbern z u m V o r s c h e i n . In 

Augs t f inden wir an Glasgesch i r r vor a l l e m v ie rkan t ige oder runde F l a 

schen ( 3 6 , 3 7 ) , F läschchen sowie Scha len ( 3 9 ) , Schüsse ln und Becher . 

Dazu k o m m e n P a r f u m f l ä s c h c h e n verschiedener F o r m ( 3 8 ) . 

Amphoren 

E ine s p e z i e l l e Kategor ie des Gesch i r rs s ind d ie A m p h o r e n . S i e waren in 

erster L in ie Transportbehäl ter und zwar " E i n w e g v e r p a c k u n g e n " , wurden 

s i e doch nach Verbrauch ihres Inha l ts n ich t wieder ins Ursprungs land 

( I t a l i e n , Südf rankre ich und S p a n i e n , vere inze l t Gr iechenland und N o r d 

a f r i k a ) zu rück t ranspor t i e r t . In so lchen tönernen B e h ä l t n i s s e n , d ie ü b r i 

gens m i t Kork versch lossen und m i t Pech oder Gips vers iege l t w u r d e n , 

konnte der in der Regel f l ü s s i g e Inhal t ( s . u . ) haltbar und auch be 

quem verhandel t w e r d e n . 

Bei d iesen gegen 1 m hohen,gut gebrannten Tonbehäl tern m i t s te ts 
zwe i Henke ln (amphoros = be idse i t s zu t ragen) lassen s i ch 3 Haup t 
fo rmen un te rsche iden , d ie für verschiedene Inhal te verwendet wurden : 

D ie Weinamphore ( B i l d L ) is t sch lank und ze ig t unten e ine markante 
S p i t z e , dank der s ie i m Vor ra ts raum e in fach in den Sand und bei G e 
brauch i m E s s z i m m e r oder in der Küche in e in n iedr iges Geste l l e i n 
ges te l l t werden k o n n t e . E ine Weinamphore fass t in der Regel e twa 
25 - 30 I . N i ch t se l ten und s icher bei j edem besseren W e i n wurde auf 
d e m Ha ls der Amphore I n h a l t , Herkunf t und m i tun te r auch der Jahrgang 
des Weines in schwungvo l le r S c h r i f t m i t schwarzer ( se l t en ro ter ) Far
be a u f g e p i n s e l t . 

D ie Oelamphore ( B i l d M ) , a ls " V e r p a c k u n g " für O l ivenö l , is t in der 
m i t t l e r e n Ka ise rze i t e in s c h w e r e s , fas t kuge l iges Gefäss m i t r u n d s t a b i -
gen H e n k e l n . D iese t ragen n ich t se l ten den vor d e m Brennen e i n g e 
drück ten S tempe l des Produzenten oder dessen V e r w a l t e r s , deren F i r 
m e n a ls i m Export tä t ige Grossbet r iebe für den Inhal t g le ich , auch d ie z u 
gehör igen Transportbehäl ter h e r s t e l l t e n . Einer der w i c h t i g s t e n O l i v e n ö l 
produzenten i m 1 . J h . n . C h r . war Gaius An ton ius Quietus ( 40 ) in S ü d 
s p a n i e n , der vor a l l e m das Rhonetal und O s t f r a n k r e i c h , d ie S c h w e i z und 
das R h e i n l a n d , aber auch England m i t O l i v e n ö l b e l i e f e r t e . D iese Geb ie -



t e verwendeten vor der R ö m e r z e i t o f f e n s i c h t l i c h ke in O l i v e n ö l . W a h r s c h e i n 
l i c h änderte s i c h unter den R ö m e r n n ich t nur der Spe iseze t te l / sondern 
auch d ie K o c h w e i s e : W i e in unserer Z e i t s t e l l t e m a n anscheinend schon 
e i n m a l , vor fas t 2000 Jah ren , v o m a l thergebrachten Kochen m i t S c h m a l z 
und Fett auf das Kochen und Braten m i t O l ivenö l u m . 

Teurer war d ie F ischsauce ( g a r u m ) ( B i l d N) , das d r i t t e w i c h t i g e Trans
portgut in A m p h o r e n , das eben fa l l s m e i s t e n s aus Span ien s t a m m t e . D i e 
se p i k a n t e n , s tark sa l zha l t i gen F ischsaucen von den Küstengebie ten S ü d 
span iens gehörten zu den begehrtesten und teuersten Saucen und Würzen 
der R ö m e r z e i t und wurden fol gender massen h e r g e s t e l l t : D ie E ingeweide 
k le iner F i s c h e , d i e zu n i c h t s we i te r t a u g t e n , des garus und des s c o m b e r , 
wurden e ingesa lzen und mehrere Tage in e i n e m of fenen Gefäss der Sonne 
a u s g e s e t z t . D ie herausf l iessende B r ü h e , durch e inen Korb f i l t r i e r t , war 
das g a r u m . Auf einer 1911 in Augs t gefundenen Amphore l ies t man d ie 
au fgep inse l ten Buchstaben G # H I S P , a ls Abkürzung für G ( a r u m ) H i s p a 
( n i c u m ) = span isches G a r u m . 

W i e d i e auf den Amphorenha ls au fgemal ten P inse l inschr if ten und auch a n 
dere Funde z e i g e n , wurden noch we i te re Güter in Amphoren ve rhande l t , 
so e t w a E s s i g , O l i v e n , B o h n e n , F e i g e n , Hon ig und D a t t e l n . E ine i m 
Legionslager V indon i ssa gefundene Amphore ( B i l d 0) m u s s laut der e r 
h a l t e n e n , au fgep inse l ten " E t i k e t t e " OL IVA N I G R ( a ) EX D E F R ( u t o ) , 
d . h . schwarze O l i ven in e ingekoch tem W e i n m o s t , en tha l ten haben . 
E ine in A vent i c u m entdeckte Amphore en th ie l t noch verkoh l te O l i v e n , 
e ine zwe i te verkoh l te Datteln l 

28 Kochtopf aus gemager tem T o n , von Hand g e f o r m t ; aussen g e 
g lä t te t und m i t fe inen R i l l e n " v e r z i e r t " . 

29 Flacher Deckel m i t 'Gr i f fknopf , aus Ton ( t e i l w e i s e e r g ä n z t ) . 

30 K l e i n e Re ibschüsse l aus T o n , innen m i t grobem S t e i n c h e n " b e -
l a g " ; m i t A u s g u s s . 

31 Tel ler aus Terra s i g i l l a t a , innen m i t Töpfers tempel OF ! F E L I C ( i s ) 
= O f f i c i n a F e i i c i s : Werks ta t t des F e l i x . 

32 Au f t ragschüsse l aus Terra s i g i l l a t a , aussen m i t R e l i e f s verz ie r t 
( H a s e n j a g d e n , A m o r e t t e n , R a n k e n ) ; t e i l w e i s e e rgänz t . 

33 K l e i n e Tasse aus sogenannter Terra n igra (n iger = s c h w a r z ) ; 
le i ch t e rgänz t . 

34 K le iner Henke lk rug aus T o n , m i t band fö rm igem H e n k e l ; u rsp rüng
l i c h m i t einer w e i s s e n Engobe (gegen das Verdunsten des Inha l t s ) 
überzogen . 
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35 Tr inkbecher m i t De l len ( " F a l t e n b e c h e r " ) aus Ton (moderne K o p i e ) ; 
Fassungsvermögen: 4 d l . 

36 H a l s und gerippter Henkel einer v ie rkan t igen F lasche aus b l ä u l i c h e m 
G l a s . G las f läschchen dieser (p la tzsparenden) Form waren be l ieb t 
und d ienten z u m Aufbewahren verschiedener F lüss igke i ten ( z . B . 
W e i n ) . 

37 H a l s einer k le ineren kuge l igen G las f lasche m i t (abgebrochenem) 

H e n k e l . 

38 K l e i n e s P a r f u m f i äschchen aus G l a s . 

39 Randstück einer aus gelben und v io le t ten G lassch ich ten bestehenden 
" m a r m o r i e r t e n " G lasscha le m i t R i p p e n . - In e ine Form gegossen 
und nachher innen und a m Rand g e s c h l i f f e n , i m Untersch ied zu den 
vor igen G l a s g e f ä s s e n , d ie f rei ( 3 7 , 3 8 ) b z w . in e ine Form ( 3 6 ) 
gebl asen worden s i n d . 

40 Henkel einer kuge l igen Amphore für O l i v e n ö l , ges tempe l t m i t d e m 
Namen des Fabr ikanten C . ANTON . Q V Ë T I , d . h . Gaius An ton ius 
Q u i e t u s , der u m 100 n . C h r . der w i c h t i g s t e O l i venö l Produzent S ü d 
span iens gewesen se in m u s s . 
Kuge l ige O l i veno lamphoren ( ä h n l i c h B i l d M ) hat ten e in Fassungs
vermögen von u m d i e 70 - 80 L i t e r ; l a t . amphora w a r , w i e unser 
Wort " T o n n e " , n ich t nur d ie Beze ichnung für den B e h ä l t e r , sondern 
auch e in F l ü s s i g k e i t s m a s s ( 3 amphorae = 7 8 , 6 I ) . 

B i l d K Formschüsse l aus Ton m i t e inget ie f ter D e k o r a t i o n , zur Ab fo rmung 
von f i g ü r l i c h verz ie r ten Schüsse ln aus Terra s i g i l l a t a ( ä h n l i c h w i e 
3 2 ) . Aus den Töpfere ien von Rheinzabern ( P f a l z ) . 

B i l de r D ie drei Haupt fo rmen der A m p h o r e : L W e i n a m p h o r e ; M O l i v e n ö l -
L -N a m p h o r e ; N F ischsaucenamphore . M a s s s t a b e t w a 1 :15. 

B i l d 0 Ha lspar t i e einer i m Legionslager V i n d o n i s s a (be i Brugg AG) g e 
fundenen Amphore m i t der Angabe des I n h a l t s : OLIVA N I G R ( a ) 
EX D E F R ( u t o ) , d . h . schwarze O l i v e n , in e ingekoch tem W e i n 
m o s t . M a s s s t a b 1 : 2 . 





V . B E S T E C K UND GERAET ( z u 4 1 - 4 5 ) 

D ie Römerze i t kannte e in m a n n i g f a l t i g e s Angebot an Gerä ten , entsprechend 
d e m damaf lgen Bedarf an d i f fe renz ie r ten Ins t rumenten für d ie ve rsch ieden
s ten Z w e c k e . A l l g e m e i n gebraucht wurde na tü r l i ch E s s - und To i l e t tge rä t : 

Zur Römerze i t benützte man z u m Essen den Löffel - und d ie F inger . D ie 
Gabel is t e ine Er f indung des M i t t e l a l t e r s und k a m erst i m 1 5 . / 1 6 . Jahr
hundert a l l m ä h l i c h a u f . Das Messer wurde zwar in der Küche z u m Tran
ch ieren vor d e m Serv ieren verwendet , n i ch t aber bei T i s c h . Denn d ie vor 
n e h m e , tonangebende Bevö lkerungssch ich t legte s i ch z u m Essen - nach 
d e m Vorb i l d der i t a l i schen Römer - auf e in u - f ö r m i g gew ink e l t es S p e i s e 
s o f a ( t r i c l i n i u m ) und ass auf einer Se i te l iegend und auf e i n e m E l lbogen 
a u f g e s t ü t z t . D ies hät te d i e g l e i c h z e i t i g e Verwendung von zwei E s s g e r ä 
t e n , wie d ies heute bei Messer und Gabel ü b l i c h i s t , gar n icht z u g e l a s s e n . 
Der üb l i che le i ch te Löf fe l ( c o c h l e a r ) aus M e t a l l , B e i n oder Ho lz besass 
e inen sp i t z aus laufenden S t ie l ( 41 ) , der n ich t in e i n e m Gri f f s t e c k t e , 
sondern b e i m Essen auch a l s Ersatz für d ie feh lende Gabel benützt w u r 
d e , u m k le ine Dinge aufzusp iessen oder auch u m d i e leeren E ie rscha len 
zu du rch löche rn , d a m i t d iese n icht Unglück brachtenJ 

Der Schönhe i tsp f lege d ien ten S c h m i n k e n und S a l b e n . Z u ih rem Verreiben 
benütz te m a n Salbenre iber aus Bronze ( 4 2 ) oder G l a s . A l s Unter lage ve r 
wendete man rech teck ige S te inp lä t t chen ( 4 3 ) . D iese waren z u g l e i c h der 
Sch iebedecke l e ines (auf ihren abgeschrägten Kanten laufenden) m e t a l l e 
nen Käs tchens ( B i l d P ) , das in zwei oder mehr Ausbuchtungen d ie n o t 
wendigen Substanzen ( F e t t , Farben u s w . ) e n t h i e l t . 

Hö lzerne oder beinerne K ä m m e d ien ten z u m F r i s i e r e n . D ie r ö m i s c h e We l t 
kannte auch den Zahnstocher und das O h r l ö f f e l c h e n , d ie aus H o l z , se l tener 
auch aus M e t a l l bes tanden . 

Neben d iesen To i le t tgerä ten gab es Spez ia lgerä te b e s t i m m t e r Berufe w i e 
z . B . des A r z t e s , des Go ldschmieds u s w . 

Nähnadeln (45 ) waren vorwiegend aus B e i n , m a n c h m a l auch aus B r o n z e . 

41 E s s l ö f f e l ( c o c h l e a r ) aus B r o n z e , m i t s p i t z e m S t i e l ; neben d i e s e m 
häuf igs ten Typ gab es noch e inen e twas anders ge formten Löf fe l 
( l i g u l a ) m i t grosser L a f f e , der z u m Essen von Auf lau f und ähn l i chen 
E in top fger i ch ten d i e n t e . 

42 S o g . Salbenre iber aus B r o n z e , a m einen Ende abgebrochen. 





Tei l e ines grossen S c h m i n k p l ä t t c h e n s aus Karbonschiefer (der 
Vogesen?) , m i t abgeschrägten K a n t e n ; oben zwei durch das 
Reiben i m Laufe des Gebrauchs entstandene t i e fe D e l l e n . 

44 S o g . Spate l aus B r o n z e . 

4 5 Nähnadel aus B e i n , - m i t o v a l e m Oehr . 

B i l d P A n s i c h t e ines k o m p l e t t e n S c h m i n k k ä s t c h e n s m i t k l e i n e m B e 
häl ter ( m i t Sch iebedecke l ) , Näpfchen und d e m a ls Versch luss 
d ienenden R e i b p l ä t t c h e n . 

V I . S C H M U C K UND TRACHT ( z u 4 6 - 5 4 ) 

Je kostbarer der S c h m u c k , umso sel tener war er - und umso sel tener 
i s t er der Nachwel t übe r l i e fe r t : Aus der Mode geratene S c h m u c k s t ü c k e 
aus E d e l m e t a l l werden e ingeschmo lzen und neu g e f o r m t ; nach v e r l o r e n 
gegangenem S i l b e r - oder Go ldschmuck w i r d bedeutend länger gesucht a ls 
nach b i l l i g e m T a n d . Nur re iche Schatz funde oder Gräber können m a n c h 
m a l , f a l l s s ie n i ch t wieder gehoben b z w . geplündert w u r d e n , a b s i c h t l i c h 
in der Erde deponier ten E d e l m e t a l l s c h m u c k e n t h a l t e n . 

Sehr v ie le der in Augs t gefundenen S c h m u c k s t ü c k e waren e ins t n ich t 
e in fach a l s Z ie r gedach t , w ie d ies heute ü b l i c h i s t , sondern besassen 
z u g l e i c h e ine p rak t i sche F u n k t i o n : Haarnadeln aus B e i n ( 4 6 ) oder M e t a l l 
h i e l t e n d ie Fr isur b z w . e ine d a m i t verbundene Haube oder e in Haarne tz . 
Be i iebt w a r e n , besonders bei Frauen und K i n d e r n , e inze ln getragene A n 
hänger , z . B . ger ippte Pe r len aus b l a u e m Glas ( 4 7 ) , denn B l a u ga l t a ls 
unhei labwehrende Farbe . A u c h andere Anhänger w i e Lunulae ( m o n d s i c h e l 
f ö r m i g e Anhänger) , Sche iben aus d e m Rosens tock des H i r s c h g e w e i h s , 
Rädchen aus Bronze u s w . waren in erster L i n i e A m u l e t t e . 

A r m r i n g e ( 4 8 ) und F ingerr inge hingegen gehörten z u m e i g e n t l i c h e n S c h m u c k . 
Manche Fingerr inge m i t e i n g e l e g t e n , geschn i t tenen Ha lbede ls te inen (Gemmen] 
d ien ten a l l e rd ings auch z u m S i e g e l n , andere F ingerr inge m i t k l e i n e m S c h l ü s 
sel bart ( 49 ) waren z u g l e i c h ungemein p rak t i sche Sch lüsse l für S c h m u c k 
käs tchen u s w . Denn verbunden m i t d e m ( v i e l l e i c h t Tag und Nacht ge t rage
nen) F inger r ing konnte e in so lches S c h l ü s s e l c h e n kaum ver loren gehen oder 
ges toh len w e r d e n . 



Die Tracht der R ö m e r z e i t war sehr v i e l f ä l t i g , beh ie l ten doch d ie ve rsch iede 
nen ins r ö m i s c h e R e i c h e ingeg l ieder ten Völker ihre a n g e s t a m m t e Tracht 
häu f i g bei oder übernahmen erst nach e in igen Generat ionen und nur t e i l 
w e i s e d ie repräsenta t ive " r ö m i s c h e " , d . h . g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e K le idungsa r t . 

Zur K le idung der R ö m e r , d . h . der Bevö lkerung R o m s und I t a l i e n s , gehörte 

d i e t u n i c a , e i n H e m d , das gegürtet getragen w u r d e . B e i m Manne k a m , f a l l s 

er das r ö m i s c h e Bürgerrecht b e s a s s , d ie t o g a , e in gewicke l te r M a n t e l , 

h i n z u . Auch d ie Frauen t rugen über der t un i ca e inen M a n t e l , der w i e 

d ie toga kuns tvo l l "d rap ie r t " umgesch lungen w u r d e . D iese k l a s s i s c h e 

Römer t rach t war n i rgends m i t Nadeln oder F ibe ln ( f i b u l a = S p a n g e , z u m 

Z u s a m m e n h e f t e n des Gewandes, s . u . ) gehe f te t , sondern genäht ( H e m d ) 

b z w . umgesch lungen ( M a n t e l ) - und dementsprechend auch wen ig p rak 

t i s c h . M a n w e i s s , dass schon d ie Römer d ie toga a ls Z w a n g e m p f a n 

den und oft nur dann t r u g e n , wenn d ie E t i k e t t e oder der A n l a s s d ies ve r -

I eng ten . 

In den P r o v i n z e n a m Rhe in war e ine andere, e i n h e i m i s c h e Tracht ü b l i c h , 
von der e in ige Te i le noch während der ganzen R ö m e r z e i t be l ieb t g e b l i e 
ben s i n d . Der v o m g a l l i s c h e n Manne getragene p rak t i sche K a p u z e n m a n 
te l ( c u c u l l u s = Kapuze) überdauerte sogar d ie R ö m e r z e i t ( B i l d R ) , ganz 
i m Gegensatz e t w a zur t o g a . W i e in der röm ischen so feh l ten auch in der 
g a l l i s c h e n Männer t racht d ie H o s e n . 

D ie K le idungss tücke der gal I or ö m i sehen Frau - e i n H e m d m i t A e r m e l n , 
e i n z y l i n d r i s c h genähter und m i t Gürtel getragener Rock sow ie e in aus 
e i n e m rech teck igen Tuch bestehender Mante l - waren auf ganz " u n r ö m i 
s c h e " A r t m i t F ibe ln ( 5 0 , 5 1 ) v e r s c h l o s s e n : den Rock h i e l t auf den S c h u l 
tern e i n F ibe lpaar , den Mante l hef te te e ine e inze lne Fibel auf der rechten 
Schu l te r z u s a m m e n ( B i l d Q ) . 

Z u d iesen g a l l i s c h e n K le idungss tücken gehörten a l s o d ie v i e len typ ischen 
F ibe ln aus B r o n z e , d ie w i r aus Augst und a l l en anderen Römeror ten n ö r d 
l i c h der A l p e n kennen und e i g e n t l i c h un r i ch t ig a ls " r ö m i s c h " beze ichnen . 

D ie m e i s t recht s c h m a l e n Gürtel waren e in fach v e r k n o t e t , b e i m M i l i t ä r 
häu f ig m i t M e t a l l t e i l e n , d . h . m i t Schna l le ( 5 2 ) und Besch lägen versehen. 

In e inen ganz anderen Bere ich des " S c h m u c k s " gehören Sä tze von p e l t a -
f ö r m i g e n Besch lägen aus Bronze ( p e l t a = S c h i l d in H a l b m o n d f o r m ) m i t 
m a s s i v e n Oesen auf der Unterse i te ( 5 4 ) . S i e waren t y p i s c h e Z i e r b e s c h l ä 
ge des P f e r d e g e s c h i r r s . 



46 Haarnadel aus B e i n , m i t k u g e l i g e m K o p f . 

47 K l e i n e n M e l o n e n " p e r l e , aus blauer G l a s m a s s e . 

48 Dünner A r m r i n g aus B r o n z e , m i t ine inanderversch lau f ten E n d e n . 

49 F inger r ing aus B r o n z e , m i t Sch lüsse lba r t ( e t w a s abgebrochen) . 

50 Fibel aus B r o n z e , s o g . Hü lsensp i ra l f i be l : d ie für das E inras ten 
der Versch lussnadel notwendige Spannung w i r d v o m sp i ra l ig g e 
w i c k e l t e n vorderen Tei l der Nadel e rzeug t , der in einer Hü lse s t e c k t . 

51 Fibel aus B r o n z e , m i t Scha rn ie rve rseh luss : d ie (n i ch t e rha l tene) 
Nadel s teck t an e i n e m Quers t i f t in einer dünnen Scharn ierhü lse 
und federt dank e ines (h in ter d e m Scharn ie r ) aus der Nadel he r 
ausgeschmiede ten k le inen F o r t s a t z e s . 

52 Gür te lschna l le aus B r o n z e , m i t s c h m a l e m D o r n . 

53 Gef lochtene Ke t te aus B r o n z e , 13 c m l a n g ; n i ch t a l s S c h m u c k 
ge t ragen , sondern Tei l von der Tragvorr ichtung ( H e n k e l k e t t e n ) 
einer La te rne , e ines Käs tchens o . a . 

54 P e l t a f ö r m i g e s B e s c h l a g , j e w e i l s m i t we i te ren S tücken d e r s e l 
ben Form e in be l iebter Z ie rbesa tz des ledernen P f e r d e g e s c h i r r s . 

B i l d Q M i t mehreren F ibe ln gehef tete gal l o römische Frauentracht i m 

1 . Jahrhundert n . Chr . 

B i d R Der in G a l l i e n t y p i s c h e Kapuzenmante l des M a n n e s . 





V I I . S T A T U E T T E N , T E M P E L und R E L I G I O N ; K A L E N D E R ( z u 5 5 - 5 8 ) 

W i e d i e anderen k e l t i s c h e n S t ä m m e verehr ten auch d ie He lve t ie r und 
Raur iker e ine V ie l zah l von G ö t t e r n . A u s vor römischer Z e i t s ind aber 
nur wenige archäo log ische Zeugn isse ( S t a t u e n , R e l i e f s ) ü b e r l i e f e r t . 
V i e l e Göt terb i lder müssen aus Ho lz gewesen s e i n , das nur se l ten e r 
ha l ten b l i e b . Das m e i s t e , was wi r von der k e l t i s c h e n R e l i g i o n e r f a h 
ren und in Ueberresten f i n d e n , s t a m m t aus der r ö m i s c h e n E p o c h e , in 
der d ie e i n h e i m i s c h e Bevö lkerung in Ga l l i en - w i e übr igens auch in den 
anderen Prov inzen des Römer re iches - ungehindert v o m röm ischen Staat 
ihren a n g e s t a m m t e n Glauben be ibehal ten konn te . Denn das Römer re i ch 
war ke ineswegs m i s s i o n a r i s c h darauf a u s , den ins R e i c h " e i n v e r l e i b t e n " 
Vö lke rn d ie r ö m i s c h e R e l i g i o n au fzuzw ingen . Was jedoch von se lbs t g e 
s c h a h , war e in Verg le ichen und Verschme lzen der r ö m i s c h e n und k e l t i 
schen G ö t t e r w e l t . M a n e rkann te , dass v i e l e r ö m i s c h e Got the i ten in 
i h rem Wesen und Wi rken ganz oder doch in v i e l e n Dingen k e l t i s c h e n 
Göt tern entsprachen und u m g e k e h r t . So m i s c h t e n s i c h d ie beiden 
Göt te rwe l ten auf ungezwungene Ar t und W e i s e . 

Caesar führt in se inen Ber i ch ten über d ie Eroberung G a l l i e n s a u s , dass 
d i e Ga l l i e r vor a l l e m den Gott Merkur ve rehren , den s ie für den Er f inder 
a l le r K ü n s t e , für den Führer auf Wegen und Re isen und den grössten För
derer in Geldwesen und Handel h a l t e n . Nach i hm verehren s ie A p o l l o , 
M a r s , luppi ter und M i n e r v a . V o n d iesen hät ten s ie e t w a d ie g le ichen Vor 
s te l lungen w i e d ie anderen V ö l k e r : Apo l l so l l Krankhe i t v e r t r e i b e n , 
M i n e r v a d ie Anfangsgründe des Handwerks und der Küns te leh ren , l u p p i 
ter d ie Herrschaf t über d ie Götter ausüben , M a r s Kr iege führen ( C a e s a r , 
b e l l u m g a l l i c u m 6 , 1 7 ) . Be i d ieser G le ichse tzung nennt Caesar nur d ie 
r ö m i s c h e n Göt te r , n ich t aber d i e Namen der ihnen g l e i c h k o m m e n d e n 
k e l t i s c h e n G o t t h e i t e n . Von Inschr i f ten und aus der L i tera tur s i n d jedoch 
fas t a l l e bekannt : C isson ius = M e r k u r , Grannus b z w . Be lenus = A p o l l o 
( 5 5 ) , Catur ix = M a r s ( 5 6 ) ,Taranis = l u p p i t e r . Oft werden auf W e i h i n 
s c h r i f t e n beide Namen angegeben ( z . B . " fü r Mercur i us C i s s o n i u s " ) . 

We i te re noch zur R ö m e r z e i t häuf ig verehrte k e l t i s c h e Got the i ten waren 
z . B . A r t i o ( B ä r e n g ö t t i n ) , Epona ( S c h u t z g ö t t i n für d ie P ferde) , S i r o n a 
( Q u e l l g o t t i n ) und S u c e l l u s (Got t des G e r s t e n t r a n k s ) . Darges te l l t w e r 
den d ie k e l t i s c h e n Götter vor a l l e m " i m r ö m i s c h e n G e w ä n d e " . D ie 
S ta tuen und S ta tue t ten wurden nun eben n ich t nur nach römischer T e c h 
n ik in M e t a l l und S t e i n , sondern auch in r ö m i s c h e m S t i l und nach 
röm ischen Vor lagen ange fe r t i g t . 

Von fo lgenden Göt tern k a m e n bisher in der Ko lon ies tad t Augst und 
i m Ko lon iegeb ie t d ie m e i s t e n Bronzesta tuet ten z u t a g e : Merkur (20 x i ) , 





M i n e r v a (7 x ) , A p o l l o (6 x ) , Venus ( 5 x ) , M a r s ( 4 x ) , luppi ter ( 4 x ) . 
D ie " R a n g f o l g e " d ieser a m m e i s t e n gefundenen und auch a m m e i s t e n 
verehrten Got the i ten en tspr ich t aufs beste der oben wiedergegebenen 
Charak ter is ie rung Caesars . Wir dürfen uns a lso in erster L in ie d ie e i n 
h e i m i s c h e B e v ö l k e r u n g , d i e j a in Augs t w i e überal l gegenüber den echten 
" R ö m e r n " d ie überwiegende Mehrhe i t b i l d e t e , a l s Bes i tzer und Verehrer 
d ieser k le inen Göt terb i lder v o r s t e l l e n . Durch das Vorb i ld der röm ischen 
W e l t m a c h t hat der Glaube der e i n h e i m i s c h e n Ga l lo römer sehr v ie l von 
der röm ischen R e l i g i o n ü b e r n o m m e n , d ie n a t ü r l i c h d ie " o f f i z i e l l e " und 
in den Haup t tempe ln der P rov inzen ausgeübte R e l i g i o n w a r . 

A n erster S t e l l e standen bei den R ö m e r n d ie oft zu d r i t t und dann in drei 
nebeneinanderstehenden Tempeln (= Capi to l i u m ) verehr ten Götter luppi ter 
(Göt tervater und oberster H i m m e l s g o t t ) , luno ( G e m a h l i n des luppi ter ; 
Gö t t i n der E h e , der F a m i l i e und der Frau) und M inerva (Tochter des 
l u p p i t e r ; Schu tzgö t t i n der Handwerker und des G e w e r b e s ) . 
E s fo lg ten unter anderem: Aescu lap ius und Apol lo ( H e i l g ö t t e r ) , Ceres 
( G ö t t i n der Fruchtbarke i t ,des A c k e r - und Get re idebaus) , D iana ( J a g d 
g ö t t i n ) , For tuna ( G l ü c k s g ö t t i n ) , Mars ( K r i e g s g o t t ) , Mercu r ius (Got t 
des Hande ls ) , S i I v a n u s (Got t der Wälder und T ie re ) , Venus ( G ö t t i n 
der L iebe) , V i c t o r i a ( S i e g e s g ö t t i n ) , Vu lcanus (Got t des Feuers und der 
S c h m i e d e ) . 

Wicht iç j waren a l s e igen t l i che Hausgöt ter der Lar b z w . d ie Laren und d ie 

P e n a t e n , d i e Haus und Herd zu beschützen h a t t e n . 



u 

D ie Figuren dieser G o t t h e i t e n , insbesondere j e n e r , d ie der betref fenden 
F a m i l i e a m teuers ten und w i c h t i g s t e n waren ( z . B . für Kau f leu te der Gott 
M e r k u r ) , wurden i m L a r a r i u m , einer k le inen Hauskape l le aus Ho lz oder 
S t e i n von e t w a 50 - 100 c m Höhe ( B i l d S ) , d ie nahe b e i m Hauseingang 
s t a n d , au fges te l l t und ihnen auf e i n e m k le inen A l ta r t ä g l i c h geop fe r t . D ie 
Bronzes ta tue t ten waren a l s o in den a l l e r m e i s t e n Fä l l en k l e i n e G ö t t e r b i l 
d e r , quasi d ie Verk le inerungen der in den Tempe ln stehenden grossen Göt ter 
s t a t u e n . 

Während der Ka ise rze i t wurde auch der Ka iser a l s Gott ve reh r t , zuerst 
nach s e i n e m Tode , später sogar noch zu seinen L e b z e i t e n . Der d a m i t 
ents tehende K a i s e r k u l t , zu d e m der E i d auf den K a i s e r , Gebete und Opfer 
gehö r ten , war sehr w i c h t i g und wurde von e i n e m m e i s t aus h o c h g e s t e l l 
ten Amtspe rsonen bestehenden P r i e s t e r k o l l e g i u m g e l e i t e t , das Tempel und 
A l t ä r e betreute und d ie vorgeschr iebenen Feiern und Opfer überwachte . 
( D i e Chr is ten w u r d e n , bevor das Chr i s ten tum i m 4 . Jahrhundert n . Chr . 
zur S t a a t s r e l i g i o n erhoben w u r d e , n ich t wegen ihrer R e l i g i o n v e r f o l g t , 
sondern we i l s ie i m K a i s e r k u l t den E i d auf den Kaiser n ich t l e i s ten 
w o l l t e n ) . 

Was d ie Tempel bauten se lbs t angeht , so e x i s t i e r t e n in Ga l l i en zwei 
H a u p t f o r m e n : Der o f f i z i e l l e r ö m i s c h e Tempe l t yp war e i n rechteck iger 
Bau m i t C e l l a und offener V o r h a l l e , der auf e i n e m e i g e n t l i c h e n P o d i u m 
s tand und in der Front und auf den Längsse i ten Säu len besass ( B i l d T ) . 



S A T U R N U S SOL LUNA 
Saturn i d i e s S o l i s d i e s ( M o n d g ö t t i n ) 

Lunae d ies 
Samed i ( D i m a n c h e ) Lundi 
S a m s t a g Sonntag M on t ag 
Saturday Sunday Monday 

In Augs t ha t te der w i c h t i g s t e Tempel der S t a d t , der lupp iter tempe I auf 
d e m Haupt fo rum, natur i i ch d iese F o r m , ebenso der jüngere Tempelbau 
auf d e m Schönbühl gegenüber d e m Theate r , von d e m w i r noch n i c h t 
w i s s e n , welcher Got the i t er geweiht w a r . 
A n der S t e l l e d ieses jüngeren Schönbüh l tempe ls standen in der f rühen 
K a i s e r z e i t k le inere v ie reck ige Tempel , sogenannte V ie reck tempe l ( B i l d U ) , 
w i e s ie auch nö rd l i ch und s ü d w e s t l i c h des A m p h i t h e a t e r s gefunden w u r d e n . 
D iese V ie reck tempe l m i t quadra t i schem Innenraum ( " C e l l a " ) und g e 
d e c k t e m Umgang s ind B e i s p i e l e des t yp ischen k e l t i s c h e n T e m p e l s . Der 
ar t ige Tempel aus Ho lz oder S t e i n gab es noch zur R ö m e r z e i t überal l in 
G a l l i e n , sowohl in den Städten a l s auch auf d e m Lande , so z . B . auf der 
Schauenburger f luh , G e m . Frenkendorf B L . 

D ie e igen t l i chen ö f fen t l i chen Ku l thand lungen und re l i g iösen Feiern 
fanden bei den Tempe ln s t a t t . Der A l ta r s t a n d , anders a ls in den c h r i s t 
l i chen K i r c h e n , s te ts i m Fre ien vor d e m Tempel , der häu f ig i m Z e n 
t r u m e ines abgegrenzten Tempe lbez i r ks oder - h o f s l a g . I m Tempel 
se lbs t fanden ke ine Kul thandlungen s t a t t , denn d ieser besass nur e inen 
e i n z i g e n , von der m ä c h t i g e n Tempel tür versch lossenen R a u m , d ie 
Ce! I a ( " Z e l l e " ) . In d ieser s tand d ie S ta tue des G o t t e s , d e m der T e m 
pel geweiht w a r , und befanden s ich der Tempe lscha tz und d ie K u l t g e 
r ä t e . Auf d e m A l t a r vor d e m Tempel brachte man S p e i s e - und Trank-
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opfer d a r , auch Rauchopfer und b lu t ige T ie rop fer . U m den gö t t l i chen 
W i l l e n zu e rkunden ,gab es Auguren (Opferschauer und Ze ichendeu te r ) 
sow ie Harusp ices ( E i n g e w e i d e s c h a u e r ) . 

P lanetengöt ter und Wochen tage ; Mona tsnamen 

In der A n t i k e waren von den neun grossen P lane ten der Sonne ers t fünf 
bekann t , d ie d ie Römer nach d e m V o r b i l d der Baby lon ier und Gr iechen 
m i t Göttern in Verb indung b rach ten : M e r k u r , V e n u s , M a r s , luppi ter und 
S a t u r n . Auch Sonne und M o n d rechnete man d a m a l s zu den P l a n e t e n , 
da d ie Erde j a n i ch t a l s P l a n e t , sondern a l s Z e n t r u m des W e l t r a u m s a n 
gesehen w u r d e . Jeder dieser s ieben Planetengöt ter " r e g i e r t e " e inen der 
s ieben Tage der W o c h e , d ie i h r e r s e i t s j üd ischen Ursprungs i s t . D ie W o 
chentage nach den P lanetengöt te rn zu bezeichnen k a m erst in der s p ä t e 
ren K a i s e r z e i t auf ( B i l d V ) . Ihre N a m e n haben s i c h dennoch und t ro tz 
der " h e i d n i s c h e n " Göt ternamen in versch iedenen Sprachen b i s auf den 
heu t igen Tag e r h a l t e n ; i m I ta l i en ischen und Französ ischen is t nur der 
Sonntag - der Tag des Sonnengot tes Sol - in den "Tag des H e r r n " ( D o 
m e n i c a ^ D i m a n c h e ) umgetau f t und c h r i s t i a n i s i e r t w o r d e n . In der deutschen 
und eng l i schen Sprache wurden für D i e n s t a g , Donnerstag und Fre i tag 
d i e Namen der entsprechenden german ischen ( h e i d n i s c h e n ) Götter 
Z i u , Donar und Frei a e i n g e s e t z t . 



B e k a n n t l i c h s ind j a auch d ie r ö m i s c h e n M o n a t s n a m e n ( m e n s i s = M o n a t ) 

noch heute g e b r ä u c h l i c h : 

m e n s i s Januarius 
m e n s i s Februar ius 
m e n s i s M a r t i a l is  
m e n s i s Apr i I is 
m e n s i s M a i u s 
m e n s i s I uni us 

m e n s i s l u l i u s 

m e n s i s Augus tus 
m e n s i s September 
m e n s i s October 
m e n s i s November 
m e n s i s December 

zu Ehren des I a n u s , Gott der Türen und Tore 
von l a t . februo = r e i n i g e n , sühnen ( S ü h n e m o n a t ) 

zu Ehren des Kr iegsgo t tes M ars 
von l a t . aperio = ö f f n e n , aufb lühen 
zu Ehren des M a i u s , Gott des W a c h s t u m s 
zu Ehren der l u n o , Gö t t i n der Ehe und F a m i l i e 
z u Ehren des Gaius l u l i u s Caesar (der 46 v . Chr . 
den r ö m i s c h e n Kalender grundlegend re fo rmie r t h a t ) 
zu Ehren des K a i s e r s Augus tus ( A d o p t i v s o h n Caesars) 

von l a t . sep tem = 7 , d . h . der 7 . Monat 

von oc to = 8 , d . h . der 8 . M o n a t 
von novem = 9 , d . h . der 9 . Mona t 
von decern = 10 , d . h . der 10 . Mona t 

( D a das r ö m i s c h e Kalender jahr e ins t a m 1 . M ä r z begann - noch heute 
werden darum d ie Scha l t tage vor d e m 1 . M ä r z e ingeschoben - , waren 
S e p t e m b e r , Oktober u s w . u rsprüng l ich der 7 . M o n a t , 8 . Monat u s w . ) . 

Wahrend in den kostbareren Bronzef iguren vor a l l e m Götter der r ö m i s c h e n 
und k e l t i s c h e n Glaubenswel t da rges te l l t und verehrt w u r d e n , sp iege ln 
d i e v i e l e n k l e i n e n Figuren aus w e i s s e m Ton ( 5 8 ) , d ie sogenannten 
T e r r a k o t t e n , m e i s t e n s den e i n f a c h e n , t ie f wurze lnden Vo lksg lauben 
und d ie Vo rs te l l ungswe l t der v o l k s t ü m l i c h e n Verehrung w i e d e r ; d ie 
heu t igen H e i l i g e n - und Vo t i vb i l de r s i n d g l e i c h s a m ihre N a c h f a h r e n . 

Besonders be l ieb te Figuren waren : V e n u s , d ie L iebesgö t t i n ( 5 8 ) ; 
Mu t te rgo t the i ten m i t S ä u g l i n g ; K inderbüsten sowie Tiere (besonders 
Vögel w ie P f a u , Taube, H a h n , H e n n e ) . 
D iese Terrakot ten wurden in s p e z i e l l e n Werks tä t ten haup tsäch l i ch i m 
heut igen M i t t e l f r a n k r e i c h zu Tausenden aus Formen herges te l l t und 
in ganz G a l l i e n v e r t r i e b e n . D ie Figuren wurden in Tempel g e s t i f t e t 
und in Hauskape l len ve reh r t , auch a ls S c h m u c k s t ü c k e auf Möbe ln 
au fges te l l t oder waren Sp ie lzeuge für d ie K i n d e r . Oef ters gab man 
s i e auch verstorbenen K indern und Frauen ins Grab m i t . 



55 Bronzes ta tue t te des Got tes A p o l l o . Mass ive r G u s s , u n v o l l 
s tänd ig e r h a l t e n . Schu l te r langes Haar , i m Nacken und über 
der S t i r n ve rkno te t . D ie Figur s tand u rsprüng l i ch auf e i n e m 
Socke l ( w i e 57) und h ie l t m i t der l i nken Hand wohl d ie 
Leier und in der rechten das S c h l a g p l ä t t c h e n . 

56 Bronzes ta tue t te des Got tes M a r s . M a s s i v e r G u s s , u n v o l l 
s tänd ig e r h a l t e n . Der Gott is t bär t ig und m i t H e l m , Panzer 
(über H e m d und Lederko l le r ) und Be insch ienen ge rüs te t . U r 
sprüng l i ch h ie l t er m i t der erhobenen Rechten d ie Lanze und am 
l i nken A r m den S c h i l d . 

57 V ie reck iger bronzener Sockel für e ine (n i ch t e rha l tene) B ronze 

s t a t u e t t e . Hohl gegossen ; auf der Oberse i te noch Lötspuren ( t e i l s 

a n t i k e , t e i l s moderne) von der Be fes t igung der S t a t u e t t e . 

58 Ober te i l einer S ta tue t te der L iebesgö t t in V e n u s . A u s w e i s s e m 
T o n , in zwe i Formscha len ge fo rmt ( v g l . B r u c h s t e l l e ) , z u s a m m e n 
gefügt und dann gebrannt . 

B i l d S L a r a r i u m ( " H a u s k a p e l l e " ) m i t A l t ä r c h e n ; gefunden in e i n e m 
Wohnhaus in der Insu la 24 von A u g s t . A u s K a l k s t e i n ( t e i l w e i s e 
e r g ä n z t ) . Höhe 45 c m . 

B i l d T Der d e m Gott luppi ter geweih te Tempel (25 x 16 m ) i m Z e n t r u m 
des Haup t fo rums in A u g s t ; i m Vordergrund B a s i l i c a und Cur ia 
( R a t h a u s ) . 

B i l d U V ie reck tempe l m i t gedeck tem Umgang (14 x 14 m ) ke l t i scher 
T r a d i t i o n ; Tempe lbez i rk bei P e t i n e s c a (S tuden B E ) . 

B i l d V D i e auf e i n e m Augster Bronzebecken ( D m . 11 c m ) darges te l l ten 
s ieben Wochengöt ter (abgero l l te Z e i c h n u n g , M a s s s t a b e t w a 2 : 3 ) . 



V i l i . S P I E L UND UNTERHALTUNG ( z u 59 -64 ) 

Von r ö m i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r n und aus Inschr i f ten und b i l d l i c h e n Dar 

s te l lungen auf S t e i n r e l i e f s , Wandgemälden u s w . aus I ta l ien lernen wi r 

versch iedene Unte rha l tungssp ie le der Römer k e n n e n . In den m e i s t e n 

Fä l l en s i n d aber d ie e i g e n t l i c h e n S p i e l r e g e l n , d i e d e m r ö m i s c h e n Leser 

oder Bet rachter j a n ich t angegeben werden m u s s t e n , heute n i ch t mehr 

b e k a n n t . 

Wi r w i s s e n heute auch noch n i c h t , we lche von d iesen in R o m und 
I t a l i e n üb l i chen Sp ie len e t w a auch in G a l l i e n und in Augs t be l ieb t 
waren oder s i c h e inbürgerten und we lche S p i e l e d ie e i n h e i m i s c h e 
g a l l i s c h e Bevö lkerung t rad i t i one l l w e i t e r s p i e l t e . Leider können auch 
d i e archäo log ischen Funde k a u m j e genügenden A u f s c h l u s s b r i n g e n . 
I m m e r h i n k a m in Avenches e ine Inschr i f t z u m V o r s c h e i n , d ie b e 
r i c h t e t , dass T iber ius C laud ius M a t e r n u s , Aed i l ( e t w a Chef der B a u -
und M a r k t p o l i z e i ) der S t a d t , aus se inem Geld e in sphaer i s te r ium 
(sphaera = Kugel , B a l l ) , d . h . e ine B a l l s p i e l h a l l e ( " T u r n h a l l e " ) 
erbaut und der Stadt A v e n t i c u m geschenkt hat ( B i l d W ) . 
B a l l s p i e l e der versch iedensten Ar ten ( i m m e r m i t den Händen , n ie 
m i t den FüssenJ) waren in R o m und I ta l ien sehr b e l i e b t , n ich t nur 
bei K indern und J u g e n d l i c h e n . W i e d ie Inschr i f t von Avenches z e i g t , 
g i l t d ies wohl auch für G a l l i e n . Interessant ist e t w a , dass auch in 
Augs t d e m ö f fen t l i chen Bad ( t h e r m a e ) h inter dem Theater e in of fener 
Hof und eine gedeckte Sp ie l hai le wohl für B a l l s p i e l angebaut w a r e n ; 
le tz te re hat te m a n ans te l l e e ines of fenen S c h w i m m b e c k e n s e r r i c h t e t , 
das ursprüng l ich dort l a g , aber anscheinend wen ig geschätz t worden 
war J 

D ie B ä l l e waren von un te rsch ied l i cher G r ö s s e , aus Tuch genäht und 

m i t Haaren oder Federn g e s t o p f t ; es gab jedoch auch m i t Luf t ge fü l l t e 

B ä l l e , wohl aus Haut oder D a r m . Erha l ten geb l ieben i s t davon natür -

I ich n i c h t s . 

We i te re U n t e r h a l t u n g s s p i e l e , d ie s i c h nach A u s w e i s der Funde auch 
in Augs t grosser Be l i eb the i t e r f reu ten , waren vor a l l e m das W ü r f e l 
sp ie l und d iverse B r e t t s p i e l e . Z u m Wür fe ln benützte m a n Würfe l 
( t e s s e r a ) aus Ho lz oder B e i n (59 ) , deren Se i ten 1-6 Punkte a u f w i e 
s e n , übr igens schon in derselben Anordnung w i e heute ( 1+6 ; 2 + 5 ; 3 + 4 ) . 
Drei (oder z w e i ) Würfe l , in e i n e m Becher geschü t te l t und auf das S p i e l 
bret t g e s e t z t , b i lde ten den W u r f . A m m e i s t e n ga l t se lbs t ve rs tänd l i ch 
d i e S e c h s . M e i s t wurde u m Geld g e s p i e l t . Vor a l l e m Kinder wür fe l ten 
auch m i t d e m Knöchel ( a s t r a g a l u s ) der H in te r füsse von R i n d , Schaf 
oder Z i e g e . Hier wurde eben fa l l s beach te t , auf we lche Fläche d ie ( m e i s t 
m der V ierzahl verwendeten) ast ragal i nach d e m Werfen zu l iegen k a m e n . 



A u c h d i e s e s ( i n den M i t t e l m e e r l ändern noch heute bekannte) Sp ie l wurde 
von Erwachsenen u m Geld g e s p i e l t . 

B r e t t s p i e l e waren bere i ts bei Aegyp te rn und Gr iechen b e l i e b t ; d i e ve r 
sch iedenen Rege ln der r ö m i s c h e n B r e t t s p i e l e s ind nur ungefähr bekann t . 
Der S p i e l s t e i n ( c a l c u l u s ) bestand aus Ho lz oder Knochen ( 6 0 - 6 4 ) , b i s 
w e i l e n aus G l a s . D ie S t e i n e , m e i s t 30 pro Sp ie l , waren für d ie beiden 
Pa r te ien durch versch iedene F o r m , Dekora t ion oder Farbe ( b e i m G las ) 
u n t e r s c h i e d e n . M a n verschob s ie t e i l s m i t , t e i l s ohne Wür fe ln und 
konnte bei gew issen S p i e l a r t e n , w i e b e i m Schach oder H a l m a , auch 
h ü p f e n . D i e Sp ie lb re t te r s e l b s t , in denen z . T . L in ien ähn l i ch w i e bei 
unserem M ü h l e s t e i n e inger i t z t w a r e n , bestanden aus H o l z , Ton oder 
S t e i n ; Res te e ines Sp ie lb re t t s aus r o t e m Sands te in kennen w i r auch 
aus A u g s t . 

Neben d iesen mehr oder weniger " p r i v a t e n " Unterha l tungssp ie len gab 
es na tü r l i ch in Römers täd ten w ie Augst ö f fen t l i che S p i e l e : Im A m p h i -
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theater fanden G lad ia to renzwe ikämpfe auf Leben und Tod und K ä m p f e 
gegen w i l d e Tiere s t a t t . In den szen ischen Thea te rn , d ie i m Gegensatz 
z u m Amph i thea te r ke inen o v a l e n , r i n g s u m l a u f e n d e n , sondern nur 
e inen ha lbk re i s fö rm igen Zuschauer raum besassen ( i n Augst das Thea
ter zw ischen Haupt fo rum und Schönbühl tempeI ) , wurden dagegen Schau
sp ie le au fge führ t , vor a l l e m Komöd ien und d ie zur R ö m e r z e i t überaus 
be I i ebten P an tom i m e n . 

59 Würfe l aus B e i n . 

6 0 - 6 3 4 Sp ie l s te ine aus B e i n : 2 g l a t t e , m i t konkaver M i t t e ; 2 g e r i l l t e . 

64 Glat ter S p i e l s t e i n aus B e i n , konvex g e w ö l b t . 

B i l d W Bau insch r i f t für e ine "Tu rnha l l e " in A v e n t i c u m (124 x 48 c m ) . 
T e x t : T I ( b e r i u s ) C L A V D I V S T l ( b e r i i ) F I L ( i u s ) M A T E R N V S A E D I L I S 
S P H A E R ISTER I V M D ( e ) S ( u o ) D ( e d i t ) , d . h . T iber ius C laud ius 
M a t e r n u s , des T iber ius S o h n , der Aed i l , hat den Bai Isp ie l p la tz 
aus e igenen M i t t e l n (de suo) ges t i f t e t ( d e d i t ) . 



I X . VOM GELD UND V O M K A U F E N ( z u 6 5 - 6 7 ) 

In noch s tä rke rem A u s m a s s a l s bei den Gr iechen bestand während der r ö 
m i s c h e n K a i s e r z e i t e in e i g e n t l i c h e s M ü n z s y s t e m m i t w e r t m ä s s i g a u f e i n 
ander bezogenen G e l d s o r t e n , dank d e m m a n a l l e s , v o m teuers ten Luxus
gegenstand b is z u m B r o t l a i b , m i t barer Münze bezahlen k o n n t e . D iese 
ausgeprägte Ge ldw i r t scha f t ( i m Untersch ied zur N a t u r a l w i r t s c h a f t , d ie 
auf Güteraustausch bas ie r t ) sch rumpf te se i t spä t römischer Z e i t i m m e r 
mehr z u s a m m e n , u m erst in der Neuze i t wieder er re ich t zu w e r d e n . 

Der r ö m i s c h e Staat s t rebte nach einer i m ganzen I m p e r i u m m ö g l i c h s t 
e i n h e i t l i c h e n und beständ igen Münzprägung m i t f e s t e n , g l e i c h b l e i b e n 
den Gewich ten und Leg ie rungen , doch waren wegen der s i c h d a m a l s w i e 
heute s tänd ig wandelnden Verhä l tn i sse des M e t a l l w e r t s , der Kaufkra f t 
u s w . w iederho l te Anpassungen n ö t i g . Generel l nahm schon se i t Beg inn 
der Ka ise rze i t das Gewicht der Münzen a b . Bei den S i l ber münzen ve r 
sch lech te r te s i c h der Edel meta l I g e h a l t ; so sank e t w a in der S p ä t z e i t , z w i 
schen 215 und 265 n . C h r . , der S i lbe rgeha l t der S i l b e r m ü n z e n wegen g r o s 
ser In f la t i onen von 50 % auf 4 %i 

D ie Römer prägten m i t e isernen P räges tempe ln , i n d ie das Negat iv der 
Vorder - b z w . Rückse i te der M ü n z e e ingeschn i t ten w a r , Münzen aus G o l d , 
S i lbe r und Bunt meta l I (Kupfer b z w . B r o n z e ; M e s s i n g ) . I m Gegensatz zu 
den heut igen besassen d ie r ö m i s c h e n Münzen ke inen r e g e l m ä s s i g e n , über
höhten R a n d , wesha lb s i c h das erhabene Re l ie f der Dars te l lungen und der 
Legenden schnel le r a b n ü t z t e . 

D ie r ö m i s c h e n Münzen trugen auch n ich t Jahreszahlen w i e d i e h e u t i g e n , 
obwohl auch d ie Römer e ine Jahreszählung k a n n t e n , d ie m i t d e m Jahr 
753 v . Chr . (Gründung der Stadt R o m ) begann. 
D ie Vorderse i te der Münzen ze ig t j e w e i l s das Por t rät des K a i s e r s , 
m a n c h m a l auch das der K a i s e r i n oder e ines anderen Angehör igen des 
K a i s e r h a u s e s . D ie R ü c k s e i t e br ingt n i ch t se l ten e ine D a r s t e l l u n g , d i e 
s i c h auf e in b e s t i m m t e s E re ign i s bez ieht ( J u b i l ä e n , E i n w e i h u n g e n , 
S i e g e , Geburt von Thronfolgern u s w . ) . D ie Legenden erwähnen d i e ( i m 
Laufe der Z e i t s i c h vermehrenden) Ehrent i te l der Ka iser und er läutern 
knapp d ie da rges te l l t en E r e i g n i s s e . Dank den erhal tenen h i s to r i schen 
Que l len w i s s e n w i r , wann d ie Ka iser regier t und d i e abgebi lde ten E r 
e i g n i s s e s ta t tge funden haben . E i n grosser Tei l der M ü n z e n kann darum 
auf e in Jahr oder wen igs tens auf 3 - 4 Jahre genau da t ie r t w e r d e n . V i e le M ü n 
zen des 1 . Jahrhunder ts , a l le rd ings fas t nur so lche aus B r o n z e , waren 
noch i m 2 . Jahrhundert i m U m l a u f . 

In verborgenen Münzschä tzen l i e fe r t d i e jüngs te Münze in der Regel das 
D a t u m der Vergrabung; derar t ige Münzhor te g ib t es in der S c h w e i z zur 



B l ü t e z e i t des Römer re iches i m 1 . und 2 . Jahrhundert nur sehr w e n i g e , 
wogegen s i e i m 3 . Jahrhundert wegen der inneren K r i s e n und der P l ü n 
derungszüge der A lamannen sehr zah l re i ch w e r d e n . 

Von e twa Chr is t i Geburt b is ins f rühere 3 . Jahrhundert war fo lgendes 

M ü n z s y s t e m g ü l t i g : 

1 aureus = 25 Denare =100 Sesterzen = 200 Dupondien =400 Asse 
(ca . 7 g) 1 Denar = 4 Sesterzen = 8 Dupondien = 16 Asse 

(ca.3-4 g) 1 Sesterz = 2 Dupondien = 4 Asse 
(27 g:= 1 unci a (Unze) 1 Dupondius = 2 Asse 

= 1/12 des röm. 1 As 
Pfundes (327,454 g) 

(Gold) (Silber) (Messing) (Kupfer) 

Heute in teress ier t na tü r l i ch besonders , w i e v i e l m a n zur Römerze i t m i t e i n e m 
Denar oder e i n e m Ses te rz kaufen k o n n t e , w i e hoch d ie Löhne waren u s w . 
Leider s ind dazu b i s j e t z t von r ö m i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r n , von Rechnungen , 
A u f s c h r i f t e n u s w . erst wen ige Angaben b e k a n n t ; zudem s t a m m e n d iese aus 
versch iedenen Gegenden und Jahrhunder ten , s ind a lso wegen der auch zur 
R ö m e r z e i t s i c h s tänd ig ändernden Kau fk ra f t nur t e i l w e i s e ve rg le i chbar : 

Der Taglohn für e inen n ich t spez ie l l ausgeb i lde ten Sk laven (Landarbe i te r , 
Knecht u .a. ) betrug 2 -3 S e s t e r z e n ; e in Arbe i ter in e i n e m Rebberg verd iente 
1 Denar (= 4 S e s t e r z e n ) ; d ie Legionäre e rh ie l ten a ls Tagesso ld zur Z e i t 
des Augus tus ( u m Chr is t i Geburt ) 2j Ses terze ( = 10 A s s e ) , knapp 200 J a h 
re später h ingegen wegen Teuerung b z w . Geldentwer tung 4 Sesterze ( = 1 6 
A s s e = 1 Denar) , was gespar t pro Jahr 14-15 aurei (= e twa 100 g Go ld ) e r 
geben h ä t t e . Bei den über l ie fe r ten Pre isangaben kennen wi r n i ch t immer 
d ie verhandel te M e n g e : 1 verz ie r te Schüsse l aus Terra S i g i l l a t a ( w i e 
32) kostete e twa 4 - 5 S e s t e r z e n , a lso gut den Taglohn e ines A r b e i t e r s . 
Der E i n t r i t t ins ö f fen t l i che Bad betrug in R o m in e i n e m Fa l le 1/4 A s , 
d . h . e twa den sechz igs ten b i s achz igs ten Tei l e ines so lchen T a g l o h n s , 
war a lso b i l l i g . Das bei den Römern a m m e i s t e n geschätz te S c h w e i n e 
f l e i s c h kostete i m 2 . J h . v . Chr . pro kg 1-2 S e s t e r z e ] 8 kg Get re ide , 
aus dem m a n gut 15 kg Brot backen k o n n t e , war zur Z e i t des Ka isers 
Nero ( 5 4 - 6 8 ) zw ischen 3 und 8 Ses te rzen w e r t . 1 I O l ivenö l (we lcher 
Qua l i t ä t? ) koste te in P o m p e j i 3 S e s t e r z e n . Be i einer Uebernachtung 
in e i n e m e in fachen Wi r tshaus bezahl te e in Reisender für \ I We in und 
Brot 1 A s , für Be i l agen 2 A s und für das Heu se ines M a u l t i e r s 2 A s . 
E twas teurer lebte e in Einwohner von P o m p e j i , der offenbar se ine T a 
gesausgaben an e ine Wand k r i t z e l t e : Brot 2 A s , Z u k o s t 3 A s , Oel 1 A s , 
W e i n \ A s , Käse \ A s . 





A l l e d iese Rechnungen ze igen d e u t l i c h , dass auch k l e i n e E inkäu fe und 
Quant i tä ten m i t G e l d , d . h . m i t K l e i n g e l d bezahl t w u r d e n . W e l c h enorme 
Mengen an Bronzemünzen d ies i m ganzen r ö m i s c h e n Re ich nö t ig machte 
und we lche S c h w i e r i g k e i t e n s i c h bei In f la t ionen auf tun konn ten , wenn das 
M e t a l l der Münzen wer tvo l le r wurde a l s das Ge lds tück s e l b s t , können w i r 
uns heute lebhaft v o r s t e l l e n . D ie Le is tung des I m p e r i u m R o m a n u m w i rd 
ers t dann v ö l l i g k l a r , wenn man s i c h ve rgegenwär t i g t , dass e ine v e r g l e i c h 
bare G e l d w i r t s c h a f t , bei der sozusagen jedermann jeden Tag m i t Geld in 
Kontak t k a m , erst i m Ver laufe der le tz ten drei Jahrhunderte s i ch a l l m ä h 
l i c h wieder herausb i lden k o n n t e . 

65 Aureus ( K o p i e ) d e s Ka isers Nero ( 5 4 - 6 8 n . C h r . ) : 
Vo rde rse i te : Kopf des N e r o , m i t der U m s c h r i f t NERO C A E S A R 
A V G V S T V S 
R ü c k s e i t e : B i l d der Gö t t i n Concord ia ( E i n t r a c h t ) m i t F ü l l h o r n , 
U m s c h r i f t CONCORDIA A V G V S T A . 

66 Denar ( K o p i e ) des Ka ise rs Hadr ian ( 117-138 n . C h r . ) : 
Vo rde rse i te : Kopf des bär t igen H a d r i a n . U m s c h r i f t H A D R I A N V S 
A V G ( u s t u s ) C O ( n ) S ( u l ) III P ( a t e r ) P ( a t r i a e ) (= Konsul z u m 
3 . Ma l , Vater des Vater landes) 

R ü c k s e i t e : B i l d de r S tad tgö t t i n R o m a , in ihrer l i nken Hand Speer , 
in der rechten e ine S ta tue t te der V i c t o r i a . U m s c h r i f t R O M A FELIX 
( G l ü c k l i c h e s R o m ) . 

67 Dupondius ( = 2 A s s e ) d e s Ka ise rs Augus tus (27 v . - 14 n . C h r . ) : 
Vo rde rse i te : Kopf des Ka ise rs A u g u s t u s . U m s c h r i f t : C A E S A R 
A V G V S T V S D IV I F ( i l i u s ) PATER P A T R I A E (= des Gö t t l i chen 

(= Caesar ) S o h n , Vater des Va te r landes) 
R ü c k s e i t e : B i l d des grossen A l t a r s von Lyon (= Haupts tadt G a l l i e n s ) ; 
an den Se i ten je e ine Säu le m i t der S ta tue der S iegesgö t t i n V i c t o r i a , 
darunter d ie Legende R O M ( a e ) ET A V G ( u s t o ) , d . h . der Stadt R o m 
und d e m Augus tus ( g e w e i h t ) . 



X . VON DER SCHRIFT UND VON DEN Z A H L E N ( z u 6 8 - 7 0 ) 

Zur Römerze i t konnte n ich t nur in I t a l i e n , sondern auch in unseren Gegen

den e in s ta t t l i che r Tei l der Bevö lkerung lesen und of t auch s c h r e i b e n . D ies 

ze igen uns d ie au fgemal ten und e inger i t z ten Texte auf den ( m i t s a m t ih rem 

Verputz erha l tenen) Wänden römischer Häuser , Tongefässe m i t e inger i t z ten 

Namen u s w . 

Lesen können war z u m i n d e s t für j e d e n , der m i t E inkauf und Verkau f , m i t 
Geld und Ware zu tun h a t t e , fas t unabdingbar notwendige A u f g e m a l t e P l a 
ka te für W a h l e n , G lad ia to rensp ie le ( B i l d Z ) u s w . in P o m p e j i hat ten nur 
e inen S i n n , wenn e i n Gross te i l der Passanten s i e lesen k o n n t e . D ies g i l t 
auch für d ie Propagandaaufschr i f ten auf den G e l d s t ü c k e n , d ie j a fas t in 
a l le r Hand w a r e n . Warenbehäl ter w i e Amphoren und Krüge waren besch r i f 
t e t , Terra s i g i l l a t a , Gesch i r r , Z iege l , B l e i r ö h r e n , Sa lben u s w . v o m Her 
s te l le r of t g e s t e m p e l t . Es gab M i I i t ä r d i p l o m e für d i e " i n Pens ion gehen
d e n " So lda ten ( m i t Kop ien in R o m J ) . M e i l e n s t e i n e nannten d e m R e i s e n 
den d ie D i s t a n z zur nächsten S t a d t , Grabste ine den N a m e n , d ie Herkunf t 
und das A l te r des Vers to rbenen , M o s a i k i n s c h r i f t e n den N a m e n des K ü n s t 
l e r s , des Hausbewohners u s w . 
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Aber n ich t nur das L e s e n , sondern auch das Schre iben m u s s von v i e l e n 
beherrscht worden s e i n , in e i n e m A u s m a s s e t w a , w i e es bei uns erst w i e 
der se i t d e m le tz ten Jahrhundert der Fal l i s t . Inschr i f ten auf S t e i n und 
M e t a l l (vor a l l e m P l a t t e n oder k le inere B l e c h e ) wurden in den " G r o s s b u c h 
s t a b e n " des noch heute üb l i chen l a te in i schen A lphabets geschr ieben 
( B i l d W ) ; " K l e i n b u c h s t a b e n " kannte m a n n i c h t . H ingegen gab es e ine 
sogenannte K u r s i v s c h r i f t ( B i l d X ) : In d ieser S c h r i f t s ind vor a l l e m d i e 
jen igen Texte g e s c h r i e b e n , d ie auf den hölzernen Schre ib tä fe i chen ( B i l d Y ) , 
auf G e s c h i r r , auf Wandverputz u s w . m i t d e m S t i l u s e inger i t z t oder auf 
P a p y r u s r o l l e n , auf den Wänden in Farbe b z w . T in te ( a t r a m e n t u m ) * auf g e 
m a l t wurden ( B i l d O ) . In d ieser S c h r i f t wurden B r i e f e , B ü c h e r , T e s t a m e n 
t e , Kaufver t räge u s w . g e s c h r i e b e n , aber auch Gegenstände m i t d e m N a 
m e n des B e s i t z e r s v e r s e h e n . 



Y 

Y 

Dass das Schre iben von v ie len Leuten beherrscht w u r d e , beweisen d ie 
überal l zu f indenden und auch in Gräbern mi tgegebenen Schre ibgr i f fe l ( 6 8 ) 
aus E i s e n , Bronze oder B e i n und d ie häuf igen S iege l k a p s e l n ; m i t d iesen 
wurden bekann t l i ch d ie aus zwe i Bre t tchen bestehenden S ehre ibtäf e ichen 
v e r s i e g e l t , deren e inge t ie f te Innensei ten d ie m i t d e m Gr i f fe l beschr i f te te 
Wachssch ich t t r ugen . Aus V i n d o n i s s a s i n d zah l re iche Schre ib tä fe l chen 
erha l ten g e b l i e b e n , in denen d ie von den So lda ten " m i t D ruck " e i n g e k r i t z -
ten Br i e f tex te durchs Wachs b is aufs Ho lz ger i t z t wurden und so in P a r 
t i e n b i s heute lesbar geb l ieben s ind ( B i l d Y ) . In Augst s ind kurs iv g e -



schr iebene Texte b z w . Wörter bisher nur von S c h m u c k s t ü c k e n , Gefässen 
und P a r t i e n von fa rb igem Wandverputz bekann t . 

D ie Sch r i f t 

D ie la te in i sche Sch r i f t s t a m m t von der g r iech ischen a b . Anders a l s 
das g r iech ische A l p h a b e t , das 26 Buchstaben von A ( I p h a ) b is O ( m e g a ) 
z ä h l t e , bestand das l a te in i sche se i t d e m 3 . J h . v . Chr . aus den 21 
Buchs taben : A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X . 
Vier weggelassene g r iech ische Buchstaben wurden a l s Zah l ze i chen b e 
nütz t ( s . u . ) ; der z w i s c h e n F und H e ingesetz te Buchstabe G steht 
für das gr i echi sehe _Z_(eta). X war lange der le tz te Buchstabe des l a 
te in i schen A l p h a b e t s , b i s dann in der K a i s e r z e i t für g r iech ische F r e m d 
wörter w i e Namen u s w . auch d ie Römer ih rem A lphabet das g r iech ische Y 
und Z an füg ten . 

Das A lphabet u m f a s s t e for tan 23 Buchstaben und w i r d noch heute v e r 
w e n d e t , a l le rd ings vermehr t u m d ie der Untersche idung dienenden drei 
Buchstaben J sowie U und W ; d ie Römer schr ieben für d ie i -Lau te s te t s 
I und für u , v und w i m m e r nur V . 

D ie Zah len 

A l t e ursprüng l iche Z a h l z e i c h e n w a r e n : I = 1 

V= 5 

X= 10 ( = X = 5 + 5 ) 

( " E i n X für e in U v o r m a c h e n " h e i s s t 10 s tat t 5 vo r täuschen) 

Für d ie grösseren Zah len verwendete man drei g r iech ische B u c h s t a b e n , 
d i e für das l a te in i sche A lphabet n ich t benöt igt w u r d e n : 

^ = Chi i + ± + L = 50 

@ = the ta + C = 100 

({) = phi + CD * C D b z w . oo j 
später M = : 1000 

d ieser d r i t t e Buchstabe ha lb ie r t e rgab: 

0 • . D • D = 500 

E i n Quers t r ich über der Zah l bedeutete x - T a u s e n d , z . B . V = 5000 . 
Drei S t r i c h e über und neben der Zah l bedeutete x - H u n d e r t t a u s e n d , z . B . 
IXI = 1 'OOO'OOO. 



B e i s p i e l e : 

1 _ 1 X I V = 14 

II 2 XX = 20 

III _ 3 X X I = 21 

i m oder IV _ 4 X X I X = 29 

V _ 5 XL = 40 

VI - 6 ! IL = 48 

VI I - 7 IL = 49 

v u 1 oder MX - 8 L X X I V = 74 

IX _ 9 CLXIX = 169 

x - 10 CCMC = 298 

68 Schre ibgr i f fe l ( s t i l u s ) aus E i s e n , m i t S p i t z e ( z u m Schre iben) 

und verb re i te r tem Ende ( z u m Löschen oder Kor r ig ie ren der in d ie 

Wachssch ich t e inger i t z ten B u c h s t a b e n ) . 

69 M i t d e m S t i l u s e inger i t z tes Gra f f i t o S E C V N D E , d . h . Secundae 
oder Secundi = (E igen tum)der Secunda oder des S e c u n d u s ; auf 
der Bodenunterse i te e ines Tr inkbechers ( w i e 35) , der einer g e 
w i s s e n Secunda oder e i n e m Secundus gehört h a t . D iese häuf igen 
B e i n a m e n bedeuten "d ie Z w e i t e " b z w . "der Z w e i t e " . 

70 Buchstabe . . E . . e ines W o r t e s , au fgemal t m i t we isser Farbe auf 
e i n e m Tr inkbecher ( s o g . Spruchbecher) w i e 3 5 . Der v o l l s t ä n d i 
g e , u m das Gefäss herumlaufende Spruch dür f te R E P L E M E , d . h . 
" f ü l l m i c h wieder au f " ( m i t W e i n ) ge laute t haben . 

B i l d X D i e in 6 längeren Texten vo rkommenden Buchs tabenfo rmen der 

r ö m i s c h e n K u r s i v s c h r i f t ( v e r k l e i n e r t ) . 

B i l d Y Bruchs tück e ines i m Legionslager V i n d o n i s s a gefundenen S c h r e i b -
tä fe lchens ( L . 14 c m ) aus Tannen- oder F i c h t e n h o l z , m i t Rest 
e ines von e i n e m So lda ten m i t d e m Schre ibgr i f fe l e ingek r i t z ten 
B r i e f e s : so leas c lava tas fac m i t t a s / n o b i s , ut a b e a m u s . Cum 
v e n i e m u s d . h . : " S c h i c k uns d ie genagel ten Schuhe (so leae 
c l a v a t a e ) , d a m i t wi r abmarsch ie ren können* Wenn w i r ( z u r ü c k ) k o m r r 
werden " . 
D ie Ergänzung ze ig t d ie bewegl iche Verb indung der beiden S c h r e i b 
t ä f e l c h e n ; i m Querschni t t is t d ie auf ihren ve r t i e f ten Innensei ten 
e inges t r i chene W a c h s s c h i c h t , d i e d ie Schre ib f läche b i l d e t , s i c h t 
b a r . In den Kerben an den Längsse i ten der Täfe lchen sass d ie u m 
d i e Bre t tchen he rumlau fende , ve rs iege l te Schnur . 
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e r V Ê L A f R v N f 

B i l d Z R e k l a m e s c h r i f t ( " P l a k a t " ) , d ie auf einer Hauswand in Pompe j i g e 
m a l t w u r d e . Angekünd ig t w i rd der " Z i r k u s " des D ( e c i u s ) L V C R E T I -
( u s ) und se ines g le i chnamigen S o h n e s , d i e i m Amph i thea te r f o l 
gendes vorführen werden : 20 Glad ia to renkämpfe des Vaters ( G L A D I A 
TOR V M - P A R I A » X X ) und 10 we i te re aus der Truppe des Sohnes 
( G L A D ' P A R I A - X ) . Der Sch luss der Inschr i f t nennt Ort und Z e i t 
und was sonst noch geboten w i r d : P O M P E I S * VI • V* I V - I I I -PR • I D V S • 
A P R * ( i n P o m p e j i , a m 6 . - 2 . vor den Iden des Apr i l , d . h . am 
8 . - 12. A p r i l ) , VENATIO L E G I T I M A (ordent i i che T ie rhe tze) , VELA 
ERVNT (es werden Segel gespannt s e i n , gegen d ie S o n n e i ) . 
1 . Jah rh . n . Chr . 



L I T E R A T U R H I N W E I S E 

I m fo lgenden werden e in ige Sch r i f t en angegeben, d i e e ine umfassende E i n 
führung in d ie Römerze i t v e r m i t t e l n oder d e t a i l l i e r t e anschau l iche Ueber-
s i c h t e n zu e inze lnen Bere ichen des d a m a l i g e n Lebens b i e t e n . 

S p e z i e l l zu empfeh len s ind zwei W e r k e , d ie d ie gesamte S c h w e i z zur 
R ö m e r z e i t v o r s t e l l e n , sow ie e in Führer zu Augus ta R a u r i c a : 

U r - und f rühgesch ich t l i che Archäo log ie der S c h w e i z B d . 5: D ie r ö m i 
sche Epoche (1976) / m i t re i ch beb i lder ten A r t i k e l n z u : ö f fen t 
l i che O r g a n i s a t i o n ; M i l i t ä r ; S tädte und V i c i ; Gu tshö fe ; Kunst 
und Kuns tgewerbe ; .Hande l und Gewerbe; Verkehr und M ü n z w e 
s e n ; ant ike Re l ig ionen und C h r i s t e n t u m ; Gräber und B e s t a t t u n g s 
s i t t e n ( j e w e i l s m i t we i te ren L i t e r a t u r a n g a b e n ) . ( B i l d U ) . 

F. S t a e h e l i n , D ie Schwe iz in römischer Z e i t ( 3 . A u f l . , 1948) vergr i f fen 
( t ro tz neuer Funde i m m e r noch beste Que l le und Dars te l lung für 
zah l re i che A s p e k t e ) . 

R . L a u r - B e l a r t , Führer durch Augus ta Raur i ca ( 6 . A u f l . , 1 9 7 8 ) . 
( B i l d e r D , F ) . 

A n s c h a u l i c h e und beb i lder te Dars te l lungen e inze lner Bere iche f i nden s i c h 
in e in igen Re ihen und E inze lve rö f fen t l i chungen: 

K l e i n e S c h r i f t e n zur Kenntn is der röm ischen Besa tzungsgesch ich te S ü d 
wes tdeu tsch lands ( z u beziehen b e i : Wür t temberg isches L a n d e s m u s e u m , 
A l t e s S c h l o s s , D - 7000 S t u t t g a r t ) ; erschienen bisher 20 H e f t e , z . B . : 
Hef t 4 : G . U l b e r t , R ö m i s c h e Waf fen (1968) 

6 : J . G a r b s c h , Der spä t römische Donau- I I l e r - R h e i n - L i m e s (1970) 
9 : H . - J . K e l l n e r , D ie S ig i I la ta t opterei en von Westerndorf und 

Pfa f fenhofen (1973) 
10: M . J . V e r m a s e r e n , Der Ku l t des M i t h r a s (1974) 
1 1 : A . B ö h m e , S c h m u c k und Tracht der r ö m i s c h e n Frau (1974) 
13: H . Bender , R ö m i s c h e S t rassen und S t rassens ta t ionen (1975) 
15: D . B a a t z , D ie Wach t tü rme a m L i m e s (1976) 
16: H . - W . B ö h m e , R ö m i s c h e Beamtenkar r ie ren 1977) 
17: U . H e i m b e r g , R ö m i s c h e Landvermessung (1977) 
18: B . P f e r d e h i r t , D ie röm ischen Te r ra -S ig i I l a ta -Töp fe re ien in 

S ü d g a l l i e n (1978) 
19: W . G a i t z s c h , R ö m i s c h e Werkzeuge (1978) 
20 : H . Bender , Römischer Reiseverkehr (1978) 



Augster M u s e u m s h e f t e : 

1 : A . M u t z , R ö m i s c h e s Schmiedehandwerk ( 1 9 7 6 ) . ( B i l d E ) 
2 : M . M a r t i n , R ö m i s c h e Schatz funde aus Augst und Ka iseraugs t (197 
3 : E . R i h a , Der gal l o römisehe Tempel auf der F lühweghalde bei Augs l 

(1980) 
4 : M . M a r t i n , Führer durch Römerhaus und R ö m e r m u s e u m Augs t (198 

Augster B lä t te r zur R ö m e r z e i t : 

1 : S . M a r t i n , R ö m i s c h e Gesch i r r f I i cker (1978) 

2 : S . und M . M a r t i n , S c h m u c k und Tracht zur Römerze i t (1979) 

E . A l f öl d i - R o s e n b a u m , Das Kochbuch der R ö m e r . Rezepte aus d e m 
Kochbuch des A p i c i u s . Lebendige A n t i k e A r t e m i s - V e r l a g ( 3 . A u f l . , 

1 9 7 3 ) . 

W . Haberey , D ie r ö m i s c h e n Wasser le i tungen nach K ö l n . Kunst und 

A l t e r t u m a m Rhe in N r . 37 ( 2 . A u f l . , 1 9 7 2 ) . 

W . H i l g e r s , La te in ische G e f ä s s n a m e n . Funkt ion und Form römischer 

Gefässe nach den ant iken S c h r i f t q u e l l e n . Be ihe f te Bonner Jahr 

bücher 31 ( 1 9 6 9 ) . ( B i l d e r L - N ) . 

A . K a u f m a n n - H e i n i m a n n , D ie r ö m i s c h e n Bronzen der S c h w e i z I : Augs t 
und das Gebiet der Co lon ia A u g u s t a R a u r i c a ( 1 9 7 7 ) . ( B i l d V ) . 

J . P . C . K e n t , B . Overbeck und A . U . S ty low , D ie r ö m i s c h e Münze ( 1 9 7 3 ) . 

W . K r e n k e l , P o m pej ani sehe Inschr i f ten ( 2 . A u f l . , 1 9 6 3 ) . ( B i l d e r X , Z ) . 

F . K r e t z s c h m e r , B i l d d o k u m e n t e römischer Technik ( 3 . A u f l . , 1 9 6 7 ) . 

( B i l d G ) . 

D . M a c a u l a y , E ine Stadt w i e R o m . P lanen und Bauen in der röm ischen 

Z e i t ( 1 9 7 5 ) . ( B i l d B ) . 

E . R i h a , D ie r ö m i s c h e n F ibe ln aus Augs t und K a i s e r a u g s t . Forschungen 

in Augs t 3 ( 1 9 7 9 ) . 

G . W a l s e r , D i e r ö m i s c h e n S t rassen in der S c h w e i z , 1 . T e i l : D ie M e i l e n 

s te ine ( 1 9 6 7 ) . 

G . W a l s e r , R ö m i s c h e Inschr i f ten in der Schwe iz I : W e s t s c h w e i z ( 1 9 7 9 ) . 
( B i l d W ) . - D ie For tsetzung " N o r d s c h w e i z " is t in A r b e i t . 



Die Ze ichnungen der aus Augst und Ka iseraugs t s t a m m e n d e n Fundgegen

s tände 1-70 sow ie d ie Umze ichnungen zu den B i l de rn D , E , G , K, P , S , 

U - W und Y fe r t i g te O . Garraux, B a s e l . 

Sowe i t d ie B i lde r den oben genannten Verö f fen t l i chungen e n t s t a m m e n , 

is t d ies b e i m betref fenden L i te ra tu rz i ta t v e r m e r k t . 

M a s s s t ä b e der Ze ichnungen 1-70: 

1-4 M . 1 4 4 6 - 5 4 M . 2 : 3 

5-27 M . 1 3 55 -58 M . 1:2 

28 -39 M . 1 2 59 -64 M . 1:1 

40 M . i 1 6 5 - 6 7 M . 2 : 1 

4 1 - 4 5 M . 1 .2 6 8 - 7 0 M . 1 : 1 
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