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Vorwort 

D i e hier vorgelegten Reliefs u n d Rundsku lp tu ren 
stellen einen verschwindend k le inen T e i l des F u n d 
materials dar, das die r ö m i s c h e Stadt Augusta R a u r i 
co rum i n den letzten rund zweihundert Jahren A u s 
g r a b u n g s t ä t i g k e i t hervorgebracht hat. W ä h r e n d z u 
Beg inn der Forschungen das Hauptaugenmerk be i 
den öf fen t l i chen Anlagen wie S c h ö n b ü h l - T e m p e l , 
Theater, H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t , F o r u m usw. lag, 
fiel der Schwerpunkt seit den 1950er Jahren vo r a l lem 
auf die W o h n - und Gewerbequartiere der Oberstadt 
i n Augst u n d s p ä t e r auch der Unters tadt i n Ka ise r 
augst. In pr ivaten Bauten ist j edoch mi t v i e l weniger 
f igü r l i chem Bauschmuck bzw. Hausrat aus Stein z u 
rechnen als i n den öf fen t l ichen Anlagen. Dies ist auch 
der G r u n d dafür , dass die letzten Jahrzehnte nur ei
nen geringen Zuwachs an Reliefs u n d Rundsku lp tu 
ren gebracht haben. A u c h die G r ä b e r f e l d e r , insbeson
dere jene des 1.-3. Jahrhunderts, an der Per ipher ie 
der Stadt waren bis vo r e inem Jahr nie Z i e l grossflä
chiger u n d systematischer Untersuchungen. 

Es ist daher nicht verwunder l ich , dass unter den 
heute beinahe 1000 000 inventarisierten Fundgegen
s t ä n d e n des R ö m e r m u s e u m s Augst nur gerade knapp 
hundert f igürl ich verzierte Steinobjekte vorhanden 
sind. Dass sowohl bildhauerische Leis tung als auch 
Q u a l i t ä t des verwendeten Steinmaterials i m V e r 
gleich m i t anderen S t ä d t e n i n den n ö r d l i c h e n P r o v i n 
zen eher gering s ind, liegt w o h l weniger i m bescheide
nen R e i c h t u m der Stadt b e g r ü n d e t als v ie lmehr i n der 
historischen F u n d ü b e r l i e f e r u n g : W i e einige Beispiele 
v o m S c h ö n b ü h l - T e m p e l , v o m H e i l i g t u m i n der 
Gr ienmat t oder v o m F o r u m zeigen, zierten durchaus 
auch qual i ta t iv hochstehende Werke aus import ier 
tem M a r m o r die ö f fen t l i chen Anlagen. D a jedoch das 
r ö m i s c h e Stadtzentrum v o n Augusta R a u r i c o r u m 
w ä h r e n d Jahrhunderten als Steinbruch u n d Quel le 

für K a l k b r e n n ö f e n gedient hat, ist heute die grosse 
M e h r z a h l des einst vorhandenen B a u - u n d Skulp
turschmuckes verschwunden. 

Es ist daher umso erfreulicher, dass sich C l a u d i a 
Bossert-Radtke die M ü h e genommen hat, diese meist 
stark fragmentierten Funde z u bearbeiten. D a n k ihrer 
m i n u t i ö s e n Analyse der vorhandenen Reste ist e in 
e i n d r ü c k l i c h e s B i l d v o m einstigen Skulpturen- u n d 
Rel iefschmuck der Stadt entstanden. Dass mi t dem 
nicht gerade reichen Fundmate r i a l auch gewisse 
Werkstattfragen beantwortet werden k ö n n e n , ist ein 
zusä t z l i ch interessantes Ergebnis der vorl iegenden 
Arbe i t . 

Wissenschaftl iche Arbei ten , wie sie unter anderen 
v o n C . Bossert-Radtke w ä h r e n d dreier Jahre für die 
vorliegende P u b l i k a t i o n geleistet wurden, s ind auch 
i n den a r c h ä o l o g i s c h e n Abte i lungen v o n Augusta 
R a u r i c o r u m keine Se lb s tve r s t änd l i chke i t . Sie s ind f i 
nanzpol i t i sch nur als « N e b e n p r o d u k t e » z u verantwor
ten, entstanden paral lel zu den verschiedensten L i 
nienfunkt ionen auf den laufenden Ausgrabungen u n d 
i m M u s e u m . So hat auch die A u t o r i n gleichzeit ig mi t 
ihrer F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t Infrastrukturarbeit i m R ö 
mermuseum Augst geleistet, i n d e m sie das Gros sb i ld -
Fo toa rch iv E D V - m ä s s i g erfasst u n d beschlagwortet 
hat. N u r für die Schlussphase der Manuskr ip tbe re in i 
gung war sie ganztags freigestellt. Es bleibt zu hoffen, 
dass auch künf t ig eine ä h n l i c h e Arbei ts te i lung für 
s ä m t l i c h e a r c h ä o l o g i s c h e n Mi ta rbe i t e r innen u n d M i t 
arbeiter i n Augst m ö g l i c h sein w i r d . 

A m t für M u s e e n u n d A r c h ä o l o g i e 
A U G U S T A R A U R I C A 
D e r a r c h ä o l o g i s c h e Lei ter 
A l e x R . Furger 



Einleitung 

I m F r ü h j a h r 1988 boten m i r der Le i te r des A m t e s für 
Museen u n d A r c h ä o l o g i e des Kan tons Basel land, 
J ü r g E w a l d , u n d der Konserva tor des R ö m e r m u 
seums, A l e x R . Furger, an, die f igür l ichen Rundsku lp 
turen u n d Reliefs aus Augst B L (Augusta Rauricorum) 
u n d Kaiseraugst A G (Castrum Rauracense) z u bear
beiten. F ü r die Ü b e r l a s s u n g des i n Kaiseraugst gefun
denen Mater ia l s danke i c h dem Konserva to r des 
Kan tons Aargau, M a r t i n H a r t m a n n , u n d dem A u s 
g r ä b e r i n Kaiseraugst, U r s Mül l e r , bestens. Ein ige 
Vorarbe i ten s tammen v o n Chr is t ine Pfister-Burgener 
(1986-1989). D i e Arbe i t , die durch eine Sondierung 
i m Amphi thea te r i m Jahre 1988 mi t anschliessender 
Auswertung, Redakt ionsarbei t sowie Aufgaben i m 
M u s e u m unterbrochen wurde, konnte i m F r ü h j a h r 
1991 abgeschlossen werden. Sie wurde v o n Prof. D ie t 
r i ch Wi l l e r s , Seminar für Klass ische Archäo log i e , 
Bern , u n d Prof. D a n i e l Paunier , F a c u l t é des lettres, 
Institut d ' A r c h é o l o g i e et d 'histoire ancienne, L a u 
sanne, begutachtet u n d v o n der Ph i losophisch-His to 
rischen F a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t Be rn als Inaugural
dissertation angenommen. 

D i e vorliegende ü b e r a r b e i t e t e Fassung bi ldet Band 
III des Corpus Signorum Imperii Romani Schweiz, 
v o n dem bisher das Fasz ike l ü b e r die Rundsku lp tu ren 
v o n A v e n t i c u m erschienen ist; i m Aufbau richtet sie 
sich nach d iesem 1 . D i e an den Kata logte i l anschlies
sende Synthese hat teilweise vo r l äu f igen Charakter . 
Erst wenn der Augster Archi tek turschmuck u n d die 
Funde i n den ü b r i g e n Museen systematisch erfasst 
s ind, werden sich Angaben ü b e r die Bedeutung der 
Orte, die wechselseitigen Beziehungen u n d Beeinflus
sungen (z .B. W e r k s t ä t t e n ) machen lassen. H i e r b e i 

denke ich vo r a l lem an einen Vergle ich mi t dem 
Fundmate r i a l aus den K o l o n i e n Avenches u n d N y o n 
sowie aus dem Legionslager v o n Vindon i s sa . 

F ü r Anregungen u n d Hinweise m ö c h t e i ch an die
ser Stelle A l e x R . Furger u n d Werner H e i n z danken 
sowie Al f r ed Bürg in , Geologe i n Basel, für die G e 
steinsbestimmungen mi t der Lupe . Z u grossem D a n k 
verpflichtet b i n i c h vo r a l lem M a r t i n Bossert, Bern , 
für Anregung u n d K r i t i k , Durchs ich t des M a n u 
skripts u n d Eins ich t i n die P u b l i k a t i o n ü b e r die 
Avencher Reliefs sowie G o d i W i n k l e r , B i ldhauermei 
ster i n Bern , der m i r bei der Begutachtung des Mate 
rials half. D i e Museumsabwarte E rha rd Jö rg , M a r c o 
W i n d l i n u n d W i l l i Schaller sowie die Equ ipe v o n Ja
kob Obrecht, vo r a l lem Peter Schaad, halfen m i r b e i m 
Heraussuchen der Steine. 

D i e Zeichnungen stammen v o n Esther Fül le r , B a 
sel, Peter Schaad, Rheinfelden, u n d M a r k u s Schaub, 
Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst , die A u f n a h m e n der 
Augster Funde v o n J ü r g Zb inden , Bern , Helga Obris t , 
T h u n , u n d U r s i Sch i ld , R ö m e r m u s e u m Augst. In der 
Endphase der Arbe i t halfen m i r Debora S c h m i d u n d 
M a r k u s Peter, R ö m e r m u s e u m Augst, spontan; ihnen 
danke i ch für ihre M i t h i l f e ganz herzl ich, ebenso A n 
drea F rö l i ch , R ö m e r m u s e u m Augst, u n d G e n e v i è v e 
L ü s c h e r , Bern , für die Redak t ion des Text- sowie 
A l e x R . Furger für die Durchs ich t des Manuskr ip t s 
u n d R e d a k t i o n des Tafelteils. F ü r das K l e b e n eines 
grossen Tei ls der Tafe ln danke i ch A l f r ed N e u k o m 
herzl ich, für den D r u c k der Arbe i t M a r t i n Beugger 
u n d den Mi ta rbe i te r innen u n d Mi ta rbe i t e rn der 
F i r m a Schwabe & C o . A G i n Mut tenz . 

1 Vgl. Bossert 1983. Die Arbeit über die figürlichen Reliefs von 
Aventicum (CSIR Schweiz 1,1, in Vorbereitung). 



Forschungsgeschichte 

Berichte ü b e r « G r a b u n g s t ä t i g k e i t e n » gehen bis ins 
16. Jahrhundert z u r ü c k ; doch dü r f t e die Suche nach 
S c h ä t z e n noch weiter z u r ü c k r e i c h e n 2 . D i e ersten A u s 
grabungen unter d e m Human i s t en Basi l ius A m e r b a c h 
zwischen 1582 u n d 1585 fanden i m Theater v o n 
Augst statt. A u c h i m 17. u n d 18. Jahrhundert bl ieb 
das Interesse an den Augster R u i n e n ungebrochen. 
E ine aus füh r l i che Beschreibung der bis 1763 gemach
ten Entdeckungen i n Augst gibt uns der Basler G e 
lehrte D . Bruckner (1707-1781) i n seinem «Ver such 
einer Beschreibung historischer u n d n a t ü r l i c h e r 
M e r k w ü r d i g k e i t e n der Landschaft Base l» 3 . D a s dort 
e r w ä h n t e u n d gezeichnete Fragment v o m Ranken 
fries aus der Gr i enmat t 5 0 A ist heute verloren; be i 
dem ä l t e s t en erhaltenen F u n d , ebenfalls aus dem 
Gr ienmat t -Bez i rk , handelt es sich u m den D a u m e n 
einer ü b e r l e b e n s g r o s s e n Bronzestatue 4 . 

Zahlre iche erhaltene Funde s tammen aus der 
Sammlung des Seidenfabrikanten J . R . Forcar t -Weis 
(1749-1834), der den f r anzös i schen Bi ldhauer u n d 
Arch i t ek ten A . Parent (1753-1835) mi t Ausgrabungen 
i m v o n i h m erworbenen Gr i enmat t -Area l betraute -
wie w i r wissen mi t Er fo lg 5 . A . Parent entwarf für das 
Basler Haus des Seidenfabrikanten eigens eine 
Grot te , i n der die Funde eingemauert wurden (Abb . 
20-21). 1921 ging seine Sammlung an das His tor ische 
M u s e u m Basel ü b e r . D i e gröss te Sammlung v o n A u g 
ster F u n d e n besass jedoch der Papierfabrikant J . J . 

S c h m i d (1794-1849) 6 . E r unternahm auf seinen 
G r u n d s t ü c k e n i n Augst gezielte Ausgrabungen u n d 
bewahrte alle Funde auf. Es ging i h m aber nicht nur 
u m die Funde, sondern er b e m ü h t e sich, die F u n k t i o n 
der R u i n e n z u ermit te ln und die Geschichte der anti
ken Stadt z u rekonstruieren. E i n T e i l seiner S a m m 
lung k a m 1849 i n die antiquarische Ab te i l ung des 
neuen M u s e u m s i n Basel, den Rest der Sammlung 
schenkte E . S c h m i d 1924 d e m His tor i schen M u s e u m 
Basel . 

V o n 1878 bis 1934 füh r t en T h e o p h i l Burckhard t -
B iede rmann (1840-1914) u n d K a r l S tehl in (1856-
1934) i n Augst u n d i m s p ä t r ö m i s c h e n Kas t e l l G r a 
bungen durch. D i e Grabungsakten K . Stehlins b i lden 
noch heute eine wichtige Grundlage bei der Bearbei
tung einzelner Funde . Erst damals fanden grösse re 
Ausgrabungen i m Siedlungsgebiet statt (z .B. G r a b u n g 
auf Kaste len; Insula 39). N a c h seinem T o d ü b e r n a h m 
R . Laur-Belar t (1898-1972) die Ausgrabungen i m ex
pandierenden Augst . M a n untersuchte die öffent
l ichen Bauten der Oberstadt - Fora , Bas i l ika , Ther
men u n d T e m p e l - u n d erforschte das Strassennetz. 
1957 ü b e r g a b das His tor ische M u s e u m Basel den 
g rös s t en T e i l der seit 1800 i n Augst u n d Kaiseraugst 
geborgenen Funde d e m neu errichteten Augster M u 
seum als Depos i ta . Bereits seit 1949 bl ieben alle bei 
den Ausgrabungen gemachten F u n d g e g e n s t ä n d e i n 
Augst. 

2 Die Forschungsgeschichte ist noch zu schreiben, vgl. Mart in 
1987, 5f. 7ff.; Kaufmann-Heinimann 3ff. 

3 Zu D . Bruckner vgl. Historisch-Biographisches Lexikon der 
Schweiz 2 (hrsg. von der Allgemeinen Geschichtsforschenden 
Gesellschaft der Schweiz, 1924) 367 Nr . 2. 

4 Mart in 1987, 11 mit Abb. 5. 
5 Zu J. R. Forcart-Weis vgl. Historisch-Biographisches Lexikon 

der Schweiz 3 (1926) 196 Nr. 4; C. Burckhardt-Sarasin, Die ge
schäftliche Tätigkeit von Johann Rudolf Forcart-Weis ( 1749— 
1834), Basler Jahrbuch 1950, 102-141. 

6 Z u J. J. Schmid vgl. Historisch-Biographisches Lexikon der 
Schweiz 6 (1931) 201 (C. I Nr. 2). 



Materialsichtung 

D e r Ka ta log umfasst alle bis u n d mi t dem Jahr 1991 
bekannten ant iken f igür l ichen Rundsku lp tu ren u n d 
Reliefs, d.h. erhaltene u n d verschollene. D i e vorgeleg
ten erhaltenen Funde befinden sich i m M u s e u m u n d 
R ö m e r h a u s ( R M A abgekürz t ) , i m «Ste ingar ten»- u n d 
« G r o s s s t e i n » - D e p o t sowie dem Depo t des H i s t o r i 
schen M u s e u m s Basel . D i e Fundor te der K a l k s t e i n -
u n d M a r m o r s k u l p t u r e n verteilen sich ü b e r das antike 
Stadtgebiet u n d die nordwest l ich v o n Augst gelegene 
Nekropo le (Region 10 ,A.B; Reg ion 15,A) (Tafel 1). 
E ine g rösse re Funddichte , die durch Forschungsstand 
u n d Grabungsweise bedingt ist, stellt m a n beispiels
weise i m Gr ienmat t -Area l fest. B e i einigen S t ü c k e n 
m i t bekanntem Fundzusammenhang gelang es, A n g a 
ben ü b e r Dat ierung, Aufstel lung u n d Auftraggeber z u 
machen (1.3.9.32.38.40.47.48.50.51.56.58.61.64.69). 

D i e i n Augst u n d Kaiseraugst i n leicht v e r ä n d e r t e m 
bzw. r u d i m e n t ä r e m Zus tand vermauerten Spolien be
reichern unsere Kenn tn i s v o n der ant iken Stadt er
hebl ich (2.44.46.52.66.69.70). Mehrere S tücke fanden 
sich i n der Kas te l lmauer des Cas t rum Rauracense 
(2.44.46.52.66.70); der F rauenkopf 69 wurde ins Sied
lungsgebiet verschleppt, der Brunnenstock mi t Fluss
gottmaske 61 i n der Schmidmat t wiederverwendet. 

B e i den verlorenen Rundsku lp tu ren u n d Reliefs 
handelt es sich vo r a l lem u m Al t funde (31.41c.43b. 
50x.78.79). N i c h t eindeutig gesichert ist die Her 
kunftsangabe «Augst» für 26.68.75.76.79.80. B e i den 
Objekten, die einst z u einer Basler oder Augster 
Sammlung g e h ö r t e n , läss t s ich vermuten, dass sie aus 
Augst oder seiner n ä h e r e n Umgebung s tammen (vgl. 
76). 

M a n muss sich vo r Augen halten, dass die behan
delten Funde nur einen kle inen T e i l der u r s p r ü n g l i c h 
vorhandenen, aber s p ä t e r i n K a l k ö f e n verbrannten 
oder als Spol ien wiederverwendeten Skulpturen u n d 
Reliefs ausmachen. Kalkofendepots konnten bisher 
nicht nachgewiesen werden. 

Materialien: F ü r die meisten Rundsku lp tu ren u n d 
Reliefs verwendeten die Bi ldhauer die s e d i m e n t ä r e n 
Kalksteine (Packstone, Grainstone) der s ü d l i c h s t e n 
Ke t t en des Solothurner oder Berner Juras. D a s G e 
stein ist weiss bis beige, oft f e inkörn ig u n d dicht, b io -
gen (aus abgestorbenen Lebewesen gebildet) u n d oo l i -
thisch (aus kleinen, fischeierartigen G e b i l d e n aus 
K a l k ) . Gelegent l ich e n t h ä l t es Gas t ropoden (Schnek-
ken) (1.11.13c.33.34.36.43b). D e r K a l k s t e i n Hess sich 
v e r h ä l t n i s m ä s s i g gut bearbeiten, war w e t t e r b e s t ä n d i g 
u n d w o h l auch erschwinglich. E r fand i m öf fen t l i chen 
u n d pr ivaten Bere ich Verwendung (2.33.40.41-42. 
52.53.62.66.67). 

Einige wenige D e n k m ä l e r (44.61.65.70) bestehen 
aus dunkel ro tem Sandstein, der f e inkö rn ig oder mi t 
Quarzen durchsetzt sein kann. E r dür f t e i n der n ä h e 
ren U m g e b u n g abgebaut worden sein. Das R e l i e f m i t 
M e d u s a 68 ist aus hellgrauem Quarzsandstein. 

Innerhalb der k le inen M i n d e r h e i t v o n zwöl f A r b e i 
ten aus Marmor s tammen viele Fragmente v o m A r 
chi tekturschmuck öf fent l icher Bauten (3.19.21.27. 
32.50.51.84.85); die Tierstatuette 27 u n d die beiden 
Plat ten 56 u n d 57 g e h ö r e n w o h l zur Innenausstattung 
privater H ä u s e r . 

D e r f e inkörn ige , kostbare M a r m o r dür f t e i n den 
S t e i n b r ü c h e n be i Car ra ra abgebaut u n d nach Augst 
exportiert worden sein. 



Überblick über die Geschichte der 
Colonia Augusta Rauricorum und des Castrum Rauracense 

A u s der Inschrift des monumenta len Grabbaues auf 
dem K a p v o n Gae ta geht hervor, dass der dort bestat
tete L u c i u s M u n a t i u s Plancus in Gallia colonias dedu-
xit Lugudunum et Rauricam1. Caesar hatte seinen 
F r e u n d z u m Statthalter von G a l l i e n ernannt u n d i h n 
mi t den K o l o n i e g r ü n d u n g e n v o n L y o n u n d Augst 
beauftragt. D i e erste Augster K o l o n i e g r ü n d u n g dür f t e 
i m Sommer 44 v .Chr . erfolgt sein. D i e caesarische 
K o l o n i e kann sich nicht an der Stelle des s p ä t e r e n 
Augusta Rauricorum befunden haben, da spä tke l t i 
sche Befunde fehlen. Sie lag woh l i m Gebie t des R a u -
r ike r -Oppidums auf dem M ü n s t e r h ü g e l i n Base l 8 . D e r 
nach der E r m o r d u n g Caesars ausbrechende Bürger 
krieg hinderte die R ö m e r offenbar daran, sich dem 
neu erworbenen L a n d zuzuwenden. So blieb die A n 
lage der de iure g e g r ü n d e t e n colonia Raurica i n der 
P lanung stecken. 

D i e i n Insula 20 z u m Vorsche in gekommene Bronze
tafel nennt einen nuncupator namens Lucius Octavius 
sowie den offiziel len, erweiterten N a m e n der zweiten 
K o l o n i e g r ü n d u n g : 

L(uc io) O C T A [ V I O - F(i l io)] 
N V N C V [ P A T O R I ] 
C O L O N I A I[ ] 
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 
[ P V B L ] I C E 

V o n der ersten K o l o n i e behielt m a n nur den einhei
mischen N a m e n Raurica bei u n d fügte i h n als z u s ä t z 
l ichen Be inamen dem offiziel len T i t e l an. Diese 
zweite G r ü n d u n g , die nun i n Augst stattfand, steht 
woh l i n Zusammenhang mi t der Eroberung des A l 
penvorlandes unter Augustus i m Jahre 15 v . C h r . 9 . 

D i e colonia war vo r al lem eine Niederlassung v o n 
Z i v i l i s t e n . N e b e n Z u z ü g l e r n aus dem S ü d e n n a h m sie 
einheimische Raur iker , die i m r ö m i s c h e n Hee r ge
dient u n d das B ü r g e r r e c h t erhalten hatten, auf. H i n z u 
kamen peregrine Raur iker , die als Handwerker u n d 
Bedienstete i n Augst lebten 1 0 . 

Topographisch gliedert sich die Kolonies tad t i n 
eine Ober- u n d eine Unterstadt11 (Tafel 1). Das eigent
l iche Stadtzentrum mi t dem Haup t fo rum, Theater, 
den öf fen t l i chen H e i l i g t ü m e r n , W o h n - , Handwerker 
u n d Gewerbequart ieren befand sich auf dem ausge
dehnten Plateau i n der Oberstadt (heutige Geme inde 
Augst B L ) . T ö p f e r e i e n , Ziegeleien u n d andere Gewer
bebetriebe lagen, da sie auf grosse Areale angewiesen 
waren u n d i n ihnen leicht Feuer ausbrechen konnte, 
a m s ü d l i c h e n u n d s ü d ö s t l i c h e n Stadtrand. H i n z u 
k o m m e n die beiden grossen Tempelbez i rke i n der 
Gr ienmat t u n d auf der F l u r Sichelen an der südwes t 
l ichen Peripherie . In der a m R h e i n gelegenen Unte r 
stadt, der heutigen Gemeinde Kaiseraugst A G , befan
den sich W o h n - u n d Gewerbequartiere, Handelsnie

derlassungen u n d L a g e r h ä u s e r . D i e Bebauung r i ch 
tete sich dabei nach zwei Achsen aus: einerseits nach 
der R h e i n b r ü c k e , andererseits nach dem i n der Er -
g o l z m ü n d u n g gelegenen, noch nicht erforschten H a 
fen i m Nordwesten . 

D i e Kolonies tad t spielte als eine b ü r g e r l i c h e N i e 
derlassung v o n Z i v i l i s t e n k a u m eine m i l i t ä r i s c h w ich 
tige R o l l e wie etwa das Legionslager V indon i s sa . 
D o c h Hessen sich m i l i t ä r i s c h e Einhei ten z u verschie
denen Zei ten i n Augst feststellen: In t iberisch-claudi-
scher Ze i t befand sich ein m i l i t ä r i s c h e r S t ü t z p u n k t i n 
der Unterstadt; er wurde offenbar mi t der Vorve r l e 
gung der Grenze an die D o n a u u m die M i t t e des 
1. Jahrhunderts aufgegeben 1 2 . E inhe i ten der legio I 
adiutrix u n d legio VII gemina felix lassen sich i n den 
70er Jahren des 1. Jahrhunderts fassen 1 3 . N a c h dem 
erfolgreichen Abschluss der A n n e x i o n des D e k u m a -
tenlandes bildete nicht mehr der R h e i n , sondern der 
o b e r g e r m a n i s c h - r ä t i s c h e L i m e s die Nordgrenze des 
Reiches. D i e w o h l i n vespasianischer Ze i t begonnene 
Augster Stadtmauer blieb unvollendet . 

Augst, das nun i m sicheren, fr iedl ichen H i n t e r l a n d 
lag, entwickelte s ich dank seiner güns t i gen Lage a m 
R h e i n rasch zu einer florierenden Stadt (vgl. zweites 
« A r e n a » - T h e a t e r , Tempe l auf dem S c h ö n b ü h l , V i c 
toriapfeiler 40; Waffenfriese 41-42, Rankenfriese 
50.51). D i e Stadt gehö r t e anfangs zur P r o v i n z Gallia 
Belgica', unter K a i s e r D o m i t i a n wurde die K o l o n i e 
u n d das Raurikergebiet der neu g e g r ü n d e t e n P r o v i n z 
Germania Superior zugeteilt. Fast 300 Jahre bl ieb sie 
ein kommerzie l les u n d kulturelles Z e n t r u m zwischen 

7 Zum Grabbau in Gaeta: R. Fellmann, Das Grab des Lucius 
Munatius Plancus bei Gaeta, Schriften des Instituts für Ur - und 
Frühgeschichte der Schweiz 1 1 (1957). - Zur 1. Stadtgründung: 
Mart in 1987, 30f.; Martin-Kilcher 15. 16; Laur-Belart - Berger 
11 f. - Zur Rechtsgeschichte allgemein vgl. auch R. Frei-Stolba, 
Die römische Schweiz: Ausgewählte Staats- und verfassungs
rechtliche Probleme im Frühprinzipat, in: A N R W II 5.1 (1976) 
288ff. 

8 Zum Basler Münsterhügel: A . Furger-Gunti, Die Ausgrabungen 
im Basler Münster. I. Die spätkeltische und augusteische Zeit 
(1. Jh. v.Chr.), Basler Beiträge zur Ur - und Frühgeschichte 6 
(1979). 

9 H . Lieb, Zur zweiten Colonia Raurica, Chiron 4, 1974, 415ff.; 
Martin 1987, 31ff.; Laur-Belart - Berger 12. 

10 Laur-Belart - Berger 12. 
11 M . Martin, Zur Topographie und Stadtanlage von Augusta Rau

ricorum, AS 2, 1979, 172ff.; vgl. auch Martin-Kilcher 15 mit 
Anm. 41; Laur-Belart - Berger 11 ff.; B. Rütti , Die römischen 
Gläser aus Augst und Kaiseraugst (Forschungen in Augst 13, 
1991) Textbd. 13f. mit Anm. 1. 

12 Zum frühen Militärlager: E. Deschler-Erb - M . Peter - S. Desch
ler-Erb, Das frühkaiserzeitliche Militärlager in der Kaiseraugster 
Unterstadt (Forschungen in Augst 12, 1991). - Zu den Eroberun
gen des Dekumatenlandes: Laur-Belart - Berger 14f.; vgl. auch 
folgende Anm. 

13 Mart in 1987, 34f.; Laur-Belart - Berger 14f.; Martin-Kilcher 16; 
Trunk 45 mit Anm. 329; B. Zimmermann, Zur Authentizität des 
Clemensfeldzuges, J b A K 13, 1992, 289ff. 



dem oberen Elsass u n d dem Bodensee. Augst war e in 
wichtiger Handels- u n d Verkehrsknotenpunkt . H i e r 
liefen zwei bedeutende v o n S ü d e n herkommende 
Fernstrassen zusammen: die v o n der Ostschweiz, der 
D o n a u u n d den B ü n d n e r P ä s s e n sowie die v o n der 
Westschweiz, v o m Grossen St. Bernhard u n d v o n Ita
l i en herkommende. D e r nach N o r d e n z u m L i m e s 
oder r h e i n a b w ä r t s f ü h r e n d e Verkehr wechselte i n 
Augst auf die rechte Rheinseite; der R h e i n bildete die 
wichtigste Handelsroute für A u g s t 1 4 . 

Seit der M i t t e des 1. Jahrhunderts, teilweise schon 
früher , traten an die Stelle der Holzbau ten solche aus 
Stein. Z u g rös se ren Planierungen, die auf den U m -
u n d A u s b a u der Stadt hinweisen, k a m es offensicht
l i c h i n flavischer Ze i t u n d i m f rühen 2. Jahrhundert . 
D i e i n weiten Te i l en der Stadt i m 2. Jahrhundert z u 
beobachtende Verminde rung der Funde lässt sich we
nigstens teilweise mi t einer s t ä d t i s c h e n Kehr ich tab
fuhr e rk l ä r en ; Schu t thüge l , wie etwa i n Vindon i s sa , 
s ind bisher nicht bekannt 1 5 . In der Oberstadt s ind die 
Schichten i m Untersch ied zu Unterstadt- u n d K a 
stellareal, wo mittelalterl iche u n d neuzeit l iche Bauten 
die ant iken Strukturen i m m e r wieder s tö r t en , i m 
3. Jahrhundert wieder besser z u fassen. 

O b u n d i n welcher A r t Augst v o n den Germanen-
einfä l len a m obergermanischen L i m e s (162 u n d 170 
n.Chr.) oder v o n den Markomannenkr iegen (166-180 
n.Chr . ) b e r ü h r t wurde, ist noch unklar . Mehrere 
Brandkatastrophen u n d Kriegsereignisse haben ihre 
Spuren i n der Oberstadt hinterlassen. V o n den b lu t i 
gen Thronstrei t igkei ten zwischen Sept imius Severus 
und C l o d i u s A l b i n u s war Augst offenbar indi rekt be
troffen: Z w e i 1931 i n Kaiseraugst u n d 1967 i n In
sula 20 i n Augst geborgene M ü n z s c h ä t z e k ö n n t e n da
mals vergraben worden s e i n 1 6 (vgl. auch das Sand
steinrelief 65). I m letzten Vie r t e l des 2. Jahrhunderts 
u n d z u Beg inn des 3. Jahrhunderts k a m es z u e inem 
erneuten wirtschaft l ichen Aufschwung (vgl. 44.61. 
65.69). Z u Beginn der 2. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts 
lag die Stadt i m umstri t tenen ös t l i chen G r e n z l a n d des 
Sonderreiches (260-274 n.Chr.) . D i e Ansammlungen 
v o n Waffen, Leichentei len u n d Z e r s t ö r u n g s s p u r e n 
k ö n n t e n auf K ä m p f e an läss l i ch der R ü c k f ü h r u n g des 
Sonderreiches durch A u r e l i a n hindeuten. Denkba r 
s ind aber auch Auseinandersetzungen mi t den Ger 
manen nach dem T o d Ka i se r A u r e l i a n s 1 7 . N a c h 2 7 0 -
280 n .Chr . waren grössere Tei le der Oberstadt verlas
sen. 

In der n ö r d l i c h e n Oberstadt wurde das nach drei 
Seiten abfallende, i m V o l k s m u n d m i t «Kas te len» be
zeichnete Plateau, das die ganze Ze i t h indurch e in 
bevorzugtes Wohnquar t i e r gewesen war, r ingsum be
festigt u n d a m S ü d e n d e zusä tz l i ch mi t H a l s g r ä b e n ge
sichert 1 8 . H i e r fand die dezimierte B e v ö l k e r u n g , die 
i n einzelnen Oberstadtquartieren wohnte, bis ins 
f rühe 4. Jahrhundert Schutz; dabei wurde ä l t e res 
Fundmate r i a l als Spol ien wiederverwendet (vgl. 69). 
In Zusammenhang m i t der Grenzsicherungspol i t ik 
Dioc le t ians u n d seines Mi tka isers M a x i m i a n u s Her -
culius steht die Sicherung des g e f ä h r d e t e n R h e i n ü b e r 
gangs bei Kaiseraugst. Sie führ te u m 300 n .Chr . zur 
Err ich tung des Castrum Rauracense i m heutigen K a i 
seraugst 1 9. D a b e i verwendete m a n zahlreiche figür
l i c h verzierte u n d unverzierte Blöcke , Inschriften

steine und Architekturfragmente als Spol ien i m F u n 
damentbereich wieder, die m a n aus der Oberstadt 
u n d den N e k r o p o l e n herbeigeschafft hatte (2.44. 
46.52.65.66.70). So entstand eine u n g e f ä h r 3,5 ha u m 
fassende Anlage, v o n der heute noch die ü b e r 4 m 
hohe sog. He idenmauer zeugt. W o h l etwas s p ä t e r ent
stand auf dem rechten Rheinufer eine kleine Befesti
gungsanlage z u m Schutz der R h e i n b r ü c k e . Ihre Besat
zung bestand aus Te i l en der Legio I Martia. U m das 
Kas te l l herum gruppierten sich wei terhin unbefestigte 
W o h n - u n d Gewerbequartiere, die noch zu erforschen 
sind. 

I m 4. Jahrhundert k a m Augst wieder eine wichtige 
verkehrsgeographische und m i l i t ä r i s c h e R o l l e zu , da 
durch das Hochrhe in ta l u n d die Nordschweiz die ein
zigen Verbindungswege v o n G a l l i e n u n d dem Kaiser 
sitz i n T r i e r z u den Donauprov inzen u n d dem öst
l ichen T e i l des Reiches führ t en . A m m i a n u s M a r c e l l i 
nus ( X V 11,11) nennt das Cas t rum Rauracense neben 
Vesont io ( B e s a n ç o n ) die bedeutendste Stadt i n der 
P r o v i n z M a x i m a Sequanorum 2 0 . 

D i e Kriegsereignisse u m Magnent ius kurz nach der 
M i t t e des 4. Jahrhunderts wi rk ten sich auch auf Augst 
u n d Kaiseraugst aus, dessen Kas te l l damals hart u m 
k ä m p f t gewesen sein muss. A u s dieser Zei t stammt 
neben mehreren M ü n z d e p o t s der b e r ü h m t e Silber
schatz 2 1 . D u r c h die Funde aus dem Kas te l l und dem 
z u g e h ö r e n d e n F r i e d h o f wissen wir , dass das Cas t rum 
Rauracense nach der S p ä t a n t i k e ununterbrochen be
siedelt wa r 2 2 . Ze i twe i l ig war Kaiseraugst Bischofssitz; 
i m Laufe des F r ü h m i t t e l a l t e r s trat es seine M a c h t an 
Basel ab 2 3 . 

14 Mart in 1987, 34; Abb. S. 37; Martin-Kilcher 16. 
15 Ausführlich Martin-Kilcher 2Iff. 
16 Martin-Kilcher 16 mit Anm. 48; Laur-Belart - Berger 15. 
17 Martin 1987, 38; S. Martin-Kilcher, E in silbernes Schwertort

band mit Niellodekor und weitere Militärfunde des 3. Jahrhun
derts aus Augst, J b A K 5, 1986, 147ff.; Martin-Kilcher 16; Laur-
Belart - Berger 16; M . Peter, Die Fundmünzen aus einer Kanal-
verfüllung nördlich der Augster Frauenthermen - ein Ensemble 
des 3. Jahrhunderts, J b A K 12, 1991, 135ff. bes. 142 mit 
Anm. 21-22. 

18 Mart in 1987, 38; Martin-Kilcher 16; Laur-Belart - Berger 16f.; 
P.-A. Schwarz (mit einem Beitrag von M . Schaub), Die spätrö
mische Befestigung auf Kastelen in Augst B L - Ein Vorbericht, 
J b A K 11, 1990, 25ff. Vgl . demnächst Dissertation von P.-A. 
Schwarz, Die spätrömische Befestigung auf Kastelen - Ein Bei
trag zur Geschichte von Augusta Rauricorum im späteren 3. und 
frühen 4. Jahrhundert (Arbeitstitel, erscheint in der Reihe «For
schungen in Augst»). 

19 R . - M . Swoboda, Neue Ergebnisse zur Geschichte des Castrum 
Rauracense, J b S G U F 57, 1972/73, 183ff.; dies., Ausgrabungen in 
Kaiseraugst 1968 und 1970, Ausgrabungen in Augst 4 (1974) 
72ff.; Mart in 1987, 40ff.; Laur-Belart - Berger 16f. 

20 Martin-Kilcher 16 mit Anm. 51-53; Laur-Belart - Berger 21. 24. 
21 Mart in 1987, 40ff.; Martin-Kilcher 16. 18; Laur-Belart - Berger 

21 f. - Zum Silberschatz: A. Kaufmann-Heinimann - A . R. Fur
ger, Der Silberschatz von Kaiseraugst (Augster Museumshefte 7, 
1984); H . Cahn - A . Kaufmann-Heinimann (Red.), Der spätrö
mische Silberschatz von Kaiseraugst (Basler Beiträge zur Ur-
und Frühgeschichte 9, 1984). 

22 M . Martin, Das Fortleben der spätrömisch-romanischen Bevöl
kerung von Kaiseraugst und Umgebung im Frühmittelalter auf 
Grund der Orts- und Flurnamen, in: Provincialia. Festschrift für 
R. Laur-Belart (1968) 133ff. 

23 Zur Spätzeit vgl. M . Martin, Die Zeit um 400 n.Chr., U F A S 5, 
171 ff. 
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Vorbemerkungen zum Katalog 

I m vorl iegenden Ka ta log werden 85 Rundskulp turen , 
Hochrel iefs u n d Reliefs, die i n Augusta R a u r i c o r u m 
u n d d e m Cas t rum Rauracense gefunden wurden, be
sprochen. N i c h t behandelt werden Reibfinger, die i n 
Basel gefundenen u n d dort i m His tor i schen M u s e u m 
aufbewahrten S tücke sowie nachantike Arbe i t en 1 . D i e 
E in te i lung des Katalogs erfolgt nach Gattungen, i n 
nerhalb dieser nach Themen . A u c h die verlorenen, 
nur noch b i l d l i c h oder i n N o t i z e n übe r l i e fe r t en 
S t ü c k e sowie solche mi t unsicherer Herkunf t s ind auf
geführ t . Wicht ige Fragmente liegen z u m besseren 
V e r s t ä n d n i s i n Zeichnungen vor . 

D e r Text z u den einzelnen Ka ta lognummern glie
dert sich folgendermassen: N a c h Aufbewahrungsort , 
Inventarnummer, Fundjahr u n d -ort folgen die tech
nischen Angaben: Masse (bei r u n d u m gebrochenen 
F u n d e n jeweils die g röss ten) , Ma te r i a l , Bearbeitung 
u n d Erhal tungszustand 2 . In der kleingedruckt aufge
füh r t en Li te ra tur z u m Stück wurde Vo l l s t änd igke i t 
angestrebt. D i e anschliessende Beschreibung des 
S tückes erfolgt, falls nicht anders vermerkt, v o m O b 
jekt aus. D a b e i werden M o t i v , Deu tung u n d Ve rwen
dung, Vergleichsmater ial , S t i l u n d Dat ie rung behan
delt. A u f wichtige Funde w i r d i n der Synthese einge
gangen. 

D e n Einte i lungen der Werke als «Überlebens-», «le-
bens-» u n d «un te r lebensgross» liegen moderne V o r 
stellungen zugrunde; eine F i g u r e n g r ö s s e v o n 1,50 m 
war nach ant iken Vorstel lungen durchaus e in N o r -
malmass für Sterbliche u n d Heroen . Daher dient die
ses Mass als Richtwer t . A l s schwierig erweist s ich die 
Beur te i lung der «Qua l i t ä t» einer Arbe i t . Streng ge
n o m m e n dür f t e sie nur innerhalb des a m Or t erhalte
nen Mater ia l s erfolgen. In unserem Zusammenhang 
orientiert s ich die Beurtei lung le tz t l ich an Ital ischem, 
S t a d t r ö m i s c h e m , der offiziellen, klassizist isch beein-
flussten Kuns t . Sie meint jedoch weniger eine Kuns t 
landschaft als e in bestimmtes k ü n s t l e r i s c h e s N i v e a u , 
das i n R o m a m ehesten erreicht wurde. D e n n dort 
befanden sich die meisten W e r k s t ä t t e n , dor th in ge
langten aus dem Osten import ier te Werke , wanderten 
K ü n s t l e r aus. Daher kamen die sti l istischen V e r ä n d e 
rungen i n der Hauptstadt am schnellsten u n d inten
sivsten zur A u s p r ä g u n g . 

A l s Basis für die Stadttopographie u n d Loka l i s i e 
rung der Funde dient der v o n M . M a r t i n 1975 pub l i 
zierte P l a n der C o l o n i a Augusta R a u r i c o r u m u n d des 
Cas t rum Rauracense mi t seinen Regionen (1 bis 22) 
u n d Insulae der Oberstadt (1 bis 53). Das Kas te l l K a i 
seraugst ist zudem i n Vie r t e l (20,W; 2 0 , X ; 20 ,Y ; 20,Z) 
unterteilt. 1987 wurde der P l a n v o n S. M a r t i n - K i l c h e r 
erweitert; Tafel 1 gibt den neuesten Stand wieder u n d 
ist für die Fundortsangaben z u konsul t ieren 3 . 

I m Ka ta log werden folgende A b k ü r z u n g e n verwen
det: 

B r . = Brei te 
D . = D i c k e 
F K = F u n d k o m p l e x 
H . = H ö h e 
Inv. = Inventarnummer 
K a t . Nr . (n) = Kata lognummer(n) 
Jh . = Jahrhundert 
L . = L ä n g e 
max. erh. = m a x i m a l erhalten 
M u s . = M u s e u m 
R M A = R ö m e r m u s e u m Augst 
T . = Tiefe 

1 Z u den in Basel geborgenen Stücken vgl. Espérandieu 7, 136f. 
Nrn . 5480. 5481; S. 138 Nr. 5484; S. 139 Nrn . 5487. 5488; R. Fell
mann, Das römische Basel (Führer durch das Historische M u 
seum Basel 2, 1981) 25f. mit Abb. 22 S. 21; S. 2ff. mit Abb. 29-30. 
- Ausgeschieden wurden ausserdem folgende Stücke: 
- Asklepiosrelief, ehemals Sammlung J. J. Schmid, Antikenmu
seum Basel, Inv. 1906.58. Das Relief dürfte aus Griechenland 
stammen und in hellenistischer Zeit entstanden sein. 
- Dianakopf mit Diadem, Inv. 1983.2246, «Grossstein»-Depot. 
Fundort: 1983, Kaiseraugst, Schmidmatt, F K B08584, Streufund 
im Humus, neuzeitlich. 
- Männerkopf, Inv. 1971.3154, Aufbewahrungsort nicht be
kannt. Fundort: 1971, Pratteln-Lengi, Ankauf, modern. 
- Reliefplatte, Inv. 1989.19, «Grossstein»-Depot. Fundort: K a i 
seraugst, Buebenchilchweg. Vgl. U . Müller, Ausgrabungen in K a i 
seraugst im Jahre 1989, J b A K 11, 1990, 86. 87 Abb. 5 (neuzeit
lich). 

2 Zur Steinbearbeitung vgl. P. Varène, Sur la taille de la pierre 
antique, médiévale et moderne (1974); Bossert 1983, 13ff. mit 
Taf. 1; W. Gaitzsch, Werkzeug und Handwerk in Pompeji, A W 
14,3, 1983, 3ff.; G . Zimmer, Römische Handwerker, A N R W II 
12.3 (1985) 205ff.; W. Gaitzsch, Werkzeuge und Geräte in der 
Kaiserzeit. Eine Übersicht, in: ebenda 170ff.l80f.; P. Varène, 
L'outillage traditionel du tailleur de pierre de l 'Antiquité à nos 
jours, RANarb Suppl. 14, 1987; J.-C. Bessac, Influences de la 
conquête romaine sur le travail de la pierre en Gaule méditerra
néenne, Journal of Roman Archaeology 1, 1988, 57ff.; W. Müller-
Wiener, Griechisches Bauwesen in der Antike (1988) 4Iff. - Zu 
den verwendeten Gesteinen vgl. F. de Quervain - M . Gschwind, 
Die nutzbaren Gesteine der Schweiz 2 (1934). 

3 M . Martin, Zur Topographie und Stadtanlage von Augusta Rauri
corum, A S 2, 1979, 172ff.; Martin-Kilcher 20. 



Katalog der Rundskulpturen 

Götter und Genien 

1 Unterlebensgrosse Statue einer Mutter-
und Schutzgöttin 
Tafel 2-4 

R M A , Inv. 1933.561-567; 1933.580; 1933.1029-1030, 
alle Fragmente i m « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
T e m p e l auf der F l ü h w e g h a l d e , i m Por t ikusumgang 
bei der G r u b e (Abb. 2), Reg ion 13,D. - Jurakalkstein, 
ool i th isch, por ig verwittert, m i t zahlreichen M u s c h e l 
e in sch lüs sen ; nach A . B ü r g i n ve rmut l i ch s ü d l i c h e r So-
lothurner oder Berner Jurakalkstein; nach den Anga 
ben v o n M . Joos, Labora to r ium für U r - u n d F r ü h g e 
schichte der U n i v e r s i t ä t Basel, wahrscheinl ich Laufe
ner Ka lks t e in . 

Entdeckung und Befund: I m Jahre 1933 untersuchte 
R . Laur-Belar t auf der «F lühwegha lde» , e inem ca. 
1 k m ös t l i ch der Stadt liegenden, bewaldeten Berg
sporn, e inen Tempe lkomplex i n mehreren Schnit ten 
u n d F l ä c h e n (Abb . 1). Dieser wurde anschliessend 
wieder zugeschü t t e t . D i e auf die Verengung des Berg
r ü c k e n s R ü c k s i c h t nehmende Anlage bestand aus ei
nem H o f i m Osten u n d e inem kle inen quadratischen 
G e b ä u d e mi t U m g a n g i m Westen (Abb . 1.2). 
D e n H o f umschliesst eine 45 c m breite M a u e r aus roh 
zugehauenen Kalks te inquadern . A u f der Innenseite 
der Hofmauer k a m eine durchgehende Schicht m i t 
H o h l - u n d Leistenziegeln zutage, die z u m Hofmneren 
durch eine 2,8-2,9 m entfernte Steinsetzung abge
grenzt wurde. D i e 60 c m breiten M a u e r n des a m ä u s 
s e r t e n Wes t rand des Sporns liegenden 5,9 m i m Qua 
drat messenden G e b ä u d e s waren g röss ten te i l s ausge
brochen, das Innere stark d u r c h w ü h l t . Ausserhalb des 
Quadratbaus lagen zahlreiche Mauersteine, Reste v o n 
Wandbemalung sowie Ziegel , teilweise noch i m V e r -
sturz. N a c h Westen h in , i n 2 m A b s t a n d v o m Maue r 
quadrat, fanden sich a m A b h a n g die Ü b e r r e s t e einer 
weiteren, etwas s c h w ä c h e r e n Umfassungsmauer (Br. 
55 cm), die auf der Südse i t e v o l l k o m m e n a b g e s t ü r z t 
war. A u f der Westseite wurde offenbar die n ö r d l i c h e 
K a n t e eines Durchgangs gefunden, der allerdings 
nicht der Haupteingang gewesen sein kann. D e r qua
dratische B a u wurde somit v o n einer gedeckten, 
11x11 m messenden Ha l l e umschlossen. 5,7 m v o m 
Quadra tbau entfernt, auf der Mit te lachse des Hofes 
liegend, befand sich eine G r u b e v o n 1 m Durchmes
ser u n d 70 c m Tiefe, die mi t kohlehal t igem erdigem 
Mate r i a l , das N ä g e l u n d vereinzelte Scherben ent
hielt, aufgefüll t war. 

Diesen aus einer quadratischen C e l l a m i t U m g a n g 
u n d einer Tempelhofmauer bestehenden K o m p l e x i n 
terpretierte R . Laur-Belar t zu Recht als g a l l o r ö m i -
schen Viereck tempel mi t Peristylhof. D e r 6 x 6 m 
grosse, m i t d e m U m g a n g 11x11 m messende T e m p e l 

ergab zusammen m i t d e m rechteckigen H o f v o n 
14x21 m einen 32 m langen Baukomplex . 

Funde: I m H e i l i g t u m wurden 21 skulptierte Stein
fragmente v o n mindestens neun verschiedenen Stein
d e n k m ä l e r n (vgl. A b b . 2 sowie 6.23.24.25.45), Tonge
schirr, Glasgefässe , Bronze- u n d E i s e n g e g e n s t ä n d e 
u n d zwei M ü n z e n entdeckt (vgl. Absa tz ü b e r Dat ie 
rung). Z u r Statue einer weibl ichen G ö t t i n g e h ö r e n sie
ben B r u c h s t ü c k e aus Musche lka lk , die neben der run
den G r u b e vo r dem Vierecktempel gefunden wurden 
(Abb . 2). H i n z u kommen , wie dies E . R i h a erkannte, 
d re i weitere Fragmente aus demselben Stein, deren 
Fundor t i m H e i l i g t u m allerdings nicht mehr ermittelt 
werden kann. Es s ind die v o n R . Laur-Belar t i m G r a 
bungstagebuch als «noch einige Fragmente der Sta
tuette ohne B e d e u t u n g » bezeichneten B r u c h s t ü c k e . 

O. Schulthess, Römische Zeit (Fundbericht), J b S G U F 25, 1933, 
94f; Laur-Belart 1935, 64ff. bes. 68. 71 f. Abb. 6-8; A . Gerster, Ein 
Cybele-Heiligtum bei Kaiseraugst. Rekonstruktions-Versuch, Z A K 
6, 1944, 53ff.; Stähelin 1948, 557; R. Degen, Antike Religionen. 
Frühes Christentum, in: U F A S 5 (1975) 123ff. bes. 140 mit Abb. 
26,2; Mart in 1975, 342f.; Riha (vgl. unter den folgenden Katalog
nummern); M . Hartmann - H . Weber, Die Römer im Aargau (1985) 
Abb. S. 43; C . - M . Ternes, Die Provincia Germania Superior, 
A N R W II 5.2 (1976) 987ff. mit Abb. 204; Laur-Belart - Berger 123ff. 
mit Abb. 118-120; M . J . Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Att i -
disque VI . Germania, Raetia, Noricum, Pannonia, Dalmatia, Mace
donia, Thracia, Moesia, Dacia, Regnum Bospori, Colchis, Scythia et 
Sarmatia (1989) 22 Nr. 66 («this interpretation of the find is doubt-
ful»). 

A b b . 1 Augst. Lage des Tempels auf der F l ü h w e g 
halde. M . 1:1500. 



la Kopf mit rechter Schulter und Ansatz des Oberarms 
Tafel 2 

R M A , Inv. 1933.561. - Z u m Fundor t vgl . A b b . 2. -
E r h . H . 52 c m , Br . 33,5 cm, T . 22 cm; K o p f : H . ( K i n n 
bis Ansa tz Mauerkrone) 18 c m , B r . 19,4 c m , T . 
17,5 cm. 

K o p f u n d O b e r k ö r p e r fragmentarisch erhalten, te i l 
weise stark verwittert . A n Untersei te sch räge B r u c h 
f läche. 

Laur-Belart 1935, 68. 70 Abb. 6a.b; Riha 16f. mit Abb. 7 Nr. 7; 
S. 18f. Abb. 10 Nr . 1; S. 56 Kat. Nr . 1. 

Dieses i n der H ö h e 52 c m messende Kalksteinfrag-
ment zeigt die m i t einer Mauerk rone g e s c h m ü c k t e 
Got thei t , die u r s p r ü n g l i c h woh l geradeaus bl ickte u n d 
die l inke Schulter e in wenig angehoben hatte. A u f 
d e m K o p f t r äg t sie eine Mauerk rone mi t sechs durch 
Stege eingefassten Rechteckfeldern, die durch den 
Witterungseinfluss auf der Vordersei te zu halbkreis
förmigen Eint iefungen verwaschen s ind. D a s w o h l 
v o n der St i rnmit te aus nach hinten g e k ä m m t e , ge
wellte H a a r war a m H i n t e r k o p f zusammengenom
men. Mehre re dicke, schlangenartig sich windende 
S t r ä h n e n fallen auf den R ü c k e n . H i n t e r dem rechten 
O h r reichen zwei kleinere S t r ä h n e n auf die Schulter. 
A u f der Vordersei te lassen s ich keine Spuren eines 
Gewandes mehr erkennen, auf der R ü c k s e i t e s ind je
doch mehrere R i l l e n , die auf e in solches hinweisen, 
an A r m u n d R ü c k e n erhalten. Es spricht nichts dafür , 
dass sie, wie dies E . R i h a angenommen hat, s e k u n d ä r 
eingemeisselt wurden. 

lb Fragmentiertes Füllhorn 
Tafel 3 

R M A , Inv. 1933.562. - Z u m Fundor t vgl . A b b . 2. -
E r h . H . 30,2 cm, B r . 25,5 cm, T . 21 cm. 

B r u c h s t ü c k eines F ü l l h o r n s mi t h e r a b h ä n g e n d e n 
Trauben u n d anderen F r ü c h t e n . O b e n schräg ver lau
fender Bruch . Vordersei te gut erhalten, R ü c k s e i t e 
stark verwittert . 

Laur-Belart 1935, 68. 71 Abb. 7; Riha, 17 Abb. 8 Nr . 8; S. 18 Abb. 10 
Nr . 2; S. 56 Kat. Nr . 2. 

Erhal ten ist der obere T e i l eines F ü l l h o r n s , aus d e m 
Trauben u n d andere kranzart ig angeordnete F r ü c h t e 
herausquellen. D e r seitliche Fortsatz zeigt, dass das 
F ü l l h o r n nicht frei stand, sondern mi t der F igu r ver
bunden war. 

lc Oberer Teil des Füllhorns 
Tafel 3 

R M A , Inv. 1933.1029. - Fundor t i m Tempelbez i rk 
unbekannt. - E r h . L . 22,5 cm, B r . 14 c m , T . 13,5 c m . 

Stark verwittertes B r u c h s t ü c k . 

Riha 56f. Nr . 8 Abb. 36 Nr. 8. 

A u f e inem weiteren, ebenfalls v o m oberen T e i l des 
F ü l l h o r n s s tammenden, stark verwitterten Fragment 

s ind mehrere F r ü c h t e und der Rest eines P in ienzap
fens, wie er uns v o n zahlreichen F ü l l h ö r n e r n her be
kannt ist, erhalten. 

ld Rechtes Armfragment 
Tafel 3 

R M A , Inv. 1933.563. - Z u m Fundor t vg l . A b b . 2. -
E r h . L . 26,6 cm, B r . 9,5 cm, D . 8 cm. 

Armfragment mi t h e r a b h ä n g e n d e n Mantel fa l ten . 
O b e n u n d unten weggebrochen. O b e r f l ä c h e verwit
tert. 

Laur-Belart 1935, 68; Riha 19 Abb. 10 Nr. 3; S. 21; S. 56 Kat. Nr . 3. 

Erhal ten bl ieben e in T e i l des bekleideten Oberarms, 
der El lbogen u n d ein Rest des Unterarms. Dor t , wo 
der A r m angewinkelt ist, stauen sich die Mantel fa l ten . 

E . R i h a deutete das B r u c h s t ü c k als T e i l des l i nken 
Ellbogens. F ü r die Zuweisung des Fragments zur 
rechten K ö r p e r s e i t e sprechen Ausarbei tung der dann 
als Aussenseite dienenden Ober f l äche , an der Innen
seite erhaltener Ansatz , der auf eine Ve rb indung mi t 
d e m Sta tuenrumpf hinweist , u n d die freiplastische 
A u s f ü h r u n g . Z u d e m spricht nichts für eine s e k u n d ä r e 
Einarbei tung der Gewandfal ten an der R ü c k s e i t e der 
F igur . 

le Linke Hand mit Füllhornknauf 
Tafel 3 

R M A , Inv. 1933.1030. - Fundor t i m T e m p e l nicht 
bekannt. - E r h . L . 14,6 cm, B r . 10 cm, T . 8,6 cm. 

O b e n u n d unten gebrochen, verwittert. 

Riha 56f. Nr. 9 Abb. 36 Nr. 9. 

E . R i h a interpretierte dieses Fragment als T e i l eines 
A r m s mi t Gewandfal ten. D e u t l i c h z u erkennen ist je
doch die l inke H a n d mi t abgespreiztem D a u m e n , 
Zeige- u n d Mit te l f inger , die das F ü l l h o r n umschliesst. 

lf Kalksteinfragment mit mehreren Gestalten 
Tafel 4 

R M A , Inv. 1933.564. - Z u m Fundor t vgl . A b b . 2. -
E r h . H . 31,3 c m , B r . 19 cm, T . 21 cm. 

O b e n u n d unten schräg gebrochen. R ü c k s e i t e ge
glä t te t . Stark verwittert. 

Laur-Belart 1935, 69. 72 Abb. 8; Riha 20 Abb. 11 Nr. 4; S. 22ff. 56 
Kat. Nr . 4. 

A u f d e m stark verwitterten B l o c k erkennt m a n fünf 
stehende Frauen. D i e F r a u i m Vorde rg rund t räg t e in 
langes Gewand ; ih r rechter A r m h ä n g t herab, der 
l inke ist auf H ü f t h ö h e angewinkelt. U m sie he rum 
gruppieren sich zwei weitere Frauen mi t entsprechen
der Armha l tung , wobei die rechts hinter ih r stehende 
den rechten A r m angehoben hat. Beide neigen sich 
ein wenig zur F igu r i m Vordergrund . H i n t e r der l i n 
ken Person bewegen sich zwei weitere m i t langen G e -



A b b . 2 Augst. Grundr i s s des Hei l ig tums auf der F l ü h w e g h a l d e mi t eingetragenen F u n d s t ü c k e n . D i e Zahlen 
beziehen sich auf die Ka ta lognummern . M . 1:200. 

w ä n d e r n bekleidete Gestalten z u m Betrachter h i n . 
Deu t l i ch erkennt m a n ihre l inke Schulter u n d den 
angewinkelten l i nken A r m . A u f G r u n d des V e r 
gleichsmaterials werden die woh l als Adorantinnen zu 
interpretierenden Frauen i m angewinkelten A r m O p 
fergaben gehalten haben 1 . 

D i e zuvorderst wiedergegebene F r a u sitzt nicht, 
wie E . R i h a vermutete; derart brei tbeinig dasitzende 
Muttergot thei ten k o m m e n bis auf wenige Beispiele 
nicht v o r 2 . Es muss sich be i dem Kalksteinrest vo r 
ih rem B e i n , wie dies bereits R . Laur-Belar t ve rmu
tete, u m ein K i n d handeln 3 . 

E . R i h a griff w o h l z u Recht R . Laur-Belar ts D e u 
tung auf, nach der dieser B l o c k die S tü t ze für Fü l l 
ho rn u n d herabfallenden M a n t e l bildete. D ies ist so
w o h l wegen des Mater ia l s als auch wegen des F u n d 
orts denkbar 4 . 

lg Gewandfragment 
Tafel 4 

R M A , Inv. 1933.565. - Z u m Fundor t vgl . A b b . 2. -
E r h . L . 19,5 cm, H . 20 cm, T . 8 cm . 

Fragment r u n d u m gebrochen, Rest v o n Gewandfa l 
ten. 

lh Gewandfragment 
Tafel 4 

R M A , Inv. 1933.566. - Z u m Fundor t vgl . A b b . 2. -
E r h . L . 18 cm, H . 16 cm, T . 8 cm . 

Gewandfragment. R ü c k s e i t e weggebrochen, Ober
f läche stark verwittert . 

Laur-Belart 1935, 69; Riha 20 Abb. 11 Nr. 6; S. 56 Kat. Nr. 6. 

Dieses schlecht erhaltene B r u c h s t ü c k mi t Gewand
resten lässt sich nicht n ä h e r zuweisen. 

li-j Zwei nicht zuweisbare Bruchstücke 
Tafel 4 

R M A , Inv. 1933.567; Inv. 1933.580, beide verschol
len. - Z u m Fundor t v o n Inv. 1933.567 vgl . A b b . 2. -
Inv. 1933.567: H . 10 cm; Inv. 1933.580: H . 9 c m . 

Laur-Belart 1935, 69; Riha 20 Abb. 11 Nr. 7; S. 56 Kat. Nr . 7 
(1933.567); 56f. Kat. Nr . 10 Abb. 36 Nr. 10 (1933.580). 

Beide Fragmente k ö n n e n anhand der Zeichnungen 
nicht zugewiesen werden. 

Laur-Belart 1935, 69; Riha 20 Abb. 11 Nr. 5; S. 56 Kat. Nr . 5. 

A n der Seite des stark b e s c h ä d i g t e n Kalksteinfrag-
ments s ind noch Reste v o n leicht geschwungenen 
Mantel fa l ten z u erkennen. E . R i h a weist das Frag
ment i n ihrer Rekons t ruk t ion d e m auf den Sockel 
reichenden Man te l t e i l zu . Es k ö n n t e aber auch z u m 
u m den U n t e r k ö r p e r ge führ ten Gewand te i l g e h ö r t ha
ben. 

1 Vgl. z.B. Espérandieu 11, 92 Nr . 7774 (Bonn); H . G . Horn, Bi ld
denkmäler des Matronenkultes im Ubiergebiet, 44. Beih. BJb 
(1985) 42. 47 Taf. 6,3. - Vgl. auch Göttin mit Füllhorn aus dem 
Heiligtum im Altbachtal mit Seitenfiguren: Binsfeld - Goethert-
Polaschek - Schwinden 196f. Nr . 383 Taf. 101. 

2 Vgl . z.B. G . Schauerte, Darstellungen mütterlicher Gottheiten in 
den römischen Nordprovinzen, 45. Beih. BJb (1985) 70 Taf. 
17,1. 

3 Laur-Belart 1935, 72. 
4 Vgl. vorige Anm. sowie Riha 22f. mit Rekonstruktion S. 25 

Abb. 16. 



Deutung der Rundskulptur 1: R . Laur-Belar t , F . S t ä h e -
l i n u n d R . Degen interpretierten die Ka lks te insku lp
tur als Kultbild der kleinasiat ischen M u t t e r g ö t t i n Cy-
bele, die i m Laufe der Kaiserzei t Aufnahme i m gallo-
r ö m i s c h e n T e m p e l auf der F l ü h w e g h a l d e gefunden 
habe 5 . Ihr K u l t sei m i t dem der bislang dort verehrten 
e inheimischen Muttergotthei t vermischt worden. 
Mauerk rone u n d F ü l l h o r n s ind zwar charakterist isch 
für diese G ö t t i n , g e h ö r e n aber ebenso zur Ikonogra
phie des r ö m i s c h e n Genius u n d der Tutela6. 

E . R i h a stellte i n ihrer P u b l i k a t i o n die gegen eine 
Deutung als Cybele sprechenden Argumente zusam
men: D i e orientalische M u t t e r g ö t t i n w i r d thronend 
wiedergegeben, an der Augster Skulp tur f inden sich 
aber keine Spuren, die auf eine Lehne hindeuten. D i e 
Haart racht der Augster Statue erinnert E . R i h a mehr 
an die des Genius , der mi t lockigem, auf die Schultern 
re ichendem H a a r dargestellt werden kann. Z u d e m 
t räg t die M u t t e r g ö t t i n ü b e r der Mauerk rone meist e i 
nen Schleier und es fehlen weitere wichtige At t r ibute 
wie T y m p a n o n , Schallbecken, Ä h r e n b ü n d e l oder L ö 
wen. 

Cybele-Darstel lungen begegnen uns i n den Nord
provinzen selten. So Hess sich i m « M e t r o o n » auf der 
Saalburg (8,4x18,1 m) ein T e m p e l für die or iental i 
sche G ö t t i n i n antoninischer Ze i t nachweisen. D i e 
Verehrung der «Berecyn th ia» i n Augus todunum ( A u -
tun) deutet auf einen einheimischen Ma te rku l t 7 . Ä u s 
serst beliebt waren hingegen synkretistische Dars te l 
lungen v o n Fortuna/Is is 8 . L . Berger schliesst s ich der 
Interpretation der unterlebensgrossen Statue als G e 
nius an u n d versteht i h n als Schutzgott der Stadt oder 
des Mi l i t ä r l age r s . 

Bemerkungen z u m Genius: E r v e r k ö r p e r t die Z e u -
gungskraft u n d die damit verbundene F u n k t i o n des 
Mannes als Va te r u n d Famil ienoberhaupt . W . F . Ot to 
verstand i h n als ausserhalb des Menschen existieren
den Schutzgeist; das Leben entstehe durch e in H i n z u 
fügen des G e n i u s 9 . 

I m Unte r sch ied z u m Famil iengenius , der als Toga-
tus wiedergegeben wurde, trug der genius populì ro
mani i m m e r den M a n t e l , der den O b e r k ö r p e r nackt 
läss t (Titusbogen, Cancelleriareliefs). Seit der antoni-
nischen Ze i t verschwindet er langsam aus der Propa
ganda, u m erst a m Ende des 3. Jahrhunderts wieder 
ins poli t ische P rog ramm aufgenommen zu werden. 
D o c h bereits vorher trat an die Stelle des an die Per
son gebundenen Gen ius e in solcher, der g rösse re L e 
bensbereiche wie Korpora t ionen u n d m i l i t ä r i s c h e 
Einhe i ten umfasste. In der ikonographischen Dars te l 
lungsweise nahm der Schutzgott i m m e r jugendlichere 
Z ü g e an. V o r a l lem i m m i l i t ä r i s c h e n Bere ich spielte er 
eine grosse Ro l l e . 

Seit dem 1. D r i t t e l des 3. Jahrhunderts traten i n 
den Wes tprov inzen i m m e r mehr G e n i e n auf, die sich 
aber nicht mehr eindeutig als Personal- , Lager- oder 
Korpora t ionsgenien unterscheiden lassen. D e r 
Schutzgott wurde offenbar z u einer niederen Got t 
heit. Dass solche G e n i e n auch i n G r u p p e n mi t ver
schiedenen anderen G ö t t e r n u n d G ö t t i n n e n v o r k o m 
men k ö n n e n , zeigt beispielsweise e in R e l i e f aus Car -
nun tum, bei dem der Schutzgott mi t M i n e r v a verbun
den ist. 

A u f den V i e r g ö t t e r s t e i n e n tritt er häuf ig mi t A p o l l o 
u n d D i a n a oder V i c t o r i a auf 1 0 . E r t r äg t dabei einen 
M a n t e l , der den O b e r k ö r p e r frei lässt u n d die H ü f t e n 
bedeckt, Stiefel u n d Mauerkrone . A n e inem A l t a r op
fernd, hä l t er i n der l inken H a n d das F ü l l h o r n . Gele
gentl ich ist der M a n t e l so weit hinuntergerutscht, dass 
der ganze O b e r k ö r p e r frei ist. D a eine zugehö r ige In
schrift fehlt, ist unklar , welcher Gen ius gemeint sein 
k ö n n t e . 

D e r genius loci läss t sich i n Aussehen u n d F u n k t i o n 
an den Korporat ionsgenius anschliessen. A u s der r ö 
mischen Schweiz s ind uns mehrere Inschriften, die 
nebst anderen G ö t t e r n dem Gen ius gelten, erhal ten 1 1 . 
D i e enge V e r b i n d u n g zwischen Orts- u n d Lagerge
nius, die oft keine sichere Zuweisung e rmög l i ch t , i l l u 
striert beispielsweise eine leicht p rov inz ie l l wirkende 
Bronzestatuette, die am Ende des 18. Jahrhunderts 
i m Bere ich des Kastel ls Niederbieber entdeckt 
wurde 1 2 . D e r kräf t ig gebaute Schutzgott t r äg t ü b e r l i n 
ker Schulter u n d U n t e r k ö r p e r einen M a n t e l , der die 
K n i e bedeckt. Seine kräf t igen F ü s s e stecken i n F e l l 
stiefeln. E r hat den O b e r k ö r p e r e in wenig z u r ü c k g e 
lehnt; i m l inken ausgestreckten A r m hielt er einst das 
F ü l l h o r n , i n der Rechten die Opferschale. Das derbe 
Ges icht w i r d v o n e inem aus d icken B ü s c h e l n beste-

5 Laur-Belart 1935, 71 f. 73; Stähelin 1948, 557; R. Degen, Antike 
Religionen. Frühes Christentum, in: U F A S 5 (1975) 140. 

6 Zum römischen Genius: Daremberg - Saglio II (1896) 1488ff. 
s.v. Genius (Hild); R E VII (1910) 1155ff. s.v. Genius (Otto); 
E. Rink, Die bildlichen Darstellungen des römischen Genius 
(1933); E A A III (1960) 81 Off. s.v. Genio (Fuchs); Der Kleine 
Pauly 2 (1967) 741 f. (Eisenhut); H . Kunckel, Der römische Ge
nius, 20. Ergh. R M (1974); R. Schilling, Genius et ange, in: ders., 
Rites, cultes, dieux de Rome (1979) 415ff. - Vgl . auch M . P. 
Speidel - A . Dimitrova-Milceva, The Cult of the Geni i in the 
Roman Army and a New Military Deity, A N R W II 16.2 (1978) 
1542ff. - Zu Tutela: Daremberg - Saglio V (1919) 553ff. s.v. 
Tutela (Beauchet); K . Latte, Römische Religionsgeschichte 
(Handbuch der Altertumswissenschaft, Begr. I. v. Müller, 5. 
Abt., 4. Teil, 21960) 332; E A A VII (1966) 1037f. s.v. Tutela (Köh
ler); G . Radke, Die Götter Altitaliens (1979) 303; S. Boucher, 
Recherches sur les bronzes figurés de Gaule pré-romaine et ro
maine (1976) 151f. 

7 Autun: M . J. Vermaseren, Der Kul t der Kybele und des Attis im 
römischen Germanien (1979) 19 mit Abb. 22. 24. - Saalburg: 
Schwertheim 61 f. Nr . 55 mit Abb. 7; Taf. 75; S. 294. - In Aquae 
Helvetiae (Baden) wurde eine Bauinschrift für einen Isistempel 
gefunden: R. Degen, Antike Religionen. Frühes Christentum, in: 
U F A S 5, 138f. Abb. 25, 3; Walser 2, 158f. Nr. 187; M . Hartmann 
- H . Weber, Die Römer im Aargau (1985) 162 mit Abb. 39. 

8 Vgl . z.B. R. Fleischer, Die römischen Bronzen aus Österreich 
(1967) 94ff. Kat. Nrn. 113-116 Taf. 60; A . Leibundgut, Die rö
mischen Bronzen der Schweiz 3. Westschweiz, Bern und Wallis 
(1980) 61ff. Nr . 55 Taf. 82-83; A . N . Zadoks u.a., Roman Bronze 
Statuettes from the Netherlands 1 (1967) 22f. Nr . 11; Boucher 
(Anm. 6) 149ff; dies., Bronzes romains figurés du Musée des 
Beaux-Arts de Lyon (1973) 35ff. Nrn . 59-62 mit Abb. - Vgl . 
auch Isisstatuette aus Augst: Kaufmann-Heinimann 78 Nr. 79 
Taf. 86-87. - Zu den in Thun-Allmendingen verehrten Göttern: 
R. Degen, Antike Religionen. Frühes Christentum, in: U F A S 5, 
139f. mit Abb. 26,1. 

9 Otto (Anm. 6). 
10 CSIR Österreich 1,2, 25f. Kat. Nr . 59 Taf. 22. - Zum Genius auf 

den Viergöttersteinen: Kunckel (Anm. 6) 63f. 
11 Vgl. Walser 1, 11 Of. Nr . 51 (Vidy). 158f. Nr . 75 (Avenches). 160f. 

Nr. 76 (Avenches). 162f. Nr. 77 (Avenches). 196f. Nr. 93 
(Payerne). 

12 Kunckel (Anm. 6) 69. 113 C III Taf. 90. 



henden Schopf gerahmt, dessen Stirnhaar anastole-
artig aufgeworfen ist. Das H a u p t s c h m ü c k t eine 
grosse Mauerk rone mi t v ier T ü r m e n u n d Toren . V o l 
les, gelocktes Haar , das auf die Schulter u n d i n den 
N a c k e n fallen kann, kennzeichnet die Gen ien ; doch 
bei ke inem der Verfasserin bekannten Beisp ie l ist es 
i n e inem Pferdeschwanz vereinigt, v o n dem dicke 
S t r ä h n e n auf den R ü c k e n fa l l en 1 3 . 

Bemerkungen z u Cybele: Nebst anderen or iental i 
schen K u l t e n hat E . Schwertheim i m r ö m i s c h e n 
R h e i n l a n d den der Cybele untersucht 1 4 . W ä h r e n d die 
inschrif t l ichen D e n k m ä l e r der orientalischen Mut te r 
gottheiten durch die Dedika t ionsformel «M(a t r i ) 
D(eum) M(agnae )» oder «M(a t r i ) D ( e u m ) » i n der R e 
gel identif izier t werden k ö n n e n , bleibt die Bes t im
mung mancher f igür l ichen Darste l lung doch zweifel
haft. D e n n viele Statuetten s ind nur fragmentarisch 
erhalten, so dass die typischen M e r k m a l e , L ö w e n , 
T h r o n mi t hoher Lehne, Mauerkrone oder Polos , u n d 
die i n den H ä n d e n gehaltenen At t r ibute , T y m p a n o n 
und Patera, fehlen. D e r K o p f mi t Mauerk rone kann 
ebensogut für Tute la oder einen Gen ius sprechen. 
Zentren der Cybele-Verehrung waren nach den 
Untersuchungen E . Schwertheims M a i n z , K ö l n u n d 
Tr ie r , also die H a u p t s t ä d t e der P rov inzen G e r m a n i a 
Superior, Inferior u n d der G a l l i a Belgica. 

Mehrere Pfeifentonstatuetten v o m G r ä b e r f e l d an 
der Luxemburger Strasse i n K ö l n wurden v o m T ö p f e r 
Servandus hergestellt 1 5 . D i e v o l l s t ä n d i g erhaltene, 
17 c m messende Statuette gibt die G ö t t i n auf e inem 
T h r o n si tzend wieder. Sie t räg t e in langes, unter der 
Brust gegür te tes Gewand , das bis z u den K n ö c h e l n 
reicht; i m H a a r liegt die Mauerkrone . Das vol le , ge
scheitelte H a a r ist i n den N a c k e n genommen u n d 
w i r d g röss t en te i l s v o n dem ü b e r die Mauerk rone ge
zogenen Schleier verdeckt. D i e G ö t t i n s tü t z t s ich m i t 
ihren Un te ra rmen auf die Sessellehnen u n d hä l t eine 
Patera i n der rechten, einen Ä h r e n b ü s c h e l i n der l i n 
ken H a n d . Ihre F ü s s e ruhen auf e inem L ö w e n , zwei 
f lankieren zudem den T h r o n . D i e Inschrift auf der 
R ü c k s e i t e nennt den T ö p f e r Servandus, der diese Sta
tuette i n der C o l o n i a C l a u d i a A r a A g r i p p i n e n s i u m i n 
der 2. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts herstellte. N e b e n 
dem Fabr ika t des Servandus i n K ö l n gibt es als gesi
cherte Dars te l lung die Tonstatuette aus dem Tempe l 
bezirk i n D h r o n e c k e n 1 6 . E i n anderer Typus , der der 
Leudersdorfer Statuette, zeigt die G ö t t i n zwar ohne 
L ö w e n , aber mi t Schleier, Patera u n d Ä h r e n b ü n d e l 1 7 . 
D o c h auch hier ist es schwierig, einen Einfluss einhei
mischer Matres- oder Matronendarstel lungen z u er
kennen. 

I m H o f des Hei l ig tums der Mat ronae Vacal inehae 
v o n Pesch (Eifel) wurde e in Sandsteinblock mi t der 
Dars te l lung der Cybele gefunden 1 8 . V o n der i n e inem 
Nai skos sitzenden G ö t t i n bl ieben nur noch der mi t 
e inem Polos b e k r ö n t e K o p f u n d der rechte T e i l des 
O b e r k ö r p e r s erhalten. In der rechten H a n d h ä l t sie 
das Szepter; auf i h rem Schoss liegt e in L ö w e . D e r 
F u n d verdeutlicht, dass Cybele i n diesem Mat ronen 
hei l ig tum als Muttergottheit verehrt wurde; i n der 
Darstellungsweise u n d A u s ü b u n g des Kul tes jedoch 
verschmolz sie n icht mi t den e inheimischen G ö t t i n 
nen. 

Bemerkungen z u Tutela: Sieht man sich nach weib
l ichen G ö t t i n n e n m i t F ü l l h o r n u n d Mauerk rone u m , 
trifft m a n i n Südos tga l l i en auf Tutela. Sie wurde stets 
i n formaler u n d inhal t l icher V e r b i n d u n g mi t dem G e 
nius u n d mi t Fo r tuna verehrt u n d selten si tzend dar
gestellt 1 9 . Verwandtschaft haben die seltener belegten 
sitzenden G ö t t i n n e n auch mi t der Tyche des Eu tych i -
des 2 0 . V o r a l lem aus S ü d f r a n k r e i c h u n d dem Rhone
tal s tammen B ü s t e n mi t gekreuzten F ü l l h ö r n e r n 2 1 . Ihr 
Aussehen k ö n n e n die 23 c m grosse Bronzestatuette 
i m M u s é e D e n o n i n C h a l o n s - s u r - S a ô n e u n d eine ge
flügelte G ö t t i n i n V i e n n e verdeut l ichen 2 2 : Beide tra
gen eine lange gefaltete T u n i k a , die bis z u den F ü s s e n 
herabreicht u n d unter der die i n Sandalen steckenden 
F ü s s e hervortreten. B e i der V i e n n e r Statuette ist das 
G e w a n d ein wenig v o n der rechten Schulter geglitten. 
D e r u m die H ü f t e n u n d den U n t e r k ö r p e r geschlun
gene M a n t e l zieht sich ü b e r die l inke Schulter u n d 
fällt als breite Stoffbahn an der l inken K ö r p e r s e i t e 
herab. Das gewellte, ü b e r der S t i rn gescheitelte H a a r 
vereinigt sich bei der Statuette i m M u s é e D e n o n i n 
e inem Chignon , v o n dem zwei lange S t r ä h n e n auf die 
Schultern fallen. Das Beispie l i n V ienne zeigt nach 
innen eingerolltes Haar . D ie sem liegt eine grosse vier-
bzw. sechsturmige Mauerk rone auf. Das K ö r p e r g e 
wicht der G ö t t i n n e n ruht auf dem l inken Be in , das 
rechte ist entlastet u n d etwas abgewinkelt zur Seite 
gesetzt. D i e Statuette i m M u s é e D e n o n hat den rech
ten A r m angewinkelt, i n der H a n d hielt sie wahr
scheinl ich, Fortunadarstel lungen entsprechend, eine 
Opferschale; i m l inken A r m ist e in F ü l l h o r n z u e rgän
zen. D i e Schale i n der H a n d der Got the i t kann so
w o h l Spende als auch Empfang des Opfers bedeuten. 
E . S i m o n hat nachgewiesen, dass die G ö t t e r vielfach 
selbst opfern. Dagegen gibt die Schale i n der H a n d 
v o n K u l t b i l d e r n den Empfang des Opfers wieder; sie 
stellt eine Beziehung zwischen der Got the i t u n d den 
opfernden Menschen her 2 3 . 

13 Genien mit vollem Haar: Carnuntum: R. Fleischer, Die römi
schen Bronzen aus Österreich (1967) 115f. Nr . 148 Taf. 78-79. -
Genius, Bad Wimpfen: Die Römer in Baden-Württemberg (hrsg. 
P. Filtzinger - D . Planck - B. Cämmerer 1976) 223 Abb. 68. -
Genius aus Frankfurt-Heddernheim: Die Römer in Hessen 
(hrsg. D . Baatz - F. R. Herrmann, 1982) 186 Abb. 113. - Genius 
aus Basalt, aus Kastell Kapersburg: ebenda 366 Abb. 309. 

14 Schwertheim (Anm. 7). 
15 Schwertheim 22f. Nrn . 18a.b Taf. 64-66; S. 295. 
16 Schwertheim 225 Nr. 187a Taf. 89; S. 301. - Vgl. auch 

G . M . E. C. van Boekel, Roman Terracotta Figurines and Masks 
from the Netherlands, Berichten van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 33, 1983, 276ff. 

17 Schwertheim 228 Nr. 189 Taf. 91; S. 302. 
18 Schwertheim 38f. Nr . 40 Taf. 74 (seitenverkehrt abgebildet). 
19 S. Boucher, Bronzes romains figurés du Musée des Beaux-Arts 

de Lyon (1973) 108f. Nr . 172; dies. (Anm. 6) 150; S. Boucher -
S. Tassinari, Bronzes antiques de la civilisation gallo-romaine à 
Lyon 1: Inscriptions. Statuaire. Vaisselle (1976) 72f. Nrn. 63. 64 
mit Abb.; Les dieux de la Gaule romaine 36 Nr . 14 mit Abb. 
(Boucher). - Espérandieu 2, 133f. Nr. 1073 (Bordeaux). 

20 Zur Tyche von Antiochia: T. Dohrn, Die Tyche von Antiochia 
(1960). 

21 Boucher (Anm. 6) 151 Taf. 56 Abb. 267-269; S. Boucher -
S. Tassinari (Anm. 19) 71 Nr. 62. 

22 S. Boucher, Les bronzes figurés antiques. Musée Denon, Chalon-
sur-Saône (1983) 90f. Nr. 65. - Dies., Vienne. Bronzes antiques 
(1971) 51ff. Nr . 13. 

23 E. Simon, Opfernde Götter (1953); N . Himmelmann-Wild-
schütz, Zur Eigenart des klassischen Götterbildes (1959) 24ff. 



Synthese: D i e Mater ia laufnahme hat ergeben, dass 
die be i der G r u b e v o r dem T e m p e l au f der F l ü h w e g 
halde gefundenen Fragmente v o n einer unterlebens-
grossen Got the i t s tammen. D a das gewandete A r m 
fragment l d z u m rechten A r m der Got the i t g e h ö r t 
u n d nichts für eine s e k u n d ä r e Eint iefung der G e 
wandfalten auf dem R ü c k e n v o n l a spricht, kann es 
s ich bei der Rundsku lp tu r nicht u m einen Gen ius 
handeln. Sein O b e r k ö r p e r ist bis auf den ü b e r die 
l inke Schulter und den A r m fallenden Stoff nackt. 

M i t wal lendem Haar , Mauerk rone u n d F ü l l h o r n 
werden M u t t e r g ö t t i n n e n wiedergegeben. W i e oben 
ausgeführ t , w i r d Cybele i n den N o r d p r o v i n z e n aller
dings selten dargestellt; kul t isch verehrt wurde sie vo r 
a l lem i n den H a u p t s t ä d t e n der P r o v i n z e n G e r m a n i a 
Superior, Inferior u n d der G a l l i a Belgica. D e r oben 
e r w ä h n t e aus dem H o f des Hei l ig tums der Mat ronae 
Vacal inehae v o n Pesch stammende Sandsteinblock 
zeigt Cybele mi t ihren charakteristischen At t r ibu ten : 
Polos , Szepter, L ö w e . B e i unserer Rundsku lp tu r feh
len aber At t r ibute wie Polos, Mauerk rone mi t d a r ü b e r 
gelegtem Schleier, T y m p a n o n , Ä h r e n b ü n d e l oder L ö 
wen. Z u d e m sitzt die G ö t t i n meist auf e inem T h r o n 
mi t Lehne. 

Gemeinsamkei ten weist unsere G ö t t i n m i t Tutela 
u n d Muttergöttinnen auf. B i ld l i che Darstel lungen der 
Tutela s ind besonders aus S ü d f r a n k r e i c h u n d d e m 
Rhone ta l bekannt. Sie geben die formal u n d inhalt
l i c h Fo r tuna nahestehende G ö t t i n mi t der T u n i k a be
kleidet wieder; auf dem K o p f t r äg t sie eine M a u e r 
krone, i m A r m hä l t sie das F ü l l h o r n . E i n i m M u s e u m 
v o n A l e s i a aufbewahrtes R e l i e f gibt eine weibl iche 
G ö t t i n m i t Mauerk rone wieder; nach den Angaben 
v o n J . L e G a l l handelt es sich viel le icht u m die d i v i n i -
sierte S t a d t g ö t t i n . Sitzende M u t t e r g ö t t i n n e n mi t 
Mauerkrone , F ü l l h o r n u n d Patera s ind uns auch aus 
R e i m s erhal ten 2 4 : D i e G ö t t i n t räg t eine gegür t e t e T u 
n i k a u n d einen M a n t e l , den K o p f s c h m ü c k t eine 
Mauerkrone . In der l inken H a n d hä l t sie e in F ü l l h o r n . 

A u f G r u n d der At t r ibute Mauerk rone u n d F ü l l h o r n 
deute i ch die Rundsku lp tu r aus dem H e i l i g t u m auf 
der F l ü h w e g h a l d e als eine Mutter- und Schutzgöttin. 
D e r auf einer der ins H e i l i g t u m gestifteten W e i h u n g 
erhaltene Buchstabe «M» hilft be i der Deutung nicht 
wei te r 2 5 . 

Typus des Heiligtums: D e r Tempe l gehö r t z u m Typus 
des g a l l o r ö m i s c h e n Vierecktempels , der i n den gal l i 
schen, germanischen u n d raetischen P r o v i n z e n vor
k o m m t , beispielsweise i n Augusta Raur i ca , Studen-
Petinesca, Thun -Al lmend ingen (ohne Umgang) , 
Bern-Engehalb inse l 2 6 . A u c h diese heil igen Bez i rke 
wurden, wie üb l i ch , durch eine Temenosmauer oder 
eine ä h n l i c h e U m f r i e d u n g v o m profanen Gebie t ab
getrennt. Sie k o m m e n i n Siedlungen, auf H ü g e l n oder 
Bergen vor, ebenso auf Inse ln 2 7 . In der Ce l l a , die 
meist einen quadratischen Grundr i s s hat, wurde das 
G ö t t e r b i l d aufbewahrt. U m sie herum führ t eine Por 
t ikus. B e i einigen Viereck tempeln konnten h ö l z e r n e 
V o r g ä n g e r b a u t e n festgestellt werden (Mar t igny, 
Augst). D i e W u r z e l n dieses Tempel typus s ind m ö g 
licherweise i n den sog. Viereckschanzen u n d ä h n 
l ichen Anlagen z u fassen, die für G a l l i e n u n d Raet ien 
belegt s i n d 2 8 . In der Kaiserze i t verschmolzen ke l t i 

sche u n d r ö m i s c h e Trad i t ionen miteinander, wie bei
spielsweise die T e m p e l auf der F l ü h w e g h a l d e u n d der 
T e m p e l i n M a r t i g n y m i t ihren angeschobenen Säu len 
hal len i l lus t r ie ren 2 9 . 

W i e e in solcher Vierecktempel ausgesehen haben 
k ö n n t e , veranschaulicht a m besten der heute noch 
teilweise erhaltene Tempe l i n A u t u n (Saône-e t -Lo i re ) , 
der allerdings monumentale Ausmasse hat 3 0 . W i e bei 
diesem muss auch b e i m K u l t b a u i n der F l ü h w e g h a l d e 
das L i c h t durch hoch gelegene Fenster i n die Ce l l a 
eingefallen sein. D e r Tempe l w i r d woh l mi t e inem 
Satteldach gedeckt gewesen sein; der U m g a n g war als 
offene Säu l enha l l e ausgebildet. D e r Per i s ty lhof be
stand aus einer M a u e r mi t einer gedeckten Säu len 
halle an der Innenseite, die e in wahrscheinl ich nach 
innen abfallendes Pu l tdach trug. H o f u n d C e l l a wur
den u r s p r ü n g l i c h , wie al lgemein üb l i ch bei diesen 
Tempe ln , v o n Osten her betreten. 

24 Alesia: J . Le Gal l , Alésia (1985) 69 Abb. 40. - Reims: Espéran-
dieu 5, 26ff. Nrn . 3670. 3672-3675. - Vgl . auch bronzene sit
zende Gött in mit Mauerkrone in Jena, die aus einem Grab in 
Algier stammen soll: E. Kluwe, Sitzende Göttin mit Mauerkrone 
- Tyche. Zur Einordnung und Funktionsbestimmung einer Je
naer Bronzestatuette der mittleren Kaiserzeit, in: Griechische 
und römische Statuetten und Grossbronzen. Akten der 9. Ta
gung über antike Bronzen in Wien (21.-25. Apr i l 1986, 1988, 
hrsg. K . Gschwandtler - A . Bernhard-Walcher) 285ff. sowie 
Marmorkopf mit Krone und Diadem in Dijon: S. Deyts, Dijon. 
Musée archéologique. Sculptures romaines, mythologiques et re
ligieuses (1976) 218 Nr. 218 mit Abb. 

25 Vgl . H . Nesselhauf - H . Lieb, Dritter Nachtrag zu C I L XIII , 40. 
Ber. R G K 1959, 158f. Nr . 98 (Altar); Riha 30 Abb. 20 Nr. 17; 
S. 57 Kat. Nr . 17; R. Frei-Stolba, Götterkulte in der Schweiz zur 
römischen Zeit. Unter besonderer Berücksichtigung der epigra
phischen Zeugnisse, Bulletin des antiquités luxembourgeoises 
15, 1984 (hrsg. C h . - M . Ternes). L a religion romaine en milieu 
provincial (1985) 118 Anm. 104. 

26 Augusta Raurica: zuletzt Laur-Belart - Berger 118ff. - Petinesca-
Studen: H . M . v. Kaenel, Archäologische Wanderungen über den 
Jaissberg bei Biel (Petinesca), A S 2, 1979, Beil. (Archäologie im 
Grünen). - Thun-Allmendingen: M . Bossert, E in thronender le-
bensgrosser Iuppiter aus dem gallorömischen Tempelbezirk von 
Thun-Allmendingen, A S 11, 1988, 113ff. - Bern-Engehalbinsel: 
H . Grütter, E in dritter gallorömischer Vierecktempel auf der 
Engehalbinsel in Bern, HelvA 13, 1973, 2ff. - Vgl . auch Drack -
Fellmann 23Iff.; A . - B . Follmann-Schulz, Die römischen Tem
pelanlagen in der Provinz Germania Inferior, A N R W II 18.1 
(1984) 685f. 

27 Vgl . vorige Anm. - Octodurus-Martigny: F. Wiblé, Le témenos 
de Martigny, AS 6, 1983, 57ff.; ders., Forum Claudii Vallensium, 
la ville romaine de Martigny (1986). - Lousonna: D . Paunier 
u.a., D u nouveau à l'ouest de Lousonna - Bilan de trois années 
de recherches, A S 10, 1987, 119ff.; D . Paunier u. a., Le vicus 
gallo-romain de Lousonna-Vidy. Rapport préliminaire sur la 
campagne de fouilles 1985 (Cahiers d'archéologie Romande 42, 
1989) 56ff. - Dietikon: A. Zürcher, Archäologischer Fundbe
richt, römische Zeit, J b S G U F 69, 1986, 266f. - Heiligtum auf 
einer Insel: Ufenau, Zürich: B. Frei, Der gallo-römische Tempel 
auf der Ufenau im Zürichsee, in: Provincialia. Festschrift 
R. Laur-Belart (1968) 229ff. - Petersinsel: D . Gutscher, Archäo
logischer Fundbericht, römische Zeit, J b S G U F 69, 1986, 278ff.; 
ders., ebenda 70, 1987, 238ff. - Heiligtum auf der Schauenbur-
gerflühe: Th. Strübin, Das gallo-römische Höhenheil igtum auf 
der Schauenburgerflühe, HelvA 18, 1974, 34ff. 

28 Vgl. Riha 37 mit Anm. 29; F. Müller, Angebliche keltische Vier
eckschanzen am Oberrhein, J b S G U F 69, 1986, 133ff. 

29 Vgl. zu Martigny Anm. 27. 
30 H . Koethe, Die keltische Rund- und Vierecktempel, 23. Ber. 

R G K , 1933, 99; A . Grenier, Manuel d'Archéologie gallo-ro
maine 3. L'architecture (1958) 458ff.; Riha 33ff. Abb. 22. 



Datierung: D i e bei der Grabung v o n 1933 zutage ge
k o m m e n e n Kle in funde , besonders K e r a m i k u n d 
Glas , sprechen für eine Err ich tung der Tempelanlage 
nicht vo r der M i t t e des 2. nachchris t l ichen Jahrhun
derts. Sie bl ieb offenbar bis etwa i n die Zei t v o n 2 6 0 -
280 n .Chr . i n Betr ieb u n d wurde anschliessend zer
s tör t . D e n j ü n g s t e n datierten F u n d liefert eine i n der 
Ce l l a gefundene M ü n z e des Kaisers Gal l i enus (253-
268) 3 1 . D i e entdeckten Skulpturfunde v o n Mut te r 
gottheit, V o t i v e n u n d Bauschmuck widerspiegeln i n 
e inem bescheidenen R a h m e n den Kul tbe t r ieb i m 
H e i l i g t u m . N i c h t zuletzt das Fragment l f lässt zusam
men m i t dem F ü l l h o r n lb. c, das mi t seinen F r ü c h t e n 
Fü l l e u n d Fruchtbarkei t z u m Ausd ruck bringt, daran 
denken, dass w i r vo r al lem eine Frauen u n d K i n d e r 
b e s c h ü t z e n d e G ö t t i n vo r uns haben. 

W i e der Kul tbe t r ieb ausgesehen haben k ö n n t e , i l l u 
strieren die Ausgrabungen des Tr ie rer Al tbachta les 3 2 ; 
auch das H e i l i g t u m Thun-Al lmend ingen w i r d h ie rzu 
Aufsch lüsse l i e fe rn 3 3 . 

2 Venusstatuette 
Tafel 5 

R M A , Inv. 1958.12110. - Fundor t : 1958, bei Renova 
tionsarbeiten i n den Fundamenten der s p ä t r ö m i s c h e n 
Kas te l lmauer zwischen den T ü r m e n 3 u n d 4, Reg ion 
20 ,D . - E r h . H . 55 c m , Br . 25 c m , T . 18,5 cm; Pfeiler: 
H . 34 c m , B r . 9 cm, T . 8,5 cm. - Beiger, f e inkörn iger , 
dichter Ka lks t e in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner 
oder Berner Jurakalkstein. - B e i z - u n d Zahneisen so
wie Raspelspuren an K ö r p e r , G e w a n d u n d Pfeiler. 
Bauchnabel u n d St rophion mi t Beizeisen eingetieft. 
A n Pfei ler übersch l i f f ene Z ä h n u n g . K e i n e Anze i chen 
v o n Z e r s t ö r u n g bei Wiederverwendung als Spolie. 

Erhal ten ist der K ö r p e r mi t l i n k e m Obera rm, E l l b o 
gen u n d T e i l des Unterarms, rechtem Armansa tz u n d 
e inem T e i l der Oberschenkel; Pfei ler m i t herabfallen
dem Stoff etwa zur Häl f t e vorhanden. Ansatzstel len 
des Gewandes an rechtem Oberschenkel . I m N a c k e n 
drei L o c k e n u n d Rest des Halsansatzes. Schräge 
Bruchstelle a m Hals . Obe r f l ä che bestossen, stellen
weise versintert. A n Pfeiler, l inker Brust u n d Ober
armpart ie sowie rechtem Schenkel Brandspuren. 

L . Berger, Die Venus aus der Heidenmauer in Kaiseraugst, Ur 
Schweiz 22, 1958, 55ff.; R. Laur-Belart, Die Fundumstände, ebenda 
6Iff.; ders., 23. Jber Pro Augusta Raurica 1957/58, B Z 57, 1958, X X ; 
R. Degen, Archäologischer Fundbericht, Römische Zeit, J b S G U F 
50, 1963, 81 Taf. 10; Mart in 1975, 362; Laur-Belart - Berger 180. 184 
Abb. 191. 

D i e bis auf eine Brustbinde nackte G ö t t i n lehnt sich 
mi t ihrer l i nken K ö r p e r s e i t e an einen schmalen Pfe i 
ler, ü b e r den ih r G e w a n d gelegt ist, und bietet s ich 
nahezu en tb lös s t dem Betrachter dar. Das belastete 
rechte B e i n schwingt i n der H ü f t e weit aus, das l inke 
war leicht vorgesetzt oder angehoben. Sie hielt, dar-

31 S. Martin-Kilcher, in: Riha 48ff. 
32 Vgl . Die Römer an Mosel und Saar. Ausstellungskat. Trier 

(1983) 169f. Nr. 109 (Schwinden). 
33 Thun-Allmendingen: Vgl . Bossert (Anm. 26). 

auf weist der Ansa tz der Finger oberhalb der G e 
wandfalten h in , den einen Stoffzipfel m i t der l i nken 
H a n d . Das G e w a n d fällt vor dem Pfeiler herab, setzte 
sich unter dem l inken B e i n fort u n d zog sich, wie die 
s c h r ä g v e r l a u f e n d e Bruchkante verdeutl icht, ü b e r den 
rechten Oberschenkel . D e r H a n d r ü c k e n des a m K ö r 
per herabfallenden rechten A r m s war m ö g l i c h e r w e i s e 
i n die H ü f t e ges tü tz t ; die H a n d raffte das andere 
Stoffende. D i e drei vol len , e in wenig teigig wirkenden 
Nacken locken lassen wegen ihrer leichten Verschie
bung zur rechten Schulter h i n m ö g l i c h e r w e i s e auf 
eine schwache Drehung des Kopfes zur Spielbeinseite 
h i n schliessen. 

D i e sonst so s c h ö n e u n d mi t ihren R e i z e n nicht 
geizende L i ebesgö t t i n hat einen kurzen, starren Ober
k ö r p e r , dessen B r ü s t e v o n der B i n d e fest u m s c h n ü r t 
s ind, u n d breite H ü f t e n . Grosse F l ä c h e n bes t immen 
den insgesamt flach wirkenden K ö r p e r ; nur der 
Bauch w ö l b t s ich e in wenig plastisch vor . D e r K ö r 
perrhythmus ist auf den U m r i s s verlegt. A u c h sonst 
lassen sich M ä n g e l i n der A u s f ü h r u n g feststellen: D i e 
Brustbinde liegt auf dem R ü c k e n u n n a t ü r l i c h hoch. 
D e r i n der Schauseite frontal wiedergegebene Ober
k ö r p e r n i m m t auf der R ü c k s e i t e die Bewegung der 
H ü f t e auf u n d erscheint, wie die eingetiefte R ü c k g r a t 
l in ie zeigt, auf der rechten K ö r p e r s e i t e zusammenge
zogen; die l inke ist hingegen i n den Pfeiler hineinge
d r ü c k t . D e r stockende Fluss der K o m p o s i t i o n s l i n i e n 
w i r d vermindert , wenn man die G ö t t i n leicht schräg 
v o m Pfeiler her betrachtet: V o n hier aus wi rk t i h r 
O b e r k ö r p e r weniger starr u n d leblos. E i n e n gewissen 
R e i z ver l ieh der Bi ldhauer der Skulptur durch die 
Stof führung: D e r mi t seinen F a l t e n r ü c k e n u n d - tä le rn 
einst plastischer wirkende Stoff bildete eine A r t Fo l i e 
z u m unbekleideten K ö r p e r , dessen Nackthe i t er 
unterstrich. Stofflichkeit des Gewandes u n d schim
mernde Zarthei t des Inkarnats wurden zudem durch 
die Bemalung konstrastreich gesteigert. 

Rekonstruktion: D e r Rekonstrukt ionsversuch v o n 
O. L ü d i n nach L . Berger s t immt weitgehend; völ l ig 
modern mutet allerdings der Gesichtstypus an. A u c h 
gr iff das Spielbein k a u m dermassen weit zur Stand
beinseite übe r , sondern war leicht angehoben u n d zur 
Seite h i n e r h ö h t aufgesetzt, der Fuss z .B . auf der Pfe i 
lerbasis au fges tü t z t 1 . 

Vorbilder: Seit der Hochklass ik war das Interesse am 
nackten weib l ichen K ö r p e r gewachsen, doch gab es 
nur teilweise en tb lö s s t e Grossplast iken. Praxiteles hat 
offenbar mi t dem Statuentypus der Aphrodite von Ar
les den Weg h i n zur nackten L i ebesgö t t i n bereitet 2 . 
B e i seiner knidischen Aphrodite ging es i h m w o h l we
niger u m die Darstel lung der nackten G ö t t i n als 

1 Rekonstruktionsvorschlag: L. Berger, Die Venus aus der Heiden
mauer in Augst, Ur-Schweiz 22, 1958, 60 Abb. 53. 

2 Zur Aphrodite allgemein: L I M C II 1/2 (1984) 2ff. s.v. Aphrodite 
(Delivorrias - Berger-Doer - Kossatz-Deissmann). - Venus Ty
pus Arles: 63ff. - Zur knidischen Aphrodite: B. Vierneisel-
Schlörb, Klassische Skulpturen des 5. und 4. Jh. v.Chr. (Glypto
thek München. Katalog der Skulpturen 2, hrsg. K . Vierneisel, 
1979) 323ff. Kat. Nr . 31 mit Abb. 158-164 (Lit.); L I M C II 1/2 
(1984) 49ff. Nrn . 391-408. 



darum, «den idealen S inn der E n t b l ö s s u n g zu veran
schaulichen, den A k t i n der S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t 
seiner n a t ü r l i c h e n Erscheinung als umfassende E p i 
phanie h ö c h s t e r weibl icher K r ä f t e zu demonstrie
r e n » 3 . Se in W e r k war so b e r ü h m t , dass man v o n weit 
her nach K n i d o s reiste, u m es z u bewundern. In der 
nachklassischen Zei t ü b t e diese b e r ü h m t e praxi te l i -
sche Aphrod i t e eine ungeheure W i r k u n g aus, etwa auf 
den Typus der Venus Capitolina4. 

D i e Augster Statuette zeigt eine gewisse Verwandt 
schaft mi t W e r k e n v o m Typus der aufgestützten 
Aphrodite5. B e i diesem reich übe r l i e f e r t en Typus 
lehnt die G ö t t i n ihren l inken U n t e r a r m meist auf ei
nen hohen Pfeiler, w ä h r e n d der rechte A r m mi t d e m 
H a n d r ü c k e n i n die H ü f t e ges tü tz t ist. B e i den v o l l 
s t ä n d i g erhaltenen Skulpturen wendet sie den K o p f 
zur Seite des Standbeins. Standmotiv , A u f s t ü t z e n der 
l i nken K ö r p e r s e i t e auf einen Pfeiler, weit ausschwin
gende H ü f t e , Ha l tung des O b e r k ö r p e r s u n d E i n a n -
sichtigkeit haben diese K o p i e n mi t der Augster Sta
tuette gemeinsam. Was sie jedoch deut l ich v o n dieser 
unterscheidet, ist die Bekleidung: B e i den über l ie fe r 
ten W e r k e n v o m Typus der aufgestützten Aphrodite 
hat die L i e b e s g ö t t i n das G e w a n d u m den U n t e r k ö r 
per geschlungen. A m Schoss bi ldet der Stoff einen 
d icken Wuls t , der nach oben u m den l inken U n t e r a r m 
gelegt ist, u n d dessen Fal ten ü b e r den Pfei ler hinab
gleiten. 

Unsere Kalksteinstatuette erinnert auch an K o p i e n 
v o m Typus der sog. Venus Felix6. B e i diesen sich i m 
K ö r p e r m o t i v an die knidische Aphrod i t e anlehnen
den Statuen läuft der M a n t e l sch räg ü b e r den R ü c k e n 
u n d fällt ü b e r den leicht erhobenen l inken A r m her
unter. Das l inke angehobene B e i n ist nackt, w ä h r e n d 
das rechte bedeckt ist; einen Gewandte i l hä l t die G ö t 
t i n vo r die Scham. Neben ih rem l inken B e i n befindet 
sich e in kleiner Eros, der seinen rechten A r m der G ö t 
t i n entgegenstreckt. Liess sich unser Bi ldhauer durch 
eine solche Vorlage inspir ieren u n d ä n d e r t e die G e -
w a n d f ü h r u n g ab? A u f jeden F a l l schuf er e in nicht 

3 Vierneisel-Schlörb (Anm. 2) 327 mit Anm. 17. 
4 Vierneisel-Schlörb (Anm. 2) 334; L I M C (Anm. 2) 52f. Nrn . 409-

418. 
5 L I M C (Anm. 2) 67ff. Nrn. 569-593; vgl. auch ähnlichen, jedoch 

seitenverkehrten, bewegteren Typus der «Venus Marina»: ebenda 
65ff. Kat. Nrn . 554-568. 

6 L I M C (Anm. 2) 78f. Nrn . 696-706. - Auf römischen Ständerlam
pen hält Venus ihre rechte Hand vor ihre linke Brust, während die 
linke den Stoff rafft, der nur das linke Bein bedeckt. Ihr rechtes 
Bein ist ein wenig vor das linke gesetzt: A . Möhring, Sonderfor
men römischer Lampen, KölnJbVFrühGesch 22, 1989, 867f. Nrn . 
97-99 Abb. 117-121. 

7 L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrömischen Plastik in 
Germanien (1937) 26. 

8 Aufstellung in Gärten Pompejis, Casa del Camillo: Jashemski 125 
mit Abb. 197; Abb. 205; Dwyer 1982, 63. 124 Abb. 79 Taf. 21. -
Venus aus dem Garten des Hauses Region VII 3,6: Dwyer 1982, 
63. 124 Abb. 189 Taf. 48. - Venus aus dem Haus des Epidius 
Rufus: Jashemski 125 mit Anm. 68. 69; Dwyer 1982, 115 mit 
Anm. 4 Abb. 202 Taf. 50. S. 121 mit Anm. 1. - Vgl. auch Venus 
aus Martigny: L . Closuit, L'Aphrodite de Cnide. Etude typolo
gique des principales répliques antiques de l'Aphrodite de Cnide 
de Praxitèle (1978) 27. 38f. Nr . 1 mit Abb. und Lit . - Thermen: 
Vgl . W. Heinz, Römische Thermen. Badewesen und Badeluxus 
im Römischen Reich ( 1983) 88 mit Abb. 84 S. 85. - Aphrodite aus 
den Thermen von Kyrene: R. G . Goodchild, Kyrene und Apollo
nia (1971) 128ff.; H . Manderscheid, Die Skulpturenausstattung 
der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981) lOOff. 

ü b e r alle M ä n g e l erhabenes Werk , das aber i n seiner 
dekorat iven Ha l tung und der Unterscheidung z w i 
schen nackter H a u t u n d drapier tem G e w a n d eines 
gewissen Reizes nicht entbehrt. 

Datierung und Aufstellung: D i e hier a n g e f ü h r t e n b i l d 
hauerischen M ä n g e l ze i t l ich auszuwerten, ist verlok-
kend. So n i m m t L . Berger eine Entstehung der Sta
tuette i n der Ze i t v o n 200-260 n .Chr . an. E r s tü t z t 
s ich dabei auf die v o n L . H a h l zusammengestellten 
Charakter i s t ika der p r o v i n z i a l r ö m i s c h e n Plas t ik des 
3. Jahrhunderts 7 . H ie rnach geht i m 3. Jahrhundert 
das G e f ü h l für die Wiedergabe des organischen K ö r 
pers mehr u n d mehr verloren. D e r K ö r p e r w i r d i m 
mer weniger durchgliedert, ausgewogen propor t io
niert u n d der U m r i s s v o n steilen, leblosen L i n i e n be
grenzt. Diese für die Spä tze i t a n g e f ü h r t e n K e n n z e i 
chen k ö n n e n jedoch auch allgemeine M e r k m a l e pro
v inz ie l l e r K u n s t sein. 

D i e Kalksteinstatuette k ö n n t e i n e inem Gar ten 
oder i n den The rmen aufgestellt gewesen se in 8 . 

3 Torso einer Venusstatuette 
Tafel 6 

R M A , Inv. 1961.12172. - Fundor t : 1961, Insula 30, 
Schnit t 219-220, F K X01152 . A u s einer Schicht m i t 
K e r a m i k der 2. Hä l f t e des 2. Jhs. bis M i t t e des 3. Jhs. 
n .Chr . , Reg ion 1. - F e i n k ö r n i g e r , weisser M a r m o r , 
ve rmut l i ch Carraramarmor . - E r h . H . 16 cm, B r . 
( ink l . A r m e ) 21,5 cm, T . 10 cm. - R u n d u m geglä t te t . 
Torso bis auf H ü f t h ö h e erhalten, K o p f u n d Ha l s weg
gebrochen, l inker Obera rm teilweise, rechter i m A n 
satz erhalten. Obe r f l ä che bestossen. Wurzelspuren , 
R ü c k s e i t e stark versintert. 

R. Laur-Belart, 26. Jber Pro Augusta Raurica 1961, B Z 62, 1962, 
X X X V I ; R. Degen, Archäologischer Fundbericht, Römische Zeit, 
J b S G U F 53, 1966/67, 126. 

D e r unterlebensgrosse Marmor to r so g e h ö r t auf 
G r u n d der leicht schwellenden Brüs t e u n d der ü b e r 
die l inke Schulter fallenden langen H a a r s t r ä h n e n z u 
einer Venusstatuette. D e r rechte A r m war u r s p r ü n g 
l i c h nach v o r n gestreckt, der l inke ein wenig nach 
h in ten abgewinkelt. D i e aus kostbarem M a r m o r ge
schaffene F igur ist ausgewogen proport ionier t . Ü b e r 
aus sorgfält ig, doch ein wenig leblos gearbeitete S t r äh 
nen schmiegen s ich dem organisch model l ier ten K ö r 
per an. 

Datierung und Aufstellung: N e b e n dem M a t e r i a l 
spricht w o h l auch die gute Q u a l i t ä t für einen fremden 
Handwerker , der die Rundsku lp tu r am Or t hergestellt 
hat, oder für einen i tal ischen Import . D i e i n Insula 30 
geborgene Statuette - hier wurden auch die u m 200 
n .Chr . geschaffenen Glad ia torenmosa iken gefunden -
diente zur A u s s c h m ü c k u n g der V i l l a 1 . Sie k ö n n t e i n 
e inem Gar t en aufgestellt gewesen sein (vgl. 2). K ü h l e 
O b e r f l ä c h e n - u n d Haargestaltung sprechen für eine 
Dat ie rung i n hadrianische Zei t . 

1 Mart in 1987, 127ff. mit Abb. 117-120. 



4 Köpfchen einer Venus- oder Dianastatuette 
Tafel 6 

R M A , Inv. 1950.138. - Fundort : 1950 i n Nordwest 
ecke des Theaters unter dem Abbruchschut t , Reg ion 
2 ,D . - E r h . H . 16,4 cm, Br . 11 cm, T . 12,2 cm; G e 
sicht: erh. H . (Unterl ippe-Scheitel) 6,9 cm, B r . auf A u 
g e n h ö h e 7,3 cm, Haarknoten: H . 7,7 cm, Br . 7,3 c m . -
Hellbeiger, f e inkörn ige r , dichter Ka lks t e in , vermut
l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalkstein. 
- Zahneisen u m Augen, M u n d , a m Ha l s u n d i n den 
Haaren , H a a r der Kalo t te nur grob angelegt, Ges icht 
geglät te t . 

K o p f v o n der Unte r l ippe schräg nach hinten z u m 
N a c k e n weggebrochen. Nase, Haarkno ten u n d rechte 
Part ie des Stirnhaars bestossen, Kra tzspuren i m G e 
sicht. 

R. Laur-Belart, Römische Zeit (Fundbericht), J b S G U F 41, 1951, 
HOf. Taf. 13. 

Das unterlebensgrosse anmutige weibl iche K ö p f c h e n 
war, wie die leichten Asymmet r i en i m Gesicht zeigen, 
u r s p r ü n g l i c h zu seiner Rechten gewandt. Das ü b e r a u s 
vol le , lockere H a a r ist aus dem Gesicht nach hinten 
gestrichen u n d dort z u e inem grossen C h i g n o n verei
nigt; i n drei k räf t igen H a a r b ü s c h e l n fällt es i n den 
N a c k e n . Ü b e r der S t i rn steht die F r i su r diademart ig 
auf, sei t l ich bi ldet sie plastisch voneinander abge
setzte, gewellte S t r ä h n e n , die die Ohren v o l l s t ä n d i g 
bedecken. Das Kalot tenhaar hingegen ist grob, aber 
i n impressionis t isch anmutender M a n i e r , ausgeführ t . 

I m breiten Gesicht liegen unter langgezogenen 
B r a u e n b ö g e n grosse, aufgerissene Augen mi t ausgebil
detem Ober l i d . Kopfha l tung u n d weit geöffnete A u 
gen verleihen dem K ö p f c h e n einen leicht sinnenden, 
v e r t r ä u m t e n u n d i n die Ferne schweifenden Gesichts
ausdruck. D i e maler isch wirkende Haargestaltung 
umrahmt die ineinanderfliessenden zarten, fülligen, 
doch akzentuierten Gesichtsformen. A l l e i n der Ü b e r 
gang v o m U n t e r l i d zu den Wangen wirk t etwas kan
tig. 

Deutung: M i t seinen idealisierten G e s i c h t s z ü g e n lässt 
s ich das K ö p f c h e n mi t Venus oder D i a n a ident i f iz ie
ren 1 . D i e reiche Haarpracht , die eher an die Liebes
gö t t in Venus denken lässt , erinnert mi t ih rem schlau
fenartigen Nest an die Modef r i su r flavischer Zei t . A l s 
Beisp ie l seien zwei Bi ldnisse der Tochter des Ti tus , 
Iu l ia T i t i , i n Z ü r i c h u n d Solothurn, e r w ä h n t , die 
beide i n den 80er Jahren des 1. Jahrhunderts entstan
den, j edoch verschiedenen Kunst landschaften ange
h ö r e n 2 . G ö t t e r d a r s t e l l u n g e n m i t Modef r i suren s ind 
selten 3 . Beide P o r t r ä t s zeigen die gleiche Haaranord
nung: H i n t e r dem malerisch gestalteten, aus v ie len 
R i n g e l l ö c k c h e n bestehenden Vorderhaartoupet w i r d 
das wellige H a a r i n zahlreichen Z ö p f c h e n vereinigt 
u n d a m H i n t e r k o p f i n schwungvoller W i n d u n g zu ei
nem Nest emporgenommen. Beide K ö p f e tei len mi t 
unserer G ö t t i n die weichen, geg lä t t e ten G e s i c h t s z ü g e 
u n d den etwas v e r t r ä u m t e n Gesichtsausdruck. 

Datierung: D e n n o c h muss offenbleiben, ob das i m 
Augster Theater gefundene K ö p f c h e n i n f lavisch-

f r ü h t r a i a n i s c h e r Ze i t entstanden ist. Unserer G ö t t i n 
steht e in K ö p f c h e n i m Cl ipeus nahe, das aus dersel
ben Werkstatt k o m m t und viel le icht v o n demselben 
Bi ldhauer geschaffen wurde. Es stammt aus dem 
nicht vo r der M i t t e des 2. Jahrhunderts eingerichteten 
H e i l i g t u m auf der F l ü h w e g h a l d e . 

5 Torso einer Dianastatuette 
Tafel 7 

R M A , Inv. 1962.8723. - Fundor t : 1962, Tempelbe
z i rk «Sichelen 2», Reg ion 4,B; F K 2467: K e r a m i k des 
3. Jhs., 1 Sesterz des H a d r i a n (125-135 n.Chr.) , 1 A n -
ton in ian des C laud ius I (268-270 n.Chr . ) . - E r h . H . 
13,4 c m , B r . 10,5 c m , T . 11,4 c m ; Armfragment : L . 
4,4 cm, Br . 3,3 cm, D . 2,9 cm. Z u g e h ö r i g e Standplatte 
heute nicht mehr auffindbar, Aussehen unbekannt. -
Hellbeiger, f e inkörn iger , dichter Ka lks t e in , vermut
l i c h s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalkstein. 
- Zahneisen- u n d Raspelspuren an G e w a n d u n d K ö r 
per sowie Armfragment . 

Torso mi t Ansa tz beider A r m e sowie Armfragment . 
Unte rha lb der H ü f t e leicht schräg weggebrochen, 
R ü c k s e i t e ausgebrochen. 

R. Laur-Belart, Die Neueingänge des Jahres 1962, Jbe rRMA 1962 
(1963) 19; ders., 27. Jber Pro Augusta Raurica 1962, B Z 63, 1963, 
X X X I X ; E. Schmid, Damhirsche im römischen Augst, Ur-Schweiz 
29, 1965, 53ff. bes. 60f. mit Abb. 59; R. Laur-Belart, Führer durch 
Augusta Raurica 4(1966) 116; R. Degen, Römische Zeit (Fundbe
richt), J b S G U F 54, 1968/69, 129; Mart in 1975, 362; Laur-Belart -
Berger 122 Abb. 117; Trunk 173 mit Anm. 1494 (Angabe «Marmor» 
falsch). 

D e r nur 13,4 c m messende weibl iche Torso ist m i t 
e inem G e w a n d bekleidet, das auf der l i nken Schulter 
durch eine runde Agraffe zusammengehalten w i rd . 
D i e rechte Brust ist nackt, die l inke nur teilweise be
deckt. Das i n der l inken Seitenansicht stellenweise 
noch erhaltene, s ich einst hinter dem R ü c k e n ve lum-
artig a u f b l ä h e n d e G e w a n d lässt auf eine heftige Bewe
gung der F r a u schliessen. V o n der rechten Schulter 
ver läuf t schräg ü b e r die Brust e in K ö c h e r r i e m e n , der 
ebenso wie der Gewandsaum als kräf t iges B a n d 
wiedergegeben ist. D e r rechte A r m war einst angeho
ben, der l inke gesenkt; die rechte K ö r p e r s e i t e ist ein 
wenig nach v o r n genommen. 

1 Zu Aprodite/Venus vgl. L I M C II 1/2 (1984) 2ff. s.v. Aphrodite 
(Delivorrias u. a.). - Vgl. auch Marmorköpfchen mit ähnlicher 
Frisur in Marseille: Espérandieu 15, 30 Nr. 8750 Taf. 29. 

2 Zürich: Gesichter. Griechische und römische Bildnisse aus 
Schweizer Privatbesitz. Ausstellungskat. Bern 1982/83 (hrsg. 
H . Jucker - D . Willers, 1982) 106f. Kat. Nr. 42 (Chrysomali-
Schär); 108f. Kat. Nr. 43 (Bossert-Radtke - Jucker). 

3 Vgl. z.B. Fortuna von Viergötterstein aus Mainz: CSIR Deutsch
land 2,3: Germania Superior. Denkmäler des Iuppiterkultes aus 
Mainz und Umgebung (Bearb. G . Bauchhenss, 1984) 32f. Nr. 21 
Taf. 30-33. - Zur Anlehnung Sterblicher an Götter: Vgl. 
H . Wrede, Consecratio in formam deorum. Vergöttlichte Privat
personen in der römischen Kaiserzeit (1981). - Zu den oberitali
schen Grabstelen vgl. jetzt auch H . Pflug, Römische Porträtstelen 
in Oberitalien. Untersuchungen zur Chronologie, Typologie und 
Ikonographie (1989) bes. 13ff. 



Deutung und Vorbilder: K ö c h e r u n d C h i t o n kenn
zeichnen den Torso als den der Jagd- u n d W a l d g ö t t i n 
D i a n a . F ü r das D i a n a b i l d bl ieb bis ins 3. nachchrist
l iche Jahrhundert der Typus Versailles-Leptis Magna, 
die beliebteste Darstellungsweise dieser G ö t t i n , aus
schlaggebend 1 . E r zeigt die le ichtfüss ig dahinei lende 
D i a n a als J äge r in , die mi t i h rem H u n d die W ä l d e r 
durchstreift. Sie greift z u m K ö c h e r , u m i m n ä c h s t e n 
M o m e n t einen Pfe i l an den Bogen z u legen. Bekleidet 
ist sie m i t e inem ä rme l lo sen , kurzen C h i t o n . D i e 
obere G ü r t u n g w i r d v o n dem z u e inem Wuls t geroll
ten M a n t e l verdeckt, der wie e in breiter G ü r t e l ver
läuft , aber auch die l inke Schulter miteinbezieht . Ihre 
F ü s s e stecken i n Stiefeln. 

W u r d e der Typus Gabii k a u m kopiert , so bildete 
der i n e inem Torso v o m Pa la t in erhaltene (Typus Se-
villa-Palatin) eine A r t G e g e n s t ü c k z u m Typus Versail
les-Leptis Magna2. A u c h er gibt die G ö t t i n i n ä h n 
l icher K l e i d u n g m i t w u l s t f ö r m i g umgelegtem M a n t e l 
wieder. Diese antoninische K o p i e entstand nach ei
nem u m 200 v .Chr . entstandenen «barocken» O r i g i 
nal . 

In den Nordwestprovinzen tritt D i a n a vor a l lem als 
Jagd- u n d W a l d g ö t t i n auf 3. D a b e i lassen sich nach 
den Untersuchungen v o n G . Bauchhenss zwei T y p e n 
unterscheiden: D e r erste zeigt die ruhig dastehende, 
mi t e inem kurzen C h i t o n bekleidete G ö t t i n , die mi t 
ihrer Rechten z u m K ö c h e r greift u n d i n ihrer L i n k e n 
den Bogen hä l t . Sie w i r d v o n H u n d oder H i r s c h k u h 
begleitet. D e r zweite Typus unterscheidet s ich v o n 
dem zuvor genannten h a u p t s ä c h l i c h durch die s tär
kere Bewegung der nach rechts eilenden Jäge r in . Z u 
dem kann D i a n a , wie auch i n unserem F a l l , m i t der 
v o n A m a z o n e u n d Aphrod i t e ü b e r n o m m e n e n D r a 
pierung, n ä m l i c h mi t en tb lö s s t e r Brust, dargestellt 
werden. D i e Beliebthei t dieses Typus belegen i n den 
Nordwes tp rov inzen mehrere Reliefs u n d Statuetten, 
beispielsweise ein i n der H ö h e 78 c m messendes 
Ka lks te in re l i e f aus K l ü s s e r a t h i n Tr ie r : H i e r erscheint 
die G ö t t i n an einen B a u m angelehnt. Sie t räg t einen 
kurzen gegü r t e t en C h i t o n , der die rechte Brust frei-
lässt; unterhalb der Brust ist der z u e inem Wuls t zu 
sammengelegte M a n t e l , dessen beide Enden sei t l ich 
manierier t abstehen, u m den K ö r p e r geschlungen. 
Ihre F ü s s e stecken i n ü b e r die K n ö c h e l reichenden 
Stiefeln. Sie hat das l inke B e i n locker vo r das rechte 
gesetzt; ihre rechte H ü f t e schwingt weit aus. In der 
l inken H a n d hä l t sie einen Bogen, i n der leicht ge
senkten u n d angewinkelten rechten einen sch räg ab
w ä r t s gerichteten P f e i l 4 . 

Rekonstruktion: Das v o m W i n d aufgebauschte G e 
w a n d u n d die verschieden hoch liegenden B r ü s t e 
sprechen für eine bewegte Ha l tung der Augster Sta
tuette. A u f G r u n d der erhaltenen A r m a n s ä t z e u n d 
Paral le len läss t s ich die Ha l tung folgendermassen re
konstruieren: D i e mi t ku rzem C h i t o n u n d Stiefeln be
kleidete G ö t t i n wandte sich i n weiter Schrit tstellung 
nach rechts. Sie hielt i m l inken , v o m K ö r p e r wegge
streckten A r m einen Bogen, w ä h r e n d der rechte einen 
Pfe i l aus dem K ö c h e r zog. D i e v ie len Raspelspuren 
auf der rechten K ö r p e r s e i t e weisen darauf h in , dass 
diese be i der Aufs te l lung k a u m z u sehen war. Wegen 
der ausgebrochenen R ü c k s e i t e lässt sich nicht mi t 

Sicherheit entscheiden, ob die schlanke Statuette frei
plastisch gearbeitet war oder aber, ob es sich u m ein 
Hoch re l i e f handelte. 

N a c h der teigigen Wiedergabe v o n K ö c h e r r i e m e n 
u n d Gewandsaum sowie der fehlenden Charakteris ie
rung des feinstoffigen C h i t o n entstand die kleine 
Kalksteinstatuette i n einer eher m i t t e l m ä s s i g e n 
Werkstatt . 

Befund. Gottheit: Gefunden wurde die Statuette i m 
Schutt des Umgangs des Tempels «Sichelen 2», der 
zusammen mi t dem Tempe l «Sichelen 3» a m Stadt
rand an der nach S ü d e n z u m Westtor f ü h r e n d e n A u s 
fallstrasse lag 5 . Das Format spricht für e in V o t i v . O b 
i n diesem T e m p e l D i a n a , eine ih r verwandte einhei
mische G ö t t i n oder e in Paar wie D i a n a / M a r s oder 
D i a n a / A p o l l o verehrt wurde, ist unklar . D i e i n der 
benachbarten M a n s i o gefundenen K n o c h e n des D a m 
hirsches, eines hier nicht heimischen Tieres, haben 
R . Laur-Belar t u n d E . S c h m i d bewogen, den T e m p e l 
als H e i l i g t u m v o n A p o l l o u n d A r t e m i s / D i a n a bzw. 
eines ä h n l i c h e n G ö t t e r p a a r e s zu interpretieren. 
E . S c h m i d gibt j edoch zu bedenken, dass sich unter 
den i m T e m p e l gefundenen K n o c h e n keine v o n ei
nem D a m h i r s c h fanden 6 . D i a n a k o m m t zusammen 
m i t A p o l l o , M e r k u r u n d Si lvanus vor; auf den Iuppi -
t e r g i g a n t e n s ä u l e n w i r d sie vorwiegend v o n A p o l l o be
gleitet 7 . Daher kann zumindest vermutet werden, 
dass die m ö g l i c h e r w e i s e einheimische, D i a n a ange
glichene G ö t t i n i n Augst zusammen m i t M a r s oder 
A p o l l o verehrt wurde. I m Zusammenhang mi t dem 
nahe gelegenen Amphi thea te r erinnert m a n sich auch 
an die i n u n d be i diesen gefundenen zahlreichen W e i 
hungen an D i a n a als H e r r i n der T ie rhe tzen 8 (vgl. Syn
these). 

1 Z u Diana allgemein zuletzt: L I M C II 1/2 (1984) 792ff. s.v. Diana 
(Simon - Bauchhenss); zum Typus Versailles-Leptis Magna: 
ebenda 805f. Nr . 27. 

2 Typus Gabii : ebenda 801 f. Nr . 16. - Typus Sevilla-Palatin: 
ebenda 803f. Nr . 22. 

3 L I M C (Anm. 1) 849ff. (Bauchhenss). 
4 Vgl . L I M C (Anm. 1) 85lf. - Relief aus Klüsserath: ebenda 852 

Nr. 394; Binsfeld - Goethert-Polaschek - Schwinden 33f. Nr . 51 
Taf. 12 (Goethert-Polaschek). 

5 Tempel: 20,5x22 m; Cella: 9x10,5 m. Vgl . R. Laur-Belart, Führer 
durch Augusta Raurica 4( 1966) 114ff; H . Bögli, Ein Heiligtum der 
Civitas Rauracorum. Helvetia Antiqua. Festschrift E. Vogt (1966) 
209ff; C . - M . Ternes, Die Provincia Germania Superior, A N R W 
II 5.2 (1976) 987 mit Abb. 203; S. 989; Laur-Belart - Berger 12Iff. 
mit Abb. 116; Trunk 80ff. 172f. ( M 1) mit Abb. 116. 

6 Laur-Belart (Anm. 5) 116; E. Schmid, Damhirsche im römischen 
Augst, Ur-Schweiz 29, 1965, 60ff.; Laur-Belart - Berger 123. 

7 Bauchhenss 853. - Zu den Iuppitergigantensäulen vgl. 39. 
8 Vgl . W. Binsfeld, Zwei neue Inschriften zum Kölner Amphithea

ter, BJb 160, 1960, 161fr.; H . Nesselhauf- V . M . Strocka, Weihe
denkmäler aus Oehringen, Fundbericht aus Schwaben, N . F . 18,1, 
1967, 112ff. - Zum Zusammenhang zwischen Diana Nemesis und 
Amphitheater vgl. L I M C (Anm. 1) 854 (Bauchhenss). - Vgl . auch 
CSIR Österreich 1,2, 19 Nr. 35 Taf. 13; L I M C ebenda 854 Nr . 
414. - CSIR Österreich 1,2, 19 Nr. 37 Taf. 14; L I M C (Anm. 1) 854 
Nr . 416. 



6 Schoss mit Oberschenkelansatz 
Tafel 7 

R M A , Inv. 1933.130, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1933 bei N o r d w a n d der Umfassungsmauer des T e m 
pels auf der F l ü h w e g h a l d e , Reg ion 13,D (Abb. 2). -
E r h . L . 17,2 cm, B r . 18,5 cm, T . 7 cm . - Weisser bis 
beiger, biogener, ooli thischer Ka lks t e in , ve rmut l i ch 
s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalkstein. -
Raspelspuren an Ober f l äche . 

Schmales Fragment mi t Ansa tz der Oberschenkel 
u n d Schoss einer weibl ichen Figur . In der M i t t e L o c h 
mi t 9,1 c m langem Eisenstift, w o h l v o n F l i ckung . 

Laur-Belart 1935, 68; Riha 26. 28 Abb. 18 Kat. Nr. 11; S. 57 Kat. 
Nr. 11. 

V o n dieser Statuette ist nur noch ein schmales Frag
ment mi t Oberschenkelansatz u n d Schoss vorhanden. 
Das rechte B e i n liegt etwas h ö h e r u n d ist dicht an das 
l inke h e r a n g e f ü h r t . Vie l l e ich t waren die Beine ü b e r -
einandergeschlagen. A n der R ü c k s e i t e erkennt m a n 
noch die eingetiefte R ü c k e n l i n i e . D e r sei t l ich an
schliessende Ansatz dür f t e z u m gesenkten A r m gehö
ren. D e r Eisenstift i n der M i t t e des B r u c h s t ü c k s 
s tammt w o h l v o n einer Reparatur. 

D i e sorgfäl t ige, lebensnah wirkende Ausarbei tung 
der O b e r f l ä c h e läss t an eine gute lokale Arbe i t den
ken. 

Deutung: E . R i h a interpretiert das Fragment als 
Schoss einer sitzenden, nackten weib l ichen Figur , die 
das rechte ü b e r das l inke B e i n geschlagen hat. D e n 
Aufsatz a m Oberschenkel versteht sie als aufges tü tz 
ten l i nken A r m oder Fuss eines A m o r s . Z u m V e r 
gleich führ t sie eine sitzende For tuna /Venus aus Agey 
( C ô t e - d ' O r ) an 1 . Denkbar w ä r e auch eine Rekonstruk
t ion i n der A r t einer sitzenden Venus oder N y m p h e , 
wie sie fragmentarisch i n A v e n t i c u m gefunden wurde: 
D i e beiden ü b e r e i n a n d e r g e s c h l a g e n e n Beine einer 
Marmorstatuet te hat M . Bossert einer sitzenden V e 
nus oder N y m p h e zugewiesen 2 . D a n a c h sass die dem 
Bade entstiegene G ö t t i n auf e inem ü b e r einen Stein 
gelegten G e w a n d . In der ü b e r die Oberschenkel ge
füh r t en l i nken H a n d hä l t sie einen Schwamm, w ä h 
rend sie aus der erhobenen Rechten Öl oder P a r f ü m 
aus e inem F l ä s c h c h e n auf ihren K o p f t r äu fe ln lässt . 

7 Statuette eines Putto 
Tafel 7 

R M A , Inv. 1937.780, Depot M u s e u m . - Fundor t : 
Augst . - E r h . H . 10,8 cm, B r . 5,4 c m (Schultern), B r . 
(Hüf t en ) 4,1 cm; max. T . 4,2 cm. - Hellbeiger, fein
kö rn ige r , dichter Ka lks t e in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r So
lothurner oder Berner Jurakalkstein. - O b e r f l ä c h e ge
glä t te t , Raspel an rechter K ö r p e r s e i t e u n d Oberarm
innenseite, l i n k e m Be in ; R ü c k g r a t mi t Beizeisen ein
getieft. 

Torso mi t l i n k e m Oberschenkel, vor den Bauch ge
n o m m e n e m l inken u n d vorgestrecktem rechten A r m . 
L i n k e H a n d , rechter U n t e r a r m u n d At t r ibu t g röss ten
teils ze r s tö r t . A u f B r u s t h ö h e schräge r B r u c h . 

Unveröffentlicht. 

D e r kleine, nackte Torso stammt w o h l v o n der Sta
tuette eines Put to . D a f ü r sprechen die vol len , sorgfäl
t ig durchmodel l ier ten K ö r p e r f o r m e n wie kräf t ige 
Oberschenkel u n d pralles G e s ä s s . D i e u r s p r ü n g l i c h e 
Ha l tung lässt s ich besser an der R ü c k s e i t e ablesen: 
Das Gewich t ruhte auf dem l inken Be in , das rechte 
war leicht vorgesetzt, der O b e r k ö r p e r e in wenig ge
dreht: E i n Gegengewicht z u der nach v o r n genomme
nen l inken Schulter bildet die einen Gegenstand tra
gende, z u r ü c k g e n o m m e n e rechte. D e r l inke, angewin
kelte A r m liegt auf B a u c h h ö h e . 

Deutung: Le ide r läss t sich das At t r ibu t k a u m noch 
erkennen. Es k ö n n t e sich u m den Rest eines Vogelfus-
ses, den eines Hahns oder einer Taube, handeln; da
nach w ä r e der kleine Put to mi t geschultertem Voge l 
z u e r g ä n z e n 1 . 

D i e gute Q u a l i t ä t der F igur widerspiegelt neben der 
organischen Durchmode l l i e rung der einzelnen K ö r 
perteile die der K ö r p e r b e w e g u n g folgende rechte 
Schulterpartie u n d der tieferliegende rechte G l u t ä u s . 

1 Riha 26 mit Anm. 15. 
2 Bossert 1983, 39 Nr . 30 Taf. 43,1; 43,2. Vgl. z.B. auch Nymphe aus 

Kenn (Krs. Trier-Saarburg): Binsfeld - Goethert-Polaschek -
Schwinden 141f. Nr . 294 Taf. 69 (Goethert-Polaschek). - Vgl. 
auch Nymphenrelief aus Unterheimbach in Stuttgart: P. Fil tzin
ger, Hic saxa loquuntur. Hier reden die Steine (Kleine Schriften 
zur Kenntnis der römischen Besetzungsgeschichte Südwest
deutschlands Nr. 25, 1980) 155 AS 5 mit Abb. S. 162. 

1 V o m Sujet her ähnlich ist eine Statuette in Kopenhagen: S. Rei
nach, Répertoire de la statuaire grecque et romaine 5 (1924) 196 
Abb. 1. - Zum Putto vgl. auch R. Stuveras, Le putto dans l'art 
romain (1969). 



8 Kopf einer Statuette, wohl Apollo 
Tafel 8 

R M A , Inv. 1902.67, Depo t M u s e u m . - Fundor t : 1901, 
i n der A r e n a des Theaters, Reg ion 2. - E r h . H . 
16,1 cm, B r . (Haar) 10,4 cm, T . 12,4 cm; H . K o p f 
(K inn -Ka lo t t e ) 12,6 cm, Br . Gesicht (auf A u g e n h ö h e ) 
6,3 cm. - Weisser, biogener, ool i thischer Ka lks t e in , 
ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jura
kalkstein (Angabe A . Bürg in) , nach G . W i n k l e r han
delt es sich woh l u m Ka lks t e in des Nord ju ra . - Be iz 
eisen. 

K o p f einer unterlebensgrossen G ö t t e r s t a t u e . L inkes 
Auge, Nase, Wangenpart ie und K i n n bestossen, Ober
f läche stark verwittert . R ü c k s e i t e bestossen. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 3c, 7; P A 
88, H 3b, 238. 

D e r l äng l i ch-ova le K o p f , der auf e inem kräf t igen Ha l s 
ruht, wendet sich - soweit der Erhaltungszustand eine 
Beurte i lung erlaubt - k a u m merk l i ch aus der M i t t e l 
achse nach seiner Rechten. Vol les Haar , auf der K a 
lotte nur grob angelegt, rahmt S t i rn u n d Schläfen . D e r 
äus se r e Haarkranz besteht aus d icken, paral lel verlau
fenden S t r ä h n e n , die die Ohren g röss ten te i l s bedek-
ken. Das i m N a c k e n zusammengenommene H a a r 
muss u r s p r ü n g l i c h i n mehreren S t r ä h n e n i n den N a k -
ken gefallen sein. E i n breiter Haarreif , v ie l le icht auch 
eine B i n d e v o n leicht wulstiger F o r m , dessen ovale 
bis rechteckige V e r d i c k u n g an eine kostbare Steinein
lage denken lässt , s c h m ü c k t das Haupt . D i e Haar ro l le 
steht i n der T r a d i t i o n der Haartracht idealer K ö p f e 
des «St rengen Stils». 

Deutung: In das leicht füllige, doch straff gebildete 
Gesicht s ind die unterschiedlich grossen, durch ein 
bandartiges Ober- u n d U n t e r l i d begrenzten Augen, 
die kurze, kräf t ige Nase u n d der kleine, vol le M u n d 
weich eingebettet. Etwas hart u n d kant ig wi rk t a l le in 
der Ü b e r g a n g v o m U n t e r l i d zur Wange. D i e wenig 
ind iv idue l l en G e s i c h t s z ü g e , der i m H a a r aufliegende 
Schmuck u n d die Idealfrisur legen nahe, dass es sich 
hier u m die Statuette eines Gottes handelt. «Strenge» 
Haar ro l le u n d halblange, i n den N a c k e n oder auf die 
Schultern fallende Spira l locken f inden sich bei 
A p o l l o , so beispielsweise b e i m « M a n t u a n e r » A p o l l o , 
u n d dem i n der Casa del Ci ta r i s ta i n Pompe j i gefun
denen Lychnouchos , der i n f r ü h a u g u s t e i s c h e r Ze i t ge
schaffen wurde 1 . 

Statuen v o n Apol l ines erfreuten sich i m Theater 
grosser Beliebtheit (vgl. Synthese). 

1 L I M C II 1/2 (1984) 183ff. s.v. Apollon (Lambrinudakis); vgl. z.B. 
ebenda 201 Nr . 101 (aus Delphi); 211 Nr. 221 (aus Salamis). -
L I M C ebenda 363ff. s.v. Apollo (Simon), vgl. 372ff. Nrn . 35. 36. 
38. 39. - Vgl . auch Apollon-Kopf(?) in Ancona: M . Fuchs, Unter
suchungen zur Ausstattung römischer Theater in Italien und den 
Westprovinzen des Imperium Romanum (1987) 69 Nr. E I 1 Taf. 
25,1.2; Anm. 647 S. 186. 

9 Fragmentierter Kopf mit Blüte 
Tafel 8 

R M A , Inv. 1930.529 (=urspr. Inv. 1914.611), «Gros s -
s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 1914, K u l t b e z i r k i n der 
Gr ienmat t , Reg ion 8,A. - E r h . H . 11,7 cm, Br . 
15,4 c m , T . 12,3 c m . - Beiger K a l k s t e i n m i t zahlrei 
chen fossilen E i n s c h l ü s s e n u n d Quarz i t en (Musche l 
kalk) . Rostbraune V e r f ä r b u n g e n i m H a a r u n d an 
unterer Bruchstelle. - Beizeisen. 

Fragmentierter K o p f mi t teilweise erhaltener l inker 
Ges i ch t shä l f t e . B r u c h auf R ü c k s e i t e . O b e r f l ä c h e ver
wittert. 

Unveröffentlicht. 

V o m M ä n n e r k o p f ist nur die l inke Gesichtspart ie te i l 
weise erhalten. E i n bandartiges O b e r l i d begrenzt das 
Auge u n d verleiht i h m einen etwas s c h w e r m ü t i g e n 
Gesichtsausdruck. Ansonsten zeichnen sich i m ur
s p r ü n g l i c h sorgfäl t ig geg lä t t e ten Gesicht nur die 
Mundspa l t e u n d der Nasenansatz ab. I m nicht aus
gearbeiteten kappenartig die Ka lo t t e umschliessen-
den H a a r liegt vo r dem grossen unorganisch geform
ten O h r eine auffallend grosse v i e rb l ä t t r i ge B lü te . A n 
der rechten Kopfsei te ist nur noch ein T e i l des Ohr 
l ä p p c h e n s u n d Halses erhalten. 

T ro t z der starken Verwi t te rung lässt s ich a m K o p f , 
vo r a l lem i n der Vorderansicht , die gute Q u a l i t ä t 
noch ablesen. So liegt das l inke Auge weich i m Inkar
nat eingebettet. Etwas p lump hingegen muten das or
namental gestaltete, teigig gebildete O h r u n d die 
grosse B lü t e mi t ihren saftigen B l ä t t e r n an. 

Deutung: D i e wenig ind iv idue l l en G e s i c h t s z ü g e spre
chen eher für einen Got t als einen Menschen , aller
dings ist sehr wenig erhalten. Blat t- und B l ü t e n k r ä n z e 
k o m m e n a m häuf igs t en i m dionysischen Bere ich vor; 
auf Jahreszeitensarkophagen charakterisieren sie den 
Gen ius des F r ü h l i n g s , vereinzelt auch den Sommer 1 . 
D o c h auch M e r k u r u n d Hercules k ö n n e n einen Efeu-

1 Vgl. Bacchusbüsten: Paris: J. Petit, Bronzes antiques de la Collec
tion Dutuit (1980) 52f. Nr . 10. - Feurs: Espérandieu 3, 44 Nr. 
1802. - Strassburg: L I M C IV 1/2 (1988) 919 Nr . 228. - Augst: 
Kaufmann-Heinimann 44ff. Nr . 40 Taf. 37-40. - Dionysos-
Ariadne-Sarkophag im Louvre: F. Baratte - C. Metzger, Cata
logue des sarcophages en pierre d'époques romaine et paléochré
tienne (1985) 138ff. Nr . 67; vgl. auch ebenda S. 237f. Nrn . 151. 
152. - F. Matz, Die dionysischen Sarkophage, T. 3 (1969) 394ff. 
Nr . 222 Taf. 234; Taf. 238; Taf. 239-245; T. 4 (1975) 479f. Nr . 306 
Taf. 321. - Herme, Vi l l a Welschbillig (Kr. Trier-Saarburg): Die 
Römer an Mosel und Saar. Zeugnisse der Römerzeit in Lothrin
gen, in Luxemburg, im Raum Trier und im Saarland. Ausstel
lungskat. Trier (o.J.) 340f. Nr . 299a (Binsfeld). - Zu den Jahreszei
tensarkophagen: P. Kranz, Jahreszeiten-Sarkophage (Die antiken 
Sarkophagreliefs, Abt. 4, 5, hrsg. B. Andreae, 1984) bes. 89ff. 
(Blume, Blüte). - Vgl . auch einen in Andil ly gefundenen K o p f mit 
Blütenkranz: Archeologia 178, 1983, 19 Abb. 7. 



k r ä n z tragen 2 . Es ist nicht auszuschliessen, dass der 
Bi ldhauer die E feub lä t t e r mi t K o r y m b e n missver
stand u n d sie als B lü t e ausgebildet hat. Wegen der 
engen Verwandtschaft dieses Kopfes mi t 38 w i r d m a n 
i h n w o h l mehr oder weniger i n dieselbe Ze i t datieren 
d ü r f e n (vgl. Synthese). Es handelt s ich w o h l u m das 
B r u c h s t ü c k einer Weihung . 

D e r Fundor t des Kopfes lässt es denkbar erschei
nen, dass w i r es mi t dem B r u c h s t ü c k einer W e i h u n g 
an einen mi t dem H e i l k u l t verbundenen G o t t zu tun 
haben (vgl. Synthese). 

10 Oberkörperfragment von Merkurstatuette 
Tafel 9 

R M A , Inv. 1952.115, Depot M u s e u m . - Fundor t : 
1952, Insula 5, «Joggel igar ten», Schnitt 2, u m den 
Ofen, Reg ion 1. - E r h . H . 6,5 cm, B r . 8 cm, T . 3,7 cm. 
- Hellbeiger, f e inkörn iger , dichter Ka lks t e in , vermut
l i c h s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalkstein. 
- Beizeisen. 

O b e r k ö r p e r f r a g m e n t mi t Gewandpar t ie auf l inker 
Schulter. Sch räge r B r u c h a m Halsansatz, R ü c k s e i t e 
ausgebrochen. 

Unveröffentlicht. 

Ü b e r den nackten m ä n n l i c h e n O b e r k ö r p e r fällt auf 
der l i nken Schulter der Bausch einer Chlamys , deren 
F a l t e n r ü c k e n durch tiefe T ä l e r voneinander getrennt 
s ind. A m m u s k u l ö s e n K ö r p e r zeichnen sich Brust-
u n d M e d i a n r i n n e deut l ich ab. 

In der ü b e r a u s sorgfält ig gearbeiteten u n d or
ganisch model l ier ten Statuette lässt sich eine gute lo
kale Arbe i t fassen. 

Deutung: D e r ü b e r die l inke Schulter geworfene M a n 
tel ist charakteristisch für M e r k u r , den a m häuf igs ten 
verehrten gallischen Go t t (Caesar, De bello gallico 
6,17V. 

2 Vgl. Bronzebüste aus Cambodunum-Kempten: G . Zahlhaas, 
Handel, Waage, Gewicht und Geld, in: Die Römer in Schwaben, 
Ausstellungskat. Augsburg 1985 (hrsg. Bayr. Landesamt für Denk
malpflege, 1985) 126 Abb. 94. - Büste des Herakles mit Weinlaub, 
Trauben und Blüte über Stirnhaar in Strassburg: L I M C IV 1/2 
(1988) 912 Nr. 85; 919 Nr. 228 (S. Boucher). 

1 Vgl . z.B. die zahlreichen aus Avenches und Augst bekannten 
Bronzestatuetten, bei denen der Gott in ganz ähnlicher Weise den 
Mantel über die linke Schulter und den Unterarm gelegt hat: 
A . Leibundgut, Die römischen Bronzen der Schweiz 2. Avenches 
(1976) 22fT. Kat. Nrn . 8-10 Taf. 5-6. - Augst: Kaufmann-Heini
mann 3Iff. Kat. Nrn . 22-26 Taf. 13-16. Vgl . auch Bronzestatuette 
aus Essertines-sur-Yverdon: A . Leibundgut, Die römischen Bron
zen der Schweiz 3. Westschweiz, Bern und Wallis (1980) 30 Nr. 20 
Taf. 28. - Vgl . auch Merkurtorso aus dem Trierer Altbachtal: 
Binsfeld - Goethert-Polaschek - Schwinden 103 Nr. 197 Taf. 50 
(Schwinden). M i t über die Schulter gelegtem Mäntelchen er
scheint Merkur häufig auf Viergöttersteinen, vgl. z.B. Binsfeld -
Goethert-Polaschek - Schwinden 173f. Nr . 343 Taf. 84 (Binsfeld); 
vgl. auch Rundskulpturen Typus «Hermes Richelieu»: L I M C V 
1/2 (1990) 367 Nrn . 946a. 946b. 



11 Schulterfragment von gestückter Statue 
Tafel 9 

R M A , Inv. 1914.230, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , Reg ion 8,A (Abb . 
17). - E r h . L . 14,8 cm, max. Br . 11,8 cm, erh. T . 
18,6 cm. - Weisser, fe inkörn iger , leicht kreidiger, b io -
gener, ool i thischer K a l k s t e i n mi t ganzen Gast ropo
den, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner 
Jurakalkstein. - Zahneisen, Raspel . 

Schulterfragment mi t Gewandfal ten, Vorde r - u n d 
Se i t enf läche ausgebrochen, R ü c k - u n d Innenseite ge
sägt. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 5. 

B e i dem Gewandfragment, das an der Unte r - u n d 
einer Schmalseite gesägt ist, heben sich breite Fal ten
bahnen plastisch ab. Sie s ind sorgfäl t ig voneinander 
getrennt u n d mi t der Raspel ü b e r a r b e i t e t . 

Deutung: Das Fragment dür f t e v o n einer m i t e inem 
Mante lbausch bekleideten F igur s tammen. D e n gegen 
aussen h i n leicht ansteigenden Fal ten nach zu urtei
len, war der l inke A r m ein wenig emporgenommen. 
D i e Rundsku lp tu r k ö n n t e ä h n l i c h ausgesehen haben 
wie zwei thronende Iuppiter i n K ö l n oder wie zwei 
Sitzstatuen des Aesculap i n Cherchel u n d K o p e n h a 
gen 1 . D o r t ist der thronende b ä r t i g e Go t t mi t e inem 
M a n t e l , der den O b e r k ö r p e r nackt lässt , bekleidet, 
nur e in kleiner Gewandbausch liegt auf dem l inken 
Obera rm. Locke r sitzt er da mi t leicht z u r ü c k g e n o m 
menem rechtem u n d auf dem Boden ruhendem l i n 
k e m B e i n . In der angewinkelten l i nken H a n d hä l t er 
das Szepter bzw. den Stock. 

12 Hand mit Stab, von überlebensgrosser Statue 
(Aesculap?) 
Tafel 9 

R M A , Inv. 1914.228, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , Reg ion 8,A (Abb. 
17). - E r h . L . 31,6 c m , B r . 13,2 c m , T . 9 cm . - Weisser, 
f e inkörn iger , leicht kreidiger, biogener Ka lks t e in , ver
m u t l i c h s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalk
stein. E n t h ä l t zahlreiche fossile E insch lüs se u n d E i 
senoxide. - Beizeisen. 

K n a p p hinter Handgelenk gebrochene l inke H a n d 
m i t Stab. D a u m e n u n d kleiner Finger g röss ten te i l s 
weggebrochen, ebenso vorderer T e i l des Zeigefingers. 
Vordere r T e i l des Stabes passt B r u c h an B r u c h an. A n 
Innenseite ausgebrochen. 

Unveröffentlicht. - Vgl . Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 5. 

D i e v o n einer e in Dr i t t e l ü b e r l e b e n s g r o s s e n Statue 
stammende l inke H a n d umfasst mi t D a u m e n u n d 
Zeigefinger einen Stab. D i e ü b r i g e n Finger s ind leicht 
gegen innen gebogen, H a n d r ü c k e n u n d Finger breit 
u n d etwas unbeholfen gebildet, ä h n l i c h wie die der 
H ä n d e 17 u n d 18. D i e etwas g röbe re , leicht h ö l z e r n 
wirkende A u s f ü h r u n g dür f te be i diesem S tück auch 
m i t der K o l o s s a l i t ä t zu e rk l ä r en sein. 

Deutung: D i e Handha l tung mi t gestrecktem Zeigefin
ger findet s ich be i Figuren, die einen gesenkten Stab 
halten. A l s Beisp ie l seien ein B l o c k aus Bordeaux mi t 
thronendem, Szepter hal tendem Iuppiter u n d G a n y -
med, e in R e l i e f mi t V u l c a n i n V ienne -en -Ga l sowie 
einer der beiden D iosku ren des V i e r g ö t t e r s t e i n s der 
M a i n z e r I u p p i t e r s ä u l e genannt; sein Bruder wie auch 
Iuppiter, die einen Stab bzw. e in Szepter i m erhobe
nen A r m halten, haben den Zeigefinger nicht so sehr 
gestreckt, sondern weiter nach innen ge führ t 1 . 

A u f G r u n d des Fundor ts eines Aesculap-Altars i n 
der Gr ienmat t ist es auch denkbar, dass die gesenkte 
H a n d mi t Stab zu einer Aesculapstatue g e h ö r t e 2 . Ihr 
m ö g l i c h e s Aussehen i l lustr ieren drei M a r m o r w e r k e 
i m Athener Na t iona lmuseum u n d eine Bronzesta
tuette i m M u s e u m o f F ine Ar t s i n Boston: D e r bä r t i ge 
G o t t steht locker da, das l inke B e i n hat er e in wenig 
vorgesetzt, die rechte H a n d an die H ü f t e gelegt. D e r 
u m den K ö r p e r genommene M a n t e l lässt den Ober
k ö r p e r g röss ten te i l s nackt. M i t seinem l inken A r m 
s tü t z t er sich auf den Stab, u m den sich eine Schlange 
windet 3 . Bisher s ind allerdings keine Aescu lap-Kul t -
statuen i n diesen D i m e n s i o n e n i n den T r è s Ga l l i ae 
erhal ten 4 (zur Deutung des He i l ig tums vgl . Synthese). 

1 Espérandieu 8, 314 Nr. 6387 (aus Köln); H . P. Noelke, Die Iupi-
tersäulen und -pfeiler in der römischen Provinz Germania infe
rior, Beih. BJb 41, 1981, 432f. Kat. Nr . 41 Taf. 74,1. - Aesculap: 
L I M C II 1/2 (1984) 871 Nr . 45 (Ny Carlsberg Glyptothek, Kopen
hagen: aus Campanien, oberer Teil des Stockes und linker A r m 
ergänzt); 871 f. Nr . 47 (aus Cherchel). 

1 Bordeaux: C. Nerzic, La sculpture en Gaule romaine (1989) Abb. 
S. 166. - Vienne-en-Gal: ebenda 196 Abb. links. - Mainz: Espé
randieu 10, Abb. S. 97 (Dioskuren); CSIR Deutschland 2,2: Ger
mania Superior. Die grosse Iuppitersäule aus Mainz (Bearb. G . 
Bauchhenss, 1984) 5 Taf. 7. 

2 Walser 2, 258f. Nr . 237 mit Abb. 
3 Athen: L I M C II 1/2 (1984) 887 Nrn . 328. 333; S. 888 Nr. 361. -

Boston: ebenda 888 Nr. 370 (B. Holtzmann). 
4 Vgl. E. Sikora, Le culte d'Esculape en Gaule, in: A . Pelletier, La 

médecine en Gaule. Villes d'eaux, sanctuaires des eaux (1985) 
195ff. 



13 Gestückte Statue einer männlichen Gottheit 
Tafel 9 

I m Jahre 1914 fand K . Stehl in nebst anderen Frag
menten (vgl. 11.12.15.31) die folgenden B r u c h s t ü c k e 
i m nordwest l ichen Bereich des «Vorhofs» des G r i e n 
mat t -Hei l ig tums (Abb. 17), die wegen des Mater ia l s 
u n d der Bearbeitungsspuren zu einer F igur g e h ö r t ha
ben m ü s s e n . 

13a Linke Brust 

R M A , Inv. 1914.227, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , Reg ion 8,A (Abb. 
17). - E r h . L . 19,3 cm, B r . 19,3 cm, T . 11,4 cm. -
Weisser, f e inkörn iger , leicht kreidiger, biogener K a l k 
stein mi t fossilen E insch lüs sen , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r 
Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Geraspelt, 
Oberseite gesägt . 

Fragment unterhalb der Brust u n d an Seiten ausge
brochen. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 9. 

V o m g e s t ü c k t e n O b e r k ö r p e r ist die breite, doch recht 
flache Brust erhalten. Sie w ö l b t sich plastisch leicht 
vor . D i e O b e r f l ä c h e ist sorgfält ig mi t der Raspel bear
beitet. 

13b Oberkörperfragment mit Teil des Oberarms 

R M A , Inv. 1914.229; 1914.234, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . 
- Fundor t : 1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , Reg ion 
8,A (Abb . 17). - Inv. 1914.229 (unterer Tei l ) : E r h . L . 
18,4 c m , max. B r . 14 cm, B r . (Arm) 9,6 cm, T . 
18,4 cm. - Inv. 1914.234: E r h . H . 12,7 cm, B r . 22 c m , 
T . 18 cm. - Weisser, fe inkörn iger , leicht kreidiger 

K a l k s t e i n mi t fossilen E insch lüs sen , ve rmut l i ch süd
l icher Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - A n 
Innen- u n d Oberseite gesägt. 

O b e r k ö r p e r f r a g m e n t mi t teilweise erhaltenem rech
tem Oberarm. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 5. 

D i e v o m Betrachter aus gesehen l inke Se i tenf läche ist 
u n r e g e l m ä s s i g ausgebrochen, Ober- u n d andere Sei
t en f l äche mi t der F l ä c h e begradigt. A n der gerade ver
laufenden Innenkante schloss der O b e r k ö r p e r an. 

B e i dem sich nach unten h i n v e r j ü n g e n d e n Frag
ment dür f t e es sich u m einen Obera rm handeln, der 
sich m ö g l i c h e r w e i s e vor e inem leicht g e w ö l b t e n N i 
schengrund erhob. 

13c Fragment 

R M A , Inv. 1914.231, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , Reg ion 8,A (Abb. 
17). - E r h . L . 16 cm, Br . 7,1 cm, T . 7 cm. - Weisser, 
f e inkörn iger , leicht kreidiger, biogener K a l k s t e i n mi t 
ganzen Gast ropoden, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothur
ner oder Berner Jurakalkstein. - Geraspelt . 

A n Unte r - u n d Schmalseite gesägt . 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 5. 

B e i dem läng l i chen Fragment, dessen Untersei te ge
sägt ist, handelt es sich m ö g l i c h e r w e i s e u m ein Bruch 
s tück des anderen A r m s . 

Deutung: A u f G r u n d der s p ä r l i c h e n Fragmente kann 
eine Deutung der Weihung als Iuppiter-, Aesculap-
oder Herculesstatue nur vermutet werden. 

A u s derselben Werkstatt s tammen w o h l auch 83 
u n d 17. Das mitgefundenen K a l k s t e i n b r u c h s t ü c k 12 
gehör t z u einer anderen Weihung . 



14 Weiblicher Kopf 
Tafel 10 

R M A , Inv. 1949.1578, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Augst . - E r h . H . 21,6 cm, Br . 13,4 c m , T . 19,6 cm; 
K o p f : H . (K inn -Ka lo t t e ) 18,8 cm. - Weisser bis hel l 
beiger, biogener, ool i thischer Ka lks t e in , ve rmut l i ch 
s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalkstein. 

Weib l i che r K o p f mi t Halsansatz, O b e r f l ä c h e nur 
noch an S t i rn u n d Ha l s erhalten, ansonsten verwit
tert. Nase abgeschlagen, K i n n bestossen. 

Unveröffentlicht. 

D e r v o n einer Statue gebrochene, leicht unterlebens-
grosse K o p f ist ein wenig gesenkt u n d z u seiner R e c h 

ten gewendet. I m auffallend schmalen Gesicht er
kennt m a n heute nur noch die fliehende St i rn u n d die 
v o n krä f t igen Ober l idern eingefassten Augen . Das 
straff a m K o p f anliegende H a a r ist nach h in ten gebür 
stet u n d i m N a c k e n z u e inem grossen, asymmetr isch 
liegenden C h i g n o n zusammengenommen. V o n dort 
fallen dicke S t r ä h n e n i n den Nacken . 

Deutung: D a die F r a u keine Idealfrisur, sondern eine 
einfache, zeitlose Haartracht t räg t , dür f t e es sich u m 
eine Sterbliche handeln. Kopfha l tung u n d feinglied-
rige G e s i c h t s z ü g e lassen das B i l d n i s leicht sentimen
tal wi rken . 

D e r F rauenkopf stammt ebenso wie 69 aus einer 
guten Werkstatt u n d dür f te u r s p r ü n g l i c h z u einer E h 
ren- oder Grabstatue gehör t haben. 

Götter oder Menschen, Deutung unsicher 

15 Oberkörperfragment einer gestückten Figur 
Tafel 10 

R M A , Inv. 1914.233, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , Reg ion 8,A (Abb. 
17). - E r h . L . 20,4 c m , H . 15,2 cm, T . 12,1 cm. - Weis 
ser, f e inkörn ige r , leicht kreidiger, biogener K a l k s t e i n 
mi t M u s c h e l e i n s c h l ü s s e n , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solo
thurner oder Berner Jurakalkstein. - Vordersei te 
Raspelspuren, Unterseite gesägt. 

Stark b e s c h ä d i g t e s O b e r k ö r p e r f r a g m e n t . Unte r -
u n d eine Schmalseite mi t F l ä c h e begradigt, an einer 
Schmal- u n d R ü c k s e i t e ausgebrochen. O b e r f l ä c h e nur 
teilweise erhalten. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 5. 

B e i diesem Fragment handelt es sich u m den T e i l 
eines O b e r k ö r p e r s , der v o n einer m ä n n l i c h e n Statue 
s tammen dür f te . V o n der ant iken O b e r f l ä c h e ist nur 
noch e in kleiner mi t der Raspel bearbeiteter T e i l er
halten. 

16 Fragmentierter linker Oberarm 
mit Unterarmansatz 
Tafel 10 

R M A , Inv. 1981.6771-6772, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . -
Fundor t : 1981, Steinler, Insula 35, Reg ion 1. F K 
B7201, Ab t rag nach Trax; Schicht mi t K e r a m i k v o m 
Ende des 2. Jhs. bis 3. V ie r t e l des 3. Jhs. n .Chr . , mi t 
deut l ichem Schwerpunkt i n der M i t t e des 3. Jhs. 
n .Chr . - D i e beiden B r u c h s t ü c k e passen B r u c h an 
B r u c h aneinander: E r h . L . 21,4 c m , D . 7,8 cm. - B e i 
ger, ool i thischer K a l k s t e i n mi t zahlreichen fossilen 

E insch lüs sen , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder 
Berner Jurakalkstein. 

Armfragmente m i t stark angegriffener O b e r f l ä c h e 
(vgl. 22). 

Unveröffentlicht. 

D i e beiden B r u c h an B r u c h aneinanderpassenden 
Fragmente s tammen v o n e inem leicht gesenkten l i n 
ken A r m . Erhaltener Ellenbogen und leichte K r ü m 
mung weisen darauf h in , dass der A r m ein wenig an
gewinkelt war. V o n dem Steg, der den A r m mi t dem 
K ö r p e r verband, ist nur ein Ansa tz erhalten. 

O b w o h l die Obe r f l ä che angegriffen ist, lässt s ich die 
organische Gestal tung des A r m s erahnen (vgl. auch 20 
u n d 22 sowie Synthese). 

17 Linke Hand einer lebensgrossen Figur 
Tafel 11 

R M A , Inv. 1907.2027, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , Reg ion 8,A. - E r h . 
L . 16,7 cm, B r . 9,4 cm, H . 8,8 c m . - Weisser, biogener 
K a l k s t e i n mi t einzelnen Ool i then , ve rmut l i ch süd
l icher Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - F e i 
nes Zahneisen u n d Raspel auf H a n d r ü c k e n u n d z w i 
schen den Fingern , grobe Spuren v o n Spitzeisen, Par
tie zwischen H a n d u n d A r m z u m K ö r p e r h i n unterar
beitet. Abs t and zwischen den F ingern eingeschliffen. 

H a n d r ü c k e n z u m Handgelenk h i n sch räg gebro
chen, B r u c h f l ä c h e auf Innenseite. Fingerspi tzen be
stossen, D a u m e n stark be schäd ig t . Vereinzel t W u r 
zelspuren. 



D i e Finger der l i nken H a n d , die z u einer lebensgros-
sen Statue gehör t e , umfassen einen rundl ichen Stab, 
der zwischen D a u m e n und Zeigefinger sichtbar w i r d . 

D e r Bi ldhauer hat sich b e m ü h t , die H a n d der Be
wegung entsprechend lebendig u n d realistisch darzu
stellen, i ndem z .B . der mittlere Finger ü b e r den R i n g 
finger greift. D i e einzelnen, nicht voneinander unter
schiedenen Fingerglieder wi rken jedoch leicht wur
stig, die ganze H a n d p lump. 

M ö g l i c h e r w e i s e g e h ö r t e die H a n d einst ebenso wie 
83 zur Statue 13; auf jeden F a l l s tammt sie aus dersel
ben Werkstat t (vgl. Synthese). 

18 Linke Hand einer Statue 
Tafel 11 

R M A , Inv. 1911.78, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
W o h l Augst, Fundjahr unbekannt. Im 18. Jahrhun
dert s e k u n d ä r i n der 'Grot te ' i m W ü r t t e m b e r g e r H o f 
i n Basel vermauert (vgl. A b b . 20-21). Daher ist es 
denkbar, dass das Fragment aus d e m Gr ienmat t -
A r e a l s tammt (vgl. vorige Kata lognummer) . - E r h . L . 
19,1 cm, B r . 13,5 cm, H . 11 cm. - Weisser, f e i nkö rn i 
ger, biogener Ka lks t e in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solo
thurner oder Berner Jurakalkstein. - Grobe Abarbe i 
tung m i t Spitzeisen auf Aussenseite. 

H a n d hinter Handgelenk weggebrochen. Finger be-
stossen. O b e r f l ä c h e abgewittert, b r ä u n l i c h e und g räu 
liche V e r f ä r b u n g e n . V o r der Re in igung haftete an vie
len Stellen rö t l i che r M ö r t e l . E r dü r f t e aus der Ze i t 
s tammen, als das Fragment in der v o n A . Parent für 
die F a m i l i e Forcar t -Weis eingerichteten 'Gro t te ' i m 
W ü r t t e m b e r g e r H o f i n Basel eingemauert war (vgl. 
A b b . 20-21). 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.12a, 26. 

Erhal ten ist der T e i l einer l inken , v o n einer lebens-
grossen F igur s tammenden H a n d mi t R i n g - u n d abge
spreiztem kle inen Finger. Sie umschliesst einen läng
l ichen, sich gegen oben verdickenden Gegenstand, 
der nicht sicher zu identif izieren ist. 

Deutung: N a c h Fingerhal tung und At t r ibu t k ö n n t e 
man an einen auf eine Lehne g e s t ü t z t e n A r m denken. 
A u c h hier wi rken die Finger etwas teigig u n d unor
ganisch. 

19 Fingerfragment einer lebensgrossen Statue 
Tafel 11 

R M A , Inv. 1960.2584, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1960, Insula 30, Schnitt 79, Schicht 5, F K 
V03703: Schicht mi t K e r a m i k der 2. Hä l f t e des 
1. Jhs. n .Chr . , Reg ion 1. - E rh . L . 3,7 cm, Br . 1,7 cm, 
D . 1,9 cm. - F e i n k ö r n i g e r , weisser M a r m o r , vermut
l i ch Car raramarmor . - Obe r f l äche geglät te t , Finger
nagel u n d Hautfal ten eingemeisselt. 

Fingerbeere mi t T e i l des anschliessenden Gl iedes 
erhalten. Le ich t sch räge Bruch f l äche hinter dem F i n 
gerglied. 

Es lässt sich nicht mi t Sicherheit sagen, z u welchem 
Finger das Fragment gehör t e . Wegen der plastischen 
A u f h ö h u n g unterhalb des Fingernagels k ö n n t e es sich 
u m einen D a u m e n handeln. D i e organische Durchge
staltung und sorgfäl t ige Ausarbei tung sprechen für 
eine gute Arbei t . 

D i e Statue k ö n n t e import ier t worden oder v o n ei
nem fremden Bi ldhauer am Or t geschaffen worden 
sein. Diese V e r m u t u n g bekrä f t igen das verwendete 
Ma te r i a l und der f rühe zeit l iche Ansatz . 

20 Rechter Unterschenkel einer Statuette 
Tafel 11 

R M A , Inv. 1918.36, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1917, i m Steinler, westl ich der Giebenacherstrasse bei 
zufäl l iger Grabung, Reg ion 1. - E r h . L . 19,2 cm, Br . 
6 cm, T . 6,4 c m . - Weisser bis hellbeiger, ool i thischer 
Ka lks t e in , ve rmut l i ch süd l i che r Solothurner oder 
Berner Jurakalkstein. 

Fragmentierter Unterschenkel , oberhalb des K n i e s 
und auf K n ö c h e l h ö h e ausgebrochen, Obe r f l ä che stark 
zerfressen. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins PA 88, H 7.7a, 51 
mit Skizze. 

V o n einer unterlebensgrossen Figur blieb nur ein 
Unterschenkel erhalten, der oberhalb des K n i e s u n d 
auf H ö h e des K n ö c h e l s ausgebrochen ist. O b w o h l die 
O b e r f l ä c h e des Kalksteinfragments stark angegriffen 
ist, erkennt m a n deut l ich die straff und p r ä z i s wieder
gegebene Muskula tu r ; plastisch zeichnet sich auch 
das organisch gearbeitete K n i e ab. 

Deutung: D e r schlanke, leicht manieriert wirkende 
Unterschenkel g e h ö r t e wohl einst zu einer Idealpla
stik v o n recht guter Q u a l i t ä t . 

21 Rechter Fuss einer Statuette 
Tafel 11 

R M A , Inv. 1961.10995, Depot M u s e u m . - Fundor t : 
1961, Insula 30, Schnitt 209/210 i n der N o r d h ä l f t e 
v o n F e l d D 2,5, F K X01037 : Z e r s t ö r u n g s s c h u t t mi t 
Beifunden aus dem 3. Vie r te l des 3. Jhs. n .Chr . , Re
gion 1. - E r h . L . 10 cm, Br . 4,5 cm, H . 7,4 cm; H . Fuss 
4 c m . - Weisser, f e inkörn ige r M a r m o r , ve rmut l i ch 
Car ra ramarmor . - Obe r f l äche geglät te t . T renn l in ie 
zwischen Zehen u n d Leiste des Sockels eingemeisselt. 
Meisse l - u n d Raspelspuren an Fussinnenseite. 

Rechter Fuss mi t Ansatz der S tü t ze u n d des Sok-
kels, grosse Zehe und vorderer T e i l der ü b r i g e n Zehen 
bis auf den kle inen weggebrochen. Reste v o n W u r z e l 
spuren, Obe r f l ä che b r ä u n l i c h ver fä rb t . 

Unveröffentlicht. 

V o n dieser einst sehr gut gearbeiteten Statuette ist nur 
noch der rechte Fuss vorhanden. Dieser ruhte, wie die 
S t ü t z e verdeutlicht, nur mi t dem Bal len auf, g e h ö r t e 
also z u m Spielbein. V o m Sockel ist der Ansa tz mi t 
schmaler Leiste unterhalb der Ferse erhalten. 



Ausserordent l ich gute Q u a l i t ä t u n d wertvolles M a 
terial sprechen w o h l für eine kostbare Idealplastik, 
wahrscheinl ich einen Import aus Italien, der i m 
1. oder 2. Jahrhundert gearbeitet wurde. 

22 Beinfragment(?) einer Statuette 
Tafel 12 

R M A , Inv. 1981.6770, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1981, Steinler, Insula 35, R e g i o n 1. F K B7201 , 
Abt rag nach Trax ; Schicht mi t K e r a m i k v o m Ende 
des 2. Jhs. bis 3. V ie r t e l des 3. Jhs. n .Chr . , m i t deut
l i chem Schwerpunkt i n der M i t t e des 3. Jhs. n .Chr . -
E r h . L . 10,6 cm, max. D . 5,8 cm. - Beiger, ool i thischer 
K a l k s t e i n mi t fossilen E insch lüs sen , ve rmut l i ch süd
l icher Solothurner oder Berner Jurakalkstein. Ober
f läche geglä t te t . 

Beidsei t ig gebrochenes Fragment eines Beins(?). 

Unveröffentlicht. 

B e i dem kle inen Fragment dür f t e es s ich u m den T e i l 
eines Beins , m ö g l i c h e r w e i s e eines rechten, handeln. 
Es zeigt i n M a t e r i a l , Formgebung u n d guter Q u a l i t ä t 
Ü b e r e i n s t i m m u n g e n mi t dem Unterschenkel 20. 

23 Bruchstück eines Arms oder Beins 
Tafel 12 

R M A , Inv. 1933.128, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1933, i n C e l l a des Tempels auf der F l ü h w e g h a l d e , 
Schnit t I, Reg ion 13,D (Abb. 2). - E r h . L . 9,9 c m , B r . 
6 c m , D . 4,4 c m . - Hellbeiger, f e inkörn ige r , dichter 
Ka lks t e in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder 
Berner Jurakalkstein. - Raspelspuren rundum. 

Fragment oben u n d unten gebrochen, Innenseite 
abgeflacht. 

Riha 28 Abb. 18 Nr. 14; S. 57 Kat. Nr . 14. 

D a s B r u c h s t ü c k m i t abgeflachter Innenseite kann 
v o m A r m oder B e i n einer Statuette s tammen. F ü r 
letztere Deu tung spricht die abgeflachte Innenseite, 
die starke Verbrei terung nach oben u n d die W ö l b u n g 
an der Schmalseite, die m ö g l i c h e r w e i s e den Ü b e r g a n g 
z u m K n i e bildet . 

A u f G r u n d der Masse u n d des anderen Mater ia l s 
kann 23 n icht zur Statuettenbasis 24 g ehö r t haben, 
wie dies E . R i h a angenommen hat. 

24 Statuettenbasis 
Tafel 12 

R M A , Inv. 1933.127, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
V o r d e m Vierecktempel auf der F l ü h w e g h a l d e , R e 
gion 13,D (Abb. 2). - E r h . L . 10 cm, H . 7,8 cm, T . 
11 cm; Fuss: erh. L . 7,5 cm, B r . 3 cm . - Hellbeiger, 
f e inkörn ige r , dichter Ka lks te in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r 
Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Untersei te 
geglät te t , neben Fuss Zahneisen- u n d Raspelspuren. 

B r u c h s t ü c k v o n rechteckiger Basis mi t l i n k e m Fuss, 
aus zwei S t ü c k e n zusammengesetzt. Unter- , R ü c k -
u n d l inke Seite erhalten. Bruch f l äche an Innenseite 
des l i nken Fusses. Fuss auf R i s t h ö h e weggebrochen. 
L i n k s 2 c m schmaler Absatz . 

Laur-Belart 1935, 68; Riha 28 Abb. 18 Nr. 13; S. 57 Kat. Nr . 13. 

V o n dieser k le inen Weihegabe ist nur e in T e i l der 
Basis m i t dem l inken Fuss erhalten. D i e schmale L e i 
ste neben diesem bi ldet den Abschluss des Sockels zur 
L i n k e n der Statuette. B e i m dicken, unorganisch u n d 
p l u m p wirkenden, nackten F ü s s c h e n - v ie l le icht han
delt es sich u m einen Kinderfuss - hat der B i ldhauer 
die Zehen mi t dem Beizer plastisch voneinander ge
trennt. 

Das vo r der C e l l a z u m Vorsche in gekommene V o -
t i v ist eine m i t t e l m ä s s i g e einheimische Arbe i t (vgl. 
Synthese). 

25 Statuettenbasis 
Tafel 12 

R M A , Inv. 1933.129, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1933, T e m p e l auf der F l ü h w e g h a l d e , n ö r d l i c h des 
Vierecktempels , Schnitt I, Reg ion 13,D (Abb . 2). -
E r h . H . 11,5 c m , B r . 17,2 c m , T . 11 cm; l inker Fuss: L . 
4,8 c m , B r . 4,1 cm. - Hellbeiger, f e inkörn iger , dichter 
Ka lks t e in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder 
Berner Jurakalkstein. - A u f Untersei te Meisse lspu-
ren, Sockelrand Meisse l u n d Raspel , P l i n t h e n o b e r f l ä -
che geraspelt; rechte Seite neben Fuss mi t Z a h n - u n d 
Beizeisenspuren, s tammen v o n s e k u n d ä r e r Bearbei
tung. 

B r u c h s t ü c k v o n runder Vot ivbas i s mi t fragmentier
tem l i n k e m u n d rechtem Fuss i m Ansatz . Stand- u n d 
O b e r f l ä c h e der Basis intakt. 

Laur-Belart 1935, 68; Riha 28ff. Abb. 18 Nr. 15; S. 57 Kat. Nr . 15. 

A u f dem leicht g e w ö l b t e n runden Sockel s ind der vor
dere T e i l des l i nken nackten Fusses u n d der Ansa tz 
des leicht zu rückges t e l l t en rechten Fusses z u erken
nen. Sehr sorgfäl t ig hat der Handwerker die einzelnen 
Zehenglieder aus dem Stein herausgearbeitet (vgl. 
aber 24). 

A u c h diese Kalksteinstatuette wurde i n das ga l lo rö-
mische H e i l i g t u m auf der F l ü h w e g h a l d e geweiht (vgl. 
Synthese). 

26 Fragmentierte runde Plinthe mit Füssen 
Tafel 12 

R M A , Inv. unbekannt, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: W o h l Augst . - E r h . L . (Plinthe) 24,6 cm, T . 18 cm, 
H . (Plinthe) 3,8 cm, L . Fuss 7,5 cm, B r . (vorn) 2,6 cm. 
- Graue r Sandstein. - Raspelspuren. 

A u s mehreren Fragmenten zusammengesetzt. 
F ü s s e a m Beinansatz gebrochen. 



A u f der u r s p r ü n g l i c h runden S t a n d f l ä c h e erhob sich 
mindestens eine Statuette, v o n der nur noch die grob 
gearbeiteten F ü s s e erhalten sind. Ihre kantige A b a r 

beitung lässt daran denken, dass der Dargestellte 
Schuhe trug. Sein l inkes Be in war deutl ich vorgesetzt, 
doch ruhte das K ö r p e r g e w i c h t auf beiden Beinen. 

Tiere 

27 Körper eines Vogels 
Tafel 13 

R M A , Inv. 1928.617, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1928, Insula 9, Kastelen, Reg ion 1. - Weisser, zucker
k ö r n i g e r M a r m o r , ve rmut l i ch Carraramarmor . - E r h . 
L . 24,5 cm, B r . 15,9 cm, D . 8,6 cm. - Be iz - u n d Z a h n 
eisen, O b e r f l ä c h e geglät te t ; an Untersei te Spi tz- u n d 
grobes Zahneisen, zwei runde Vertiefungen mi t E i 
senstift. 

V o g e l k ö r p e r mi t abgeflachter Unterseite; grosser 
T e i l der O b e r f l ä c h e abgeplatzt. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins PA 88, H 7.12c, 32. 
45. 

B e i der marmornen , auf der Unterseite abgeflachten 
u n d sich leicht gegen innen neigenden Rundsku lp tu r 
ist e in grosser T e i l der Obe r f l ä che ausgebrochen. V o n 
dem bestossenen, t r i c h t e r f ö r m i g e n Ha l s leiten die 
Schultern z u m ovoiden K ö r p e r übe r . A u f der k a u m 
strukturierten O b e r f l ä c h e erkennt m a n zwei aneinan
derheftende Bögen , an die sich auf jeder Seite e in 
weiterer anschliesst. 

Deutung: K . Stehl in vermutete P i n i e n b l ä t t e r u n d ver
stand das Fragment daher als Pinienzapfen. P i n i e n 
b l ä t t e r laufen vorn aber spitz zusammen, wie dies u.a. 
mehrere Beispiele i n Augsburg zeigen 1 . Z u d e m s ind 
die oft aus Ka lks t e in gearbeiteten Zapfen grösser und 
b i lden die B e k r ö n u n g eines Grabmals . 

Ü b e r z e u g e n d e r ist die Interpretation des arg be
s c h ä d i g t e n Fragments als Gartenskulptur : D i e bogen
förmig abschliessenden, hervorgehobenen Tei le s ind 
danach als Deckgefieder eines Vogels anzusprechen; 
aus den gerundeten Schultern w ä c h s t der t r i ch te r fö r 
mige Hals . D i e an der abgeflachten Unterseite einge
tieften Eisenstifte dü r f t en zur Befestigung der Beine 
gedient haben. E i n sehr ä h n l i c h e r Voge l wurde i n der 
Casa dei C e r v i i n Herku laneum gefunden 2: Das mar
morne, 34 c m i n der L ä n g e u n d 17 c m in der H ö h e 
messende T i e r mi t k rä f t igem, detaill iert model l ie r tem 
K ö r p e r wurde 1930 i m Südwest f lügel des Gartens ge
funden. 

D a be i der Augster Rundsku lp tu r K o p f und F ü s s e 
fehlen, lässt sich nicht entscheiden, welcher Voge l 
dargestellt war; m ö g l i c h e r w e i s e handelt es sich u m 
eine Taube. 

1 CSIR Deutschland 1,1, 30f. Nrn. 43. 44 Taf. 23. 
2 Tran Tarn Tinh, La Casa dei Cervi a Herculanum (Archaeologica 

74, 1988) 105f. Nr. 9 Inv. 516 Abb. 162. 

28 Vögelchen 
Tafel 13 

R M A , Inv. 1967.8714a. b, Depot M u s e u m . - Fundor t : 
1967, Insula 49, Reg ion 1, F K X07734 : K e r a m i k und 
M ü n z e n aus dem 1. Jh. , g röss te r T e i l der K e r a m i k 
aber 2. Hä l f t e 2. Jh . bis 1. Hä l f t e 3. Jh . n .Chr . - E r h . L . 
9,8 cm, B r . 2,5 c m , max. H . 6,4 cm, H . ( K ö r p e r ) 
5,4 cm. - Hellbeiger, fe inkörn iger , mikr i t i scher K a l k 
stein, ve rmut l i ch süd l i che r Solothurner oder Berner 
Jurakalkstein. - Beizeisen, Obe r f l ä che geglät te t . 

Reste v o n R u m p f u n d Halsansatz eines Vogels, aus 
drei S t ü c k e n zusammengesetzt. Stellenweise versin
tert. 

Unveröffentlicht. 

Diese kleine, durch ihre gute Q u a l i t ä t bestechende 
Arbe i t hebt sich v o m ü b r i g e n Fundmate r ia l ab. D e r 
Bi ldhauer hat die Halsfedern u n d Flügel des Vögel 
chens unterschiedlich gearbeitet: D i e l inke Schwinge 
des Tieres ist mi t drei schwungvoll voneinander abge
setzten K o m p a r t i m e n t e n weit weniger differenziert 
ausge füh r t als die der rechten K ö r p e r s e i t e . H i e r h in 
gegen s p ü r t m a n förmlich den R u m p f des Tieres 
unter den haptisch herausmodellierten Deckfedern. 
D i e Statuette ist j edoch keineswegs unfertig. 

Deutung: E ine ä h n l i c h gearbeitete, jedoch insgesamt 
1 m lange Kalks te inplas t ik mi t Sockel , bei der noch 
rote Farbspuren erhalten waren, wurde i n Roqueper-
tuse gefunden 1 . Spuren, die auf eingesetzte Beinchen 
schliessen lassen, fehlen bei unserem S tück (vgl. 27). 
Eine Verwendung als Spielzeug ist nicht ausgeschlos
sen. Wahrschein l icher ist jedoch, dass e in Bi ldhauer 
hier aus e inem noch vorhandenen S tück eine der 
F o r m entsprechende Figur i n spielerischer Weise ge
schaffen hat. D a f ü r spricht auch die sehr sorgfäl t ige, 
doch so unterschiedliche Ausarbei tung der beiden 
K ö r p e r s e i t e n sowie die fehlenden Vertiefungen für 
die Tierbe ine 2 . 

1 Espérandieu 10, 223 Nr. 7615 (Roquepertuse); vgl. auch Vogel aus 
Stockstadt: Espérandieu 1931, 188 Nr. 300. 

2 Für die Hilfe bei der Interpretation danke ich G . Winkler herz
lich. 



29 Unterlebensgrosser Kopf 

Verschol len , ehemals Sammlung J J . Schmid , Basel , 
Inv. 1906.39. - Fundor t : Augst. - H . ( K o p f m i t Hals) 
17 cm. - M a r m o r . 

Vischer 448; Bernoulli 30 Nr . 41. 

Es ist bedauerl ich, dass Angaben z u m M a r m o r k ö p f 
chen nur i n der folgenden Beschreibung erhalten s ind: 
«Kle ine r M a r m o r k o p f eines u n b ä r t i g e n , lorbeerbe
k r ä n z t e n R ö m e r s . D i e Nasenspitze v e r s t ü m m e l t , das 
K i n n Verstössen, sonst wohlerhalten. V o n noch j u 
gendlichen Fo rmen , vorquellender Unters t i rn , stark 
vertieften inneren Augenwinke ln ; K o p f u n d B l i c k et
was au fwär t s gerichtet. D i e Augsterne s ind durch R e 
l i e f u n d schwarze Farbe bezeichnet, wie auch der 
K r a n z vergoldet war. D i e Haare s ind wie be i O tho 
oder N e r o i n concentrische Stufen gelegt u n d b e k r ä n 
zen die S t i rn i n einer r ege lmäss igen Bogenl inie . V o n 
K a i s e r n erinnert er a m ehesten an D o m i t i a n . Indess 
m ö c h t e , trotz der Herkunf t v o n Augst (Schmid'sche 
Sammlung) die Aechthei t nicht ü b e r a l lem Zwei fe l 
s t e h e n » 1 . A u c h W . Vischer e r w ä h n t das marmorne 
B i l d n i s , das seiner M e i n u n g nach Ka i se r D o m i t i a n 
darstellen k ö n n t e 2 . N a c h der Angabe i m Inventar
buch war das K ö p f c h e n ein V i e r t e l lebensgross. 

30 Fragment einer Rundskulptur 

R M A , Inv. 1981.6773, verschollen. - Fundor t : 1981, 
Steinlerstrasse, Parzel le 1101, Insula 35, Reg ion 1. F K 

B7201, Abt rag nach Trax; Schicht mi t K e r a m i k v o m 
Ende des 2. Jhs. bis 3. V ie r t e l des 3. Jhs. n .Chr . , m i t 
deut l ichem Schwerpunkt i n der M i t t e des 3. Jhs. 
n .Chr . - Masse unbekannt. - M a t e r i a l w o h l wie 16. 

K e i n e Angaben z u m Stück. 

Unveröffentlicht. 

Das wahrscheinl ich aus demselben M a t e r i a l wie 16 
u n d 22 bestehende Fragment k ö n n t e zu einer der bei
den Rundsku lp tu ren gehör t haben. 

31 Fragment einer gestückten Figur 
Tafel 13 

R M A , Inv. 1914.232, verschollen. - Fundor t : 1914, 
K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , Reg ion 8,A. - E r h . H . 
8,8 cm, B r . 6,9 cm, T . 12,2 cm. - Weisser, leicht kre i 
diger, ool i thischer Ka lks te in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r 
Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Untersei te 
gesägt . 

B i s auf Untersei te r undum gebrochen. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 5. 

Das bis auf die gesägte Untersei te r u n d u m bestossene 
Fragment ist auf der Vordersei te leicht gewölb t . Es 
k ö n n t e auf G r u n d v o n Fundor t , M a t e r i a l u n d Bear
bei tung z u der ge s tück t en F igu r 13 g ehö r t haben (vgl. 
auch 15. 17. 83). 

1 Bernoulli 30. 
2 Vischer 448. 



Katalog der Reliefs 

Weihungen 

32 Fragmente des Forumsaltars 
Tafel 14-18 

1. Fragmente des Sockel- u n d oberen Abschlussprofi ls 

32a Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14 

R M A , Inv. 1918.38. Dieses u n d die folgenden Frag
mente befinden s ich alle i m « G r o s s s t e i n » - D e p o t . -
E r h . L . 7,6 cm, H . 10,6 cm, T . 8,4 cm. - S ä m t l i c h e 
Fragmente bestehen aus weissem, f e i n k ö r n i g e m M a r 
mor, der w o h l aus den S t e i n b r ü c h e n v o n Car ra ra 
stammt. - Vordersei te Beizeisen. 

T e i l v o n Scheren- u n d Bla t tkymat ion erhalten, 
r u n d u m gebrochen. 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.5b, 20 oben («im Schutt vor der 
Hauptfassade»); Bossert-Radtke 1990, 143 mit Anm. 2; Bossert-
Radtke 1991, 199 mit Anm. 4. 

32b Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14 

R M A , Inv. 1 9 1 8 . 2 1 6 . - E r h . L . 14 ,2cm, H . 12 ,4cm, T . 
11,6 cm. - Beizeisen, gesägte Auf lagef läche m i t Z a h n 
eisen oder -fläche(?) ü b e r a r b e i t e t . Anschlusseite auf 
Anathyrose gearbeitet. 

Fragment mi t erhaltener Ansch luss f l äche . Ü b e r 
dem Flechtband zwei B lä t t e r mi t Zwischenblat t sowie 
Ansa tz des Scherenkymations. A n R ü c k - u n d einer 
Schmalseite sowie oben ausgebrochen; reliefierte 
Seite gut erhalten, leicht versintert. 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.5b, 30 («im Schutt an der Nord
fassade gegen Kastelen»); Bossert-Radtke 1990, 143 mit Anm. 2; 
Bossert-Radtke 1991, 199 mit Anm. 4. 

32c Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14; A b b . 3 

R M A , Inv. 1935.352. - E r h . L . 15 cm, H . 12,5 c m , T . 
22,4 cm; Rest v o n K l a m m e r l o c h : erh. L . 8,8 cm, Br . 
2,5 cm, T . 3 cm. - Beizeisen. Unterseite mi t Zahne i 
sen u n d -f läche bearbeitet. 

Ü b e r F lechtband zwei H ü l l b l ä t t e r mi t Zwischen
blatt u n d zwei B lä t t e r des Scherenkymations. Seiten
f lächen u n d R ü c k s e i t e ausgebrochen, Untersei te i n 
takt. Rel iefornament gut erhalten. Rostspuren. 

Bossert-Radtke 1990, 143 mit Anm. 1. 

32d Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14 

R M A , Inv. 1935.353. - E r h . L . 15,5 cm, H . 12 cm, T . 
17,6 cm; Rest v o n K l a m m e r l o c h : L . 7 cm, B r . 2,2 cm, 
T . 3,2 cm. - G e s ä g t e Unterseite geglät te t , Beizeisen. 

A n Se i t enf lächen , oben u n d an R ü c k s e i t e ausgebro
chen. 

B r u c h s t ü c k m i t F lechtband u n d Bla t tkymat ion . 
Untersei te erhalten, Scherenkymation ausgebrochen, 
Se i t en f l ächen u n d R ü c k s e i t e ausgebrochen. Orna 
ment ik gut erhalten. Stellenweise leicht versintert, 
Rostspuren. Untersei te geglät te t . 

Bossert-Radtke 1990, 143 mit Anm. 1. 

32e Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14; Tafel 15 

R M A , Inv. 1935.354. - B l o c k 1: E r h . L . 18 cm, H . 
11,6 c m , T . 10,6 cm; B lock 2: E r h . L . 15,5 cm, H . 
12,4 cm, T . 15,8 cm. - Vordersei te gebeizt, oben A n 
satz v o n K l a m m e r ; gesägte Unterseite m i t Zahneisen 
oder -fläche(?) ü b e r a r b e i t e t , Randzone Flacheisen; 
eine Schmalseite anathyrosiert (Flacheisen). 

Z w e i zusammenpassende B r u c h s t ü c k e v o m unte
ren Sockelprof i l m i t F lechtband u n d K y m a t i e n ; Ecke 
m i t Palmette ausgefüll t . Unte r - u n d Oberseite erhal
ten, eine Seite für Anschlussblock geglä t te t , die an
dere ausgebrochen. Sehr gut erhaltene O b e r f l ä c h e . 

Bossert-Radtke 1990, 143 mit Anm. 1; Bossert-Radtke 1991, 199. 
201 mit Abb. 2. 

A b b . 3 Augst. Fragment des Sockelprofi ls 32c v o m 
Forumsal ta r mi t K l a m m e r l o c h . M . ca. 1:5. 
V g l . Tafel 14 sowie A b b . 6. 



32f Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14 

R M A , Inv. 1935.356. - E r h . L . 7,5 cm, H . 7,6 cm, T . 
3,2 cm. - Beizeisen. 

Eckfragment mi t Palmette, Leiste u n d Scherenky-
ma t ion i m Ansatz . 

Bossert-Radtke 1990, 143 mit Anm. 1. 

32g Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14 

R M A , Inv. 1980.14922. - Fundor t : Kaiseraugst, «Auf 
der Wach t II», Reg ion 17,C. A u s Schuttschicht mi t 
M ü n z e n Cons tan t in II. Caesar (335-336), Constans 
(340-341). - E r h . L . 15,9 cm, H . 12,6 cm, T . 18,8 cm. 
- M a r m o r z u c k e r k ö r n i g . - R ü c k w ä r t i g e r T e i l Schrot
p icke l , vorderer T e i l Beizeisen. Unterseite Zahneisen 
oder -f läche, Spitzeisen. 

B r u c h s t ü c k des Sockelprofils mi t Flechtband, K y -
mat ion u n d Zwischenblat t sowie zwei B l ä t t e r n des 
Scherenkymations. Obe r f l ä che verwittert, moderne 
Bestossungen. 

Bossert-Radtke 1990, 143 mit Anm. 3; Bossert-Radtke 1991, 199. 

32h Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14 

R M A , Inv. 1990.54.C05611.22. - Fundor t : 1990 vor 
dem Forumstempel , F K C05611, Abt rag 02.03 
( O K 294.50, U K 294.15 m ü. M . ) : h u m ö s e s Ma te r i a l , 
mi t Ka lks te inen u n d Z i e g e l s t ü c k c h e n durchsetzt, 
Fundmate r i a l uneinhei t l ich , vermischt , z .T . neuzeit
l i ch , engere Dat ie rung 150-200 n .Chr . - E r h . L . 
6,8 c m , H . 12 cm, T . 16,6 cm. - Z a h n - u n d Beizeisen, 
Z a h n f l ä c h e ? - Unterseite u n d eine Se i tenf läche für 
anschliessenden B l o c k erhalten, üb r ige F l ä c h e n unre
ge lmäss ig ausgebrochen. 

Rest v o n B la t t kyma mi t anschliessender Leiste. 

Bossert-Radtke 1991, 200 mit Anm. 5; Abb. 3 S. 201. 

32i Fragment des Sockelprofils 
Tafel 14 

R M A , Inv. 1990.54.C05640.1. - Fundor t : 1990 vor 
dem Forumstempel , F K C05640, Abt rag 02.08 
( O K 293.62, U K 293.40 m ü. M . ) : h u m ö s e Auffül lung, 
M ö r t e l - u n d Lehml insen , F K nicht datierbar. - E r h . 
L . 7,4 cm, H . 9,6 cm, T . 8,4 cm. - Z a h n - u n d Be ize i 
sen. 

B r u c h s t ü c k mi t Rest von Scherenkymation, rund
u m ausgebrochen. 

Bossert-Radtke 1991, 200 mit Anm. 5. 

32j Fragment des oberen Abschlussprofils 
Tafel 15; A b b . 5 

R M A , Inv. 1935.355. - E rh . L . 13,5 cm, H . 12 cm, T . 
17,5 cm; Rest v o n K l a m m e r l o c h : L . 8,5 cm, B r . 
2,1 cm, erh. T . 3 cm . - Ober- u n d R ü c k s e i t e gesägt, 
Untersei te mi t Zahneisen oder -fläche(?) bearbeitet. 

Fragment m i t Scherenkymation, Leiste u n d an
schliessendem Blattfries. Ober- u n d Untersei te erhal
ten, an Seiten ausgebrochen, Reliefseite bestossen 
u n d teilweise abgeplatzt. 

Bossert-Radtke 1990, 143. 145 Abb. 4 (Abb. steht auf dem Kopf); 
Bossert-Radtke 1991, Abb. 5 S. 201. S. 202 mit Anm. 7. 

32k Fragmentierter Block des oberen Abschlussprofils 
Tafel 15 

R M A , Inv. 1990.54.C05612.9. - Fundor t : 1990 vor 
dem Forumstempel , F K C05612, Abt rag 02.04 
( O K 294.15, U K 293.84 m ü. M . ) , h u m ö s e s Mate r i a l , 
durchsetzt mi t Kalkbruchs te inen und Ziege l s tück
chen. Dat ierung: wenig Mate r i a l , 1 glasierte W a n d 
scherbe aus der Neuzei t , engere Dat ie rung 280-350 
n .Chr . - E r h . L . 33,4 cm, H . 12,2 cm, T . 19,4 cm. H . 
des Scherenkymations 3,4 cm, H . des Blattfrieses 
5 cm, H . der Leiste 0,8 cm, H . der oberen Abschluss
leiste 2,4 cm. - Vordersei te gebeizt, R ü c k s e i t e gesägt . 
Auf lagef läche mi t Zahneisen(?) bearbeitet, Oberseite 
g e z ä h n t , Reste zweier K l a m m e r l ö c h e r . A u f Anschluss 
gearbeitete Se i t enf läche mi t Spuren des Flacheisens. 

Sehr gut erhaltener fragmentierter B l o c k mi t Blat t-
u n d Scherenkymation. E ine Se i tenf läche auf A n 
schluss gearbeitet, andere u n r e g e l m ä s s i g ausgebro
chen. Vereinzel t Wurzelspuren. 

Bossert-Radtke 1991, Abb. 4 S. 201; S. 202 mit Anm. 7; Schwarz 
178. 180 mit Anm. 54 und Abb. 34. - Zum Befund: Schwarz 180 mit 
Anm. 55-58. 

Dieses Fragment wurde zusammen mi t anderen Spo-
l ien geborgen. Das i n der 2. Hä l f t e des 3. u n d 1. Häl f te 
des 4. Jahrhunderts gesammelte M a t e r i a l sollte woh l 
für Bauten auf Kas te len oder für das Cas t rum wieder
verwendet werden (vgl. auch 32j). 

Aufbau des Sockel- und oberen Abschlussprofils: D i e 
oben vorgestellten 1918, 1935, 1980 u n d 1990 gefun
denen Fragmente g e h ö r e n auf G r u n d v o n Fundor t , 
Ma te r i a l , G r ö s s e , Ornament ik u n d St i l zu demselben 
M o n u m e n t , d.h. z u m Hauptal tar des Forumstempels . 
D i e bis z u m Jahr 1980 geborgenen Fragmente, die 
verstreut u m den A l t a r herum lagen, wurden nicht 
eingemessen. B e i den Neufunden v o n 1990 vari ier t 
das H ö h e n n i v e a u b e t r ä c h t l i c h (vgl. unter den entspre
chenden Kata lognummern) . D i e B r u c h s t ü c k e 32a-f 
u n d 32h-i (Tafel 14) lassen sich zusammen mi t dem 
nach Kaiseraugst verschleppten Fragment 32g (Tafel 
14) nach Ausweis der bei 32c-d und 32i erhaltenen 
K l a m m e r l ö c h e r u n d dem Dekora t ionsschema dem 
Sockelprof i l zuweisen. 32j u n d 32k (Tafel 15) hinge
gen g e h ö r t e n mi t dem abweichenden Blat tdekor, dem 
steileren P ro f i l und der Anbr ingung der K l a m m e r l ö -



A b b . 4 Augst. Haup t fo rum. G r a b u n g s f l ä c h e n p l a n mi t Befunden der Grabungen 1520.52, 1918.56, 1928.56, 
1935.52, 1937.52 u n d 1987.51. Forumstempel mi t vorgelagertem Al ta r . M . 1:150. Ze ichnung 
M . Schaub. 

A b b . 5 Augst. Fragment des oberen Abschlusspro-
^ fils 32j v o m Forumsal tar m i t K l a m m e r 

loch. M . ca. 1:5. V g l . Tafel 15 sowie A b b . 6. 



cher z u m oberen Abschlussprof i l 1 . Bei ke inem der er
haltenen B r u c h s t ü c k e des Sockelprofils ist die ur
s p r ü n g l i c h e Tiefe erhalten. 

M i t den beiden Fragmenten 32e und 32f (Tafel 14; 
Tafel 15) k ö n n e n w i r zwei Ecken des Sockelprofils 
fassen. Das Ornament baut sich folgendermassen 
auf 2: Ü b e r der kräf t igen Kordel, deren V o l u m e n 
durch die sch räg eingetieften R i l l e n u n d die paral lel 
angeordneten K e r b e n hervorgerufen w i r d , folgt e in 
Blattkymation, das beidseit ig v o n verschieden breiten 
Leis ten eingefasst w i r d . D i e leicht gedrungenen, i n 
die Breite greifenden Blä t t e r haben einen weichen, 
geschwungenen R a n d und eine deut l ich hervortre
tende Mi t t e l r ippe . D i e seit l ich anschliessenden, nicht 
bis z u m R a n d h i n durchgezogenen R i p p e n geben dem 
Blatt einen leicht geschwungenen U m r i s s . Blattf leisch 
u n d -rand b i lden eine organische Einhei t . D i e s ich 
nach oben V- fö rmig weitende Mi t t e l r ippe greift op
tisch ü b e r das l anze t t f ö rmige Zwischenblat t zur M i t 
telrippe des n ä c h s t e n Blattes ü b e r u n d bi ldet eine 
Hufeisenform. Das K y m a hat eine ausgep räg t e kuge
lige Öse , d.h. der Bla t t rand w i r d a m oberen P r o f i l -
rand s ch l au fen fö rmig herumgezogen u n d mi t dem 
R a n d des benachbarten Blattes verbunden. D u r c h das 
A b r ü c k e n der Ö s e v o m Prof i l r and und durch die t ief 
ansetzende u n d weit ausladende Gabe lung der M i t t e l 
r ippe wi rk t das Blat t optisch gespalten; die dadurch 
entstehenden Hä l f t en werden ü b e r die recht offen ge
bildeten Ö s e n miteinander verbunden. F ü r die Eck
partie w ä h l t e man, wie so häufig , eine Palmette, die 
sich aufgefächer t ü b e r die Ecke ausbreitet. Ü b e r die
ser liegt das gezackte Blatt , auf das seit l ich v ier bzw. 
fünf f äche r fö rmig hintereinandergelegte B lä t t e r fol
gen. Ü b e r dem äusse r s t en Blatt roll t s ich ein weiteres 
spiral ig ein. D i e Ver te i lung des vegetabilen Schmuk-
kes war also offenbar nicht v o n vornherein bis ins 
letzte De ta i l festgelegt. Dies scheint auch für das an
dere Eckfragment (32f) zu gelten, das, soweit es die 
Erhal tung zuläss t , s t ä rke r vereinfacht ist. 

Ü b e r der Leiste liegt das Scherenkymation mi t sei
nem h u f e i s e n f ö r m i g e n Umr i s s . Sein innerer R a n d ist 
doppelt gefurcht, der äus se re verschwindet unter der 
Leiste. Zwischen den kräf t igen, saftig wi rkenden 
Sche ren f l ächen liegen volle L a n z e t t b l ä t t e r m i t geöff
neten Ö s e n . Sie bewirken, dass die konkaven B lä t t e r 
so geteilt werden, dass durch die Ö s e als auffallendem 
Akzen t organisch an sich z u s a m m e n g e h ö r e n d e Blatt
hä l f ten getrennt werden. A n der Ecke hat der Stein
metz zwei Sche renhä l f t en zusammengelegt und nicht, 
wie etwa bei der A r a Pacis, je eine Häl f te gestreckt 3. 

D e r optisch-rhythmische Schwerpunkt scheint e in 
wenig zugunsten des Hauptblat ts ausgefallen zu sein, 
auch wenn die Masse des Fleisches v o n Haupt - u n d 
Zwischenblat t z i eml i ch kompakt u n d geschlossen 
wirkt . D i e Blä t te r , die recht flach auf dem P r o f i l auf
liegen, wi rken durch die Abarbe i tung zwischen den 
R i p p e n plastisch aufgewölb t u n d leicht teigig. 

W i e die bei 32c und 32d erhaltenen K l a m m e r l ö c h e r 
zeigen, war das Sockelprof i l aus Einzel te i len zusam
mengesetzt (Abb. 3). 

V o m oberen Abschlussprofil s tammen das schlecht 
erhaltene Fragment 32j (Tafel 15; A b b . 5) sowie der 
1990 geborgene B l o c k 32k (Tafel 15). B e i i h m s ind 
u r s p r ü n g l i c h e H ö h e (12,2 cm) und Tiefe (19,4 cm) be

kannt, auch lässt sich das Dekora t ionsmot iv k lar er
kennen 4 : D i e Verz ie rung besteht hier aus einer glatten 
Leiste, e inem v o n schmalen Streifen eingefassten 
Blatt- u n d e inem Scherenkymation. D e r Blattfries 
setzt sich zusammen aus mi t ihrer Spitze zur Deck
platte gerichteten, flach am P r o f i l anliegenden Blät
tern. B e i den f äche ra r t ig strukturierten B l ä t t e r n zieht 
s ich die R i p p e bis etwa zur Blat tmit te h in , bei den 
n a t ü r l i c h e r wi rkenden B lä t t e rn mi t betonter, gezack
ter Randzone reicht sie bis zur Blattspitze. E i n i n die 
Breite gezogenes Zwischenblat t mi t betonter Spitze 
füllt den Zwischenraum aus. Das Scherenkymat ion 
entspricht dem des Sockelprofils . A u f der Auflageflä-
che befinden sich Reste zweier grosser K l a m m e r l ö 
cher, eines davon mi t e inem z u s ä t z l i c h e n runden 
Bohr loch . 

2. Plattenfragmente 

321 Plattenfragment mit Eichenkranz und Adler 
Tafel 16; Tafel 18; A b b . 6 

R M A , Inv. 1935.349. - Fundort : S ü d o s t e c k e des A l 
tarfundaments. - E r h . L . 48,5 cm, H . 73 cm, max. T . 
(mit Relief) 16 c m ; K r a n z : erh. Br . 15 cm, Rel iefh . 
3 cm; Adle r : erh. H . 30 cm, Br . 29 cm, Rel iefh . 4 cm; 
unterer Abschluss -Kranz : H . 10,8 cm. - Vordersei te 
Beizeisen, unverzierte F l ä c h e geglät te t , R ü c k s e i t e ge
spitzt, Untersei te gespitzt u n d gezähn t . 

Fragment v o n grösse re r Marmorp la t t e mi t T e i l v o n 
Eichenkranz u n d A d l e r sowie unterem Abschluss , an 
den Seiten ausgebrochen. O b e r f l ä c h e g röss ten te i l s 
verwittert, gut erhalten i m oberen Bereich bei den 
B l ä t t e r n der Kranzinnensei te . A n Platte anpassend 
32m.n.o (vgl. unter K a t . Nr . ) . 

1 So bereits R. Laur-Belart, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1935, 
61. Jber. Hist, und Antiquar. Gesellsch. zu Basel 1936, 5f. Taf. 
la-b. - 1990 wurden ausserdem mehrere Marmorbruchstücke 
gefunden, die möglicherweise ebenfalls zum Forumsaltar gehö
ren, jedoch nicht verziert sind und nicht angepasst werden kön
nen: Inv. 1990.C05524.21: Fragment mit Rest von Klammer
loch. Abtrag 01.06 ( O K 293.28, U K 292.86). Erh. L. 11,9 cm, H . 
10,5 cm, T. 11 cm. - Zahnfläche oder -eisen. Rest von Klammer
loch. - Kleine bearbeitete Fläche, sonst ausgebrochen. Nach M a 
terial und Bearbeitung vom Altar stammend. - Inv. 
1990.C05621.1: Fragment mit Rest von Klammerloch. Abtrag 
03.03 (OK 294.57, U K 294.27). - Momentan nicht auffindbar, 
Masse unbekannt. - Beizeisen, Zahneisen oder -fläche. Rest von 
Klammerloch und rundes Bohrloch. - Unterseite und eine 
Schmalseite erhalten, sonst unregelmässig ausgebrochen. Nach 
Rest von Klammerloch wohl dem Sockelprofil zuzuordnen. -
Inv. 1990.C05645.1 (aus Profil 9, Marmor?). Nähere Angaben 
fehlen. - Marmorfragment Inv. 1990.C05646.4, -fragment Inv. 
1990.C05663.1, momentan nicht auffindbar, Masse unbekannt. 

2 Zum Kymation vgl. J. Ganzen, Zur Entwicklung lesbischer K y -
mationformen, Jd l 98, 1983, 123ff; ders., Augusteische Kyma-
formen - eine Leitform der Bauornamentik, in: Kaiser Augustus 
und die verlorene Republik. Ausstellungskat. Berlin (1988) 
116ff. 

3 Ganzert (Anm. 2) 192f. mit Abb. 146. 
4 Blattdekor bereits vermutet: Bossert-Radtke 1990, 143. 



A b b . 6 Rekons t ruk t ion des Forumsal tars 32. 
Zeichnung M . Schaub. Ohne Massstab. 

R. Laur-Belart, Feldbuch, Eintrag und Skizzen vom 15.10.1935, 
Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst; ders., Ausgrabungen in Augst im 
Jahre 1935, Jber Histor. und Antiquar. Gesellschaft zu Basel 61, 
1936, 36Iff. mit Taf. 16a; Martin 1975, 357; Martin 1987, 36 mit 
Abb. 29 S. 43; Laur-Belart - Berger 45 Abb. 33 (Ergänzung); Bossert-
Radtke 1990, 144. 145 Abb. 3; Bossert-Radtke 1991, 199. 202f. mit 
Anm. 8 und Abb. 6; Schwarz 163 mit Anm. 8. 

D e r Raubvogel , der das Kranz innere u r s p r ü n g l i c h 
ganz ausfül l te , umfasst mi t seinen K r a l l e n das B l i t z 
b ü n d e l . Seine Schwingen s ind i n die F l ä c h e gebreitet, 
seinen K o p f wandte er w o h l einst zur Seite. D e r 
R u m p f des Tieres e rhä l t P l a s t i z i t ä t durch die Unte r 
tei lung des Gefieders i n Büsche l sowie durch die kräf
tige Abt rennung der bauschigen «Höschen» von 
R u m p f u n d Hintergrund. D i e z i eml i ch flach wi rken
den Flügel b i lden eine A r t Fo l i e . Ausgebreitete 
Schwingen u n d zur Seite geworfener K o p f gaben i h m 
zusammen mi t seinem in den K r a l l e n gehaltenen A t 
tr ibut etwas Kra f tvo l l -Ma jes t ä t i s ches und Energi
sches. 

Symbolgehalt der Eiche: Sie war seit jeher mi t Zeus 
u n d Iuppiter verbunden. D e r Eichenkranz , die corona 
civica, s tammt aus dem m i l i t ä r i s c h e n Bere i ch 5 . Ihn 
ver l ieh man als Ausze ichnung für die Erret tung eines 
M i t b ü r g e r s i n der Schlacht. Oc tav ian erhielt i h n zu
sammen mi t den beiden L o r b e e r b ä u m e n für die Ret
tung aller B ü r g e r u n d die Wiederherstel lung des Staa
tes (Res gestae 34). D i e corona civica galt als S i n n b i l d 
der « d e m e n t i a » des Kaisers u n d brachte wie der L o r 
beer die segensreiche Regierung z u m Ausdruck . Be
reits 27 v .Chr . wurden i n K le inas i en M ü n z e n mi t 
dem A d l e r Iuppiters, der den Eichenkranz i n seinen 
F ä n g e n häl t , zu Ehren des Augustus g e p r ä g t 6 . So b i l 
deten sich deutliche Herrschaftssymbole heraus, die 
für Erbfolge u n d Dynast ie standen. I m Laufe der Ze i t 
trat ihre u r s p r ü n g l i c h e Bedeutung i m m e r mehr i n den 
Hin tergrund , sie wurden zu allgemeinen Lobesfor
meln . Eichengir landen k o m m e n neben Lorbeer- u n d 
F r ü c h t e g i r l a n d e n auf G r a b a l t ä r e n und -urnen vor, 
- k r ä n z e hingegen mi t oder ohne A d l e r s ind wegen des 
Symbolgehaltes seltener. D i e beiden E i c h e n k r ä n z e 
auf einer U r n e bzw. einem Grabal ta r v o n Augustalen 
v o r dem Herkulaner T o r v o n Pompe j i s ind w o h l als 
Ze ichen ihres w ü r d e v o l l e n Amtes zu verstehen und 

E twa ein Dr i t t e l des Eichenkranzes u n d die Hä l f t e des 
Adlers bl ieben i m leicht eingetieften Spiegelfeld der 
Reliefplatte 321 erhalten. D e r K r a n z des noch 73 c m 
i n der H ö h e messenden Marmorb lockes besteht aus 
krä f t igen B lä t t e rn , die, wie es selten der F a l l ist, durch 
eine B i n d e g e s c h m ü c k t werden. D i e verschieden gros
sen B lä t t e r haben einen gezackten, herausgehobenen 
U m r i s s u n d heben sich unterschiedlich stark v o m Re
liefgrund ab. D i e stehengelassenen Beizeisenspuren 
verdeut l ichen zudem die Struktur der Blat tnerven. 
D u r c h diese bi ldhauerischen M i t t e l w i r d ein leichtes 
Licht-Schat ten-Spiel impl iz ier t . Spuren v o n B o h r u n 
gen fehlen gänz l i ch . Das teigig wirkende B a n d zog 
sich u r s p r ü n g l i c h , wie Vergleichsbeispiele und die an
passenden Neufunde 32m und 32n zeigen, wel lenför
mig flatternd ü b e r den unteren R a n d h in . D i e B e m ü 
hung u m naturnahe, lebendige Gestaltungsweise zeigt 
sich auch dar in , dass einige der B lä t t e r ohne E iche ln 
u n d zwei Becher ohne Frucht dargestellt s ind. D i e 
Struktur der Eichelbecher ist durch kleine Schraffu-
ren angegeben. D i e Obe r f l ä che des Kranzes ist heute 
z i e m l i c h verwittert, so dass St i l u n d einstige Q u a l i t ä t 
der Platte nur noch auf der Innenseite i m oberen T e i l 
deut l ich werden. 

5 Reallexikon für Antike und Christentum 4 (1959) 745ff. s.v. E i 
che (Marzell-Centlivres); Der Kleine Pauly 2 (1967) 207f. s.v. 
Eiche (Garns); Alföldi 1973, 128ff.; ders., Der Vater des Vater
landes im römischen Denken (1971) 72. 75f. 95. 124; M . Floriani 
Squarciapino, Corona civica e clupeus virtutis da Ostia, in: Mis
cellanea archeologica Tobias Dohm dedicata (1982) 45ff.; M . 
Hano, A l'origine du culte impérial: les autels des Lares Augusti. 
Recherches sur les thèmes iconographiques et leur signification, 
A N R W II 16.3 (1986) 2369f.; P. Zanker, Augustus und die 
Macht der Bilder (1987) 96ff. 2741Y.; Sinn 57. 62. - Zur corona: 
Daremberg - Saglio 1 2(1887) 1520ff. s.v. corona (Saglio); R E IV 
2 ( 1901 ) 1636ff. s.v. corona (Fiebiger); Der Kleine Pauly 1 ( 1964) 
1322f. s.v. corona (Eisenhut); zuletzt: H . R. Goette, Corona spi
cea, corona civica und Adler, A A 99, 1984, 573ff. bes. 585ff. - Zu 
Grabaltären mit Kränzen: Böschung 33. 49. 8Iff. Nrn. 87-241; 
S. 112 Nrn. 931-937 sowie Sinn passim und Kataloge des Museo 
Nazionale, Rom. - Zu Girlanden: R. Turcan, Les guirlandes 
dans l 'antiquité classique, Jahrbuch für Antike und Christentum 
14, 1971, 92ff. 

6 Alföldi 1973, 13f. Taf. 2,1-4; S. 50f. Taf. 31,1-2; W. Tril lmich, 
Münzpropaganda, in: Kaiser Augustus und die verlorene Repu
blik 485ff. 511 Nr. 333 mit Abb. 



d r ü c k e n ve rmut l i ch ausserdem L o y a l i t ä t oder N ä h e 
g e g e n ü b e r dem Kaiserhaus aus 7 . 

Symbolgehalt des Adlers: D e r aquila Iovis, S i n n b i l d 
des Imper iums des r ö m i s c h e n Volkes , konnte unter
schiedliche Bezüge u n d Bedeutungen haben. In der 
f rühen Kaiserze i t fungiert er i n der offiziel len K u n s t 
als At t r ibu t des Iuppiter, als Herrschafts- u n d T r i u m 
phalsymbol . E r ist Bote, Helfer u n d S i e g e s v e r k ü n d e r 8 . 
Seit claudisch-neronischer Ze i t k o m m t er auf M a r 
morurnen vor, begegnet uns auf Graburnen i n den 
G i e b e l n der Decke l , i n G i r l a n d e n l ü n e t t e n , auf Eckba
lustraden u n d auch als Deckelakroter . A u f s t a d t r ö m i 
schen G r a b a l t ä r e n ist er mi t E ichenkranz i m letzten 
D r i t t e l des 1. Jahrhunderts n .Chr . fassbar 9. In diesem 
Zusammenhang weist er offenbar auf die E n t r ü c k u n g 
des To ten h in , dessen G r a b er W ü r d e u n d Schutz 
verleiht. Z u m Symbo l der Apotheose w i r d er j edoch 
erst a m Titusbogen. 

32m Fragment mit Schleife 
Tafel 16 

R M A , Inv. 1990.54.C05471.4. - Fundor t : 1990 vor 
dem Forumstempel , F K C05471, Abt rag 01.01 
( O K 294.91, U K 294.12): Grasnarbe u n d H u m u s , F K 
C05471 nicht datierbar. - E r h . L . 25 cm, B r . 24 cm, T . 
13,8 cm. - Be iz - u n d Flacheisen, O b e r f l ä c h e geglät te t , 
Untersei te Spitzeisen u n d Zahneisen oder -fläche(?), 
R ü c k s e i t e Spitzeisen. 

Fragment v o m unteren Plattenabschluss mi t ge
wel l tem B a n d . Unterseite erhalten, sonst u n r e g e l m ä s 
sig verlaufende B r u c h f l ä c h e n (an 321, 32n u n d 32o 
anpassend). 

Bossert-Radtke 1991, 202 mit Anm. 8; Abb. 6 S. 203. 

Dieses Fragment verdeutlicht, dass die T ä n i e einst 
kräf t ig geschwungen war. 

32n Fragment mit Rest von Schleife 
Tafel 16 

R M A , Inv. 1990.54.C05611.8. - Fundor t : 1990 vor 
d e m Forumstempel , F K C05611, Abt rag 02.03 
( O K 294.50, U K 294.15): h u m ö s e s Ma te r i a l , durch
setzt mi t Ka lks te inen u n d Z iege l s tückchen , Da t ie 
rung: 150-200, einige moderne Funde. - E r h . L . 
4,9 c m , H . 14,7 c m , T . 10,5 cm. - Beizeisen. 

Bi s auf Vordersei te r undum gebrochenes Fragment 
mi t Rest v o n Schleife, an 32m anpassend. 

Bossert-Radtke 1991, 202 mit Anm. 8; Abb. 6 S. 203. 

32o Fragment mit Eichenblatt 
Tafel 16 

R M A , Inv. 1990.54.C05471.1. - Fundor t : 1990 vor 
dem Forumstempel , F K C05471, Abt rag 01.01 
( O K 294.91, U K 294.12): Grasnarbe u n d H u m u s , F K 
C05471 nicht datierbar. - E r h . L . 23,5 cm, B r . 37 cm, 

T. 12 cm. - Z a h n - u n d Beizeisen, R ü c k s e i t e grob ge
pickt , Vordersei te geglät te t . 

R a n d s t ü c k mi t Leiste und teilweise erhaltenem E i 
chenblatt, an 321 anpassend. D a r a n anpassend unver-
zierter A l t f u n d Inv. 1935.358 (erh. L . 19,5 cm, B r . 
25,5 cm, T . 11,6 cm) u n d 32m. - Vordersei te geglä t te t , 
R ü c k s e i t e grob gespitzt, Se i tenf läche vereinzelt Spi tz
eisen, F l ach - u n d Zahneisen oder -fläche(?). 

Vorder - , R ü c k s e i t e und Ansch lus s f l äche erhalten, 
sonst ausgebrochen. 

Bossert-Radtke 1991, 202 mit Anm. 8; Abb. 6 S. 203. 

D a dieses Fragment v o m seit l ichen Plattenabschluss 
stammt, lässt s ich jetzt die Plattenbreite mi t 1 m be
rechnen. W i e d e r u m bildet eine schmale Leiste den 
Plattenabschluss. 

32p Plattenfragment mit Lorbeerkranz 
und Opfergeräten 
Tafel 17; Tafel 18 

R M A , Inv. 1990.54.C05513.2. - Fundor t : 1990 vor 
d e m Forumstempel , Abt rag 01.06 ( O K 293.24, 
U K 292.64): h u m ö s e s , siltiges Ma te r i a l , F K C05513 
nicht datierbar. - E r h . L . 89 cm, H . 57 c m , D . der 
Platte 13 cm, D m . Patera 20 cm, erh. H . der K a n n e 
17 cm, D m . des Kranzes 75 c m , B r . 12 cm. - Vorde r 
seite: Beizeisen, g röbe re s u n d feines Zahneisen, dar
ü b e r G l ä t t u n g , Leis tenrand mi t Flacheisenspuren; 
R ü c k s e i t e : grob gespitzt; Spi tzung a m oberen Plat ten
rand, gesägte Se i t en f l ächen g e z ä h n t ; genutetes Hebe
loch u n d K l a m m e r l ö c h e r m i t Bleiresten u n d Bohr 
loch . B r u c h s t ü c k e 32q und 32r sowie unverziertes 
Fragment Inv. 1935.357 (L . 18 cm, H . 25 cm, T . 
12,5 cm) anpassend. - Inv. 1935.357: Vordersei te 
F l ach - u n d feines Zahneisen; R ü c k s e i t e Spitzeisen; 
Se i t enf läche F l ach - und Zahneisen oder -fläche(?). 
O b e n vereinzelt Spuren des Spitzeisens, Flacheisen; 
Rest einer K l a m m e r mi t Bohr loch . 

7 Kockel 95f. Taf. 25e. - Weih- und Grabaltäre mit Eichenkranz: 
Candida 130f. Nr . 58 Taf. X L V I und L; S. 132f. Nr . 59 Taf. 
X L V I I und L mit Anm. 9-13 = Cat. Mus. Naz. Rom. 1/2, 29f. 
Nr. 21 (Manodori - Bertinetti); Espérandieu 1, 116f. Nr . 137; 
S. 118 Nr . 139 = M . Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung rö
mischer Theater in Italien und den Westprovinzen des Impe
rium Romanum (1986) 144 mit Anm. 171 Taf. 65,4; Espéran
dieu 1, 362f. Nr. 558; Espérandieu 2, 125ff. Nr . 1063; S. 322f. Nr . 
433. - Zu den Larenaltären vgl. Anm. 14. 

8 R E I 1 (1894) 37Iff. s.v. Adler (Oder); O. Keller, Die antike 
Tierwelt 2 (1913) Iff. s.v. Adler; Reallexikon für Antike und 
Christentum, Bd. 1 (1950) 87ff. s.v. Adler (Schneider-Stemp-
linger); Der Kleine Pauly 1 (1964) 66f. s.v. Adler (Richter); 
U . Geyer, Der Adlerflug im römischen Konsekrationszeremo
niell (1967) 19f.; H . G . Horn, E in römischer Bronzeadler, Jahr
buch. Akademie der Wissenschaften und der Literatur 1972, 
63ff. bes. 73ff.; Böschung 16f. mit Abb. 5. 6; Sinn 70 mit Anm. 
527-532 und Tabelle 2. 

9 Vgl . z.B. Candida 53f. Nr . 22b Taf. 20; 54ff. Nr . 23b Taf. 21; 56ff. 
Nr . 24 Taf. 21; 6Iff. Nr . 25b Taf. 22; 63ff. Nr. 26b.d Taf. 23; 69ff. 
Nr . 29 Taf. 24; 7Iff. Nr . 30b Taf. 25; 74ff. Nr . 31a Taf. 26; 79ff. 
Nr . 33b-c Taf. 28; 120f. Nr. 53b Taf. 41. - D.E . Kleiner, Roman 
Imperial Funerary Altars with Portraits (Archaeologica 62, 
1987) 13If. Nr . 22 Taf. 14. 138f. Nr . 27 Taf. 18. 184ff. Nr . 59 Taf. 
36. - Sinn 96 Nr. 21 Taf. 9; S. lOOf. Nr . 37 Taf. 14; S. 101 Nr. 38 
Taf. 15; S. 108 Nr. 67 Taf. 21; S. 120 Nr. 112 Taf. 27. - Böschung 
16f. 33f. 49 mit Anm. 698-700. 50f. mit Anm. 730-734. 85f. Nrn . 
242-280; S. 98f. Nrn . 677-681. lOOf. Nrn . 714-721. 



K n a p p die obere Hä l f t e der Platte ist erhalten. V o r 
der- u n d R ü c k s e i t e sowie T e i l einer Schmalseite i n 
takt, i m unteren Bere ich u n r e g e l m ä s s i g e Bruchf l äche . 
I m Lorbeerkranz Darste l lung v o n O p f e r g e r ä t e n . 

Bossert-Radtke 1991, 204f. mit Abb. 7-9; Schwarz 167. 177 Abb. 28; 
S. 178 mit Anm. 48; S. 179. 

D i e Marmorp la t t e mi t Lorbeerkranz und Opfe rge rä 
ten k a m 1990 s e k u n d ä r verlagert i n einer 1,20 m dik-
ken u n d 4,5 m breiten Auffül lung mi t Ka lkbruchs te i 
nen zutage. Ihr lassen sich der A l t f u n d Inv. 1935.357 
u n d das Lorbeerfragment 32q anpassen. D u r c h den 
un verzierten A l t f u n d v o n 1935 ergibt sich eine Plat
t e n l ä n g e v o n 1,04 m ; die m i n i m a l rekonstruierbare 
H ö h e dieser Platte liegt bei 83,5 c m (vgl. aber Platte 
mi t A d l e r 321). 

D i e Platte zeichnet sich durch gute Erhal tung u n d 
sorgfäl t ige Ausarbei tung aus. W e l l e n f ö r m i g wiederge
gebene Blat t randzone, B l a t t ä d e r u n g u n d F r ü c h t e mi t 
d ü n n e m Stielchen lassen die L o r b e e r b l ä t t e r lebendig 
u n d bewegt erscheinen. 

Z w e i O p f e r g e r ä t e füllen das Kranz innere aus: eine 
Omphalosschale u n d eine kleine, einhenklige K a n n e , 
deren Bauch sich kräf t ig v o m Unte rg rund abhebt. 

D i e auf A l t ä r e n häuf ig anzutreffenden Opfergeräte 
verdeut l ichen den Bezug zur Ku l thand lung . Urceus 
u n d patera stellen die Hauptutens i l ien des Spendeop
fers dar 1 0 . B e i m A l t a r vor dem sog. Vespasianstempel 
i n P o m p e j i (vgl. unten, Rekonst rukt ion) treffen w i r 
ausserdem Fransentuch (mantele), W e i h r a u c h k ä s t 
chen (acerra) u n d K r u m m s t a b (lituus) an. B e i Iuppi -
t e r a l t ä r e n f inden w i r auf den Nebenseiten auch O p 
fergerä te wie Messer, B e i l , K a n n e u n d Gr i f f scha le 1 1 . 

D i e aufgerauhten Se i t en f lächen u n d die an der obe
ren Langseite erhaltenen K l a m m e r l ö c h e r weisen dar
auf h in , dass seit l ich mindestens jeweils ein weiterer 
B lock anschloss (zur Rekons t ruk t ion vgl . S. 44ff.). 

Dieser A l t f u n d mi t fragmentarisch erhaltenen E i 
c h e n b l ä t t e r n u n d Rest des Bandes passt an den N e u 
fund 32p an. 

Z u m Symbolgehalt des Lorbeers: D e n dem A p o l l o 
heil igen Lorbeerbaum, der bei den R ö m e r n auch mi t 
Iuppiter verbunden wurde, f inden w i r seit dem P r i n 
zipat i n der pol i t i schen Bi ldersprache 1 2 . Seit alters her 
s c h m ü c k t e er die Sieger und hatte, vor e inem Sakral
bau oder H e i l i g t u m aufgestellt, ü b e l a b w e h r e n d e 
F u n k t i o n . U m die Wende v o m Jahr 28 z u m Jahr 27 
v . C h r . verzichtete Oc tav ian auf die weitere A u s ü b u n g 
seiner M a c h t u n d ü b e r g a b die S t a a t s f ü h r u n g wieder 
dem r ö m i s c h e n Senat u n d V o l k . D o c h der Senat be
schwor ihn , den Staat wei terhin z u lenken. A u r e i aus 
dem Jahr 27 v .Chr . zeigen auf dem Revers den A d l e r 
Iuppiters mi t dem Eichenkranz , den er «wegen der 
Erret tung aller Bürger» (civibus servateis) verl iehen 
bekommen hatte. D u r c h die K o m b i n a t i o n v o n h ö c h 
stem Go t t (Adler und Eiche) und p e r s ö n l i c h e m 
Schutzgott (Lorbeer = Symbo l des A p o l l o ) bekommen 
die M ü n z e n eine besondere, fast sakrale N o t e 1 3 . D i e 
beiden L o r b e e r b ä u m e waren Ausd ruck der Vereh
rung des Augustus g e g e n ü b e r A p o l l o u n d gleichzeitig 
Sieges- und Friedenszeichen. D e r Lorbeer wurde z u m 
S y m b o l kaiserl icher Mach t . Häu f ig findet m a n i h n 
auf den Schmalseiten der L a r e n a l t ä r e dargestellt 1 4 . 
Gle ichze i t ig wurde er auch als Friedenszeichen ver
standen ( H i n . , N . H . X V , 127. 133-138). D i e zahlrei
chen L o r b e e r k r ä n z e auf G r a b a l t ä r e n und -urnen s ind 
durch ih r i m m e r g r ü n e s Laub woh l nicht nur als E h 
r e n k r ä n z e zu verstehen, sondern d a r ü b e r hinaus v i e l 
leicht auch als Sieges- und Uns te rb l i chke i t s symbol 1 5 . 

32q Bruchstück von Lorbeerkranz 
Tafel 17; Tafe l 18 

R M A , Inv. 1935.350. - E rh . L . 21,4 cm, B r . 9,5 cm, 
T . 4,2 cm. - Beizeisen. 

Fragment v o n Lorbeerkranz mi t mehreren B l ä t t e r n 
u n d F r ü c h t e n , beidseit ig u n r e g e l m ä s s i g e Bruchf l äche . 
Vordersei te gut erhalten, zwischen den B l a t t r ä n d e r n 
leicht versintert. 

R. Laur-Belart, Feldbuch, Eintrag und Skizzen vom 15.10.1935, 
Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst; Bossert-Radtke 1990, 143 mit 
Anm. 5; S. 145 Abb. 5; Bossert-Radtke 1991, 204 mit Anm. 11; 
Abb. 7 S. 205 (rechte Bildhälfte); Schwarz 178 mit Anm. 48. 

32r Bruchstück von Lorbeerkranz 
Tafel 17 

R M A , Inv. 1935.351, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
W i e 32i . - E r h . L . 19,2 cm, Br . 4,4 cm, T . 19,5 cm. -
M a r m o r . - Beizeisen, Rel iefgrund geglät te t . 

Kranzfragment mi t L o r b e e r b l ä t t e r n u n d T ä n i e . 
Vordersei te erhalten, sonst ausgebrochen. 

10 H . Luschey, Die Phiale (1939); R E X I X , 2 (1938) 2059ff. s.v. 
Phiale (Miltner); R E Suppl. VII (1940) 1026ff. s.v. Phiale (Lu
schey); R. v. Schaewen, Römische Opfergeräte, ihre Verwen
dung im Kultus und in der Kunst (1940); Hermann 40f; Der 
Kleine Pauly 4 (1972) 732 s.v. Phiale (Gross); H . Nuber, Kanne 
und Griffschale. Ihr Gebrauch im täglichen Leben und die Bei
gabe in Gräbern der römischen Kaiserzeit, 53. B e r R G K 1972, 
Iff. bes. 90ff. 96ff.; Böschung 14. 22ff. - Vgl. auch Espérandieu 2, 
8ff. Nr. 844. lOf. Nr. 847 (Le Comminges). 

11 Vgl. grosse Iuppitersäule: CSIR Deutschland 2,2 (1984) 10 
Taf. 35. 

12 R E XIII,2 (1927) 143Iff. s.v. Lorbeer (Steier); F. Cumont, Re
cherches sur le symbolisme funéraire des Romains (1942, Repr. 
1966) 154. 219f. 505f.; Der Kleine Pauly 3 (1969) 736f. s.v. Lor
beer (Ziegler); A . Alföldi, Die monarchische Repräsentation im 
römischen Kaiserreiche (1970) 137ff.; Alföldi 1973 passim; 
Hano (Anm. 5) 2367ff; Sinn 56f. 

13 Vgl . Anm. 6. 
14 P. Zanker, Über Werkstätten augusteischer Larenaltäre, Bullet-

tino della Commissione archeologica comunale di Roma 82, 
1970/71, 147ff.; Hano (Anm. 5). 

15 Sinn 56f. 62. - Lorbeerkränze auf Grab- und Weihaltären: Vgl. 
Altar in Mainz: CSIR Deutschland 2,3, 4. 68f. Kat. Nr . 78 Taf. 
I l l ; Altar für Pax Augusta, Narbonne: Espérandieu 1, 362f. Nr . 
558; Altar für Apollo, Arles: Espérandieu 1, 118f. Nr. 140; Altar 
für Iuppiter, Echternach: Espérandieu 5, 346f. Nr . 4223 sowie 
Beispiele bei Sinn passim und Kataloge des Museo Nazionale, 
Rom. 



Entdeckung und Forschungsgeschichte 

I m Jahre 1918 wurde i m n ö r d l i c h e n Bere ich des F o 
rums i m Gebie t des sog. Heidenlochs das Tempelpo
d i u m abgetragen (Insula 11). Es war, wie K . Stehl in 
i m Grabungstagebuch vermerkte, e in mi t G e b ü s c h 
bewachsener T r ü m m e r h a u f e n ; z u s a m m e n h ä n g e n d e s 
Mauerwerk war nur i n der i n der M i t t e bef indl ichen 
Vert iefung sichtbar. E r dokumentierte das Tempelpo
d i u m vo r seiner Z e r s t ö r u n g . U m das G e l ä n d e für die 
Landwirtschaft nutzen zu k ö n n e n , wurde das Maue r 
werk bis zu 40 c m unter dem Boden ausgebrochen 
u n d die Stelle eingeebnet. M a n fand dabei einige 
B r u c h s t ü c k e v o n d ü n n e n Kalkste inplat ten, Arch i tek
turteile, Reste einer Inschrift, zwei marmorne R e i b 
finger sowie zwei Profilfragmente aus M a r m o r (32a.b, 
Tafel 14). 

Weitere Ausgrabungen erfolgten i m Herbst 1935 
durch R . Laur-Belar t . E r vermutete vo r dem T e m p e l 
den Ausgangspunkt der L i m i t a t i o n (vgl. unten). E r 
Hess einen Schnit t vo r der Hauptfassade des Tempels 
legen u n d stiess dabei auf ein bereits damals stark 
verwittertes Sandsteinfundament (Abb. 4). Es kamen 
Reste v o n Reliefplat ten aus Ka lks t e in (74), Frag
mente der sog. An ton inus Pius-Inschrift , Archi tek tur 
fragmente aus Ka lks t e in , mehrere B r u c h s t ü c k e eines 
unverzier ten u n d eines ornamentierten marmornen 
Sockelprofi ls (32c-f, Tafel 14), e in Fragment eines 
verzierten oberen Abschlussprofi ls (32j, Tafe l 15; 
A b b . 5) u n d ein T e i l einer Marmorp la t t e mi t reliefier-
tem A d l e r i m Eichenkranz (321, Tafel 16; Tafel 18) 
z u m Vorsche in . Dadurch , dass R . Laur-Belar t v ie r i n 
der F luch t des Sondierschnittes liegende Sandstein
platten entfernen Hess, gelang es i h m , den gemauerten 
Fundamentk lo tz bis auf die unterste Steinlage z u 
untersuchen. E r stiess auf ein Fundament , das er als 
das eines ä l t e r en Al tars interpretierte. 

1980 fand m a n bei Ausgrabungen «Auf der Wach t 
II» (Region 17,C) i n Kaiseraugst das B r u c h s t ü c k eines 
Sockelprofi ls aus M a r m o r (32g, Tafel 14), das eben
falls z u m Forumsal tar gehör t u n d i n Zwei t - oder 
Dr i t tve rwendung dor th in verschleppt worden ist. 

D i e vorgesehene Aufstel lung der Rekons t ruk t ion 
des Forumsaltars aus Kuns ts te in gab den Anlass zur 
Untersuchung i m Jahr 1990. D a b e i konnte der v o n 
R . Laur-Belar t festgestellte Befund mehrhei t l ich ver i 
fiziert u n d teilweise korrigiert werden. Es kamen wei
tere dem A l t a r zuweisbare Fragmente z u m Vorsche in 
(vgl. 32h-i.k.m-p, Tafel 14-16), ausserdem vergol
dete Bronzebuchstaben- u n d Statuenfragmente, Reste 
v o n S ä u l e n u n d Kap i t e l l en . D e n n o c h m ü s s e n nicht 
zuletzt auch wegen der geringen G r ö s s e der unter
suchten F l ä c h e einige Fragen offenbleiben. So Hessen 
sich keine neuen Erkenntnisse zur Dat ie rung des F o 
rumsaltars, z u m m ö g l i c h e n V o r g ä n g e r b a u u n d den 
Benutzungsphasen gewinnen, denn das Fundmate r i a l 
enthielt fast keine datierenden Funde u n d war arg 
durchmischt . Z u d e m hatte m a n 1935 s ä m t l i c h e 
S c h i c h t a n s c h l ü s s e u m den A l t a r he rum zers tö r t . D i e 
zahlreichen, mehrhei t l ich kle inen Altarfragmente, die 
teilweise aneinanderpassen, deuten darauf h in , dass 
der A l t a r gewaltsam ze r s tö r t worden ist. 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.5b; R. Laur-Belart, Feldbuch, 
Einträge und Skizzen vom 26.9.-15.10.1935, Archiv Ausgrabungen 
Augst/Kaiseraugst; ders., Ausgrabungen in Augst im Jahre 1935, 
Jber Histor. und Antiquar. Gesellschaft zu Basel 61, 1936, Iff.; Stä-
helin 1948, 602; Jucker 1958, 39 Taf. 21,9. 42; Hermann 20. 152 Nr . 
20; Martin 1975, 357; Mart in 1987, 43 Abb. 29; Laur-Belart - Berger 
45 mit Abb. 32. 33; Bossert-Radtke 1990; Bossert-Radtke 1991; 
Trunk 87ff. 154ff - Zur Grabung von 1980 vgl. T. Tomasevic-Buck, 
Ausgrabungen in Augst und Kaiseraugst im Jahre 1980, J b A K 5, 
1985, 278ff. - Zur Grabung von 1990 vgl. Schwarz. - Die von 
C. Burgener den Schmalseiten des Altars zugewiesenen Plattenfrag
mente aus Kalkstein Inv. 1935.394-401 werden wegen ihres anderen 
Materials und der Symbolik nicht diesem Altar zugewiesen (vgl. hier 
74, Tafel 59), vgl. C. Burgener. Figürlich verzierte Steinreliefs aus 
Augst und Kaiseraugst (Lizentiatsarbeit Basel, 1985) 20ff. 

Rekonstruktion des Forumsaltars 32 
(Abb . 6) 

W i e w i r oben gesehen haben, s tammen die Fragmente 
32a-r v o m A l t a r des Forumstempels . D e m 15x26 m 
messenden T e m p e l p o d i u m war ein u r s p r ü n g l i c h 
3 ,7x3,70 m grosses Fundament aus roten Sandstein
quadern vorgelagert (Abb. 4). D i e geborgenen Frag
mente lagen verstreut u m das Al tar fundament herum; 
ihre Fundlage i n stark durchmischten Schichten lässt 
auf eine bewegte Geschichte be i u n d nach der Z e r s t ö 
rung des Al tars schliessen. 

B i s jetzt liegen nur wenige Untersuchungen z u T y 
pologie, Ikonographie und Dat ie rung r ö m i s c h e r A l 
t ä r e - seien es Grab- , G ö t t e r a l t ä r e , A l t a r g r ä b e r oder 
M o n u m e n t a l a l t ä r e - vor. D i e zuletzt genannten s ind 
k a u m noch in situ erhal ten 1 6 . D ies erschwert eine Re 
kons t rukt ion des Augster Al tars , v o n dem bisher nur 
e in kleiner T e i l bekannt ist. 

D i e Grabaltäre lehnen sich i n Aufbau u n d Dekora 
t ion an die G ö t t e r a l t ä r e an. V o n ihnen ü b e r n e h m e n 
sie G i r l anden , Bukran ien , Opfe rge rä t e , P u l v i n i u n d 
Focusschranken mi t D o p p e l v o l u t e n 1 7 , L o r b e e r k r ä n z e 
u n d - b ä u m e hingegen von den L a r e n a l t ä r e n 1 8 . Anders 
als die G ö t t e r a l t ä r e s ind sie dem A n d e n k e n an den 
Verstorbenen geweiht, ü b e r den die Inschrift A u s 
kunft gibt. D i e eigentliche F u n k t i o n des Al ta rs tritt 
dabei i n den Hin te rgrund . E ine Zwischenstel lung 
nehmen die grossen Altargräber vo r dem Herku laner 
T o r i n P o m p e j i ein, die enge Bezüge zu den G ö t t e r a l 
t ä r e n aufweisen 1 9 . B e i ihnen geht die eigentliche 
F u n k t i o n als A l t a r ebenfalls verloren; mi t ihrer rei
chen Ornamen t ik u n d den b i ld l i chen H inwe i sen auf 
Ä m t e r u n d Leistungen des Verstorbenen werden sie 
zu r e p r ä s e n t a t i v e n Memor ia lbau ten der Toten . 

16 Dies gilt sowohl für das Mutterland als auch für die Provinzen. 
Grundlegend nach wie vor: W. Altmann, Die römischen Grabal
täre der Kaiserzeit (1905); Hermann passim; Candida. - Zu den 
stadtrömischen Grabaltären zuletzt Böschung passim. - Zu den 
Altargräbern Kockel 22ff - Zu den Larenaltären vgl. Anm. 18. -
Zu den Altären vgl. jetzt auch die Akten des Kolloquiums 
von Lyon: L'espace sacrificiel dans les civilisations méditerra
néennes de l 'Antiquité. Actes du Colloque tenu à la Maison 
de l'Orient, Lyon, 4-7 juin 1988 (Publications de la Biblio
thèque Salomon-Reinach, Université Lumière-Lyon 2, 5, hrsg. 
R. Etienne - M. -Th . Le Dinahet (1991). 

17 Zum Aufbau: Hermann 12f. 40f. 74f; Böschung 12 mit Anm. 
3-7. 

18 Hermann 24ff. - Zu den Larenaltären vgl. Anm. 14. 
19 Zu den Altargräbern vgl. Kockel 22ff. 



D i e Hauptaltäre liegen normalerweise i n der 
Hauptachse vor dem Tempel . In G r ö s s e u n d A u s r i c h 
tung unterscheiden sie sich v o n den an verschiedenen 
P l ä t z e n eines Hei l ig tums errichteten A l t ä r e n . M e i 
stens s ind sie aus mehreren Te i l en zusammengesetzt. 
D e r Kern besteht aus Steinquadern oder Gussmauer
werk, die Verk le idung häufig, so auch i n Augst, aus 
M a r m o r p l a t t e n 2 0 . D i e Augster Prof i le u n d Plat ten be
standen aus Einzel te i len , die mite inander ve rk lam
mert wurden; die auf Eisenstangen hinweisenden 
B o h r l ö c h e r gaben dem M o n u m e n t zusä t z l i ch Ha l t . 

Rekonstruktion des Augster Forumsaltars auf 
Grund der erhaltenen Fragmente: A l s V o r b i l d für die 
Rekons t ruk t ion , die teilweise hypothetisch bleiben 
muss, diente der vo r dem sogenannten Vespasians-
tempel i n Pompe j i erhaltene 2 1 . Gegeben s ind b e i m 
Augster A l t a r die H ö h e n der beiden Prof i le , d.h. die 
des Sockelprofi ls m i t 12,4 bzw. 12,6 c m (vgl. 32e; 
32g), die des oberen Absch lussp ro f ì l s m i t 12,2 c m so
wie die Brei te der Platten. H . Jucker wies seinerzeit 
das Plattenfragment mi t Eichenkranz u n d A d l e r dem 
G i e b e l des Forumstempels zu; F . K r i s c h e n griff die
sen Rekonstrukt ionsvorschlag bei seiner Tempelre
kons t rukt ion auf 2 2 . Dass K r ä n z e i m Tempelgiebel 
v o r k o m m e n k ö n n e n , veranschaulichen die i n der K a 
thedrale v o n A r c i n a z z o verbaute Tempe lwand u n d 
der G i e b e l des sog. Tempels A i n M i n t u r n o . A u c h i m 
h ä u s l i c h e n Bere ich kennen wi r aus Pompe j i E ichen
k r ä n z e mi t f lankierenden L o r b e e r b ä u m c h e n ü b e r der 
E ingangs tü r ; sie k o m m e n ausserdem auf h a u s f ö r m i -
gen Aschenurnen v o r 2 3 . D i e Unterbr ingung des M a r 
m o r b r u c h s t ü c k e s 321 i m Giebe l scheidet wegen gerin
ger G r ö s s e , Plat tendicke u n d - durch die Neufunde 
belegt - Pla t tenrand aus. Z u d e m hat die neu gefun
dene Platte mi t O p f e r g e r ä t e n eine vergleichbare 
D i c k e u n d G r ö s s e . D e r Durchmesser des fragmentier
ten Eichenkranzes wurde mi t 80 c m berechnet; b e i m 
neugefundenen Lorbeerkranz 32q b e t r ä g t der D u r c h 
messer 75 c m . A d d i e r t m a n zu dem Durchmesser v o n 
80 c m den 10 c m breiten Abs tand Kranzaussenseite-
Plat tenrand analog als oberen Plattenabschluss, er
gibt sich für die Reliefplatte eine M i n i m a l h ö h e v o n 
1 m . D i e neuerdings berechenbare L ä n g e der Platte 
321 liegt bei mindestens 1 m . F ü r die Platte mi t L o r 
beerkranz u n d O p f e r g e r ä t e n 32q kann eine Mindes t 
h ö h e v o n 83,5 c m berechnet werden, die L ä n g e be
t räg t 1,04 m ; auf G r u n d der errechneten H ö h e v o n 
1 m für die Platte mi t Eichenkranz u n d A d l e r 321 ist 
j edoch diese M i n d e s t h ö h e auch für 32q zu postulie
ren, d.h. unter dem K r a n z mi t O p f e r g e r ä t e n befand 
sich eine leere Bi ldfe ldzone. 

B e i dem Altar vor dem sogenannten Vespasianstem-
pel in Pompeji u n d ebenso bei den monumenta len 
A l t a r g r ä b e r n vo r dem Herkulaner T o r reichen die 
Plat ten der Vorde r - und R ü c k s e i t e ü b e r die ganze 
Breite u n d schliessen ein glattes P r o f i l oder eine ver
zierte Zone mi t e i n 2 4 . D u r c h die erhaltenen K l a m 
m e r l ö c h e r an Plattenfragment 32p u n d dem unver-
zierten B r u c h s t ü c k Inv. 1935.357 wissen w i r jetzt, 
dass auch an die Platte mi t Lorbeerkranz u n d Opfer
ge rä t en seit l ich Plat ten ansch lös sen . Ü b e r ihre L ä n g e 
u n d ih r Aussehen fehlen uns Angaben. Es ist denkbar, 
dass die beiden Plat ten v o n den Längsse i t en des A l 
tars s tammen. E ine corona civica, v o n zwei Lorbeer

b ä u m e n u n d e inem tanzenden L a r begrenzt, findet 
sich beispielsweise auf der Langseite des Al tars i n 
L u g d u n u m 2 5 . 

Tiefe und Darstel lungen der beiden anderen Seiten, 
m ö g l i c h e r w e i s e den Nebenseiten, bleiben mangels er
haltener Fragmente hypothetisch. A n Laren- , W e i h -
u n d G r a b a l t ä r e n werden meist G e g e n s t ä n d e darge
stellt, die den Bezug z u m Opfergang verdeutl ichen. 
V ie l f ach w i r d den abgehaltenen kul t ischen R i tua l en 
entsprechend die Opferkanne auf der l inken , die 
Spendeschale auf der rechten Schmalseite ange
bracht 2 6 . B e i m A l t a r vor dem Vespasianstempel tref
fen w i r Fransentuch (mantele), W e i h r a u c h k ä s t c h e n 
(acerra) u n d K r u m m s t a b (lituus) an. B e i I u p p i t e r a l t ä -
ren k o m m e n Opfe rge rä t e wie Messer, B e i l , K a n n e 
u n d Griffschale häuf ig auf den Nebenseiten v o r 2 7 . 
Anstel le der K u l t g e r ä t e w ä r e n auch G i r l anden , B u -
kranien oder L o r b e e r b ä u m c h e n auf den Schmalseiten 
denkbar 2 8 . D i e Tiefe der Nebenseiten wurde hier mi t 
90 c m berechnet i n Analogie z u m A l t a r vo r dem Ves
pasianstempel i n Pompej i . 

D i e Altarbekrönung, auf der die Opferspende dar
gebracht w i rd , ist der funkt ional wichtigste T e i l . W o 
H a u p t a l t ä r e mi t B e k r ö n u n g e n erhalten s ind, etwa 
b e i m sog. Vespasians- u n d Apo l lo t empe l i n Pompej i , 
haben sie seit l ich polsterartige Gebi lde , pulvini. Diese 
k ö n n e n an den Längsse i t en mi t B lä t t e rn , häuf ig des 
Akanthus , verziert u n d i n der M i t t e mi t e inem B a n d 
umschlossen sein, w ä h r e n d Rosetten die Pulvinuss t i r -
nen s c h m ü c k e n . Z u r Aufnahme der Opfergaben 
diente die als focus bezeichnete Platte. Sie ist meist 
eine rauh gepickte ebene F l ä c h e und liegt auf halber 
H ö h e der Polster. In den P r o v i n z e n w i r d sie oft her
vorgehoben u n d kann recht unterschiedl ich ausse
h e n 2 9 . V o n den Focusschranken der G ö t t e r a l t ä r e le i 
ten sich die der besser erhaltenen G r a b a l t ä r e ab 3 0 . 
D o r t verb inden die Doppelspi ra len die pulvini, der 
restliche Rel iefgrund w i r d mi t Zwicke lpa lmet ten aus
gefüllt. D a G r a b a l t ä r e selten eine Opferplatte haben, 

20 Vgl. Hermann 18ff. 
21 Vgl. F. Coarelli, Pompeji (1979) 119 Abb. 41; H . v. Hesberg, 

Archäologische Denkmäler zum römischen Kaiserkult, in: 
A N R W II 16.2 (1978) 922f. - Zu Pompeji: Kockel 70ff. Taf. 16 
(Süd 16). 90ff. bes. 94 Taf. 23. 25 (Süd 20). 

22 Jucker 1958, 39; F. Krischen, in: R. Laur-Belart, Führer durch 
Augusta Raurica 4(1966) 45 Abb. 23. - Vgl. auch H.R. Goette 
(Anm. 5). 

23 Arcinazzo: E. Lissi, Notizie degli scavi di antichità 1960, 395f. 
Abb. 2. 3. - Minturno: H . Hänlein-Schäfer, Veneratio Augusti. 
Eine Studie zu den Tempeln des ersten römischen Kaisers (Ar-
chaeologica 39, 1985) 108f.; F. Pesando, in: Minturnae (Studi e 
ricerche sul Lazio antico, hrsg. F. Coarelli, 1989) 61 Taf. 3,3. -
Zu Häusern in Pompeji: V . Spinazzola, Pompei alla luce degli 
scavi nuovi di V i a dell'Abbondanza 1 (1953) 134 mit Abb. 157; 
Taf. 8. - Vgl. auch Bruchstücke des Clipeus aus Ostia: Hänlein-
Schäfer (Anm. 23) 133 Taf. 5b. - Aschenurnen: Vgl. z.B. Sinn 
111 Kat. Nr . 80 Taf. 23. 

24 Vgl. Anm. 21. 
25 Altar von Lugdunum: zuletzt Hänlein-Schäfer (Anm. 23) 6. 13ff. 

55f. 246ff. Taf. 65. 66. - Eichengirlanden von Provinzialaltar: 
ebenda 249f. Taf. 64b. 

26 Vgl. Anm. 10. 
27 Vgl. Anm. 11. 
28 Böschung 14. 
29 Vgl. Hermann 36 mit Anm. 101-109. 
30 Böschung 14f. 



fällt bei ihnen die F u n k t i o n der Doppe lvo lu ten als 
Schranken meist weg; sie sollen v ie lmehr die Al t a r 
fo rm des Grabsteins verdeutl ichen. E ine für G e r m a 
nien charakteristische F o r m des Altaraufsatzes hat 
G . Bauchhenss festgestellt: V o n den Pols tern läuft e in 
oben geschwungener, spitz endender Ornament te i l 
der Vordersei te nach innen z u m G i e b e l h in , v o n dem 
er durch eine Leiste abgetrennt i s t 3 1 . D i e A l t a r b e k r ö 
nung wurde be im Augster A l t a r nach der des sog. Ves-
pasiansaltars i n Pompe j i rekonstruiert, sie kann aber 
auch anders ausgesehen haben. 

D i e Standfläche der A l t ä re ist keiner normat iven 
H ö h e unterworfen, doch entspricht sie häuf ig der 
H ö h e der B e k r ö n u n g . E ine flache Standplatte kann 
dadurch bedingt sein, dass der A l t a r auf einer grossen, 
besonders gearbeiteten Basis aufgestellt wa r 3 2 . W ü r d e 
m a n Stand- u n d Deckplat te analog z u m A l t a r vo r 
d e m Vespasianstempel e rgänzen , e rgäbe sich eine 
H ö h e v o n 1,62 m (bzw. 1,67 m ) 3 3 . In der H ö h e ver
gleichbare A l t ä r e s ind der des Tempels der For tuna 
Augusta i n Pompe j i ( H . 1,65 m), der des «Collegial»-
Tempels (erh. H . 1,60 m) sowie der gut erhaltene für 
Iuppiter u n d Iuno aus V a i s o n , i n A v i g n o n ( H . 
1,52 m); an i h m opferte man woh l mi t H i l f e eines 
Trittsteines, ä h n l i c h wie b e i m A l t a r i m Isisbezirk i n 
P o m p e j i 3 4 . H ö c h s t wahrscheinl ich war der Augster 
A l t a r durch eine Basis (oder mehrere Stufen) aus der 
Umgebung herausgehoben, die, wie etwa b e i m A l t a r 
des Apol lo tempels , eine niedrigere Standplatte recht
fert igt 3 5 (vgl. unten). 

H i e r wurden Stand- und Deckplat te mi t derselben 
H ö h e wie die entsprechenden Prof i le e rgänz t . Somi t 
ergibt sich eine G e s a m t h ö h e v o n 1,49 m . In den r ö m i 
schen P r o v i n z e n k ö n n e n Al t ä re i n ihren Propor t ionen 
weniger harmonisch aufeinander abgestimmt, M a t e 
r ia l u n d Formenschatz vereinfacht und abgewandelt 
s e in 3 6 . Dies mag allerdings weniger für A l t ä r e des F o 
rumsbezirks u n d öf fen t l ichen Bereichs gelten, da sich 
die Platzanlagen eng an die des Mutter landes anleh
nen. 

Bemerkungen zum Fundament: Das Sandsteinfun
dament besteht aus unterschiedlich grossen Quadern 
(kleinster 0 ,75x1,10 m , g röss te r 0,77x1,83 m), die 
ohne Verk l ammerung a n e i n a n d e r g e f ü g t s ind (Abb. 
3). D i e absolute H ö h e des Fundaments ( O K 293.90-
294.00 m ü . M . ) entspricht der des auch sonst auf dem 
F o r u m belegten Plattenbodens (vgl. beispielsweise 
Parzelle 239: O K 294.05 m ü . M . ) . A u f mehreren Blök
ken des Fundaments finden sich Bearbeitungsspuren. 
A u f einer L ä n g e v o n 1,02 m s ind die Blöcke m i t der 
F l ä c h e , i n der angrenzenden, 39-40 c m breiten Zone 
mi t der g e z ä h n t e n F l ä c h e bearbeitet. A u f den angren
zenden B löcken setzen sich die Bearbeitungsspuren 
nicht fort. D i e 1935 ausgehobenen, aber nicht aufbe
wahrten Quader lassen auf den Zeichnungen keine, 
auf den Photos nur undeutl iche Bearbeitungsspuren 
erkennen 3 7 . E r g ä n z t man die A b d r ü c k e der Bearbei
tungsspuren spiegelbildl ich, so ergibt sich ein i m Z e n 
t r u m des Fundaments gelegenes Rechteck v o n etwa 
1,87x1,77 m bzw. 1,1x1,05 m i m Inneren. Auf 
sch lüsse für die Rekons t ruk t ion lassen sich jedoch 
nur bedingt gewinnen. 

Dass m a n v o n den Ausmassen der Fundamente 
nicht automatisch auf die G r ö s s e des Al tars schliessen 
darf, veranschaulicht der Larenal tar i n Os t i a auf der 
P i a z z a dei L a r i 3 8 : D e r Runda l ta r selbst steht auf einer 
P l in the aus grauem M a r m o r (1,15x 1,03 m , D . 7 cm); 
diese ruht auf einer Basis, deren oberer B l o c k aus 
M a r m o r 1,80x1,80 m be t r äg t u n d eine D i c k e von 
47 c m hat. D e r darunterliegende 26 c m dicke Traver-
t inblock misst 2,15x2,15 m . W i e die den Augster A l 
tar aus dem Forumsbere ich heraushebende Basis aus
gesehen haben k ö n n t e , lässt s ich vor läuf ig nicht ent
scheiden. H ä u f i g scheint der untere T e i l des Al ta rs als 
Stufe ausgebildet gewesen z u sein, so beispielsweise 
b e i m Apol loa l t a r i n P o m p e j i 3 9 . D a r a u f weisen die 
recht grossen Ausmasse der Altarfundamente h in , die 
nur als P o d i u m oder P la t t form z u interpretieren s ind. 
W i r wissen, dass die G r a b a l t ä r e R o m s vor a l lem auf 
Traver t inbasen aufgestellt wurden; so auch die sieben 
in situ gefundenen G r a b a l t ä r e i n der b e i m Autoparco 
Va t i cano i n R o m gelegenen N e k r o p o l e 4 0 . D i e Al t a r 
g r ä b e r i n P o m p e j i wurden durch marmorverkleidete 
Stufen ü b e r e inem massiven Sockel herausgehoben, 
treppenartige Altarbasen begegnen uns i n A q u i l e i a 
u n d i n T i v o l i 4 1 . F ü r den Augster Haupta l tar wurde 
hypothetisch eine 30 c m hohe, mi t M a r m o r verkle i 
dete Basis rekonstruiert. 

31 CSIR Deutschland 2,3, 4f. mit Abb. 4. 
32 Vgl. z.B. I. S. Ryberg, Rites of the State Religion in Roman Art, 

Memoirs of the American Academy in Rome XII , 1955, 59 Abb. 
30; Taf. X V I ; Hermann 89 Nr. 18. 

33 Danach H . Standplatte: = ÌVix H . Sockelprofil = 12,5 (Mittel
wert) + 6,2 = 18,7 cm; H . Deckplatte (inkl. pulvinì) = 2x H . oberes 
Abschlussprofil = 2x 12,2 = 24,4 cm; H . Deckplatte (ohne pulvinì, 
d.h. Opferhöhe) = IV2X H . oberes Abschlussprofil = 12,2 + 6,1 cm 
= 18,3 cm. Damit ergäbe sich nach der oberen Rekonstruktion 
eine Gesamthöhe des Altars von 1,67 m, eine Höhe von 1,61 m 
ohne Einbeziehung der puhini. 

34 Altar vor dem Tempel der Fortuna Augusta: Hermann lOOf. Nr. 
35. - Altar des «Collegial»-T.: ebenda 141 Nr. 69. - Vaison: 
Espérandieu 1, 226 Nr. 299. - Altar im Heiligtum des Isistem
pels: Hermann 20f. 101 f. Nr. 36. 121f. Nr. 52. 

35 E. Pernice, Hellenistische Tische, Zisternenmündungen, Bek-
kenuntersätze, Altäre und Truhen (Hellenistische Kunst in Pom
peji 5, 1932) 65f. Abb. 30f. Taf. 39; F. Coarelli, Guida archeolo
gica di Pompei 2 (1981) 97ff. mit Abb. 

36 Hermann 35ff. 
37 Vgl. Bossert-Radtke 1991, 200 Abb. 1; S. 207f. mit Abb. 11-13; 

Schwarz 170ff. mit Abb. 17. 
38 G . Calza, Notizie degli scavi di antichità 13, 1916, 145ff; 

M . Floriani Squarciapino, L'ara dei Lari di Ostia, Archeologia 
classica 4, 2, 1952, 204ff. Taf. 51. 52; Hermann 97ff. Nr. 32. 

39 Vgl. Anm. 35. - Dasselbe gilt auch für den Altar vor dem Vespa
sianstempel in Pompeji: A . de Franciscis, Ara Sacrificale Pom
peiana, Rendiconti. At t i della Pontifìcia accademia romana di 
archeologia X X I I I , 1947, 177 Abb. 1. 

40 G . Iacopi, Scavi in prossimità del porto fluviale di S. Paolo, 
località Pietra Papa, Monumenti antichi 39, 1943, 143 Abb. 92; 
V . Vaananen, Le iscrizioni della necropoli dell'Autoparco Vati
cano Acta Instituti romani Finlandiae VI , 1973, 38ff. Nr . 24-26; 
Böschung 37 und Nrn . 33. 129. 141; M . Eisner, Zur Typologie 
der Grabbauten im Suburbium Roms, 26. Ergh. R M (1986) 
219ff. 

41 Aquileia: G . Brusin, Nuovi monumenti sepolcrali di Aquileia 
(1941) 8ff. 33. - Tivol i : G . Manciani, Notizie degli scavi di anti
chità 1930, 353ff.; Eisner (Anm. 40) 1 lOf. 174 Taf. 43,4-8; S. 220. 
- Pompeji: Kockel 73. 94 mit Anm. 378. 379; S. 102. 



Datierung 

D i e erhaltenen Fragmente 32a-r lassen sich nur a n n ä 
hernd datieren, da die S c h i c h t a n s c h l ü s s e 1935 zer
s tör t worden s ind u n d eine Gesamtbetrachtung des 
g röss ten te i l s nicht ausgegrabenen Fo rums noch aus
steht. M ö g l i c h e r w e i s e auf verschiedene H ä n d e lassen 
die sti l ist ischen Unterschiede bei der Wiedergabe der 
Prof i l ie rung u n d Darstel lung auf den Reliefplat ten 
schliessen: D e m teigig, teilweise auch etwas kerb-
schnittartig aussehenden Blat tdekor der Prof i le steht 
ein lebendig u n d haptisch wirkender O b e r f l ä c h e n e i n 
druck be i Lorbeer- u n d Eichenkranz sowie A d l e r 
gegenüber . 

Verg l ichen werden die Augster Fragmente mi t i t a l i 
schen, vo r a l lem s t a d t r ö m i s c h e n G r a b a l t ä r e n , die oft 
auch nicht v o n bester Q u a l i t ä t u n d nur selten datiert 
s ind. Sockel- u n d oberes Abschlussprof i l lassen sich 
offenbar ze i t l ich nicht auswerten. Sie k o m m e n i n die
ser F o r m i m 1. u n d 2. Jahrhundert vor; Detai lunter
suchungen dazu fehlen bisher. Vergleicht m a n das 
Fragment mi t E ichenkranz u n d A d l e r mi t dem Relief
b r u c h s t ü c k aus dem G r a b der C e c i l i a Mete l l a , so zeigt 
sich neben der v i e l besseren Q u a l i t ä t dieses aus augu
steischer Ze i t s tammenden Fragments die gekonnte 
Mode l l i e rung der auf verschiedenen R e l i e f h ö h e n l ie
genden Blä t te r ; sie findet sich auch an zwei L a r e n a l t ä 
r e n 4 2 . Z u m Vergle ich mi t dem besser als 321 erhalte
nen Lorbeerfragment 32q eignet sich der neronisch-
f rühf lav ische Graba l ta r der Iu l ia V i c t o r i n a i m 
Louvre , auf dessen Nebenseiten je e in L o r b e e r b ä u m 
chen mi t p ickenden Vöge ln dargestellt ist. H i e r s ind 
die B l a t t r ä n d e r i n derselben organischen, lebendig 
wi rkenden A r t u n d Weise wie b e i m Augster Lorbeer
fragment aufgewölb t . E ine ä h n l i c h e stilistische Be
handlung der Obe r f l ä che findet sich auch auf einer 
U r n e aus s p ä t c l a u d i s c h - n e r o n i s c h e r Ze i t i m M u s e o 
Cap i to l i no i n R o m 4 3 . N a t ü r l i c h aussehende B lä t t e r 
kehren ausserdem auf den Nebensei ten eines G r a b a l 
tars mi t Rankenfries wieder u n d bei dem aus frühfla-
vischer Ze i t s tammenden Grabal tar der A n n i a N i c e 4 4 . 
B e i einer s t a d t r ö m i s c h e n U r n e i n Par is w i rken die 
B lä t t e r der v o l u m i n ö s e n G i r l ande ebenfalls saftig, sie 
s ind jedoch durch kräf t igere B o h r k a n ä l e v o m Relief
grund abgehoben. F . S inn datiert diese U r n e ins s p ä t e 
1. Jahrhunder t 4 5 . 

D i e Tendenz, die B lä t t e r u n d F r ü c h t e der G i r l a n 
den parataktisch nebeneinanderzusetzen u n d ihren 
K o n t u r durch tiefe B o h r k a n ä l e zu betonen, beginnt i n 
domit ianischer Ze i t u n d setzt sich i m 2. Jahrhundert 
for t 4 6 . D i e G i r l a n d e n sehen i m 2. Jahrhundert nicht 
mehr satt u n d schwer aus, sondern flächig u n d kon 
struiert. Bisher wurde die Reliefplatte 321 v o n 
R . Laur-Belar t u n d C . Pfister-Burgener i n trajanische 
Ze i t datiert. Leblos , k ü h l und metal l isch wi rk t i m 
Vergle ich z u m Augster Eichenkranz die v o n ihnen als 
st i l ist isch nahestehend ange führ t e Marmorp la t t e mi t 
A d l e r i m Eichenkranz v o m Trajansforum (112 einge
weih t ) 4 7 . D i e oben genannten Vergleichsbeispiele 
sprechen hingegen für eine Dat ie rung des Al ta rs u m 
die M i t t e des 1. Jahrhunderts n . C h r . 4 8 . D i e gewalt
same Z e r s t ö r u n g dür f t e i n der 2. Hä l f t e des 3. Jahr
hunderts erfolgt s e in 4 9 . 

Vorgängerbau 

V i e r i n der F luch t des Sondierschnittes liegende 
Sandsteinplatten hat R . Laur-Belar t 1935 entfernen 
lassen, u m den gemauerten Fundamentk lo tz untersu
chen z u k ö n n e n . E r Hess die M i t t e des Fundaments 
bis auf die unterste Steinlage abtragen. U n t e r dem 
Sandsteinfundament stiess er auf eine 10-20 c m dicke 
Fü l l sch ich t , bestehend aus u n r e g e l m ä s s i g gesetzten 
Kalks te inquadern , tegw/tf£-Bruchstücken, Sandstein
split tern, M ö r t e l sowie b r ä u n l i c h e m F ü l l m a t e r i a l . Z u 
dem fand er feine, beidseit ig glatte 6,5-9 c m dicke 
Kalks te inpla t ten . Dieser Befund konnte 1990 übe r 
p rü f t werden. Es zeigte sich, dass sich die Fü l l s ch i ch t 
nach Westen h i n fortsetzte. D a sie m i t i h r em A b -
schluss z u fassen war, kann das Sandsteinfundament 
u r s p r ü n g l i c h nicht 3,05x3,7 m gemessen, sondern 
muss eine G r ö s s e v o n 3,7x3,7 m besessen haben 5 0 . 
V o n der zu e r g ä n z e n d e n Sandsteinquaderreihe fehlt 
jede Spur; sie wurde zu e inem unbekannten Zei t 
punkt geraubt. R . Laur-Belar t interpretierte diese 
Schicht als zeitgleich mi t dem j ü n g e r e n Al tar funda
ment; P . - A . Schwarz hingegen versteht sie als Repara
tur, die mi t der 2. Steinbauperiode des F o r u m s i n 
Zusammenhang stehen k ö n n t e 5 1 . D i e Plat ten seien i m 
Laufe der Ze i t verrutscht, so dass eine Reparatur n ö -

42 Grab der Cecilia Metella: Cat. Mus. Naz. Rom. 1,2, 233ff. Nr. 31 
(Rendini). - Larenaltäre: Candida lOlf. Nr. 43 Taf. 35; Alföldi 
1973, 36 Taf. 15,1. 

43 Grabaltar der Iulia Victorina: H . Wrede, Consecratio in formam 
deorum. Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen Kaiser
zeit (1981) 264f. Nr . 183 Taf. 26,1-2 (70-90); D.E . Kleiner, Ro
man Imperial Funerary Altars with Portraits (Archaeologica 62, 
1987) 119ff. Nr . 15 Taf. 10,3-4 (60-70); Böschung 32. 11 lf. Nr . 
918 Taf. 51 (neronisch-frühflavisch). - Urne: Sinn 133 Nr. 163 
Taf. 34b. 

44 Grabaltar mit Rankenfries: Böschung 32. 111 Nr . 908 Taf. 49. -
Grabaltar der Annia Nice: ebenda 101 Nr. 718 Taf. 27. 

45 Sinn 196 Nr. 439 Taf. 68. 
46 Vgl. z.B. Sinn 21 lf. Nr . 497 Taf. 75; 224 Nrn. 546f. Taf. 81; 

Böschung 99 Nr . 693 Taf. 24; 101 Nr . 732 Taf. 28. 
47 R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica 4( 1966) 46; Laur-

Belart - Berger 45. Platte abgebildet in: P. Gusman, L'art déco
ratif de Rome 1 (1909) Taf. 2; Alföldi 1973, 10 Taf. 31,3; 
E. Künzl, Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom 
(1988) 93 Abb. 59. 

48 Vgl. Bossert-Radtke 1990, 144ff.; Schwarz 1991, 171ff. Vgl. auch 
R. Hänggi, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1987, J b A K 9, 1988, 
13ff. bes. 21; V . Vogel Müller, Grabung 1987.51, Forum: Die 
Funde aus dem Bereich der Tabernen und der Tempelporticus, 
J b A K 9, 1988, 29ff.; Trunk 58. 61ff. 157 (Phase 2). - Vgl . auch 
Blöcke des Rundgrabes von Vicovaro, Lateran: Vatikanische 
Museen. Museo Gregoriano Profano ex Lateranense. Katalog 
der Skulpturen (hrsg. G . Daltrop - H . Oehler) 1,1. Die Grab
denkmäler 1. Reliefs - Altäre - Urnen (Bearb. F. Sinn, 1991) 
54ff. Taf. 17-173. - Zur Opferkanne vgl. «Service Typ F» (Alika-
ria): Nuber (Anm. 10) 54ff., frühestes Service spätestens früh-
claudisch datiert. Für diesen Hinweis danke ich Frau S. Fünf
schilling, Römermuseum Augst, herzlich. Vgl. auch Bronze
kanne aus Pompeji: Pompeii ad 79 (Ausstellungskat. Museum of 
Fine Arts, Boston, 1978) 200 Nr. 251. Vgl . auch Bronzeoinochoe 
aus Pompeji, Neapel, Mus. Naz. Inv. 69049: L . Pirzio Biroli 
Stefanelli, Il bronzo dei Romani. Arredo e suppellettile (1990) 
281 Nr. 108 mit Abb. 223-225 (Ende 1. Jh. v.Chr. bis Anfang 
1. Jh. n.Chr.). 

49 Schwarz 174ff. 
50 Schwarz 171. 
51 Laur-Belart, Grabungstagebuch, Einträge und Skizzen vom 

15.10.1935, Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst; Schwarz 173f. 



t ig wurde. D o c h erscheint es wenig wahrscheinl ich, 
dass m a n A l t a r u n d Sandsteinfundament abtrug, eine 
Ausgleichsschicht einbrachte u n d anschliessend F u n 
dament u n d A l t a r wieder aufbaute. D i e fehlende V e r 
k lammerung der Sandsteinquader u n d ihre unregel
mäss ige A n o r d n u n g spricht viel le icht für eine 
Wiederverwendung der Platten. B e i einer stabilen 
Ausgleichsschicht ist eine Verk l ammerung der Plat
ten allerdings nicht nöt ig . Daher m ö c h t e ich die unter 
den Sandsteinquadern fassbare Schicht mi t der E r 
r ichtung des j ü n g e r e n Al tars korrel ieren. 

Darunter k a m unter einer Fü l l s ch i ch t mi t B a u - u n d 
feinem M ö r t e l s c h u t t e in i m W i n k e l gemauerter, auf 
e inem Kalkste inbet t aufliegender, inwendig abge
treppter Maue rzug aus Kalkbruchs te inen z u m V o r 
schein. D i e Unterkante des Fundaments trifft auf den 
gewachsenen L e h m . Sein Grundr i s s konnte j edoch 
nicht v o l l s t ä n d i g geklär t werden. R . Laur-Belar t 
schloss nicht aus, dass es sich u m die Ü b e r r e s t e eines 
ä l t e r en Al ta rs handelte, der allerdings anders orien
tiert gewesen w ä r e . Seine Interpretation Hess s ich 
1990 weder b e s t ä t i g e n noch widerlegen, nur eine Zer
s t ö r u n g der Bausubstanz h ä t t e neue Resultate liefern 
k ö n n e n . D o c h dür f t e es einen solchen gegeben ha
b e n 5 2 . 

Bemerkungen zur Augster Forumsanlage 

D e r an der Westseite des Fo rums liegende T e m p e l 
bildete mi t der i h n umgebenden Por t ikus u n d den 
dahinterliegenden K a m m e r n eine Anlage für sich, die 
area sacra. V o m Tempe l selbst ist heute fast nichts 
mehr erhalten. E r bestand aus e inem 15x26 m mes
senden Mauerk lo tz , der einst mi t Quadersteinen v o n 
1,3 m L ä n g e u n d 0,58 m H ö h e verkleidet war. Z u m 
Tempe l gelangte m a n ü b e r eine v o n Wangenmauern 
flankierte Treppe. D e r dem Tempe l vorgelagerte A l 
tar stand, wie i n der Kaiserzei t üb l ich , i n der Forums
u n d Tempelachse. 

D i e Augster Forumsanlage gehö r t z u m sog. Forum-
Basilika-Typus, der u r s p r ü n g l i c h v o n N o r d i t a l i e n her
k o m m t (z .B. Benevagienna, Vel le ia , A l b a Fucens, O r -
dona, Saepinum) u n d sich v. a. i n G a l l i e n grosser Be
liebtheit erfreute 5 3 . Das F o r u m ist eine i n die L ä n g e 
gezogene, achsenbezogene Platzanlage, die an den 
g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Seiten Forumstempel und Bas i 
l i k a besitzt u n d v o n einer rahmenden Por t ikus umge
ben ist, so dass eine einheit l iche geschlossene A r c h i 
tektur entsteht, die v o n der umschliessenden Stadt 
abgegrenzt ist. Das F o r u m ist i n zwei aufeinander be
zogene se lbs t änd ige , der R e p r ä s e n t a t i o n dienende 
Anlagen unterteilt: die area sacra mi t dem T e m p e l 
u n d das eigentliche Forumsareal , die area publica. A l s 
vergleichbare Anlagen seien hier Avenches, N y o n , 
Narbonne , Augusta Bagiennorum, St-Bertrand-de-
Comminges , L u g d u n u m Convenarum, Zadar u n d V i -
r u n u m genannt 5 4 . H . Dre rup hat gezeigt, dass die E i n 
beziehung des K a p i t o l s i n das F o r u m u n d die V e r b i n 
dung v o n F o r u m u n d Decumanus poli t ische Ent
schlüsse waren, die dem Besucher die P r ä s e n z u n d 
M a c h t R o m s vor Augen führen so l l ten 5 5 . D i e K o l o 
niestadt stellte gewissermassen ein verkleinertes Spie
gelbi ld der U r b s dar (Gel l ius 16, 13). 

Deutung: D i e f igür l ichen Darstel lungen auf den M a r 
morplat ten des Augster Al tars liefern keinen eindeuti
gen H i n w e i s auf die Tempelgottheit . A d l e r u n d Eiche 
s ind At t r ibute des Iuppiter, so dass eine Deutung des 
Kul tbaus als Iuppitertempel n a h e l ä g e 5 6 . Denkbar 
w ä r e auch die Verehrung des Iuppiter zusammen mi t 
Iuno u n d M i n e r v a als kapi tol inische Tr ias ; ih r T e m 
pel liegt i n der Regel domin ie rend auf e inem H ü g e l 
oder i m Stadtzentrum (cf. V i t r u v 1, 7, l ) 5 7 . D e r L o r 
beer kann, wie w i r gesehen haben, auch als Ze ichen 
der kaiser l ichen Ü b e r h ö h u n g und als Fr iedenssymbol 
gedeutet werden; ebenso lassen sich Eiche u n d A d l e r 
als Herrschafts- u n d Tr iumpha l symbole interpretie
ren. U n t e r Voraussetzung dieser Deutung der Sym
bole als allgemeine Chiffren u n d F o r m e n des Her r 
scherlobes, als p r ä g n a n t u n d breit w i rksam formu
lierte Bi ldze ichen , k ö n n t e m a n auch an die Verehrung 
des Kaiserhauses hier auf dem F o r u m i n F o r m des 
Mun iz ipa lku l t e s denken, m ö g l i c h e r w e i s e mi t einer 
anderen Got the i t zusammen (vgl. unten). P . - A . 
Schwarz schlägt für die neugefundenen fragmentier
ten Bronzebuchstaben und zwei Inschr i f tb löcke , die 
aus der Kaiseraugster Kaste l lmauer s tammen, eine 
Tempelweihung an Roma und Augustus v o r 5 8 . M ö g 
licherweise d r ü c k t e sich eine zweifache pietas der Be
wohner v o n Augusta Rau r i ca aus: z u m einen die A c h 
tung g e g e n ü b e r der i m T e m p e l verehrten Gotthei t , 
z u m anderen die L o y a l i t ä t s b e k u n d u n g g e g e n ü b e r 
dem Kaiserhaus. In Po l a u n d V ienne beispielsweise 
s ind die a m F o r u m gelegenen Tempe l durch Inschrif
ten als muniz ipa le Kaiserkul t tempel ausgewiesen 5 9 . 

Kaiserkult: Innerhalb des ö f fen t l i chen Lebens war der 
Herrscher der B e v ö l k e r u n g i n seinen D e n k m ä l e r n 
p r ä s e n t . Fast alle S t ä d t e besassen ein oder mehrere 
H e i l i g t ü m e r , i n denen der K a i s e r verehrt wurde; zu 
diesen kamen Al t ä re , Statuen, M ü n z e n u n d Ä h n 
liches. M i t der Einsetzung des Kaiserkul tes unter A u 
gustus wurde die Festigung des R ö m i s c h e n Reiches 
angestrebt. Kaiserkult und Kaiserverehrung breiteten 
sich rasch aus; sie schufen eine direkte Ve rb indung 
z u m Herrscher. N u r selten gr iff dieser ein, wie etwa 
bei der Er r ich tung der R o m a - A u g u s t u s - A l t ä r e für die 

52 Schwarz 167ff. mit Abb. 14. 
53 J. Rüssel, The Origin and Development of Republican Forums, 

Phoenix 22, 1968, 304ff.; J. Ward-Perkins, From Republic to 
Empire: Reflections on the Early Provincial Architecture of the 
Roman West, The Journal of Roman Studies 60, 1970, Iff.; 
R. Martin, Agora et Forum, M E F R A 84, 1972, 903ff.; H . Drerup, 
Zur Platzgestaltung römischer Fora, in: Hellenismus in Mittel
italien 2 (hrsg. P. Zanker, 1974) 398ff. - Zu Augst vgl. jetzt auch 
Trunk 87ff. 157ff. 

54 Vgl. dazu ausführlich M . Bossert - M . Fuchs, De l'ancien sur le 
forum d'Avenches, BAssProAventico 31, 1990, 12ff.; Trunk 
157f. 

55 Drerup (Anm. 53) bes. 403. 404. 
56 R. Laur-Belart, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1935, Jber H i -

stor. und Antiquar. Gesellschaft zu Basel 61, 1936, 19; Laur-Be
lart - Berger 44f.; Trunk 157 Anm. 1318. 

57 Vgl. I .M. Barton, Capitoline Temples in Italy and the Provinces, 
A N R W II 12.1 (1982) 259ff. 

58 Schwarz 181ff. mit Abb. 35-42; Trunk 157 mit Anm. 1318; 
S. 171; vgl. auch Bossert-Radtke 1990, 147 mit Anm. 24. 25. 

59 Pola: Hänlein-Schäfer (Anm. 23) 5. 17f. 53. 6Iff. 7If. 78. 136. 
149ff. Nr. A 16 Taf. 13-21. - Vienne: ebenda 6. 17. 57. 60. 78. 
244ff. Taf. 62-63; Bossert-Radtke 1990, 148 mit Anm. 25. 



Landtage der neuen P r o v i n z e n G a l l i e n u n d G e r m a 
nien i n K ö l n u n d i n L y o n 6 0 . Es ging vo r a l lem u m die 
dauerhafte B i n d u n g der f ü h r e n d e n M ä n n e r der neu 
unterworfenen V ö l k e r ans Kaiserhaus. 

D e r Ka i se rku l t konnte i n v ie len F o r m e n stattfin
den: i n Tempelbezi rken , aber auch an kle inen, 
schlichten A l t ä r e n . In R o m wurde K a i s e r Augustus z u 
Lebzei ten nur seinem numeri oder genius kult ische 
Verehrung entgegengebracht. W i e beispielsweise aus 
A v e n t i c u m haben w i r auch i n Augst inschrif t l iche Be
lege für die Ve rb indung v o n Ka ise rku l t u n d Got t . 
Er inner t sei an zwei Weihungen für M er cur lus Augu
stus, Aesculapius Augustus u n d A p o l l o Augus tus 6 1 . 
L u c i u s C i l t i u s Cossus, der Mercurius Augustus eine 
W e i h u n g entgegenbrachte, war vir Augustalis, g e h ö r t e 
also zur Kul tvere in igung der seviri Augustales. D i e 
Kul tve re ine der Augustalen entstanden nach dem 
V o r b i l d der r ö m i s c h e n Compi ta lku l te . Sie e r m ö g 
l ichten reichen Freigelassenen i m R a h m e n des K a i 
serkultes, öffent l ich i n Erscheinung zu treten, sei es 
durch Stiftungen, Spiele oder Speisungen. D a f ü r er
hielten sie beispielsweise Ehrungen wie die toga prae-
texta u n d den Ehrensessel. A u c h Quin tus Severius 
Marc i anus hatte neben anderen Ä m t e r n das des K a i 
serpriesters (flamen Augusti) inne. Es ist denkbar, 
dass das r ö m i s c h e Kaiserhaus ausserdem i m T e m p e l 
auf dem S c h ö n b ü h l verehrt wurde. D a f ü r k ö n n t e der 
Zusammenhang zwischen Tempe l u n d gegenüber l i e 
gendem Theater sprechen; die Augster Anlage lässt 
s ich mi t der v o n Cigognier u n d Theater i n A v e n t i c u m 
vergle ichen 6 2 . 

Inschriftfragmente: D i e 1918 bzw. 1935 vor der 
Hauptfront des Forumstempels gefundenen Inschrift
fragmente aus weissem K a l k s t e i n datieren w o h l i n die 
Regierungszeit des An ton inus Pius , f rühes t ens ins 
Jahr 145, als K a i s e r An ton inus P ius z u m 9. M a l die 
t r ibunizische Gewal t innehatte (4. K o n s u l a t ) 6 3 . 
R . Laur-Belar t deutete die Fragmente als Te i le der 
Inschrift des Iuppitertempels u n d brachte sie wegen 
der geringen B u c h s t a b e n h ö h e an der Stirnseite der 
Wangenmauer unter. E r schloss auf An ton inus Pius , 
denn gerade bei i h m w i r d häuf ig der T i t e l pater pa
triae vorangestellt. In der letzten Zei le e r g ä n z t e er 
«proc» zu procurator. G . H o w a l d bemerkte, dass es 
sich bei dem v o n R . Laur-Belar t e r g ä n z t e n N a m e n 
v o n «[M. Petronius Honor]atus [proc(urator) [pr(o-
vinciae) G(ermaniae) S(uper ior is) ]» u m den procura
tor Belgicae et duarum Germaniarum handel te 6 4 . D a 
dieser aber s p ä t e s t e n s i m Jahre 147 P rä fek t i n Ägyp
ten war u n d vorher zwei hohe F i n a n z ä m t e r i n der 
kaiser l ichen Zentralverwaltung i n R o m innehatte, 
muss er einige Ze i t vo r 145 Prokura tor Belgiens u n d 
Germaniens gewesen sein. Daher schloss G . H o w a l d 
i h n als Stifter aus. A u c h sei die v o n R . Laur-Belar t a m 
Schluss vorgeschlagene E r g ä n z u n g nicht mög l i ch , da 
es einen speziellen Prokura tor für Obergermanien 
nicht gegeben habe, so dass er als E r g ä n z u n g «pro(cu-
rator) Aug(ust i )» vorschlug. G . Walser wendet ein, 
dass der kaiserl iche Prokura tor dieser P r o v i n z i n 
T r i e r residierte u n d k a u m Anlass gehabt habe, den 
T e m p e l i n Augst z u bauen u n d auch e inem unter
geordneten Prokura tor m ü s s e m a n dieses Bauunter
nehmen absprechen 6 5 . 

Es geht aus den Inschriftfragmenten nicht hervor, 
u m welche Erneuerungen oder Stiftungen es ging. So 
erscheint es schwierig, einen Zusammenhang mi t 
einer Feuersbrunst i n antoninischer Ze i t zu erkennen, 
be i der e in grosser T e i l des Areals i n Mit le idenschaf t 
gezogen wurde. Gegen eine Deutung der Inschrift als 
Bauinschrif t sprechen vor a l lem die Buchstaben-
grösse u n d n a t ü r l i c h die fehlenden Angaben ü b e r 
Bauten oder Statuen sowie den Anlass dazu. H . L i e b 
m ö c h t e die erhaltenen Kalksteinfragmente dem Sok-
ke l eines Denkma l s zuweisen, das vo r dem T e m p e l 
aufgestellt war. «Proc» sei als N a m e des Stifters, etwa 
«Procu lus» , z u e r g ä n z e n 6 6 . 

Bemerkung zur Limitation: R . Laur-Belar t war es, der 
sich als erster Gedanken zur L i m i t a t i o n der K o l o n i e 
Augusta R a u r i c a machte. Seiner M e i n u n g nach lag 
der Ausgangspunkt der L i m i t a t i o n , der umbilicus, auf 
dem F o r u m u n d zwar i m Schni t tpunkt der beiden 
Strassenachsen vor dem Iuppitertempel, d.h. unter 
dem A l t a r des Forumstempels 6 7 . Das Achsenkreuz 
der Stadt aber weiche 36° v o n demjenigen der K o l o 
nie ab. Diese Abwe ichung versuchten er u n d H . Stoh
ler kul t i sch zu e rk l ä r en . D e r Stadtplan sei nach der 
Sonnenwende orientiert; danach habe M u n a t i u s 
Plancus die K o l o n i e a m 21. J u n i des Jahres 44 v .Chr . 

60 Hänlein-Schäfer (Anm. 23) 6. 13ff. 55f. 246ff. A 63 Taf. 64b. 
61 Verbindung Kaiserkult-Gott: Walser 2, 192f. Nr . 204 (Weihung 

an Mercurius Augustus). 194f. Nr . 205 (Weihung an Mercurius 
Augustus). 258f. Nr. 237 (Weihung an Aesculapius Augustus). 
272f. Nr . 244 (Weihung an Apollo Augustus). - Flamen Augusti: 
ebenda 278f. Nr . 247 (Ehreninschrift des Quintus Severius Mar
cianus). - Zu Avenches Walser 1, 182f. Nr . 86. 184f. Nr . 87. 188f. 
Nr . 89. 220f. Nr . 105. - Vgl. zuletzt Bossert - Fuchs (Anm. 54). -
Zu den seviri Augustales: R E II 2 (1896) 2349ff. s.v. Augustales 
(Neumann); K . Latte, Römische Religionsgeschichte (Handbuch 
der Altertumswissenschaft, Begr. I. v. Müller, 5. Abt., 4. Teil , 
21960) 307 (mit Lit.); P. Kneissl, Entstehung und Bedeutung der 
Augustalität. Zur Inschrift der ara Narbonensis, Chiron 10, 
1980, 29Iff.; R. Duthoy, Les Augustales, A N R W II 16.2 (1978) 
1254ff. - Zu den Priesterämtern allgemein: D . Ladage, Städti
sche Priester und Kultämter im lateinischen Westen in der römi
schen Kaiserzeit (Diss. 1971); D . Fishwick, The Development of 
Provincial Ruler Worship in the Western Roman Empire, in: 
A N R W II 16.2 (1978) 1201ff.; J. Scheid, Les prêtres officiels sous 
les empereurs julio-claudiens, A N R W II 16.1 (1986) 61 Off. -
Zum Kaiserkult unter Augustus zuletzt: P. Zanker, Augustus 
und die Macht der Bilder (1987) 294ff. 355f. (mit Lit.). 

62 So auch Trunk 179. - Avenches: R. Etienne, U n complexe mo
numental du culte impérial à Avenches, BAssPro Aventico 29, 
1985, 5ff. 

63 R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica 4(1966) 47; Mar
tin 1975, 353; Walser 2, 264f. Nr . 240; Trunk 155f.; zu den In
schriften vgl. P.-A. Schwarz - L . Berger u.a., Inschriften aus 
Augst und Kaiseraugst. Katalog und Kommentare zu den Stein
inschriften aus Augusta Rauricorum (in Vorbereitung). 

64 G . Howald - H . Meyer, Die römische Schweiz. Texte und In
schriften mit Übersetzung (1940) 307f. Nr . 335. 

65 Z u den procuratores: O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwal
tungsbeamten von Augustus bis Diocletian 2(1905); H . G . 
Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire Ro
main (1950); R E 23,1 (1957) 1240ff. s.v. Procurator (Pflaum). 

66 Mitteilung am 4.10.1988. 
67 R. Laur-Belart (Anm. 1) 364f.; ders., Reste römischer Landver

messung in den Kantonen Baselland und Solothurn. Festschrift 
E. Tatarinoff (1938) 4Iff; ders., Führer durch Augusta Raurica 
4(1966) 26ff. mit Abb. 9; Trunk 57f. 88 mit Anm. 708. 



g e g r ü n d e t . Zuletz t n i m m t A . R . Furger den umbilicus 
b e i m A l t a r a n 6 8 . D e r decumanus maximus läuft zwar 
v o n N o r d e n nach S ü d e n durch das F o r u m , doch ist 
der Schni t tpunkt der beiden Hauptstrassen weiter 
süd l i ch z u suchen. N a c h den Untersuchungen v o n 
P . B ü r g i n k ö n n t e die Ost /West-Achse sechs Insulae 
süd l i ch des Fo rums (heutige Kellermattstrasse) ver
laufen sein. In diesem F a l l läge die groma a m Schnitt
punkt v o n decumanus maximus u n d Kel le rmat t 
strasse i n der M i t t e der N o r d / S ü d - A u s d e h n u n g des 
v o n M . M a r t i n vermuteten pomerium der Stadt 6 9 . 

33 Hercules mit Cerberus 
Tafel 19-20 

R M A , Inv. 1924.128. - Fundor t : 1924, K u l t b e z i r k i n 
der Gr ienmat t , Reg ion 8,A (vgl. A b b . 17). - H . 
1,52 m , max. Br . (Plinthe) 60 cm, max. T . ( H u n d bis 
Löwenfe l l ) 40 cm; Pl in the: L . 60 cm, B r . 34,5 cm, H . 
14,5 c m ; Got t : H . 1,38 m , erh. B r . (Arme, ohne M a n 
tel) 50 cm, T . (mit Löwenfe l l ) 29 c m , Gesicht : H . 
( K i n n bis Kalot te) 23,3 cm, B r . (vor den Ohren) 
13 c m , B r . (vor den Ohren mi t Fel lkappe) 19,4 c m . 
H u n d : H . 35 cm, T . 35,7 cm, erh. B r . 8,5 cm. - Weis 
ser bis beiger, biogener K a l k s t e i n mi t einzelnen 
Oo iden , ve rmut l i ch süd l i che r Solothurner oder Ber
ner Jurakalkstein. - Zahneisen, R ü c k s e i t e grob geglät
tet. 
A u s mehreren S t ü c k e n zusammengesetzt: K o p f m i t 
Ha ls , O b e r k ö r p e r bis Ansa tz der Oberschenkel , rech
ter A r m m i t El lenbogen, Oberschenkel bis z u m K n i e , 
Unterschenkel , F ü s s e ; grosser T e i l der K ö r p e r r ü c k 
seite u n d des Mante l s modern e rgänz t , ebenso Tei le 
der K e u l e u n d des Tieres. Nase bestossen, ebenso 
Haarpar t ie ü b e r rechtem Ohr ; O b e r f l ä c h e abgewit
tert. 

O. Schulthess, Römische Zeit (Fundbericht), J b S G U F 16, 1924, 77f 
Taf. 8; Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.7b, 217; Espérandieu 10, 
12f. Nr . 7292 mit Abb.; S. Reinach, Répertoire de la statuaire 
grecque et romaine 6 (1930) 24 Nr . 6 (Dionysos); ebenda 53 Nr. 4 
(Herakles); W. Deonna, L'art romain en Suisse (1942) Abb. 70; Stä-
helin 1948, 97 mit Anm. 3; S. 98 Abb. 10; S. 100; S. 456 mit Anm. 3; 
Jucker 1958, 38. 41 Taf. 20,3; Laur-Belart 1965, 170 Taf. 10,3; H . G . 
Horn, Eine Weihung für Hercules Magusanus aus Bonn, BJb 170, 
1970, 233ff. bes. 241 f. Abb. 5; Martin 1975, 362 s.v. Herkules; Mar
tin 1987, 124f. Abb. 116; Drack - Fellmann 205 Abb. 174; Laur-Be
lart - Berger 112 Abb. 102; S. 113; L I M C V 1/2 (1990) 93f. Nr . 2638 
(L. J. Balsameda). 

Das K ö r p e r g e w i c h t des Gottes ruht auf dem l inken 
B e i n ; das rechte, i m K n i e etwas gebeugt, ist entlastet. 
E r t r äg t e in Löwenfe l l , das a m R ü c k e n herabfä l l t u n d 
vor der Brust geknotet ist. Das L ö w e n h a u p t u m -
schliesst kappenart ig den K o p f . M i t der l i nken H a n d 
s tü t z t e sich der H e l d u r s p r ü n g l i c h auf die neben i h m 
abgestellte Keu le . A u f G r u n d der At t r ibute ist der 
G o t t m i t Hercules zu ident if iz ieren. Z u seiner R e c h 
ten liegt f r iedl ich der H ö l l e n h u n d Cerberus. Sein K ö r 
per zeichnet sich teilweise hinter den Be inen des G o t 
tes i m R e l i e f ab. E r fletscht furchterregend seine 
Z ä h n e u n d hat die Ohren zurückge leg t . 

Hercules tritt uns auch nach vol lbrachter Heldentat 
vol ler Energie u n d Tatkraft entgegen. E r hat einen 
kräf t igen , leicht untersetzten K ö r p e r . D e u t l i c h zeich

nen sich Brus tkorb und Rippenbogen unter der ge
spannten H a u t ab. A u s den breiten H ü f t e n tritt die 
leicht aufgedunsen wirkende Bauchpart ie heraus, die 
Oberschenkel s ind kräft ig gebildet. 

K u r z e , teigig wirkende, spiral ig eingerollte Bucke l 
locken rahmen das vol le Gesicht . D u r c h die grossen, 
durch breite L i d e r eingefassten Augen mi t plastisch 
abgesetzten Pup i l l en , den kleinen, leise l ä c h e l n d e n 
M u n d m i t hervortretender Ober l ippe u n d die pro-
noncierte Wangenpart ie erscheint der Go t t lebendig. 
D e r etwas stechende B l i c k k o m m t durch die freiste
hende, nicht v o m O b e r l i d ü b e r s c h n i t t e n e Iris zu 
stande. 

B e i der Gestal tung des K ö r p e r s hat der B i ldhauer 
versucht, durch die Wiedergabe verschiedener Bewe
gungsrichtungen e in lebendiges W e r k z u schaffen: 
D e r Bewegung entsprechend schiebt sich die Stand
b e i n h ü f t e h ö h e r i n den L e i b , da sich das B e i n der 
K ö r p e r l a s t entgegenstemmt. D a d u r c h entsteht eine 
K o n t r a k t i o n der l inken K ö r p e r s e i t e , w ä h r e n d die 
Spielbeinseite geöffnet ist u n d mi t dem angewinkel
ten K n i e u n d dem u r s p r ü n g l i c h nach vorne ge führ t en 
rechten U n t e r a r m i n den R a u m d räng t . D i e Geschlos
senheit setzt s ich fort i n dem e in wenig gesenkten, z u 
seiner l inken Seite gedrehten K o p f u n d dem herabge
f ü h r t e n l i nken A r m . D i e Bewegung des leicht zu sei
ner Rechten gedrehten Unter le ibs greift j edoch nicht 
auf den O b e r k ö r p e r übe r . D i e Brust ist frontal wieder
gegeben, der K o p f hingegen wendet s ich z u seiner 
L i n k e n . 

D i e Bewegungen s ind nicht konsequent durchge
führ t , sie stocken; organische Ü b e r g ä n g e zwischen 
den einzelnen K ö r p e r t e i l e n fehlen. P r o v i n z i e l l w i rken 
auch die nach v o r n geklappten Ohren . Das Gesicht 
m i t seinen kerbschnittartigen Wangen u n d betonten 
A u g e n entbehrt n icht einer gewissen Lebendigkei t 
u n d Expre s s iv i t ä t . A u c h eine Liebe z u m D e t a i l lässt 
s ich erkennen: So graben sich die K r a l l e n der L ö w e n 
pranken i n das F le i sch des Gottes ein; der unbeholfen 
dargestellte H u n d hat sein M a u l aufgesperrt u n d 
droht uns mi t seinen spitzen Z ä h n e n . 

Hercules begegnet uns häuf ig , meist ruhend m i t 
Keu le , auf Reliefs der Viergötter- und Weihesteinen] 
mythologische Szenen k o m m e n selten vor . O b w o h l 
die Z ä h m u n g des H ö l l e n h u n d e s u n d seine Verschlep
pung i n die Oberwelt zu den k ü h n s t e n Taten des G o t -

68 H . Stohler, Über die Orientierung der Stadtpläne von Augusta 
Raurica und Basilia Romana, B Z 38, 1939, 295ff.; ders., Zur 
Limitation der Kolonie Augusta Raurica, Z A K 8, 1946, 65ff.; 
ders., Die Bedeutung des Sonnenaufgangs für die Ausrichtung 
der römischen Tempel, Städte, Strassen und Grenzlinien in un
serer engern Heimat, Baselbieter Heimatblät ter 14, 1949, 273ff.; 
A . R. Furger, Römermuseum und Römerhaus Augst. Kurztexte 
und Hintergrundinformationen (Augster Museumshefte 10, 
1987) 13; vgl. jetzt auch Trunk 58. 88. 

69 P. Bürgin, Über die Limitation der Colonia Raurica, in: Provin
c i a l . Festschrift für R. Laur-Belart (1968) 53f; M . Martin, Zur 
Topographie und Stadtanlage von Augusta Rauricorum, A S 2, 
1979, 172ff. 176 Abb. 4. 



A b b . 7 Alzey , M u s e u m . Hercules mi t Cerberus 
v o m Zwischensockel einer I u p i t e r s ä u l e , 
70-90 n .Chr . Ohne Massstab. 

A b b . 8 Alzey , M u s e u m . Hercules mi t Cerberus 
v o m Sockel einer Herculesstatue, 220-230 
n .Chr . Ohne Massstab. 

tes zäh l t e , f inden sich unter den erhaltenen D e n k m ä 
lern nur wenige vergleichbare Dars te l lungen 1 . 

Z u r G e g e n ü b e r s t e l l u n g eignen sich der Sockel eines 
Grabmonumentes v o n Bierbach, e in Weihes te in i n 
B o n n u n d drei Reliefs v o n Statuensockeln aus A l z e y 
(Abb. 7-8). D e r Sockel des Grabmonumentes v o n 
Bierbach (Saar-Pfalz-Kreis) , das i m s p ä t e n 2. oder 
f rühen 3. Jahrhundert errichtet wurde, zeigt neben 
anderen M y t h e n Hercules i m K a m p f mi t dem L ö w e n , 
als Befreier der Hes ione u n d Ü b e r w i n d e r des Cerbe
rus 2 . 

D i e 1963 gefundene Bonner W e i h u n g ist ins Jahr 
226 datiert 3 . D e r nackte, m u s k u l ö s e Got t , der das L ö 
wenfell ü b e r die l inke Brust gelegt hat, steht i n einer 
Ä d i k u l a . Das Gewich t ruht auf dem rechten B e i n . M i t 
der rechten H a n d s tü t z t sich der b ä r t i g e Go t t auf eine 
Keu le , i n der gesenkten l inken hä l t er Cerberus an der 
Leine . Das d re iköpf ige Ungeheuer steht ruhig neben 
i h m u n d b l ick t aus dem Relief. Das Bonner S tück ist 
eine mehr oder weniger spiegelbildliche Dars te l lung 
i m Verg le ich z u m Augster Hochrel ief . W i e aus der 
Bonner Inschrift hervorgeht, handelt es sich u m den 
A l t a r eines e inheimischen Gottes, des i n der interpre-
tatio romana dargestellten Hercules Magusanus. 

1 Vgl . Espérandieu 8, 128ff. Nr. 6077 (Glanmünchenweiler); 157f. 
Nr. 6120 (Katzweiler); 160f. Nr. 6124 (Bingen); 172f. Nr . 6144 
(Kreuznach); 178f. Nr . 6154 (ebenda); 184f. Nr . 6161 (ebenda); 
Espérandieu 10, 218f. Nr . 7610 (aus Cutry); Espérandieu 1931, 
64 Nr . 95 (in Wiesbaden); 69f. Nr . 101 (Frankfurt); 88ff. Nr . 134 
(ebenda); 128 Nr. 194 (Darmstadt); 144f. Nr. 222 (in Karlsruhe); 
147f. Nr . 224 (in Darmstadt); 148f. Nr . 226 (ebenda); 158ff. Nr . 
239 (Dieburg); 201f. Nr . 324 (in Heidelberg); 223f. Nr . 356 
(Karlsruhe); 283f. Nr . 436 (in Mannheim); 286f. Nr . 440 (in 
Karlsruhe); 348f. Nr . 541 (in Stuttgart); 439f. Nr . 698 (ebenda). -
Zu Hercules vgl. zuletzt Zusammenstellungen in L I M C V 1/2 
(1990) s.v. Hercules Iff. bes. 253ff. (Balsameda). 

2 Bierbach: E. Wagner, Fundstät ten und Funde im Grossherzog
tum Baden 2 (1911) 132f. Abb. 120-123; Espérandieu 1931, 
223ff. Nr . 356; P. Noelke, Aeneasdarstellungen in der römischen 
Plastik der Rheinzone, Germania 54, 1976, 432f. 

3 Bonn: H . G . Horn, Eine Weihung für Hercules Magusanus aus 
Bonn, BJb 170, 1970, 233ff. mit Abb. 1. 



A u f dem Zwischensockel der einen I u p p i t e r s ä u l e i n 
A l z e y treten neben Hercules Iuno, M i n e r v a u n d V u l 
can auf 4 (Abb . 7). D i e Schultern des u n b ä r t i g e n G o t 
tes s ind mi t dem Löwenfe l l bedeckt; er ist mi t Bogen 
u n d K ö c h e r ausgestattet. In der angewinkelten rech
ten H a n d hä l t er die Keu le , m i t der l i nken die Le ine 
des H ö l l e n h u n d e s . E . K ü n z l datiert den Sockel i n fla-
vische Zei t . 

A u s dem ersten D r i t t e l des 3. Jahrhunderts stam
men zwei weitere Reliefs, ebenfalls aus A lzey . A u f 
dem einen Sockel schultert der bä r t i ge , m i t dem L ö 
wenfell bekleidete G o t t die Keu le ; i n der L i n k e n hä l t 
er die Le ine des hinter i h m stehenden d re iköp f igen 
H ö l l e n h u n d e s 5 . A u f diesem Sockel s ind als weitere 
Heldentaten der K a m p f gegen die H y d r a u n d der 
R a u b der Äpfel der Hesper iden dargestellt. A u f dem 
anderen Sockel ist der H e l d spiegelbildich z u m zuvor 
besprochenen dargestellt 6 (Abb. 8). Ansonsten f inden 
sich die gleichen Themen: Iuno, T ö t u n g der H y d r a 
u n d Hesper idenbaum. 

Rundplastische Darstellungen des Hercules s ind i n 
den westl ichen P r o v i n z e n ebenfalls rar. In Narbonne 
w i r d eine unserer Skulptur vergleichbare kleine M a r 
morstatuette aufbewahrt, die m ö g l i c h e r w e i s e impor 
tiert wurde 7 . D e r G o t t ist bis auf einen Gewandz ipfe l , 
der den rechten Oberschenkel bedeckt, nackt. E r steht 
auf dem l i nken B e i n , das rechte ist e in wenig entlastet 
vorgesetzt, der l inke A r m h ä n g t locker a m K ö r p e r 
herunter. Zwischen seinen Be inen steht der d r e i k ö p 
fige H ö l l e n h u n d . Hercules s tü t z t e sich - spiegelver
kehrt z u d e m i n Augst - mi t der rechten H a n d auf die 
Keu le . In einer V i l l a i n Chi ragan (Martres-Tolosanes) 
kamen sowohl Marmorre l ie fs m i t den Taten des Her 
cules als auch eine marmorne Plas t ik des Heros z u m 
V o r s c h e i n 8 . D e r schlanke Got t ruht sich v o n den M ü 
hen aus; er s tü t z t s ich mi t seiner l inken K ö r p e r s e i t e 
auf seiner K e u l e ab, w ä h r e n d er den rechten A r m lok-
ker auf den R ü c k e n gelegt hat. Es sei noch auf eine 
74 c m hohe i n M a i n z - K a s t e l gefundene S a n d s t e i n ä d i -
ku la hingewiesen, die einst wahrscheinl ich eine Iuppi -
terstatuette beherbergte 9. H i e r f inden w i r auf den 
A u s s e n w ä n d e n nebst den D iosku ren u n d Iuno die le
bendige Dars te l lung des m u s k u l ö s e n , b ä r t i g e n H e r c u 
les, der, die K e u l e i n der rechten H a n d schwingend, 
den d re iköp f igen Cerberus aus der H a d e s t ü r zerrt. 
Das kleine Sandsteinhaus besticht durch seine gute 
Q u a l i t ä t u n d Lebendigkeit . 

Es zeigt s ich also, dass die Reliefs aus A l z e y u n d die 
W e i h u n g i n B o n n durchaus Ä h n l i c h k e i t e n mi t unse
rem Hoch re l i e f aufweisen, doch scheinen alle A r b e i 
ten mehr oder weniger frei einen i n der P r o v i n z bis
her wenig bekannten Typus wiederzugeben. D ie s läss t 
s ich m ö g l i c h e r w e i s e mi t der l ü c k e n h a f t e n Übe r l i e f e 
rung der D e n k m ä l e r e rk lä ren , denn auf r ö m i s c h e n 
Sarkophagen war die Darstel lung dieses Abenteuers 
beliebt. 

Aufstellung und Datierung: D e m i n Augst schaffenden 
Bi ldhauer ist es gelungen, ein nahezu rundplast isch 
wirkendes G ö t t e r b i l d z u schaffen, das sich i n W i r k 
l ichkei t j edoch nicht völl ig v o n der Umgebung löst , 
sondern mi t dem Löwenfe l l , das gleichzeit ig eine A r t 
R ü c k w a n d bildet, teilweise verbunden bleibt. H o c h 
reliefs m i t beinahe freiplastischen G ö t t e r s t a t u e n be

gegnen uns beispielsweise i n den K u l t b i l d e r n des 
A p o l l o Ki tharoedus u n d der S i rona aus dem Q u e l l 
he i l ig tum i n H o c h s c h e i d 1 0 . 

D e r 4,5-5 c m breite Absatz an der P l in the k ö n n t e 
d a f ü r sprechen, dass das Hochre l i e f u r s p r ü n g l i c h i n 
einen Sockel eingelassen war. Sein Fundor t i m G r i e n 
mat t -Area l läss t eine We ihung an Hercules als H e i l 
gott vermuten; e in K u l t b i l d ist j edoch nicht ausge
schlossen (vgl. Synthese). 

Hercules erfreute sich vo r a l lem i m 2. u n d 3. Jahr
hundert grosser Beliebtheit . M i t seinen krä f t igen K ö r 
performen steht unser Got t zwei Statuen i n K o p e n h a 
gen u n d i m V a t i k a n nahe, die i m 2. Jahrhundert ent
s tanden 1 1 . E ine Dat ie rung ins 2. Jahrhundert ist denk
bar. 

4 Espérandieu 11, 6Iff. Nr . 7750; Horn (Anm. 3) 242 mit Anm. 40; 
CSIR Deutschland 2,1, 16ff. Nr . 1 Taf. 1-4. 

5 Espérandieu 11, 69ff. Nr . 7754; Horn (Anm. 3) 242f. mit Anm. 
40 Abb. 6; CSIR Deutschland 2,1, 31ff. Nr . 18 Taf. 35. 

6 Espérandieu 11, 7iff. Nr . 7755; Horn (Anm. 3) 242f. mit Anm. 
41 Abb. 7; CSIR Deutschland 2,1, 32ff. Nr . 19 Taf. 37. 

7 Espérandieu 9, 187 Nr . 6892. 
8 Espérandieu 2, 33 Nr. 893. 
9 CSIR Deutschland 2,3, 76ff. Nr . 93 Taf. 121-124. - Vgl. auch 

Quader in Trier: Espérandieu 6, 222f. Nr. 4928; R. Schindler, 
Führer durch das Landesmuseum Trier (Nachdr. der Aufl. von 
1977 und 1980, 1986) 103 mit Abb. 328. 

10 Vgl . Binsfeld - Goethert-Polaschek - Schwinden 7f. Nr . 12 Taf. 
4 (Apollo) (K. Goethert-Polaschek); 154f. Nr. 317 Taf. 76 (Si
rona) (dies.). - Vgl . jetzt auch H . Merten, Apollo und Sirona in 
Ihn/Niedaltdorf, Kurtrierisches Jahrbuch 29, 1989, 30ff. 

11 Zu Hercules vgl. J. Bayet, Les origines de l'Hercule romain 
(1926); P. M . Duval, Les dieux de la Gaule (1957) 80ff.; M . Jac-
zynowska, Le culte de l'Hercule romain au temps du Haut-Em
pire, A N R W II 17.2 (1981) 631ff.; G . Moitrieux, Hercules Salu-
taris. Hercule au sanctuaire de Deneuvre (Meurthe-et Moselle) 
(Etudes Lorraines d'Archéologie nationale, 1992); ders., Le sanc
tuaire de source de Deneuvre (Meurthe-et-Moselle), in: Catalo
gue de l'exposition: Dieux guérisseurs en Gaule romaine. Aus-
stellungskat. Lattes (hrsg. C. Landes, 1992) 33ff. - Statuen in 
Kopenhagen und im Vatikan: L I M C V 1/2 (1990) 95 Nrn . 2661. 
2662 mit Abb. 



34 Beinfragment mit Flügelschuh 
Tafel 21 

R M A , Inv. 1930.528 (urspr. Inv. 1914.614), «Gros s -
s t e in» -Depo t . - Fundor t : 1914, K u l t b e z i r k i n der 
Gr ienmat t , Reg ion 8,A. - E r h . H . 15,4 cm, B r . 
24,6 cm, T . 17 cm. - Weisser bis hellbeiger, f e i n k ö r n i 
ger, biogener K a l k s t e i n mi t Oo iden , ve rmut l i ch süd 
l icher Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Be iz 
eisen u n d Raspel . 

T e i l eines Unterschenkels mi t teilweise erhaltenem 
F lüge l schuh ; R ü c k s e i t e ausgebrochen. 

Unveröffentlicht. 

V o n der i m Gr ienmat t -Bez i rk gefundenen W e i h u n g 
ist nur noch der nackte l inke Unterschenkel mi t A n 
satz des F l ü g e l s c h u h s erhalten: D i e grossen spitz en
denden, langgezogenen F l ü g e l e n d e n rahmen den kräf
tig aus d e m Rel iefgrund heraustretenden Unterschen
kel . 

Darstel lungen des nach Caesar (bell. gall. V I 17) 
v o n den G a l l i e r n a m meisten verehrten Gottes M e r 
kur s ind i n den gallisch-germanischen P r o v i n z e n sehr 
häuf ig ; er w i r d dabei jedoch selten mi t F l ü g e l s c h u h e n 
dargestellt 1. 

Rekonstruktion: W i e die W e i h u n g einst ausgesehen 
haben k ö n n t e , m ö g e n zwei Reliefs v o n Vie rgö t t e r s t e i 
nen aus U d e n h e i m i n M a i n z u n d R o m m e r s k i r c h e n 
(Kre is Neuss) veranschaul ichen 2 : Das K ö r p e r g e w i c h t 
des geradeaus b l ickenden Gottes ruht auf dem rech
ten bzw. l i nken B e i n , das andere ist leicht angewinkelt 
zur Seite gesetzt. D e r M a i n z e r Go t t ist m i t e inem 
M a n t e l bekleidet, der den O b e r k ö r p e r teilweise be
deckt u n d i m R ü c k e n bis auf K n i e h ö h e herabfä l l t . 
E ine F i b e l hä l t das G e w a n d auf der rechten Schulter 
zusammen. In Rommersk i r chen fällt der M a n t e l ü b e r 
l inke Schulter u n d A r m . Beide M a l e t räg t M e r k u r 
nicht nur F l ü g e l s c h u h e , sondern auch seinen Petasos. 
W i e meistens, hä l t er i n seiner gesenkten Rechten den 
Geldbeutel , i n der angewinkelten L i n k e n das K e r y 
keion. 

35 Fragmentiertes Relief mit männlicher Gottheit 
Tafel 21 

R M A , Inv. 1975.11450, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1975, Kaiseraugst, Nordostecke Kas te l l , Reg ion 
2 0 , X . F K A6908: K e r a m i k f lavisch bis 3. Jh . n .Chr . -
Weisser, f e inkörn iger , kreidiger, biogener, ve rmut l i ch 
s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalkstein. -
E r h . H . 42,2 cm, B r . 39 cm, T . 23,3 cm, H . Basis 
14,5 cm. - Basis: feines Zahneisen, Pl inthenansatz 
u n d Feldeinte i lung gebeizt. 

B l o c k oberhalb der K n i e des Gottes weggebrochen. 
L i n k e untere Ecke, Standplatte u n d Beine teilweise 
bestossen, O b e r f l ä c h e verwittert u n d teilweise g r ü n 
lich-gelb ve r f ä rb t durch Feuchtigkeit . 

T. Tomasevic-Buck, Ausgrabungen in Augst und Kaiseraugst im 
Jahre 1975, J b A K 1, 1980, 4Iff. Abb. 49f. 

D e r fragmentierte Pfeiler besteht aus e inem profi l ier
ten B l o c k u n d einem Sockel mi t kyma recta-Profil . 
A u f einer 5 c m vorspringenden Konso le steht eine 
w o h l m ä n n l i c h e Gotthei t . A u f den ü b r i g e n Seiten 
gliedert nur e in glattes, unverziertes Innenfeld, das 
v o n einer durch eine R i l l e abgetrennten R a h m u n g 
eingefasst w i r d , die F l ä c h e n . 

V o n der G ö t t e r g e s t a l t s ind nur noch die Unte r 
schenkel erhalten: Das rechte kräf t ige B e i n trug das 
K ö r p e r g e w i c h t , w ä h r e n d das l inke locker zur Seite 
gestellt war. V o n der H a l b s ä u l e zur L i n k e n des Gottes 
erkennt m a n nur noch die Basis mi t unterem Säu len 
schaft. 

Rekonstruktion: A u f G r u n d des Standschemas lässt 
s ich nicht entscheiden, welcher anlehnende G o t t auf 
dem Sockel dargestellt war. D e r D e k o r der unverzier-
ten Seiten erinnert an die Paneeleneintei lung an M ö 
be ln 1 (vgl. auch 57). B e i T i sch füssen i n Bos ton und 
Par is tritt der Go t t jedoch nahezu vol lplas t isch vo r 
d e m Pfei ler hervor, w ä h r e n d i n Augst die F igu r gröss
tenteils mi t dem Rel iefgrund verbunden ist 2 . Wegen 
der u n g e f ä h r rekonstruierbaren H ö h e v o n 1 m ist die 
Verwendung als Tischfuss denkbar, doch ist auch eine 
W e i h u n g nicht auszuschliessen 3 . 

D i e differenziert u n d organisch gearbeiteten F ü s s e 
zeugen v o n der einstigen guten Q u a l i t ä t der Darstel
lung. 

1 Vgl. beispielsweise fragmentiertes Sandsteinrelief in Mannheim: 
Espérandieu 1931, 269f. Nr . 414; H . G . Horn, Zwei neue Bronzen 
im Rheinischen Landesmuseum Bonn, BJb 172, 1972, 144 mit 
Anm. 3. - Zu Merkur zuletzt: G . Bauchhenss, Eine Mercuriuswei-
hung aus Bornheim-Hemmerich, in: Archäologie im Rheinland 
1987 (1988) 89f.; ders., Mercurius in Bornheim, BJb 188, 1988, 
223ff. 

2 Viergötterstein aus Udenheim, Mainz: CSIR Deutschland 2, 3. 
Germania Superior. Denkmäler des Iuppiterkultes aus Mainz 
und Umgebung (Bearb. G . Bauchhenss, 1984) 29f. Nr. 19 Taf. 27; 
Selzer 185 Nr. 142 mit Abb. (2. Hälfte 1. Jh.). - P. Noelke, Die 
Iupitersäulen und -pfeiler in der römischen Provinz Germania 
inferior, 41. Beih. BJb, 1981, 475f. Nr. 175 Taf. 93,1. 

1 Vgl. z.B. Szene im Laden eines Tuchhändlers sowie Kontorszene, 
Museum Metz und Arlon: C. Nerzic, L a sculpture en Gaule ro
maine (1989) Abb. S. 126. - Vgl. auch Warenverkaufsszene vom 
Zirkusdenkmal, Trier: R. Schindler, Führer durch das Landesmu
seum Trier (1986) Abb. 341. 

2 Boston: M . B. Comstock - C. C. Vermeule, Sculpture in Stone. 
The Greek, Roman and Etruscan Collections of the Museum of 
Fine Arts Boston (1976) 140 Nr. 219 mit Abb. - Paris: Espéran
dieu 4, 226 Nr . 3144. 

3 Vgl . etwa das Monopodium aus Pompeji (VII XI I 17): Dwyer 
1982, 55 Nr. 7 Abb. 66 Taf. 18 (H. 72 cm). - H . des Standbeins bis 
oberhalb des Knies 15 cm. Vgl. L I M C III 2 (1986) 408 Nr. 23 
(Dionysos), dort entspr. Mass ca. 2 cm, Figurenhöhe 8,3 cm. Da
nach Errechnung der Figurenhöhe für Fragment in Augst: 2 : 8,3 = 
15 : X / X = 62,25 cm, ca. 62 cm. Gesamthöhe: 2x14,5 = 29 cm 
(Profilierungen) + 62 cm (errechnete Figurenhöhe) + 5 cm (oberer 
Nischenabschluss, unterhalb der Profilierung) = 96 cm, also rund 
1 m. 



36 Fragmentiertes Relief mit teilweise erhaltenem 
Bein und Mantelrest 
Tafel 21 

R M A , Inv. 1907.636, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1907, « b e i m T e m p e l i n Augst» , d. h . K u l t b e z i r k i n der 
Gr ienmat t , Reg ion 8,A. - E r h . L . 33 cm, H . 32 cm, T . 
23 cm. - Weisser, leicht kreidiger, biogener K a l k s t e i n 
m i t O o i d e n , Ka l z i t e i n sch lü s sen ; ve rmut l i ch s ü d l i c h e r 
Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Beizeisen 
u n d Raspel . 

Fragment v o n l i n k e m B e i n m i t Gewandrest , v o n 
etwa lebensgrosser m ä n n l i c h e r Figur . R ü c k s e i t e aus
gebrochen. 

Unveröffentlicht. 

Das Fragment gibt einen T e i l eines l inken , unbeklei 
deten Beins v o n der Wade bis knapp oberhalb des 
K n i e s wieder. D i e kräf t ige m ä n n l i c h e Wade , die s ich 
deut l ich v o m Hin te rg rund löst , lässt s ich einer lebens-
grossen Got the i t zuweisen. V o m M a n t e l zeugen heute 
nur noch die sich zur rechten K ö r p e r s e i t e h i n zusam
menziehenden Fal tenbahnen sowie die an der l i nken 
K ö r p e r s e i t e herabreichenden Treppenfalten. 

Deutung und Rekonstruktion: Das Fragment läss t s ich 
a m ehesten einer Merkurs ta tue zuordnen (vgl. auch 
34): Ü b e r die l inke Schulter fallende, getreppte F a l 
tenbahnen f inden sich beispielsweise bei e inem 94 c m 
hohen Sandsteinrel ief i m S t ä d t i s c h e n Re issmuseum 
i n M a n n h e i m , das auf einer Seite M e r k u r wiedergibt 1 . 
D i e mi t dem Meisse l eingetieften Zugfalten lassen 
daran denken, dass das R e l i e f einst ä h n l i c h aussah 
wie das eines aus der 1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts 
s tammenden W o c h e n g ö t t e r s t e i n s i n M a i n z 2 : Das 
K ö r p e r g e w i c h t des frontal wiedergegebenen m u s k u l ö 
sen Gottes ruht auf dem rechten Be in ; das l inke ist 
entlastet u n d ein wenig nach aussen abgewinkelt. D e r 
M a n t e l , der den O b e r k ö r p e r z u e inem grossen T e i l 
v e r h ü l l t u n d reich gefältelt ist, bedeckt den R ü c k e n 
u n d w i r d auf der rechten Schulter v o n einer F i b e l 
zusammengehalten. E ine Stoffbahn fällt ü b e r den ab
gewinkelten l i nken A r m , dessen H a n d einen Ge ldbeu
tel z u halten scheint. D e r Gewandz ip fe l h ä n g t hier 
ä h n l i c h abgetreppt ü b e r dem A r m . D e r rechte A r m ist 
gesenkt, die H a n d umschliesst das K e r y k e i o n . 

K r ä f t i g - k o m p a k t e Fo rmen , gratartig hervortreten
des Schienbein u n d eine starke Zusammenz iehung 
z u m K n i e h i n f inden sich i n ganz ä h n l i c h e r Weise bei 
der Herculesstatue aus demselben H e i l i g t u m (vgl. 
Synthese). 

37 Relief mit nacktem Mann 
Tafel 22 

R M A , Inv. 1959.11086, aufgestellt i m A p o d y t e r i u m 
des R ö m e r h a u s e s . - Fundor t : 1959, Insula 24, Streu
fund, Reg ion 1. - E r h . H . 40 cm, max. erh. B r . 
27,6 c m , max. T . 16 cm, T . (auf B r u s t h ö h e ) 11,6 cm, 
T . (unterer Abschluss) 15,6 cm, H . F igu r 31,5 cm, 
max. T . des Reliefs 5 cm. - Weisser bis beiger, leicht 
kreidiger, biogener, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner 
oder Berner Jurakalkstein. - Zahneisen. Rest v o n 
Stuckierung zwischen den Beinen . 

Rel iefblock mi t nacktem M a n n . R ü c k s e i t e grob an
gelegt, sei t l ich ausgebrochen. K o p f , l inker Unte r 
schenkel u n d Fuss fehlen, O b e r f l ä c h e stark abgewit
tert. 

Unveröffentlicht. 

A u f einer breiten, leicht vorspringenden Standleiste 
steht e in nackter M a n n i n Frontalansicht . Sein K ö r 
pergewicht ruht auf dem l i nken B e i n . Das rechte ent
lastete B e i n hat er e in wenig vorgesetzt. V o r dem brei
ten, p lumpen O b e r k ö r p e r , dessen Brust sich abzeich
net, hä l t er i n den leicht angewinkelten A r m e n einen 
nicht n ä h e r zu bezeichnenden Gegenstand. 

B e i dem Kalksteinrel ief , das v o n m i t t e l m ä s s i g e r 
Q u a l i t ä t ist, handelt es sich w o h l u m eine W e i h u n g an 
einen Got t . Das Relieffragment wurde i n e inem 
Handwerkerquar t ie r entdeckt. D e r dort gefundene 
Bot t i ch , die Webgewichte u n d die R ä u c h e r k a m m e r 
weisen darauf h in , dass hier Text i lhandwerker u n d 
Metzger ih rem Gewerbe nachgingen 1 . 

1 Espérandieu 1931, 269f. Nr . 414. - Vgl. auch Relief in Moersch: 
Espérandieu 14, 73f. Nr . 8579 Taf. 91. 

2 Selzer 190 Nr . 150. - Vgl . beispielsweise auch Weihungen an Mer-
curius in Bonn, bei denen der Gott das Kerykeion in seinem 
linken A r m hält und die über den A r m fallende Faltenbahn weni
ger ornamental wiedergegeben ist: Espérandieu 11, 94ff. Nrn . 
7779-7782. 1 Zuletzt Laur-Belart - Berger 129ff. 132. 148. 



38 Männerkopf von Hochrelief 
Tafel 22 

R M A , Inv. 1914.309. - Fundor t : 1914 be i der N o r d 
mauer des Vorhofes des Gr i enmat t -Ku l tbez i rks 
23,30 m v o n der Westecke gefunden, Reg ion 8,A 
(Abb. 17). - E r h . H . 15,9 cm, B r . (mit Ansa tz der 
R ü c k w a n d ) 19,4 cm, T . 15,6 c m ; K o p f : H . ( M u n d - K a 
lotte) 14,9 cm, max. Br . (Haar) 17,5 cm, Br . (vor den 
Ohren) 12,2 cm, B r . ( A u g e n h ö h e ) 11,9 cm. - Weisser, 
leicht kreidiger, biogener, ool i thischer Ka lks t e in , ver
m u t l i c h s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalk
stein. - Zahneisen u n d Raspel . 

K o p f unterhalb des Mundes nahezu gerade gebro
chen, Nase abgeschlagen, rechtes O h r nur ansatzweise 
erhalten. B e s c h ä d i g u n g e n der abgewitterten Ober f l ä 
che besonders an l inker Ges i ch t shä l f t e u n d auf K a 
lotte. 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 173; Laur-Belart - Berger 112; 
C. Bossert-Radtke, Ein Angehöriger des iulisch-claudischen Kaiser
hauses in Augst? J b A K 11, 1990, 13Iff. 

E i n weiterer Augster Bewohner begegnet uns i m B i l d 
nis 38 (vgl. auch 14.65.69). B e i diesem leicht unterle-
bensgrossen, mi t dem Rel iefgrund verbundenen K o p f 
umschliesst kurzes H a a r den breiten, kant ig wi rken
den Schäde l , der sich auf W a n g e n h ö h e deut l ich 
v e r s c h m ä l e r t . Das v o n einem nicht sichtbaren W i r b e l 
a m H i n t e r k o p f aus nach vo rn g e k ä m m t e H a a r fällt i n 
dichten, schweren S t r ä h n e n vo r die Ohren; auf der 
abgeflachten Kalo t te ist es grob angelegt. Zwischen 
den « G e h e i m r a t s e c k e n » lockern v ier d ü n n e , sichel
förmig sich eindrehende S t r ä h n e n die ansonsten 
schlichte F r i su r auf. Ü b e r dem rechten Auge bi ldet 
das H a a r eine Zange, ü b e r dem l inken Augenwinke l 
eine Gabe l . 

U n t e r scharf gezeichneten d ü n n e n Brauen liegen 
t ief eingebettet die durch leicht wulstartige Ober l ider 
betonten, verschatteten Augen. Sie verleihen dem 
Dargestellten einen ernsten, e in wenig traurigen G e 
sichtsausdruck. Straff spannt sich die Hau t ü b e r die 
Wangen. V o m einst sorgfält ig model l ier ten, f leischi
gen M u n d mi t leicht vorstehender Un te r l ippe zeugen 
nur noch Mundspa l t e und ein T e i l der Unte r l ippe . 
D i e n i e r e n f ö r m i g gebildeten, wie aufgesetzt w i rken
den grossen Ohren s ind leicht nach vorne geklappt. 
D i e Mode l l i e rung des Kopfes ist zwar sensibel, j edoch 
bes t immen grossf lächige, k lar fassbare Fo rme inhe i 
ten die kompakte Festigkeit des teilweise idealisierten 
Kopfes . Kle in te i l ige Detai ls fehlen; die F o r m e n wer
den mehr durch L i n i e n als durch eine v o n innen her
aus aufgebaute P l a s t i z i t ä t best immt. 

Datierung: Ist auch nur noch ein bescheidener T e i l 
der als W e i h u n g i m Tempe lho f bei der N o r d m a u e r 
des Vorhofes aufgestellten Statue erhalten, so zeugt 
dieser v o n einer guten bi ldhauerischen Leis tung: 
Einerseits lassen sich zwar gewisse «provinz ie l le» 
M e r k m a l e wie Starrheit u n d F r o n t a l i t ä t nicht leug
nen, andererseits widerspiegelt der M ä n n e r k o p f , der 
mi t seinen jugendlich-ideal is ierenden G e s i c h t s z ü g e n 
u n d m ö g l i c h e r w e i s e auch i n den s iche l fö rmig gebilde
ten St i rn locken auf Bi ldnisse der iul isch-claudischen 

Ze i t zurückgre i f t , die Bildnisauffassung trajanischer 
Zei t . D i e vol len , vo r die Ohren gelegten H a a r b ü s c h e l 
f inden sich bei Bi ldn i ssen des Kaisers Trajan u n d sol
chen v o n Privatpersonen. Z u r G e g e n ü b e r s t e l l u n g mi t 
unserem B i l d n i s w i r d die P a l u d a m e n t u m b ü s t e mi t 
Schwertband eines hohen trajanischen Offiziers i m 
M u s e o Cap i to l ino , R o m , herangezogen 1: A u c h hier 
fasst die v o m H i n t e r k o p f i n die St i rn u n d vor die 
Ohren g e k ä m m t e F r i su r den teils indiv idual i s ie r ten , 
teils idealisierten K o p f ein. Das Kalot tenhaar besteht 
aus flachen, langen S t r ä h n e n , w ä h r e n d plastisch v o n 
einander geschiedene, neben- u n d ü b e r e i n a n d e r l i e 
gende St i rn locken den k ü h l u n d grossf lächig wi rken
den K o p f beleben. Hatte die iul isch-claudische Hof
kunst nur eine geringe W i r k u n g auf die mit t leren Be
v ö l k e r u n g s g r u p p e n , so wurden die Bi ldnisse des «gu
ten» Kaisers Tra jan eifrig rezipiert . 

Deutung: B e i d e m i m T e m p e l h o f aufgestellten B i l d 
werk w i r d es s ich w o h l u m eine Ehrenstatue handeln. 
D i e leichten A s y m m e t r i e n i m Gesicht - l inke Braue 
u n d Auge fallen schräg ab, die l inke M u n d h ä l f t e ist 
v e r k ü r z t - sprechen für eine schwache Neigung des 
Kopfes z u seiner l i nken Seite. D i e trotz der Verwi t te
rung noch gut sichtbaren Zahneisenspuren k ö n n t e n 
zur besseren Haf tung der Grund ie rung stehengelassen 
worden sein. 

D e r u n b ä r t i g e M a n n trug w o h l Toga oder H i m a -
t i o n 2 . D a sich a m H i n t e r k o p f keine Spuren erhalten 
haben, die auf eine ü b e r den K o p f gezogenene Toga 
schliessen lassen, kann er nicht als Opfernder oder i n 
der F u n k t i o n des Priesters wiedergegeben gewesen 
sein; v ie lmehr s ind die geringen seit l ich anschliessen
den Reste als Ü b e r b l e i b s e l der R ü c k w a n d der F igur 
z u verstehen. 

1 P. Zanker, Ein hoher Offizier Trajans, in: Eikones. Festschrift 
H . Jucker (1980) 196ff. 

2 Vgl . z.B. Weihung aus Tempel G des Heiligtums von Möhn: 
F. Hettner, Drei Tempelbezirke im Trevererlande. Festschrift zur 
Feier des 100jährigen Bestehens der Gesellschaft für Nützliche 
Forschungen in Trier (hrsg. Direktion des Provinzialmuseums in 
Trier, 1901) 32 Nr . 3 mit Abb. - Vgl . auch G . Lahusen, Zum 
römischen Bildnisrecht, in: Labeo. Rassegna di diretto romano 
31, 1985, 308ff; ders., Untersuchungen zur Ehrenstatue in Rom. 
Literarische und epigraphische Zeugnisse (Archaeologica 35, 
1983), dazu Rez. Pekary, Gnomon 57, 1985, 387ff. 



39 Sandsteinblock mit Iuno (Viergötterstein?) 
Tafel 23 

R M A , Inv. 1904.117, Depot Steingarten, ehemals 
Sammlung J .J . Schmid , Basel . - Fundor t : Ka i se r 
augst, 19. Jh. , als W a n d u n g eines Grabes wiederver
wendet. - E r h . L . 1,17 m , H . 72 cm, T . ca. 40 c m ( A n 
gabe auf Inventarkarte), Re l i e f h ö h e 11,5 cm, B i ld f e ld 
rand 15,5 c m . - Ro te r Sandstein, Degerfelden(?). -
Grobes Beizeisen. 

S e k u n d ä r i n v ier Plat ten gesägter , stark abgewitter
ter B l o c k m i t teilweise erhaltener G ö t t i n . 

Vischer 448; Bernoulli 3 Nr . 14. 

In einer eingetieften Nische mi t glattem Bi ld fe ld rand 
ist der K ö r p e r einer F r a u v o n den Schultern bis z u m 
Ansa tz der Oberschenkel erhalten. Sie t räg t ü b e r dem 
C h i t o n einen eng a m K ö r p e r anliegenden M a n t e l , der 
die rechte Schulter frei lässt und vor der Brust umge
schlagen ist. D u r c h die sich unter dem Stoff abzeich
nenden K ö r p e r f o r m e n lässt s ich die Ha l tung rekon
struieren: Das Gewich t ruhte auf dem l inken B e i n , 
w ä h r e n d das rechte locker nach v o r n gesetzt war. V o n 
der i n der gesenkten Rechten gehaltenen, ü b e r den 
B i l d r a n d hinausreichenden Opferschale bl ieb der 
obere T e i l erhalten. In der l inken H a n d hä l t sie, paral
le l z u m G e w a n d verlaufend, e in Szepter. 

Deutung: W . V i sche r interpretierte das R e l i e f als 
«The i l eines G r a b m o n u m e n t e s » - als ein solches 
wurde es j a auch wiederverwendet 1 . Dieser Deutung 
w i r d m a n sich heute nicht mehr anschliessen k ö n n e n . 
V i e l m e h r dar f vermutet werden, dass das R e l i e f auf 
G r u n d v o n Mate r i a l , Ikonographie, G r ö s s e u n d V e r 
gleichsbeispielen zu e inem V i e r g ö t t e r s t e i n u n d dami t 
einer Iuppitergigantensäule g ehö r t e . Dieser M o n u 
menttypus und der der I u p p i t e r s ä u l e wurden aus führ 
l i c h v o n G . Bauchhenss u n d P . N o e l k e untersucht 2 . 
D i e für Obergermanien charakteristischen Iuppitergi-
g a n t e n s ä u l e n konzentr ieren sich auf das R h e i n - M a i n -
Moselgebiet , das Elsass und B a d e n - W ü r t t e m b e r g . D i e 
eine Var ian te dazu b i ldenden I u p p i t e r s ä u l e n k o m 
men vorwiegend i n Niedergermanien, aber auch i n 
der M a i n z e r Gegend, vor. 

Unse r R e l i e f erhob sich woh l einst - dies läss t s ich 
nach den Paral le len vermuten - auf e inem einfachen 
oder mehrstufigen Unte rbau u n d war das unterste re
l i e fge schmück te Baugl ied. D i e V i e r g ö t t e r s t e i n e s ind 
nach unten u n d oben durch ein R a n d p r o f i l abgesetzt; 
nach den Untersuchungen v o n G . Bauchhenss waren 
die Prof i le häuf ig eigene, mi t dem V i e r g ö t t e r s t e i n ver
d ü b e l t e Platten, die jedoch mehrhei t l ich ver loren 
s ind. In M a i n z allerdings waren beide häuf ig aus ei
nem Stein gearbeitet. D i e Masse der meist wie das 
ganze M o n u m e n t aus Sandstein gehauenen Vie rgö t 
tersteine schwanken je nach der G r ö s s e der Säule ; 
dabei ist die H ö h e jedoch i m m e r grösse r als die Breite 
einer Seite. Legt m a n die i n Strassburg aufbewahrte 
Dars te l lung der Iuno zugrunde, ergibt sich für die 
Augster Sandsteinplatte eine H ö h e v o n ca. 1,90 m 3 . 

O b der hier erhaltene Rel iefblock u r s p r ü n g l i c h mi t 
den ü b r i g e n G ö t t e r d a r s t e l l u n g e n aus einem B l o c k ge
schaffen war, lässt s ich nicht mehr entscheiden; es ist 

j edoch eher anzunehmen, dass er wegen seiner A u s 
masse aus mehreren Quadern bestand 4 . 

A u f den Viergöttersteinen k o m m e n kanonisch Iuno, 
Minerva, Merkur u n d Hercules vor , deren Pla tz fest
gelegt ist: Iuno u n d Hercules stehen sich i m m e r auf 
zwe i Seiten gegenübe r , auf den beiden anderen s ind -
be i der Norma l re ihe - M i n e r v a u n d M e r k u r ange
bracht 5 . Angenommen , unser Quader g e h ö r t e zu einer 
I u p p i t e r g i g a n t e n s ä u l e , so m ü s s t e auf der R ü c k s e i t e 
die Herculesdarstel lung eingetieft gewesen sein. Ü b e r 
das Aussehen dieser Seite besitzen w i r j edoch keiner
le i Angaben. 

D i e B i ld typen werden, wie G . Bauchhenss u n d 
B . Krause dargelegt haben, der g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n 
K u n s t entlehnt. Bereits F . K o e p p und F . D r e x e l er
kannten den engen Zusammenhang zwischen M i 
nerva, Iuno u n d dem auf der Spitze dargestellten Iup
piter mi t der kapi to l in ischen T r i a s 6 . Z u r l inks läuf igen 
Leseweise hat s ich zuletzt B . Krause kr i t i sch geäus 
sert 7. E r geht aus v o n der Tr ias-Dars te l lung a m Bene-
venter Bogen, au f d e m die G ö t t e r wie auch auf ande
ren zahlreichen M o n u m e n t e n ihren festen Standplatz 
haben: M i n e r v a steht zur Rechten der Iuno, Iuppiter 
i n der M i t t e ; M e r k u r erscheint nach aussen versetzt 
zur L i n k e n der Iuno, Hercules auf der anderen Seite 
zur Rechten Mine rvas . D a M e r k u r u n d Hercules fest 
z u m Tr iasverband g e h ö r e n u n d zudem Mi tg l i ede r der 
Norma l re ihe s ind, schliesst er z u Recht , dass die glei
che Standordnung auch für die V i e r g ö t t e r s t e i n e zu
treffen muss. D a i n diesem F a l l aber die rechts- wie 
l inks läuf ige Leseweise unbefriedigend ist, schlägt 
Krause eine neue Lesung vor: K l a p p t m a n die V i e r 
g ö t t e r s t e i n e zwischen Iuno u n d M i n e r v a nach v o r n 
auf, e rhä l t man, wenn man sich Iuppiter wie bei der 
kapi to l in ischen Tr ias i n der M i t t e stehend h inzu 
denkt, folgende Gö t t e r ab fo lge : Hercules - M i n e r v a -
Iuppiter auf der Spitze der Säu le - Iuno - M e r k u r . A l s 
U r - V o r b i l d für den Gigantenrei ter n i m m t Krause den 
Iuppiter-Quadrigatus auf dem Giebelf i rs t des s t a d t r ö 
mischen K a p i t o l s an - dem h ö c h s t e n Iuppiter s ind die 
M o n u m e n t e j a auch geweiht 8 . 

1 Vischer 448. 
2 Bauchhenss Iff.; P. Noelke, Die Iupitersäulen und -pfeiler in der 

römischen Provinz Germania Inferior, ebenda 267ff.; vgl. dazu 
Rez. von C. Schucany, J b S G U F 66, 1983, 335ff. sowie von B. H . 
Krause, T r Z 50, 1987, 454ff. - Vgl . auch L I M C V 1/2 (1990) 
849f. (La Rocca). 

3 J.-J. Hatt, Strasbourg Musée Archéologique. Sculptures antiques 
régionales (1964) Nr. 77 mit Abb. Danach errechnete Höhe: erh. 
H . in Augst 72 cm, entspricht Ausschnitt dort von 5,2 cm, Ge-
samth. 13,5 cm: 5,2 : 13,5 = 72 : x / x = 186,9 cm, ca. 1,9 m. 

4 Bauchhenss 47 mit Bsp. 
5 Bauchhenss 48ff.; Krause (Anm. 2) 456f. 
6 F. Koepp, Römische Bildniskunst am Rhein und an der Donau, 

13. Ber. R G K , 1921, 37; F. Drexel, Die Götterverehrung im 
römischen Rheinland, 14. Ber. R G K , 1922, 56; Bauchhenss 48ff. 

7 Krause (Anm. 2) 457. 465. 
8 Krause (Anm. 2) 457. 



Datierung: D i e Mehrhe i t der I u p p i t e r g i g a n t e n s ä u l e n 
datiert i n die Ze i t v o n 170 bis 246 n .Chr . , doch lässt 
s ich der Monumen t typus auch schon i n der 2. Hä l f t e 
des 1. Jahrhunderts fassen 9. Vorb i ldhaf t für die N o r 
malreihe sollte die zwischen 58 und 67 n .Chr . err ich
tete grosse M a i n z e r I u p p i t e r g i g a n t e n s ä u l e werden. 
Samus u n d Severus, der Sohn des Venicar ius , schufen 
sie. A l s Stifter treten die Bewohner der Canabae auf, 
Quin tus Iulius Priscus u n d Quin tus Iulius Auc tus f i 
nanzierten die Säu le z u m H e i l des Kaisers N e r o C l a u 
dius Caesar Augus tus 1 0 . A u s der Weihinschr i f t der 
I u p p i t e r g i g a n t e n s ä u l e aus Hausen an der Zaber geht 

hervor, dass der wohlhabende C . Vet t ius Connougus, 
w o h l e in keltischer Gutshofbesitzer mi t r ö m i s c h e m 
Bürge r r ech t , das M o n u m e n t Iuppiter O p t i m u s M a x i 
mus u n d Iuno Reg ina gestiftet hat, woh l aus D a n k für 
eine ertragreiche E rn t e 1 1 . A l s Stifter des Augster M o 
numents k o m m t wegen der G r ö s s e weniger e in Gross
grundbesitzer oder H ä n d l e r als eine kommuna le K ö r 
perschaft oder ein K o l l e g i u m i n Frage. M e i s t findet 
m a n die Weihungen auf d e m L a n d , i n kleineren Or 
ten oder G u t s h ö f e n , jedoch nicht i n g rösse ren Sied
lungen. 

Architektur öffentlicher und privater Bauten 

40 Pfeiler mit Darstellung der Victoria 
Tafel 24-26; A b b . 9 

R M A , Inv. 1905.2352; 1928.704-705; 1928.731-732. 
- Fundor t : 1905.2352: N a c h N o t i z v o n J . J . W i l d aus 
dem Cas t rum Rauracense (Spolie), Reg ion 20. Q u a 
der v o n 1928: S ü d o s t e c k e v o n Insula 9, b e i m N o r d 
ausgang des Hauptforums, Reg ion 1 (Abb. 9). B ruch 
s tück mi t K o p f der V i c t o r i a u n d Cl ipeus l ängere Ze i t 
i m Theater aufgestellt. - H . (bei Aufs te l lung i m His t . 
M u s . Basel) 3,67 m , H . (heute, i m R M A ) 3,20 m , B r . 
60 cm, T . (bei Aufstel lung i m His t . M u s . Basel) 88 cm, 
T . (heute messbar) 31 cm; H . eines Blockes 1,52 m ; 
G ö t t i n : H . 1,25 m , Relieft . ( K o p f der Vic to r i a ) 8,8 cm; 
Nische : H . 1,77 m , T . 10 cm; B ü s t e i m Cl ipeus: G e -
samth. 15 cm, B r . 11,7 cm, H . ( K i n n bis Scheitel) 
8,5 cm, B r . Sch i l d 14,8 cm, max. erh. Rel iefh . des 
Schildes 4 cm. - Weisser bis beiger, leicht kreidiger, 
biogener, ool i thischer Ka lks te in , ve rmut l i ch süd
l icher Solothurner oder Berner Jurakalkstein. -
B löcke an den Schmalseiten mi t Z a h n f l ä c h e bearbei
tet, an F igu r Be iz - u n d Zahneisen. A n einer Sei tenf lä
che drei rechtwinklige Einarbei tungen. N a c h den A n 
gaben Stehlins fanden sich Reste eines roten Streifens 
v o n ca. 3 c m Breite entlang der Umr i s se der Figur ; 
b e i m Re in igen des Steins verschwanden sie (antik?). 

Pfei ler aus mehreren, teilweise bestossenen u n d 
fragmentarisch erhaltenen B l ö c k e n zusammengesetzt. 
L i n k e obere Ecke, oberes Dr i t t e l des Bi ldnisschi ldes 
sowie O b e r k ö r p e r u n d ein T e i l der A r m e der G ö t t i n 
fehlen. K o p f u n d F ü s s e der V i c t o r i a sowie K ö p f c h e n 
der S c h i l d b ü s t e stark be schäd ig t . Z u r Aufstel lung 
wurde der Pfei ler i n groben Z ü g e n modern e rgänz t , 
die B löcke i n der Tiefe abgesägt . 

9 Bauchhenss 27f. 
10 Mainz, grosse Iuppitersäule: Bauchhenss 8. 9. 25. 33. 34. 45. 51. 

57. 64 mit Anm. 317. 162f. Nrn . 272-275 Taf. 31,1; Selzer 90f. 
246 Kat. Nr. 275 Farbabb. S. 2; S. 59 Abb. 41; S. 89 Abb. 58. 

11 H . Klumbach, Der römische Skulpturenfund von Hausen an der 
Zaber, Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte 
in Baden-Württemberg 5, 1973, 29ff; G . Bauchhenss, Zur Ent
stehung der Iuppitergigantensäulen, Archäologisches Korre
spondenzblatt 4, 1974, 361; Bauchhenss 142ff. Nrn. 208-211. 



A b b . 9 Augst, Haup t fo rum. Fundor t des V i c t o r i a 
pfeilers 40 a m Nordausgang des Fo rums 
1928. Situationsskizze nach K . Stehl in. 
A : Standort der Relieffigur, a: Quader m i t 
L e i b , b: Quader mi t Beinen , c: Quader mi t 
K u g e l . 

Aquarell Neustück (1905.2352 = unsere Tafel 26); Espérandieu 7, 
138 Nr. 5482 (1905.2352; dort fälschlicherweise Fundjahr 1905, vor 
1847 gefunden); Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.12c, 32. 35f. 43f; 
F. Stähelin, Ein römisches Siegesdenkmal in Augst, A S A N . F . 32, 
1930, Iff; H . Kahler, Ein römisches Siegesdenkmal in Mainz, Ger
mania 15, 1931,21 mit Anm. 4. 5; S. 28; Stähelin 1948, 217f. 456 mit 
Abb. 47; Jucker 1958, 37f 41. T a f 19,7b; C. C. Vermeule, A Greek 
Theme and its Survivals: The Ruler's Shield (Tondo Image) in 
Tomb and Temple, Proceedings of the American Philosophical So
ciety 109, 1965, 386 mit Anm. 75; S. 387 Abb. 42a (urn 50, Büste: 
Kopf der Agrippina); R. Steiger, Victoria- und Mercurstatuette aus 
Augusta Raurica. Zwei Neufunde 1963, Basler Stadtbuch 1964, 
232ff. bes. 239; Laur-Belart 1965, 169f; ders. 1966, 142 Abb. 2; 
T. Hölscher, Victoria Romana. Archäologische Untersuchungen zur 
Geschichte und Wesensart der römischen Siegesgöttin von den A n 
fängen bis zum Ende des 3. Jhs. n.Chr. (1967) 129 mit Anm. 820 
(Schildbildnis einer Frau, wahrscheinlich einer Angehörigen des 
Kaiserhauses; die Gesichtszüge sind zu zerstört, um eine Identifizie
rung zu erlauben, aber die Frisur deutet auf eine Flavierin); Winkes 
17. 141f. (weiblicher K o p f in Rundschild; «ziemlich frühe Datierung 
innerhalb des 1. Jhs. n.Chr.»); A . Leibundgut, Kunst und Kunstge
werbe, in: U F A S 5 (1975) 73ff bes. 87f. Abb. 34; Martin 1975, 357 
s.v. Victoria; P. Stuart - J. E. Bogaers, Augusta Raurica und die Dea 
Nehalennia, J b A K 1, 1980, 50 mit Anm. 13; Mart in 1987, 42f. Abb. 
27f; Laur-Belart - Berger, 14f. mit Abb. 6 (seitenverkehrt); Trunk 
57 mit Anm. 429. 

Entdeckung: 1928/29 wurde an der Nordwestf lanke 
des Haupt forums eine Strasse entdeckt, die i m rech
ten W i n k e l v o n einer zweiten, v o m F o r u m quer durch 
den Halsgraben nach der K a s t e l e n h ö h e f ü h r e n d e n 
Strasse gekreuzt wurde. B e i m Schni t tpunkt der bei
den Strassen fand m a n mehrere Quader, die einst z u 
m ä c h t i g e n T ü r e i n f a s s u n g e n gehö r t haben d ü r f t e n u n d 
v o n einer Por t ikus stammende kannelierte Pilaster. 
A u f der anderen Strassenseite entdeckte m a n K a l k 
s t e i n b l ö c k e eines Pfeilers, dessen Standort durch zwei 
noch in situ befindliche Quader gesichert war 
(Abb . 9). E r war an der s ü d o s t w ä r t s gerichteten 
Schmalseite reliefiert 1 . F . Staehelin erkannte, dass das 
Relief , das eine au fwär t s gerichtete H a n d u n d den 
R a n d einer Scheibe zeigte, z u dem B l o c k m i t geflügel
ter G ö t t i n u n d B i ldn i s s ch i l d g e h ö r e n musste (Tafel 
26). Dieser B lock , der wahrscheinl ich aus den F u n d a 
menten des Kastel ls von Kaiseraugst stammt, war 
l änge re Ze i t nebst Architekturfragmenten u n d ande
ren F u n d e n i n den R u i n e n des Theaters aufbewahrt 
worden. J . J . S c h m i d , der damalige Besitzer der R u i n e 
u n d A n t i k e n , hat unter dem A q u a r e l l vermerkt , dass 
die abgebildeten S tücke «in den Fundamenten v o m 
Cas t rum Rauracense ausgegraben» worden seien. 

D e r Pfeiler besteht aus mehreren aufeinandergesetz-
ten B löcken . N i c h t ganz sicher ist die Z u g e h ö r i g k e i t 
der beiden profi l ier ten, den oberen Abschluss b i lden
den Fragmente Inv. 1928.731 bzw. 1928.732 (Tafel 
24; Tafe l 25). D i e Vordersei te w i r d v o n einer 2,5 c m 
breiten Leiste eingefasst. Das Z e n t r u m n i m m t i n 
einer flachen, leicht konkaven Ni sche die G ö t t e r - u n d 
Siegesbotin V i c t o r i a , die wichtige G ö t t i n der Propa
ganda u n d R e p r ä s e n t a t i o n s k u n s t , ein. K a u m merk
l i c h zu ihrer L i n k e n gewandt, schwebt die geflügelte 
G ö t t i n ü b e r dem Globus , dem Symbo l der Weltherr
schaft (Tafel 24; Tafel 25). In den erhobenen A r m e n 
hä l t sie einen grossen R u n d s c h i l d mi t B ü s t e (Tafel 
26); i h r rechtes B e i n hat sie e in wenig vor-, das l inke 
zu rückgese t z t . Sie t räg t einen d ü n n e n , unterhalb der 
Brust gegü r t e t en Peplos mi t langem Ü b e r s c h l a g , unter 
dem sich die weichen K ö r p e r f o r m e n abzeichnen. 
D u r c h die die H ü f t e n u n d Beine umspielenden G e 
wandteile, die mi t ihren abwechslungsreich gestalte
ten F a l t e n r ü c k e n S c h a t t e n t ä l e r entstehen lassen, 
wi rk t die Dars te l lung n a t ü r l i c h u n d lebendig. D e r 
K o p f der G ö t t i n ist heute zwar stark ze r s tö r t , doch 
kann m a n die leichte Neigung nach l inks noch erken
nen (Tafel 26). I m vol len Gesicht liegen unter weich 
geschwungenen Brauen grosse Augen mi t schmalem 

1 Zum Befund vgl. F. Stähelin, Ein römisches Siegesdenkmal in 
Augst, A S A , N . F . 32, 1930, Iff. - Für die Durchsicht dieser 
Katalognummer danke ich E. Deschler-Erb, Basel, bestens. 



Ober l id . Das H a a r ist i n d icken, gewellten S t r ä h n e n 
aus dem Gesicht i n den N a c k e n g e k ä m m t . Ü b e r den 
Schläfen stehen mehrere S t r ä h n e n , die mi te inander 
verknotet s ind, auf. 

D i e feingliedrigen H ä n d e umfassen den grossen 
R u n d s c h i l d mi t auffallend brei tem R a n d u n d leicht 
g e w ö l b t e m Schi ldbuckel . In seinem Inneren er
scheint, vertieft wiedergegeben, e in kleiner K o p f mi t 
drapier tem Schulteransatz, der den oberen R a n d der 
Vert iefung b e r ü h r t . 

Vorbild: A u c h unsere V i c t o r i a geht - dies gilt für die 
häuf igs t en Darstel lungen, die die G ö t t i n auf dem 
Globus zeigen - letzten Endes auf die b e r ü h m t e , aus 
Tarent stammende V i c t o r i a z u r ü c k . Diese Hess Octa-
v i a n als D a n k für den errungenen Sieg bei A c t i u m i m 
Jahre 29 v .Chr . i n der C u r i a Iu l ia i n R o m aufstellen 2 . 
M e i s t halten die dargestellten, mi t e inem gegü r t e t en 
Peplos bekleideten, ü b e r dem G l o b u s schwebenden 
S i egesgö t t i nnen wie jene einen K r a n z i n der rechten, 
einen Pa lmzweig , e in T r o p a i o n oder e in V e x i l l u m i n 
der l i nken H a n d . 

Deutung und Datierung: F . S t ähe l in hat den K o p f i m 
R u n d s c h i l d (Tafel 26) als das P o r t r ä t einer A n g e h ö r i 
gen des flavischen Kaiserhauses interpretiert. Das 
H a a r sei nicht gescheitelt, sondern bestehe aus e inem 
Wuls t v o n dichten L ö c k c h e n . N a c h der geringen 
H ö h e des L ö c k c h e n t o u p e t s k ö n n e m a n das M o n u 
ment i n f rühf lav i sche Ze i t datieren. E r glaubte, die 
M u t t e r oder G a t t i n Vespasians bzw. dessen Tochter 
i m B i l d n i s erkennen zu dür fen . Selbst die F r i su r der 
S iegesgöt t in wies er der flavischen Zei t z u 3 ; doch han
delt es sich bei dieser u m eine auf hellenistische T y 
pen z u r ü c k g r e i f e n d e Idealfrisur. Zuletz t hat T . H ö l 
scher den K o p f i m R u n d s c h i l d als den einer F l a v i e r i n 
gedeutet 4. 

Heute ist das K ö p f c h e n i m clipeus j edoch so sehr 
verwittert, dass sich nicht e inmal mehr entscheiden 
lässt , ob w i r es mi t e inem m ä n n l i c h e n oder weib
l ichen K o p f zu tun haben. Schenkt m a n dem 1847 
v o n J . J . N e u s t ü c k angefertigten Aqua re l l Glauben , so 
bl ickte ein weibl icher K o p f aus dem Schi ld innern . 

R . Steiger Hess sich woh l bei ihrer Dat ie rung des 
Pfeilers durch den Vergle ich mi t einer aus spä t s eve r i -
scher Ze i t s tammenden bronzenen Statuette i r re lei
ten 5 . Diese mi t der Basis 63 c m hohe Statuette wurde 
1963 be i den Gewerbehal len i m S ü d e n v o n Insula 18 
geborgen u n d ist v o n guter Q u a l i t ä t 6 . B i s auf den eine 
I u p p i t e r b ü s t e auf G lobus u n d B lä t t e rke l ch zierenden 
Sch i ld s ind die Ü b e r e i n s t i m m u n g e n i n Standschema, 
K l e i d u n g u n d F r i su r so gross, dass m a n i n ih r w o h l 
nicht nur denselben Typus erbl icken darf, sondern an 
einen Reflex des i n n ä c h s t e r N ä h e aufgestellten V i c t o 
riapfeilers denken kann. A . K a u f m a n n - H e i n i m a n n , 
die die B ü s t e z u Recht als die des Iuppiter deutet, 
interpretiert V i c t o r i a als eine v o n sieben Wochentags
g ö t t i n n e n 7 . 

F . S t ä h e l i n sah die Err ich tung des « V i c t o r i a d e n k 
mals» i n Zusammenhang mi t der Eroberung des 
Schwarzwaldes durch C n . P inar ius Corne l ius C le 
mens i m Jahre 74; Augst k ö n n t e damals eine wichtige 
R o l l e als Ausgangspunkt zugefallen sein. Seine Ä u s s e 
rung fand i n der Forschung lange Zei t Z u s t i m m u n g 8 . 

V o n einigen Forschern wurde die H i s t o r i z i t ä t dieses 
Feldzugs jedoch angezweifelt 9 . 

F ü r eine Datierung ins 1. nachchristliche Jahrhun
dert spricht der breite Sch i ld rand mi t kle iner B ü s t e 1 0 ; 
die fehlende Verwendung des Bohrers hingegen be
sagt i n der P r o v i n z nicht v i e l . D e r i n der S ü d o s t e c k e 
v o n Insula 9, also unmit te lbar a m Nordausgang des 
Hauptforums, geborgene Pfeiler, dür f t e i n Zusam
menhang mi t der Ausgestaltung der Forumsanlage 
stehen. 

Z u r G e g e n ü b e r s t e l l u n g m i t dem Reliefpfeiler 40 
eignet sich ein 2,75 m hoher Sandsteinpfeiler aus 
Mainz, der unserem ikonographisch nahesteht 1 1 

(Abb. 10). V i c t o r i a steht auf e inem grossen, mi t d ia
gonalen B ä n d e r n g e s c h m ü c k t e n Globus . Sie hä l t i n 
den erhobenen A r m e n einen k r a n z g e s c h m ü c k t e n 
Sch i l d mi t einer k le inen Büs t e . N e b e n der ikonogra-
phischen Verwandtschaft fällt nicht nur die ä h n l i c h 
bewegte, mi t Licht-Schatten-Effekten arbeitende, 
schwungvolle Behandlung des Gewandsaums mi t 
omega-formig gebildeten Fal tenenden auf, sondern 
auch die A r t u n d Weise wie V i c t o r i a den R u n d s c h i l d 
hä l t : M i t t e l - u n d Ringfinger ihrer l i nken H a n d s ind 
ein wenig nach oben geführt , w ä h r e n d der kleine F i n 
ger abgewinkelt ist. D i e Finger der rechten H a n d grei
fen ü b e r den Schi ldbuckel rand an den Eichenkranz; 
der Zeigefinger b e r ü h r t beide M a l e den R a n d des 
Schildes. 

D i e Augster Reliefdarstel lung scheint dabei v o n 
besserer Q u a l i t ä t zu sein. D ies zeigt sich beispiels
weise i n der weit organischeren, weicheren Wieder
gabe v o n K ö r p e r u n d Gewand ; auch ih r H a a r wi rk t 
n a t ü r l i c h e r als die leicht geschnitzt wirkende Fr i su r 
der M a i n z e r Siegesgöt t in . 

H . B ü s i n g weist diesen Pfeiler einer f rühf lav i schen 
Pfeilerhalle z u 1 2 . A u f zwei einander entsprechenden 
Pfei lern befinden sich die G ö t t e r p a a r e M a r s / V i c t o r i a 
u n d H o n o s / V i r t u s . Untere inander waren die Pfeiler 

2 T. Hölscher, Victoria Romana. Archäologische Untersuchungen 
zur Geschichte und Wesensart der römischen Siegesgöttin von 
den Anfangen bis zum Ende des 3. Jhs. n.Chr. (1967) bes. 6ff. 

3 Stähelin (Anm. 1) 9f.; 13f. Anm. 4; aufgenommen von Stähelin 
1948, 218; H . Kahler, Ein römisches Siegesdenkmal in Mainz, 
Germania 15, 1931, 21 mit Anm. 5. 

4 Hölscher (Anm. 2) 129 mit Anm. 820. 
5 R. Steiger, Victoria- und Mercurstatuette aus Augusta Raurica, 

Basler Stadtbuch 1964, 239. 
6 Kaufmann-Heinimann 73ff. Nr . 75 Taf. 77-83; A . Gulaki , Klas

sische und klassizistische Nikedarstellungen. Untersuchungen 
zur Typologie und zum Bedeutungswandel (1981) 180 mit Anm. 
738 Abb. 137. 

7 Kaufmann-Heinimann 75 mit Anm. 11-14. 
8 Stähelin (Anm. 1) 10; Laur-Belart - Berger 15; Trunk 57. 
9 D . Planck, Arae Flaviae I. Neue Untersuchungen zur Geschichte 

des römischen Rottweil (Forschungen und Berichte zur Vor-
und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 6, 1975) 213ff.; 
H . Schönberger, Die römischen Truppenlager der frühen und 
mittleren Kaiserzeit zwischen Nordsee und Inn, 66. Bericht 
R G K , 1985, 362f.; vgl. jetzt auch B. Zimmermann, Zur Authen
tizität des «Clemensfeldzuges», J b A K 13, 1992, 289ff. 

10 Winkes 142. 
11 H . Büsing, Römische Militärarchitektur in Mainz (Römisch-ger

manische Forschungen 40, 1982) bes. 26ff. 54ff. 
12 Büsing (Anm. 11) 52. 



A b b . 10 M a i n z , R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e s Zent ra lmuseum. B l o c k v o n Paneel-Pfeiler mi t V i c t o r i a u n d clipeus. 
Ohne Massstab. 

m i t einer Bogenreihe verbunden. M ö g l i c h e r w e i s e 
fasste die Ha l l e die aus dem Lager f ü h r e n d e 8 m 
breite Strasse ein. M i t diesem an prominenter Stelle 
liegenden B a u konnten die stationierten Einhe i ten 
Mach tanspruch u n d P r ä s e n z demonstrieren. 

Truppenbeteiligung: H . Büs ing konnte nachweisen, 
dass unter Vespasian die Legio I Adiutrix aus Spanien 
für Bauten i n M a i n z herangezogen wurde; das M a i n 
zer Baumater ia l t r äg t vorwiegend ihre Steinbruch
markierungen. Diese Leg ion scheint mi t dem B a u der 
Wehrmauern , Tore u n d T ü r m e betraut worden zu 
se in 1 3 . Ausserdem beteiligten sich bei der Erstel lung 
v o n M a i n z e r Steinbauten die Legionen XIV Gemina 
u n d XXII Primigenia. D i e Bauten s tammen fast aus
schliesslich aus flavischer Zei t . Es fehlen auf den 
B löcken der M a i n z e r Pfeilerhalle zwar Steinbruch
markierungen oder eine Inschrift, doch m ö c h t e 

H . B ü s i n g die B löcke auf G r u n d des Figurensti ls der 
Reliefs i n flavische Ze i t da t ieren 1 4 . 

In nicht a l l zu grosser Entfernung v o n Pfei ler 40 
wurde auf Kas te len ein als Spolie verbautes Inschrift
fragment geborgen 1 5 . A u f i h m werden die Legio I 
Adiutrix u n d Legio VII Gemina Felix e r w ä h n t . Schon 
F . S t ähe l i n hat vermutet, dass der B l o c k mi t der L e -
gioneninschrift u r s p r ü n g l i c h « i rgendwie» mi t dem 
Pfei ler i n V e r b i n d u n g gestanden haben k ö n n t e 1 6 . Z u 
letzt hat B . Z i m m e r m a n n das Augster Inschriftfrag
ment als einen Beleg für die T ä t i g k e i t v o n Bauvex i l l a -
t ionen interpretiert. E r vermutet, dass die m i l i t ä r i 
schen Baumassnahmen i n Zusammenhang mi t der 
O k k u p a t i o n des oberen und mit t leren Neckargebietes 
gestanden haben k ö n n t e n 1 7 . Es scheint daher denk
bar, dass diese Vex i l l a t i onen a m B a u des Augster 
Pfei lermonuments beteiligt waren. 

13 Büsing (Anm. 11) 55. 56 mit Anm. 172. 
14 Büsing (Anm. 11) 30. 
15 Corpus Inscriptionum Latinarum XIII,4 (1916) 69 Nr. 11542; 

Walser 2, 248f. Nr . 232; Laur-Belart - Berger 14 mit Abb. 5; 
A . R. Furger - S. Deschler-Erb, Das Fundmaterial aus der 
Schichtenfolge beim Augster Theater. Typologische und osteolo-
gische Untersuchungen zur Grabung Theater-Nordwestecke 
1986/87 (Forschungen in Augst 15, 1992) 29 mit Anm. 47; Z i m 
mermann (Anm. 9) 290f. (mit Lit.). 

16 Stähelin (Anm. 1)10 mit Anm. 7. So auch Laur-Belart - Berger 
14. Für das 2. Theater stimmt diese Überlegung jetzt nicht mehr, 
vgl. P.-A. Schwarz (mit Fundkatalogbeiträgen von S. Fünfschil
ling und Fundmünzenbest immungen von M . Peter), Zur Chro
nologie und Typologie der drei Theaterbauten von Augusta Rau
ricorum (Augst BL) . Die vorläufigen Ergebnisse der Grabung 
1990.51, Fläche 3 (Region 2,A, Giebenacherstr. 22, Parzelle 
521), J b A K 12, 1991, 33ff. 

17 Zimmermann (Anm. 9) 291: 299ff. 



41 Fragmente eines Waffenfrieses 
Tafel 27-30; A b b . 11 

D i e beiden Blöcke 41a u n d 41b wurden 1932 i n K a i 
seraugst b e i m Anlegen eines Kanalgrabens gefunden. 
Z u ihnen g e h ö r t m ö g l i c h e r w e i s e auch der nur noch i n 
einer Ze ichnung v o n A . Parent übe r l i e fe r t e B l o c k 41c. 
In der Thema t ik stehen ihnen Fragmente weiterer 
Waffenfriese (42 u n d 43) nahe. I m Unte rsch ied zu 
dem Fragment aus der Gr ienmat t 43a, das noch Spu
ren v o n Stuck aufweist, war der Waffenfries 41 offen
bar steinsichtig. 

D i e unter 41-43 au fgeführ ten Fragmente unter
scheiden sich i m M a t e r i a l u n d teilweise auch i m St i l 
voneinander. Deutung u n d Datierung der Fragmente 
41-43 werden i m Anschluss an 43 besprochen. 

O. Schulthess, Römische Zeit (Fundbericht), J b S G U F 24, 1932, 58f. 
bes. 59; E. Major, J b H M B 1933, 20. 39; P. Roth, 58. Jber Hist. 
Antiquar. Ges. 1932/33, B Z 32, 1933, V l l f . ; O. Schulthess, Römische 
Zeit (Fundbericht), J b S G U F 25, 1933, 90 mit Taf. 6,1; Stähelin 
1948, 218; R. Laur-Belart, Grabungstagebuch, Einträge vom 17.5. 
und 1.6.1960; ders., Castrum Rauracense. Das spätrömische Kastell 
Kaiseraugst am Rhein (1967) Abb. 6; Mart in 1975, 357; Mart in 
1987, 52 Abb. 38. 139; Laur-Belart - Berger 15 mit Abb. 7. 

Schi ldf läche , die Ecken füllen zwei L- fö rmige Ver t ie 
fungen aus. 

V o r dem Sch i ld h ä n g t e in grosser gladius herunter, 
v o n dem der obere T e i l mi t Schwertgurt erhalten ist. 
V o n dem angrenzenden T r o p a i o n s ind nur noch der 
lose fallende Stoff mi t b o g e n f ö r m i g eingravierten F a l 
t e n t ä l e r n u n d Fransen sowie e in nach unten zusam
menlaufender, nicht mehr deutbarer Gegenstand er
halten. 

D i e an den Barbaren anschliessende Seite B w i r d 
v o n e inem grossen liegenden A m a z o n e n s c h i l d mi t 
einfachem R a n k e n m o t i v beherrscht. Sei t l ich u n d 
oberhalb des Schildes erkennt m a n i n weiter z u r ü c k 
liegenden Reliefebenen Tei le weiterer Schilde, die 
ä h n l i c h ornamentiert s ind, u n d den oberen T e i l eines 
Schwertes. Exakt hat der Bi ldhauer den Schwertgurt 
dargestellt: D e u t l i c h zeichnen sich die lamellenartige 
Verz ie rung u n d der D o r n der Schnalle ab. E i n weite
rer G ü r t e l oder e in B a n d fällt ü b e r die pelta. V o m 
Betrachter aus gesehen l inks anschliessend bl ieb der 
U m r i s s eines carnyx mi t Drachenkopf erhalten (vgl. 
auch 41c). A n Seite C schloss e in weiterer B l o c k an. 

41a Eckblock mit gefangenem Barbaren und Schilden 
Tafel 28-29 

R M A , Inv. 1933.134, Depot Steingarten. - Fundor t : 
1932, b e i m S ü d t o r der Kaste l lmauer i n Kaiseraugst, 
Reg ion 20 ,A (Spolie). - Weisser, f e inkörn ige r , leicht 
kreidiger, biogener, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner 
oder Berner Jurakalkstein. - Seite A (mit Gefange
nem): E r h . L . 92,5 c m , H . 63 cm, T . 1,05 m , H . F igur 
40 cm, max. Relieft . 13 cm. - Zahneisen u n d Raspe l 
an Sch i ld u n d Figur . - Seite B (mit Schilden): E r h . L . 
92,5 cm, H . 53,5 cm, T . 85 cm; max. Relieft . 8,5 cm. -
Zahneisen u n d Raspel . - Seite C (Seite A g e g e n ü b e r 
gelegen): E r h . L . 68 cm, Br . 62 cm. - 16 c m breiter 
Streifen; B l o c k m i t B e i l u n d F l ä c h e für Anathyrose 
bearbeitet. - Seite D ( Seite B g e g e n ü b e r gelegen): E r h . 
L . 1,02 m , B r . 62 cm. - U n r e g e l m ä s s i g ausgebrochen, 
O b e r f l ä c h e nicht erhalten. - K l a m m e r : L . 23 cm, Br . 
3 cm, quadratisches L o c h : erh. T . 4,5 cm. 

B l o c k aus mehreren Fragmenten zusammengesetzt, 
allseitig bestossen, auf zwei Seiten reliefiert. Ober f l ä 
che teilweise s chwärz l i ch verwittert. 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.13, 35. 50ff. 55f. - Vgl . auch oben 
aufgeführte Lit . 

D e r 1932 bei der Bergung an mehreren Stellen geris
sene B l o c k wurde wieder zusammengesetzt. Seite A 
zeigt einen bis auf die Hosen nackten, gefesselten, 
s t ä m m i g e n M a n n . K o p f u n d g röss t e r T e i l der Beine 
s ind nicht mehr erhalten. D i e G ü r t u n g der Hose ist 
nicht sichtbar, da der Stoff darunter durchgezogen 
u n d umgeschlagen ist. A m auffallend kräf t igen , leicht 
aufgedunsen wirkenden K ö r p e r zeichnen s ich Brust 
u n d Bauch deut l ich ab (vgl. 42a). Z u seiner Rechten 
befindet sich e in grosser Sechseck(?)- oder Rechteck
schi ld mi t abgesetztem R a n d . Beidseits des s ich pla
stisch abhebenden s p i n d e l f ö r m i g e n Schi ldbuckels 
{spina) bedecken leicht gebogene R i t z l i n i e n die 

41b Quader mit Schilden, Pfeilbündel 
und Lanzenschäften 
Tafel 27; A b b . 11 

R M A , Inv. 1933.135, Depot Steingarten. - Fundor t : 
1932, vgl . 41a. - Weisser, f e inkörn iger , leicht k re id i 
ger, biogener, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder 
Berner Jurakalkstein. 

B e s c h ä d i g t e r Quader mi t einer reliefierten Seite 
(Abb. 11). G e g l ä t t e t e Oberseite erhalten, Unterseite 
scheint u n r e g e l m ä s s i g ausgebrochen zu sein. - Seite A 
(reliefiert): E r h . L . 58,5 cm, H . 63,5 cm, T . 81 cm, 
D m . des Rundschi ldes 50 cm, Relieft . 12 cm. - Be iz -
u n d Zahneisen, Raspel , Ornament mi t Beizeisen ein
geritzt, Oberseite geglät te t . - K l a m m e r l o c h : L . 15 cm, 
B r . 4 cm, erh. T . 5 cm, u r s p r ü n g l i c h 14 cm. - Seite B 
(an ausgebrochene Seite v o n A anschliessend): E r h . L . 
72 cm, Br . 62 cm. U n r e g e l m ä s s i g e Bruchf l äche . -
Seite C ( gegenübe r v o n Seite A gelegen): E r h . L . 
72,5 cm, B r . 58 cm. G r o b bearbeitet, gespitzt. - Seite 
D: E r h . L . 65 cm, B r . 62 cm, 14 bzw. 14,5 c m breiter 
Spiegel, Bearbeitung mi t B e i l u n d g e z ä h n t e r F l ä c h e . 
D ü b e l l o c h : L . 16,5 cm, Br . 4,5 cm, T . ca. 15 cm. R ü c k 
seite grob gepickt, part iel l grobes Zahneisen; L . 
14,5 cm, B r . 4,5 c m , T . u r s p r ü n g l i c h 14 cm. 

Vgl. Grabungsakte Stehlins PA, H 7.13, 35. 50ff. 55f. sowie oben 
aufgeführte Lit . 

D i e reliefierte Seite w i r d v o n e inem m ä c h t i g e n , leicht 
schrägges te l l t en R u n d s c h i l d mi t doppel tem Spiralen
kranz beherrscht. A u f der einen Seite des R u n d s c h i l 
des s ind die Reste zweier rankenverzierter Schilde er
halten, darunter der T e i l eines P fe i l bünde l s . Ü b e r 
d e m R u n d s c h i l d erkennt m a n die Schäf te v o n fünf 
Lanzen . 

Plast isch gestaltet u n d reich ornamentiert ist der i m 
Durchmesser 50 c m messende Rundsch i ld : E ine vier
b lä t t r ige Rosette, umschlossen v o n e inem aus S-för-



B 

migen Spira len bestehenden B a n d , bi ldet den B u c k e l 
(umbo); e in etwas unruhig wirkender D e k o r m i t 
g e g e n s t ä n d i g e n Spiralen s c h m ü c k t den ä u s s e r e n 
R a n d . Das oberhalb des Ovalschi ldes teilweise erhal
tene K l a m m e r l o c h deutet woh l darauf h in , dass hier 
einst der daraufliegende Quader eingelassen war. 

41c Quader mit Waffen 
Tafel 30 

Verschol len , nur aus Ze ichnung v o n A . Parent be
kannt. - Fundor t : Augst, woh l H e i l i g t u m i n der 
Gr ienmat t , kurz vo r oder nach 1800. - Masse unbe
kannt. - Hebe loch an Schmalseite. 

A . Parent, Mémoire abrégé sur la continuation des recherches faites 
sur l'emplacement du Temple d'Augusta Rauracorum, Et sur le dé
blaiement des ruines de ce Temple, Et la découverte d'un Bain 
Romain: Suivies d'un suplément sur quelques Antiquités d'Avan-
ches, Et de la Principauté de Neuchâtel (1809) 24 Zeichnungsnr. 7. 

In Zusammenhang mi t der Beschreibung des Bades i n 
der Gr i enmat t nennt A . Parent «trois grandes pierres 
f r ac tu rées provenant de la destruction du fronton, el
les sont o r n é e s de sculptures, elles r e p r é s e n t e n t un 
cheval mar in , des rames et le bas d'une figure d r a p é e 
avec quelques autres attributs peu distinctifs, et d'une 
si mediocre e x é c u t i o n que je n ' a i pu me r é s o u d r e a en 
prendre u n c roquis .» 

A u f einer v o n i h m gezeichneten Ans ich t der T e m 
pelruine i n der Gr ienmat t (Tafel 30) erkennt m a n i n 



der rechten unteren Bi ldecke den Block . Das den R e 
liefhintergrund fü l lende Rude r entpuppt sich als e in 
mi t L-formigen W i n k e l n verzierter Rechteckschi ld 
(vgl. 41a). B e i dem « u n t e r e n T e i l des bekleideten 
Mannes u n d einigen schlecht z u unterscheidenden 
A t t r i b u t e n » handelt es sich doch woh l u m Beinschie
nen, die v o r e inem Stoffgewand aufgereiht s ind; unter 
ihnen befindet s ich e in Rundsch i l d . B i s z u m K n ö c h e l 
reichende Beinschienen w ä r e n ebenso u n g e w ö h n l i c h 
wie e in auf e inem R u n d s c h i l d stehender Gefangener. 
D i e Aufre ihung v o n Schi lden, Beinschutz u n d D r a 
pierung erinnert v ie lmehr an ein T ropa ion , z u dem 
auch das den Rel iefvordergrund dominierende Tier , 
das «cheval m a r i n » , passt. Es ist w o h l als das für die 
kelt ischen V ö l k e r charakteristische Mus ik ins t rument , 
den meist i n e inem Drachen- oder Schlangenkopf en
denden carnyx, zu interpretieren (vgl. 41a, Seite B) . 
D i e Un te r l i ppe roll t s ich i n der ü b l i c h e n Weise nach 
innen ein. B l o c k 41c scheint i n der Machar t 41a u n d 
41b z u entsprechen; der mi t L - fö rmigen W i n k e l n ver
zierte Sch i l d ist mi t dem v o n B l o c k 41a zu verglei
chen, so dass er diesem Waffenfries zugerechnet wer
den darf. 

41d Schildfragment 
Tafel 30 

R M A , Inv. unbekannt, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Unbekann t . - E r h . L . 15,5 cm, B r . 9,8 cm, T . 
22,8 cm . - Weisser bis beiger, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r 
Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Grobes 
Z a h n - u n d Beizeisen. 

Fragmentierter Sch i ld mi t Rankendekor , R ü c k s e i t e 
ausgebrochen, Auf lagef läche grob geglät te t , mi t M ö r 
telrest. O b e r f l ä c h e ge lb l i ch -b räun l i ch ve r fä rb t . 

Unveröffentlicht. 

D a sich die Inventarnummer nicht mehr lesen lässt , 
ist unklar , wann u n d wo das B r u c h s t ü c k gefunden 
worden ist. D e r Dekor , bestehend aus schwungvol l 
gestalteten, sich nach innen eindrehenden Ranken , 
steht der reliefierten Seite v o n B l o c k 41b nahe. A u c h 
i n M a t e r i a l u n d Bearbeitung zeigt er Ü b e r e i n s t i m 
mungen mi t Fragmenten dieses Waffenfrieses. 

ile Schildfragment 
Tafel 30 

R M A , Inv. 76.5046.F, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1976, Kastellstrasse Kaiseraugst, Reg ion 18, F K 
A 9952. - E r h . L . 23 cm, H . 9,8 cm, T . 11,5 cm. -
Weisser bis beiger, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner 
oder Berner Jurakalkstein. - Z a h n - u n d Beizeisen. 

R u n d u m gebrochenes Fragment mi t geometri
schem Dekor . 

Unveröffentlicht. 

Das schlecht erhaltene Fragment, das i n Kaiseraugst 
gefunden wurde, g e h ö r t mi t seinem eingetieften D e 
kor, der an 41b erinnert, w o h l z u m Waffenfries 41. 

42 Fragmente eines Waffenfrieses vom Tempel 
auf dem Schönbühl 
Tafel 30 

A u s den Aufzeichnungen i m Grabungstagebuch v o n 
R . Laur-Belar t geht hervor, dass a m 17. M a i 1960 auf 
der Nordsei te des Tempels auf dem S c h ö n b ü h l zahl 
reiche Architekturfragmente entdeckt wurden: 
«kle ine Brocken z .B . v o n S ä u l e n t r o m m e l n mi t K a n -
n e l ü r e n u n d Pfeiffen, ... auch e in B r u c h s t ü c k eines 
Kinder fusses» (72) u n d eines Kopffragments (77). 
U n t e r den Fragmenten befinden sich das B r u c h s t ü c k 
eines Schildes (42d) u n d ein Fragment mi t reliefier-
tem P f e i l b ü n d e l (42g). Ebenfalls v o m S c h ö n b ü h l - B e 
z i rk stammt e in Beinfragment (42a) u n d e in Sch i ld 
fragment (42c). Diese u n d die Fragmente 42b.e.f.h ge
h ö r e n auf G r u n d v o n Fundor t , M a t e r i a l u n d St i l z u 
demselben M o n u m e n t , d.h. e inem Waffenfries. D e r 
K a l k s t e i n ist i m Untersch ied zu dem des Waffenfrie
ses 41 f e inkö rn ige r u n d leicht kre idig . A u f vergleich
bare A r t u n d Weise aber wurde wie bei den Quadern 
des Waffenfrieses 41 die Ornament ik i n den Stein 
eingetieft. 

Unveröffentlicht. 

42a Beinfragment 
Tafel 30 

R M A , Inv. 1921.1209, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1920, S c h ö n b ü h l , n ö r d l i c h e Langseite des T e m 
pelfundaments gegen Kastelen, nahe der Nordwest
ecke des Tempels , be i den M a u e r n des ä l t e r en G e b ä u 
des, Reg ion 2. - E r h . H . 16 cm, B r . 12,1 cm, T . 8,9 cm. 
- Weisser, f e inkörn iger , leicht kreidiger, biogener, 
ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jura
kalkstein. - Beizeisen und feiner Raspel . 

B r u c h s t ü c k eines i n Hosen steckenden Beins. R ü c k 
seite weggebrochen, oben schräg nach hinten gehen
der Bruch , unten nahezu gerade Bruchf l äche . Ober f lä 
che stark verwittert. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.11, 114. 

B e i diesem kleinen, verwitterten Fragment zeichnen 
sich die V- fö rmig gebildeten Bogenfalten plastisch ab. 
E r g ä n z e n lässt s ich das Beinfragment i n der A r t des 
H o s e n tragenden Gefangenen auf B l o c k 41a. D i e F i 
gur war u r s p r ü n g l i c h ein wenig grösse r als die v o n 
B l o c k 41a u n d ist weniger kant ig gearbeitet als jene. 
Das M a t e r i a l ist weicher u n d e n t h ä l t keine Ool i then . 

42b Fragment eines Rechteckschildes 
Tafel 30 

R M A , Inv. 1960.8050, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t 
Augst . - E r h . L . 15,8 cm, H . 14,6 cm, T . 8,2 cm. -
Weisser, f e inkörn iger , biogener Ka lks t e in mi t einzel
nen Ooiden , ve rmut l i ch aus dem s ü d l i c h e n Solothur
ner oder Berner Jura . - Obe r f l ä che geglät te t , Orna 
ment mi t Meisse l eingetieft. A n Seiten Zahneisen. 



Fragment eines Rechteckschildes mi t Ornament . 
A n R ü c k s e i t e gerade Bruchf l äche . Beigefarbene Ober
f läche mi t Wurzelspuren. 

Unveröffentlicht. 

V o n dem sich einst deut l ich v o m Rel iefgrund lösen
den Rechteckschi ld ist nur noch eine Ecke vorhan
den. N e b e n zwei sich nach innen eindrehenden Spira
len u n d dem erhabenen Mit tels teg ist e in kleiner ein
getiefter W i n k e l erhalten, den w i r i n ä h n l i c h e r F o r m 
v o n 41a u n d dem verschollenen B l o c k v o m G r i e n 
mat t -Tempel 41c her kennen. A u s der geraden B r u c h 
f läche auf der R ü c k s e i t e geht hervor, dass s ich das 
Schildfragment 42b einst auf der bestossenen Seite 
2 cm, auf der anderen Seite bis z u 8,2 c m v o m Relief
grund lös te . P l a s t i z i t ä t u n d R ä u m l i c h k e i t k ö n n t e n da
bei ä h n l i c h gewirkt haben wie bei den B l ö c k e n 41a 
u n d 41b. In der Bearbeitung ist es 42c verwandt. 

42c Endstück einer Pelta 
Tafel 30 

R M A , Inv. 1918.128, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1918 S c h ö n b ü h l , Reg ion 2. - E r h . L . 17,4 cm, B r . 
12,2 c m , T . 8,4 cm. - Weisser, f e inkörn iger , biogener, 
ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jura
kalkstein. - Ornament ik mi t Beizeisen eingetieft, gro
bes Zahneisen an volutenart ig eingeroll tem Ende. 

Abschluss eines Amazonenschi ldes . Vordersei te be-
stossen u n d verwittert. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.11, 27. 

Das plastisch gearbeitete Fragment mi t volutenart ig 
eingedrehtem Ende u n d eingeritzter Rankenverz ie 
rung stammt v o n e inem Amazonensch i ld , einer pelta. 

42d Fragment eines Rundschildes 
mit Rankenverzierung 
Tafel 30 

R M A , Inv. 1960.8130, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1960, S c h ö n b ü h l . - E r h . L . 10 cm, B r . 10,4 cm, T . 
5,6 cm. - Weisser, fe inkörn iger , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r 
Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - A n Aussen-
seite Zahneisen, Ornament mi t Beizeisen eingetieft. 

Ornamentiertes Fragment v o n R u n d s c h i l d . Äusse 
rer R a n d erhalten, ansonsten r u n d u m ausgebrochen, 
O b e r f l ä c h e abgewittert. 

Unveröffentlicht. 

Das Fragment, auf dem Reste der sich nach innen 
einrol lenden R a n k e n erhalten s ind, dü r f t e v o n e inem 
R u n d s c h i l d s tammen. 

42e Fragment von Schild mit Ranke 
Tafel 30 

R M A , Inv. 1960.8096, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Augst. - E r h . L . 9 cm, Br . 6,4 cm, T . 4,6 cm. -

Weisser, f e inkörn iger , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothur
ner oder Berner Jurakalkstein. - Ornament m i t Be iz 
eisen eingetieft. 

Verziertes Fragment eines Schildes. R u n d u m ge
brochen, O b e r f l ä c h e abgewittert. 

Unveröffentlicht. 

A u f dem kle inen Kalksteinfragment ist noch der Rest 
einer s ich e inrol lenden Ranke erhalten, wie w i r sie 
etwa v o n 41a, Seite B , her kennen (Tafel 29). 

42f Schildfragment 
Tafel 30 

R M A , Inv. 1960.8059, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Augst. - E r h . L . 7,6 cm, B r . 6 cm, T . 5,9 cm. -
Weisser, f e inkörn ige r , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothur
ner oder Berner Jurakalkstein. - Z a h n - u n d Beizeisen. 

Z u r einen Seite h i n zusammenlaufendes B r u c h 
s tück mi t dre i Furchen . Oberer u n d unterer Abschluss 
erhalten, sonst u n r e g e l m ä s s i g e r Bruch . 

Unveröffentlicht. 

Das zur einen Seite h i n ä h n l i c h wie bei 42c u n d dem 
S c h i l d 41a zusammenlaufende Fragment k ö n n t e v o n 
einer pelta s tammen. D i e Z u g e h ö r i g k e i t z u m Waffen
fries ist j edoch nicht zuletzt wegen der Bearbeitung 
weniger sicher als bei den ü b r i g e n Fragmenten; es 
wi rk t h ä r t e r , p lumper und s t ä r k e r geschnitzt. 

42g Bruchstück mit Pfeilbündel 
Tafel 30 

R M A , Inv. 1960.8037, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1960, S c h ö n b ü h l . - E rh . L . 12,9 cm, H . 7,6 cm, T . 
6 cm . - Weisser, f e inkörn iger , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r 
Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - K a n ä l e mi t 
Beizer eingetieft, teilweise Bohrung. 

B r u c h s t ü c k m i t P fe i lbünde l . Auflage- u n d eine Sei
t en f l äche erhalten, andere bestossen. O b e n unregel
m ä s s i g e r Bruch . 

Unveröffentlicht. 

D u r c h die Abarbe i tung mi t dem Beizeisen heben sich 
die leicht schrägges te l l t en S t ä b e plastisch v o m H i n 
tergrund ab. D e r Vergle ich mi t 41b legt nahe, dass es 
sich be i unserem B r u c h s t ü c k u m ein P f e i l b ü n d e l han
delt (s. folgende Kata lognummer) . 

42h Fragment mit Pfeilbündel 
Tafel 30 

R M A , Inv. 1960.8060, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Augst. - E r h . L . 4 cm, B r . 8,6 cm, T . 4,7 cm. -
Weisser, f e inkörn ige r , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothur
ner oder Berner Jurakalkstein. - Beizeisen. 

Fragment mi t Kerben . E ine Seite erhalten, anson
sten Bruch f l äche . Obe r f l ä che bestossen. 



Fundor t , M a t e r i a l u n d Bearbeitung lassen es denkbar 
erscheinen, dass dieses kleine Fragment ebenso wie 
das zuvor besprochene v o n e inem P f e i l b ü n d e l 
stammt. D i e beiden B r u c h s t ü c k e 42g u n d 42h ä h n e l n 
i n M a t e r i a l , Bearbeitung u n d S t i l dem P f e i l b ü n d e l 
v o n B l o c k 41b. 

43 Fragmente eines Waffenfrieses aus dem Heiligtum 
in der Grienmatt 
Tafel 31 

43a Block mit Schilden 
Tafel 31; A b b . 12 

R M A , Inv. 1916.573a, Depot Steingarten. - Fundor t : 
1916, i m s ü d ö s t l i c h e n Praefurn ium des Bades i n der 
Gr ienmat t , Reg ion 8,B. - E r h . L . 73 cm, H . 42 cm, T . 
56 cm, Relieft . 6 cm . - Weisser bis hellbeiger, bioge
ner, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Ju 
rakalkstein m i t fossilen E insch lüs sen , p o r ö s . - Orna 
ment mi t Beizeisen eingetieft. K l a m m e r l o c h an ge
g lä t t e t e r Unterseite: L . 10,5 cm, B r . 4,5 cm, T . 7,5 cm; 
K l a m m e r l o c h : L . 14,5 cm, Br . 3 cm, T . ca. 8 cm . 

Stark verwitterter B lock , aus zwei S t ü c k e n zusam
mengesetzt. Oberer Abschluss u n d seitliche A n 
schlussf läche erhalten, R ü c k s e i t e schräg ausgebro
chen. Reste v o n weisser Stuckierung. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 139. 
148. 

A u f d e m verwitterten Ka lks te inb lock bl ieben ein T e i l 
eines Reckteck- sowie der Mi t t e l t e i l eines Ova l sch i l 
des erhalten. Beidseits des mi t dem Beizeisen durch 
zwei nebeneinanderliegende L i n i e n markier ten M i t 
telstegs f inden sich nach innen eingerollte V o l u t e n . 
D i e Aussenseite des auffallend grossen, v o n der In
nenseite her gesehenen Ovalschi ldes zieren grosse 

A b b . 12 Augst . B l o c k 43a des Waffenfrieses aus der 
Gr ienmat t . Oberes Lager mi t K l a m m e r -
u n d H e b e l ö c h e r n . M . 1:10. 

u n d kleine nach innen bzw. aussen eingedrehte V o l u 
ten. Oberhalb des Rechteckschildes findet s ich der 
Ansa tz eines weiteren, nicht mehr deutbaren Gegen
standes. 

43b Block mit Ovalschild 
Tafe l 31; A b b . 13 

Verschol len , Inv. 1916.573b. - Fundor t : 1916, i m süd
ös t l i chen Praefurn ium des Bades i n der Gr ienmat t , 
Reg ion 8,B. - E r h . L . 25 cm, H . 38 cm, T . etwa 54 c m 
(Massangaben K . Stehlin). - Ober- u n d Untersei te 
K l a m m e r l o c h , D ü b e l für anschliessenden Block . -
Weisser Ka lks t e in . - Ornament mi t Beizeisen einge
tieft. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 139. 
148. 

Dieser B l o c k ist nur aus einer Ze ichnung K . Stehlins 
bekannt. Erhal ten ist der untere T e i l eines schrägge
stellten Ovalschi ldes mi t doppelter Rahmung . V o m 
brei ten Mit te ls teg gehen gegens t änd ige , nach oben 
eingerollte V o l u t e n aus. 

Deutung von 43: D i e beiden 1916 i m s ü d ö s t l i c h e n 
Praefurn ium des Bades i n der Gr ienmat t gefundenen 
Blöcke 43a u n d 43b (Abb. 13) g e h ö r e n s icher l ich z u 
demselben M o n u m e n t . Im Vergle ich zu den aus K a i 
seraugst u n d v o m S c h ö n b ü h l s tammenden B l ö c k e n 
u n d Fragmenten 41 u n d 42 unterscheidet s ich der er
haltene Quader 43a i n Ma te r i a l , G r ö s s e ( H . nur 
40 cm) u n d Bearbeitung: D e r Mit te ls teg des Recht
eckschildes v o n B l o c k 43a ist ebenso wie die nach 
innen eingerollten R a n k e n mi t dem Beizeisen i n den 
Stein eingetieft; auf B lock 41a hingegen hebt sich der 
Mit te ls teg plastisch ab. D i e Reliefs der B löcke 43 aus 
der Gr ienmat t s ind kall igraphischer gearbeitet; sie lö
sen sich weniger v o m Hin te rg rund als die Waffendar
stellungen der beiden Blöcke 41a u n d 41b. 

Wegen der unterschiedlichen S t e i n q u a l i t ä t u n d R e 
liefbehandlung g e h ö r e n die beiden Blöcke 43a u n d 
43b k a u m z u Fr ies 41 - es sei denn, m a n postuliert 
eine Reparatur, für die jedoch Hinweise fehlen, oder 
denkt an eine s e k u n d ä r e Verlagerung der Blöcke . 

D a er dem Waffenfries des S c h ö n b ü h l - T e m p e l s i m 
Aufbau ähne l t , ist es denkbar, dass er i n An lehnung 
an diesen geschaffen wurde. 

Zugehörigkeit der Blöcke und Fragmente 41-43 

D i e i n Kaiseraugst, auf der Nordsei te des Tempels 
auf dem S c h ö n b ü h l u n d i m K u l t b e z i r k i n der G r i e n 
matt gefundenen Blöcke u n d Fragmente g e h ö r e n the
mat isch zusammen, unterscheiden sich jedoch i n M a 
terial , G r ö s s e u n d Bearbeitung, teilweise auch i n der 
Macha r t voneinander . So g räb t s ich bei den B löcken 
u n d Fragmenten der Waffenfriese 41 u n d 42 das R a n 
kenornament t ie f i n den Stein ein. Das Beinfragment 
42a ä h n e l t dem des Gefangenen auf B l o c k 41a; es ist 
j edoch aus e inem f e i n k ö r n i g e r e n K a l k s t e i n gearbeitet 
u n d organischer modell ier t . D ies lässt den Schluss zu , 



A b b . 13 Augst. Fundor t der B löcke 43a (g) u n d 43b 
(h) i n den The rmen i n der Gr ienmat t , 
R a u m 4: Praefurnium. Situat ionsskizze 
nach K . Stehlin, Ze ichnung P . Schaad. 
M . ca. 1:70. 

dass die erhaltenen Fragmente der Friese 41 u n d 42 
v o n zwei M o n u m e n t e n s tammen dür f t en . 

D i e B löcke 43a u n d 43b g e h ö r e n w o h l z u m Bade
komplex i n der Gr ienmat t . 

Gefangene Barbaren k o m m e n häuf ig auf Ehrenbö
gen vor , die das G e d ä c h t n i s an e in polit isches Ereig
nis besonderer Tragweite festhalten k ö n n e n . Solche 
Darstel lungen bl ieben vor a l lem i n Südga l l i en erhal
ten. Angebracht s ind sie an den aus dem f r ü h e n 
1. Jahrhundert s tammenden E h r e n b ö g e n . D i e Ä h n 
l ichkei t dieser M o n u m e n t e i n Thema t ik u n d Relief
auffassung lässt an e in gezieltes P r o g r a m m denken, 
das m i t der Eroberungs- u n d Unterwerfungspol i t ik 
R o m s z u s a m m e n h ä n g t . D i e Gefangenen k ö n n e n 
unter e inem T r o p a i o n stehen oder sitzen, wie be i 
spielsweise auf den M o n u m e n t e n i n Carpentras, G l a -
n u m , Orange u n d auf dem nicht mehr erhaltenen, nur 
aus einer Ze ichnung des 16. Jahrhunderts bekannten 
Bogen v o n Toulouse 1 . 

A u c h innerhalb eines Waffenfrieses k o m m e n G e 
fangene, wenn auch seltener u n d meist si tzend, vor . 
D ies i l lustr ieren beispielsweise zwei Pla t ten aus L e 
Comminges u n d V a l c a b r è r e , auf denen beidseits e i
nes T r o p a i o n e in Gefangener sitzt. W i e sie einst ange
bracht gewesen sein k ö n n t e n , sieht m a n a m Waffen
fries der « P o r t e N o i r e » i n B e s a n ç o n : E r befindet sich 
zwischen d e m ersten u n d zweiten Geschoss des T o r 
bogens 2 . 

Stehende Gefangene begegnen uns auch an Stadtto
ren, so beispielsweise i n Saepinum. M i t der E r r i c h 
tung der v o n Tiber ius und Drusus gestifteten M a u e r n 
u n d Tore feierte m a n den Sieg ü b e r die G e r m a n e n 3 . 

In G l a n u m bl ieb v o n e inem grossen Brunnen ein 
hockender Barbar erhalten 4 . 

Stil und Datierung von 41-43 

A u f den B l ö c k e n 41a, 41b u n d 43a und den Fragmen
ten k o m m e n ausschliesslich Gegenstände des militäri
schen Bereichs vor: Neben rankenverzier tem Oval-, 
Rechteck- u n d Sechseckschild f inden sich Rund- u n d 
Amazonenschild5. Rundsch i lde (parmae), wichtige 
Schutzwaffen, g e h ö r t e n zur Ausstat tung der Rei tere i . 
A u f der ant iquarisch ü b e r a u s getreuen T r a j a n s s ä u l e 
werden sie v o n den S t a n d a r t e n t r ä g e r n benutzt 6 . D i e 

1 Barbaren an Ehrenbögen: Carpentras: Espérandieu 1, Abb. 
S. 181. - Glanum: Glanum. Cité grecque et romaine de Pro
vence. Les antiques, Les dossiers d'archéologie 140, 1989, 44f. -
Orange: Westseite des Bogens: P. Amy u.a., L 'Arc d'Orange, 
15. Suppl. Gall ia (1962) Taf. 19; Ostseite: ebenda Taf. 20. 82. 
Zum Bogen vgl. auch J. C. Anderson jr., The Date of the Arch of 
Orange, BJb 187, 1987, 159ff., vgl. dazu Rez. von F. S. Kleiner, 
The Study of Roman Triumphal and Honorary Arches 50 Years 
after Kahler, Journal of Roman Archaeology 2, 1988, bes. 204ff. 
- Toulouse: R. Bedon - R. Chevallier - P. Pinon, Architecture et 
urbanisme en Gaule romaine 1 (1988) 193 mit Abb. - Vgl . auch 
Tropaia: Tropaion von La Turbie: J. Förmige, Le Trophée des 
Alpes, 2. Suppl. Gall ia (1949); Bedon - Chevallier - Pinon 174f. 
- Tropaion Traiani von Adamklissi: F. Florescu, Das Sieges
denkmal von Adamklissi. Tropaeum Traiani (1965). - Tropaion 
von St. Bertrand-de-Comminges: G . C . Picard, Les trophées ro
mains (1957) 270ff. - Für die Durchsicht der Katalognummern 
41-43 danke ich E. Deschler-Erb, Basel, herzlich. 

2 Gefangene innerhalb eines Waffenfrieses: Valcabrère: Espéran
dieu 11, 14f. Nr . 7665. - Le Comminges: Espérandieu 2, 19f. Nr. 
869. - Besançon: Espérandieu 7, Abb. S. 7; H . Walter, La Porte 
Noire de Besançon (1984). - St. Rémy de-Provence: Espérandieu 
15, 23 Nr . 8704 Taf. 20. 

3 Stadttor von Saepinum: P. Zanker, Augustus und die Macht der 
Bilder (1987) 324. Abb. 258 S. 325. 

4 Gefangener Barbar am Brunnen von Glanum: Glanum (Anm. 1) 
Abb. S. 28. 

5 Z u den Waffen allgemein: P. Couissin, Les armes gauloises sur 
les monuments grecs, étrusques et romains, Revue archéolo
gique, 5. Serie, 25, 1927, 142ff. 304ff.; ders., ebenda 26, 1927, 
43ff.; G . Waurick, Untersuchungen zur historisierenden Rü
stung in der römischen Kunst, Jahrbuch des Römisch-Germani
schen Zentralmuseums 30, 1983, 265ff. 

6 Z u den Rundschilden: Couissin (Anm. 5) 315; H . v. Petrikovits, 
Die römischen Streitkräfte am Niederrhein (1967) 27; S. Neu, 
Römische Reliefs vom Kölner Rheinufer, KölnJbVFrühgesch 
22, 1989, 28 Abb. 96. 97. - Trajanssäule: F. B. Florescu, Die 
Trajanssäule. Grundfragen und Tafeln (1969) 69. 



Amazonensch i lde (peltae), die nicht zur r ö m i s c h e n 
Bewaffnung g e h ö r e n , sondern aus der griechischen 
K u n s t ü b e r n o m m e n worden sind, kennzeichneten 
häuf ig n ö r d l i c h e u n d ös t l i che V ö l k e r sowie besiegte 
Barbaren 7 . 

A u f B l o c k 41a (Tafel 28) erkennt m a n den oberen 
T e i l der Schwertscheide mi t Schwertgurt u n d -griff. 
Das Schwert hat einen breiten, ü b e r der Scheide aus
ladenden, konischen Handschutz . D a r ü b e r folgt der 
vierfach gekehlte Gr i f f , der sich nach oben h i n leicht 
ve r jüng t . D e n Abschluss bildet e in breiter Knauf . Das 
als Nahkampfwaffe gebrauchte Kurzschwer t , der gla-
dius, wurde v o n der Infanterie getragen. Es ist uns 
durch b i ld l i che Darstel lungen u n d Originalfunde be
kannt 8 . Das Schwert auf B l o c k 41a läss t s ich jedoch 
ebenso wenig wie die Schilde einer bes t immten ethni
schen G r u p p e zuordnen. 

N e b e n m ö g l i c h e r w e i s e charakterisierenden H e l 
men u n d Trachtelementen fehlen auch Panzer, D o l 
che u n d S t r e i t äx te . Triff t die Interpretation des läng
l ichen Gegenstandes auf B l o c k 41a u n d B l o c k 41c zu , 
so ist hier das für die G a l l i e r typische M u s i k i n s t r u 
ment, der carnyx, wiedergegeben 9 . H o s e n k ö n n e n ein 
weiteres M e r k m a l keltischer M ä n n e r t r a c h t sein. 

A u f G r u n d der dargestellten Waffen gelingt es 
nicht, die Reliefs mi t e inem best immten pol i t ischen 
Sieg i n V e r b i n d u n g zu bringen; die gladii u n d der 
Sch i ld auf 41a mi t seinem umbo s ind jedoch charak
teristisch für das 1. nachchrist l iche Jahrhundert . 

Stil: E inze lne Par t ien der Augster Reliefs s ind pla
stisch gearbeitet, etwa die reliefierte Seite v o n B l o c k 
41b, auf der sich der e in wenig schrägges te l l te R u n d 
sch i ld mi t deut l ich a u s g e p r ä g t e m umbo u n d leicht 
nach innen g e w ö l b t e m S c h i l d k ö r p e r haptisch v o n den 
dahinterliegenden, durch tiefe Unterschneidungen 
voneinander getrennten Pfei lspi tzen abhebt; hinter 
ihnen liegt i n zwei tieferen Ebenen je ein mi t einge
r i tz tem Ornament verzierter Ova l sch i ld . D e r gefan
gene Barbar auf Seite A v o n B l o c k 41a tritt deut l ich 
aus d e m R e l i e f heraus u n d zeichnet sich durch kräf
tige K ö r p e r f o r m e n aus, dennoch lässt s ich eine ge
wisse H ä r t e u n d Eckigkei t nicht abstreiten. Diesen 
E ind ruck v e r s t ä r k t der eingeritzte Dekor , der an die 
oben genannten Vergleichsbeispiele erinnert. 

W i e d e r u m i n Südga l l i en s ind uns zahlreiche m i t 
Schi lden u n d Waffen ü b e r s ä t e Reliefs erhalten. A u f 
B l ö c k e n aus Arles , Saintes, Vienne , G l a n u m u n d 
Orange ist die Ornament ik wie be i unseren B l ö c k e n 
u n d Fragmenten eingeri tzt 1 0 . A m Bogen v o n Orange 
(20-26 n.Chr.) bedecken i n planparalleler Schichtung 
schräg- u n d ü b e r e i n a n d e r g e s t e l l t e Waffen sowie son
stiges Kr i egsge rä t den Rel iefgrund weitgehend. E ine 
abwechslungsreiche, teilweise dramatische Dars te l 
lungsweise entsteht durch Betonung des Kon tu r s , 
Hinterarbei tung u n d Verschattung des Grundes , e in
getiefte Ornamen t ik (Voluten, Kre ise , kurvol ineare 
Elemente) u n d Aufre ihung i n bis zu v ier Ebenen; es 
entsteht e in f l immerndes Durcheinander . D e r E i n 
druck des horror vacui w i r d durch die reiche, eingra
vierte Verz ie rung der S tücke v e r s t ä r k t . D e n n o c h be
s t immt die L i n i e die wie ausgeschnitten wi rkenden 
Schutz- u n d Angriffswaffen, die bis zu 25 c m aus dem 
Rel iefgrund hervortreten. T ro tz des B e m ü h e n s u m 

eine r ä u m l i c h e Dars te l lung tritt das a u s g e p r ä g t e G e 
fühl für das Ornamentale u n d Dekora t ive hervor. 
A u c h i n ihrer F ü l l e stehen die Augster Fragmente den 
Reliefs der B ö g e n v o n Orange u n d Narbonne nahe. 
I m Vergle ich z u dem aus Orange zeichnen sie sich 
jedoch durch eine grössere P l a s t i z i t ä t aus. 

Datierung: M i t ihren kräf t igen F o r m e n u n d den hel l 
beleuchteten bzw. i m Schatten liegenden Te i l en ste
hen die Augster Fragmente 41a u n d 41b Friesplat ten 
aus flavischer Zei t , etwa dem Waffenpfeiler i n den 
U f f i z i e n , dem G e b ä l k f r a g m e n t der D o m u s F l a v i a 
u n d d e m Reliefpfeiler i m M u s é e P é r i g u e u x , nahe 1 1 . 
B e i m Waffenpfeiler i n F lorenz u n d dem Gebä lk f rag 
ment der D o m u s F l a v i a treten an die Stelle der b i l d 
parallelen Aufre ihung Ü b e r s c h n e i d u n g u n d Schräg
stellung der Waffen als raumschaffendes M i t t e l . D i e 
G e r ä t e wi rken plastisch-malerisch u n d lassen ein w i l 
des Durche inander erkennen. A u f dem Sockel der 
T r a j a n s s ä u l e , dem w a f f e n g e s c h m ü c k t e n He roon , s ind 
die re ich verzierten Beutewaffen hingegen sehr flach 
wiedergegeben 1 2 . Somi t dür f t e der Augster Waffen
fries 41 nach stil istischen Vergleichen i n flavischer 
Ze i t entstanden sein. D i e neueren Forschungen haben 
ergeben, dass der Tempe l auf dem S c h ö n b ü h l i n früh-
flavischer Ze i t errichtet worden sein dür f t e (vgl. 48). 

Historischer Hintergrund: B e i den s t a d t r ö m i s c h e n 
Bauten liefert e in Ereignis v o n pol i t ischer Tragweite, 
z . B . e in Sieg, die V e r g r ö s s e r u n g des Reichsgebietes 
oder die Wiederherstel lung des Friedens u n d der 
staatlichen Gewal t , den Anlass z u m B a u eines Ehren
bogens. D e n propagandistischen Effekt widerspiegeln 
die Rel iefbi lder u n d das Statuenprogramm: Entweder 
werden al lgemein v e r s t ä n d l i c h e B i lde r der T r i u m 
phalpol i t ik , beispielsweise S iegesgö t t innen , verwen
det, oder Szenen, die sich auf e in spezielles h is tor i 
sches Ereignis beziehen. 

7 Couissin (Anm. 5) 319ff.; Waurick (Anm. 5) 283f. - Peltae kom
men des öfteren auf Reliefplatten öffentlicher Monumente vor: 
Espérandieu 1, 268f. Nr . 375 (Vienne); S. 344 Nr . 531; S. 532 
(Béziers); S. 442 Nr. 732 (Narbonne); S. 444f. Nrn . 737.738 
(ebenda); Espérandieu 2, 211 Nr. 1234 (Bordeaux); S. 305 Nr. 
1406 (Poitiers). 

8 Zum gladius: G . Ulbert, Römische Waffen des 1. Jh. n.Chr. 
(1968) 7ff. Abb. 2-6; Waurick (Anm. 5) 281 f. 

9 Daremberg - Saglio I 2 (1887) 925f. s.v. carnyx (Saglio). - J. W. 
Crous, Florentiner Waffenpfeiler und Armilustrium, R M 48, 
1933, 104 Typ 104. 

10 Espérandieu 1, 127f. Nr. 157 (Arles); ebenda 268f. Nr . 375 
(Vienne); Espérandieu 12, 25 Nr . 7956 Taf. 29 (ebenda); Espé
randieu 2, 274f. Nr . 1346 (Saintes). Zu Orange vgl. Amy u. a. 
(Anm. 1) Taf. 16. 75 (Nordostseite); Taf. 18. 76 (Südostseite); 
Taf. 20 (Ostseite). - Zu den dekorativen Reliefs zuletzt ausführ
lich: R. Peters, Dekorative Reliefs an römischen Ehrenbögen in 
Südgallien (1986). 

11 Uffizien: G . A . Mansuelli, Galleria degli Uffizi . Le sculture 1 
(1958) 25ff. Nrn . 2. 3 mit Abb. - Domus Flavia: M . Wegner, 
Kapitelle und Friese vom Bogen der Sergier zu Pola, BJb 161, 
1961, Taf. 54 Abb. 1. - Périgueux: Espérandieu 2, 248f. Nr . 1294; 
Trophäe des Domitian: K . Lehmann-Hartleben, E in Siegesdenk
mal Domitians, R M 1923/24, 185ff. 363f. 

12 Florescu (Anm. 1) Taf. B - E . 



D i e Darstel lungen auf den Reliefs i n Südga l l i en las
sen sich bisher nicht mi t historischen Ereignissen i n 
V e r b i n d u n g bringen; v ie lmehr scheint auf ihnen die 
Roman i s i e rung festgehalten zu werden. 

D i e nach dem St i l i n flavische Ze i t datierbaren 
Fragmente des Waffenfrieses 41 u n d die nach dem 
Bauzusammenhang ebenfalls i n flavischer Ze i t ent
standenen v o n 42 lassen sich - wenigstens für uns 
heute - n icht direkt mi t e inem bes t immten p o l i t i 
schen Ereignis i n Verb indung bringen. Sie bringen 
den r ö m i s c h e n Herrschafts- u n d P r ä s e n z a n s p r u c h 
klar z u m Ausd ruck (vgl. auch Vic tor iapfe i le r 40). Z u 
dem warnten die Reliefdarstellungen davor, gegen 
R o m aufzubegehren: D e m , der sich gegen die Haupt 
stadt erhob, drohten schmerzvolle Niederlage u n d 
Unterwerfung. Gle ichze i t ig geben die Reliefszenen 
den Eroberern die Mög l i chke i t , s ich mi t den Dars te l 
lungen z u identif izieren; sie v e r k ü n d e n zudem den 
durch die neue Herrschaft eingetretenen Woh l s t and 
u n d die zukünf t ige P r o s p e r i t ä t . 

R . Laur-Belar t hat vermutet, dass die beiden i n 
Kaiseraugst geborgenen skulptierten Quader 41a u n d 
41b z u m S ü d t o r gehö r t haben k ö n n t e n 1 3 . F . S t ä h e l i n 
hingegen n a h m an, dass die mi t i h r em D e k o r auf e in 
Siegesdenkmal hinweisenden Blöcke v o m R u n d b a u 
auf der Rhe in inse l , den er als T r o p a i o n deutete, ge
stammt haben k ö n n t e n 1 4 . M ö g l i c h e r w e i s e stehen sie 
i n Zusammenhang m i t der r ö m i s c h e n Expansionspo
l i t i k (vgl. 40), der O k k u p a t i o n des oberen u n d mit t le
ren Neckargebietes 1 5 (vgl. Kopffragment 77 sowie 
Synthese). 

Waffendarstellungen i m Badebereich s ind selten. 
Z u m Vergle ich m i t den beiden B löcken aus dem B a 
debezirk i n der Gr ienmat t 43a-b eignen sich erhal
tene Blöcke aus den s t a d t r ö m i s c h e n Caracallather-
m e n 1 6 . 

R M A , Inv. 1904.171, «Gros s s t e in» -Depo t , Abguss i m 
R ö m e r m u s e u m , Depo t Steingarten. 1877 aus der 
Sammlung J . J . Schmid , Basel , erworben. - Fundor t : 
Kaiseraugst, soll laut J . J . S c h m i d 1843 aus Kas te l l 
mauer geborgen worden sein, Reg ion 20. - E r h . H . 
71 cm, B r . oben 46 cm, B r . unten 43 cm, T . (Block) 
33 cm, T . (mit K o p f ) 44 c m . H . K o p f 45 c m . - Rote r 
Quarzsandstein, Herkunf t unklar , ve rmut l i ch mi t te l 
l ä n d i s c h e Molasse . - P i ckung oberhalb des Kopfes 
u n d an Se i t en f lächen ; Beizeisen i m Gesicht . M o d e r n e 
Einlassspuren v o n Vermauerung. Zahneisen, Gesicht 
gebeizt, P u p i l l e n mi t Hohlmeisse l eingetieft. 

Quader oberhalb des Kopfes u n d auf rechter Seite 
ausgebrochen, untere und obere Auf lagef läche sowie 
R ü c k s e i t e erhalten. K l e i n e Bestossungen an Nase, 
Augen , Brauen u n d Bart. 

Bernoulli 200 (Nachtrag); Espérandieu 7, 138 Nr. 5483 (fälschlicher
weise Angabe «découvert en 1904»); Stähelin 1948, 97. 100 mit 
Abb. 9; Mart in 1975, 357; Martin 1987, 48 (Scheitelstein der Bötme-
Brücke). 50 Abb. 36; Laur-Belart - Berger 30f. mit Abb. 19. 

A u s einer S c h i l d b ü s t e mi t prof i l ier tem R a h m e n , 
deren unterer T e i l noch erhalten ist, b l ick t der b ä r t i g e 
Hercules. Kurzes , flockiges K o p f - u n d Barthaar 
rahmt den ohne Ha l s auf den Schultern sitzenden, 
geradeausblickenden K o p f . Gefurchte St i rn , breite 
Wangenpart ie u n d kräf t ige Nase charakterisieren den 
wuchtigen, leicht b ä u r i s c h wirkenden, v i e r s c h r ö t i g e n 
G ö t t e r k o p f . D e r untere T e i l des Gesichts m i t k l e i 
nem, wulst igem M u n d , der beinahe nahtlos an die 
Nase angrenzt, w i rk t schwer. D i e Enden des zangen-
förmigen Oberlippenbartes leiten i n den Vol lba r t 
ü b e r . E i n bandartiges Ober- u n d ein schmales, scharf 
geschnittenes U n t e r l i d fassen die grossen, flachen A u 
gen ein. D i e i n Fa l ten gelegte S t i rn u n d die unter 
schattenwerfenden Brauen liegenden Augen mi t ge
bohrten P u p i l l e n geben d e m Go t t einen grollenden 
Gesichtsausdruck. D e r Sch i ld setzte sich, nach dem 
Erhal tenen z u schliessen, au f den anschliessenden 
Quadern fort. 

D e r grosse aus Sandstein gearbeitete K o p f fügt s ich 
aus einzelnen, aneinandergereihten F l ä c h e n zusam
men. E ine sensible, organische Mode l l i e rung , die eine 
Bewegung der G e s i c h t s o b e r f l ä c h e zur Folge h ä t t e , 
fehlt. V i e l m e h r w i r k e n die E inze l fo rmen wie v o n aus
sen aufgesetzt; der K o p f ist streng frontal aufgebaut. 

13 Laur-Belart, Grabungstagebuch, Notiz: H 7.13, 38. 
14 Stähelin 1948, 218 mit Anm. 2. 
15 B. Zimmermann, Zur Authentizität des «Clemensfeldzuges», 

J b A K 13, 1992, 290f; 295f; 299ff. 
16 Für diesen Hinweis danke ich Herrn E. Polito, Berlin, bestens. 



Datierung: Diese Charakter is t ika s ind offenbar nicht 
nur als werkstatteigen, sondern auch als zeitsti lgebun-
den z u verstehen. N a c h den Untersuchungen v o n 
R . W i n k e s ü b e r s c h n e i d e t der K o p f gegen Ende des 
1. Jahrhunderts i n der Regel den oberen R a n d des 
Schildes, was eine Schrägs te l lung desselben zur Folge 
hat. In Augst verschwindet der innere R a n d des Sch i l 
des bereits auf O h r e n h ö h e . 

Augenbohrung u n d Erstarrung der E inze l formen 
sprechen für eine Entstehung des Blockes i n der 
2. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts, i n s p ä t a n t o n i n i s c h e r bis 
f rühseve r i s che r Zei t . D i e schwierige Trennung v o n 
Ikonographie u n d Zei t s t i l sowie das Weiter leben an-
toninischer B i l d f o r m e n i n f rühseve r i s che r Ze i t ver
kompl i z i e ren den zei t l ichen Ansatz . Z u d e m fehlen h i 
storische Reliefs aus den ersten Jahren des Regie
rungsantritts des Sept imius Severus, so dass der zu 
erwartende B i ldn i s typ nur mi t H i l f e der M ü n z e n er
mittelt werden kann. 

Ä h n l i c h angeordnetes, unruhig wirkendes H a a r f in 
det s ich etwa bei e inem M a r m o r b i l d n i s des M a r c A u 
rel i m The rmenmuseum 1 . Krauses, aufgelockertes, 
teilweise t ie f i n die St i rn reichendes Haa r u n d ein 
massiger V o l l b a r t rahmen den K o p f . D i e Einzelfor
men des Gesichts s ind i n e in malerisches H e l l - D u n k e l 
aufgelöst . H i n t e r diesen Wiederholungen steht als U r 
b i l d der 161 z u m Regierungsantritt v o n M a r c A u r e l 
geschaffene Bi ldn i s typ . 

N ä h e r scheint unserem Hercu leskopf j edoch eine 
B ü s t e i m Capi to l in i schen M u s e u m z u stehen, die i n 
der Forschung abwechslungsweise auf Sept imius Se
verus bzw. seinen M i t k a i s e r C lod ius A l b i n u s bezogen 
wurde 2 . A u c h hier w i r d der v i e r s ch rö t i ge K o p f v o n 
kurz geschnittenem, krausem K o p f - u n d Barthaar ge
rahmt. Es ist i n kleine, gewellte L o c k e n aufgelöst u n d 
steht i n Kont ras t z u den glatten Ges i ch t s f l ä chen . E i n 
L o c k e n b ü n d e l h ä n g t i n die hohe, rechteckige, ge
furchte S t i rn u n d lässt beidseit ig spitze Geheimrats
ecken entstehen. D i e m i t e inem sanften H ö c k e r verse
hene Nase weist zwei Nasenwurzelfal ten auf. Anders 
als bei unserem M ä n n e r k o p f ist die unruhig wirkende 
Haarmasse v o n tiefen B o h r k a n ä l e n durchsetzt, die 
G e s i c h t s h ä l f t e n s ind jedoch zart modell ier t . Zule tz t 
hat K . Fi t tschen das sehr gut gearbeitete B i l d n i s C l o 
dius A l b i n u s zugewiesen, der anders als Sept imius Se
verus das H a a r i n glatten L o c k e n i n die S t i rn gestri
chen trug. D i e Entstehung dieses Bi ldn is typus läss t 
s ich aus historischen Ü b e r l e g u n g e n heraus gewinnen: 
D i e P r o k l a m a t i o n z u m Augustus u n d seine Verur te i 
lung i n R o m z u m Staatsfeind hatte zur Folge, dass 
C l o d i u s A l b i n u s i m Hoheitsgebiet des Sept imius Se
verus keine Bi ldnisse mehr herstellen lassen durfte. 
D a n a c h s tammen diese aus der Ze i t zwischen 183 u n d 
195. 

Anbringung: M o n u m e n t a l i t ä t u n d starre F r o n t a l i t ä t 
des Blockes sprechen dafür , dass der Quader einst an 
e inem öf fen t l i chen B a u eingelassen war. M . M a r t i n 
hat vermutet, dass er zusammen mi t den zahlreichen 
1969 «im B ö t m e » - ca. 70 m n ö r d l i c h des Osttors -
geborgenen Sandsteinquadern v o n einer einst ü b e r 
den V i o l e n b a c h f ü h r e n d e n B r ü c k e s tammen k ö n n t e 3 . 
D e r Verwendung als Schlussstein eines Bogens wider
spricht j edoch - wie die G e g e n ü b e r s t e l l u n g mi t e inem 

b ä r t i g e n , als Ke i l s t e i n i m Scheitel des Stadttors v o n 
Sepino (Saepinum) verwendeten M ä n n e r k o p f e s 4 zeigt 
- der Blockzuschni t t . 

G ö t t e r i n clipei begegnen uns häuf ig i n den Z w i k -
ke ln der A r c h i v o l t e n v o n Stadttoren, so beispielsweise 
a m Bogen des Caraca l la i n Tebessa u n d a m Ehrenbo
gen des Augustus v o n R i m i n i oder an der «por t e de 
M a r s » i n R e i m s 5 . A u f dem zuerst genannten erscheint 
M i n e r v a i n e inem Tondo , der v o n M e d u s a getragen 
w i r d ; das Innere des anderen, v o n e inem A d l e r getra
genen T o n d o n i m m t eine mi t Mauerk rone ge
s c h m ü c k t e S t a d t g ö t t i n ein. D e r eintorige Bogen v o n 
R i m i n i bildete den Abschluss der v o n Oc tav ian 27 
v .Chr . fertiggestellten, v o n R o m nach R i m i n i füh ren 
den V i a F l a m i n i a . Z u r Strassenseite b l i cken Iuppiter 
u n d A p o l l o , z u erkennen an ihren auf dem Sch i ld 
angebrachten At t r ibu ten B l i t z b ü n d e l bzw. Rabe u n d 
Leier . Z u r Stadtseite h i n folgt N e p t u n mi t Dre i zack 
u n d D e l p h i n sowie R o m a mi t R ü s t u n g , Schwert u n d 
Bogen. A u f G r u n d dieser Vergleiche erscheint eine 
Unte rbr ingung i n e inem Stadttor oder Ehrenbogen 
wahrscheinl ich. 

1 M . Wegner, Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit (Das 
römische Herrscherbild II 4, 1939) 40f. 194 Taf. 20. - Vgl. auch 
Büste aus Privatbesitz: Gesichter. Griechische und römische 
Bildnisse aus Schweizer Besitz. Ausstellungskat. Bern (hrsg. 
H . Jucker - D . Willers, 1982) 140f. Nr . 57 (Jucker). 

2 D . Soechting, Die Porträts des Septimius Severus (1972) 36f. 
142f. Taf. 2b-d; K . Fittschen - P. Zanker, Katalog der römischen 
Porträts in den capitolinischen Museen und den anderen kommu
nalen Sammlungen der Stadt Rom 1. Kaiser- und Prinzenbild
nisse (1985) 91f. Nr . 80 Taf. 97-99. 

3 Mart in 1987, 48 zu Nr . 36; wiederaufgenommen von Laur-Belart 
- Berger 30 mit Abb. 18. 

4 E A A VII (1966) 202f. Abb. 258-259. 
5 Tebessa: H . v. Hesberg, Denkmäler zu den römischen Götterge

stalten, A N R W II 17.2 (1981) 1098f. mit Abb. 24a.b. - Rimin i : 
H . v. Hesberg, ebenda 1096f. mit Abb.; Winkes 7. 207. - «Porte de 
Mars», Reims: Espérandieu 5, Abb. S. 36; C. Nerzic, L a sculpture 
en Gaule romaine (1989) 276ff. Abb. S. 277. - Vgl . auch stark 
fragmentierte Blöcke in Besançon und Mandeure (verloren?): 
Espérandieu 7, 36f. Nr . 5288; 38 Nr . 5290; S. de Maria, G l i archi 
onorari di Roma e dell'Italia romana (1988) 260ff. Nr . 48 Taf. 37. 
38. 



45 Köpfchen in Clipeus 
Tafel 33 

R M A , Inv. 1933.125. - Fundor t : 1933, aus dem In
nenraum des Tempels auf der F l ü h w e g h a l d e (Abb . 2), 
Schnit t I be i 1, Reg ion 13,D. - E r h . H . 15,3 cm, B r . 
9,7 cm, T . (mit Zapfen) 11,6 cm, T . (ohne Zapfen) 
7 cm, H . K o p f 8,1 cm, H . Gesicht 6 cm, B r . K o p f 
8,7 c m , B r . Ges icht 5,4 cm. - F e i n k ö r n i g e r , beiger 
Ka lks t e in . - Spitz-, Be iz - u n d feines Zahneisen sowie 
Raspel . 

Sch i l d stark be schäd ig t . Nase, M u n d , K innpa r t i e , 
Haare u n d T e i l des Zapfens bestossen. 

Laur-Belart 1935, 68 (grauer Sandstein). 70 Abb. 5; Riha 28f. Abb. 
18 Nr . 12; Abb. 19; S. 30f. 57 Nr. 12 (grauer Sandstein). 

A u s e inem heute gröss ten te i l s verlorenen Rundsch i ld , 
einer imago clipeata, m i t k rä f t igem Innenwulst b l ick t 
e in rundl icher K o p f mi t p a u s b ä c k i g e m Gesicht . D e r 
herausgestreckte Ha l s ist kurz u n d kräft ig; v o n der 
offenbar unbekleideten Büs t e sieht m a n nur einen 
kle inen T e i l . V o l l e , gelockte, die Ohren bedeckende 
H a a r b ü s c h e l , die sich i n z u n g e n f ö r m i g e n S t r ä h n e n 
z u m H i n t e r k o p f ziehen, rahmen das Gesicht . D i e 
grob angedeuteten, verschieden grossen m a n d e l f ö r 
migen Augen liegen unter langgezogenen, schatten
werfenden Brauen. U n t e r der kurzen, breiten Nase 
schliesst nahezu ohne Absatz der M u n d an, v o n dem 
al le in die Mundspa l t e erhalten ist, sowie das schwere 
K i n n . Wangen- u n d K i n n p a r t i e s ind grossf lächig an
gelegt. D e r s ich v e r j ü n g e n d e Zapfen auf der R ü c k s e i t e 
diente z u m Festhalten des S tückes bei der Bearbei
tung u n d m ö g l i c h e r w e i s e auch z u m Einlassen i n e in 
anderes Ma te r i a l . 

Es erstaunt, wie sorgfält ig das K ö p f c h e n etwa an 
der S t i rn geraspelt ist. I m Untersch ied dazu s ind die 
m i t d e m Beizer belebten, recht g l e i ch fö rmigen L o k 
ken ebenso wie die schwach angegebenen Augen u n d 
der kerbschnit tart ig eingeritzte M u n d nur grob ange
legt. Diese W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t e n lassen sich woh l 
dami t e rk l ä r en , dass der Bi ldhauer , nachdem er verse
hent l ich e in S tück des Zapfens u n d Clipeusrandes mi t 
dem Spitzeisen abgeschlagen hatte, das S tück verwor
fen hat. 

Deutung und Anbringung: D i e i n der Frontalansicht 
auf verschiedener H ö h e liegenden Augen deuten dar
auf h in , dass das K ö p f c h e n sich u r s p r ü n g l i c h leicht 
nach rechts wandte; e in G e g e n s t ü c k ist nicht auszu-
schliessen. Es k ö n n t e für die Einlassung i n einen T ü r 
sturz bes t immt gewesen sein, m ö g l i c h w ä r e auch die 
Einlassung i n e in T ü r f e l d 1 . R . Laur-Belar t hat den 
K o p f als den eines K i n d e s gedeutet, E . R i h a als den 
einer weib l ichen Got the i t 2 . Wegen der kurzen Haar 
s t r ä h n e n u n d vo l len Gesichtsformen k ö n n t e m a n 
auch an einen Jahreszeitengenius denken 3 . 

Das kleine K ö p f c h e n weist i n M a t e r i a l u n d Bear
bei tung grosse Ä h n l i c h k e i t mi t dem V e n u s k ö p f c h e n 4 
(Tafel 6) auf (vgl. Synthese). 

R M A , Inv. 1981.1183, Depot Steingarten. - Fundor t : 
Kaiseraugst 1981, Dorfstrasse 50, Parzelle 92, T u r m 
mauerkern, F K B02147. Stein als Spolie i n M a u e r des 
Kaste l l turms 10 verbaut, Reg ion 20,Z. - Weisser, 
f e inkörn ige r , biogener, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solo
thurner oder Berner Jurakalkstein. - E r h . H . 98 cm; B . 
42,7 cm; gr. T . 48 cm. - Reliefierte Seite m i t Beizeisen 
u n d Raspe l bearbeitet, F a l t e n z ü g e mi t Nute i sen ein
getieft, vereinzelt B o h r l ö c h e r ; Schmalseite mi t F l ä c h e 
geglät te t . R ü c k s e i t e grob zugehauen. Rest v o n zwei 
K l a m m e r l ö c h e r n auf Oberseite: L . 4,5 cm, Br . 
12,5 cm, H . 15,5 cm; L . 4,5 cm, Br . 11 c m , H . nicht 
messbar, z u stark ausgebrochen. Weitere Vert iefung 
an Schmalseite. Reste v o n weisser und g r ü n e r Stuk-
kierung. 

G u t erhaltenes Gewandfragment, v o n R e l i e f stam
mend . T e i l des herabfallenden Faltenzuges weggebro
chen. 

S. Tomasevic, Ausgrabungen in Augst und Kaiseraugst im Jahre 
1981, J b A K 8, 1988, 42f. mit Abb. 38. 

Entdeckung: D e r grosse Ka lks te inb lock wurde 1981 
bei einer Grabung i n Kaiseraugst, bei der die Ostfront 
der Kas te l lmauer untersucht werden sollte, geborgen. 
I m K e r n des Mauerwerks v o n T u r m 10 kamen auf 
einer Kieselbol lenschicht mehrere Kalkbruchste ine , 
Sandsteinquader u n d Spolien, darunter Säulenf rag
mente u n d «Tei le eines M o n u m e n t a l r e l i e f s » z u m V o r 
schein. D e r K e r n des aufgehenden 2,5 m hoch erhalte
nen Mauerwerks bestand aus teilweise schräggeste l l 
ten Kalkbruchs te inen , die durch M ö r t e l verfestigt wa
ren. 

D e r aufallend grosse u n d sorgfäl t ig bearbeitete 
B l o c k mi t dem T e i l eines Gewandes zeigt be i der heu
tigen Aufste l lung auf der Oberseite zwei grosse K l a m 
m e r l ö c h e r . U n t e n ist der B l o c k ausgebrochen, auf den 
Schmalseiten m i t der F l ä c h e bearbeitet; die R ü c k s e i t e 
ist nur grob angelegt. D i e nach rechts ziehenden F a l 
ten springen zur Schmalseite h i n z u r ü c k , d.h. die seit
l iche F l ä c h e ist also auf Anschluss h i n gearbeitet. 

D i e Fa l ten liegen i n zwei Ebenen. D e r untere T e i l 
des Gewandes mi t hervortretenden F a l t e n r ü c k e n u n d 
s c h l a u f e n f ö r m i g gebildeten F a l t e n t ä l e r n zieht sich 
gegen oben u n d unten h in . D a r ü b e r greift eine weitere 
Stoffpartie mi t grosszügig geschwungenen Fal tenbah
nen, die i m unteren Bere ich weggebrochen s ind. D i e 
S to f führung ist bewegt und wi rk t üpp ig . 

B e i d e m w o h l v o n einem offiziel len D e n k m a l stam
menden B l o c k erkennt m a n deut l ich die Bearbei-

1 Riha 31. - Vgl. z.B. Tür auf Haterier-Grabmal, Vatikan: G . M . A . 
Richter, The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans 
(1966) Abb. 663. 

2 Laur-Belart 1935, 70 zu Abb. 5; Riha 31. 
3 Vgl . P. Kranz, Jahreszeiten-Sarkophage. Entwicklung und Ikono

graphie des Motivs der vier Jahreszeiten auf kaiserzeitlichen Sar
kophagen und Sarkophagdeckeln (Die antiken Sarkophagreliefs, 
Abt. 4, 5, 1984) bes. 73ff. 



tungsspuren mi t dem Beizeisen u n d d e m Raspel . D a r 
ü b e r hinaus s ind noch Reste v o n weisser u n d g r ü n e r 
Stuckierung erhalten. D i e ausgezeichnete Erhal tung 
des Blocks gibt leider keine Hinweise - etwa ausgewa
schene F a l t e n t ä l e r - auf die einstige Aufste l lung u n d 
Deutung des Fragments. 

47 Quader mit Phallus 
Tafel 34 

R M A , Inv. 1960.7916, Depot Forumsschopf. - F u n d 
ort: 1960, i m H o f v o n Insula 31, Schnit t 10, ös t l i che r 
Abschni t t v o n M a u e r 7, Reg ion 1. - H . 53 cm, B r . 
44 c m , T . 52 cm, L . Phal lus 30 cm. - R ö t l i c h g r ü n e r 
Quarzsandstein, Herkunf t unbekannt. - P i c k u n g u n d 
Beizeisen. 

N a h e z u quadratischer B l o c k m i t Phal lus, Ober f l ä 
che sandfarben, R a n d dunkelrot-violett , teilweise 
stark quarzhalt ig. 

R. Laur-Belart, 25. Jber Pro Augusta Raurica 1959/60, B Z 61, 1961, 
X L I I ; R. Degen, Römische Zeit (Fundbericht), J b S G U F 53, 1966/ 
67, 126; R. Steiger u. a., Augst, Insula 31 (Forschungen in Augst 1, 
1977) 232 Nr . 2 Abb. 102; Mart in 1975, 357; Laur-Belart - Berger 
133. 

A u f dem wür fe l fö rmigen , recht grob bearbeiteten 
Sandsteinblock ist e in erigierter, leicht g e k r ü m m t e r 
Phal lus m i t H o d e n reliefiert. D e r Handwerke r be
s c h r ä n k t e sich vo r a l lem auf die Wiedergabe der U m 
risszeichnung, auf eine plastische Aus fo rmung hinge
gen wurde weitgehend verzichtet. 

Deutung und Anbringung: D e r grosse Quader wurde 
i m H o f v o n Haus 2 i n Insula 31 gefunden, i n d e m ein 
Handwerkerbetr ieb untergebracht war. E r k ö n n t e ur
s p r ü n g l i c h i n eine der Hofmauern eingelassen gewe
sen sein. E ine p r i m ä r e F u n k t i o n als Ladensch i ld ist 
nicht auszuschliessen 1 . 

Das G l i e d steht offensichtlich als G l ü c k s s y m b o l . 
Seiner N a t u r entsprechend symbolisier t das m ä n n 
l iche G l i e d animalische und vegetabile Fruchtbar
kei t 2 . I m t äg l i chen Leben hatte es vorwiegend ü b e l a b 
wehrende u n d g l ü c k b r i n g e n d e F u n k t i o n : Es s c h ü t z t e 
P r i v a t h ä u s e r gegen innen u n d nach aussen, so bei
spielsweise L ä d e n u n d W e r k s t ä t t e n i n P o m p e j i u n d 
Delos u n d w o h l auch i n unserem F a l l 3 . Z u d e m war 
der Phal lus , aus unterschiedl ichem M a t e r i a l gearbei
tet, e in beliebter T a l i s m a n 4 . 

R M A , Inv. 1928.633. - Fundor t : 1928, S c h ö n b ü h l , i n 
der G e r ö l l h a l d e a m Nordabhang, Reg ion 2. - Weis 
ser, f e inkörn iger , leicht kreidiger, biogener Ka lks t e in , 
ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jura
kalkstein. - E r h . H . 32,3 cm, B r . 18 cm, T . 28,5 cm. -
Rechte Seite m i t S ä g e s p u r e n u n d vertieftem Spiegel; 
Vordersei te Beizer ; Zahneisen u n d Bohrung i m Haar , 
Augen gebohrt. Innenseite Sinterspuren. 

Reliefierter Löwenkopf , bis auf rechte Seite übe ra l l 
gebrochen, O b e r f l ä c h e verwittert. 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.11, 234; Hänggi 27. 32 Nr. 17; 
S. 40 Abb. 28 (fehlt auf Rekonstruktionszeichnung S. 29 Abb. 19). 

D e r L ö w e n k o p f w i r d v o n einer zottigen, aufgeworfe
nen M ä h n e gerahmt, die aus zweigeteilten, s ich kräf
t ig v o m Hin te rg rund abhebenden S t r ä h n e n besteht. 
V o n ih r hebt s ich das s ch l au fen fö rmig gebildete 
rechte O h r ab. V o n dem einst plastisch u n d expressiv 
gearbeiteten Gesicht ist nur noch ein T e i l der zusam
mengezogenen St i rn und der kugelige, unter e inem 
bandartigen O b e r l i d liegende Augapfel m i t gebohrter 
Pup i l l e erhalten. 

D e r K o p f der Raubkatze zeigt Gemeinsamkei ten 
mi t südga l l i s chen Wasserspeiern. E r erinnert an L ö 
w e n k ö p f e v o m G e b ä l k des Per ibolos des ersten F o -

1 Vgl . z.B. das Ladenschild des L . Livius Firmus in Pompeji (Ins. 
I X 1,5): R. Brilliant, Pompeii A D 79 (1979) 225 mit Abb.; 
W. Gaitzsch, Werkzeuge und Handwerk in Pompeji, A W 14,3, 
1983, 7 Abb. 9. S. 9. Vgl . Anm. 3. 

2 Der Kleine Pauly 4 (1979) 70Iff. s.v. Phallus (Herter). 
3 Pompeji: Vgl. z.B. H . Eschebach, Pompeji. Erlebte antike Welt 

(1978) Abb. 232; Pompei 1748-1980. I tempi della documenta
zione. Ausstellungskat. Rom (1981) 162 Abb. 17B; M . Grant, Eros 
in Pompeii. The Secret Rooms of the National Museum of Naples 
(1975) 30; Zimmer 194 Nr. 134 (aus Terrakotta). - Delos: P. Bru-
neau, Recherches sur les cultes de Délos à l 'époque hellénistique 
et à l 'époque impériale (1970) 643f.; J. Marcadé, Reliefs déliens, 
Etudes déliennes, 1. Suppl. Bulletin de correspondance hellénique 
(1973) 329ff. - Vgl. auch den in der Kirche Saint-Martin in Aven
ches sekundär vermauerten Block mit Phallus: H . Bögli, Röm. 
Fundbericht, J b S G U F 57, 1972/73, 285 Taf. 46,2; Bossert, Reliefs 
Kat. Nr . 50. - Vgl. auch die beiden im Vorfundament eines 
Hauses auf dem Biberlikopf eingemauerten Quadersteine: R. 
Laur-Belart, Der frührömische Wachtposten auf dem Biberlikopf 
(SG), Ur-Schweiz 26, 1962, H . 2/3, 47 mit Abb. 41 S. 43. 

4 Vgl . z.B. Kaufmann-Heinimann 160ff. Kat. Nrn. 287-295 Taf. 
178-179. - Zahlreiche Quader wurden in den römischen Provin
zen gefunden, doch meist nicht in situ: Vgl. z.B. CSIR Great 
Britain 1 Fasz. 3. Yorkshire (Bearb. S.R. Tufi, 1983) 7If. Kat. 
Nrn. 123. 124 Taf. 32-33. - CSIR Great Britain 1 Fasz. 5. Wales 
(Bearb. R. J. Brewer, 1986) 59 Kat. Nr . 98 Taf. 33. - CSIR Great 
Britain 1 Fasz. 6. Hadrian's Wall West of the North Tyne, and 
Carlisle (Bearb. J. C. Coulston - E. J. Phillips, 1988) 141f. Kat. 
Nrn . 404-407 Taf. 96-97; 147f. Kat. Nrn . 442-447 Taf. 102; Taf. 
103; 150f. Kat. Nrn . 457-461 Taf. 104-05; 152 Kat. Nr . 466 Taf. 
106. 



rums i n G l a n u m sowie einen ebenfalls leicht ge
schnitzt wi rkenden K o p f aus Orange m i t ä h n l i c h auf
gebohrtem M ä h n e n h a a r , i n dem L i c h t u n d Schatten 
spielen 1 . 

Datierung: Sie kann für den Wasserspeier nur durch 
den allgemeinen Kon tex t erfolgen. In den Jahren 
1917 bis 1929 hat K . Stehl in den T e m p e l auf dem 
S c h ö n b ü h l i n mehreren Grabungen untersucht. E r 
glaubte, dre i Bauphasen fassen z u k ö n n e n 2 . D e n Po 
diumstempel datierte er i n neronisch bis flavische 
Zei t . 

H . Kah le r , der 1939 die q u a l i t ä t v o l l s t e n der v o n 
K . Stehl in ausgegrabenen Kapi te l l e publizierte , unter
schied g rösse re u n d kleinere korinthische K a l k s t e i n 
kapitelle. V o n den beiden Typ C zuzurechnenden K a 
pi tel len wies er die grossen dem Pod iums tempe l zu , 
die kleineren dem inneren, die toskanischen dem ä u s 
seren S ä u l e n h o f u n d datierte sie nach typologischen 
u n d sti l ist ischen K r i t e r i e n i n neronisch bis f rühf lavi -
sche Z e i t 3 . 

R . Laur-Belar t grub 1933 bei der Frei treppe unter
halb des S c h ö n b ü h l - T e m p e l s , 1945 zwischen T e m p e l 
u n d Treppe. E r glaubte, dass der sich neben dem P o 
d i u m befindende Vierecktempel 47, i n dem M ü n z e n 
bis zur Ze i t D o m i t i a n s u n d eine P r ä g u n g des A n t o n i 
nus P ius z u m Vorsche in gekommen waren, nicht 
gleichzeit ig sein k ö n n t e mi t der grossen Tempelan
lage 4 . D e r B a u des Tempels fiel seiner M e i n u n g nach 
i n die M i t t e des 2. Jahrhunderts. Dieses D a t u m war 
i h m umso lieber als er auf diese Weise 
- einen Zusammenhang mi t dem j ü n g e r e n szeni

schen Theater herstellen konnte (gemeinsame 
Achse; B ü h n e n f r o n t ) 

- Gle ichzei t igkei t m i t dem (vermuteten) Forumsaus
bau u n d der Antoninus-Inschrif t . 
A l s terminus post quem besitzen w i r die i n den bei

den Tempelchen 67a u n d 67b (Abb. 14) gefundenen 
M ü n z e n aus claudischer Ze i t 5 . N a c h den Unte r su
chungen v o n M a r k u s Peter weisen die Z i rku la t ions 
spuren der claudischen M ü n z e n darauf h in , dass die 
Nieder legung der M ü n z e n i n beiden Tempelchen erst 
i n neronischer Ze i t au fhö r t e . 

49 Zwei Fragmente mit Schuppen (von Capricorn?) 
Tafel 34 

49a Fragment mit Schuppen 

R M A , Inv. 1921 AI, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1927, S c h ö n b ü h l , a m Nordabhang i n der Ge rö l l 
schicht. - E r h . L . 13,5 cm, B r . 22 cm, T . 15,4 cm. -
Weisser bis beiger, f e inkörn ige r Ka lks t e in , vermut
l i c h s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner Jurakalkstein. 
- B e i z - u n d Zahneisen, eine Schmalseite grob mi t F lä 
che geglä t te t . 

U n r e g e l m ä s s i g ausgebrochenes Fragment mi t 
Schuppendekor u n d Ansatz einer Flosse i n hohem 
Relief . 

Unveröffentl icht - Vgl . Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.11, 215. 

49b Fragment mit Schuppen 

R M A , Inv. 1927.42, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Ebenda. - E r h . L . 16,5 cm, H . 12 cm, T . 16 cm. - M a 
terial u n d Bearbeitung wie 49a. 

U n r e g e l m ä s s i g ausgebrochenes Fragment mi t 
Schuppendekor i n hohem Relief . 

Vgl. unter 49a. 

D i e beiden u n r e g e l m ä s s i g ausgebrochenen, nicht 
aneinanderpassenden K a l k s t e i n b l ö c k e wurden a m 
Nordabhang des Tempels auf dem S c h ö n b ü h l gefun
den. Läng l i che , dicht beieinanderliegende b l a t t ä h n 
l iche Geb i lde treten deutl ich aus dem Rel iefgrund 
heraus, dessen Ansa tz bei 49a noch zu erkennen ist. 
D i e einzelnen F o r m e n s ind m i t dem Beizeisen klar 
voneinander getrennt, z u m T e i l erkennt m a n noch 
die Spuren eines feinen Zahneisens. 

Gegen die Deutung als Blat twerk sprechen die 
leicht gerundete F o r m sowie die fehlende Blattstruk
tur; h i n z u kommt , dass Blattgewinde u n d -girlanden 
vorwiegend m i t anderen F r ü c h t e n zusammen vor
k o m m e n . Daher liegt eine Deutung als Schuppen nä 
her. D e r an eine Flosse erinnernde Ansa tz auf B l o c k 
49a k ö n n t e für eine Deutung als M i s c h - bzw. Meerwe
sen sprechen. 

1 Glanum: Glanum. Cité grecque et romaine de Provence, Les dos
siers d'archéologie 140, Juli/August 1989, Abb. S. 30 Nr . 4 
(A. Roth Congés). - Orange: Espérandieu 1, 186 Nr . 255. 

2 K . Stehlin, Jahresbericht, B Z G 19, 1920, V ; Hänggi 8f. mit Anm. 
17. 18. 

3 Kahler 26f. 29 Taf. 1 (C7; C8); Hänggi 15; Trunk 45ff. 106ff. 
4 R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica (1966) 82; Hänggi 

9; Laur-Belart - Berger 85f. 
5 H . W. Doppler, Der Münzfund aus den gallorömischen Tempeln 

auf dem Schönbühl (Augst). Provincialia, Festschrift für Rudolf 
Laur-Belart (Hrsg. Stiftung Pro Augusta Raurica, 1968) 70ff. 



Deutung: Es ist denkbar, dass die beiden Fragmente 
z u e inem C a p r i c o r n oder e inem ä h n l i c h e n M i s c h w e 
sen g e h ö r t e n , wie w i r es beispielsweise v o m G i e b e l 
eines Grabma l s i n K ö l n oder e inem G i e b e l aus M a i n z 
her kennen 1 . A u f den S a n d s t e i n b l ö c k e n i n M a i n z wer
den zwei m i t verschiedenen F r ü c h t e n gefüll te Fü l l 
h ö r n e r v o n je e inem Capr i co rn flankiert. D e r hintere 
geschuppte K ö r p e r t e i l endet i n e inem Fischschwanz. 
D i e K ö l n e r B löcke s tammen v o n e inem kle inen G r a b 
bau der bekannten Nekropo le an der Luxemburger 
Strasse. A u f den B löcken des antithetisch aufgebauten 
T y m p a n o n erkennt m a n heute noch zwei S t e i n b ö c k e 
m i t H ö r n e r n , Bocksbart u n d S c h u p p e n k ö r p e r sowie 
Flossen u n d Schwanz. Zwischen ihren Vorderbe inen 
halten sie einen Globus . 

Das Capr i co rn , das i n der kaiserzei t l ichen R e p r ä 
sentationskunst einen festen P la tz innehatte, verweist 
auf den D e n k m ä l e r n auf den Sieg u n d den daran an

schliessenden Fr ieden; es ist Garan t des Go ldenen 
Zeitalters u n d L o y a l i t ä t s s y m b o l . 

Triff t die Deutung der beiden Fragmente zu , dann 
unterstreichen sie ebenso wie die Quader des Waffen
frieses den offiziel len Charakter des Tempels auf dem 
S c h ö n b ü h l . 

1 Mainz: Espérandieu 14, 55 Nr. 8517 Taf. 65; Selzer 228f. Nr . 231 
mit Abb. - Köln: P. Hommel, Studien zu den römischen Figuren
giebeln der Kaiserzeit (1954) 60ff. Abb. 15; J . -N. Andrikopoulou-
Strack, Grabbauten des 1. Jh. n.Chr. im Rheingebiet, 43. Beih. 
BJb (1986) 29ff. mit Taf. 29b und Abb. 5; dies., Das Felsengrab
mal von Schweinschied, MainzZ 84/85, 1989/90, 301f. - Vgl . auch 
Kapitelle in Vienne: Espérandieu 1, 270f. Nrn. 379-382; Mercklin 
27Iff. Nrn. 639a-e mit Abb. 1244-1250. 



50 Rankenfries von der Türeinfassung 
des Grienmatt-Heiligtums 
Tafel 35-38; A b b . 15; 17 

D i e zahlreichen M a r m o r b r u c h s t ü c k e s tammen w o h l 
v o n der T e m p e l t ü r des Gr ienmat t -He i l ig tums . D i e 
zwischen etwa 1800 u n d 1978 gefundenen Fragmente 
v o n T ü r s t u r z u n d L a i b u n g s ind heute nur noch tei l 
weise erhalten. D i e ä l t e s t en bekannten Funde stam
men aus der v o n A . Parent i m Gr ienmat t -Bez i rk 
d u r c h g e f ü h r t e n « G r a b u n g » (Abb. 17). E r Hess die 
Funde nebst anderen Archi tek tur - u n d Skulpturfrag
menten nach Basel bringen, wo sie die Grot te des 
Fabr ikanten J . R . Forcar t -Weis s c h m ü c k t e n (Abb. 
20-21). In die ant iken Funde wurden K l a m m e r l ö c h e r 
gehauen, anschliessend wurden sie mi t rotem M ö r t e l 
i n der Grot te fixiert. N a c h der A u f l ö s u n g der Grot te 
i m Jahre 1907 gelangten die Fragmente ins H i s t o r i 
sche M u s e u m Basel u n d 1957 wieder nach Augst zu 
rück . 

D i e i m M u s e u m ausgestellten B r u c h s t ü c k e passen 
nur teilweise B r u c h an B r u c h aneinander u n d sollen 
einen E i n d r u c k v o m einstigen Aussehen der kostba
ren T ü r e i n f a s s u n g geben. D i e i m Augster «Gros s -
s t e i n » - D e p o t aufbewahrten S t ü c k e s tammen mehr
hei t l ich v o n der v o m Betrachter aus gesehen rechten 
T ü r l a i b u n g . Le ide r Hessen sich be i der jetzigen Un te r 
suchung nur insgesamt v ier Fragmente z u s a m m e n f ü 
gen. D ies mag dami t z u s a m m e n h ä n g e n , dass einige 
S tücke , ü b e r deren Aussehen aus den Inventarkarten 
nur wenig Informationen gewonnen werden konnten, 
verlorengegangen, andere viel le icht nach Kaiseraugst 
verschleppt worden s ind (vgl. 50v); ausserdem haben 
systematische Ausgrabungen i m Gr ienmat t -Bez i rk 
bis heute nicht stattgefunden. 

A. Parent, Mémoire abrégé sur les antiquités d'Augusta Rauraco-
rum autrefois chef-lieu d'une Colonie Romaine et Recueil des fouil
les exécutés sur les lieux suivies de la découverte nouvellement faite 
de la forme et décoration de son Temple, destiné à l'utilité des 
recherches sur l'Architecture Antique (1802) 13f. 22f. 29 mit Anm. 
9; ders., Mémoire abrégé sur les antiquités d'Augusta Rauracorum, 
suivies de la découvert nouvellement mise au jour de la forme et de 
la décoration de son Temple (1802) Zeichnungsnr. 3 zu S. 44; Gra
bungsakte Stehlins P A 88, H 7.12a, 26; H 7.2, 169; H 7.11, 203ff. 
233; H 7.13, 24; Stähelin 1948, 436; Jucker 1958, 39. 42 Taf. 21,8; 
Laur-Belart 1960/61, 31. 39 Abb. 5 Taf. 3; ders. 1966, 103 Abb. 61 
69; Mart in 1975, 344 s.v. Türrahmen aus Marmor; Mart in 1987 
Abb. 34f.; Laur-Belart - Berger 111. Abb. 32 S. 113; Trunk 125ff. 
135ff. 

I m folgenden werden die erhaltenen, anschliessend 
die verschollenen Fragmente, nach Fundjahren ge
ordnet, aufgeführ t . A l l e S tücke bestehen aus weissem, 
f e i n k ö r n i g e m M a r m o r , der ve rmut l i ch aus den Stein
b r ü c h e n v o n Carrara stammt. 

D e r Aufbau w i r d anhand der i m M u s e u m ausge
stellten S t ü c k e beschrieben (50a, vgl . A b b . 15). 

A b b . 15 Augst. T ü r r a h m u n g . Fr ies mi t Akanthus -
• ranke aus der Gr ienmat t . M . 1:13. Z e i c h 

nung E . Fü l le r . 



Eine schmale Leiste u n d e in Scherenkymat ion le i 
ten z u m Rankenfries übe r . Diesen reichsten Streifen 
beherrscht e in flach S-förmig geschwungener Akan-
thusrankenfries (rinceaux courant, running scroll), der 
aus e inem kräf t igen , leicht kant ig gebildeten Hauptast 
besteht, aber keine Nebensprossen hat (vgl. aber R a n -
kenschös s l i nge des Frieses 51 v o m T e m p e l auf dem 
S c h ö n b ü h l ) . Ihn beleben Blü ten , Vögel , Schnecken 
u n d Schlangen. D i e Ranke besteht aus sich wel lenför
m i g aneinanderreihenden schmalen B lä t t e rn , die aus 
e inem Wachs tumsknoten mi t drei k le inen mi te inan
der verwachsenen K e l c h b l ä t t e r n wachsen. D i e den 
kräf t igen Stengel u m h ü l l e n d e n B lä t t e r s ind auf- u n d 
unterbohrt, die Blat tnerven durch feine L i n i e n ange
deutet. Vere inzel t gehen v o m Hauptast kleine V e r 
ä s t e l u n g e n aus. In den Z w i c k e l n sitzen, betont i n die 
M i t t e gesetzt, grosse vier- bzw. fünfblä t t r ige B l ü t e n 
mi t dreigeteil tem Fruchtknoten. Sie wachsen nicht, 
wie z u erwarten w ä r e , aus feinen Stengeln, sondern 
s ind ohne Zusammenhang vor den Hin te rg rund ge
setzt. D i e leicht g e w ö l b t e n B l ü t e n b l ä t t e r m i t akzen
tuierten Bohrungen a m Bla t t rand u n d auf dem 
Fruchtknoten heben sich deut l ich v o m Rel iefgrund 
ab. 

A u f dem mi t Akanthusranke u n d Rosetten gefüll
ten Bi ldst re i fen bleibt auch noch P la tz für eine ü p 
pige, abwechslungsreiche Fauna: Zwischen den R a n 
ken t u m m e l n sich zahlreiche kleine, an Fruchtsten
geln pickende oder umherflatternde Vögel . D i e i m 
Vergle ich z u R a n k e n u n d B l ü t e n auffallend k le inen 
Tiere s ind sorgfäl t ig und abwechslungsreich darge
stellt: Sie unterscheiden sich durch Detai ls wie Gefie
der u n d S c h n ä b e l . M a n c h m a l s ind kleine Äs te , die 
F ü s s e oder der a m Rel iefgrund anliegende Flügel nur 
skizziert . D o c h nicht nur sie beleben das Blat twerk, 
sondern auch kleine Schlangen, Schnecken u n d V o 
gelnester. 

E ine schmale Leiste u n d ein einfacher Perlstab m i t 
langovalen, vo l len Gl i ede rn , die durch kleine Stege 
mite inander verbunden sind, b i lden den Ü b e r g a n g 
z u m innersten vegetabil verzierten Fries . E r zeigt den 
gleichen D e k o r wie der äusse re Fries , ist j edoch ein 
wenig breiter. D e n Abschluss gegen innen bi ldet eine 
glatte, schmale Leiste. Auffäll ig s ind auf B l o c k Inv. 
1898.75.3 mehrere kleine H o l z d ü b e l , die sich ohne 
erkennbares System ü b e r den B l o c k verteilen. Spuren, 
die auf eine farbige Bemalung hinweisen w ü r d e n , feh
len. 

M i t d e m Fragment Inv. 1898.75,4 (Tafel 37) ist uns 
ein Eckblock, der v o n der rechten T ü r l a i b u n g i n den 
T ü r s t u r z übe r l e i t e t e , erhalten. D a r a u f ist die Eck lö 
sung i m Bereich der beiden inneren Friese ersichtl ich: 
A u s der w e l l e n f ö r m i g e n Akanthusranke wachsen drei 
sich nebeneinander aufrichtende schmale Blä t t e r ; sie 
s ind als Abschluss v o n Akanthusranken häuf ig anzu
treffen. D e r innere Blü tenf r ies zeigt i n der oberen 
Zone einen kandelaberartigen Aufbau: A u s einer A r t 
K e l c h mi t zwei nach aussen gekehrten B lä t t e rn , deren 
Enden sich verdicken, w ä c h s t ein h e r z f ö r m i g e s G e 
bi lde m i t eingerollten Volu ten ; au f diesen folgt e in 
weiterer K e l c h mi t l a n z e t t f ö r m i g e n B l ä t t e r n u n d saf
tigen, nach aussen eingedrehten B lä t t e rn . Ihn b e k r ö n t 
eine B l ü t e n k n o s p e oder Frucht . 

W i c h t i g ist i n diesem Zusammenhang auch das 
Fragment 50f, das verdeutlicht, dass auch der an den 
Perlstab anschliessende Fries mi t e inem h e r z f ö r m i g 
gestalteten Blat twerk abschloss (Tafel 36). D e r Auf 
bau ist also ä h n l i c h wie bei Fragment 51a v o m S c h ö n 
b ü h l - B e z i r k (Tafel 39). 

W i e be i zahlreichen Vergleichsbeispielen - so etwa 
bei der T ü r r a h m u n g v o m B a u der E u m a c h i a i n P o m 
peji, den Pi las tern des Tet rapylon i n C a v a i l l o n u n d 
anderen Pi las te rn 1 - muss m a n für den Tür f r i e s als 
unteren Abschluss einen Akanthuske lch annehmen, 
aus d e m die R a n k e n emporwuchsen. 

V o m Türsturz s ind zwei aneinanderpassende Frag
mente erhalten (Inv. 1908.188; 1908.190). A n sie 
scheint der Fr iesblock 50m anzupassen. D e r T ü r s t u r z 
entspricht i n Aufbau und Bearbeitung dem der T ü r 
laibungen; der K o n t u r der z u m Scherenkyma gerich
teten H ü l l b l ä t t e r ist allerdings i m Unte rsch ied z u 
dem der T ü r l a i b u n g e n gebohrt. Erhal ten ist hier b e i m 
Akanthusrankenfries das Zent ra lmot iv , e in mehr
b l ä t t r i ge r Akanthuskelch , aus dem zu jeder Seite h i n 
eine m i t V ö g e l n belebte R a n k e wächs t . A u c h dieses 
System ist geläufig. W i r f inden Akanthuskelche, aus 
denen we l l en fö rmige R a n k e n wachsen, i n verschiede
nen Gattungen: so etwa b e i m Rankenfries des N y m -
p h ä u m s v o n N î m e s , b e i m ' A r c admirable ' i n Arles , 
der Bas i l i ca i n V a i s o n , auf Grabste inen u n d -urnen 
sowie zahlreichen B löcken i n Narbonne 2 . D i e erhalte
nen Marmorfragmente zeigen grosse Ü b e r e i n s t i m 
mungen mi t denen des Frieses v o m T e m p e l auf dem 
S c h ö n b ü h l 51. 

1. Erhaltene Fragmente 

50a 
Tafel 35; 37-38 

R M A , Inv. 1898.75.3.4; 1904.138.3.6; 1908.188; 
1908.190. - T ü r l a i b u n g : L . 60 cm, Br . (= H. ) (ohne 
modernen Zement) 3,15 m, T . 14,7 cm; T ü r s t u r z : E r h . 
L . 83 cm, B r . 59 cm, max. T . 17 cm. - Innerer A b 
schluss sowie R ü c k s e i t e gesägt , Aussenseite Zahn f l ä 
che u n d Zahneisen, Ornament: Beizeisenspuren u n d 
Bohrungen. 

Zur Literatur vgl. oben. 

1 Pompeji: P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (1987) 
317. 318 Abb. 25a. b. - Pilaster und Lesenen, vgl.: P. Pensabene, 
La decorazione architettonica di Cherchel: cornici, architravi, 
soffiti, basi e pilastri, 150 Jahr-Feier D A I Rom, 25. Ergh. R M , 
1982, Taf. 67; Janon 42 Abb. 14. 

2 Nîmes: R. Naumann, Der Quellbezirk von Nîmes (1937) Taf. 
38a.b. - Arles: A . v. Gladiss, Der 'Arc du Rhône ' von Arles, R M 
79, 1972, Taf. 44, 1; Janon 41 Abb. 12. - Basilica in Vaison: 
Janon 39 Abb. 9; 47 Abb. 20. - Grabsteine: G . Barruol - J. Gas-
cou - J.-C. Bessac, Nouvelles inscriptions du Bas-Empire à 
Nîmes, RANarb 15, 1982, 298 Abb. 11. 12; G . Sauron, Les eippes 
à rinceaux, Gall ia 41, 1983, 59ff.; vgl. auch Böschung (Anm. 6). -
Graburnen: Sinn 109f. Nrn . 74. 75 Taf. 22. - Narbonne: Janon 
6Iff. Nrn . 24-31 Taf. 7. 8. 



D e r Marmorf r i es zeichnet sich durch eine reiche O r 
nament ik u n d gute Q u a l i t ä t aus. A u f die glatte ä u s 
sere, zwischen 3,8 u n d 4 c m breite Randleis te folgt e in 
lesbisches Bügelkymation; der obere T e i l ist abge
schnitten, der untere flieht leicht z u r ü c k . D i e Bügel 
greifen weit aus u n d umschliessen die kugelig gebil
dete Öse . D e r obere Büge labsch luss verschwindet 
unter der Randleiste . D i e Blattei le der drei lappigen 
Bügel fü l lung werden durch kleine B o h r l ö c h e r vone in 
ander getrennt. D i e ebenfalls durch Bohrungen struk
turierte Z w i s c h e n b l ü t e erinnert i n ihrer F o r m an eine 
Tulpe . 

A u f das B ü g e l k y m a t i o n folgt, ohne R ü c k s i c h t au f 
seinen R h y t h m u s zu nehmen, der Eierstab. E i u n d 
Schale s ind z u m K y m a t i o n h i n abgeschnitten, die 
Schale ist unten geschlossen. D e r l a n z e t t f ö r m i g e P fe i l 
w i r d durch einen leicht eingetieften, mi t zwei B o h r l ö 
chern versehenen Steg mi t der Schale verbunden. D i e 
E ie r k ö n n e n rund oder spitz gebildet sein. W i e d e r u m 
direkt daran setzt e in Perlstab an, dessen einzelne 
l äng l i ch -ova le G l i ede r u n d doppelkegelartige Per len 
durch feine Stege miteinander verbunden s ind. D i e 
kräf t igen , ovalen Per len s ind langgestreckt, die Z w i 
schenglieder er innern i n ihrer F o r m an Rauten . 

D e r daran anschliessende pflanzliche Streifen, i n 
Draufs icht wiedergegeben, besteht aus e inem geraden 
Stengel mi t vier , sechs oder acht paarweise angeord
neten B lä t t e rn . Ihr R a n d kann glatt u n d spitz zu lau
fend, gewellt oder gezackt sein. Diese Blattfolgen 
wachsen aus k le inen K e l c h b l ä t t e r n . D i e M o n o t o n i e 
der A n o r d n u n g w i r d gemildert durch die alternieren
den F r ü c h t e , die eine M i s c h f o r m zwischen E iche ln 
u n d Schi l fkolben darstellen, sowie Mohnkapse ln , die 
mi t den drei Bla t t formen kombin ie r t werden k ö n n e n . 
D e r Schaft wächs t , i m m e r wieder ve r jüng t , aus den 
Scheiden empor. D i e Struktur der Blat tnerven ist 
deut l ich wiedergegeben, der gezackte U m r i s s der 
B lä t t e r m i t Punktbohrungen betont. 

50b 
Tafe l 36 

R M A , Inv. 1898.75.1, « G r o s s s t e i n » - D e p o t , i m W ü r t 
temberger Hof , Basel , v o r ü b e r g e h e n d eingemauert 
(vgl. A b b . 20-21). - Fundor t : Augst. - E r h . L . 24,6 cm, 
B r . 29 cm, T . 12,6 cm. - Seit l icher Abschluss gesägt , 
stark gebohrt. K l a m m e r l ö c h e r modern . 

R ü c k s e i t e teilweise, seitlicher Abschluss ganz erhal
ten, Fr ies mi t M o h n b l u m e part iel l ; beidseit ig sekun
d ä r begradigt. R ö t l i c h e r M ö r t e l an den Seiten u n d an 
Oberkante, v o n s e k u n d ä r e r Vermauerung i m W ü r t 
temberger H o f s tammend. 

Unveröffentlicht. 

V o m Pflanzendekor s ind drei geschwungene, lan
z e t t f ö r m i g e Blä t t e r , eine M o h n k a p s e l sowie der A n 
satz eines Kelches erhalten, aus dem der n ä c h s t e Sten
gel wuchs. 

R M A , Inv. 1898.75.2, « G r o s s s t e i n » - D e p o t , v o r ü b e r 
gehend i m W ü r t t e m b e r g e r Hof , Basel , eingemauert 
(Abb . 20-21). - Fundor t : Augst. - E r h . L . 31,4 cm, Br . 
25,2 cm, T . 15 cm. - M a r m o r grau geäde r t . - R ü c k 
seite u n d Aussenseite der Leiste gesägt, kleine recht
eckige Vert iefung modern, v o n Einlassung i n Grot te : 
L . 2,8 c m , B r . 1 c m , T . 1,6 cm. - Z a h n f l ä c h e , Be iz 
eisen, stark gebohrt. 

Ä u s s e r e r Abschluss sowie R ü c k s e i t e erhalten, seit
l i c h u n d auf H ö h e des Scherenkymations ausgebro
chen. 

Unveröffentlicht. 

Dieses B r u c h s t ü c k unterscheidet sich v o n den ü b r i 
gen Fragmenten durch seinen Pflanzendekor: H i e r 
reihen sich zwei kräf t ige , stark gezackte B lä t t e r anein
ander. Zwischen den B l ä t t e r n befindet s ich eine B lü t e 
oder e in weiteres, noch zusammengerolltes Blatt , an 
das das n ä c h s t e Blat t m i t St iel anschliesst. E i n ä h n l i c h 
gezacktes, allerdings sehr fragmentarisch erhaltenes 
Blat t k o m m t auf Fragment 50p vo r (Tafel 76). 

50d 
Tafe l 36 

R M A , Inv. 1904.138.1, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Augst . - E r h . L . 35,2 cm, B r . 33,5 cm, T . 11,6 cm. 
- R ü c k s e i t e gesägt . Beizeisen, Ornament gebohrt. A n 
seitl icher Absch luss f l äche Reste v o n moderner V e r 
k lammerung, s e k u n d ä r für Einlassung zugehauen. 

B r u c h s t ü c k r u n d u m gebrochen, Ansa tz der H ü l l 
b l ä t t e r vorhanden. A n Innenseite Reste v o n rö t 
l i chem M ö r t e l . 

Bernoulli 5 Nr. 36. 

A n vegetabilem Schmuck zeigt dieses Fragment einen 
Stengel m i t v ier paarweise angeordneten zungenfö r 
migen B lä t t e rn , den Ansatz einer B lü te sowie unter 
dem Scherenkyma geringe Reste eines H ü l l b l a t t s . 

50e 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1904.138.2, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: N a c h den Angaben unter dem Aqua re l l s tammt 
das Fragment aus den Fundamenten des Cas t rum 
Rauracense. - E r h . L . 45,2 cm, B r . 17,8 c m , T . 9,8 cm. 
- Ornament stark, Blat t und B lü t e des Tierfrieses par
t ie l l gebohrt. Innerer Abschluss gesägt . V e r k l a m m e 
rung seit l ich des Schilfblattdekors modern , ebenso 
L o c h auf Innenseite. 

Fragment m i t Pf lanzendekor u n d V ö g e l n seit l ich 
ausgebrochen, innerer Abschluss u n d R ü c k s e i t e er
halten. D a r a n u r s p r ü n g l i c h anpassend 50C (Tafel 36). 

Aquarell Neustück. 



B e i diesem Marmorf ragment besticht der Ranken 
fries durch seine gute Q u a l i t ä t u n d Lebendigkei t . 
Beidsei t ig der fünfb lä t t r igen B lü t e befinden sich zwei 
kleine V ö g e l c h e n m i t deut l ich gekennzeichnetem G e 
fieder, die auf G r u n d ihres unterschiedlichen Feder
kleides u n d Schnabels verschiedenen A r t e n a n g e h ö 
ren. I m daran anschliessenden H ü l l b l a t t m i t v i e rb l ä t t 
riger B lü t e befand sich e in weiterer pickender Voge l . 
A n dieses Fragment passen 50C (Tafel 77) u n d 50n 
(Tafel 75) an. 

50/ 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1904.138.5, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Augst. - E r h . L . 27,2 cm, Br . 32,6 cm, max. T . 
9 c m . - Beizeisen, Ornament stark, Pf lanzendekor 
part iel l gebohrt, Leistenabschluss gesägt . M o d e r n e 
K l a m m e r l ö c h e r m i t Resten v o n Zement , s e k u n d ä r 
zugehauen. 

Abschlussleiste erhalten, R ü c k s e i t e ausgebrochen, 
beidseit ig u n r e g e l m ä s s i g e Bruchf l äche . 

Unveröffentlicht. 

Dieses Fragment belegt trotz schlechter Erhal tung, 
dass sich h e r z f ö r m i g eingerollte, ornamental gestal
tete B lä t t e r nicht nur auf dem inneren Abschluss i m 
oberen T ü r b e r e i c h f inden. E i n ä h n l i c h gezacktes Blat t 
k o m m t auf B l o c k 50c vor (Tafel 36). 

50g 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1908.191, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst, 1907 b e i m K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t zu
sammen m i t Inv. 1908.188-190 gefunden (vgl. 50a 
sowie 50C). - E r h . L . 27,6 cm, B r . 24,8 cm, T . 14,8 cm. 
- Z a h n f l ä c h e an Leistenabschluss u n d l inker Seite, 
Beizeisen; starke Bohrungen. 

Randleis te u n d T e i l der R ü c k s e i t e erhalten, anson
sten ausgebrochen. 

Unveröffentlicht. 

Unterha lb der stark gebohrten Ornament ik ist e in 
T e i l eines Stengels mi t k räf t igen B l ä t t e r n erhalten, 
deren R a n d gewellt ist. 

50h 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1908.192, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst. - E r h . L . 24,6 cm, Br . 23,4 cm, T. 14 cm. -
Abschluss der Leiste mi t brei tem Zahneisen bearbei
tet; zahlreiche Bohrungen. A n rechter Leistenseite 
ausgebrochenes modernes K l a m m e r l o c h . 

Friesfragment mi t erhaltenem Leistenabschluss, 
sei t l ich u n r e g e l m ä s s i g ausgebrochen, R ü c k s e i t e par
t ie l l erhalten. O b e r f l ä c h e stark versintert. 

U n t e r B ü g e l k y m a t i o n , Eier- u n d Perlstab ist der Rest 
einer M o h n k a p s e l mi t anschliessendem Stengel erhal
ten. 

50i 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1908.193, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1907, b e i m Gr ienmat t -Tempel . - E r h . L . 20,6 cm, Br . 
39,4 cm, T . 6,8 cm. - Aussenseite der Leiste, schräge 
F l ä c h e u n d R ü c k s e i t e gepickt, Reste v o n moderner 
Befestigung. Zahlre iche Bohrungen. Reste v o n D ü 
beln modern . 

Oberseite erhalten, seit l ich u n d auf R ü c k s e i t e aus
gebrochen. 

Unveröffentlicht. 

Erhal ten ist die äus se re Leiste, ein T e i l des stark 
gebohrten B ü g e l k y m a t i o n s sowie des Eierstabs. 

50j 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1911.84, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , ehemals i n Grot te i m 
W ü r t t e m b e r g e r Hof , Basel, vermauert (Abb. 20-21). -
E r h . L . 7,6 cm, B r . 12,5 cm, T . 5 cm. - Beizeisen. 

Fragment m i t r o s t r o t - b r ä u n l i c h e r V e r f ä r b u n g , mi t 
Stengeln u n d Mohnkapse ln . R u n d u m gebrochen, Re 
ste v o n rotem M ö r t e l . 

Unveröffentlicht. 

A u f dem kle inen Marmorf ragment erkennt m a n zwei 
M o h n k a p s e l n mi t Blat t sowie einen zwischen ihnen 
spriessenden weiteren Stengel. 

50k 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1911.85, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , ehemals i n Grot te i m 
W ü r t t e m b e r g e r Hof , Basel, vermauert (Abb. 20-21). -
E r h . L . 16 cm, Br . 14,2 cm, T . 10 cm. - M a r m o r . -
Beizeisen. 

R ü c k s e i t e erhalten, sonst gebrochen. K y m a t i o n , 
zwe i B lä t t e r u n d Stiel auf re l ief îer ter Seite. A n R ü c k 
seite Reste v o n rotem M ö r t e l . 

Unveröffentlicht. 

Dieses kleine Fragment, auf dem der T e i l eines Blü
tenstiels mi t zwei B l ä t t e r n erhalten ist, passt B r u c h an 
B r u c h an 50o (Tafel 36). 

501 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1911.86, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , ehemals i n Grot te i m 



W ü r t t e m b e r g e r Hof , Basel, vermauert (Abb. 20-21). -
E r h . L . 15,8 cm, B r . 17 cm, T . 10 cm. - R ü c k s e i t e ge
sägt, zahlreiche Bohrungen. 

R ü c k s e i t e des Fragments erhalten, ansonsten aus
gebrochen. Reste v o n rotem M ö r t e l . 

Unveröffentlicht. 

A u f dem v o n der rechten T ü r l a i b u n g s tammenden 
Fragment ist neben d e m Perlstab ein T e i l eines H ü l l 
blatts erhalten, i n das ein Voge l mi t langem Schnabel 
pickt . Das deut l ich unterbohrte Blat t hebt sich kräf t ig 
v o m Rel iefgrund ab. 

50m 
Tafel 37 

R M A , Inv. 1914.226, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst 1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t . - E r h . L . 
38,8 cm, B r . 20,8 cm, T . 12 cm. - R ü c k s e i t e gesägt , 
Beizeisen, zahlreiche Bohrungen. A n R ü c k s e i t e 12 c m 
hoher Absatz , Abarbei tung. 

Unveröffentlicht. 

A u f diesem Fragment v o m inneren T e i l der rechten 
T ü r l a i b u n g w i r d der Rankenfries v o n zwei an E i che ln 
bzw. Schi l fkolben erinnernden F r ü c h t e n mi t anset
zendem K e l c h sowie sechs l a n z e t t f ö r m i g e n B l ä t t e r n 
eingefasst. V o m Akanthusrankenfries ist der vordere 
T e i l eines H ü l l b l a t t s mi t Wachs tumsknoten sowie 
einer B lü t e erhalten; den restlichen G r u n d füllt e in 
Schneckenhaus aus, wie w i r es v o n B l o c k Inv. 1898.75 
sowie B l o c k Inv. 1904.138 (Tafel 37) her kennen. B e i 
diesem Fragment fällt die Wiedergabe der B lü t e auf, 
die i n dieser A r t sonst an diesem Fr ies nicht belegt ist: 
Sie w i r d , wie bei den Fragmenten v o m T e m p e l auf 
dem S c h ö n b ü h l , v o n einer Ranke eingefasst (Tafel 
38-39). Dieses Fragment passt an 50a (Tafel 37) an. 

50n 
Tafe l 36 

R M A , Inv. 1928.233, « G r o s s s t e i n » - D e p o t (Fotonr. 
1622). - Fundor t : Kaiseraugst, i n der M a u e r des süd
westl ichen Eckturms. - E r h . L . 35,6 cm, Br . 38 cm, T . 
16 cm. - R ü c k s e i t e gesägt, 15,4 c m breiter Absatz , T . 
1,3 c m . Beizeisen u n d Bohrer . 

Leistenabschluss, untere Schmalseite u n d R ü c k 
seite erhalten, ansonsten bestossen. Versintert . 

Unveröffentlicht. 

B e i diesem Fragment ist die Bügel fü l lung nicht als 
dreilappiges Blat t gestaltet; v ie lmehr ist eine A r t Ö s e 
b e i m Blat t stehengelassen worden. V o m Blattfries 
s ind zwei Paar l anze t t f ö rmige B lä t t e r mi t zwei an E i 
cheln er innernden F r ü c h t e n erhalten. A u s ihnen 
w ä c h s t der n ä c h s t e Stengel mi t gezackten B l ä t t e r n 
(vgl. 50c, Tafel 36). V o m Rankenfries ist nur noch der 
Ansa tz eines H ü l l b l a t t s erhalten. Z u diesem B l o c k ge
h ö r e n auch 50e u n d 50z. 

R M A , Inv. 1930.512, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst . 1931 zusammen mi t 50p-50s v o n K . Stehl in 
als dem K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t z u g e h ö r e n d 
identif iziert . - E r h . L . 18 cm, B r . 19,4 cm, T . 9 cm . -
R ü c k s e i t e gesägt , Beizeisen, Ornament u n d B l ü t e n ge
bohrt. Versintert . 

R ü c k s e i t e erhalten, sonst r u n d u m gebrochen. 

Unveröffentlicht. 

A u f dem kle inen Fragment mi t Blattfries u n d Sche-
renkymat ion ist v o m Rankenfries eine aufgebohrte 
B lü t e u n d ein kleines Vogelnest erhalten. E i n ä h n 
l icher Ausschni t t ist uns v o n der g e g e n ü b e r l i e g e n d e n 
T ü r l a i b u n g her bekannt (vgl. Inv. 1898.75). Dieses 
Fragment passt an 50k (Tafel 36) an. 

50p 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1930.513, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst, H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t . - E r h . L . 18 cm, 
B r . 13 cm, T . 11,6 cm. - Beizeisen u n d Bohrer . 

V o n R ü c k s e i t e nur schmaler Streifen erhalten, 
sonst bestossen. 

Unveröffentlicht. 

Das Fragment gibt e in deut l ich gezacktes Blat t m i t 
k r ä f t i gem Stengel wieder; unter dem Scherenkyma-
t ion ist der Ansa tz eines H ü l l b l a t t s zu erkennen. 

50q 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1930.514, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst, H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t . - E r h . L . 17,9 cm, 
B r . 22,8 cm, max. T . 8,2 c m . - Be iz - u n d Zahneisen, 
Z a h n f l ä c h e . Vert iefung für Befestigung i n Z u s a m 
menhang mi t T ü r r a h m e n ? 

B r u c h s t ü c k v o n Innenseite, R ü c k s e i t e erhalten. 

Unveröffentlicht. 

Das kleine Fragment mi t l a n z e t t f ö r m i g e m Blat twerk 
läss t s ich der l i nken T ü r l a i b u n g zuweisen. 

50r 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1930.515, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst, H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t . - E r h . L . 13,8 cm, 
B r . 17,4 cm, D . 8 cm. - Aussen- u n d R ü c k s e i t e gesägt . 
Beizeisen. 

R ü c k s e i t e u n d Abschluss erhalten, sonst ausgebro
chen. 



V o m Rel iefgrund heben sich zwei E iche ln ab, z w i 
schen denen ein Stengel mi t V e r d i c k u n g u n d gezack
tem Blat t e m p o r w ä c h s t . 

Tafel 36 

R M A , Inv. 1930.516, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : ^ ^ ^ • ^ ^ 
Augst, H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t . - E r h . L . 48 cm, 
B r . 61 c m , max. T . 45,5 cm. - R ü c k s e i t e gesägt , Z a h n - A b b x 6 A u g s t F r a g m e n t d e s F r i e s e s a u s d e r G r i e n . 
flache, Ornament gebohrt. m a t t ( ? ) 5 0 v M 1 : 1 Q 

Ä u s s e r e r Leistenabschluss u n d T e i l der R ü c k s e i t e 
des Fragments erhalten, ansonsten ausgebrochen. 

Unveröffentlicht. 

B e i diesem Fragment fallen nebst den zahlreichen 
Bohrungen b e i m B ü g e l k y m a t i o n die spitz auslaufen
den E ie r u n d Schalen sowie die teilweise kant ig gear
beiteten Per len u n d F ü l l u n g e n auf. 

50t 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1932.1544, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Augst 1932, Zisterne, Kiesgrube, Insula 7, Reg ion 
1. - E r h . L . 16,2 cm, B r . 20 cm, T . 9 cm . - Z a h n f l ä c h e , 
Beizeisen u n d Bohrer . 

R u n d u m gebrochenes Fragment mi t Stossfuge u n d 
Resten eines Blattfrieses u n d volutenart ig eingeroll
tem Rankenwerk . Versintert . 

Unveröffentlicht. 

A u f dem schlecht erhaltenen B r u c h s t ü c k erkennt m a n 
noch die Reste zweier spitz zulaufender B lä t t e r sowie 
einen T e i l des eingerollten Blattes. In seinem A u s 
sehen erinnert es an den h e r z f ö r m i g gebildeten vege-
tabilen Abschluss, wie er v o m Fragment 50a her be
kannt ist. D a es sich aber u m den Abschluss des R a n 
kenfrieses handeln dür f te , w i r d das b r u c h s t ü c k h a f t e 
Blat t eher als aufgerichtetes Blat t zu interpretieren 
sein. 

50v 
A b b . 16 

R M A , Inv. 1973.13819A, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . -
Fundor t : 1973, Kaiseraugst, westl ich des Westtors, 
Reg ion 18,D. F K A4702 , Dat ie rung nicht mög l i ch , 
M ü n z e n aus constantinischer Ze i t (freundlicher H i n 
weis S. Fünfsch i l l ing) . - E r h . L . 39 cm, B r . 34,2 cm, T . 
11,8 cm. - Aussenkante u n d R ü c k s e i t e gesägt , Be i z 
eisen u n d Bohrer . D ü b e l l o c h : 2 x 3 , 6 x 3 , 3 cm. A n obe
rer Schmalseite neben den F r ü c h t e n Rest v o n ausge
brochenem Wolfs loch : 6 x 1 1 x 2 cm. 

R ü c k s e i t e u n d oberer Abschluss erhalten. T e i l der 
Leiste, des B ü g e l k y m a t i o n s u n d Eierstabs abgewittert. 

J. Ewald, in: 38. Jber. Stiftung Pro Augusta Raurica (1973), B Z 1974, 
VIII. 

Dieses Fragment wurde 1973 westl ich des Westtores 
des Kastel ls be i Kanal isat ionsarbei ten gefunden. Es 
hebt s ich i m St i l etwas v o n den ü b r i g e n erhaltenen 
Fragmenten des Tür f r i e ses ab, doch mag dies durch 
den Erhaltungszustand bedingt sein. J . E w a l d hat be
reits vermutet, dass das Fragment v o m Rankenfries 
aus dem Gr ienmat t -Bez i rk s tammen dür f te . 

50w 
Tafel 37 

50u 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1937.596, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst, w o h l Kiesgrube Kastelen, Insula 7, Reg ion 1. -
E r h . L . 27 cm, B r . 36 cm, T . 19,4 cm. - Ä u s s e r e r A b 
schluss, l inke Ansch luss f l äche u n d R ü c k s e i t e gesägt , 
Z a h n f l ä c h e , Ornament gebohrt. D ü b e l l o c h : L . 9 cm, 
Br . 4 cm, max. T . 6 cm . 

Ä u s s e r e r Abschluss mi t D ü b e l l o c h sowie eine 
Schmalseite erhalten, sonst ausgebrochen. 

Unveröffentlicht. 

A u f diesem Fragment begegnen uns wiederum die et
was eckigen F o r m e n , wie w i r sie bereits v o n 50s her 
kennen. V o m Blattfries s ind noch die Spi tzen der lan
z e t t f ö r m i g e n B lä t t e r zu erkennen. 

Basel , F r i e d h o f Wolfsgottesacker, G r a b m a l v o n 
R . Laur-Belar t , Inv. unbekannt. - Fundor t : Fundjahr 
u n d -ort unbekannt. - E r h . L . 52 cm, Br . 37 cm, T . 12 
c m . - Beizeisen u n d Bohrer , unterer T e i l der R ü c k 
seite modern geglä t te t , rechteckige Vert iefung für Be
festigung. 

Fragment v o n rechter T ü r w a n d u n g , ä u s s e r e r R a n d 
bis h i n z u m Ansa tz des Rankenfrieses erhalten. Seit
l i c h ausgebrochen, Vorderseite teilweise abgeplatzt. 
O b e r f l ä c h e verwittert und m i t M o o s bedeckt. 

Unveröffentlicht. 

A u f dem an die Randzone angrenzenden Fr ies s ind 
L o r b e e r b l ä t t e r mi t e inem Paar Eicheln(?) u n d dem 
Ansa tz einer Mohnkapsel(?) dargestellt. Darunter 
schliesst der Rankenfries an, v o n dem ein gebohrter 
Bla t te i l i m Ansa tz erhalten ist. 



A u f dem M a r m o r b l o c k , der v o n der rechten T ü r l a i -
bung s tammen dür f te , ist unter B ü g e l k y m a t i o n , Eier -
u n d Perlstab ein T e i l des Pflanzenfrieses erhalten. E r 
besteht aus e inem kräf t igen Stengel mi t acht lanzett
förmigen B l ä t t e r n u n d eichelartigen F r ü c h t e n . A n sie 
schliesst e in weiterer Stengel m i t Blat twerk an. Es 

folgt das Scherenkymat ion u n d ein H ü l l b l a t t des R a n 
kenfrieses i m Ansatz . Dieser B l o c k zeichnet sich 
durch sorgfäl t ige Bearbeitung, P l a s t i z i t ä t u n d gute 
Q u a l i t ä t aus. D i e Bügelfü l lung des B ü g e l k y m a t i o n s ist 
nicht ausgearbeitet. 



2. Verschollene Fragmente 

50A 
Tafel 36 

1763 bei D . Bruckner e r w ä h n t u n d abgebildet, ver
schollen. - Fundor t : Augst. - «Die H ö h e des M a r m o r 
frieses ist nicht gar 3 u n d die Breite 2 Schuhe: die 
D i c k e des M a r m o r s be t r äg t nicht gar einen halben 
Schuh» . 

B r u c h s t ü c k , Breite des Frieses erhalten, an zwei 
Seiten ausgebrochen. 

50D 

R M A , Inv. 1908.189, verloren. - Fundor t : 1907 b e i m 
K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t . - E r h . L . 35 cm. 

« 1 Vi untere G l i ede r» . 

Unveröffentlicht. 

Dieses Fragment passte - nach den Angaben auf der 
Inventarkarte - an die beiden i m M u s e u m ausgestell
ten Fragmente v o m T ü r s t u r z (Inv. 1908.188; 
1908.190) an (Tafel 38). 

D. Bruckner, Versuch einer Beschreibung historischer und natür
licher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel. X X I I I . Stück. Augst 
(1763) 3048f. 

Das Marmorf ragment zeigt den v o m Fries aus dem 
Gr ienmat t -Bez i rk her gewohnten Dekorat ionsaufbau. 
V o n den beiden Blattfriesen s ind mehrere l anze t t fö r 
mig endende Blä t t e r sowie drei an E iche ln u n d Schilf
kolben erinnernde F r ü c h t e erhalten. A u s e inem drei
b l ä t t r i g e n Ansa tz w ä c h s t e in neuer Stengel. D e n 
Akanthusrankenfr ies beleben zwei pickende Vögel , 
e in Schneckenhaus u n d eine Blü te . D . Bruckner n a h m 
an, das Friesfragment stamme v o m G e b ä l k eines 
prachtvol len G e b ä u d e s . N a c h Aufbau u n d Thema t ik 
gehö r t es aber z u m Rankenfries aus dem Gr ienmat t -
Area l . 

50B 

R M A , Inv. 1904.138.4, verschollen. - Fundor t : Augst. 
- E r h . B r . 50 cm. 

Unveröffentlicht. 

Laut Inventarkarte handelte es sich u m «zwei obere 
Gl i ede r» . 

50C 
Tafel 36 

R M A , Inv. 1906.69, ehemals Sammlung D a n i e l 
Burckhard t -Wi ld t , verschollen. - Fundor t : N a c h den 
Angaben unter dem Aquare l l s tammt das Fragment 
aus den Fundamenten des Cas t rum Rauracense. - L . 
16 c m . - Beizeisen, Bohrung. 

B r u c h s t ü c k des Rankenfrieses mi t H ü l l b l a t t , p ik-
kendem V o g e l u n d Blü te , Perlstab, l a n z e t t f ö r m i g e m 
Blatt u n d E iche l (an 50e anpassend). 

Aquarell Neustück. 

Datierung: D e r re ich g e s c h m ü c k t e Fr ies 50 setzt s ich 
aus ornamentalen, vegetabilen u n d f igür l ichen 
Schmuckgl iedern zusammen. D i e einzelnen Orna 
mente s ind ihrer F u n k t i o n a l i t ä t beraubt u n d mehr
he i t l i ch nach dekorat iven Gesichtspunkten aneinan
dergereiht. Tiefe w i r d z u m einen erzielt durch die 
Schrägs te l lung des an den Perlstab anschliessenden 
Blat t- u n d Rankenfrieses, z u m anderen durch die 
Punktbohrungen u n d Einkerbungen an B l ü t e n u n d 
H ü l l b l ä t t e r n . Auf fa l lend stark gebohrt s ind die aussen 
gelegenen Schmuckformen v o n B ü g e l k y m a t i o n u n d 
Eierstab. D i e nur aus e inem As t bestehende A k a n -
thuswellenranke wi rk t mi t ihrer stereotypen A n e i n a n 
derreihung v o n aufwär t s - u n d a b w ä r t s g e r i c h t e t e m 
H ü l l b l a t t etwas leblos. D i e sonst ü b l i c h e n zarten, be
weglichen Stengel, die die var i ierenden schwellenden 
B l ü t e n umschliessen, sowie knospentragende R a n 
kenschlingen fehlen hier; sie s ind v ie lmehr zusam
menhanglos v o r den G r u n d geklebt. 

Spannungsreich w i r d der Fr ies j edoch durch die 
fliegenden, p ickenden u n d ausruhenden Vögel , die 
frontal wiedergegebene Eule, die Schnecken u n d 
Schlangen. D i e lebendig erfassten verschiedenartigen 
Tiere , denen g e g e n ü b e r die Pf lanzen ü b e r d i m e n s i o 
niert erscheinen, treten unterschiedl ich plastisch aus 
d e m Rel iefgrund hervor. S i n d auch A n s ä t z e eines hor
ror vacui festzustellen, so herrscht durchwegs eine 
ü b e r s c h a u b a r e , ü b e r s i c h t l i c h e A n o r d n u n g der Pf lan
zen- u n d Tierwel t vor . 

K . Schefold hat die marmorne T ü r r a h m u n g auf 
G r u n d stil istischer K r i t e r i e n i n die 2. Hä l f t e des 
2. Jahrhunderts datiert 3 . Dieses Entstehungsdatum ist 
v o n M . M a r t i n ü b e r n o m m e n worden 4 . Es ist denkbar, 
dass bei dieser Dat ie rung die Deutung des Baus als 
Sep t i zon ium eine R o l l e gespielt hat. 

A u f dem kle inen Fragment ist e in auf einer B lü t e sit
zender Voge l wiedergegeben, der an e inem Akanthus-
blatt pickt . D a r a n schliessen Perlstab u n d Pf lanzen
fries an. Das Marmorf ragment wi rk t durch sorgfäl t ige 
Bearbeitung u n d lebendige Darstellungsweise anspre
chend. 

3 K . Schefold, in: R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica 4 

(1966) 113. 104 Abb. 61. 109 Abb. 69; Trunk 125 mit Anm. 1072. 
4 Mart in 1987, 48f. 



D i e a m Fries vo rkommenden Punktbohrungen f in 
den sich i n R o m seit f r ü h c l a u d i s c h e r Z e i t 5 . G e z ä h n t e 
B l a t t r ä n d e r u n d d u r c h l ö c h e r t e r Bla t tkontur s ind bei 
spielsweise für mehrere s t a d t r ö m i s c h e G r a b a l t ä r e 
u n d -urnen aus claudisch-neronischer Ze i t belegt. U n 
serem Fr ies stehen zwei M o n u m e n t e besonders nahe: 
der Graba l ta r der Naevo le i a Tyche i n P o m p e j i (ca. 60 
n.Chr.) u n d der der Iu l ia V i c t o r i n a i m L o u v r e (nero-
n i sch - f rüh f l av i sch ) 6 . A u f beiden f inden w i r eine ü b e r 
s icht l ich angeordnete Hauptranke, v o n der aber 
kleine V e r ä s t e l u n g e n ausgehen. Vergle ichbar ist auch 
die beginnende D u r c h l ö c h e r u n g des Blat twerks u n d 
die vereinzelte Punktbohrung. Beide Arbe i t en w i rken 
jedoch leichter u n d organischer als der Rankenfries i n 
Augst; dies mag m i t dem Format , aber auch m i t der 
besseren Q u a l i t ä t dieser Werke z u s a m m e n h ä n g e n . In 
Südga l l i en findet m a n aufgebohrtes Blat twerk hinge
gen schon f rüher : So treffen w i r ganz ä h n l i c h g e z ä h n t e 
B lä t t e r u n d ausgearbeitete B l ü t e n b e i m Fries des ' A r e 
admirable ' i n Ar les u n d einem B l o c k aus Orange 7 . 

Fest datiert s ind die R a n k e n des 72/73 n .Chr . ge
bauten Cap i to l i ums v o n Brescia; sie unterscheiden 
sich allerdings v o n den oben genannten M o n u m e n 
ten 8 : H i e r beleben fleischige, den Rel iefgrund ü b e r 
wuchernde R a n k e n den Bau . D u r c h die reichen B o h 
rungen u n d K e r b e n w i r d der E i n d r u c k v o n Ü p p i g k e i t 
u n d K ö r p e r l i c h k e i t ve r s t ä rk t . Z u r unruhigen L i c h t -
u n d Schat tenwirkung der stark vor- u n d z u r ü c k t r e 
tenden B lä t t e r k o m m e n die i n die R a n k e n integrier
ten Tiere h inzu . D i e Kla rhe i t u n d Ü b e r s i c h t l i c h k e i t 
der Augster K o m p o s i t i o n ist hier aufgegeben worden; 
an ihre Stelle ist e in unruhig wucherndes, wildes 
Blattgebilde getreten. 

B e i der Dat ie rung des Augster Frieses helfen aber 
auch, wie dies M . T r u n k bereits gesehen hat, die K a 
pitelle ( F o r m C nach Kahle r ) v o m T e m p e l auf dem 
S c h ö n b ü h l weiter 9 : Sie haben ganz ä h n l i c h e mi t 
Punktbohrungen versehene A b a k u s b l ü t e n ; auch das 
die Hel ices bedeckende Fiederblat t zeigt grosse Ü b e r 
e ins t immungen m i t den H ü l l b l ä t t e r n des Frieses aus 
dem Gr ienmat t -Bez i rk . A u f G r u n d dieser s t i l is t i 
schen Vergleiche läss t s ich der Rankenfries also i n 
ne ron i sch - f rüh f l av i s che Zei t datieren. 

Dass dieser Fr ies nebst e inem dekorat iven auch ei
nen symbolischen Aspekt hatte, lässt s ich nur ve rmu
ten. R a n k e n g e h ö r e n seit der augusteischen Ze i t z u 
den a m häuf igs t en benutzten Chif f ren der B i ldsp ra 
che 1 0 . A u f der b e r ü h m t e n A r a Pacis , auf der sie zu 
sammen mi t den G i r l a n d e n mehr als die Hä l f t e der 
Bi ldf läche der Al tarumhegung beanspruchen, stehen 
sie für Fruchtbarkei t , Gedeihen u n d Vie l fa l t . D i e 
R a n k e symbolisier t das saeculum aureum, die para
diesischen Z u s t ä n d e der neuen, g lück l i chen u n d se
gensreichen Zei t . 

51 Rankenfries von der Türeinfassung des Tempels 
auf dem Schönbühl 
Tafel 38-39 

A u c h v o m T e m p e l auf dem S c h ö n b ü h l s ind mehrere 
marmorne Fragmente einer marmornen T ü r e i n f a s 
sung erhalten, die grosse Ä h n l i c h k e i t m i t denen des 
Frieses aus der Gr ienmat t aufweisen (vgl. Synthese). 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7 . l ì , 203. 204. 205. 233; Hänggi 27. 
32 Kat. Nrn . 14-16; S. 39 Abb. 27; Trunk 125 mit A n m . 1071 und 
Abb. 65. 

51a Fragmentierter Block mit Ranken- und Blattfries 
Tafe l 38-39 

R M A , Inv. 1904.112, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst . - E r h . L . 43 cm, Br . 65,5 cm, T . 11 cm. - R ü c k 
seite gesägt . Beizeisen, Ornament sowie Akanthusran-
ken u n d anschliessender Blattfries gebohrt. 

B l o c k mi t Rankenfries, Perlstab u n d anschliessen
d e m Blattfries an Se i t en f l ächen ausgebrochen, R ü c k 
seite intakt. Re l i e fober f l äche gut erhalten. 

Vischer 447; Bernoulli 2 Nr . 8; Trunk 125 Anm. 1070 (dem Fries aus 
der Grienmatt zugewiesen). 

Dieses Fragment ä h n e l t i m Aufbau den bereits be
sprochenen aus der Gr ienmat t , ist j edoch reicher ge
bohrt. D e r ä u s s e r e Blattfries besteht aus spitz zu lau
fenden B lä t t e rn , aus denen zwei s ich volutenart ig ein
rollende Tr iebe m i t k le inen gezackten B l ä t t c h e n 
wachsen. Sie werden durch ein B a n d zusammengehal
ten (vgl. 50a). A u s ihnen w ä c h s t e in weiterer Stengel 
m i t kräf t igen , t r o p f e n f ö r m i g e n B lä t t e rn , der nur noch 
auf einer Seite erhalten ist. 

5 Sinn lOOff. Nrn . 34. 74. 75. - Vgl . ausführlich Trunk 1251T. 
6 Stadtrömische Grabaltäre: Böschung 111 Nrn . 905-907 Taf. 49. 

- Grabaltar der Naevoleia Tyche: Kockel lOOff. bes. 104ff. Taf. 
27-29. - Grabaltar der Iulia Victorina: H . Wrede, Consecratio in 
formam deorum. Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen 
Kaiserzeit (1981) 264f. Nr. 183 Taf. 26,1. 2; Böschung 33. U l f . 
Nr . 918 Taf. 51. - Grundlegend zu den Ranken: J . M . C. Toyn
bee - J. B. Ward-Perkins, Peopled Scrolls: a Hellenistic Mot i f in 
Imperial Art, Papers of the British School at Rome 18, 1950, Iff; 
C. Börker, Neuattisches und Pergamenisches an den Ara Pacis-
Ranken, Jd l 88, 1973, 283ff; Janon; G . Sauron, Le message 
symbolique des rinceaux de l 'Ara Pacis Augustae, Comptes ren
dus des séances de l 'Académie des inscriptions et belles-lettres 
1982, 81ff. ; Zanker (Anm. 1) 184ff. 

7 Espérandieu 15, 32 Nr . 8759 Taf. 31; v. Gladiss (Anm. 2) Taf. 
44,1; Janon 40f. mit Anm. 35. 42 Abb. 14. Vgl . auch Block aus 
Orange: Janon 39f. Abb. 10. 

8 Brescia: P. v. Blanckenhagen, Flavische Architektur und ihre 
Dekoration untersucht am Nervaforum (1940) 57ff 163ff; 
Toynbee - Ward-Perkins (Anm. 6); A . Frova - M . P. Rossignani 
- G . Cavalieri Manasse, Il Capitolium e la decorazione architet
tonica romana di Brescia, in: At t i del Convegno internazionale 
per i l X I X centenario della dedicazione del «CAPITOLIUM» e 
per i l 150° anniversario della sua scoperta 2 (1973) 53ff 

9 Kahler 26f. 29 Taf. 1 Nrn. C7-C9 . - Höchst wahrscheinlich 
schmückten auch den Bau in der Grienmatt Kapitelle der Form 
C, vgl. Kahler 27 Nrn . C10-C12; Trunk 106 mit Anm. 914 und 
Abb. 42; S. 126. 

10 Zanker (Anm. 1) 184ff ; vgl. auch Anm. 6. 



A u f das v o n zwei Leis ten gerahmte Scherenkyma-
t ion folgt der mi t e inem V ö g e l c h e n belebte Ranken 
fries: D e r Hauptast besteht aus fleischigen H ü l l b l ä t 
tern, deren R ä n d e r gezackt sein k ö n n e n . Sie reihen 
sich schwungvol l aneinander; aus der Haupt ranke 
wachsen kleine B lä t t chen , aus dem H ü l l b l a t t Schöss -
linge, die sich u m vier- u n d fünfblä t t r ige B l ü t e n sowie 
eine W i r b e l b l ü t e legen. D e n noch freien Rel iefgrund 
n i m m t e in kleines pickendes V ö g e l c h e n ein. D a r a n 
schliesst e in durch schmale B ä n d e r eingefasster Pe r l 
stab u n d e in Blattfries mi t gezackten u n d lanze t t fö r 
migen B l ä t t e r n an; der Bla t t rand ist teilweise gebohrt. 

51b Fragment mit Vögelchen 

R M A , Inv. 1927.27, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1927, a m Nordabhang des Tempels auf dem S c h ö n 
b ü h l , i n der Gerö l l s ch i ch t , Reg ion 2. - E r h . L . 7,6 cm, 
Br . 18,6 cm, T . 11,8 cm. - R ü c k s e i t e gesägt, Beizeisen, 
feines Zahneisen u n d Punktbohrung. 

R ü c k - u n d Untersei te erhalten, sonst bestossen. 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.11, 205; Trunk 126 Abb. 65. 

Das Fragment zeigt e in auf e inem Tr i eb sitzendes V ö 
gelchen, das seinen K o p f emporstreckt u n d an e inem 
Z w e i g pickt . Neben i h m erkennt m a n den vorderen 
T e i l eines H ü l l b l a t t s , unter i h m ein g e z ä h n t e s B l ü t e n 
blatt. Ü b e r dem viel le icht als Rebe m i t Trauben anzu
sprechenden As t s ind Spuren eines weiteren Blattes 
vorhanden. V o n der z u m Perlstab ü b e r l e i t e n d e n L e i 
ste ist nur noch der Ansa tz erhalten. 

Das kleine, lebendig gestaltete Tier , dessen Feder
k l e i d sorgfäl t ig unterteilt ist, weist grosse Ä h n l i c h k e i t 
m i t dem Voge l auf B l o c k 51a auf. In der Q u a l i t ä t 
k o m m t es j edoch nicht an die Vögel des Frieses aus 
der Gr i enma t t heran. Es wi rk t etwas unbeholfen. 

51c Fragment des Rankenfrieses 

R M A , Inv. 1928.625, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1928 a m Nordabhang des Tempels auf dem S c h ö n 
b ü h l , i n der Gerö l l s ch i ch t , Reg ion 2. - E r h . L . 
22,4 cm, B r . 34,6 cm, T. 10,6 cm. - Z u c k e r k ö r n i g e r 
M a r m o r . - R ü c k s e i t e gesägt, Beizeisen u n d Punkt 
bohrungen. 

R ü c k s e i t e g röss ten te i l s erhalten, sonst r u n d u m ge
brochen. 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.11, 233; Hänggi 32 Kat. Nr . 15; 
S. 39 Abb. 27,1; Trunk 125 mit Anm. 1071 und Abb. 65. 

Dieses Fragment zeigt einen ganz ä h n l i c h e n D e k o r 
wie 51a (Tafel 38;39). A u c h hier f inden w i r die leben
dig u n d dynamisch aneinanderschliessenden H ü l l 
b l ä t t e r m i t k le inen Tr ieben u n d i n Spiralen eingebet
tete B l ü t e n . W i e d e r u m ist der vegetabile Schmuck 
stark aufgebohrt. U n t e r dem Perlstab ist e in T e i l e i 
nes Stengels m i t gezackten B l ä t t e r n erhalten. 

51d Gesimsstück mit Leiste und spitz auslaufenden 
Blättern 

R M A , Inv. 1921.1203, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Augst, S c h ö n b ü h l , Umgebung des Tempels , R e 
gion 2. - E r h . L . 8,8 cm, Br . 19 cm, T . 9 cm . - Seiten
f läche geglät te t , Blat t gebohrt. 

Fragment m i t Blat tdekor, schlecht erhalten. 

Hänggi 33 Abb. 21 Nr. 3 Kat. Nr . 16; Trunk 125 Anm. 1071 (fehlt 
auf Abb. 65). 

A u f dem kleinen, schlecht erhaltenen Marmorf rag
ment erkennt m a n den T e i l eines gebohrten Blattes 
m i t gezacktem U m r i s s . D a r a n schliessen, i m Negat iv 
noch sichtbar, die L o r b e e r b l ä t t e r an. In der Gestal 
tung weist es grosse Ä h n l i c h k e i t mi t dem Blat twerk 
des Frieses aus dem Gr ienmat t -Bez i rk auf. 

51e Bruchstück mit Bügelkymation und Rest 
von Eierstab 

Verschol len , Inv. unbekannt. - Fundor t : Augst . - E r h . 
L . 11,4 cm, B r . 13,1 cm, T . 3,9 cm. - «Kalks te in» 
(Stehlin). 

Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.11, 170; Trunk 126 Abb. 65 
(Nr. 2). 

A u f d e m nur i n einer Ze ichnung übe r l i e f e r t en Frag
ment ist der ä u s s e r e Leis tenrand, e in T e i l des Bügel-
kymat ions mi t Bügelfü l lung u n d Z w i s c h e n b l ü t e sowie 
der Ansa tz des Eierstabs erhalten. 

51f Fragment mit Bügelkymation 

R M A , Inv. 1956.1062, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1956, aus den obersten Schichten des P o d i u m s 
v o m T e m p e l auf d e m S c h ö n b ü h l , «wo die T ü r e zur 
C e l l a vermutet wi rd» , Reg ion 2. F K V O I 2 6 1 , K e r a m i k 
1.-3. Jh . (Dat ierung S. Fünfsch i l l ing) . - E r h . L . 
7,2 cm, B r . 14,2 c m , T . 7,1 cm. - Weisser, z u c k e r k ö r 
niger M a r m o r , ve rmut l i ch Car ra ramarmor . - Zahn 
f läche, Beizeisen u n d Bohrer . 

Ä u s s e r e r Leis tenrand und R ü c k s e i t e erhalten, sonst 
bestossen. 

Trunk 125 mit Anm. 1071 und Abb. 65. 

B e i diesem schlecht erhaltenen Fragment ist das Bü
gelkymat ion s t ä r k e r gebohrt als be i d e m Fr ies aus der 
Gr i enmat t u n d hat eine etwas schmalere Leiste 
(3,3 cm). 

51g Fragment mit Blattschmuck, Leiste 
und Scherenkymation im Ansatz 

R M A , Inv. 1927.28, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1927, a m Nordabhang des Tempels auf d e m S c h ö n 
b ü h l , i n der Gerö l l s ch i ch t , Reg ion 2. - M a r m o r . -
E r h . L . 18 cm, B r . 17 cm, T . 10,4 cm. - R ü c k s e i t e ge
sägt, Beizeisen u n d Punktbohrung. 

R ü c k s e i t e erhalten, ansonsten r u n d u m bestossen. 



Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.11, 204; Hänggi 39 Abb. 27 Kat. 
Nr . 14; Trunk 125 mit Anm. 1071 und Abb. 65. 

Das Fragment mi t spitz u n d t r o p f e n f ö r m i g zulaufen
den, teilweise leicht abgeknickten B lä t t e rn , anschlies
sender Leiste sowie dem Ansa tz des Scherenkyma
tions g e h ö r t e viel le icht ebenfalls zur T ü r v e r k l e i d u n g . 

Bereits R . H ä n g g i u n d M . T r u n k haben auf die Ä h n 
l ichkei t zwischen dem D e k o r des Frieses aus dem 
G r i e n m a t t - H e i l i g t u m u n d dem v o m T e m p e l auf dem 
S c h ö n b ü h l hingewiesen 1 . A u c h wenn sich Unte r 
schiede i n den Deta i l s f inden, g e h ö r e n beide Friese 
ze i t l ich doch eng zusammen u n d d ü r f t e n i n f rühf lavi -
scher Ze i t entstanden sein (vgl. Synthese). 

R M A , Inv. 1904.105, ehemals Slg. J . J . S c h m i d , Basel , 
Gar t en des R ö m e r m u s e u m s . - Fundor t : 1840, Kaise r 
augst, i n den Fundamenten des S ü d w e s t - E c k t u r m s 
der Kaste l lmauer , Reg ion 20 ,C. - Ursp r . H . ca. 90 cm, 
erh. H . 65 cm, max. B r . 87 c m , D m . Cl ipeus 34 cm. -
Weisser bis hellbeiger, ooli thischer, ve rmut l i ch süd
l icher Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Be iz 
eisen. 

Stark b e s c h ä d i g t e s K a p i t e l l . Oberer Abschluss so
wie Tei le der Ero ten weggebrochen, B ü s t e n u n d Blatt
werk abgewittert, unterer Bla t tkranz nicht erhalten. 
Starke U m w e l t s c h ä d e n des 20. Jahrhunderts. 

Aquarell Neustück; Vischer 447 (Fundortsangabe Tempel auf dem 
Schönbühl); Th. Burckhardt-Biedermann, Römisches in Kaiser
augst, der Basler Hardt und in Baselaugst, A S A 7, 1893, 237 (dem 
Tempel auf dem Schönbühl zugewiesen); Grabungsakte Stehlins P A 
88, H 7.7c, 301 (Photo); F. Stähelin, Ein römisches Siegesdenkmal in 
Augst, A S A N . F . 32, 1930, l l f . Abb. 5; ders. 1948, 459 mit Anm. 1. 
461 Abb. 120; H . v. Heintze, Imago Clipeata (Diss. Maschinen
schrift 1949) 71 Nrn . 87-90; Kahler 29 mit Anm. 9 (2. Jh.); Jucker 
1958, 39. 42 mit Taf. 21,2; Mercklin 126f. 129f. Nr . 345a Abb. 647 
(Lit.); Winkes 142f. Augst Nr . 3; Mart in 1975, 339; Hänggi 7 Abb. 2; 
S. 26 Abb. 17 (Rekonstruktionsvorschlag von J. J . Neustück); Trunk 
109 mit Anm. 930. 

B e i diesem Figura lkapi te l l , das schon z u Ze i ten 
W . Vischers «arg v e r s t ü m m e l t » war, u m h ü l l t e in 
K r a n z aus grossen A k a n t h u s b l ä t t e r n den unteren T e i l 
des Kala thos . Zwischen ihnen t ummeln sich einzelne 
Schlangen. A u f den B lä t t e rn stehen an den K a p i t e l l 
ecken stark b e s c h ä d i g t e Eroten, die bis au f einen 
paarweise wiedergegeben s ind. D i e dem Betrachter 
zugekehrten Put ten greifen m i t dem ausgestreckten 
A r m an den S c h i l d u n d halten i h n empor. U m das 
Gewich t halten z u k ö n n e n , neigen sie ihren O b e r k ö r 
per z u r ü c k . D e n anderen A r m haben sie u m die H ü f t e 
des benachbarten Genius gelegt. D e r al le in wiederge
gebene Put to hä l t i n beiden ausgestreckten H ä n d e n 
den R a n d der Rundschi lde . Das Innere der grossen 
konkaven clipei m i t k rä f t igem Innenwulst u n d brei
tem, gewelltem R a n d s c h m ü c k e n knapp zugeschnit
tene B ü s t e n . D i e K ö p f e waren schon bei der A u f f i n 
dung nicht mehr z u identif izieren. Sie s ind m i t e inem 
G e w a n d bekleidet; eine der B ü s t e n t r äg t einen tor
ques1. 

Auffäll ig ist be i diesem K a p i t e l l die Eck lösung : A n 
die Stelle der V o l u t e n s ind hier die s ich z u r ü c k l e h n e n 
den O b e r k ö r p e r der Eroten getreten; ihre K ö p f e er
setzten die sonst an den Ecken ü b l i c h e n Vo lu t en . D e r 
heutige E indruck , nach dem die Schilde dominieren , 
wurde u r s p r ü n g l i c h durch die z u r ü c k g e b e u g t e n J ü n g 
linge gemildert. A u c h die satt a m Kala thos anliegen
den B lä t t e r wi rk ten f rüher durch die sich v o r w ö l b e n 
den Blat tspi tzen u n d die Unterschneidungen des 
Blattwerkes n a t ü r l i c h e r . 

1 Vgl . Torques tragende, nicht mehr zu identifizierende Büste eines 
Kapitells aus dem Prytaneion in Glanum: Glanum. Cité grecque 
et romaine de Provence, Les dossiers d'archéologie 140, Jul i /Au-

1 Hänggi 27. 39 Abb. 27,1-3; Trunk 125. gust 1989, Abb. S. 21 Nr . 4. 



Einze lne K n a b e n finden sich häuf ig an Kap i t e l l en 
mi t ganzen oder halben F iguren 2 . C l i p e i haltende, 
sich z u r ü c k b e u g e n d e G e n i e n begegnen uns auf Jah
reszeitensarkophagen. B e i e inem Sarkophag i n G u b 
b io fasst der sich fo r twär t s bewegende, z u r ü c k b l i k -
kende Gen ius mi t seiner gesenkten H a n d an den C l i -
peus mi t der B ü s t e des Verstorbenen, i n der angewin
kelten anderen H a n d hä l t er einen B l u m e n k o r b 3 . 

Zuweisung: Das als Spolie wiederverwendete F igura l -
kapi te l l hat J . J . S c h m i d zu Unrech t dem T e m p e l auf 
dem S c h ö n b ü h l zugeordnet 4 . E r verband es mi t e inem 
ebenfalls aus der Kas te l lmauer geborgenen kannelier
ten S ä u l e n f r a g m e n t . D i e Zuweisung der beiden A r 
chitekturteile z u m Tempe l auf dem S c h ö n b ü h l be
g r ü n d e t e er damit , dass die Säu len dort gleich kanne
liert seien. W . Vi sche r u n d T h . Burckhardt -Bieder-
m a n n sch lössen s ich der Zuweisung an. K . Stehl in, 
der die S ä u l e n t r o m m e l n kr i t i sch mite inander ver
gl ich, stellte fest, dass die A n z a h l der Kanne lu r en 
nicht ü b e r e i n s t i m m t e , das K a p i t e l l also nicht v o n die
sem T e m p e l s tammen musste. E r vermutete hinge
gen, die beiden Kapitel lfragmente aus Kaiseraugst 
u n d aus der Gr i enmat t dü r f t en auf G r u n d der Ü b e r 
e ins t immungen i n F o r m , Massen der C l i p e i u n d S t i l 
des Blat twerks z u demselben Bauwerk g e h ö r e n . D e r 
Fundor t v o n K a p i t e l l 53, T o r v o m V o r h o f des Baus i n 
der Gr ienmat t , lege eine Zuweisung der beiden 
S tücke z u diesem B a u nahe. H . K a h l e r hat unser K a 
pi te l l 52 m i t dem aus der Gr ienmat t s tammenden 53 
verglichen u n d beide Funde diesem H e i l i g t u m zuge
wiesen 5 . Zule tz t hat M . T r u n k die Z u g e h ö r i g k e i t des 
Spolienfundes 52 z u m H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t i n 
Frage gestellt 6. A l l e i n auf G r u n d der Rundsch i lde las
sen sich die beiden Kapi te l l e 52 u n d 53 n icht dem 
H e i l i g t u m zuweisen (zu Stil u n d Datierung vgl . unter 
53). 

R M A , Inv. 1915.160, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1914 b e i m T o r z u m V o r h o f des Gr ienmat t -Bez i rks , 
Reg ion 8,A. - E r h . L . 59 cm, H . 36 cm, T . 29 cm. -
Weisser bis hellbeiger, ooli thischer, ve rmut l i ch süd 
l icher Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Be iz 
eisen. 

Stark fragmentiertes K a p i t e l l m i t teilweise erhalte
nem R a n d zweier Rundschi lde . Blat twerk stark zer
s tör t , clipei nur i n A n s ä t z e n erhalten. O b e r f l ä c h e ab
gewittert. 

Vischer 447; Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 35. 194f.; F. Stä-
helin, Ein römisches Siegesdenkmal in Augst, A S A , N . F . 32, 1930, 
l l f . mit Anm. 1; Kahler 29 mit Anm. 9; Mercklin 127. 129f. Nr . 
345b Abb. 648; Mart in 1975, 339; Winkes 143 Augst Nr. 4 (Material
angabe «Marmor» ist falsch); Trunk 109f. mit Abb. 45. 

V o n diesem K a p i t e l l s ind nur noch ein T e i l des K a p i 
t e l l kö rpe r s m i t als Kala thosschmuck dienenden Pfe i 
fenreihen sowie Reste des inneren Kelches erhalten. 
D i e k lar voneinander getrennten Akanthusblat t lap-
pen haben einen l a n z e t t f ö r m i g e n U m r i s s . D i e clipei 
s ind ledigl ich i n A n s ä t z e n erhalten. Wahrsche in l i ch 
befanden sich einst, wie b e i m K a p i t e l l 52, i m Inneren 
der Schilde B ü s t e n . 

Zuweisung und Datierung von 52 und 53: W i r kennen 
nur wenige kaiserzeit l iche Kap i t e l l e mi t imagines cli-
peatae. E . v. M e r c k l i n konnte 1962 achtzehn K a p i 
telle aus der Ze i t des 1. bis 4. Jahrhunderts n .Chr . 
zusammenstel len. V o n ihnen eignet s ich zur Gegen
ü b e r s t e l l u n g mi t 52 e in heute verschollenes Pfei lerka
pi te l l aus Clausen (Luxemburg), das nur i n Ze ichnun
gen des letzten Jahrhunderts über l i e fe r t is t 1 . D o r t hal
ten zwe i sich zur Kap i t e l lmi t t e wendende K n a b e n 
oder Eroten mi t beiden H ä n d e n ein M e d a i l l o n mi t 
b ä r t i g e m K o p f . Sie unterscheiden sich v o m Augster 
K a p i t e l l 52 dadurch, dass sie sich dem Sch i ld zuwen
den u n d zudem nicht die Eckvo lu ten ersetzen. B e i 
e inem Pilasterkapi tel l auf dem Pala t in , das aus dem 
Palast des Sept imius Severus stammt, lehnen sich die 
beiden Eroten an einen R u n d s c h i l d m i t S o l b ü s t e 2 . 
D i e darunter d u r c h g e f ü h r t e G i r l ande unterstreicht 
die Bedeutung der G ö t t e r b ü s t e . A u f e inem aus dem 
4. Jahrhundert s tammenden Figura lkapi te l l i n T r i e r 
erheben sich ü b e r zwei B l a t t k r ä n z e n mi t stark ü b e r 
fallenden A k a n t h u s b l ä t t e r n m ä n n l i c h e Halbf iguren 
u n d B ü s t e n 3 . D i e Ecken des Kapi te l l s nehmen vier 
schwebende, wie unsere Eroten nach aussen gerich
tete S i egesgö t t i nnen ein; sie halten clipeus bzw. L o r 
b e e r k r ä n z e u n d Pa lmwedel . Ihre K ö p f e waren hinter
arbeitet u n d ersetzten einst wie an unserem K a p i t e l l 
aus Kaiseraugst die Eckvolu ten . 

2 Vgl. Mercklin 163ff. Nrn . 391-393 Abb. 773f. 777f. 781f. 
3 Sarkophag in Gubbio: P. Kranz, Jahreszeitensarkophage. Ent

wicklung und Ikonographie des Motivs der vier Jahreszeiten auf 
kaiserzeitlichen Sarkophagen und Sarkophagdeckeln (Die antiken 
Sarkophagreliefs V 4, 1984) 194f. Nr . 36 Taf. 35-36. 

4 T. Burckhardt-Biedermann, Römisches in Kaiseraugst, der Basler 
Hardt und in Baselaugst, A S A 26, 1893, 237 Taf. 16 unten links; 
Hänggi 26 Abb. 17. 

5 Kahler 29 Anm. 9. 
6 Trunk 109f. 

1 Mercklin 127. 130f. Nr . 347 Abb. 653. 654. 
2 Mercklin 128f. Nr . 342 Abb. 649. 
3 Mercklin 130 Nr . 346 Abb. 644-646; Trier. Kaiserresidenz und 

Bischofssitz 2(1984) 192f. Nr. 80 mit Abb. 



W i e oben bereits e r w ä h n t , haben K . Stehl in u n d 
H . K a h l e r das K a p i t e l l 52 auf G r u n d der G e g e n ü b e r 
stellung m i t d e m K a p i t e l l 53 d e m H e i l i g t u m i n der 
Gr ienmat t zugewiesen. H . K a h l e r hat für beide 
S t ü c k e nach dem Blattschnit t eine Entstehung i m spä
ten 2. Jahrhundert vorgeschlagen 4 . 

E . v . M e r c k l i n hingegen stellte Ü b e r e i n s t i m m u n g e n 
fest zwischen dem Blattschnit t des Kaiseraugster K a 
pitells u n d dem kor inthischen K a p i t e l l v o n der 
Gr i enma t t 5 . Dieses hat H . K a h l e r neronisch-vespasia-
nisch datiert 6 . B e i m clipeus ü b e r w i e g t der Sch i l d mi t 
bre i tem R a n d noch g e g e n ü b e r der B ü s t e 7 . 

M . T r u n k kann sich der Dat ie rung H . K ä h l e r s nicht 
anschliessen. E r stellt bei den Kap i t e l l en 52 u n d 53 
Unterschiede i m Blattschnit t fest (vgl. Tafel 39 u n d 
Tafe l 40). Das Figura lkapi te l l 52 habe den für das 
2. Jahrhundert charakteristischen «Löffe lb la t t schni t t» 
des Akan thus 8 . 

K a p i t e l l 52 dü r f t e indes solchen der F o r m C n ä h e r 
stehen, etwa dem bereits v o n E . v. M e r c k l i n z u m V e r 
gleich herangezogenen K a p i t e l l aus der Gr i enma t t 9 . 

Das fragmentierte K a p i t e l l 53 weicht i m St i l v o m 
Figura lkapi te l l 52 ab. M i t seinem w i e g e n k e l c h f ö r m i -
gen Bla t tdekor dür f t e es, wie M . T r u n k erkannt hat, 
bereits i m 2. Jahrhundert entstanden se in 1 0 . 

E ine Z u g e h ö r i g k e i t beider Kap i t e l l e z u m H e i l i g t u m 
i n der Gr ienmat t lässt sich vor läuf ig nicht beweisen. 

R M A , Inv. unbekannt, Aufstel lung bei Turnha l le i n 
Kaiseraugst. - Fundor t : Unbekann t . - E r h . L . oben 
94 c m , unten 68 cm, H . 63 cm, T . 88 c m bzw. 94 cm; 
Figur : H . 18 cm, B r . ( inkl . At t r ibu t ) 15 cm. - Weisser 
Ka lks t e in , g räu l i ch ve r fä rb t u n d stark abgewittert. -
B e i z - u n d Zahneisen. 

Volutenschnecken und T e i l der Abakusplat te mi t 
B l ü t e n weggebrochen, menschliche F igur g röss t en 
teils ze r s tö r t . 

R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica 4(1966) 155 Abb. 117; 
Mart in 1975, 339. 

D e n unteren T e i l des breiten, leicht gestauchten K a 
pitells umschliessen dicht a m Kala thos anliegende 
A k a n t h u s b l ä t t e r , zwischen denen die geraden, auffal
lend grossen, grob kannelierten caules sichtbar wer
den; der C a u l i s k n o p f mi t Bla t tüber fa l l roll t s ich nach 
aussen ein. E r bi ldet eine deutliche Trenn l in i e z w i 
schen d e m Akanthusbla t twerk u n d den K e l c h b l ä t 
tern. D e r Kala thos l äd t a m oberen R a n d aus. D i e 
L i p p e , mi t der er s ich gegen den Abakus absetzt, fällt 
leicht ü b e r . D i e i n Blat twerk e ingehü l l t en V o l u t e n 
s ind nur noch teilweise erhalten. D i e K e l c h b l ä t t e r 
s ind f äche r fö rmig auseinandergezogen. Z w e i gegen
einander gekehrte Blat t lappen umschliessen mi t i h 
rem inneren Bla t t rand ein auf d e m C a u l i s k n o p f auf
liegendes, v o n e inem O v a l umschlossenes Mit te lb la t t . 
Diese Gestaltungsweise t räg t dazu bei , dass die i m 
1. Jahrhundert noch naturhaft aussehenden B lä t t e r i n 
ornamental wirkende Einzelelemente aufgelöst wer
den. 

Oberhalb des mit t leren Kelchbla t ts erkennt m a n 
auf der einen Kapi te l lsei te den Stengel der Abakus -
b l ü t e , der sich gegen oben k o l b e n f ö r m i g verdickt ; v o n 
der B lü t e ist nur noch der Negat ivabdruck erhalten. 

A u f der g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Seite sitzt ü b e r dem 
eingerollten R a n d des mit t leren Blattes eine arg be
s c h ä d i g t e Gestalt . Ihren angewinkelten rechten A r m 
s tü t z t sie auf das rechte Be in , v o m l inken ist nur e in 
Ansa tz erhalten. W i e der z u ihrer L i n k e n vorhandene 
Absa tz z u verstehen ist, lässt s ich nicht m i t Sicherheit 
entscheiden. E r scheint jedenfalls nicht zur F igu r z u 
g e h ö r e n . B e i der ausruhenden Gestalt k ö n n t e m a n an 
Hercules denken; e in solcher, allerdings stehend u n d 
sich auf einer K e u l e a b s t ü t z e n d , ist v o n e inem K a p i 
tel l aus den Caracal la thermen bekannt 1 . D o c h befrie
digt be i dieser Deu tung der gegen oben dicker wer
dende Absa tz be i unserem K a p i t e l l nicht. E ine D e u 
tung der arg verwitterten F igur scheint n icht mehr 
m ö g l i c h z u sein. A u f der g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Seite 
wurde die Reliefdarstel lung s e k u n d ä r abgearbeitet. 

4 Vgl . Anm. 5 zu Kat. 52. 
5 Mercklin 130; Trunk 109 mit Anm. 934 und Abb. 44 sowie fol

gende Anm. 
6 Inv. 1898.74. - Kahler 27 Nr. 12 Taf. 2, C 12. - Form C nach 

Kahler = stark akanthisierendes Kapitell des 1. Jahrhunderts 
n.Chr. 

7 Winkes 142f. 
8 Trunk 109. 
9 Vgl . Anm. 5. 
10 Trunk 109f. mit Anm. 937 und Abb. 45. 

1 Vgl. Mercklin 158ff. Nr. 385 Abb. 751-761; E. Nash, Bildlexikon 
zur Topographie des antiken Rom II (1962) 437 Abb. 1235. - Vgl. 
auch Mercklin 147ff. (Kapitelle mit ganzen und halben Figuren). 
- Vgl . L I M C IV 1/2 (1988) 772ff. (Palagia). 



Stil und Datierung: D i e auffallend flach gebildeten 
A k a n t h u s b l ä t t e r liegen, weit auseinandergezogen, a m 
Kala thos an u n d bedecken i h n vo l l s t änd ig . D i e G e 
schlossenheit des Blattes besteht nicht mehr. D e r or
ganische Blat tumriss ist aufgelöst . D e r D e k o r w i r d 
auseinandergezogen, die einzelnen Blat t lappen s ind 
isoliert. D i e plastische F o r m ist zugunsten des K o n 
turs ve rnach lä s s ig t . Jeder Blat t lappen n i m m t eine 
se lb s t änd ige Stellung ein. Z u m Fuss h i n ziehen sich 
die aus nahezu gleichgrossen l a n z e t t f ö r m i g e n Zacken 
bestehenden, leicht kerbschnittart ig gemeisselten 
L a p p e n stark ein u n d wi rken daher schlank. D e r senk
recht stehende Zacken fällt leicht ü b e r . D i e d a r u m 
angeordneten L a p p e n erscheinen durch ihre starke 
Symmetr ie u n n a t ü r l i c h . 

Ornamentale , leicht k ü n s t l i c h wirkende Gesta l 
tung, addit ives Aneinanderre ihen v o n Blat t lappen 
u n d L i n e a r i t ä t herrschen an diesem K a p i t e l l vor . D i e 
graphisch-lineare u n d straffe Darstellungsweise, die 
s e lb s t änd ige Stellung der Blat t lappen u n d das M i t t e l 
blatt f inden sich i n ganz ä h n l i c h e r Weise be i e inem 
K a p i t e l l i n K ö l n ( F o r m F nach H . K a h l e r ) 2 . D a n a c h 
dür f t e das Augster K a p i t e l l nicht vor der M i t t e des 
2. Jahrhunderts entstanden sein. 

R M A , Inv. unbekannt, Depot Forumsschopf. - F u n d 
ort: Unbekannt . - E r h . H . ( ink l . Astragal u n d Säu len 
schaft) 58,5 cm; erh. H . (Kapi te l l ) 13,5 cm, B r . (unten) 
52 cm, B r . (oben) 65 cm, H . (unterer Blat tkranz) 
17,5 cm, H . (oberer Blat tkranz) 20,5 cm, H . K ö p f c h e n 
4 c m , B r . 6 cm, T . 4 cm . - Beiger K a l k s t e i n m i t fossi
len E insch lü s sen . - Beizeisen, Bohrung i m unteren 
Blat tkranz. 

Fragmentiertes B ü s t e n k a p i t e l l mi t Astragal u n d 
Ansa tz der Kanne lu ren , bis auf H ö h e der caules erhal
ten, d a r ü b e r leicht schräge Bruchf l äche . Stark verwit
tert. 

Unveröffentlicht. 

Erhal ten ist ü b e r d e m Säu lenschaf t u n d Astragal der 
untere T e i l des B ü s t e n k a p i t e l l s mi t dicht a m Kala thos 
anliegenden K r a n z - und H o c h b l ä t t e r n , die nahezu 
eine Einhe i t m i t dem K e l c h b i lden . Zwischen den 
H o c h b l ä t t e r n tauchen die grossen, auffallend flachen 
caules auf, ü b e r deren blattartig verzier tem, leider arg 
bestossenem K n o p f e in kleines B l ä t t c h e n liegt. V o m 
eher gedrungenen K e l c h s ind V o l u t e n u n d Helices 
nur noch i m Ansa tz vorhanden. D i e Hel ices bi ldeten 
eine A r t N i sche für den kleinen, w o h l weib l ichen 
K o p f mi t Schulteransatz, der s ich hinter dem kräf t ig 
ü b e r f a l l e n d e n Mi t te lb la t t der secunda folia erhebt. 
D i e Kelchpar t ie k ö n n t e einst ä h n l i c h ausgesehen ha
ben wie die eines Kapi te l l s einer S c h u p p e n s ä u l e i n 
Darmstad t 1 : Ü b e r dem ü b l i c h e n K r a n z aus acht 
A k a n t h u s b l ä t t e r n mi t k rä f t i gem Über fa l l liegen 
schmale, vereinfacht wiedergegebene Volutenstege, 
die sich nach aussen h i n einrol len. D i e nach innen 
ge füh r t en Hel ices rahmen die S c h u l t e r b ü s t e n . D a V o 
luten u n d Hel ices des Augster Kapi te l l s schlecht er
halten s ind, k ö n n e n Bandvolu ten , wie w i r sie i m D o 
naugebiet bei e inem K a p i t e l l i n Stobi f inden, nicht 
gänz l i ch ausgeschlossen werden 2 . 

Stil: D i e B lä t t e r w i rken trotz einzelner plastischer D e 
tails unorganisch u n d leblos. D i e fünf- u n d sechszak-
kigen, löffelar t igen Lappen heben sich nur mi t i h r em 
R a n d v o m Kala thos ab. A m meisten betont ist der 
Mi t t e l l appen m i t Bla t t r ippen u n d auffallend kräf t i 
gem, doch etwas steif sich v o r w ö l b e n d e m Über fa l l . 
D i e angrenzenden, i m oberen T e i l au fge fächer ten 
L a p p e n ziehen sich zur W u r z e l h i n kräf t ig ein. D i e 
Ecken der Zacken w ö l b e n sich leicht vor , w ä h r e n d 
das Blat t innere löffelart ig a u s g e h ö h l t ist. D i e beiden 
ä u s s e r e n kleinen, sorgfält ig ausge führ t en , doch etwas 
leblos wi rkenden Lappen haben einen ovalen U m r i s s . 
So scheint sich jeder Blat t lappen z u e inem gesonder
ten Blat t entwickelt z u haben, wobei das Mi t te lb la t t 
einen gewissen A k z e n t bildet; dennoch bleiben die 
einzelnen L a p p e n u n l ö s b a r e r Bestandtei l des Ganzen . 

1 Mercklin 97 Nr . 241 Abb. 455-458. 
2 Kahler 42 Nr . 1 Taf. 5, F l . 2 Mercklin 95 Nr . 231 Abb. 438-440. 



N i c h t mehr ersicht l ich ist, ob an den anderen 
Seiten auch B ü s t e n sassen. I m Donaugebiet findet 
m a n i n A p u l u m , C i l l i u n d Stobi Kapi te l le , die m i t 
e inem, aber auch drei K ö p f e n verziert sein k ö n n e n 3 . 
Sie fül len i m Untersch ied z u unserem K ö p f c h e n den 
R a u m zwischen den V o l u t e n i m wesentlichen aus. 

Deutung und Datierung: B e i m Augster K a p i t e l l 
n i m m t der K o p f eine untergeordnete Stellung ein, da 
er nur i m oberen D r i t t e l einen T e i l des Kelches aus
füllt. E r ist heute schlecht erhalten, so dass eine Be
nennung nicht m ö g l i c h ist. Zahlre iche K ö p f e u n d Bü
sten kennen w i r v o n Kap i t e l l en i n den r ö m i s c h e n 
P r o v i n z e n G a l l i e n , G e r m a n i e n u n d der Belgica. H ä u 
fig belegt s ind sie an den I u p p i t e r g i g a n t e n s ä u l e n , die 
vo r a l lem i n der Zeitspanne v o n 170-246 n .Chr . er
richtet wurden. D i e Deutung der K ö p f e schwankt 
dort zwischen Vierjahres- bzw. Tageszeiten u n d L e 
bensaltern 4 . 

N a c h der gedrungenen Kelchpar t i e u n d dem 
s tumpf u n d unorganisch wirkenden Blat twerk dür f t e 

das K a p i t e l l i m s p ä t e r e n 2. oder 3. Jahrhundert ent
standen sein. In der Auffassung stehen i h m ein K a p i 
tell i n Bingen u n d eines i n Frankfurt nahe 5 . B e i m 
Bingener K a p i t e l l k r ö n t ein aus e inem Bla t tkranz u n d 
der Ke lchzone bestehendes K a p i t e l l eine geschuppte 
Säule ; den M i t t e l t e i l der Ke lchzone beherrscht e in j u 
gendlicher K o p f , der auf dem ü b e r f a l l e n d e n M i t t e l 
lappen des Akanthusblat ts ruht. Das ebenfalls v o l l 
s t ä n d i g erhaltene Frankfurter K a p i t e l l aus dem 
3. Jahrhundert k a m i n e inem r ö m i s c h e n Brunnen i n 
N i d a / H e d d e r n h e i m z u m Vorsche in . Oberhalb des 
doppelten Blat tkranzes taucht auf allen v ie r Seiten 
ein F rauenkopf auf, der eine der Jahreszeiten symbo
lisiert . W i e d e r u m liegen die B lä t t e r dicht u n d f lächig 
a m Kala thos an u n d bedecken i h n vo l l s t änd ig . N u r 
der mitt lere Blat t lappen w ö l b t s ich kräf t ig vor . D e r 
F rauenkopf n i m m t hier mehr R a u m ein als b e i m 
Augster K a p i t e l l ; auch s ind die M i t t e l b l ä t t e r deut l ich 
ausgepräg t . 

3 Mercklin 94 Nrn . 226-228 Abb. 435. 437. 441; S. 95 Nr . 231 Abb. 
438-440. 

4 Bauchhenss 62ff. 
5 Bingen: Mercklin 96 Nr. 239 Abb. 466. - Frankfurt: W. Meier-

Arendt, Römische Steindenkmäler aus Frankfurt am M a i n (Ar
chäologische Reihe 1, 1983) 67 Nr . 32 mit Abb. - Auffallend 
grosse Übereinst immungen - dieselbe Werkstatt? - zeigt es auch 
mit dem Fragment eines korinthischen Augster Kapitells, Inv. 
1939.2901: Trunk 113 Abb. 51; S. 114 mit Anm. 972. 



Ausstattungsgegenstände und Brunnen 

56 Relief mit Pan 
Tafel 42 

R M A , Inv. 1960.1922b, Depot M u s e u m . - Fundor t : 
1960, Insula 30, Schnit t 74, Schicht 1, F K V03636: 
K e r a m i k v.a. aus dem letzten Dr i t t e l des 1. Jhs. bis 
Anfang des 2. Jhs. n .Chr . , Reg ion 1. - E r h . L . 11,6 cm, 
Br . 12,8 cm, D . 2 cm; Rel iefh. 1 cm. - Weisser, zuk-
k e r k ö r n i g e r M a r m o r , ve rmut l i ch Carraramarmor . -
Vereinzel t Beizeisen, Vorder - u n d R ü c k s e i t e geglät
tet. 

Fragment v o n rechteckigem M a r m o r r e l i e f mi t Pan . 
Oberer R a n d der Platte erhalten. Wurze lspuren auf 
Vorde r - u n d R ü c k s e i t e . 

Unveröffentlicht. 

V o n dem einst rechteckigen, nur auf einer Seite relie-
fierten M a r m o r r e l i e f ist nur der obere T e i l m i t tan
zendem P a n erhalten. D e r aus dem R e l i e f b l ickende 
Halbgot t m i t z u r ü c k g e l e h n t e m O b e r k ö r p e r u n d aus
gestrecktem l i n k e m A r m bewegt sich tanzend vor
w ä r t s . I m Hin te rg rund s c h m ü c k t eine T ä n i e die 
Szene. D u r c h die Wiedergabe v o n Spi tzohren, -bart, 
H ö r n e r n , Bocksfel l u n d ü b e r g r o s s e m , erigiertem 
Phal lus gelang es dem Bildhauer , die N a t u r des ausge
lassenen G e f ä h r t e n des Dionysos festzuhalten. L e 
bendigkeit w i r d durch die ausgreifende Bewegung 
u n d die v o l k s t ü m l i c h wirkende Dars te l lung des G e 
sichts des Bocksgottes erreicht. 

Deutung: H i n t e r dem Augster pinax stehen Dars te l 
lungen, wie sie uns aus mehreren H ä u s e r n i n Pompe j i 
bekannt s ind u n d auch auf e inem T o n d o i n A m i e n s 
mi t opferndem P a n u n d Meermonster begegnen 1. P a n 
ist der einzige Go t t aus dem U m k r e i s des Dionysos , 
der auf den Schmuckreliefs vo rkommt . A u f den erhal
tenen Darstel lungen erscheint er als bocksbeiniges 
Wesen; der g e h ö r n t e , bä r t i ge K o p f kann tierische -
oder wie i n unserem F a l l - m e n s c h e n ä h n l i c h e Z ü g e 
haben 2 . V ie l l e i ch t war die Augster Platte u r s p r ü n g l i c h 
ä h n l i c h aufgestellt wie die aus dem Per is ty l i n der 
Casa degli A m o r i n i dorat i i n Pompe j i bekannten pi-
nakes3 (vgl. auch 57). 

1 Zum Begriff des Pinax: Dwyer 1981, 255. 291. - Pompeji: Vgl. 
Dwyer 1981, 261 Nr. 2 Seite A Taf. 84,1; 262 Nr. 4 Seite A Taf. 
85,1; 262 Nr. 5 Seite B Taf. 85,4; 262f. Nr . 6 Seite B Taf. 86,2 (alle 
aus der Casa del Citarista); 268f. Nr . 30 Seite B Taf. 98,2 (Casa 
della Parete nera); 284 Nr. 134 Seiten A und B Taf. 122,1.2 (in 
Neapel, wohl aus Pompeji). - Amiens: Espérandieu 5, 160 Nr. 
3928; Corswandt 73 K 1. 

2 Vgl. B. Hundsalz, Das dionysische Schmuckrelief (1987) 28ff. 
155fT. K 3 6 - K 42. 

3 Dwyer 1981, 265ff. mit Taf. 93 Abb. 2. 

57 Relief mit teilweise erhaltenem Meerwesen 
Tafel 42 

R M A , Inv. 1978.7937, Depot M u s e u m . - Fundor t : 
1978, Insula 31, Reg ion 1, Schnit t Y 2 2 / Z 2 1 - 2 3 / A ' 2 2 -
23, F K B1762: Schicht mi t K e r a m i k h a u p t s ä c h l i c h 
aus der 2. Hä l f t e des 2. Jhs. n .Chr . - E r h . L . 19,5 cm, 
H . 18,6 cm, D . 2,1 cm; Rel iefh. max. 3 m m . - Weisser, 
z u c k e r k ö r n i g e r M a r m o r , ve rmut l i ch Carraramarmor . 
- Beizeisen, Vorde r - und R ü c k s e i t e geglät te t . 

A u s mehreren B r u c h s t ü c k e n zusammengesetzte 
Reliefplatte. Rechte Schmalseite u n d unterer R a n d 
erhalten, ansonsten u n r e g e l m ä s s i g e Bruchstel len. 
Wurzelspuren . 

Unveröffentlicht. 

D i e fragmentierte marmorne Reliefplatte s tammt 
ebenso wie 56 v o n e inem pinax, w i r d u r s p r ü n g l i c h 
jedoch wesentlich grösser gewesen sein. D e r sich i n 
schwachem R e l i e f v o m Hin te rg rund abhebende 
Brust te i l m i t Halsansatz u n d Vorderbe inen stammt 
v o n e inem recht leblos wirkenden Meerwesen. 

Deutung: U m welches T ie r es s ich handelte, läss t sich 
nicht mehr m i t Sicherheit entscheiden. Beliebte See-
u n d Meerwesen waren vor a l lem Delph ine , aber auch 
H i p p o k a m p e n , Seegreifen u n d K e t o i 1 . D i e Pranken 
unseres S tückes sprechen für eine Raubkatze . Sie 
k ö n n t e einst ä h n l i c h ausgesehen haben wie der nur 
noch i n Ze ichnung über l i e fe r te See löwe aus C h a m p -
l ieu , e in Seepanther aus dem A t r i u m der Casa del 
r i l i evo d i Telefo i n Hercu laneum, der nach den 
Untersuchungen v o n I. Corswandt i n claudischer Zei t 
entstanden ist, oder ein i n N î m e s gefundener 2 . D i e 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g verdeutl icht den Q u a l i t ä t s u n t e r 
schied: D e r plastischen, nuancierten Mode l l i e rung 
des kraftvollen Tieres aus Hercu laneum, die e in f l i m 
merndes Spie l v o n L i c h t u n d Schatten evoziert, steht 
das flache, leblos gearbeitete Augster Mischwesen 
gegenübe r , das a l le in durch K o n t u r u n d eingetiefte 
Zacken der M ä h n e an Tiefe gewinnt. D i e sonst auf 
den Osc i l l a eingeritzten Wel l en l in i en fehlen hier; 
m ö g l i c h e r w e i s e war das Wasser mi t blauer Farbe auf
getragen. 

Datierung: A u f G r u n d der mitgefundenen K e r a m i k 
u n d der Dat ie rung der i tal ischen V o r b i l d e r w i r d man 
mi t der zei t l ichen E inordnung des Augster M a r m o r 
reliefs nicht ü b e r die M i t t e des 2. Jahrhunderts h in 
ausgehen wol len . 

1 Zu den Meerwesen vgl. Corswandt, zusammenfassend S. 68; J . - M . 
Pailler, A propos d'un nouvel oscillum de Bolsena, M E F R A 81, 
1969, 634 Abb. 3; 636 Abb. 4; Pailler 1982, 756. 

2 Champlieu: Espérandieu 5, 105f. Nr . 3817. - Herculaneum: Cors
wandt 27. 29. 79 K 29 Taf. 14; Pailler 815. 816 Abb. 9 D 139. -
Nîmes: Espérandieu 1, 322 Nr. 486. - Vgl. auch Seepanther vom 
Gebälk des Cigognier, Avenches: P. Bridel, Le sanctuaire du C i -
gognier (1982) Taf. 55,2; Taf. 58,2. 



58 Tischfuss mit Bacchusbüste 
Tafel 44-45 

R M A , Inv. 1959.5194. - Fundor t : 1959, Insula 24, 
Kiesschich t des Innenhofes, Reg ion 1. Schnit t 137 
(Planquadrat O - Q / 1 0 - 1 3 ) , F K V02699: f rühc lau-
disch-neronisch. - E r h . H . 42 cm, B r . ( ink l . A r m 
s t ü m p f e ) 15,5 cm, B r . (ohne Ä r m s t . ) 10,5 cm, T . (Nase 
bis R ü c k s e i t e ) 14,2 cm, T . (Schaft) 11,3 cm, T . (Büs te 
bis R ü c k s e i t e ) 13,2 c m . K o p f : H . (Gewandansatz a m 
Ha l s bis Scheitel) 13,8 cm, H . ( K i n n bis Scheitel) 
10,2 cm, B r . (Haar) 10,2 cm, B r . (Gesicht auf Augen
h ö h e ) 7,8 cm, T . (Nase bis R ü c k s e i t e ) 14,2 c m , Büs te : 
B r . 11,5 cm. - Weisser bis beiger, leicht kreidiger, b io 
gener, ooli thischer, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner 
oder Berner Jurakalkstein. - Sorgfäl t ig geglä t te t , 
R ü c k s e i t e m i t Spuren v o n Spitz- u n d grobem Z a h n 
eisen. 

Fragmentierter Pfei ler m i t A r m s t ü m p f e n u n d G ö t 
t e r b ü s t e sowie Ansa tz des Zapfens für Aufsatz; an l i n 
ker Kopfsei te N u t . A n l inker Seite Rostspuren. Nase 
bestossen, sonst gut erhalten. 

R. Laur-Belart, 24. Jber Pro Augusta Raurica 1958/59, B Z 58/59, 
1959, XVIIIf . (Bacchantin); R. Steiger, in: Ausgrabungen in Augst 2. 
Insula 24, 1939-1959 (hrsg. O. Lüdin - M . Sitterding - R. Steiger, 
1962) 5Iff. Abb. 13. 14; R. Degen, Römische Zeit (Fundbericht), 
J b S G U F 4 9 , 1962, 57ff. bes. 66 Taf. 10,3.4; R. Laur-Belart 1965, 170 
Taf. 11,3; Mart in 1975, 354. 

V o n dem i n e inem Innenhof des Handwerkerquar
tiers i n Insula 24 gefundenen Tischfuss ist e in T e i l des 
Pfeilers mi t dreifach gerahmtem Innenfeld u n d A r m 
s t ü m p f e n sowie b e k r ö n e n d e r B ü s t e erhalten. Aufge
rissene Augen , eine breite Nase u n d e in markant vor
tretendes K i n n charakterisieren das rundl iche G e 
sicht. D i e kappenart ig ins Gesicht gezogene, auf die 
Brauen d r ü c k e n d e Kurzhaar f r i sur bes t immt den er
sten E indruck . A u f dem i n der M i t t e gescheitelten, i n 
k le inen B u c k e l l ö c k c h e n t ief i n die S t i rn reichenden 
H a a r liegt e in Efeukranz auf, dessen sorgfäl t ig ge
formte B lä t t e r z u m Scheitel h i n zusammenlaufen. 
Beidsei t ig des schmalen, ü b e r den Scheitel ge füh r t en 
Bandes ziert je eine K o r y m b e das Haupt . H i n t e r den 
Ohren , v o n denen nur das L ä p p c h e n sichtbar w i r d , 
fällt jeweils eine H a a r s t r ä h n e auf die Schulter. 

Deutung: Das locker u m den O b e r k ö r p e r geschlun
gene Rehkalbfe l l , die nebris, u n d der K o p f s c h m u c k 
e r m ö g l i c h e n die Deutung als Bacchus. 

Stil und Datierung: D e r Bi ldhauer hat versucht, die 
weichen weib l ichen Z ü g e des Gottes festzuhalten u n d 
dem K ö p f c h e n P l a s t i z i t ä t z u geben. D e n n o c h zeugen 
die i n die O b e r f l ä c h e h i n e i n g e d r ü c k t e n grossen A u 
gen - eine k re i s fö rmige Innenzeichnung rahmt die 
Pup i l l e - u n d der vol l ippige M u n d , bei d e m der 
Handwerke r die umliegende Part ie abtiefte, u m V o l u 
men hervorzurufen, v o n e inem nicht a l lzu grossen 
K ö n n e n des Handwerkers . D i e Arbe i t wi rk t p r o v i n 
z ie l l . 

N a c h der mitgefundenen K e r a m i k aus f r ü h c l a u d i -
scher bis neronischer Ze i t dür f t e der Tischfuss i n der 
1. Hä l f t e des 1. Jahrhunderts entstanden sein. D a m i t 

A b b . 18 Pompe j i . Tischfuss mi t B a c c h u s b ü s t e i n der 
Casa del Menandro . Ohne Massstab. 

g e h ö r t er z u den f rühes t en erhaltenen D e n k m ä l e r n i n 
Augst . 

Rekonstruktion: D e r Augster Pfei ler läss t s ich nach 
erhaltenen Vergleichsbeispielen als Monopodium er
g ä n z e n 1 . Solche befinden sich heute noch in situ i n 
den V e s u v s t ä d t e n , so i n P o m p e j i ein Tischfuss mi t 
Bacchus i n der Casa del M e n a n d r o (Abb . 18) u n d 
einer mi t Bacchusherme i n der Casa d i M . Luc rez io 
(Cubicu lum) , i n Hercu laneum einer mi t t rauerndem 
At t i s i n der Casa del Tramezzo d i Legno 2 . Wegen der 
summar isch ausgearbeiteten R ü c k s e i t e des Kopfes 
k ö n n t e der Tischfuss u r s p r ü n g l i c h gegen eine W a n d 
des Innenhofes gestellt gewesen sein. 

1 Z u den Monopodien allgemein: Daremberg - Saglio III 2 (1904) 
1720ff. s.v. Mensa, TpdrceCa, table (de Ridder); G . M . A . Richter, 
The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans (1966) 112f. 
(Typ 4); Th. Stephanidou-Tiberiou, Trapezophora tu Museiu 
Thessalonikes (1985). 

2 Casa del Menandro: A . Maiur i , L a Casa del Menandro (1933) 
Abb. 163. - Casa di M . Lucrezio: Dwyer 1982, 25f. Abb. 7. 8 Taf. 
3. - Casa del Tramezzo di Legno: A . Maiur i , Ercolano. I nuovi 
scavi (1927-1958) 1 (1958) 214f. Abb. 168. - Vgl . auch Bossert 
1983, 17f. Kat. Nr . 2 bes. Anm. 7. - Vgl . auch I. Caruso, Una 
classe di trapezofori pompeiani: problemi di produzione locale ed 
esegesi dei motivi ornamentali, Rivista di studi liguri 45, 1979, 
129ff; R. H . Cohon, Greek and Roman Stone Supports with De
corative Reliefs (Diss. New York 1983, Ann Arbor 1985). - Tisch-
fuss in Aquileia: Aquileia romana. Vi ta publica e privata. Ausstel
lungskat. Aquileia 1991 (1991) 95 Nr. 8 (S. Cipriano). - Zu 
Bacchus vgl. auch I. Manfrini-Aragno, Bacchus dans les bronzes 
hellénistiques et leur répertoire (Cahiers d'archéologie romande 
34, 1987) sowie Rez. von V . J. Hutchinson, The cult of Dionysos/ 
Bacchus in the Graeco-Roman world: new light from the archaeo
logical studies, Journal of Roman Archaeology 4, 1991, 222ff. 



59 Tischfuss mit Raubtierpranke 
Tafel 43 

R M A , Inv. 1960.2775, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1960, Insula 30, Streufund, Reg ion 1. - E r h . H . 
35 cm, B r . 15 cm, T . 29 cm. - Hellbeiger, f e inkörn iger , 
dichter, biogener Ka lks t e in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r So
lothurner oder Berner Jurakalkstein. - Zahneisen u n d 
Raspel , l inke Seite gepickt, rechte geglät te t . 

Unte re r T e i l eines Tischfusses mi t Raubt ierpranke, 
oberhalb des Unterschenkels sch räge Bruchf l äche , 
h inten ausgebrochen. Bestossungen u n d Abp la t zung 
a m unteren T e i l der Pranke. 

Unveröffentlicht. 

Es handelt s ich u m das Fragment eines Trapezophors, 
der i n der F o r m einer Raubt ierpranke, woh l eines L ö 
wen (oder Greifs?), endet 1 . Diese besteht aus v ier 
doppelgliedrigen Zehen. 

Rekonstruktion: D e r Augster Tischfuss g e h ö r t nicht 
wie e in beispielsweise i m M u s e o C i v i c o i n V i c e n z a 
aufbewahrter z u m Tischtypus der dreibeinigen del-
phica (vgl. 81), sondern lässt s ich mi t e inem anderen 
Typus , d e m cartibulum, verbinden. E i n solches ist 
beispielsweise i m A t r i u m i n Regio I X 7,3 i n P o m p e j i 

erhalten. W i e er benutzt wurde, geht aus dem Eroten
fries i n der Casa de i V e t t i i hervor 2 . 

D i e g röbe r bearbeitete Seite zeigte b e i m Augster 
Tischfuss w o h l nach innen. D i e andere Stirnseite 
k ö n n t e ebenfalls mi t einer Pranke verziert gewesen 
sein, also ä h n l i c h ausgesehen haben wie e in Tischfuss 
m i t Blat t u n d L ö w e n b e i n aus einer V i l l a i n R e k i n 
gen 3 . M ö g l i c h ist aber auch, dass wie be i den i n P o m 
peji gefundenen T ischen nur die vordere Schmalseite 
skulptiert, die hintere aber gerade abgeschnitten war. 
Solche Tische wurden u r s p r ü n g l i c h gegen eine W a n d 
gestellt 4. 

H ä u f i g b i lden den oberen Abschluss der T i schfüsse 
Löwen- , Panther- oder G r e i f e n k ö p f e 5 . Ausserdem 
k o m m e n auch Eroten, Satyrn u n d Hercules als B e k r ö -
nung vor . 

A u s A v e n t i c u m s ind uns mehrere kalksteinerne 
T i schfüsse mi t L ö w e n k o p f m a s k e , L ö w e n k l a u e oder 
-bein erhalten 6 . 

D i e V o r b i l d e r für unseren T i s c h 59 f inden sich i n 
hellenistischer Zei t . G r ö s s t e n t e i l s fragmentiert, aber 
noch mi t Farbspuren versehen, s ind sie für Delos be
legt 7. M i t der Eroberung des Ostens gelangten sie i m 
2. Jahrhundert v . C h r . nach Italien. L i v i u s e r w ä h n t 
nebst anderem l u x u r i ö s e m M o b i l i a r auch monopodia 
( X X X I X , 6 ) . 

1 Vgl. allgemein: R E VI A (1937) 2209f. s.v. Trapezophorum (Hug); 
G . M . A . Richter, The Furniture of the Greeks, Etruscans and 
Romans (1966) 113 mit Abb. 573; Abb. 578; Abb. 579; E A A VII 
(1966) 968f. s.v. trapezoforo (Coarelli); W. A . Dasewski, Two 
Fragments from the National Museum in Warsaw, Etudes et Tra
vaux 1 (1966) 99ff.; Der Kleine Pauly 3 (1979) 1224f. s.v. Mensa 
(Gross). - I. Caruso, Una classe di trapezofori pompeiani: pro
blemi di produzione locale ed esegesi dei motivi ornamentali, 
RivStLig 45, 1979, 129ff; R. H . Cohon, Greek and Roman Stone 
Supports with Decorative Reliefs (1985). - Vgl. auch Anm. 2. 

2 Casa di Cornelius Rufus: E. Pernice, Hellenistische Tische, Z i 
sternenmündungen, Beckenuntersätze, Altäre und Truhen (Die 
hellenistische Kunst in Pompeji 5, hrsg. F. Winter - E. Pernice, 
1932) 1 Abb. 2 Taf. 1,1. 2. - Erotenfries in der Casa dei Vettii: 
Jashemski 268 Abb. 399. 

3 Zuletzt M . Hartmann - H . Weber, Die Römer im Aargau (1985) 
193f. mit Abb. (Lit.). 

4 Pernice (Anm. 2) Iff. 
5 Vgl. z.B. den in der Casa del Tramezzo di Legno aufgestellten 

Tisch mit Löwenbeinen und -köpf: A . Maiur i , Ercolano. I nuovi 
scavi (1927-1958) 1 (1958) 21 Off. mit Abb. 165-166. 

6 Tischfüsse aus Aventicum: Bossert, Reliefs Kat. Nrn. 5-10. 
7 Vgl. auch W. Deonna, Le mobilier délien (Exploration archéolo

gique de Délos 18, 1938) 29 mit Abb. 32 S. 28; 29 Nr. 236 Taf. 85; 
Abb. 33 S. 28. 

60 Beckenfuss mit Blattwerk 
Tafel 43 

R M A , Inv. unbekannt, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: Unbekannt . - E r h . H . 41,5 cm, unterer Wuls t : 
D m . 56 cm, H . 6 c m ; d a r ü b e r l i e g e n d e r Wuls t : D m . 
47 cm, H . 3,5 cm; Leiste: H . 1 cm; K y m a : D m . 
41,5 cm, H . 5 cm. H . T r o m m e l 26 cm, D m . 24,5 cm, 
H . Fuss mi t Blat twerk 29,5 cm. Durchbohrung durch 
ganzen Block : D m . oben, D m . unten 12,5 c m . - Beiger 
K a l k s t e i n mi t fossilen E insch lüs sen . - Beizeisen. 

Durchbohr te r fragmentierter Beckenfuss mi t R a n 
kenwerk. Le ich t s c h r ä g g e b r o c h e n e Oberseite m i t rost
roten V e r f ä r b u n g e n , stellenweise Brandspuren. 

Unveröffentlicht. 

Erhal ten ist der untere T e i l eines Beckenfusses. D i e 
durchbohrte T r o m m e l ruht auf zwei unterschiedl ich 
d icken W ü l s t e n . Z w e i aus e inem hufartigen Ansa tz 
wachsende A k a n t h u s b l ä t t e r legen sich f äche r fö rmig 
u m die T r o m m e l . D i e Enden des ü p p i g anmutenden 
Blattwerkes ro l len s ich gegen innen ein. 

E i n nur mi t Blat twerk verziertes Exempla r s tammt 
aus der Casa dei C e r v i i n He rcu l aneum 1 . 

1 Tran Tarn Tinh, L a Casa dei Cervi a Herculaneum (Archaeolo-
gica 74, 1988) Abb. 161. - Zu den hellenistischen Vorläufern vgl. 
W. Deonna, Le mobilier délien (Exploration archéologique de 
Délos 18, 1938) 75ff. 



61 Teil eines Brunnenstockes mit Kopf 
eines Flussgottes 
Tafel 46 

R M A , Inv. 1984.26583. - Fundor t : Kaiseraugst-
Schmidmat t , Parzelle 225-257, Reg ion 17,E. A l s Spo
lie bei der R a m p e i m ös t l i chen G e b ä u d e wiederver
wendet. F K B9527: Dat ie rung nicht mög l i ch , z u we
nig K e r a m i k (freundlicher H i n w e i s S. Fünfsch i l l ing) . 
- L . 52 cm, H . 34 cm, T . 28,5 cm. - Ro te r Sandstein. -
Ober-, Rück - , Se i t en f l ächen u n d w o h l auch Auflage-
flache flach abgearbeitet, grob gepickt; Vorderseite: 
Z a h n - u n d Beizeisen, Pup i l l en mi t Hohlmeisse l einge
tieft. 

Oberer T e i l eines Brunnenstockes, vo rzüg l i ch er
halten. 

U . Müller, Die römischen Gebäude in Kaiseraugst-Schmidmatt, 
AS 8, 1985, 15ff. bes. 23ff. Abb. 18; Martin 1987, 143 Abb. 130; 
Laur-Belart - Berger 17Iff. bes. 175f. mit Abb. 182. - Vgl . auch 
M . Hartmann - H . Weber, Die Römer im Aargau (1985) 173f. mit 
Abb. 1; Abb. 149. 

Entdeckung: A u f der F l u r Schmidmat t wurden 1984 
süd l i ch der wicht igen v o n G a l l i e n ü b e r V i n d o n i s s a 
nach Raet ien f ü h r e n d e n Fernstrasse mehrere i m 
2. Jahrhundert angelegte G e b ä u d e freigelegt. Z u den 
s p e k t a k u l ä r e n F u n d e n g e h ö r e n mehrere Silber- u n d 
Bronzestatuetten 1 . Z u d e m wurde der obere T e i l eines 
Brunnenstockes aus Sandstein geborgen, der i m sog. 
Haus 2 als Spolie wiederverwendet worden war. M a n 
hatte ihn , mi t dem R e l i e f nach unten, i n der schmalen 
Zugangsrampe zur Texti lwerkstat t verbaut. 

A u s einer halbrunden, nischenartigen Vert iefung 
schaut e in b ä r t i g e r M ä n n e r k o p f mi t grossen Augen, 
knol l iger Nase u n d w i l d e m Schnurrbart . D u r c h die 
Öf fnung des M u n d e s floss einst durch ein R o h r das 
Wasser i n den Brunnen . Ü b e r der niedrigen, gefurch
ten St i rn b i lden die aus dem Gesicht gestrichenen 
Haare eine Anastole , seit l ich fallen sie i n d icken, S-
formig eingedrehten L o c k e n herab. D e r Ober l ippen
bart ist recht grob angelegt. 

Deutung: D i e oben charakterisierte Phys iognomie 
eignet sowohl N e p t u n als auch anderen F lus sgö t t e rn . 
Oceanus w i r d hingegen häuf ig mi t F i schen u n d Algen 
i n H a a r u n d Bart dargestellt 2. D a spezifische A t t r i 
bute fehlen, w i r d der Augster K o p f als Flussgott be
zeichnet. 

Stil und Datierung: Tiefe e rhä l t das R e l i e f vo r a l lem 
durch den i n e in O v a l eingeschriebenen, z u r ü c k v e r 
setzten K o n t u r , die vor- u n d z u r ü c k g e s e t z t e n beweg
ten L o c k e n , den Stirnwulst u n d die derbe Nase. I m 
wi lden , wal lenden H a a r und dem grollenden B l i c k le
ben einerseits Pathosformeln des Hel len ismus weiter, 
andererseits eignen diese Charakter is t ika besonders 
den M e e r g ö t t e r n . 

D e r stilisierte u n d bis auf die F r i su r summar isch 
angelegte K o p f , der dennoch expressiv wirkt , ent
stand wegen der unruhig aufge lös ten H a a r s t r ä h n e n 
u n d den gebohrten Augen i n antoninischer Zei t . 

E r lässt s ich mi t zwei i m dri t ten Vie r t e l des 2. Jahr
hunderts n .Chr . gearbeiteten Meerwesensarkophagen 

A b b . 19 Pompe j i . Brunnenstock mi t Flussgott
maske. Ohne Massstab. 

i m Lateran u n d i n Ost ia vergleichen 3 : H i e r f inden 
sich i n der M i t t e der Längsse i t e die frontal dargestell
ten b ä r t i g e n Oceanusmasken, denen Krebsscheren 
aus d e m H a a r wachsen. W i l d aufgeworfenes, unruhig 
angeordnetes K o p f - und Barthaar, grosse, gebohrte 
Augen u n d zusammengezogene Brauen kennzeichnen 
die M e e r m ä n n e r . 

In S t i l u n d Dat ie rung steht unserem Flussgott der 
Hercules 44 (Tafel 32) nahe. E r dür f t e einst z u e inem 
Laufbrunnen g e h ö r t haben, wie er i n zahlreichen B e i 
spielen für Pompe j i belegt ist (Abb. 19) 4. 

1 Z u den Statuetten vgl. A . Kaufmann-Heinimann, Die Silbersta
tuetten des Hercules und der Minerva aus Kaiseraugst-Schmid
matt, AS 8, 1985, 30ff.; Martin 1987, 144ff. Abb. 131-134. 

2 Zu Neptun vgl. E A A V (1963) 619ff. s.v. Oceano (Sichtermann); 
E A A V (1963) 433f. s.v. Nettuno (Vlad Borrelli). - Vgl. auch 
Mosaik aus Münsingen, Hist. Mus. Bern: W. Deonna, L'art ro
main en Suisse (1942) Abb. 57. - Mosaik aus Bad Kreuznach: Die 
Römer in Rheinland-Pfalz (hrsg. H . Cüppers, 1990) Farbtaf. 3; 
Mosaik aus Vienne (Isère): A. Ferdière, Les campagnes en Gaule 
romaine 2 (1988) Abb. S. 185. - Mosaik aus Hadrumentum, in 
Sousse: J. Godwin, Mystery Religions in the Ancient World 
(1981) 44 Nr. 7 mit Abb. - Vgl. auch G . Lippold, Die Skulpturen 
des Vaticanischen Museums III 2 (1956) 300 Nr. 35 Taf. 138. 

3 Vgl . A . Rumpf, Die Meerwesen auf den antiken Sarkophagreliefs 
(Die antiken Sarkophagreliefs V , l , 1969) 1 Iff. bes. 12 Nr. 34 Taf. 
13 (Lateran); 13 Nr . 36 Taf. 13 (Ostia); vgl. auch G . Koch -
H . Sichtermann, Römische Sarkophage (Handbuch der Archäolo
gie im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaften, 
begr. W. Otto, fortgef. R. Herbig, neu hrsg. W. Hausmann, 1982) 
196 mit Abb. 241. 

4 Vgl . A . Maiur i , Ercolano. I nuovi scavi 1 (1958) 55ff.; H . Esche
bach, Die Gebrauchswasserversorgung des antiken Pompeji, A W 
10,2, 1979, 3ff. Katalog der pompejanischen Laufbrunnen und 
ihre Reliefs, A W 13,3 1982, 2Iff. 



62 Teil eines Brunnenstockes mit Liebespaar 
Tafel 46-47 

R M A , Inv. 1978.23876. - Fundor t : 1978, Insula 37, 
Reg ion 1, Schnit t R ' 3 7 - 3 9 , i n Strassengraben Ost v o r 
der Por t ikus zusammen mi t M i n e r v a b ü s t e (Inv. 
1978.23875). F K B2248: Schicht mi t K e r a m i k der 
2. Hä l f t e des 2. Jhs. bis Anfang des 3. Jhs. n .Chr . -
E r h . L . 40 c m , H . 39 cm, T . 23,8 cm; Durchbohrung 
für W a s s e r r ö h r e : H . 6,5 cm. - Beiger, f e inkörn iger , 
dichter Ka lks t e in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner 
oder Berner Jurakalkstein. - Untersei te grob gepickt, 
stellenweise grobe Rauten , Beiz- , Zahneisen u n d Ras
pel bei den Figuren, R ü c k s e i t e geglä t te t . 

V o m Brunnenstock s ind oberer Abschluss, R ü c k 
seite g röss ten te i l s u n d l inker Abschluss erhalten. 
O b e r f l ä c h e der K ö p f e abgewittert, g e s c h ü t z t e K ö r p e r 
part ien gut erhalten. V o r der H a n d des Schlafenden 
T e i l der Durchbohrung für W a s s e r r ö h r e . 

T. Tomasevic-Buck, Ausgrabungen in Augst und Kaiseraugst im 
Jahre 1978, J b A K 4, 1984, 7ff. Abb. 15; Abb. 16; L I M C III 1 (1986) 
735 Nr . 87a; S. 739 (H. Gabelmann); Martin 1987 Abb. 37; Drack -
Fellmann 205 Abb. 175. 

Entdeckung: I m Jahre 1978 wurden i n Zusammen
hang mi t der Strassenerweiterung i n der G ieben -
acherstrasse Notgrabungen du rchge füh r t , be i denen 
unter anderem die B r o n z e b ü s t e der M i n e r v a u n d der 
B l o c k mi t Dars te l lung eines Liebespaars gefunden 
wurden. Das R e l i e f lag i m ant iken Strassengraben vor 
der Por t ikus v o n Insula 37; das mitgefundene K e r a 
mikmate r i a l stammte aus der 2. Hä l f t e des 2. Jahr
hunderts u n d reichte bis z u m Beginn des 3. Jahrhun
derts. 

A u f dem etwa zu e inem Dr i t t e l erhaltenen R e l i e f er
kennt m a n einen ausgestreckt auf e inem rauhen Fels
b lock liegenden jungen M a n n , dem sich eine F r a u 
n ä h e r t . Sein l inker A r m ist angewinkelt, w ä h r e n d sein 
kraftloser K o p f auf der ü b e r diesen ge führ t en rechten 
H a n d ruht. D i e Finger werden hinter seinem vo l l en 
H a a r sichtbar. D i e Armha l tung ist - hier zusammen 
mi t den geschlossenen Augen u n d dem leicht z u r ü c k 
gefallenen K o p f - charakteristisch für einen Schlafen
den. E i n T e i l des ü b e r dem Felsen ausgebreiteten 
Mante l s fällt a m l inken A r m herab u n d ist ü b e r den 
U n t e r a r m geführ t . R e i c h gelocktes, ü b e r der S t i rn 
anastoleartig aufgeworfenes H a a r rahmt das vol le , 
weich wirkende, u n b ä r t i g e Gesicht , dessen fleischiger 
M u n d leicht geöffnet ist. Das K i n n ist spitz, das l inke 
O h r auffallend gross gebildet. 

D i e s ich fast u n g e s t ü m ü b e r den Sch lummernden 
neigende junge F r a u umfasst mi t ihren langen, 
schlanken A r m e n seinen N a c k e n u n d zieht seinen 
K o p f l iebevol l zu s ich h in . Ihr O b e r k ö r p e r ist bis auf 
das Brustband, das strophion, nackt. D e u t l i c h zeich
nen sich die durch die gebeugte Ha l tung entstandenen 
Hautfal ten ab. I m zarten, fülligen Gesichtchen liegen 
grosse Augen mi t breiten Ober l idern . Ihr M u n d ist 
ebenfalls e in wenig geöffnet . Das i n der M i t t e geschei
telte, gelockte H a a r hat sie i n den N a c k e n g e k ä m m t . 

Deutung: Ü b e r der S t i rn der F r a u erkennt m a n deut
l i c h einen H a l b m o n d , das At t r ibu t der G ö t t i n Selene. 
D a m i t ist das Liebespaar als Endymion u n d Selene zu 
ident i f iz ieren 1 . N a c h der Ü b e r l i e f e r u n g schenkte 
Zeus dem H i r t e n u n d Jäger E n d y m i o n ewigen Schlaf; 
w ä h r e n d dieser Ze i t besuchte Selene ihn . A u s ihrer 
Ve rb indung sollen fünfzig T ö c h t e r hervorgegangen 
sein. 

Sappho e r w ä h n t als erste die i n die Grot te a m Lat -
mos bei Herak le ia zu E n d y m i o n herabsteigende G ö t 
t in . D o r t konnte m a n eine Grot te mi t seinem G r a b 
besichtigen (Strabo 14,1, 8 C . 636). Diese Szene bi ldet 
das G r u n d m o t i v der s p ä t e r e n b i ld l i chen Fassungen. 

Seit dem Hel len ismus wurde vo r a l lem die buko
l isch-idyl l ische, aber auch die erotische Seite des M y 
thos geschä tz t . Besonders i n der römischen Wandma
lerei wurde dieses T h e m a begeistert aufgenommen; 
die i n den V e s u v s t ä d t e n erhaltenen Male re i en stam
men bis auf eines aus der letzten Sti lphase 2 . Das 
T h e m a ist e inhei t l ich, doch unterscheiden sich die 
b i ld l i chen Fassungen i n den Figurentypen u n d G r u p 
pierungen voneinander. 

W i e die L iebenden u r s p r ü n g l i c h gekleidet gewesen 
sein k ö n n t e n , mag eine Wandmale re i aus Pompe j i 
(Region V I 16, 15) veranschaul ichen 3 : H i e r n ä h e r t 
s ich Selene ih rem Gel iebten mi t a u f g e b l ä h t e m d ü n 
nem, ihre Nackthe i t betonendem Gewand . D e r L e i b 
des sch räg auf den Felsen gelagerten E n d y m i o n ist bis 
z u den Oberschenkeln en tb löss t . M i t der l i nken H a n d 
umfasst der Gel iebte den Speer, der rechte A r m ist 
angewinkelt hinter den K o p f gelegt. 

Anders als be i den Wandmalere ien ist Selene auf 
den römischen Sarkophagreliefs meist v o l l s t ä n d i g be
kleidet 4 . A u f unserem R e l i e f erinnert sie eher an bac-
chisch-aphrodit ische Gestalten wie A r i a d n e oder, 
auch v o m Kopf typus her, an eine M ä n a d e 5 . 

W i c h t i g s ind i n diesem Zusammenhang die G i e b e l 
zweier Grabstelen aus Pannon ien i n Poe tov io (heuti
ges Pettau-Ptuj) u n d aus Savaria i m M u s e u m v o n 
Steinamanger-Szombathely 6 . Betrachten w i r z u n ä c h s t 
das besser erhaltene R e l i e f aus Savaria: D i e i n der 
Giebe lmi t te i m R ü c k e n a k t wiedergegebene, auf dem 
B o d e n gelagerte F r a u beugt sich z u einer a m Boden 
liegenden Gestalt hinab, ihrer Ha l tung nach ein 

1 Zu Endymion und Selene zuletzt: L I M C III 1/2 (1986) 726ff. s.v. 
Endymion (Gabelmann). 

2 Vgl. Gabelmann (Anm. 1) 728 Nrn. 2-4; S. 729ff. Nrn . 14-27; S. 
731 f. Nr . 42; S. 737. - Vgl . auch Gemälde in Neapel aus Pompeji 
(Region VI 15,6): L I M C II 1/2 (1984) 840 Nr . 359 mit Abb. 
(Simon). E. Simon lehnt die Deutung E. Petersons zu Recht ab, 
nach der es sich um Diana und Hippolytos handelt; vielmehr 
haben wir Luna und Endymion vor uns. 

3 Gabelmann (Anm. 1) 730 Nr. 22 mit Abb. 
4 C. Robert, Die antiken Sarkophagreliefs III 1 (1897, Repr. 1969) 

Taf. 12-25; Gabelmann (Anm. 1) 732ff. Nrn . 46-85. 
5 A . v. Salis, Antike und Renaissance ( 1947) 183 Abb. 27; Taf. 56b; 

L I M C III 1/2 (1986) 485f. Nrn. 748-755 (C. Gasparri). - Auffor
derung zum Tanz: vgl. z.B. M . B. Comstock - C. C. Vermeule, 
Sculpture in Stone. The Greek, Roman and Etruscan Collection 
of the Museum of Fine Arts Boston (1976) 128f. Nr . 197. 

6 E. Diez, Selene-Endymion, Jahreshefte des Österreichischen ar
chäologischen Instituts in Wien 46, 1961-63, 50ff.; Gabelmann 
(Anm. 1) 735 Nrn . 86. 87 mit Abb. 



Schlafender. Ihr G e w a n d lässt den wohlgeformten 
O b e r k ö r p e r u n d einen T e i l des G e s ä s s e s frei. D o c h ist 
ih r O b e r k ö r p e r nicht völl ig nackt, denn ein strophion 
bedeckt ihre Brust. D u r c h die grosse M o n d s i c h e l ist 
die G ö t t i n wiederum als Selene gekennzeichnet; so
mi t muss die am B o d e n liegende Gestalt E n d y m i o n 
sein. D i e Dars te l lung des Pettauer Giebels zeigt 
grosse Ä h n l i c h k e i t m i t dem aus Savaria; hier ist Se
lene allerdings weniger s t ü r m i s c h . 

W i e E . D i e z r icht ig erkannt hat, w ä h l t e der B i l d 
hauer für die G i e b e l eine neue K o m p o s i t i o n : Endy
m i o n musste k a u m a b g e ä n d e r t werden, woh l aber die 
herabschwebende oder sich mi t i h r em Gespann n ä 
hernde Geliebte, dami t sie sich i n den G i e b e l e in
fügte. D e r K ü n s t l e r w ä h l t e den Augenbl ick , wo Selene 
sich auf dem Lager des Schlafenden niedergelassen 
hat u n d i n seinen A n b l i c k versunken ist. 

E i n e n ä h n l i c h e n Anlass zur A b w a n d l u n g der gängi 
gen Darstellungsweise der heranfliegenden G ö t t i n 
kann m a n für das Augster R e l i e f annehmen: H i e r 
musste Selenes Besuch bei E n d y m i o n i n die W ö l b u n g 
des Brunnenstockes eingepasst werden. In diesem Z u 
sammenhang lässt s ich das felsige, hinter dem H i r t e n 
fortsetzende G e l ä n d e viel leicht sogar m i t einer Grot te 
verbinden. 

H . G a b e l m a n n hat vermutet, dass b e i m Augster 
R e l i e f die Liebesvereinigung dargestellt se i 7 . D i e 
Szene k ö n n t e einst ä h n l i c h ausgesehen haben wie die 
des t ö n e r n e n Osc i l lums , das i n Insula 31 z u m V o r 
schein kam: H i e r legt die herangeflogene G ö t t i n ihre 
H ä n d e u m den Ha l s des i n e inem Bett liegenden M a n 
nes. D i e heftige Bewegung d r ü c k t sich aus i m aufge
b l ä h t e n , den K ö r p e r e n t b l ö s s e n d e n G e w a n d u n d dem 
umgestossenen T i sch . Bett, T i s c h u n d Fenster weisen 
darauf h in , dass die Szene i m Inneren eines Hauses 
spielt 8 . Ve r lockend ist die Vors te l lung, i n dem k le i 
nen, i n Insula 31 gefundenen O s c i l l u m einen Reflex 
des bezaubernden Brunnenstockreliefs zu sehen. 

I m ersten M o m e n t mag die grosse I n t i m i t ä t z w i 
schen den beiden Liebenden, die der gö t t l i chen 
S p h ä r e a n g e h ö r e n , befremden, so dass m a n geneigt 
ist, an e in menschliches Paar z u denken. Seit dem 
s p ä t e r e n 2. Jahrhundert n .Chr . werden Selene u n d 
E n d y m i o n zur Privatapotheose v o n Ehepaaren ver
wendet. E ine solche Angle ichung an die G ö t t e r lässt 
s ich be i unserem B l o c k jedoch wegen der I d e a l k ö p f e 
u n d des Monument typus ausschliessen 9 . 

Dass auch G ö t t e r auf in t ime A r t u n d Weise darge
stellt werden k ö n n e n , i l lustr ieren ein M a r m o r r e l i e f 
mi t Hercules u n d N y m p h e sowie mehrere W a n d m a 
lereien aus Pompe j i mi t M a r s u n d V e n u s 1 0 : H i e r se
hen w i r M a r s u n d Venus auf dem Lager. D i e bei der 
Toilet te dargestellte G ö t t i n merkt nicht, dass M a r s sie 
entkleidet. R e i z v o l l ist dabei der Kont ras t zwischen 
der fast nackten Venus u n d dem gröss ten te i l s beklei
deten Kriegsgott, der den Betrachter ins Geschehen 
mi t einbezieht, i n d e m er i h n opt isch an der E n t b l ö s -
sung der G ö t t i n teilhaben lässt . A u f einer Wandmale 
rei aus der Casa d i Meleagro i n P o m p e j i (Region V I 
9,2) zieht der nahezu unbekleidete M a r s seiner G e 
liebten den M a n t e l weg; mi t der rechten H a n d be
r ü h r t er ihre B rus t 1 1 . I n t im s ind auch die erotischen 
Szenen zwischen M a r s und Venus auf den Silberbe
chern aus der Casa del Menandro ; so w i r d auf K a n -

tharos 6 die Vere in igung der beiden G ö t t e r festgehal
t en 1 2 . V o r diesem Hin te rg rund mag die Dars te l lung 
auf dem Augster R e l i e f weniger verwundern. 

Aufstellung: H . G a b e l m a n n hat das Augster R e l i e f als 
Schmuck eines Hauses oder Gartens gedeutet 1 3 . A u f 
G r u n d des M o t i v s - E n d y m i o n w i r d meist i n einer 
Felslandschaft ruhend wiedergegeben - u n d der p o m -
pejanischen Wandmalere ien ist es denkbar, dass der 
B l o c k mi t seiner g e w ö l b t e n R ü c k s e i t e i n einer Grot te 
aufgestellt war. D i e Funds i tua t ion i m Strassengraben 
Ost der Por t ikus läss t es jedoch auch m ö g l i c h erschei
nen, dass das R e l i e f einst T e i l eines ö f fen t l i chen 
Brunnens war - i n Erst- oder i n Zwei tverwendung. 
Diese s ind i m allgemeinen den S t r a s s e n v e r h ä l t n i s s e n 
angepasst, d.h. einige stehen teils auf dem hohen Bür 
gersteig u n d reichen m i t der Vordersei te auf die Fahr
bahn hinunter. U n s e r Ka lks te inb lock k ö n n t e ä h n l i c h 
aufgestellt gewesen sein wie beispielsweise e in mar
morner Laufbrunnen i n P o m p e j i 1 4 . 

Das Ka lks te in re l i e f mi t der Dars te l lung v o n Endy
m i o n u n d Selene 62 gehö r t z u den a m besten gearbei
teten u n d s c h ö n s t e n W e r k e n der Kolonies tadt . D e r 
B i ldhauer k ö n n t e als V o r b i l d eine bekannte rundpla
stische Gruppe gewäh l t haben; doch k o m m t auch ar-
retinische Rel ie fkeramik als Anregung i n Frage. Sie 
gibt die i n der hellenistischen Rel ie fkeramik belieb
ten erotischen Szenen ein wenig verhaltener wieder 1 5 . 

Beifunde: D u r c h die mitgefundene K e r a m i k wissen 
wir , dass das R e l i e f i n der 2. Hä l f t e des 2. Jahrhun
derts i n den Boden gelangt ist. Es lässt s ich vor läuf ig 
nicht entscheiden, ob es zu den i n den 70er Jahren 
niedergelegten Wohnbau ten oder den d a r ü b e r err ich
teten The rmen g e h ö r t hat 1 6 . 

7 Gabelmann (Anm. 1). 
8 K . Schauenburg, Frauen im Fenster, R M 79, 1972, Iff. Taf. 25,2; 

Mart in 1987, 106 Abb. 95; Laur-Belart - Berger 134 Abb. 132; 
vgl. auch Oscillum aus einem Atelier aus Allier: H . Vertet, Ob
servations sur les vases à médaillons d'applique de la Vallée du 
Rhône, Gall ia 27, 1969, 116 Abb. I le . 

9 Angleichung an Selene-Luna z.B. auf Grabaltar der Iulia Victo
rina im Louvre: H . Wrede, Consecratio in formam deorum. Ver-
göttlichte Privatpersonen in der römischen Kaiserzeit (1981) 
264f. Nr . 183 Taf. 26, 1-2; Böschung 33. U l f . Nr . 918 Taf. 51. 

10 Hercules und Nymphe: C. Johns, Sex or Symbol (1982) 81 Farb-
abb. 15. - Wandmalereien aus Pompeji sowie Silberbecher aus 
der Casa del Menandro: L I M C II 1/2 (1984) 547f. Nrn . 376. 377 
(Wandmalereien) (Simon). 

11 L I M C (Anm. 2) 547 Nr . 377. 
12 L I M C II 1/2 (1984) 548 Nr. 383 (Simon). 
13 Gabelmann (Anm. 1). 
14 H . Eschebach, Die Gebrauchsversorgung des antiken Pompeji, 

A W 10, 1979, 9 Abb. 12. - Vgl. auch 61. 
15 Vgl . z.B. Ch. Alexander, Arretine Relief Ware, Corpus Vasorum 

Antiquorum U S A 9. New York 1 (1943) 14f. Taf. 9 lb . Taf. 27; 
S. 21 Taf. 34. - Vgl . auch A. Hochuli-Gysel, Kleinasiatische gla
sierte Reliefkeramik (50 v. bis 50 n.Chr.) und ihre oberitalischen 
Nachahmungen (Acta Bernensia 7, 1977) bes. 54f.; C. Trümpler-
Ris, Patrize für ein pergamenisches Reliefgefäss, Hefte des Ar
chäologischen Seminars der Universität Bern 8, 1982, 39ff. (mit 
Lit.). 

16 Laur-Belart - Berger 102. 



63 Teil eines Brunnenstockes mit Löwenkopf 
Tafel 48 

Kaiseraugst, P r iva t sammlung E . Frey. - Fundor t : 
1941, Kiesgrube Kastelen, Reg ion 1. - Sandstein. - H . 
48 cm, B r . oben 36 cm, Br . unten 32 cm, max. T . 
27 c m . 

O b e r f l ä c h e des Steins stark verwittert, oberer A b -
schluss teilweise erhalten. I m unteren T e i l E r g ä n z u n g 
mi t Beton, Aufs te l lung auf nicht z u g e h ö r i g e m Säu len 
fragment. Jetzige F o r m der W a s s e r r ö h r e u n d seitliche 
L ö c h e r modern? 

R. Laur-Belart, Grabungstagebuch, Eintrag vom 1.2. 1941; P. Roth, 
66. Jber Hist. Antiquar. Ges. 1940/41, B Z 40, 1941, VIII; Mart in 
1975, 365. 

E i n L ö w e n k ö p f c h e n , dessen Umr i s se noch knapp zu 
erkennen sind, ziert die Vordersei te des Brunnenstok-
kes. A m oberen Abschluss ist der Rest einer Prof i l ie -
rung z u erkennen. D u r c h den rechteckigen (moder
nen?) K a n a l wurde u r s p r ü n g l i c h das Wasser durch 
eine R ö h r e i n e in Becken geleitet. D i e F u n k t i o n der 
sei t l ich des Durchbruchs angebrachten L ö c h e r ist un
klar, sie d ü r f t e n modern sein. 

Deutung: Es ist denkbar, dass der Laufbrunnen einst 
ä h n l i c h aussah wie der aus Aquae M a t t i a c o r u m erhal
tene oder aber wie die aus Pompe j i bekannten 1 . 

Grabmäler 

64 Grabstein eines Händlers 
Tafel 48-51 

R M A , Inv. 1894.477. - Fundor t : Augst, 1803 b e i m 
Anlegen einer Wasserlei tung i n der N ä h e der Ergolz-
b r ü c k e i m G r ä b e r f e l d an der Ausfallstrasse nach B a 
sel, Reg ion 15,A. - E r h . H . 2,22 m , B r . 77 cm, T . 
38 c m ; H . Halbf igur 60 cm, K o p f ( K i n n bis Kalot te) 
20,5 cm, B r . (Ohren aussen) 17 cm. - Weisser, leicht 
kreidiger, biogener, ooli thischer Ka lks t e in , stark m u 
schelig, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner 
Jurakalkstein. - Se i t en f l ächen mi t B e i l bearbeitet, 
Rankenwerk mi t Ecke v o n Beizeisen eingestochen, 
mi t Nute i sen i n die Tiefe gearbeitet. Nute i sen für 
Kon tu r i e rung der Figur . 

Grabs te in unten u n d woh l auch teilweise auf R ü c k 
seite ausgebrochen. Obe r f l ä che stark abgewittert, F i 
gur an K o p f , H ä n d e n u n d Schreibtafel ze r s tö r t . 

A . Parent, Mémoire sur Augst (1806) XLIVf f . Postscriptum mit 
Zeichnungsnr. 8; Espérandieu 7, 135f. Nr . 5478; Stähelin 1948, 441 f. 
Abb. 103; Jucker 1958, 37. 41 mit Taf. 19,3; R. Laur-Belart, Führer 
durch Augusta Raurica 4(1966) 152 Abb. 115; S. 156; L . Berger -
S. Martin-Kilcher, Gräber und Bestattungssitten, in: U F A S 5 (1975) 
150 Abb. 5; S. 153; Mart in 1975, 351; Walser 2, 274f. Nr . 245 mit 
Abb.; Zimmer 232 Nr. 21; Bossert 1983, 59; Mart in 1987, 66 Abb. 
57f.; S. 68; Laur-Belart - Berger 192f. mit Abb. 200; J. Garbsch, 
Wagen oder Waagen? Bayerische Vorgeschichtsblätter 53, 1988, 195 
mit Anm. 16; Taf. 27. 

D e r aus weissem, leicht kre id igem K a l k s t e i n ge
hauene, ü b e r 2 m hohe Grabs te in gliedert s ich i n ei
nen oberen T e i l m i t dem B i l d n i s des Verstorbenen 
u n d einen unteren, der seinen B e r u f i l lustriert . E ine 
G i e b e l b e k r ö n u n g fehlt. D e r B l i c k fällt z u n ä c h s t auf 
den aus einer halbrunden, efeuumrankten Nische 
bl ickenden, als Halbf igur wiedergegebenen M a n n , der 

die gesamte H ö h e der Nische ausfüll t . E r t räg t den 
kelt ischen Kapuzenmante l (paenula) aus schwerem 
Stoff; die an den M a n t e l angearbeitete K a p u z e (cucul-
lus) liegt als breiter Wuls t u m den Hals . W ä h r e n d der 
den kräf t ig gebauten K ö r p e r u m h ü l l e n d e M a n t e l glatt 
a m K ö r p e r anliegt, wi rk t die auf H a l s h ö h e zusam
mengelegte K a p u z e mi t ihren Fal ten stofflich u n d 
weich. A u f dem schmalen Ha l s sitzt e in kleiner, ur
sp rüng l i ch sorgfäl t ig gearbeiteter u n d plastisch mo
dellierter K o p f . Flockiges K u r z h a a r rahmte einst das 
schmale, ovale Haupt , das bis auf die teilweise erhal
tenen Augen ze r s tö r t ist. D e r K o p f neigt sich, wie die 
auf unterschiedlicher H ö h e liegenden Ohren u n d A u 
gen, nicht aber der übr ige K ö r p e r verdeutl ichen, e in 
wenig nach l inks . D i e v o n breiten Unte r - u n d langge
zogenen Ober l ide rn gerahmten, organisch i n das In
karnat eingebetteten Augen s ind nicht gebohrt. D i e 
Bossen der leicht abstehenden Ohren Hess der H a n d 
werker bis i n den Nischengrund stehen, woh l nicht 
zuletzt deshalb, we i l sie aus dem B l i c k w i n k e l des vor
beiziehenden Betrachters heraus nicht sichtbar wa
ren. V o n e inem «Por t rä t» kann m a n allerdings nicht 
sprechen, da das Gesicht zu wenig ind iv idua l i s ie r t ist. 
Modef r i su r u n d p o r t r ä t h a f t e Z ü g e widerspiegeln den 
Zei t s t i l . Seine A r m e s ind angewinkelt, i n den unter 
dem G e w a n d plastisch heraustretenden H ä n d e n hä l t 
er eine Schreibtafel. D i e Nische ist bis auf einen k le i 
nen Absa tz a m Ü b e r g a n g zur W ö l b u n g nicht n ä h e r 
differenziert. 

1 Die Wasserversorgung antiker Städte (Geschichte der Wasserver
sorgung 3, hrsg. Frontinus-Gesellschaft, 1988) 61 Abb. 15 
(K. Grewe); zu Pompeji vgl. Anm. 4 zu Kat. Nr . 61. 



W e r dieser selbstbewusste, i n e in wenig steifer H a l 
tung wiedergegebene Verstorbene war, e r l ä u t e r t e 
einst die unter dem B i l d angebrachte Grabinschr i f t i n 
F o r m einer tabula ansata. V o n dort w i r d der B l i c k des 
Betrachters auf den unteren T e i l des Grabsteins ge
lenkt, wo verschiedene G e g e n s t ä n d e seinen B e r u f i l 
lustrieren: Ü b e r dem Gi t terwerk b l i cken w i r auf meh
rere aufgereihte G e g e n s t ä n d e . D o m i n a n t ist die 
grosse gleicharmige Waage mi t Anschlagr ing. A m 
rechten Ende ist e in H a k e n zu erkennen, i n den drei 
Seile e i n g e h ä n g t s ind, u m die P la t t form m i t der zu 
wiegenden Last z u halten. V o m H a k e n der gegenübe r 
liegenden Seite sieht man nur noch das Ende der 
B r o n z e t ü l l e i n F o r m einer Kerbe . E ine ü b e r den B a l 
ken ges tü lp t e Manschette mi t A u f h ä n g e h a k e n oder 
-ose bi ldet die M i t t e der Hal terung. In der v o m Be
trachter aus gesehen l inken Waagschale liegt e in gros
ses Gewich t . In der rechten Schale haben E . E s p é r a n 
d ieu u n d G . Walser gestapeltes H o l z erkennen wol len 
u n d daraus auf den B e r u f eines H o l z h ä n d l e r s ge
schlossen. A r c h ä o l o g i s c h e Bodenfunde legen jedoch 
nahe, dass es sich, wie bereits M . M a r t i n vorgeschla
gen hat, u m abgepackte Eisenbarren handelt, die, 
meist z u sechzehn Stück, gewogen u n d verhandelt 
wurden 1 . D e n Zwischenraum füllen weitere unter
schiedl ich grosse Gewichte aus - zwei davon m i t 
Tragringen - sowie zwei spitzovale Barren Roheisen . 
Ü b e r den kleineren Gewich ten ist eine weitere, g rös
sere Packung mi t Eisenbarren(?) wiedergegeben. 

H a n d e l u n d Handwerk waren i n der A n t i k e eng 
mite inander v e r k n ü p f t ; oft waren Werkstat t u n d V e r 
kaufsladen mite inander verbunden, so m ö g l i c h e r 
weise auch i n unserem F a l l . D e r Augster K a u f m a n n 
war w o h l Besitzer eines gut gehenden Geschä f t s . 
N e b e n dem A n - u n d Verkaufen v o n Barren k ö n n t e er 
auch durch Herstel lung und V e r k a u f einfacher, g r ö b e 
rer G e r ä t e u n d Waffen zu G e l d gelangt sein 2 . 

Stil: Hor izon ta le u n d vertikale Rich tungen fassen das 
R e l i e f z u einer geschlossenen K o m p o s i t i o n zusam
men. F ron ta lem B i l d n i s , Eisenbarren u n d Waage ste
hen horizontale Inschrift u n d Gi t te rwerk gegenübe r . 
D i e einzelnen Bi ld te i le werden durch R a h m e n unter
einander verbunden u n d zusammengehalten: So geht 
der schmale R a n d des Nischenbogens nach unten ver
l änger t i n die Aussenkante der Inschrifttafel übe r , der 
das Rankenwerk aussen abschliessende Streifen 
trennt unter der Inschrift den oberen T e i l des B i ld fe l 
des v o m unteren. In der unteren Häl f t e hat der B i l d 
hauer l iebevol l mehrere charakteristische Arbeitsge
r ä t e des Verstorbenen aufgereiht. D a b e i s ind nicht 
zuletzt wegen ihrer G r ö s s e Eisenbarren u n d Waage 
die bedeutendsten Utens i l i en . W i c h t i g war offenbar 
die Unterbr ingung der G e r ä t e , w ä h r e n d perspekt ivi
sche Dars te l lung der G e g e n s t ä n d e , R ä u m l i c h k e i t u n d 
P l a s t i z i t ä t keine R o l l e spielten oder v o m Handwerker 
nicht umgesetzt werden konnten. 

D e m stehen Halbf igur , Ranken- u n d Gi t te rwerk 
gegenübe r : D u r c h die aus dem Gi t te rwerk herausge
schnittenen Rauten u n d die durch den weggemeissel-
ten Stein sich v o m Rel iefgrund abhebenden R a n k e n 
erhalten diese Par t ien eine gewisse P l a s t i z i t ä t u n d 
Tiefenwirkung. Erst be i genauem Hinsehen erkennt 
m a n die etwas mono ton wirkende Wel lenranke m i t 

ihren beiden jeweils auf- bzw. a b w ä r t s gerichteten 
h e r z f ö r m i g e n B l ä t t c h e n . D i e straff u n d knapp wieder
gegebene Halbf igur des Mannes ist organisch i n den 
Stein hineingehauen worden; P l a s t i z i t ä t e rhä l t sie 
durch die sie umgebende Nische , die i n den Stein 
greifenden Rundungen des K ö r p e r k o n t u r s sowie 
durch den gemeisselten Konturs t re i fen. 

D i e soeben geschilderte unterschiedliche Kunstauf
fassung kann m a n einerseits durch verschiedene, an 
diesem Grabs te in arbeitende H ä n d e zu e r k l ä r e n ver
suchen, eine andere I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t w ä r e 
die, dass für die Darstel lung des Verstorbenen genü
gend Vor lagen , aber auch die Ü b u n g des Bi ldhauers 
vorhanden waren, die Wiedergabe der Berufsattri
bute jedoch eine neu anzugehende Aufgabe darstellte. 
V o n seiner D i s z i p l i n und Rou t ine zeugen auch die 
mi t dem B e i l exakt abgearbeiteten Bahnen der Seiten
f lächen . 

Rekonstruktion und Datierung: D i e Nischenstele des 
Mannes stand einst, nach ih rem Fundor t be i der Er -
g o l z b r ü c k e zu schliessen, auf dem Augster Haupt 
fr iedhof der f r ü h e n u n d mit t leren Kaiserzei t , d.h. an 
der nach Basel f ü h r e n d e n R ö m e r s t r a s s e , der heute 
teilweise noch benutzten Haupt - u n d Rheinstrasse. 

D i e Sitte, den Verstorbenen steinerne G r a b m ä l e r 
entlang der Ausfallstrassen zu errichten, k a m erst 
durch die r ö m i s c h e O k k u p a t i o n i n den N o r d e n . E i n 
heimisches u n d R ö m i s c h e s w i r d auf dem Grabs te in 
64 vermischt: So t r äg t der Verstorbene den kelt ischen 
Kapuzenmante l , w ä h l t aber eine r ö m i s c h e G r a b f o r m . 

D i e oben genannten stil istischen M i t t e l des B i l d 
hauers s ind teilweise eher bescheiden. U n s e r G r a b 
m a l erinnert an die v o n H . G a b e l m a n n als Nischen
stele bezeichneten G r a b d e n k m ä l e r , die für die Ger 
man ia Inferior u n d die G e r m a n i a Superior wegwei
send werden sol l ten 3 . D i e dem dionysischen Bere ich 
a n g e h ö r e n d e n Efeuranken, die auf Jenseitshoffnun
gen hindeuten k ö n n t e n , f inden w i r des ö f t e ren auf 
Grabs te inen 4 . 

1 Vgl. z.B. H . - M . v. Kaenel, Ein Depotfund von 16 doppelpyrami-
denförmigen Eisenbarren in Schwadernau BE, AS 4, 1981, 15ff; 
A . Mutz, Einige Bemerkungen zum Depotfund von 16 Eisenbar
ren in Schwadernau BE, AS 4, 1981, 128f. - Neufunde aus der 
Schmidmatt, Kaiseraugst: U . Müller, Die römischen Gebäude in 
Kaiseraugst-Schmidmatt, AS 8, 1985, 24 mit Abb. 15. 27. - Zu 
Waagen vgl. A . Mutz, Römische Waagen und Gewichte aus Augst 
und Kaiseraugst (Augster Museumshefte 6, 1983) 42ff. 55ff.; H . R. 
Jenemann, Zur Geschichte der Waagen mit variablem Armlän
genverhältnis im Altertum, Trierer Zeitschrift für Geschichte und 
Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete 52, 1989, 
319ff. - Waage auf einer Stele in Metz: G . Coulon, Les Gallo-Ro-
mains. Les villes, les campagnes et les échanges 1 (1990) Abb. 
S. 176. 

2 Vgl . auch O. Schlippschuh, Die Händler im Römischen Kaiser
reich in Gallien, Germanien und den Donauprovinzen Rätien, 
Noricum und Pannonien (1974) 67; Zimmer 37ff.; M . Redde, Les 
scènes de métier dans la sculpture gallo-romaine, Gall ia 36, 1978, 
43ff. 

3 Gabelmann 65ff. - Vgl . auch z.B. die unserem Relief in Komposi
tion und Tracht vergleichbare Stele aus Carnuntum: CSIR Öster
reich 1,3, 59f. Nr . 337 Taf. 69. 

4 Vgl . H . Pflug, Römische Porträtstelen in Oberitalien. Untersu
chungen zur Chronologie, Typologie und Ikonographie (1989) 
115 mit Anm. 687. 



Z u m Vergle ich mi t dem Augster Stein eignet sich 
besonders gut die i n K ö l n gefundene Nischenstele ei
nes Schiffssoldaten 5 . A u f dem 94 c m hoch erhaltenen 
R e l i e f ist der mi t der Toga bekleidete Verstorbene bis 
etwa zur M i t t e des Leibes i n Frontalansicht wiederge
geben. A e d i c u l a u n d G i e b e l s ind hier verschwunden. 
I m unteren T e i l der Stele s ind die für seinen B e r u f 
wicht igen At t r ibute i n flachem R e l i e f angegeben. M i t 
ihren kant ig abgetreppten Fal ten, die ein lebendiges 
Licht-Schat ten-Spiel bewirken, g e h ö r t diese Stele i n 
s p ä t n e r o n i s c h bis frühflaviscfie Zei t . 

Z e i t l i c h steht der Augster Grabs te in dem eines Sol 
daten i n B o n n , den G . Bauchhenss i n claudisch-nero-
nische Ze i t datiert, nahe 6 : D e r i n der Ni sche erschei
nende, mi t toga exigua u n d tunica bekleidete M a n n 
hat ä h n l i c h s t r ähn iges , dennoch ein wenig geflockt 
wirkendes H a a r wie unser E i s e n h ä n d l e r . Be iden K ö p 
fen eignen straffe Gesichtsformen u n d abstehende 
Ohren , die durch eine Bosse m i t d e m Nischengrund 
verbunden s ind. Ä h n l i c h k e i t e n ergeben sich auch i m 
Aufbau der Stele. D a n a c h dür f t e unser Grabs te in i m 
3. V ie r t e l des 1. Jahrhunderts entstanden sein. 

Einflüsse: D e r Grabs te in des H ä n d l e r s erinnert nicht 
nur an rheinische, sondern auch an italische Dars te l 
lungen 7 . M i t der Expans ion i n die Gebiete n ö r d l i c h 
der A l p e n k a m Ober i ta l ien eine wichtige Vermi t t l e r 
rolle zu . Es ist das Verdienst v o n A d o l f F u r t w ä n g l e r , 
die oberi tal ischen D e n k m ä l e r m i t i n die Erforschung 
der Stilgeschichte der r ö m i s c h e n Plas t ik einbezogen 
z u haben. E r hat dabei aber die zwischen italischer, 
rheinischer u n d d o n a u l ä n d i s c h e r Grabplas t ik festzu
stellenden sti l ist ischen u n d typologischen Ü b e r e i n 
s t immungen zu einseitig auf das Heer u n d Ober i ta
l ien bezogen (Stil der Legionen). V i e l m e h r scheint 
diese Kuns t r i ch tung al lgemein bei i tal ischen - m i l i t ä 
rischen u n d z i v i l e n - B i ldhauern i n den P r o v i n z e n 
v o r z u k o m m e n 8 . Es ist nicht auszuschliesen, dass das 
Augster G r a b m a l 64 die für Ober i ta l ien u n d die 
Rhe in lande belegten L ö w e n s c h m ü c k t e n . 

R M A , Inv. 1962.2079. - Fundor t : Kaiseraugst 1962, 
Zufal ls fund b e i m Bapt is ter ium, Reg ion 2 0 , X . - E r h . 
H . 33 cm, L . 27,4 c m , max. T . 6,4 cm, H . M a n n 26 cm, 
H . F r a u 26,4 cm, Relieft . 3 cm. - Rote r Sandstein, 
ve rmut l i ch Degerfelden oder Rheinfelden(?). -
Untersei te Spitz-, Se i t en f lächen Beizeisen, R ü c k s e i t e 
geglä t te t , Rel iefgrund gebeizt u n d geglät te t , stellen
weise Spuren v o n Zahneisen; P u p i l l e n b o h n e n f ö r m i g 
m i t Beizeisen eingetieft, H a a r gebeizt. Standleiste: 
kleinere Bestossungen an den Ecken , i n unterschied
l icher R i c h t u n g verlaufende Beizeisenspuren, Kra t ze r 
v o n Spitzeisen. Kle ine re Bestossungen an den F i g u 
ren u n d a m Rel iefgrund. V e r f ä r b u n g e n a m R a n d . 

Auf fa l l end kleines Sandsteinrelief m i t M a n n u n d 
F rau . Seit l iche Begrenzungen u n d oberer Abschluss 
erhalten, Schmalseiten unverziert , kleinere B e s c h ä d i 
gungen an Gesichtern , sonst gut erhalten. 

R. Laur-Belart, Grabungstagebuch, Eintrag vom 9.4.1962; ders., Die 
Neueingänge des Jahres 1962, J b e r R M A 1962, 17 Abb. 9; S. 19; 
ders., 27. Jber Pro Augusta Raurica 1962, B Z 63, 1963, X L I ; J. Racz, 
Antikes Erbe. Meisterwerke aus Schweizer Sammlungen (1965) 
Abb. S. 155; J. Bracker, in: Römer am Rhein. Ausstellungskat. Köln 
2(1967) 182 Nr. AI55 (Büsten!); R. Steiger, Aus dem R ö m e r h a u s u n d 
Museum Augst B L (Bildbericht), Z A K 27, 1970, Abb. S. 199; L . Ber
ger - S. Martin-Kilcher, Gräber und Bestattungssitten, in: U F A S 5 
(1975) 154. 155 Abb. 14; Martin 1975, 357; M . u. S. Martin-Kilcher, 
Schmuck und Tracht zur Römerzeit, Augster Blätter zur Römerzeit 
2, 1979, Abb. 14; S. Martin-Kilcher, in: Riha 52; Abb. 31 S. 49 (Deu
tung als Zivilist); Mart in 1987, 90f. Abb. 80; P. Noelke, E in neuer 
Soldatengrabstein aus Köln, in: Studien zu den Militärgrenzen 
Roms 3, 13. Internationaler Limeskongress Aalen 1983 (Forschun
gen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württem
berg 20, 1986) 215ff. mit Abb. 7; M . Hartmann - H . Weber, Die 
Römer im Aargau (1985) Abb. 130; Drack - Fellmann 71 Abb. 37. 

Das kleine, aus f e i n k ö r n i g e m rotem Sandstein gear
beitete R e l i e f gibt zwei Personen wieder. D e r ruhig 
dastehende, frontal wiedergegebene Mann hat sein 
l inkes, e in wenig angewinkeltes B e i n zur Seite gesetzt. 

5 Espérandieu 8, 347 Nr . 6443; Gabelmann 84.103 Abb. 25 104f. 
106 mit Anm. 114. 107 mit Anm. 117. 

6 CSIR Deutschland 2,1, 18ff. Nr. 2 Taf. 5-8. 
7 Vgl . Pflug (Anm. 4). 
8 Zum Stil der Legionen: A . Furtwängler, Das Tropaion von Adam-

klissi und provinzialrömische Kunst, in Abhandlungen der könig
lich bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch
philologische Klasse, Bd. 22, 3. Abt. (1903) 500ff.; F. Studniczka, 
Tropaeum Traiani. E in Beitrag zur Kunstgeschichte der Kaiser
zeit, in Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissen
schaften zu Leipzig, philologisch-historische Klasse, Bd. 22,4 
(1904) 3ff.; R. Bianchi-Bandinelli, Gusto e valore dell'arte provin
ciale, in: Storicità dell'arte classica (1950) 231ff.; E A A V I (1965) 
519ff. s.v. Provinciale, Arte (Mansuelli); R. Meyer, Soziologische 
Überlegungen zum Problem der römischen Volkskunst, Hefte des 
Archäologischen Seminars der Universität Bern 3, 1977, 52ff.; 
P. Zanker, Provinzielle Kaiserporträts. Zur Rezeption der Selbst
darstellung des Princeps, Bayrische Akademie der Wissenschaf
ten, Philosophisch-historische Klasse, Abhandlungen N .F . , 
Heft 90, 1983, 6ff.; M . Baltzer, Die Alltagsdarstellungen der treve-
rischen Grabdenkmäler , T r Z 46, 1983, 8ff.; H . Kenner, Stilrich
tungen in der Plastik der Austria Romana, Jahreshefte des Öster
reichischen Archäologischen Institutes in Wien 58, 1988, 73ff. 



E r t r äg t eine bis z u den K n i e n reichende, l a n g ä r m e -
lige T u n i k a (tunica manicata), u m die H ü f t e n einen 
G ü r t e l m i t Ringschnal le , das sog. R ingschna l l en -Cin -
gulum. Deut l icher als auf diesem R e l i e f erkennt man 
den G ü r t e l auf der Grabstele eines centuno i n A q u i -
l e i a 1 : D o r t sieht m a n deut l ich die B e s c h l a g k n ö p f e 
z u m Feststellen des G ü r t e l s . N a c h Ausweis der G r a b 
steine wurde das Ringschna l l en-Cingu lum v o n Infan
teristen u n d Kaval le r i s ten , v o n Legions- wie v o n A u -
xi l iarsoldaten, v o n P r ä t o r i a n e r n sowie v o n singulares 
Augusti getragen. E ine Rangordnung lässt s ich j edoch 
nicht v o n i h m ablei ten 2 . Z u r H ü f t e h i n wirft der ü b e r 
den G ü r t e l fallende Stoff des Augster Soldaten breite 
Fal tenbahnen, unterhalb des Gurtes passt er s ich der 
K ö r p e r b e w e g u n g an, d.h. ü b e r seinem rechten B e i n 
ziehen drei breitere Fal ten nach unten, w ä h r e n d sich 
ü b e r d e m l i nken B e i n Bogenfalten abzeichnen. 

Ü b e r der T u n i k a t r äg t der M a n n einen M a n t e l (sa-
gum), der au f der rechten Schulter v o n einer Schei
benfibel zusammengehalten w i r d 3 . D e r l inke A r m ist 
angewinkelt, die H a n d greift i n den schwer wi rkenden 
Stoff. D u r c h seine K l e i d u n g , tunica manicata u n d sa-
gum, weist er sich als A n g e h ö r i g e r des M i l i t ä r s aus. 
Wegen des i n der gesenkten Rechten gehaltenen, s ich 
nach unten v e r j ü n g e n d e n Stabes mi t kon ischem 
Knauf , der vitis, muss es sich u m einen centuno han
de ln 4 . 

D e r grosse, breite K o p f (Tafel 53) sitzt auf e inem 
kurzen, kräf t igen Hals . E r neigt sich k a u m merk l i ch 
nach vorne u n d nach l inks . D e r M a n n hat kurzes, 
dichtes, i n die S t i rn g e k ä m m t e s Haar , das eng a m 
K o p f anliegt u n d sich teilweise spiral ig nach innen 
einroll t . A u f G r u n d des leicht sorgenvollen Gesichts
ausdrucks glaubt m a n physiognomische Eigenheiten 
des Verstorbenen fassen z u k ö n n e n ; doch hinter die
sem E i n d r u c k verbirgt sich der Zei t s t i l : D i e Augen 
mi t abgeflachten Pup i l l en liegen unter langgezogenen, 
schmalen, schattenwerfenden Brauen; die Angabe des 
Unter l ides fehlt. D i e kurze Nase ist breit gebildet, der 
schmall ippige M u n d zusammengepresst. E i n kurzer 
Vol lba r t , durch Ri tzungen aufgelockert, fasst die bre i 
ten Wangen u n d das kurze Untergesicht ein. D e r 
Ober l ippenbar t ist k a u m mehr z u erkennen. 

B e i der z u seiner Rechten stehenden, e in wenig 
g rösse ren , schlanken Frau handelt es sich w o h l u m 
seine G a t t i n . Sie ist opt isch nicht eng m i t i h m verbun
den, etwa i n F o r m der dextrarum iunctio, sondern 
b l ick t aus dem R e l i e f heraus. Sie t r äg t eine l a n g ä r m e -
lige, unter der Brust gegür te te T u n i k a , die bis z u den 
F ü s s e n reicht, u n d eine palla5. E ine breite Stoffbahn 
fällt zwischen den i n spitzen Schuhen steckenden 
F ü s s e n auf den B o d e n herab, ganz ä h n l i c h also wie 
b e i m Grabs te in der Pacat ia F lo ren t i a i n K ö l n , mi t der 
sie auch das Standschema gemeinsam hat 6 . E i n T e i l 
des u m die H ü f t e n u n d ü b e r die l inke Schulter geführ
ten Wol lmante l s reicht ü b e r ihren l i nken U n t e r a r m . 
M i t beiden H ä n d e n greift sie i n den Mantelstoff. Ihr 
volles, rundliches Gesicht w i r d v o n einer i n der M i t t e 
gescheitelten F r i su r eingefasst (Tafel 53). D i e kräf t i 
gen S t r ä h n e n s ind mehrhei t l ich nach h in ten ge
k ä m m t , zwei dicke S t r ä h n e n b e r ü h r e n die Schultern. 

D i e bi ldhauerische Verwandtschaft mi t dem neben 
ihr stehenden M a n n widerspiegeln das b re i t f l äch ige 
Ges icht m i t ä h n l i c h gebildeter Augenpart ie sowie das 

kurze Untergesicht mi t zusammengekniffenem M u n d 
u n d kurzer, breiter Nase. A u c h hier ist die unter
schiedliche D i c k e u n d Q u a l i t ä t des Stoffes wie b e i m 
M a n n durch flacher u n d teigiger anmutende Fal ten 
charakterisiert. D e r K ö r p e r zeichnet sich k a u m unter 
dem Stoff ab. E r wi rk t leicht steif. D i e k le inen K ö p f e 
hingegen s ind plastisch, sorgfält ig u n d detail l iert gear
beitet, vo r a l lem der des Mannes besticht durch le
bendige u n d r e a l i t ä t s n a h e Gestaltung. 

Datierung: N a c h den Untersuchungen v o n H . J . U b i 
ist die Tracht des Mannes , verbunden mi t dem Ring
schnallen-Cingulum, die bevorzugte Dienstkleidung 
der Soldaten im 3. Jahrhundert. D e n b i ld l i chen Que l 
len nach z u schliessen, sei diese Tracht unter Cara -
calla als al lgemein ü b l i c h e U n i f o r m e ingeführ t wor
den. P . Noe lke hat aus führ l i ch dargelegt, dass unser 
R e l i e f u n d der v o n i h m publizier te Neu fund eines 
K ö l n e r Grabsteins wichtige Verbindungsgl ieder z w i 
schen Darstel lungen aus Grossbr i tannien u n d dem 
D o n a u r a u m darstellen 7 . 

D i e Dat ie rung unseres k le inen Grabsteins kann 
nicht zuletzt wegen seiner sehr guten Q u a l i t ä t mittels 
stil istischer Vergleiche mi t Porträts des Kaisers Cara-
calla v o m sog. Alleinherrschertypus gewonnen wer
den. Dieser B i ldn i s typ entstand entweder gleich nach 
der E r m o r d u n g des Ge ta 212 oder bei der R ü c k k e h r 
Caracal las nach R o m i m Jahre 213 8 . Z u m Verg le ich 

1 Centuno in Aquileia, Museo Archeologico: V . Santa Mar ia Scri-
nari, Museo Archeologico di Aquileia. Catalogo delle Sculture 
Romane (1972) 120 Nr. 350 Abb. 348; P. Noelke, E in neuer 
Grabstein aus Köln, in: Studien zu den Militärgrenzen Roms III. 
13. Internationaler Limeskongress Aalen 1983 (Forschungen 
und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württem
berg 20, 1986) 214. 215. 217. 218 Abb. 8. 225 Nr . 68. - Vgl. auch 
Götterpaar in Strassburg: Espérandieu 7, 184f. Nr . 5564. 

2 R E III 2 (1899) 2561 s.v. Cingulum (v. Domaszewski); Der 
Kleine Pauly 1 (1979) 1191f. s.v. Cingulum (Neumann). - Vgl . 
auch die von P. Noelke (vorige Anm.) aufgeführten Beispiele 
S. 220 Anm. 13 sowie Liste von Soldatengrabsteinen mit Ring
schnallen-Cingulum S. 223ff. 

3 R E IA2 (1920) 1754f. s.v. Sagum (Fiebiger); Der Kleine Pauly 4 
(1979) 1499f. s.v. Sagum (Gross). - Zu den römischen Mänteln 
vgl. auch F. Kolb , Römische Mäntel, R M 80, 1973, 69ff. 88ff. 
(zur paenulä). - Die Scheibenfibel ist weniger genau wiedergege
ben als etwa auf der Grabara des Prätorianers Lucius Septimius 
Valerinus in Rom: Cat. Mus. Naz. Rom. 1/7, 146ff. Nr . V , 20 mit 
Abb. (Micheli); D . E. Kleiner, Roman Imperial Funerary Altars 
with Portraits (1987) 267ff. Nr . 122 Taf. 67,3. 

4 H . J. U b i , Waffen und Uniform des römischen Heeres der Prin-
zipatsepoche nach den Grabreliefs Noricums und Pannoniens 
(ungedr. Diss. Wien 1969) 416ff. Abb. 400-425. - J. P. Wi ld , 
Clothing in the North-West Provinces of the Roman Empire, 
BJb 168, 1968, 166ff. 

5 R E X V I I I 3 (1949) 15Iff. s.v. Palla (Kreis - v. Schaewen); Der 
Kleine Pauly 4 (1979) 429f. s.v. palla (Oppermann). 

6 Grabstein der Pacatia Florentia im Römischen Landesmuseum 
Bonn: Espérandieu 8, 354 Nr. 6453; Noelke (Anm. 1) 214 mit 
Anm. 7 Abb. 6; S. 218. 

7 U b i (Anm. 4) 238f.; 517ff.; 554ff.; Noelke (Anm. 1) 216f. 
8 Noelke (Anm. 1) 217f. - Bildnisse des Caracalla: H . B. Wiggers, 

Caracalla bis Balbinus (Das römische Herrscherbild, Abt. III 1, 
1971) 28ff., vgl. dazu Rez. K . Fittschen, Göttingische Gelehrte 
Anzeigen 230, 1978, 133ff.; K . Fittschen, Katalog der antiken 
Skulpturen im Schloss Erbach (Archäologische Forschungen 3, 
1977) 91 f. Nr . 34 Taf. 37,4; Taf. 40; K . Fittschen - P. Zanker, 
Katalog der römischen Porträts in den Capitolinischen Museen 
und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom 1. 
Kaiser- und Prinzenbildnisse (1985) 105ff. Nrn . 91-93 Taf. 110-
114. 



seien zwei Bi ldnisse des Kaisers i n Schloss Erbach 
u n d i m V a t i k a n herangezogen 9: Be iden P o r t r ä t s wie 
auch unserem eignet der kant ig gebildete, leicht ge
drungene K o p f , den kurze, flach geschichtete L o c k e n 
rahmen. A n das Haupthaar schliesst s ich ohne Unte r 
brechung ein Bar t an, der Wangen u n d K i n n bedeckt. 
D i e gerunzelten, zusammengezogenen Brauen senken 
sich zur Nasenwurze l h in , wodurch der m ü r r i s c h 
gr immige bis finstere Gesichtsausdruck entsteht, der 
bei den K ö p f e n i n R o m und Erbach zudem durch 
zwei Steilfalten u n d eine Quetschfalte v e r s t ä r k t w i r d . 
D i e kurze, breite Nase gibt den Bi ldn i s sen zusammen 
mi t der wenig model l ier ten Wangenpart ie den derben 
Eindruck . D a n a c h lässt sich das kleine, sorgfält ig ge
arbeitete Grabre l i e f i n die 1. Hä l f t e des 3. Jahrhun
derts datieren. 

Es erstaunt, dass die F r a u sich i n einer schlichten, 
zeitlosen Haartracht abbi lden Hess, denn sonst w ü r d e 
sie die für diese Zei t charakteristische sog. He lmfr i su r 
tragen: n ä m l i c h i n der M i t t e gescheiteltes, gewelltes, 
i n den N a c k e n reichendes Haar , das dort meist e in 
aus Z ö p f e n geflochtenes, flaches Nest b i lde t 1 0 . 

Anbringung: Auf fa l lend bleibt neben der guten Q u a l i 
t ä t auch die geringe G r ö s s e des Reliefs. W i e u n d wo es 
u r s p r ü n g l i c h angebracht war, läss t s ich vorerst nicht 
sagen. Es w i rk t wie eine M i n i a t u r zweier i n Augsburg 
u n d Regensburg gefundener Ka lks te inp la t t en 1 1 . A u f 
dem i m s p ä t r ö m i s c h e n Fundament oder Strassenpfla-
ster vermauerten, 1,31 m hohen Rel iefblock i n Augs
burg erscheint ebenfalls e in Soldat mi t seiner F rau . 
D e r grosse, vo l lbä r t ige M a n n mi t kurz geschnittenem 
H a a r t r äg t ebenfalls kurze T u n i k a , Ringschnal len-
C i n g u l u m u n d Sagum, das i m R ü c k e n bis z u den W a 
den reicht, sowie armillae. In der l i nken H a n d hä l t er 
eine Buchrol le , i n der rechten das Ende des C i n g u -
l u m . D i e z u seiner Rechten stehende Frau , i n Ä r m e l 
tun ika u n d Pa l l a gekleidet, hä l t i n der l inken H a n d 
e in viereckiges K ä s t c h e n , die rechte H a n d ist v o r die 
Brust gelegt. A u f G r u n d der Modef r i su r der F r a u lässt 
s ich der B l o c k i n spä t s eve r i s che Ze i t datieren. 

Das kleine, sorgfäl t ig gearbeitete Augster R e l i e f 
dür f t e aus e inem der Augster G r ä b e r f e l d e r nach K a i 
seraugst verschleppt worden sein. Ü b e r das Aussehen 
des Grabbaus lassen sich leider keine Aussagen ma
chen. 

66 Giebel vom Grabstein eines Schankwirts(?) 
Tafel 55 

R M A , Inv. 1960.65, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Kaiseraugst 1960, auf der Westseite der Kas te l lmauer 
zwischen den T ü r m e n 1 u n d 11, Reg ion 20,C. F K 
V03485: K e r a m i k u n d M ü n z e n vorwiegend aus dem 
3. Jh . n .Chr . - E r h . L . 66 cm, H . 28 c m , T . 28 cm, 
K o p f : H . 10,5 c m , Br . 9 cm. - Hellbeiger, f e inkö rn i 
ger, biogener, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder 
Berner Jurakalkstein. - D a c h s c h r ä g e : Grobes Zahne i 
sen, R ü c k s e i t e grob zugehauen, Untersei te gesägt , Re
liefgrund mi t Zahneisenspuren, Gesicht gebeizt. 
Stuckierung, g r ü n e u n d rote Farbreste. 

Bruchstel len an unterem R a n d u n d seit l ichen 
Z w i c k e l n ; B e s c h ä d i g u n g e n i m rechten Giebel fe ld . 
Obe r f l äche , besonders Kopf , stark verwittert. 

R. Laur-Belart, 25. Jber Pro Augusta Raurica 1959/60, B Z 61, 1961, 
X L V . 

D e r G i e b e l w i r d v o n einer schmalen Leiste gerahmt. 
I m Z e n t r u m hebt s ich der U m r i s s eines rundl ichen, 
leicht nach rechts gewandten M ä n n e r k o p f e s v o m R e 
liefgrund ab. Kappenar t ig anliegendes H a a r u m -
schliesst das vol le Gesicht . In der v o m Betrachter aus 
gesehen rechten G i e b e l s c h r ä g e erkennt m a n zwei 
grosse einhenklige, au fgehäng te K r ü g e . A m unteren 
R a n d s ind m ö g l i c h e r w e i s e noch die Reste eines drit
ten erhalten; der l inke Arch i tek tur te i l ist auffallender
weise leer geblieben. 

Dieses R e l i e f ist i n zweierlei H i n s i c h t bemerkens
wert: Z u m einen ist i m G i e b e l nur der K o p f des V e r 
storbenen mi t auf einer Seite a u f g e h ä n g t e n At t r ibu ten 
seines Met ie rs dargestellt, z u m anderen s ind, was sel
ten ist, Farbreste erhalten. D e m n a c h - vorausgesetzt, 
die Farben s ind nicht chemisch v e r ä n d e r t - waren der 
Giebelh in tergrund g rün , die K r ü g e rot bemalt. U n t e r 
der d ü n n e n Stuck- u n d Farbschicht erkennt m a n den
noch die Spuren des Zahneisens. 

Deutung: A u f G r u n d v o n Massen u n d Fo rma t ist der 
Rel iefblock nicht als Ladenschi ld , sondern als T e i l 
eines Grabmonumen t s z u interpretieren. Was auf 
dem unter dem G i e b e l angefüg ten Steinblock einst 
dargestellt war, ist unklar . S icher l ich war ausser der 

9 Erbach: Fittschen (Anm. 8). - Rom: Wiggers (Anm. 8) 28ff. bes. 
30ff. Taf. 18; S. 82f. 

10 Vgl . J. Meischner, Das Frauenporträt der Severerzeit (Diss. Ber
l in O.J.); dies., Privatporträts der Jahre 195 bis 220 n.Chr., Jd l 
97, 1982, 401ff.; Gesichter. Griechische und römische Bildnisse 
aus Schweizer Besitz. Ausstellungskat. Bern 1982/83 (hrsg. 
H . Jucker - D . Willers, 1982) 166f. Nr. 68 (Trümpier); 170f. 
Nr. 70 (dies.); K . Fittschen - P. Zanker, Katalog der römischen 
Porträts in den Kapitolinischen Museen und den anderen kom
munalen Sammlungen der Stadt Rom 3. Kaiserinnen- und Prin
zessinnenbildnisse. Frauenporträts (1983) 27ff. Nrn . 28-32 Taf. 
38-40; S. 94ff. Nrn . 136-149 Taf. 162-178. 

11 Augsburg: CSIR Deutschland 1,1, 28 Nr. 31 Taf. 17; Noelke 
(Anm. 1) 223 Nr. 9. - Regensburg: ebenda 85 Nr. 350 Taf. 91; 
Noelke (Anm. 1) 223 Nr. 14. 



frontalen Dars te l lung des Verstorbenen - als H a l b f i 
gur oder ganze Gestalt - auch die Grabinschr i f t auf 
der Vordersei te angebracht, die Nebensei ten k ö n n 
ten, ä h n l i c h wie auf e inem Grabs te in i n Augsburg, 
mi t weiteren Berufsattributen verziert gewesen se in 1 : 
B e i diesem offenbar aus e inem B l o c k gefertigten 
G r a b m a l gibt die Inschrift Auskunf t ü b e r den Bestat
teten, die Schmalseiten zeigen Z i m m e r m a n n s b e i l u n d 
Setzwaage. D e r Verstorbene erscheint i n vergleichba
rer Weise i m profi l ier ten Giebe l ; er ist bis z u den 
Schultern dargestellt u n d b l ickt geradeaus. D u r c h die 
Abarbe i tung des Tympanons wi rk t er jedoch plast i
scher als unser unter dem K o p f abgeschnittener T o 
ter. Sein G r a b m a l , das viel leicht e in wenig kleiner 
war, dü r f t e ä h n l i c h ausgesehen haben; allerdings 
fehlte i h m das Schuppendach u n d der herausgeho
bene Firs t . 

D i e zur L i n k e n des Verstorbenen angeordneten 
K r ü g e k ö n n t e n auf seinen Be ru f als T ö p f e r anspielen, 
ä h n l i c h denen eines Grabaltars bei Ca la t i a 2 : A u f der 
Frontseite f inden sich unter der Grabinschr i f t , die 
den Verstorbenen als «dol iar ius» bezeichnet, zwe i 
aufgestellte A m p h o r e n u n d eine liegende. A u f diesen 
B e r u f spielt auch e in pyramidaler Grabaltaraufsatz i n 
A q u i l e i a an, auf d e m die bauchigen A m p h o r e n gesta
pelt s i nd 3 . 

G l a u b w ü r d i g e r erscheint wegen der a u f g e h ä n g t e n 
K r ü g e jedoch, dass es sich u m einen Verkaufsladen 
handelt. Gestapelte A m p h o r e n begegnen uns nebst 
a u f g e h ä n g t e n K r ü g e n u n d B o c c a l i n i auf mehreren 
Grabplat ten , nicht selten auch i m Zusammenhang 
m i t dem Weinausschank. Er inner t sei neben zwei aus 
Terrakot ta gearbeiteten, aus der Nekropo le der Isola 
Sacra i n Os t i a s tammenden Grabplat ten, die beide 
das Interieur eines thermopolium festhalten, an eine 
Kneipenszene auf e inem G r a b m a l i n Tr ier , an einen 
Grabs te in des Pompeianus S i lv inus aus Augsburg 
u n d die beiden bekannten Reliefs mi t Szenen des 
Ausschankes i n D i j o n u n d T i l - C h â t e l 4 . B e i den zu
letzt genannten füllt der V e r k ä u f e r mi t e inem Messge-
fäss die v o m K u n d e n g e w ü n s c h t e Menge ab. A u f d e m 
R e l i e f aus T i l - C h â t e l u n d dem i n Augsburg h ä n g e n 
hinter d e m V e r k ä u f e r mehrere M e s s k ä n n c h e n v o n 
unterschiedlicher G r ö s s e . N i c h t i m Grabmal typus , 
aber i n der A r t der Anbr ingung der At t r ibu te findet 
sich eine gute Parallele i n Bourges 5 : H i e r erscheint der 
frontal dargestellte, i n T u n i k a u n d M a n t e l gekleidete, 
u n b ä r t i g e Verstorbene i n einer reich verzierten N i 
sche, die v o n zwei Pi lastern getragen w i r d . Sechs 
kleine K r ü g e , je drei auf jeder Seite, s ind ü b e r seinem 
H a u p t an H a k e n befestigt. N a c h den oben angeführ 
ten Vergleichsbeispielen werden w i r i n dem Darge
stellten w o h l einen W i r t , einen caupo, sehen d ü r f e n . 
A u s A v e n t i c u m ist uns der Grabs te in der Iu l ia Censo-
r ina erhalten, deren Vater ein caupo war 6 . 

B e i unserem Rel iefblock handelt es sich - v o r a l lem 
i m Verg le ich mi t dem Grabre l i e f des E i s e n h ä n d l e r s 
64 - u m eine m i t t e l m ä s s i g e Arbe i t . Offenbar ü b e r 
legte s ich der Bi ldhauer die Auf te i lung des Raumes 
recht s p ä t u n d verkalkulierte sich dabei: So greifen 
die beiden ü b e r d i m e n s i o n a l gross geratenen, nur grob 
wiedergegebenen K r ü g e i n die andere Giebe lhä l f t e ; 
anschliessend musste der K o p f des Verstorbenen 
g röss t en te i l s i n die v o m Betrachter aus gesehen l inke 

Giebelsei te verschoben werden. Es w ä r e denkbar, 
dass z u n ä c h s t beabsichtigt war, i n ä h n l i c h e r Weise 
wie b e i m G r a b m a l i n Bourges die K r ü g e r u n d u m auf
z u h ä n g e n ; dieses Vorhaben scheiterte wegen der ver
schieden grossen Giebelsei ten u n d der schlechten 
Raumnutzung . 

67 Giebel eines Grabmonuments 
mit kauernder Sphinx 
Tafel 54 

R M A , Inv. 1904.119. - Fundor t : Augst, 1877. - L . 
1,15 m , H . 53 cm, T . 23 cm, H . G i e b e l 43 cm. - Weis 
ser bis hellbeiger, ooli thischer K a l k s t e i n m i t biogenen 
K o m p o n e n t e n , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner 
oder Berner Jurakalkstein. - Sei t l ich auf 4 -7 c m R e 
lieftiefe ausgearbeitet, ansonsten grob gepickt. 

Unte rha lb des nahezu v o l l s t ä n d i g e n Giebels Ansa tz 
einer rechteckigen Nische . Sph inx stark abgewittert, 
Akrotere nur teilweise erhalten. 

Bernoulli 3 Nr. 16; Espérandieu 7, 139 Nr . 5486 (fälschlicherweise 
1904 als Fundjahr angegeben); Martin 1975, 351. 

I m spitz zulaufenden Giebe l , der einst v o n zwei 
m ä c h t i g e n Palmet ten gerahmt wurde, sitzt sprungbe
reit eine frontal dargestellte Sphinx. D i e angewinkel
ten H i n t e r l ä u f e s ind weit gespreizt, die leicht vorge
stellten Vorderbe ine wi rken wie menschliche A r m e . 
D i e grossen, durch K e r b e n strukturierten, gefiederten 
Flügel s ind i n die F l ä c h e gebreitet. A n ih rem Bauch 
erkennt m a n v ie r paarweise ü b e r e i n a n d e r angeord
nete Brüs t e . V o n ih rem menschl ich gebildeten G e 
sicht, das auf e inem kurzen, s t ä m m i g e n Ha l s ruht, 
b l ieben nur noch die feinen, nach hinten g e k ä m m t e n 
H a a r s t r ä h n e n erhalten. 

1 CSIR Deutschland 1,1, 26 Nr. 27 Taf. 11. 
2 Vgl. zum Töpferhandwerk Zimmer 4Iff. 199ff. Kat. Nrn . 143-146 

mit Abb. - Grabaltar von der V i a Appia, bei den Ruinen von 
Calatia: ebenda 201 Nr . 146 mit Abb. 

3 Zimmer 200f. Nr . 145 mit Abb. 
4 Ostia: Zuletzt Zimmer 217f. Nrn . 175. 176 mit Abb. - Augsburg: 

M . Baltzer, Die Alltagsdarstellungen der treverischen Grabdenk
mäler, Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer 
Landes und seiner Nachbargebiete 46, 1983, 76f. 101 Nr . 49. -
Trier: A . Rieche - H . J. Schalles - U . Heimberg, Colonia Ulp ia 
Traiana. Arbeit. Handwerk und Berufe in der römischen Stadt 
(1987) Abb. S. 32 unten. - Augsburg: Die Römer in Schwaben. 
Jubiläumsausstellung. 2000 Jahre Augsburg. Ausstellungskat. 
1985 (1985) 129 Abb. 98. - Dijon: Espérandieu 4, 387f Nr . 3469; 
Baltzer (Anm. 4) 76 mit Anm. 331. - Til-Châtel: Espérandieu 4, 
442 Nr . 3608; Baltzer (Anm. 4) 76 Abb. 121 mit Anm. 332. - Vgl. 
auch Relief mit Schankwirt in Mannheim: Espérandieu 1931, 
451f. Nr . 718. 

5 Grabstele aus Saint-Ambroix-sur-Arnon (Cher), in Bourges: Espé
randieu 9, 245f. Nr . 7006; A . Ferdière, Les Campagnes en Gaule 
romaine 2 (1988) 99 mit Abb. - Relief aus St. Maximin, Trier: 
ebenda 98 Abb. unten. 

6 Vgl . O. Schlippschuh, Die Händler im römischen Kaiserreich in 
Gallien, Germanien und den Donauprovinzen Rätien, Noricum 
und Pannonien (1974) 26f. (Weinhändler) 34f. (Wirte); vgl. auch 
Zimmer 44ff. - Grabstein der Iulia Censorina: Walser I 21 Of. 
Nr . 100 mit Abb. - Vgl . auch CSIR Deutschland 1,1, 32 Nr. 55 
Taf. 25. 



D e r K ö r p e r ist kräft ig, doch unorganisch gebildet. 
Es ist denkbar, dass der Bi ldhauer mi t der Wieder 
gabe der gespreizten Hinterbeine eine ü b e l a b w e h 
rende F o r m e l z u m Ausd ruck bringen wollte; m ö g l i c h 
ist aber auch, dass er M ü h e hatte, die F r o n t a l i t ä t der 
hockenden Gestalt b i ldhauer isch umzusetzen. 

D e r Augster B i ldhauer wollte u r s p r ü n g l i c h w o h l 
ü b e r dem K o p f des Mischwesens eine breitere Leiste 
aus dem Stein hauen. D a das Giebe l fe ld sich aber als 
z u k l e in erwies, v e r s c h m ä l e r t e er die Borte oben (Br. 
3,4 cm). N u r zu den Akro te ren h i n behielt er eine 
Breite v o n 9 cm, die sich der Brei te des unteren A b 
schlusses a n n ä h e r t , bei . D i e ü b e r a u s gross gebildeten 
Akrotere wurden offenbar nicht fertig ausgearbeitet; 
dies belegen sowohl die Vordersei te als auch der ste
hengelassene Stein i n den Z w i c k e l n . 

E ine ä h n l i c h e kauernde Sphinx w i r d i n Y o r k s h i r e 
aufbewahrt 1 . Das kräf t ig gebaute, rundplastische 
Mischwesen sitzt brei tbeinig da u n d s tü tz t s ich mi t 
den A r m e n a m B o d e n auf. Es b l ick t nach rechts. D e n 
rundl ichen K o p f rahmen mehrere Flechten, v o n de
nen zwei au f die Brust fallen. D i e einst auseinander
gebreiteten Flügel s ind nicht mehr erhalten. 

Deutung: D e m Augster vergleichbare G i e b e l f inden 
sich an zwei Grabmonumen ten i n M a i n z . V o n dem 
einen ist nur noch die B e k r ö n u n g , die mi t einer gros
sen B lü t e gefüllt ist, m i t den seit l ichen Akro te ren er
halten. B e i dem anderen handelt s ich u m den aus dem 
1. Jahrhundert n .Chr . s tammenden Grabs te in des 
Quin tus V o l t i u s V i a t o r 2 : Ü b e r dem jung verstorbenen 
Quintus , der mi t zwei Pferden dargestellt ist, hockt 
die frontal wiedergegebene, das G r a b m a l h ü t e n d e 
Sphinx mi t ausgebreiteten F lüge ln . A l s seitlicher A b -
schluss dienen wiederum Palmetten. Das Augster 
Grabre l i e f k ö n n t e i m Aufbau einst ä h n l i c h ausgese
hen haben. Wegen der geringen Relieftiefe k o m m t 
nur eine f lächige Darste l lung des Verstorbenen i n 
Frage. 

Löwen u n d Sphingen k o m m e n meist als Akrotere 
auf den G i e b e l n der Grabstelen vor, Gorgone ia hinge
gen als Verz ie rung des T y m p a n o n . 

D i e Sphinx bedeutet die alles verschlingende 
M a c h t des Todes; daneben hat sie wie auch die Gorgo 
eine a p o t r o p ä i s c h e Funk t i on : Sie soll das Grab , aber 
auch die Ruhe des To ten s c h ü t z e n 3 . 

1 Sphinx aus Yorkshire: CSIR Great Britain 1. Fasz. 3. Yorkshire 
(Bearb. S. R. Tufi, 1983) 50f. Nr. 81 Taf. 23; ebenda 51 Nr. 82 Taf. 
23. - Vgl . auch Sphinx aus Rom: NSc 1924, 48 mit Abb. 

2 H . Demisch, Die Sphinx (1977) 110 Abb. 312; Selzer 169 Nr . 111 
mit Abb.; Farbabb. S. 57. 

3 Zur Sphinx vgl.: W. H . Roscher, Ausführliches Lexikon der grie
chischen und römischen Mythologie IV (1909-15) 1338ff. s.v. 
Sphinx (Ilberg); G . Weicker, Der Seelenvogel in der alten Litera
tur und Kunst (1902); Daremberg - Saglio IV (1911) 143Iff. s.v. 
Sphinx (Nicole); R E 3 A2 (1929) 1703ff. s.v. Sphinx (Herbig); 
F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains 
(1942) 327ff; A . Dessenne, Le Sphinx (1957); E. Panofsky, Grab-
plastik (1964) 27; E A A VII (1966) 230ff. s.v. sfinge (Donadoni); 
E A A Suppl. (1973) 71 Off. s.v. sfinge (Picozzi); K . A . Schauenburg, 
Die Sphinx unter dem Clipeus, A A 1975, 280ff; B. Candida, A l -
tari e cippi del Museo Nazionale Archeologico (1979); H . De-
misch, Die Sphinx (1977) bes. 109ff; Der Kleine Pauly 5 (1979) 
307ff. s.v. Sphinx (v. Geisau). - Vgl. auch Nischengrabmal aus 
Weisenau, Mittelrhein. Landesmuseum: J . -N. Andrikopoulou-
Strack, Grabbauten des 1. Jahrhunderts n.Chr. im Rheingebiet 
(43. Beih. BJb, 1986) 41 Abb. 7; Selzer 172f. Nr . 117 mit Abb. 

68 Relief mit Haupt der Medusa 
Tafel 55 

R M A , Inv. 1904.151, Forumsschopf. - Fundor t : A n 
geblich Augst. - E r h . H . 71 cm, erh. B r . 54 cm, T . 
(nach E . E s p é r a n d i e u ) 40 cm; Gesicht : H . ( K i n n bis 
Stirn) 31 cm, B r . 29 cm; Absatz : H . 14 cm. - H e l l 
grauer Quarzsandstein, ve rmut l i ch m i t t e l l ä n d i s c h e 
Molasse . - Beizeisen. 

Fragment m i t frontal bl ickender Gorgo , oberer A b -
schluss erhalten, ebenso Absa tz an rechter Gesichts
seite, unten T e i l der glatten Rahmung . O b e r f l ä c h e be
sonders i m Bere ich der Schlangenhaare stark verwit
tert. 

Bernoulli 6 Nr. 48; Espérandieu 7, 136 Nr. 5479. 

Das nahezu runde, frontal bl ickende, flache Gesicht 
der Gorgo v o m sog. s c h ö n e n Typus w i r d v o n w i r r em 
Schlangenhaar eingefasst 1. Ü b e r der S t i rn b i lden die 
Schlangenleiber eine A r t Schleife, unter dem K i n n 
s ind ihre Le iber verknotet. D i e stark abgewitterten 
Sch l angenköpfe , die sich umeinanderlegen, lassen die 
u r s p r ü n g l i c h e W i l d h e i t der F r i su r noch erahnen. V o n 
den ü b e r den Augen liegenden, schrägges te l l t en K o p f 
flügeln bl ieben nur noch wenige Schuppen a m rechten 
F l ü g e l a n s a t z erhalten. Grosse Glotzaugen, die v o n 
wulstigen L i d e r n eingefasst werden, l inear umrissene 
Nase u n d kleiner, teilweise bestossener M u n d charak
terisieren das Gesicht . Z w e i tiefe Furchen f inden sich 
i m Bere ich der Nasolabialfal ten u n d der Zone v o n 
M u n d u n d K i n n . Wangen- u n d Stirnpart ie s ind glatt 
belassen. 

D i e Abarbe i tung des Ü b e r g a n g s v o m Ges ich tsum-
riss z u m Haar , eine nach aussen h i n abfallende U m 
rissl inie, bewirkt eine gewisse P las t i z i t ä t . Tiefenwir
kung u n d Bewegtheit entsteht auch durch die Aba r 
bei tung des Steins zwischen den Schlangen u n d dem 
Haar . 

B e i diesem sehr flach gehaltenen R e l i e f hat der 
B i ldhauer den K o p f der Gorgo quasi i n den Stein 
eingetieft, so dass die Arbe i t fast wie eine M a t r i z e 
wirk t . T ro tz der F läch igke i t fehlt es diesem w o h l ein
heimischen W e r k nicht an Lebendigkei t u n d Frische. 
Diese w i r d vo r a l lem durch den B l i c k u n d das wi lde 
H a a r hervorgerufen. Ihr fehlt hingegen das Fratzen
hafte, Schaudererregende u n d Expressive wie es bei
spielsweise, allerdings auch dort gemildert, b e i m M e 
dusenhaupt der Avencher Minervas ta tue anzutreffen 
ist 2 . 

1 Zur Gorgo vgl. W. H . Roscher, Ausführliches Lexikon der grie
chischen und römischen Mythologie I 2 (1886-90) 172Iff. s.v. 
Gorgonen (Furtwängler); Daremberg - Saglio II 2 (1896) 1615ff. 
s.v. Gorgones (Glotz); R E VII (1912) 1630ff. s.v. Gorgo (Ziegler); 
E. Buschor, Medusa Rondanini (1958) 22ff; E A A III (1960) 
982ff. s.v. Gorgone (Giuliano); B. Andreae, Studien zur römi
schen Grabkunst, 9. Ergh. R M (1963) 7Iff; J. Floren, Studien 
zur Typologie des Gorgoneion (Orbis Antiquus 29, 1977) 177ff; 
Der Kleine Pauly 2 (1979) 852 s.v. Gorgo (v. Geisau); zuletzt 
L I M C IV 1/2 (1988) 285ff. s.v. Gorgo, Gorgones, bes. Gorgones 
Romanae (Krauskopf - Dahlinger - Paoletti); vgl. auch B. Vier
neisel-Schlörb, Klassische Skulpturen des 5. und 4. Jh. v.Chr. 
Glyptothek. Katalog der Skulpturen 2 (1979) 62ff. Abb. 31-35 
(Medusa Rondanini). 

2 Bossen 1983, 22ff. Nr . 9f Taf. 13,1-2. 4-5; Taf. 19; S. 25. 58. 



Deutung: Le ide r ist der genaue Fundor t des Augster 
Rel iefblocks 68 n icht bekannt. H i n z u kommt , dass 
das Relief , da es eingemauert ist, n icht mehr genauer 
untersucht werden kann u n d die Fratze der Gorgo das 
bei wei tem a m häuf igs t en dargestellte D ä m o n e n b i l d 
ist. 

N i c h t auszuschliessen ist - wegen der F o r m u n d des 
Mater ia l s j edoch weniger wahrscheinl ich - , dass der 
Block , wie dies M . V e r z à r vermutete, den T e i l einer 
öffentlichen Architektur bi ldete 3 . Sie denkt dabei an 
nordadriat ische Fora , beispielsweise an lader, Po la , 
Triest u n d A q u i l e i a , be i denen neben Medusamasken 
solche des Iupp i t e r -Ammon v o r k o m m e n 4 . A u f G r u n d 
des Vergleichs mi t den Funden aus lader w ä r e auch 
die Anbr ingung an einer Balustrade denkbar. N a c h 
den neueren Untersuchungen v o n P . B r i d e l g e h ö r e n 
die Avenche r C l i p e i zur Por t ikus des Tempels v o n L a 
Grange des D î m e s 5 . 

E . E s p é r a n d i e u vermutete, es k ö n n e sich u m das 
Ornament eines Grabbaus handeln 6 . Wegen seiner 
F o r m k o m m t eine Unterbr ingung i n e inem G i e b e l i n 
der A r t eines aus Al tenburg stammenden, heute i m 
K ö l n e r M u s e u m aufbewahrten Blocks , weniger i n 
Frage 7 : D e n v o n e inem R a h m e n eingefassten G i e b e l 
s c h m ü c k t e in frontal blickendes Medusenhaupt mi t 
ü p p i g e m H a a r u n d Schlangen, das i n den Z w i c k e l n i n 
einer B lü t e endet. A u c h dieser K o p f ist sehr flach an
gelegt, die E inze l fo rmen s ind i n den Stein eingetieft. 
Dasselbe M o t i v taucht bei e inem weiteren G i e b e l aus 
G r a n i t i n C le rmont -Fer rand auf: D o r t liegt i m Z e n 
t r u m wiederum ein Gorgonenhaupt , das, unserem 
ä h n l i c h , geflügelt ist, u n d aus dessen H a a r Schlangen 
i n die Z w i c k e l kr iechen 8 . 

Ma te r i a l , F o r m u n d Masse sprechen dafür , dass die 
Augster Gorgo einst den Mi t te lakro te r eines G r a b 
baus bildete. A l s Vergleichsbeispiele eignen sich 
neben der Igeler Säu le zwei Maskenfragmente i n 
B o n n 9 : Unserer Gorgo verwandt ist der v o n einer 
schmalen Leiste r u n d u m eingefasste Flussgott, dessen 
Gesicht k a u m plastisch aus der F l ä c h e hervortri t t . 
N a c h den Untersuchungen v o n H . M ö b i u s gelangte 
der Brauch , M a s k e n an G r a b m ä l e r n z u verwenden, 
ü b e r die G a l l i a Narbonensis nach German ien . D i e 
dort f rühes te M a s k e findet sich auf der rechten Seite 
des Grabma l s des P o b l i c i u s 1 0 . 

Bereits i n Homers Odyssee erfahren w i r v o n der 
Furch t des Odysseus vo r dem grauenvollen H a u p t der 
Gorgo , das i h m Persephone aus der Unterwel t herauf
schicken k ö n n t e (Od . 11, 633ff) . Aischy los berichtet 
(P rom. 794ff) , dass ke in Sterblicher b e i m A n b l i c k der 
Gorgo atmen k ö n n e . Neben ihrer a p o t r o p ä i s c h e n 
W i r k u n g k o m m t sie auch wegen ihrer Abgewandthei t 
v o n Sonne u n d M o n d u n d ihrer V e r k n ü p f u n g mi t der 
Dunke lhe i t des Hades häuf ig auf G r a b d e n k m ä l e r n 
v o r 1 1 . 

69 Bildnis einer Frau 
Tafel 56 

R M A , Inv. 1916.391, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1913, Kiesgrube Kastelen, Insula 2, Reg ion 1. B e i 
Fundament , i n das die Inschriftfragmente mi t N e n 
nung der Legionsabteilungen / Adiutrix u n d VII Ge
mina Felix eingelassen waren. - E r h . H . 22,4 cm, B r . 
(Schleier) 22 c m , B r . (Frisur) 16,2 c m , T . 19,5 cm. G e 
sicht: H . ( K i n n bis Scheitel) 14,9 cm, B r . (Schläfen) 
12,4 cm. - Weisser, biogener Ka lks t e in , b r ä u n l i c h e 
V e r f ä r b u n g e n an der Ober f l äche , ve rmut l i ch süd
l icher Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - F e i 
nes Zahneisen an l inker Kopfsei te i m Haar , an R ü c k 
seite gepickt; Zahneisenspuren i n H a a r u n d Schleier, 
an Ha l s u n d Wange Raspel ; G e s i c h t s o b e r f l ä c h e te i l 
weise gebeizt, teilweise geraspelt. M o d e r n e Bestos-
sungen an Schleier, Haar , S t i rn u n d Untergesicht. 

Stark b e s c h ä d i g t e r K o p f mi t Halsansatz. Gesichts
obe r f l äche g röss ten te i l s ze r s tö r t . Unte rha lb des Hals 
ansatzes sch räg nach hinten verlaufende, an R ü c k 
seite gerade Bruchf l äche . 

Unveröffentlicht. - Vgl . Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.4a, 
71 f. (Fundsituation). 123 (Skizze). 

D e r Frauenkopf, dessen G e s i c h t s o b e r f l ä c h e heute 
g röss ten te i l s z e r s tö r t ist, war u r s p r ü n g l i c h e in wenig 
nach l inks gedreht. Darauf lassen weniger ausgearbei
tete l inke Kopfsei te , Verschiebung des Scheitels u n d 
leichte A s y m m e t r i e n i m Gesicht schliessen. E ine 
schlichte L a n g s t r ä h n e n f r i s u r fasst das etwas kant ig 
wirkende, ge längte Gesicht ein: Das i n der M i t t e ge
scheitelte H a a r fällt t ie f i n die St i rn , reicht ü b e r Schlä
fen u n d O h r e n u n d war i m N a c k e n w o h l zu e inem 
K n o t e n geschlungen. Das nur schwach gewellte, s ich 

3 M . Verzàr, Aventicum II. U n temple du culte impérial (Cahiers 
d'archéologie romande 12, 1977) 4Iff. 

4 Vgl . dazu auch M . C. Budischovsky, Iupiter-Ammon et Méduse 
dans les forums du Nord de l'Adriatique, Aquileia Nostra 44, 
1973, 201ff; S. de Maria, Iscrizioni e monumenti della Cisalpina 
Romana, M E F R A 100, 1988, 42ff. Im Zusammenhang mit den 
Neufunden von Platten mit Putten, Iuppiter Ammon und Me
dusa hat man die These von G . Brusin wiederaufgenommen, 
nach der die Platten einst die Forumsporticus krönten und nicht 
zu einer Balustrade gehören («sul portico di levante, al di sopra 
del colonnato»). 

5 Vgl. Budischovsky (Anm. 4) 202 Abb. 1; Verzàr (Anm. 3) 42 
Abb. 9. - Vgl . demnächst P. Bridel, in: Bossert, Reliefs. 

6 Espérandieu 7, 136 Nr . 5479. 
7 Espérandieu 8, 40If. Nr . 6540: L. 70 cm, H . 41 cm, T. 25 cm. 
8 Espérandieu 2, 392f. Nr . 1595: L. 2, 47 m, H . 65 cm, T. 38 cm. -

Vgl . auch Giebel mit Gorgoneion aus Toulouse: M . Labrousse, 
Toulouse antique (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes 
et de Rome 212, 1968) Taf. 8 Abb. 2. - Vgl. auch Stelen aus 
Lauriacum: CSIR Österreich 3,2: Die Skulpturen des Stadtgebie
tes von Lauriacum (Bearb. L . Eckhart, 1976) 33ff. Nrn . 27-31 
Taf. 9-10. Die Giebel haben aber offensichtlich eine geringere 
Tiefe als unser Block. 

9 CSIR Deutschland 3. Germania inferior. Bonn und Umgebung. 
2. Zivile Grabdenkmäler (Bearb. G . Bauchhenss, 1979) 54ff. 
Nrn . 65. 66 Taf. 42-43. - Vgl. auch Akroter aus St. Rémy-de-
Provence, Espérandieu 12, 16 Nr. 7888 Taf. 17. 

10 G . Precht, Das Grabmal des Poblicius. Rekonstruktion und Auf
bau (1975) Taf. 4. - H . Möbius, Interpretatio Celtica. Über Mas
ken an provinzialrömischen Grabmälern, BJb 161, 1961, 141 ff. 

11 Vgl . P. Hommel, Studien zu den römischen Figurengiebeln der 
Kaiserzeit (1954) 66. 



dem S c h ä d e l anschmiegende H a a r w i r d durch R i t z 
l i n i en aufgelockert. 

N e b e n der ovalen Gesichtsform u n d der niedrigen, 
vorspringenden St i rn fallen die s ich zwischen den 
kräf t igen Wangenknochen und dem ausladenden 
Unterkiefer spannenden grossen, festen W a n g e n f l ä -
chen u n d die tiefliegenden, unter den B r a u e n b ö g e n 
z u r ü c k s p r i n g e n d e n A u g e n h ö h l e n auf. V o m l inken 
Auge ist nur noch ein T e i l des schweren Ober l ids er
halten, ü b e r dem rechten zeichnet sich i m ä u s s e r e n 
Augenwinke l die Braue noch als feiner Gra t ab. M i t 
einer kräf t igen L i n i e hat der B i ldhauer den Ü b e r g a n g 
v o m ä u s s e r e n Augenwinke l z u m Brauenrand einge
tieft. V o m M u n d s ind nur noch der Ansa tz v o n Ober-
u n d Un te r l i ppe auf der rechten u n d ein G r ü b c h e n auf 
der l i nken Seite sowie die Nasolabialfal ten z u erken
nen. D e n K o p f rahmt ein stark ausgebrochener 
Schleier, dessen O b e r f l ä c h e nur noch an der rechten 
Kopfsei te par t ie l l erhalten ist. 

D i e G e g e n ü b e r s t e l l u n g mi t weibl ichen P o r t r ä t s m i t 
«Schei te lzopffr isur» aus dem 3. Jahrhundert verdeut
licht, dass es sich b e i m Augster B i l d n i s nicht u m R e 
ste des hochgeschlagenen Zopfes handeln k a n n 1 . V i e l 
mehr s ind die V e r d i c k u n g des Stoffteils auf der l i nken 
Kopfsei te u n d die an i h m h e r a b f ü h r e n d e n Zahneisen
spuren als Reste des herabfallenden Schleiers zu ver
stehen. 

D i e E inze l fo rmen des lebensgrossen, ausgewogen 
proport ionier ten Kopfes s ind knapp u n d straff gehal
ten. D i e summarische Vereinfachung i n den Detai ls , 
die teilweise auch durch den Erhal tungzustand be
dingt sein w i r d , bewirkt eine gewisse Erstarrung. D i e 
Tek ton ik des Knochenbaus tritt i n den Hin te rg rund 
u n d liefert den allgemeinen U m r i s s für eine nur an 
der O b e r f l ä c h e sich gliedernde Fleischigkeit . D e r 
B l i c k der F r a u ging woh l i n R i c h t u n g der K o p f w e n 
dung waagerecht i n die Ferne, ist aber auf ke in be
stimmtes Z i e l gerichtet. 

Deutung: Weniger ausgearbeitete l inke Kopfsei te , 
Kopfwendung , Schleier und Bearbeitung der R ü c k 
seite sprechen dafür , dass das Fragment u r s p r ü n g l i c h 
z u e inem G r a b m a l gehör t e . Es war dabei mi t der 
W a n d verbunden u n d nicht freiplastisch gearbeitet. 
W i e es ausgesehen haben k ö n n t e , m ö g e n G r a b m ä l e r 
i n Ar les , N î m e s , A r l o n und Sa in t -Ambro ix - su r -Arnon 
i l lus t r ieren 2 . A u f ihnen begegnen uns Verstorbene 
oder Trauernde, die den K o p f e in wenig zu ihrer L i n 
ken drehen u n d einen ü b e r den K o p f gezogenen 
Schleier tragen. 

Wegen der fast rundplastischen A u s f ü h r u n g w ä r e es 
auch mög l i ch , dass das G r a b m a l einst wesentl ich 
grösse r war u n d ä h n l i c h aussah wie e in i n Augsburg 
erhaltenes 3: In der leicht g e w ö l b t e n Nische steht das 
einander zugewandte Ehepaar. D e r mi t T u n i k a u n d 
Toga bekleidete M a n n hä l t i n der gesenkten Rechten 
u n d leicht erhobenen L i n k e n eine Buchrol le . D i e 
F r a u t r äg t gegür t e t e Stola u n d Pa l la . M i t der rechten 
H a n d greift sie ins Gewand , i n der l i nken hä l t sie e in 
K ä s t c h e n . Das i n der M i t t e gescheitelte H a a r hat sie 
i n d icken We l l en i n den N a c k e n g e k ä m m t u n d i n ei
nem ü b e r dem N a c k e n sitzenden K n o t e n vereinigt. 
N a c h der Haartracht der Verstorbenen kann das 
Grabre l i e f i n die Ze i t u m 170 datiert werden. 

Datierung: D i e zeit l iche E ino rdnung des Augster 
Bildnisses 69 muss v o n der Frisur ausgehen. Z u m 
Vergle ich eignen sich P o r t r ä t s der K a i s e r i n Faus t ina 
m i n o r v o m 5. u n d solche der C r i s p i n a v o m 2. B i l d n i s 
typus. D i e grundlegende Untersuchung z u den B i l d 
nissen der G a t t i n des M a r c A u r e l u n d ihrer T ö c h t e r 
s tammt v o n K . Fi t t schen 4 . E r konnte nachweisen, 
dass die wie be i keiner anderen K a i s e r i n so häuf ig 
wechselnden « F r i s u r e n t y p e n » eng mi t der fecunditas 
Augustae u n d der dadurch gesicherten Erbfolge zu
s a m m e n h ä n g e n . D i e uns hier interessierenden rund
plastischen P o r t r ä t s der Faus t ina m i n o r s ind nach 
den M ü n z b i l d n i s s e n des 5. Typus , der i m Jahr 152 
anzusetzen ist, schwierig zu best immen, wei l auch L u 
ci l la , die Tochter der Ka i s e r i n , ganz ä h n l i c h darge
stellt wurde 5 . A l s K r i t e r i u m für die Identif izierung 
der Bi ldnisse m i t Faus t ina w ä h l t Fi t t schen das nur 
wenig gewellte Haar . D i e P o r t r ä t s geben die K a i s e r i n 
mi t mol l igem Gesicht u n d vorquel lenden Augen 
wieder. Das i n der M i t t e gescheitelte H a a r reicht ü b e r 
die Ohren u n d ist i n e inem flachen, i n der Aufs icht 
ova l geformten K n o t e n zusammengefasst. M i t dieser 
Modef r i su r wurde der bis dah in üb l i che Schei te lzopf 
abgelegt, fortan bl ieben K n o t e n oder Nest auf dem 
H i n t e r k o p f oder i m Nacken . D i e folgenden Typen 
s ind mehr oder weniger als Var i a t ionen dieses Ent
wurfes zu verstehen. 

Dieser Bi ldn is typus war, wie die zahlreichen P r i 
vatbildnisse mi t teilweise der K a i s e r i n entlehnten 
physiognomischen Z ü g e n zeigen, sehr beliebt. D i e 
Unterschiede liegen vor a l lem i n G r ö s s e u n d Lage des 
Nackenknotens . A n P r i v a t p o r t r ä t s , die unserem na
hestehen, seien drei F r a u e n b ü s t e n i m kapi to l in ischen 
M u s e u m sowie zwei weitere i m V a t i k a n genannt, be i 
denen das Kalot tenhaar jedoch s t ä rke r ondulier t ist 6 . 

1 Vgl . K . Wessel, Römische Frauenfrisuren, A A 1946/47, 66ff. 
'Scheitelzopffrisur'; M . Bergmann, Studien zum römischen Por
trät des 3. Jh. n.Chr. (Antiquitas 3, 1977) 158 Taf. 47,5.6; 
S. 180ff. Taf. 53ff. 

2 Grabmäler mit verschleierter Frau: Espérandieu 1, 155 Nr . 197 
(Arles); 317f. Nr . 475 (Nîmes); Espérandieu 5, 237f. Nr . 4045 
(Arlon); Espérandieu 9, 233f. Nr . 6992 (Saint-Ambroix-sur-
Arnon). - Vgl . auch Statue mit nahezu vollplastisch gearbeite
tem K o p f auf einem Grabmal in Niederingelheim: G . Bauch
henss, Römische Grabmäler aus den Randgebieten des Neuwie
der Beckens, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmu
seums 22,2, 1975, 92 Taf. 34-35. 

3 CSIR Deutschland 1,1, 23 Nr. 17 Taf. 5. 
4 K . Fittschen, Die Bildnistypen der Faustina minor und die Fe

cunditas Augustae, Göttingische Gelehrte Anzeigen, phil.-hist. 
Klasse, 3. Folge, Nr . 126, 1982, 5ff. 

5 Fittschen (Anm. 4) 5Iff. Taf. 19-21 (Faustina minor); zu Lucilla 
70 Anm. 8-11. 

6 Kapitolinische Museen: Fittschen (Anm. 4) 80 Anm. 44 Nr. e; 
K . Fittschen - P. Zanker, Katalog der römischen Porträts in den 
capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Samm
lungen der Stadt Rom 3. Kaiserinnen- und Prinzessinnenbild
nisse. Frauenporträts (1983) 79 Nr . 105 Taf. 132-133. - Fitt
schen (Anm. 4) 80 Anm. 44 Nr. c; Fittschen-Zanker ebenda 80 
Nr . 106 Taf. 133-134. - Fittschen ebenda 87 Anm. 15 Nr. a; 
Fittschen-Zanker (Anm. 6) 82 Nr. I l i Taf. 137-139. - Vatikan: 
G . Lippold, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums 111,1 
(1936) 186f. Nr . 582a Taf. 65; W. Amelung, Die Skulpturen des 
Vaticanischen Museums 1 (1903) 624 Nr. 474 Taf. 66. 



D e n schlanken K o p f der jungen F r a u i m K a p i t o l , Sala 
delle colombe 20, umschliesst i n der M i t t e gescheitel
tes, i n W e l l e n i n den N a c k e n g e k ä m m t e s Haar , das 
die O h r e n fast ganz bedeckt. Es betont das weich mo
dellierte Inkarnat u n d den leicht v e r t r ä u m t wi rken
den Gesichtsausdruck. Diese Haartracht findet sich 
noch a m Ende des 2. Jahrhunderts, wie zwei Pr iva t 
bi ldnisse i m Palazzo dei Conservator i u n d i m M u s e o 
C a p i t o l i n o zeigen, u n d sogar z u Beginn des 3. Jahr
hunderts 7 . Beide Frauen haben das vol le , ü b e r der 
S t i rn gescheitelte H a a r glatt nach hinten g e k ä m m t . 
D e r Haarknoten , der fast den ganzen H i n t e r k o p f e in
n immt , weist i n f rühseve r i sche Zei t . 

D i e verschiedenen Bi ldn i s typen der Cr i sp ina , der 
G a t t i n des C o m m o d u s , s ind schwieriger zu erkennen. 
V o n den vorerst fassbaren P o r t r ä t s k o m m e n dem 
Augster K o p f Bi ldnisse des 2. Typus , der nach 180 zu 

datieren ist, nahe 8 : M i t i h m legte sie die v o n Faus t ina 
geschaffene Haartracht ab; an die Stelle des k le inen 
trat e in grosser Haarknoten , der zwischen 190 u n d 
210 i n M o d e war. A u c h an ihre Bi ldnisse lehnte m a n 
sich i m pr ivaten Bere ich an 9 . 

Z u m allgemeinen «Zeitst i l» unseres leider arg zer
s t ö r t e n Frauenbildnisses g e h ö r t die i m fleischigen In
karnat verborgene Knochens t ruk tur u n d die nur an 
der O b e r f l ä c h e gegliederte Gesichtsaussenhaut. Das 
Augster B i l d n i s ist zwar stark ze r s tö r t , doch dür f t e 
auch i h m das für die K ö p f e dieser Ze i t charakterist i
sche v e r t r ä u m t e , e in wenig melancholische Schauen 
u n d der etwas verschleierte B l i c k , eigen gewesen sein. 

D e r K a l k s t e i n k o p f muss v o n e inem der umliegen
den G r ä b e r f e l d e r nach Kaste len verschleppt worden 
sein, u m als Spolie m i t den fragmentierten Inschrift
steinen wiederverwendet zu werden 1 0 . 

Reliefs mit unsicherer Deutung 

70 Fragmentiertes Relief mit zurückgewandter Gestalt 
Tafel 57 

R M A , Inv. 1960.11160. - Fundor t : Kaiseraugst 1960, 
i n T u r m 9 der Kastel lmauer , Reg ion 20 ,A (Spolie). -
E r h . L . 40 cm, B r . 37 cm, T . 13 cm, Rel iefh . max. 
4,4 cm. - Weinro te r Quarzsandstein, ve rmut l i ch v o m 
Ober rhe in (Degerfelden?). - R ü c k s e i t e grob geglä t te t , 
teilweise versintert. B l o c k allseitig bestossen, stark 
abgewitterte Obe r f l äche , als Mauers te in wiederver
wendet. 

Deutung: D i e schlechte Erhal tung des i n der Kas te l l 
mauer wiederverwendeten Sandsteinblocks erschwert 
eine Deu tung des Hochrel iefs . R . Laur-Belar t hat die 
v o r w ä r t s s t ü r m e n d e Gestalt als Kr ieger interpretiert 1 . 
L o c k e u n d vol le , gedrungene K ö r p e r f o r m e n k ö n n t e n 
auch für einen A m o r sprechen. 

71 Zwei Fragmente einer bekleideten Figur 
Tafel 57 

R. Laur-Belart, 25. Jber Pro Augusta Raurica 1959/60, B Z 61, 1961, 
X L V . 

Dieses Fragment wurde zusammen mi t dem Grabre
l i e f 65 aus T u r m 9 der Kaiseraugster Kas te l lmauer 
geborgen. V o n dem Rel iefgrund hebt s ich eine m ä n n 
liche, offenbar nackte, v o r w ä r t s s t ü r m e n d e Gestalt ab. 
Sie hat das rechte B e i n i n weiter Ausfal ls tel lung zu
rückgese tz t , ebenso den rechten A r m , w ä h r e n d der 
l inke nach vorne genommen u n d emporgestreckt ist. 
D e r gedrungene O b e r k ö r p e r ist i n Frontalansicht 
wiedergegeben, der au f e inem kräf t igen Ha l s sitzende 
K o p f scheint z u r ü c k g e w a n d t . G e s i c h t s z ü g e lassen 
sich keine mehr erkennen, nur eine kräf t ige L o c k e 
bl ieb auf H ö h e seiner l i nken Schulter erhalten. 

71a 

R M A , Inv. 1906.42.1, « G r o s s s t e i n » - D e p o t , ehemals 
Sammlung J . J . Schmid , Basel . - Fundor t : Augst. -
E r h . L . 14,6 c m , B r . 9,5 cm, D . 4,8 c m . - Weisser, b io
gener Ka lks t e in , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner 
oder Berner Jurakalkstein. - F a l t e n k a n ä l e m i t H o h l -
meissel eingetieft. 

Fragment eines bekleideten l i nken Oberarms. 
R ü c k s e i t e ausgebrochen. O b e r f l ä c h e w o h l durch 
Brande inwi rkung grau ver fä rb t . 

Aquarell Neustück; Vischer 448; Bernoulli 31 Nr. 44. 

7 Fittschen-Zanker (Anm. 6) 94 Nr. 136 Taf. 162; 94 Nr . 137 
Taf. 163. 

8 Crispina: Fittschen (Anm. 4) 82ff. bes. 86f. Taf. 53-56. 
9 Fittschen (Anm. 4) 87 mit Anm. 15. 
10 Zu den Inschriften vgl. Walser 2, 248f. Nr . 232 mit Abb.; Laur-

Belart - Berger 13f. mit Abb. 5. - Zur Situation jetzt auch 
P. Schwarz und M . Schaub, Die spätrömische Befestigung auf 1 R. Laur-Belart, 25. Jber Pro Augusta Raurica 1959/60, B Z 61, 
Kastelen in Augst B L - Ein Vorbericht, J b A K 11, 1990, 25ff. 1961, X L V . 



71b 

R M A , Inv. 1906.42.2, « G r o s s s t e i n » - D e p o t , ehemals 
Sammlung J . J . Schmid , Basel. - Fundor t : Augst . -
E r h . L . 17,2 cm, B r . 12,9 cm, D . 7,2 cm. - M a t e r i a l 
u n d Bearbeitung wie 71a. 

Fragment eines rechten Oberarms mi t Ansa tz des 
O b e r k ö r p e r s . R ü c k s e i t e ausgebrochen, unterer T e i l 
abgeplatzt. O b e r f l ä c h e woh l durch Brande inwi rkung 
grau ve r fä rb t . 

Aquarell Neustück; Vischer 448; Bernoulli 31 Nr. 44. 

D i e grau v e r f ä r b t e n Kalksteinfragmente 71a-b g e h ö 
ren au f G r u n d ihrer G r ö s s e , Bearbeitung u n d Erha l 
tung z u derselben Figur . Erhal ten ist e in T e i l des l i n 
ken Oberarms sowie ein B r u c h s t ü c k mi t A r m und 
Ansa tz des O b e r k ö r p e r s . Sie s tammen v o n e inem 
Torso , der auf e inem Aquare l l v o n J . J . N e u s t ü c k 
über l i e fe r t ist (Tafel 57). 

D e r Bi ldhauer hat versucht, dem Stoffgewand P l a 
s t i z i t ä t z u verleihen, i ndem er zahlreiche Zugfalten 
unterschiedlichen Verlaufs mi t dem breiten Meisse l -
kanal i n den Stein eingetieft hat. Sie wi rken jedoch 
leicht kerbschnit tart ig u n d lassen die B r u c h s t ü c k e 
hart erscheinen. D i e P la s t i z i t ä t erscheint wie v o n aus
sen aufgesetzt. 

Deutung: W . Vischer und J . J . Be rnou l l i haben das 
H o c h r e l i e f einer gepanzerten, g e g ü r t e t e n F igu r zuge
wiesen 1 . A u s dem Aqua re l l v o n J . J . N e u s t ü c k geht 
aber hervor, dass die F igur eine reich gefaltete, gegür
tete T u n i k a u n d keinen Panzer trug. D i e stark be
wegte F igu r w i r d weniger einen G o t t - v o n der K l e i 
dung her k ä m e Sucellus i n Frage 2 - als einen Sterb
l ichen, viel le icht einen Handwerker , dargestellt ha
ben 3 . 

72 Rechter Fuss 
Tafel 58 

R M A , Inv. 1960.8090, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1960, Nordsei te des Tempels auf dem S c h ö n b ü h l , 
Reg ion 2. - E r h . L . 9 cm, B r . 8,1 cm, H . 6,8 cm. -
Weisser, kompakter Ka lks t e in . - Unterseite geglä t te t , 
Zahneisen auf Ris t . 

Fragmentierter rechter Fuss. Zehen u n d Fussaus-
senseite bestossen. 

Unveröffentlicht. 

D e r bis z u m Ri s t erhaltene Fuss s tammt v o n einer 
leicht unterlebensgrossen Figur . Seine Untersei te ist 
sorgfäl t ig geglä t te t , auf der Oberseite s ind die Spuren 
des Zahneisens noch gut z u erkennen. D i e wenig dif
ferenzierten Zehen hat der Bi ldhauer mi t dem Be iz 
eisen voneinander getrennt. D e r Fuss wi rk t leblos 
u n d h ö l z e r n , eine P l a s t i z i t ä t v o n innen heraus fehlt. 

Das Fussfragment wurde zusammen mi t zahlrei 
chen Kalksteinfragmenten an der Nordsei te des T e m 
pels au f dem S c h ö n b ü h l geborgen (vgl. 41). M a t e r i a l 
u n d Bearbeitung lassen eine Z u g e h ö r i g k e i t z u m Waf
fenfries zweifelhaft erscheinen. 

73 Fragment mit Ansatz eines Stiefels(?) 
Tafel 58 

R M A , Inv. 1960.8038, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - F u n d 
ort: 1960, S c h ö n b ü h l . - E r h . L . 8,5 cm, B r . 8,5 cm, T . 
7,6 cm. - Weisser, fe inkörn iger , ve rmut l i ch s ü d l i c h e r 
Solothurner oder Berner Jurakalkstein. - Raspel . 

Schlecht erhaltenes Fragment, m ö g l i c h e r w e i s e v o n 
Unterschenkel . 

Unveröffentlicht. 

D i e dreieckige Ve rd i ckung k ö n n t e darauf hinweisen, 
dass das sorgfäl t ig ausgearbeitete Fragment v o n ei
nem i n einem Stiefel steckenden Fuss stammt. 

74 Fragmentierte Kalksteinplatten 
Tafel 58 

74a-b Zwei fragmentierte Kalksteinplatten 
mit Delphinen(?) 

R M A , Inv. 1935.394, Inv. 1964.399, « G r o s s s t e i n » - D e -
pot. - Fundor t : 74a: Inv. 1935.394: 1935 b e i m A l t a r 
des Hauptforums, Insula 11, Reg ion 1. - 74b: Inv. 
1964.399: 1964 i n Insula 11/12, Reg ion 1 . F K V 0 0 0 6 2 : 
Dat ie rung 2 . -3 . Jh . n .Chr . - E r h . L . 27,4 cm, H . 
26 cm, max. T . 6,4 cm. - Weisser bis gelblicher, fein
kö rn ige r , biogener K a l k s t e i n m i t Wurzelspuren. -
O b e r f l ä c h e geglät te t , Beiz- , Zahneisen u n d Raspel . 
R ü c k s e i t e grob abgearbeitet. 

Z w e i aneinanderpassende Fragmente v o n oberem 
Plattenabschluss. 

Oberhalb der konkaven u n d konvexen Prof i le auf 
74a hinterer T e i l eines Fisches. 

Unveröffentlicht. 

D i e beiden fragmentierten Kalks te inpla t ten 74a und 
74b, die i n e inem Abs tand v o n 29 Jahren auf dem 
F o r u m entdeckt wurden, passen B r u c h an B r u c h an
einander (Tafel 58). E i n geglä t te tes , offenbar mehr 
oder weniger rundes F e l d w i r d v o n unterschiedl ich 
breiten Prof i l ierungen eingefasst. Zwischen dem 
5,6 c m breiten R a n d u n d der bis an i h n h e r a n f ü h r e n 
den Prof i l ie rung bl ieb i m Z w i c k e l der hintere T e i l 
eines Fisches erhalten. A m Bauch erkennt m a n den 
Ansa tz einer k le inen Flosse. D i e dreizackige 
Schwanzflosse greift teilweise ü b e r das eigentliche 
B i l d f e l d i n die Randzone übe r . 

1 Vischer 448; Bernoulli 31 Nr. 44. 
2 Vgl . W. H . Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und 

römischen Mythologie IV (1909-15) 1579f. s.v. Sucellus (Peter); 
J . - M . Duval, Les dieux de la Gaule (1957) 60ff.; J. de Vries, Kel t i 
sche Religion (1961) 9Iff.; Kaufmann-Heinimann 20f. Nrn. 5. 6 
Taf. 5; A . Leibundgut, Die römischen Bronzen der Schweiz 3: 
Westschweiz, Bern und Wallis (1980) 4Iff. Nrn. 37-40 Taf. 42-52. 

3 Vgl. z.B. Zimmer 158 Nr. 81 mit Abb.; S. 180 Nr. 113 mit Abb.; 
185ff. Nrn . 121-122. 124 mit Abb. 



74c-d Randzone einer Kalksteinplatte 

R M A , Inv. 1935.395, Inv. 1935.396, « G r o s s s t e i n » - D e -
pot. - Fundor t : 1935, b e i m A l t a r des Hauptforums, 
Insula 11, Reg ion 1. - 74c: Inv. 1935.395: E r h . L . 
16,7 c m , B r . 7,4 c m , T . 5,6 cm. - 74d: Inv. 1935.396: 
E r h . L . 12,2 cm, B r . 9,6 cm, T . 6,2 cm. - Fundor t : W i e 
74c. - M a t e r i a l und Bearbeitung wie 74a-b. 

Aneinanderpassende profilierte Fragmente aus 
dem Randbere ich einer Platte. Aussenseite u n d Ober
f läche erhalten, sonst u n r e g e l m ä s s i g ausgebrochen. 

Unveröffentlicht. 

74e-f Randzone einer Kalksteinplatte 

R M A , Inv. 1935.397, Inv. 1935.399, « G r o s s s t e i n » - D e -
pot. - Fundor t : W i e 74c-d. - 74e: Inv. 1935.397: erh. 
L . 14,2 c m , Br . 11,8 cm, T . 6,4 c m . - 74f: Inv. 
1935.399: E r h . L . 9,6 c m , B r . 9,9 c m , T . 7 cm. - Ma te 
r i a l u n d Bearbeitung wie 74a-b. 

Aneinanderpassende Fragmente m i t P rof i l i e run-
gen, O b e r f l ä c h e g röss ten te i l s erhalten, r u n d u m ausge
brochen. 

Unveröffentlicht. 

wiedergegeben 1 . D i e Gr iechen bewunderten an ih rem 
Liebl ingsf isch seine Schnelligkeit , Gesch ick l ichke i t 
u n d Klughe i t . Besonders häuf ig begegnet er uns auf 
Grabsteinen, wo er meist anti thetisch die G iebe l zwik -
ke l aus fü l l t 2 . D i e Zuweisung der Augster Plattenfrag
mente an einen solchen ist wegen der geringen Tiefe 
der Platte, der Wiedergabe der Tiere i n einer kre is för
migen Verz ie rung u n d wegen des Fundortes unwahr
scheinl ich. Sonst findet man i h n oft als Deko ra t i on i n 
der Bauornament ik u n d an K a p i t e l l e n 3 . 

M ö g l i c h e r w e i s e s tammen die Augster Fragmente 
v o n Verkleidungsplat ten. Z w e i marmorne B r u c h 
s t ü c k e solcher Pla t ten s ind uns aus Bregenz erhalten 4 . 
Das Innere der Platte n i m m t e in mi t den F lüge ln 
schlagender Voge l , w o h l e in Schwan, ein, unter des
sen Be inen man eine Schlange erkennt. Das Fragment 
hat eine D i c k e v o n 7,5 cm. A u f dem anderen, 8,5 c m 
d icken Marmorf ragment s ind Vogelbeine u n d ein 
T e i l einer geschuppten Schlange wiedergegeben. 

A u s K e m p t e n kennen w i r ebenfalls Plattenfrag
mente, die i n Aussehen u n d Massen den Bregenzer 
S t ü c k e n so nahe kommen , dass sie w o h l v o n dersel-

74g Plattenfragment 

R M A , Inv. 1935.400, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
V g l . 74c-d. - E r h . L . 15,5 cm, Br . 10,8 cm, T . 6,6 cm. -
M a t e r i a l u n d Bearbeitung wie 74a-b. 

Fragment m i t Profi l ierungen, O b e r f l ä c h e intakt, 
r u n d u m ausgebrochen. 

Unveröffentlicht. 

Z u den beiden Plattenfragmenten 74a-b g e h ö r e n auf 
G r u n d v o n Ma te r i a l , Bearbeitung u n d Fundor t die 
Fragmente 74c-g. M ö g l i c h e r w e i s e s tammen 74c-f 
v o m unteren Abschluss, da das neben d e m T i e r 
wiedergegebene s c h m ä l s t e K r e i s p r o f i l fehlt. H i n z u 
k o m m t auch 74g, das jedoch nicht anpasst. 

Das Fragment Inv. 1935.398 besteht zwar aus dem
selben Ma te r i a l , hat aber eine D i c k e v o n 8,6 c m . Es 
bleibt zu untersuchen, ob es nicht zur sog. An ton inus 
Pius-Inschrift gehö r t haben k ö n n t e . Diese besteht aus 
d e m gleichen M a t e r i a l u n d k a m 1935 bei der Forums
grabung zutage. Das mitgefundene Fragment Inv. 
1935.401, bei dem eine Bildfeldecke erhalten geblie
ben ist, besteht zwar auch aus d e m gleichen Ma te r i a l , 
doch hat es eine D i c k e v o n 8,2 c m u n d eine Leiste, die 
sich nicht nach innen, sondern nach aussen wölb t . 

D e r Fundor t au f dem F o r u m , b e i m Forumsal ta r 
u n d an der Nordostsei te des Haupttempels , geben le i 
der keinen Aufschluss ü b e r die einstige Verwendung 
der Plattenfragmente. 

Deutung: N a c h d e m sich verdickenden T i e r k ö r p e r 
auf 74a z u schliessen, k ö n n t e es s ich u m den i n der 
A n t i k e so häuf ig dargestellten Delphin handeln. Das 
beliebte T i e r w i r d meist mi t dreigezacktem Schwanz 

1 Zum Delphin vgl. F. Cumont, Recherches sur le symbolisme des 
Romains (1942) 517 s.v. Delphin; O. Keller, Thiere des Altertums 
(1887) 21 Iff. 416ff.; ders., Die antike Tierwelt 1 (1909) 408f.; 
A . Rumpf, Die Meerwesen auf den antiken Sarkophagreliefs (Die 
antiken Sarkophagreliefs V I , 1969) 97ff.; Der Kleine Pauly 1 
(1979) 1448f. s.v. Delphin; J. M . C. Toynbee, Tierwelt der Antike 
(dte. Übersetzung M . R. Alföldi - D . Misslbeck, 1983) 195ff.; Sinn 
60. 72. 78 mit Anm. 657. 

2 Vgl. z.B. Grabsteine aus dem Stadtgebiet von Carnuntum: CSIR 
Österreich 1,4, 19f. Nrn . 423-426 Taf. 14; S. 30 Nrn . 469-470 Taf. 
28; S. 30 Nr . 483 Taf. 31. - Grabaufsätze in Aquileia: V . S. M . 
Scrinari, Museo Archeologico di Aquileia. Catalogo delle sculture 
romane (1972) 137ff. Nrn . 392-403. - Stadtrömische Marmorur
nen: Sinn 60. 133 Nr. 164 Taf. 34c.d; S. 147 Nr. 220; S. 151 Nrn . 
237-239 Taf. 44c; S. 184 Nrn. 385-387 Taf. 62b.c; S. 188 Nr . 406 
Taf. 63e; S. 214 Nr . 507; S. 222 Nr . 540 Taf. 80d; S. 232 Nrn . 
575-576; S. 236f. Nrn . 598-601 Taf. 87a.b; S. 250 Nr. 656; S. 251f. 
Nr . 662. 

3 H . v. Rohden - H . Winnefeld, Architektonische römische Tonre
liefs (1911) 294 Taf. 112,1. - P . -H . v. Blanckenhagen, Flavische 
Architektur und ihre Dekorationen (1940) 63 (Titusbogen); 
C. Leon, Die Bauornamentik des Trajansforums und ihre Stel
lung in der früh- und mittelkaiserzeitlichen Architekturdekora
tion Roms (1971) 132 Taf. 41,1; 42,1. 3; 44,3; 46,3; 50,1. - Titus
bogen: M . Pfanner, Der Titusbogen (Beiträge zur Erschliessung 
hellenistischer und kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur 2, 
1983) 39ff. - Kapitelle mit Delphinen: Mercklin 207ff. Kat. Nrn . 
507-542 Abb. 967-1027. 

4 N . Heger, Römische Steindenkmäler aus Brigantium, in: Das rö
mische Brigantium. Ausstellungskat. Landesmuseum Bregenz, 
1985 (1985) 15ff. Abb. 6-9; CSIR Österreich 3,4. Die Skulpturen 
der Stadtgebiete von Aguntum und Brigantium (Bearb. N . Heger, 
1987) 64ff. Nr . 17 Taf. 8; M . Bossert, Rez. zu Heger (1987), 
J b S G U F 73, 1990, 250f. 



ben Werkstat t hergestellt wurden 5 . Beide B r u c h s t ü c k e 
werden v o n einer glatten Leiste u n d e inem lesbischen 
K y m a t i o n gerahmt. I m Inneren erkennt man den vor
deren T e i l eines Reihers i n felsiger Landschaft, der 
eine Eidechse i m Schnabel häl t . Ü b e r dem V o g e l s ind 
Lorbeerzweige z u erkennen. Das andere, unfertige 
Fragment gibt die F ü s s e eines Vogels wieder. Beide 
Plattenfragmente haben eine D i c k e v o n 8 c m u n d 
wurden zusammen m i t Mei s se in gefunden, die au f 
eine Anfer t igung a m Or t schliessen lassen. D i e K e m p 
tener Fragmente s tammen v o m ä l t e r en F o r u m , d.h. 
aus der M i t t e des 1. Jahrhunderts n .Chr . D i e Bregen-
zer Plattenreste wurden 1981 auf dem S e n n b ü h e l v o r 
der 12 m breiten Freitreppe entdeckt. In der Anlage 
hat m a n wie i n K e m p t e n den «hei l igen Bezi rk» z u 
erkennen geglaubt. 

Ä h n l i c h e Plat tendicke wie auch der Fundor t lassen 
es denkbar erscheinen, dass auch die Augster Plat ten
fragmente zur Verk le idung der Forumsanlage g e h ö r t 
haben. 

75 Fragmentierter Block eines Frieses mit Schale und 
Rinderkopf 
Tafel 59 

R M A , Inv. 1962.11203, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - 1962, 
aus der He idenmauer i n Kaiseraugst, Innenseite der 
He idenmauer bei T u r m 11, Reg ion 20 ,Y . - E r h . L . 
41 c m , B r . 30,8 cm, T . 15 cm, rechteckige Vert iefung 
an Oberseite: L . 14,5 cm, B r . 2,2 cm, T . 14,5 cm. M ö r 
telspuren an R ü c k s e i t e u n d Auflagef läche. - Hel ler , 
f e inkö rn ige r Ka lks t e in . - Beizeisen, F läche(?) an 
R ü c k s e i t e u n d Auflagef läche . 

Fragmentierter Fr iesblock mi t Opferschale, T r i -
glyphe u n d R i n d e r k o p f i m Ansatz . A n den Sei tenf lä
chen ausgebrochen, oberer Abschluss der Leiste nur 
teilweise, T i e r k o p f i m U m r i s s erhalten. Schalenrand 
z u m T e i l bestossen. K l e i n e B e s c h ä d i g u n g e n an der 
Obe r f l äche . Oberseite versintert u n d beigefarben ver
färbt . 

D i e Schale hebt s ich k a u m v o m Hin te rg rund ab. 
Sie erscheint t rocken u n d leblos. Unbehol fen u n d 
missverstanden wi rk t auch die Tr iglyphe. Es ist frag
l i ch , ob die z u g e h ö r i g e n guttae u n d regulae wiederge
geben waren. 

A u f dorischen Fr iesen, denen sich unser B l o c k zu
weisen lässt , begegnen abwechselnd R i n d e r k ö p f e 
bzw. K n o c h e n g e r ü s t e sowie Opferschalen u n d Roset
ten. I m griechischen Bereich werden Sakra lge rä t e u n d 
S t i e rköpfe seit dem 4. vorchr is t l ichen Jahrhundert als 
Dekora t ionsschema für Tempelfriese verwendet. 
M ö g l i c h e r w e i s e h ä n g t e man u r s p r ü n g l i c h metallene 
G e r ä t e u n d echte R i n d e r k ö p f e an den Tempelfr iesen 
auf. 

In r ö m i s c h e r Ze i t k o m m e n dorische Friese an zahl
reichen G e b ä u d e n vor . Beliebt s ind R i n d e r k ö p f e u n d 
Schalen i m funeralen Bere ich (z .B. au f R u n d - u n d 
G r a b a l t ä r e n , auf Fr iesen v o n T u m u l u s g r ä b e r n , aber 
auch an W e i h a l t ä r e n ) 1 . Opferschale u n d R i n d e r k o p f 
s ind dabei als Chiffre für Opfer u n d pietas zu verste
hen. Sie k ö n n e n aber auch ihre sakrale S y m b o l i k ver
l ieren u n d zu e inem Dekorat ionselement werden. 

D e r Augster B l o c k stammt m ö g l i c h e r w e i s e v o n ei
n e m G r a b b a u 2 . D a an G r a b a l t ä r e n keine Tieropfer 
dargebracht wurden, dür f t e der R i n d e r s c h ä d e l i n die
sem F a l l a l lgemein den sakral gehaltenen Or t u m 
schreiben. 

R. Laur-Belart, Die Neueingänge des Jahres 1962, Jbe rRMA 1962, 
18 Abb. 10; ders., B Z 63, 1963, X X X I X . 

D i e Vordersei te des nur b r u c h s t ü c k h a f t erhaltenen 
Frieses s c h m ü c k e n eine Omphalosschale und ein te i l 
weise i m U m r i s s erhaltener Rinderkopf . Beide s ind 
durch dre i dicht beieinanderliegende W ü l s t e m i t dar-
ü b e r l i e g e n d e m Ba lken getrennt. E ine v i e rb l ä t t r i ge 
Rosette ziert die Innenseite der auffallend flachen 
Schale. V o m R i n d e r k o p f (ßouKecpaXiov) bl ieben nur 
rechtes H o r n u n d O h r sowie ein T e i l des Schäde l s i m 
Negat iv erhalten; eine leicht geschwungene T ä n i e 
s c h m ü c k t e den Tierkopf . D i e Leiste, nur noch unter
halb u n d oberhalb der Schale part iel l erhalten, fasste 
den Fr ies beidseit ig ein. 

5 A. Ulr ich, Ausgrabungen auf dem Lindenberg bei Kempten, A l l 
gäuer Geschichtsfreund 1, 1888, H . 6, 84 Taf. 16 Nrn . 1. 2; CSIR 
Deutschland 1,1, 60 Nr . 196 Taf. 58. 

1 A . E. Napp, Bukranion und Girlande (1933); W. Deonna, Le mo
bilier délien, Delos X V I I I (1938) 380ff. bes. 382; E A A II (1959) 
211 s.v. bucranio (Yemen); Lexikon der Alten Welt 1 (1990) 518 
s.v. Bukranion (Gruben); Sinn 23f. 58; P. Zanker, Augustus und 
die Macht der Bilder (1987) 122f.; M . Eisner, Zur Typologie der 
Grabbauten im Suburbium Roms (26. Ergh. 1986) Grabbauten 
21 f. R3 Taf. 2-3; S. 46f. Streufundkomplex A 13 Taf. 13 sowie 
202ff.; Böschung 12. 14. 22. 24. 26f. 28. 34. 35. 47. 53f. - Vgl . auch 
C. Börker, Bukranion und Bukephalion, Archäologischer Anzei
ger 1975, 244ff. 

2 Vgl . Eisner (Anm. 1). - Mehrere dorische Friesfragmente mit R in 
derköpfen sind uns in Narbonne erhalten: Y . Solier, Narbonne -
Monuments et musées (Guides archéologiques de la France 8, 
1986) 118 mit Abb. 81. Vgl. auch Block in Dijon: R. Bedon -
R. Chevallier - P. Pinon, Architecture et urbanisme en Gaule 
romaine 1. L'architecture et la ville (1988) 152 Abb. unten; 
C. Nerzic, La sculpture en Gaule romaine (1989) 104 Abb. oben. 



76 Mithrasrelief 
Tafel 60 

Basel, Depo t des His tor i schen Museums , Inv. 
1906.798. Gelangte nach einer N o t i z des B ib l io the 
kars D . H u b e r 1824 aus dem Besitz v o n C . G . Dengel 
i n die Bib l io thek . - Fundor t : Angeb l i ch Augst. - L . 
10,6 c m , B r . 6,6 c m , T . 4,4 cm. - Weisser bis beiger 
Ka lks t e in , O b e r f l ä c h e ge lb l i ch -b räun l i ch ve r fä rb t . -
G e g l ä t t e t e Un te r - u n d R ü c k s e i t e m i t Spuren v o n gro
bem Zahneisen, Schmalseiten abgeflacht u n d geglät
tet. 

Unte re r T e i l eines Mithrasrel iefs m i t S t i e r t ö t u n g . 
Oben leicht sch räg verlaufender Bruch , R ü c k s e i t e 
konvex gewölb t , teilweise bestossen und abgerieben. 
Schmalseiten abgeflacht, an l inker senkrechte, nicht 
durchlaufende R i l l e . Obe r f l ä che stark b e s c h ä d i g t . 

Bernoulli 194 Nr. 1101; E. Swoboda, Die Schlange im Mithraskult, 
Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Instituts 30, 1937, 
12; Stähelin 1948, 561 mit Anm. 5; M . J. Vermaseren, Corpus In-
scriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae II (1960) 
141f. Nr . 1388 Abb. 358 («for a provenience from Augst there is no 
indication»); R. Degen, Antike Religionen. Frühes Christentum, in: 
U F A S 5 (1975) 141f. Abb. 28,1; Martin 1975, 313; K . Neuser, Ane-
moi. Studien zur Darstellung der Winde und Windgottheiten in der 
Antike (Archaeologica 19, 1982) 209 Nr . K 18 (mit falscher Inv.); 
S. 210; Drack - Fellmann 251 f. Abb. 243; D . Schmid, Die römischen 
Schlangentöpfe aus Augst und Kaiseraugst (Forschungen in Augst 
11, 1991) 66 mit Anm. 189. 

A u f dem kleinen, nur 10,7 c m i n der L ä n g e messen
den Kalks te in re l i e f findet sich die wichtigste, i n je
dem M i t h r ä u m i n F o r m eines Reliefs, einer Statue 
oder eines G e m ä l d e s vo rkommende Episode des 
Mi thrasmythos : die Stiertötung. In der M i t t e des R e 
liefs erkennen w i r den jugendl ichen Got t . E r t r äg t 
ü b e r der weiten, gebauschten T u n i k a , deren Ü b e r f a l l 
den G ü r t e l verdeckt, einen M a n t e l , v o n dem nur noch 
wenige Fal ten erhalten s ind. D i e häuf ig die F o r m der 
H i m m e l s w ö l b u n g aufnehmende Ch lamys k ö n n t e 
einst, wie Vergleichsbeispiele i l lustr ieren, h i m m e l 
blau oder feuerrot u n d mi t sieben Sternen (= sieben 
Planeten) bemalt gewesen sein. Z u r K l e i d u n g g e h ö r e n 
ausserdem lange Hosen u n d phrygische M ü t z e . D e r 
Go t t kniet, leicht zur Seite gedreht, mi t seinem l i nken 
B e i n auf d e m R ü c k e n bzw. auf der rechten F lanke des 
niedergebrochenen Tieres; sein rechtes B e i n , weit 
nach hinten abgespreizt, ruht auf dem H u f des rech
ten Hinterbeines . M i t der l i nken H a n d hat er den 
St ie rkopf an den N ü s t e r n zu rückge r i s s en u n d dem 
T i e r den D o l c h mi t vol ler Kra f t ins rechte Schulter
blatt gestossen. U r s p r ü n g l i c h w i r d M i t h r a s zur Sonne 
z u r ü c k g e b l i c k t oder sich dem Betrachter zugewendet 
u n d so einen optischen Bezug z u i h m hergestellt ha
ben. Das rechte Vorde rbe in des Tieres ist nach hinten 
abgewinkelt, das l inke leicht angehoben; das l inke 
Hin t e rbe in liegt angezogen a m Boden . D i e K r ä f t e des 
Tieres reichen jedoch nicht mehr aus, den K ö r p e r 
aufrecht z u halten. 

D i e Symbolkraft der Tauroktonie w i r d durch meh
rere Tiere u n d zwei F iguren unterstrichen: E i n selten 

zusammen mi t dem L ö w e n abgebildeter H u n d leckt 
seine Wunde ; e in Skorp ion umklammer t die H o d e n 
u n d w i l l den Samen aus ihnen t r inken. H ä u f i g ent
springen ihnen oder dem Schwanz Ä h r e n als Ze ichen 
des neu beginnenden Lebens; b e i m Augster R e l i e f je
doch dreht s ich der Schwanz auffallenderweise nach 
innen ein. 

Das H a u p t b i l d w i r d gerahmt v o n den beiden auf
fal lend k le inen Dadophoren Cautes u n d Cautopates. 
Sie tragen eine Ä r m e l t u n i k a , deren Bausch den G ü r 
tel verdeckt, u n d einen bis zu den K n i e n reichenden 
M a n t e l . B e i Cautes ist zudem noch ein T e i l der phry-
gischen M ü t z e zu erkennen. D e r U n t e r k ö r p e r des vo r 
M i t h r a s stehenden Cautes ist frontal, sein O b e r k ö r p e r 
i n leichter Seitenansicht wiedergegeben. E r steht i m 
Kreuz t r i t t da, das rechte B e i n ist vo r das l inke gesetzt. 
In der rechten ausgestreckten H a n d hä l t er die Facke l 
empor, gegen die l inke Schulter das pedum. Cautopa
tes, uns frontal zugewendet, hat sein l inkes B e i n vo r 
das rechte genommen. E r hielt i n den gesenkten A r 
men die Facke l . Beide Dadophoren symbolis ieren 
Sonnenauf- u n d -Untergang, aber auch den K r e i s l a u f 
des Jahres. 

E ine schmale Leiste fasst das kleine R e l i e f e in. D e n 
unteren Abschluss bi ldet e in i n zwei seitliche kleinere 
Felder u n d e in l änge res Mi t t e l f e ld gegliederter B i l d 
streifen. E ine die Erde symbolisierende Schlange w i n 
det s ich u m den Kra ter . A u f der anderen Seite des 
Gefässes kauert e in L ö w e . 

D e n seit l ichen Abschluss b i lden zwei S c h u l t e r b ü 
sten; beide M ä n n e r s ind durch F l ü g e l k a p p e n , wirres 
H a a r u n d aufgeblasene Backen als Windgötter z u 
ident i f iz ieren. Wegen der stark angegriffenen Ober
fläche läss t s ich nur noch vermuten, dass der neben 
dem L ö w e n angebrachte Windgo t t bä r t ig , der gegen
ü b e r l i e g e n d e hingegen u n b ä r t i g ist. F ü r den F a l l , dass 
alle v ie r W i n d g ö t t e r dargestellt waren, k ö n n t e n die 
be iden erhaltenen anemoi als Zephyros (Westwind) 
u n d Euros (Os twind , neben d e m L ö w e n ) angespro
chen werden. H ä u f i g w i r d auch Boreas (Nordwind ) 
zusammen mi t d e m aufsteigenden Sol der Genesis, 
No tos ( S ü d w i n d ) d e m M o n d u n d dami t der Apogene-
sis zugeordnet. Solche W i n d e , die gleichzeit ig die 
Himmels r i ch tungen v e r k ö r p e r n , k o m m e n auf M i 
thrasreliefs relat iv selten u n d nur auf Darstel lungen 
des K e r n m y t h o s vor , so etwa auf Reliefs i n R o m , 
L o n d o n , T r i e r u n d N i d a 1 . 

1 K . Neuser, Anemoi. Studien zur Darstellung der Winde und 
Windgottheiten in der Antike (1982) bes. 200ff. - Vgl . z.B. 
R. Merkelbach, Mithras (1984) 324f. mit Abb. 74 (Rom); 329 mit 
Abb. 81 (London); 336 mit Abb. 90 (Trier); 342f. mit Abb. 101 
(Nida); 344 mit Abb. 103 (Heddernheim, Rückseite). - Für H i n 
weise zu diesem Stück danke ich P. Thommen und Y . Hecht, für 
die Durchsicht des Textes R. Vollkommer, Basel, und 
D . Schmid, Römermuseum Augst, herzlich. 



Lebendig wi rk t das R e l i e f vo r a l lem durch das M o 
t iv der S t i e r t ö tung : das V o r w ä r t s s t o s s e n des Gottes i n 
den R a u m , sein weites Ausschrei ten u n d den sich auf
b ä u m e n d e n K o p f des Tieres. P l a s t i z i t ä t schuf der 
Bi ldhauer , i n d e m er den i n den Stein eingetieften, 
«geschni tz t» wi rkenden F o r m e n Rundungen gab u n d 
den K o n t u r , etwa bei Mi th r a s und dem vor i h m ste
henden Dadophoren , unterarbeitete. B e i der Wieder 
gabe des Stieres wurde ein T e i l der P l a s t i z i t ä t des 
Tieres zugunsten des Gottes aufgegeben; daher ist der 
T i e r k ö r p e r sehr flach u n d i m oberen T e i l nach innen 
gewölb t . P l u m p u n d unorganisch wi rken das angezo
gene B e i n des Gottes u n d das angewinkelte rechte 
Vorde rbe in des Opfertieres. Dass jedoch einige D e 
tails sehr exakt, j a l iebevol l ausgeführ t wurden, bewei
sen die beiden W i n d g ö t t e r : In ihren rundl ichen G e 
sichtern liegen eingetieft die Augen , eine kleine, be-
stossene Nase u n d pra l l gefüllte Backen. A n den F lü 
geln erkennt m a n stellenweise noch die sorgfäl t ige 
Trennung der einzelnen Federn. Das kleine handl iche 
R e l i e f entbehrt nicht eines gewissen Charmes. 

Ausbreitung des mithräischen Mysterienkultes: D i e 
Mi thras re l ig ion , die sich vorerst fast nur aus ihren 
b i ld l i chen Darstel lungen heraus interpretieren lässt , 
breitete sich durch kaiserliche F u n k t i o n ä r e , Soldaten 
u n d Kaufleute i m westl ichen R e i c h aus - ausser i n 
Italien vor a l lem i n den D o n a u - u n d Rhe inp rov inzen . 
Z u r Ausbre i tung der Myster ienre l ig ion trugen ausser
dem Leute bei , die i m staatlichen Fahr- u n d Depe
schendienst, der F inanzverwal tung u n d b e i m Z o l l t ä 
tig waren. W ä h r e n d A . M o c s y i n Pannon ien m i t der 
Einführung des Kultes i n der 1. Hä l f t e des 2. Jahrhun
derts u n d einer Intensivierung nach den M a r k o m a n 
nenkriegen rechnete, vermutet E . Schwertheim einen 
Beginn der Mi thrasverehrung für Hedde rnhe im u n d 
M a i n z schon i n flavischer Zei t durch die aus dem 
D o n a u r a u m kommenden T ruppen 2 . 

D i e Mi th ras re l ig ion war offensichtlich nie eine 
Volks re l ig ion , denn sie bewahrte sich i m m e r eine ge
wisse Exk lus iv i t ä t durch ihre engen H e i l i g t ü m e r u n d 
Einweihungsr i ten . Sie k a m der Sehnsucht des einzel
nen, dem die S t aa t sgö t t e r u n p e r s ö n l i c h u n d fremd ge
worden waren, nach einer besseren Wel t entgegen. A l s 
Belohnung versprach sie i h m Schutz u n d Woh l s t and 
i n dieser We l t u n d ein g lückl iches Leben i m Jenseits. 
D e r G l ä u b i g e konnte sich i n geheimnisvol len, ekstati
schen Einweihungs- u n d Reinigungsri ten auf myst i 
sche Weise mi t dem Got t verbinden. M i t Ausnahme 
der Frauen wurden A n g e h ö r i g e aus allen Schichten 
des r ö m i s c h e n Reiches aufgenommen, ohne dass jene 
den G lauben ihrer V ä t e r - dies beweisen die Funde i n 
den M i t h r ä e n - aufgeben mussten 3 . D i e k le inen K u l t 
gemeinden verteil ten sich auf die gesamte Ö k u m e n e . 
Ü b e r a l l gab es dieselbe Ideologie u n d die gleichen R i 
tuale. In den G e m e i n d e n erlebte der G l ä u b i g e festen, 
sozialen H a l t u n d unmittelbare G o t t e s n ä h e . 

N a c h Ans i ch t v o n M . J . Vermaseren entstand der 
K u l t des Mi th ra s , der nur wenige Z ü g e aus Persien 
u n d Ind ien beibehalten hatte, u n g e f ä h r gleichzeit ig 
mi t dem Chr is ten tum. D i e meisten u n d ä l t e s t en Be
lege f inden sich i n R o m ; i n Pompe j i war dieser K u l t 
79 n .Chr . noch nicht bekannt. 

R o m muss bei der Ausbreitung der Religion eine 
entscheidende R o l l e gespielt haben. Zahlre iche 
Funde s tammen auch von den M i l i t ä r g r e n z e n des rö 
mischen Reiches, aus Br i t ann ien u n d German ien , 
wobei Wiesbaden u n d Umgebung mi t besonders gros
ser Fundanzah l hervortri t t . A u f der Verbreitungs
karte zieht s ich ein breiter Streifen mi t Mi thrasdenk-
m ä l e r n v o n der R h o n e m ü n d u n g durch die T ä l e r v o n 
R h o n e u n d S a ô n e zur M o s e l h in , w ä h r e n d das west
l iche G e r m a n i e n an Zeugnissen relat iv a r m ist. In 
T r i e r bedingte die grosse Nachfrage nach K l e i n d e v o 
t ional ien eine eigene P roduk t ion . 

D i e aus der Pfa lz u n d dem Elsass bekannten M i 
t h r ä e n entstanden seit der M i t t e des 3. Jahrhunderts, 
als die R ö m e r sich aus dem rechtsrheinischen G e r m a 
nien z u r ü c k z o g e n u n d der R h e i n M i l i t ä r g r e n z e 
wurde 4 . A u c h an der Donaugrenze f inden sich vo r 
a l lem i n N o r i c u m , Pannonien , M o e s i e n u n d i n der 
vorgeschobenen P r o v i n z D a k i e n , i n A f r i k a i n L a m -
baesis Hinweise auf den Myster ienkul t . 

Belege für Verehrung orientalischer Götter in der 
Schweiz: Ausser dem Mi th rasku l t fassten auch andere 
orientalische K u l t e i n den Wes tprov inzen Fuss. D i e 
ä g y p t i s c h e n Re l ig ionen breiteten s ich an der Rhone 
aus u n d bi ldeten i n N î m e s , Marse i l le , Ar les u n d L y o n 
wichtige Zentren, i n G e r m a n i e n i n Tr ie r , M a i n z , 
K ö l n u n d Augsburg. 

2 Zur Mithrasreligion vgl. M . J. Vermaseren, Der Kult des M i 
thras im römischen Germanien (Aalen Publikation 10, 1974); 
E. Schwertheim, Die Denkmäler orientalischer Gottheiten im 
römischen Deutschland (EPRO 40, 1974); E. Schwertheim, 
Mithras. Seine Denkmäler und sein Kult , Sonderschr. A W 1979; 
R. Turcan, Mithra et le mithriacisme (1981); M . J. Vermaseren, 
Mithras in der Römerzeit . Die orientalischen Religionen im Rö
merreich (EPRO 93, 1981); Merkelbach (Anm. 1); R. Beck, 
Mithraism since Franz Cumont, A N R W II 17.4 (1984) 2002ff. 
bes. 2036ff.; U . Bianchi, La tipologia storica dei misteri di 
Mithra, A N R W II 17.4 (1984) 2117ff.; J. Garbsch, Das M i -
thraeum von Pons Aeni, Bayerische Vorgeschichtsblätter 50, 
1985, 355ff.; I. Huld-Zetsche, Mithra in .Nida-Heddernheim 
(Arch. Reihe Museum für Vor- und Frühgeschichte Frankfurt 6, 
1986); R. Turcan, Les religions orientales en Gaule narbonnaise 
et dans la vallée du Rhône, A N R W II 18.1 (1986) 456ff.; 
E. Schwertheim, Die orientalischen Religionen im römischen 
Deutschland. Verbreitung und synkretistische Phänomene, 
A N R W II 18.1 (1986) 794ff.; R. Turcan, Les cultes orientaux 
dans le monde romain (1989) 193ff.; M . Clauss, Mithras. Kul t 
und Mysterien (1990). - Zur Diskussion des Beginns der Aus
breitung vgl. Garbsch (Anm. 2) 448f. 

3 Schwertheim (1986) (Anm. 2) 803 mit Anm. 51; Turcan (1989) 
(Anm. 2) 234ff. 

4 Vgl. dazu Schwertheim ( 1979) (Anm. 2) 19ff.; Merkelbach ( 1984) 
(Anm. 1) 146ff.; Garbsch (Anm. 2) 452ff.; Turcan (1989) 
(Anm. 2) 205ff. - Zur Bedeutung von Trier: L . Schwinden, Zu 
Mithrasdenkmälern und Mithraskultgefässen in Trier, T r Z 50, 
1987, 269ff.; V . J . Walters, The Cult of Mithras in the Roman 
Provinces of Gaul (EPRO 41, 1974) bes. 23ff. 108ff. 153ff. 



A u s der r ö m i s c h e n Schweiz haben w i r bisher nur 
wenige Belege für orientalische Got the i ten und/oder 
K u l t e . Oft s tammen die erhaltenen S t ü c k e aus alten 
Sammlungen, u n d die Angaben z u m Herkunftsort 
lassen sich nicht mehr verif izieren. D i e Verehrung 
v o n Isis, Osiris u n d Serapis ist j edoch belegt durch: 
- eine Bauinschrif t aus dem bescheidenen H e i l i g t u m 

i n Wet t ingen be i Baden ( A G ) 
- eine Isis-Fortunastatuette aus P r i l l y ( V D ) 
- eine Isisstatuette aus dem L a r a r i u m der V i l l a i n 

V a l l o n ( V D ) 
- e in S is t rum aus V i d y ( V D ) 
- eine S e r a p i s b ü s t e aus L ä n g e n d o r f (SO) 
- einen K r u g mi t Weihinschr i f t aus der N ä h e der rö 

mischen M i l i t ä r b r ü c k e v o n L e Ronde t ( F R ) 
- einen Harpokrates aus dem L a r a r i u m der V i l l a i n 

V a l l o n ( V D ) 
- einen Harpokrates aus Kaiseraugst ( A G ) , v ie l le icht 

e in Impor t des 1. nachchris t l ichen Jahrhunderts 
aus C a m p a n i e n 

- z u diesem gesellt s ich eine Terrakotta-Statuette aus 
N y o n ( V D ) 5 . 

Belege für Cybele u n d Attis: 
- zwei A t t i s k ö p f c h e n u n d Tischfuss aus dem H e i l i g 

t u m v o n Thun-Al lmend ingen (BE) 
- e in Hoch re l i e f m i t t rauerndem At t i s aus N y o n 

( V D ) 

- e in R e l i e f m i t tanzendem At t i s u n d ein A t t i s k o p f 
aus der f rühka i se rze i t l i chen Nekropo le v o n E n 
C h a p l i x , Avenches ( V D ) 6 

- da für eine Identif izierung der weibl ichen G ö t t i n 
v o n der F l ü h w e g h a l d e 1 mi t Cybele e insch läg ige 
Ind iz ien fehlen u n d sie i n e inem g a l l o r ö m i s c h e n 
Viereck tempel verehrt wurde, w i r d sie hier zu den 
Muttergot thei ten gerechnet. 

A u f die Verehrung des Sabazios weisen h in : 
- B r o n z e h ä n d e aus Avenches u n d v o m Passheil ig

t u m des Iupiter Poeninus 
- Kul tge fässe m i t Schlangen aus V i n d o n i s s a u n d 

Avenches; die Augster S c h l a n g e n t ö p f e s tammen bis 
auf eine Ausnahme aus dem z i v i l e n Be re i ch 7 . 

W e i t weniger wissen wi r bis jetzt ü b e r die kultische 
Verehrung des Mithras. Bekannt s ind: 
- eine Bronzetafel aus Augst, jetzt i n Z ü r i c h 
- e in kleiner Al ta r , ebenfalls aus Augst, heute ver

schollen 
- m ö g l i c h e r w e i s e eine We ihung aus Baden, die deus 

invictus nennt 8 

- m ö g l i c h e r w e i s e e in Weiha l ta r aus der Kathedra le 
v o n St-Pierre i n Genf, 201 n .Chr . datiert, der 
wiederum den G o t t mi t deus invictus bezeichnet 9 

5 Bauinschrift aus Wettingen: Walser 2, 158f. Nr . 187. - Statuette 
aus Prilly: A . Leibundgut, Die römischen Bronzen der Schweiz 
3. Westschweiz, Bern und Wallis (1980) 6Iff. Nr . 55 Taf. 82-83. 
- Isis, Vallon: J.-B. Gardiol - S. Rebetez - F. Saby, La villa 
gallo-romaine de Vallon FR. Une seconde mosaïque figurée et 
un laraire, AS 13, 1990, 175 Nr. 12 Abb. 6. 7a. - Sistrum aus 
Vidy: D . Paunier, La présence de Rome, in: J. C. Biaudet (hrsg.), 
Histoire de Lausanne (1982) 66 mit Abb. - Serapisbüste aus 
Längendorf: W. Deonna, Bronzes figurés antiques du Musée de 
Berne, A S A N . F . 15, 1913, 184 Nr. 39. - Krug mit Weihinschrift, 
bei Le Rondet: C. Buchiller, Archéologie fribourgeoise/Freibur-
ger Archäologie, Chronique archéologique/Archaologischer 
Fundbericht 1986 (1989) 140ff. Abb. 1-3. 5. - Harpokrates, Va l 
lon: Gardiol - Rebetez - Saby (Anm. 5) 173 Nr . 11 Abb. 6. 7b. -
Harpokratesstatuette, Augst: Kaufmann-Heinimann, Ein bron
zener Harpokrates aus Kaiseraugst, J b A K 10, 1989, 279ff. mit 
Abb. 1. - Isis mit Horusknaben, Augst: Kaufmann-Heinimann 
78 Nr . 79 Taf. 86-87 (Fundortsangabe Augst ist unsicher). - Ter
rakotte-Statuette aus Nyon: Nyon, la ville et le musée romains 
(Archäologische Führer der Schweiz 25, 1989) 39 Abb. 46. - Der 
Neufund aus Vallon ist noch unpubliziert. - Zu den ägyptischen 
Kulten in den Provinzen vgl.: M . Malaise, La diffusion des cul
tes égyptiens dans les provinces européennes de l'Empire ro
main, in: A N R W II 17.3 (1984) 1615ff Vgl . die berechtigten 
skeptischen Bemerkungen bei Kaufmann-Heinimann 13; dies. 
(1989) 281 mit Anm. 18. 19. 

6 Attisköpfchen, Thun-Allmendingen: A . Bruckner, Attis aus 
Thun-Allmendingen, Provincialia. Festschrift für R. Laur-Belart 
(1968) 226ff. mit Abb. 1-5; dazu demnächst M . Bossen in Publi
kation über Skulpturenfunde aus dem Heiligtum von Thun-All
mendingen, Kat. Nrn . 4-5. 6. - Trauernder Attis, Nyon: Nyon, la 
ville et le musée romains (Archäologische Führer der Schweiz 
25, 1989) 38f. Abb. 43. - Avenches, En Chaplix: D . Castella -
L. Flutsch, Sanctuaires et monuments funéraires à Avenches -
en Chaplix V D , AS 13, 1990, 2ff. 

7 Bronzehand aus Avenches: A . Leibundgut, Die römischen Bron
zen der Schweiz 2. Avenches (1976) 84ff. Nr . 89 Taf. 55-56. In 
Avenches belegen ausserdem eine Sabaziushand, eine Bronze
statuette des Abraxas und möglicherweise eine Solbüste die Ver
ehrung orientalischer Gottheiten, vgl. Leibundgut (Anm. 7) 84ff 
Nr. 89 Taf. 55-56; 38f. Nr . 21 Taf. 22-23; 74f. Nr . 69 T a f 51. -

Bronzehand vom Grossen St. Bernhard: A . Leibundgut, Die rö
mischen Bronzen der Schweiz 3. Westschweiz, Bern und Wallis 
(1980) 107 Nr . 123 Taf. 135. - Sabazioskult in Vindonissa: 
R. Fellmann, Belege zum Sabazioskult im frühkaiserzeitlichen 
Legionslager von Vindonissa, Studien zur Religion und Kultur 
Kleinasiens. Festschrift für K . Dörner zum 65. Geburtstag 
(EPRO 66,1, hrsg. M . J . Vermaseren, 1978) 284ff - Schlangen
töpfe aus Augst und Kaiseraugst: D . Schmid, Die römischen 
Schlangentöpfe aus Augst und Kaiseraugst (Forschungen in 
Augst 11, 1991). A u f Grund der beinahe identischen Stücke aus 
Vindonissa und Avenches schliesst D . Schmid für die beiden 
Augster Kratere eine Zuweisung an Sabazios nicht aus: vgl. 
Schmid 67. 

8 Bronzetafel aus Augst, jetzt Landesmuseum Zürich: Corpus 
Inscriptionum Latinarum 13, Nr . 5261; E. Howald - E. Meyer, 
Die Römische Schweiz. Texte und Inschriften mit Übersetzung 
(1940) 312 Nr . 348; Drack - Fellmann 252 Abb. 240; Schmid 
(Anm. 7) 66 mit Anm. 188. - Altar aus Augst, verschollen: Cor
pus Inscriptionum Latinarum 13, Nr . 5262; A S A 1883, 426 
T a f 32 Abb. 2; Howald-Meyer (Anm. 8) 313 Nr. 349; Schmid 
(Anm. 7) 66 mit Anm. 187. - Stein aus Baden: Corpus Inscriptio
num Latinarum 13, Nr . 5236; Howald - Meyer (Anm. 8) 275 Nr. 
257. - R. Fellmann bezweifelt, dass mit diesen Inschriften M i 
thras gemeint sein könnte. Er vermutet vielmehr hinter den Wei
hungen den i m 3. Jahrhundert aufkommenden Sonnenkult: 
Drack-Fellmann 251. Es sei jedoch daran erinnert, dass auf meh
reren Darstellungen in den Provinzen Mithras dargestellt und 
als deus invictus in der Weihinschrift bezeichnet ist: Vgl . z.B. 
Mithrasrelief aus Stixneusiedl: CSIR Österreich 1, 3, 15f. Nr . 
166 T a f 10: D(eo) In(victo) M(ithrae) S(oli).. - Relief aus St. A n 
dra: CSIR Österreich 1,6, 25ff Nr . 9 Taf. 10: D(eo) I(nvicto) 
M(ithrae)..; D . Schön, Orientalische Kulte im römischen Öster
reich (1984) 69 Nr . 73. - Erinnert sei auch an Schwarzfirniskera
mik mit Barbotineverzierung aus Trier, die deus invictus und 
deus rex nennt: Schwinden (Anm. 4) 283ff. - Herrn H . Lieb 
danke ich für die Mitteilung, dass «Weihungen an deo (soli) in
vitto in vielen Fällen sicher Mithras meinen». 

9 Weihaltar aus den Fundamenten der Kathedrale St-Pierre in 
Genf: C I L 12, 2587; M . J . Vermaseren, Corpus inscriptionum et 
monumentorum religionis Mithriacae 1 (1956) 314 Nr . 916; 
Walser 1, 18f. Nr. 5. 



- zwei Henkelfragmente und ein Wandfragment v o n 
T ö p f e n aus Augst, die nach den Untersuchungen 
v o n D . S c h m i d i m K u l t des M i t h r a s Verwendung 
gefunden haben k ö n n t e n 1 0 

- Zweifelhaft erscheint die Zuweisung eines Al tars 
aus N y o n , der unter dem F o r u m i n der K r y p t o p o r -
ticus gefunden wurde u n d auf dem Inv vor der N e n 
nung des Namens des Weihenden erhalten ist. 
E . Pelichet schloss auf deus invictus. D i e v o n i h m 
u n d R . F e l l m a n n als weiterer Beleg für e in M i -
t h r ä u m genannte Rundsku lp tu r eines zottigen T i e 
res gibt j edoch keinen v o n einer Schlange u m w u n 
denen L ö w e n wieder, sondern eine m i t einer 
Schlange k ä m p f e n d e Ziege. Das T i e r wurde auch 
nicht zusammen mi t dem A l t a r geborgen, sondern 
bereits i m 19. Jahrhundert i m Westen der Forums
anlage i n der «rue Delaf léchère» entdeckt 1 1 . 

Zuweisung des Mithrasreliefs 76: F . S t ähe l in hielt 
Augst als Fundor t für das kleine Ka lks te in re l i e f 76 für 
nicht ganz gesichert, aber wahrscheinl ich; E . Swoboda 
postulierte i m Jahre 1937 auf G r u n d des Augster A l 
tars an deus invictus, des Bronzeblechs u n d der 
S c h l a n g e n t ö p f e die Herkunf t aus Augst. D . S c h m i d 
kann i n ihrer Untersuchung ü b e r die Augster Schlan
gen töp fe aufzeigen, dass nur e in kleiner Prozentsatz 
dieser Gefässe mi t M i t h r a s i n Zusammenhang stehen 
k a n n 1 2 . Le ide r konnten keine w e i t e r f ü h r e n d e n Anga
ben z u m R e l i e f 76 gefunden werden, so dass Augst als 
Fundor t wei terhin unsicher bleibt. D ies ist umso 
wichtiger, als M . J . Vermaseren u n d R . Merke lbach 
auf ihren Verbrei tungskarten Augst als Beleg für eine 
Mi thrasverehrung a n f ü h r e n 1 3 . 

Das kleine Kalks te in re l i e f zeigt die i n G e r m a n i e n 
häuf ige Anbr ingung v o n Schlange, Kantharos u n d 
L ö w e unter den Stierhoden bzw. leicht versetzt unter 
dem zusammengebrochenen T i e r k ö r p e r . Diese D a r 
stellungsweise findet sich auch auf K e r a m i k , etwa bei 
e inem i n Pfaffenhofen am Inn (Ldkr . Rosenhe im, 
antikes Pons Aenï) i m M i t h r ä u m gefundenen Kul tge-
fäss der F o r m Drag . 54 1 4 . A u f i tal ischen Dars te l 
lungen hingegen leckt die sich emporwindende 
Schlange ebenso wie der H u n d an der W u n d e des 
Stieres. Seltener f inden w i r Cautopates mi t ans K i n n 
g e f ü h r t e m A r m . Z u m Vergle ich bieten sich eine M a r 
morstatue u n d ein R e l i e f i n R o m sowie eines i n Pan -
nonien a n 1 5 . D e n bescheidenen Massen nach z u urtei
len, k ö n n t e das Augster R e l i e f 76 i n e inem kle inen 
H e i l i g t u m aufgestellt gewesen sein. A u s dem heutigen 
Ö s t e r r e i c h s ind uns beispielsweise mehrere kleine, 
grob gearbeitete, flache Marmorre l ie f s bekannt, die 
auf eine rege V o t i v p r o d u k t i o n schliessen lassen. W i e 
das Augster S tück halten sie als Hauptszene die Stier
t ö t u n g fest, i m darunterliegenden F e l d s ind mehrere 
Ereignisse aus dem Leben des Gottes dargestellt 1 6 . 

A u s der Inschrift des Genfer Weihal tars geht her
vor, dass der Stifter F i r m i d i u s Severinus Soldat der 
legio VIII Augusta war, die i n Argentorate (Strass-
burg) ih r Hauptquar t ie r hatte. In der N ä h e v o n 
Strassburg befinden sich die an der wicht igen Mi l i t ä r 
strasse z u m L i m e s gelegenen M i t h r ä e n Oedenburg-
Bieshe im (F), Kön igsho f f en (F), M a c k w i l l e r (F) u n d 
Riegel ( D ) 1 7 . 

Belege für die Verehrung orientalischer Got the i ten 
i n Augusta R a u r i c a s ind die oben genannte Bronzeta
fel u n d der Weihal tar , die beide deus invictus nennen, 
sowie die Harpokratesstatuette. 

Sollte das R e l i e f w i r k l i c h aus Augst stammen, 
k ö n n t e es auch v o n einem durchreisenden Truppen
a n g e h ö r i g e n ver loren worden sein. Denkba r w ä r e 
auch, dass e in Veteran sich zur Ruhe gesetzt hatte 
u n d seinen G o t t i n seinem Haushe i l ig tum verehrte. 

A l s einer der wicht igen Verbrei ter der R e l i g i o n hat, 
wie bereits oben e r w ä h n t , das Heer zu gelten. V e x i l l a -
t ionen der legio I adiutrix u n d der legio VII gemina 
befanden sich i n den 70er Jahren des 1. Jahrhunderts 
i n Augst. D a die Legio V I I des öf teren i n I l l y r i cum 
u n d Pannon ien stationiert war u n d auch i n den W i r 
ren des Dreikaiserjahres i m V e r b a n d mi t i l lyr ischen 
Legionen g e k ä m p f t hatte, mi t T r u p p e n k ö r p e r n also, 
die sich z u m T e i l aus Kle inas ia ten rekrutierten, ist es 
mög l i ch , dass M i t h r a s auf diesem Weg i n die legio VII 
eindrang u n d durch die D é t a c h e m e n t s nach Augst 
k a m 1 8 . 

10 Schmid (Anm. 7) 25ff. Gruppe C 210. 212-213 Taf. 25; S. 66. 
11 Heiligtum mit Altar in Nyon: E. Pelichet, U n ensemble monu

mental romain à Nyon, Mélanges L . Bosset (1950) 165ff. bes. 
177ff.; ders., Fouille archéologique à Nyon en 1958, J b S G U F 47, 
1958/59, 117ff. - Altar: H . Nesselhauf - H . Lieb, 3. Nachtrag zu 
C I L XIII , 40. Ber. R G K , 1959, 129f. Nr . 18. Aufbewahrungsort 
des Altars im Schloss von Nyon? Nach H . Lieb ist die Deutung 
des Altars nicht gesichert. - Ziege: Pelichet (Anm. 11) 177 Abb. 
13; Drack - Fellmann 253 Abb. 242. Vgl. jetzt auch Guides 
archéologiques de la Suisse 25: Nyon, la ville et le musée ro
mains (1989) 42f. Abb. 53. 

12 E. Swoboda, Die Schlange im Mithraskult, Jahreshefte des 
Österreichischen Instituts in Wien 30, 1937, 12; Schmid 
(Anm. 7) 66. 

13 Vermaseren (1974) (Anm. 2) Falttaf.; Merkelbach (1984) 
(Anm. 1) 152. 

14 Garbsch (Anm. 2) 359. 398f. Nr . 1 Abb. 8-9; Taf. C. 
15 Vermaseren (Anm. 9) 202 Nr. 505 mit Abb. 146; 222 Nr. 585 mit 

Abb. 162; ebenda 2 (1960) 185 Nr . 1523 mit Abb. 389. 
16 Flachrelief aus Wien: CSIR Österreich 1,1, 19 Nr. 11 mit Abb. 

Taf. 14 (L. 24 cm, H . 23 cm, T. 3,5 cm). - Enns: CSIR Österreich 
3,2, 70 Nr. 102 Taf. 40 (L. 19 cm, H . 26 cm, T. 2,5 cm). - Medail
lon aus Linz: CSIR Österreich 3,3, 62 Nr. 83 Taf. 45 (Dm. 
14,8 cm, T. 1,2 cm). - Stixneusiedl: CSIR Österreich 1,3, 15 Nr. 
165 Abb. Taf. 10 (L. 32 cm, H . 25 cm, T. 2,5 cm); Schön (Anm. 8) 
68 Nr . 72. - Eisenstadt: CSIR Österreich 1,3, 16 Nr . 168 mit 
Abb. Taf. 10 (L. 17,5 cm, H . 13,5 cm, T. 1,2-2,5 cm); Schön 
(Anm. 8) 61 f. Nr . 63. - Vgl. auch Vermaseren 1956 (Anm. 15) 
261 Nr. 726 (San Zeno) 161 Nr. 357 Abb. 102 (Rom); 191 Nr. 
465 (Rom) sowie I. Huld-Zetsche (Anm. 2) 60 Nr . 16 (L. 19 cm, 
H . 20 cm, T. 1,5 cm); Schön (Anm. 8) 124 Nr. 145 (Reliefmedail
lon aus dem Mithräum von Lentia). 

17 Königshoffen: R. Forrer, Das Mithras-Heiligtum von Königsho
fen bei Strassburg (1915); E. W i l l , Le bas-relief mithraïque de 
Strasbourg-Koenigshoffen, R A 35, 1950, 67ff.; J. J. Hatt, Stras
bourg, Musée Archéologique. Sculptures antiques régionales 
(1964) Nrn . 24. 26. 30. 38-52. - Mackwiller: ebenda Nrn. 27-28. 
81-83. 85-86. - Oedenburg-Biesheim: F. Pétry, Informations 
archéologiques, Gall ia 36, 1978, 35Iff.; ders. - E. Kern, U n 
Mithraeum à Biesheim, Cah. Alsac. d'Art et d'Hist. 21, 1978, 5ff. 
- R. Turcan, Archaeological Reports. Chronique gallo-romaine, 
Journal of Mithraic Studies 2,2, 1978, 176f. - Riegel: B. Cämme-
rer, in: Die Römer in Baden-Württemberg (hrsg. P. Filtzinger -
D . Planck - B. Cämmerer , 31986) 506ff. 

18 Stähelin 1948, 208; Swoboda (Anm. 12) 17. 



77 Kopf eines Gefangenen 

Verschol len . - Fundor t : 1960, Nordsei te des Tempels 
auf d e m S c h ö n b ü h l . - Masse unbekannt. - W o h l 
Ka lks t e in . 

Grabungstagebuch, Eintrag von R. Laur-Belart am 17. M a i 1960. 

I m Grabungstagebuch e r w ä h n t R . Laur-Belar t das 
« B r u c h s t ü c k eines Kopfes einer lebensgrossen Stein
statue: wildes H a a r u n d schmerzverzehrtes rechtes 
Auge, viel le icht v o n einem sterbenden oder k ä m p f e n 
den Gal l i e r» . 

D i e Beschreibung R . Laur-Belarts ist z u wenig p r ä 
zis, als dass sie eine Zuweisung an den Waffenfries 42 
rechtfertigen w ü r d e . A l l e i n v o m Kopffragment auf 
eine Statue z u schliessen, scheint gewagt; m ö g l i c h 
w ä r e auch die Z u g e h ö r i g k e i t z u e inem Relief . 

In diesem Zusammenhang ist die schon v o m 
Grundr i s s her mi t dem Tempe l auf dem S c h ö n b ü h l 
vergleichbare Anlage des Cigognier i n Avenches i n 
teressant. D o r t wurde 1940 bei der ä u s s e r e n M a u e r 
der Westseite der einst vergoldete re l ief ìer te Bronze
k o p f eines Barbaren mi t expressiven G e s i c h t s z ü g e n 
gefunden 1 : Langes, i n der M i t t e gescheiteltes H a a r 
fällt ins läng l iche , hagere Gesicht . U n t e r d ü n n e n , 
scharfgeschnittenen Brauen liegen t ie f die gebroche
nen Augen . N a c h den Massen hat A . Leibundgut den 
K o p f e inem g rös se ren Archi tek tur re l ie f zugewiesen. 
R . Et ienne hat den offiziellen Charakter der C igo-
gnier-Anlage betont 2 . 

D e r T e m p e l auf dem S c h ö n b ü h l i n Augst k ö n n t e i n 
e inem vergleichbaren Kon tex t stehen 3 . 

78 Torso eines 'Gefangenen' 

Verschol len , Inv. 1904.157. - Fundor t : Augst . - E r h . 
H . 41 cm. - M a r m o r . 

Bernoulli 7 Nr. 54. 

N a c h der Angabe v o n J . J . B e r n o u l l i handelte es sich 
u m den « M a r m o r t o r s o eines Gefangenen ohne K o p f 
u n d F ü s s e , v o m T y p der Dacierstatuen, m i t v o r n ge
bundenen H ä n d e n » 1 . 

1 Z u den Dakerstatuen vgl. J. Pinkerneil, Studien zu den trajani-
schen Dakerdarstellungen (Diss. Freiburg/i. Br., 1983) 70ff.; 
R. M . Schneider, Bunte Barbaren. Orientalenstatuen aus farbi
gem Marmor in der römischen Repräsentationskunst (1986) 
162ff. Dazu Rez. R. Cohon, Pavonazzetto Sculptures of Eastern 
Barbarians, Journal of Roman Archaeology 3, 1990, 264ff. - Vgl. 
auch Tischfuss aus Pompeji: Dwyer 1982, 64f. Abb. 80 Taf. 21. 

79 Relief mit Krieger 

Verschol len . - Fundor t : Angeb l i ch Augst. - Grauer 
Sandstein. 

Vischer 448. 

Vische r beschreibt das Relieffragment folgendermas-
sen: «Von e inem gepanzerten kle inen Kr ieger aus 
f e i n k ö r n i g e m , grauem Sandstein, so v i e l s ich aus dem 
B r u c h s t ü c k erkennen lässt, auch i n Hochrel ief , ist nur 
der sehr h ü b s c h gearbeitete K o p f u n d ein T h e i l des 
Oberleibes v o r h a n d e n . » 

80 Relieffragment mit Torso 
Tafel 61 

Verschol len , ehemals R M A , Inv. unbekannt 1 . - F u n d 
ort: Unbekannt . - H . ca. 13 cm, B r . ca. 14,5 cm. -
Ka lks t e in . 

Bekleidetes O b e r k ö r p e r f r a g m e n t . R u n d u m gebro
chen. 

Unveröffentlicht. 

Erhal ten ist e in T e i l des rechten nackten Oberarms 
u n d des bekleideten O b e r k ö r p e r s . Oben liegt das G e 
w a n d glatt a m K ö r p e r an, unterhalb der G ü r t u n g ist 
es durch senkrechte R i t z l i n i e n gegliedert. Es lässt s ich 
nicht entscheiden, ob es sich u m einen Panzer oder 
e in faltenwerfendes Stoffgewand handelt. 

1 A. Leibundgut, Die römischen Bronzen der Schweiz 2. Avenches 
(1976) 59ff. Kat. Nr . 39 Taf. 44-45. 

2 Vgl. Anm. 62 zu 32. 
3 Hänggi 18; Trunk 179. 

1 Angaben nach Christine Burgener: Die figürlichen Rundskulptu
ren und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst (nicht abgeschlossene 
Dissertation Basel, 1988) Kat. Nr . 69 (Manuskript im Römermu
seum Augst). 



81 Pantherkopf eines Tisches 
Tafel 61 

Verschol len . - Fundor t : 1802, i m Gr i enma t t -He i l i g 
tum, Reg ion 8,A. - M a r m o r . - Masse unbekannt. 

Pan therkopf v o n K o n s o l e m i t Ansa tz der T i s c h 
platte. 

A . Parent, Mémoire abrégé sur les antiquités d'Augusta Rauraco-
rum autrefois chef-lieu d'une Colonie Romaine et Recueil des 
fouilles exécutés sur les lieux suivies de la découverte nouvellement 
faite de la forme et décoration de son Temple, destiné à l'utilité des 
recherches sur l'Architecture Antique (1802) Zeichnungsnr. 2; ders., 
Mémoire abrégé sur les Antiquités d'Augusta Rauracorum, suivies 
de la découverte nouvellement mise au jour de la forme et de la 
décoration de son Temple (1802) 36 Zeichnungsnr. 1 links. 

V o n d e m i m Tempel inneren gefundenen M a r m o r 
t isch war nur noch der fragmentierte Pan therkopf er
halten. Es lässt s ich nicht mehr entscheiden, ob es sich 
be i der aufliegenden Platte u m eine zeichnerische Er 
g ä n z u n g A . Parents handelt oder ob sie mi t dem Tier 
k o p f zusammen geborgen wurde. Das T i e r hat kräf
tige, barock anmutende Ges i ch t s züge . Es g e h ö r t e ur
s p r ü n g l i c h zusammen mi t zwei weiteren Tischbeinen 
z u einer delphica1. Diese waren bereits bei den G r i e 
chen sehr beliebt u n d wurden auch v o n den R ö m e r n 
geschä tz t . Zahlreiche Beispiele, so etwa zwei Tische 
m i t runder Platte i n der Casa dei C e r v i i n Herku la -
neum, i l lustr ieren ih r Aussehen: In der Regel trugen 
drei mi t Panther-, L ö w e n - oder S c h w a n e n k ö p f e n en
dende Tischbeine die runde Platte. D e r T i e r k o p f setzt 
s ich fort i n e inem geschwungenen K ö r p e r u n d endet 
i n einer grossen, auf e inem Sockel ruhenden Pranke. 
D i e Tische g e h ö r t e n zur kostbaren Innenausstattung. 

1 Vgl . W. Deonna, Le mobilier délien (Exploration archéologique 
de Délos 18, 1938) 40ff. mit Abb. 52. 53; S. 46 mit Abb. 65. 67. 68; 
Taf. 141-142; G . M . A . Richter, The Furniture of the Greeks, 
Etruscans and Romans (1966) 11 If. Typ 3; W. Dasewski, Two 
Fragments of Roman Tables from the National Museum in War
saw, Etudes et travaux 1 (1966) 99ff. - Vgl. auch Daremberg -
Saglio III 2 (1904) 1720ff. s.v. Mensa, xpàTteÇa, table (de Ridder); 
E A A VII (1966) 968f. s.v. trapezoforo (Coarelli). - Vgl . auch frag
mentierten Trapezophor mit Pantherkopf in Sousse: N . de Chai
semartin, Les sculptures romaines de Sousse et des sites environ
nants, CSIR Tunisie Proconsulaire II (Byzacuim). 2 1987) 52 Nr. 
46 sowie Exemplar in Rom: Cat. Mus. Naz. Rom. 1/8, 2. Teil 
(1985) 395f. Nrn . VIII, 30. 31 (Fileri). 



Rundskulpturen oder Reliefs, Dubiosa, Deutung unsicher 

82 Statuettenbasis 
Tafel 61 

R M A , Inv. 1906.53, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
Augst. - E r h . L . 11,5 cm, T . 8,7 c m , erh. H . 5,1 cm; H . 
P l in the 1,8 cm. - G r a u r ö t l i c h e r Tuffstein, mi t Resten 
roter Bemalung(?). - Obe r f l ä che geglät te t , K e r b e n 
zwischen den Zehen gemeisselt. O b e r f l ä c h e dunkel 
rot, w o h l v o n Brande inwirkung . 

Fragmentierte Basis mi t erhaltenem l inken u n d 
teilweise erhaltenem rechten Fuss. Ansa tz des Unte r 
schenkels bei l i n k e m Fuss. 

Bernoulli 32 Nr. 54. 

V o n der auf der P l in the stehenden F igu r s ind nur die 
beiden parataktisch nebeneinandergesetzten F ü s s e er
halten. D i e u r s p r ü n g l i c h e F o r m der Basis läss t s ich 
nicht mehr ermit teln. D i e F ü s s e wi rken unorganisch 
u n d leblos. D i e flach gebildeten Zehen s ind durch 
K e r b e n mi t dem Meisse l voneinander abgesetzt. D i e 
schlechte Q u a l i t ä t w i r d vo r a l lem i m Vergle ich mi t 
der Basis 25 deutl ich: D o r t s ind die haptisch gebilde
ten Gl ieder , die s ich verd icken u n d ve r jüngen , weich 
u n d organisch gestaltet, be i 82 hingegen w i rken sie 
wie geschnitzt. Es lässt sich nicht mi t Sicherheit sa
gen, ob dieses kleine V o t i v i n r ö m i s c h e r Ze i t oder 
s p ä t e r entstanden ist. Es dür f t e einst i n eine Basis 
eingelassen gewesen sein. 

br icht das Fragment kantig u m . D i e hier festzustellen
den groben Bearbeitungsspuren mi t der Beizerkante 
weisen darauf h in , dass diese F l ä c h e u r s p r ü n g l i c h 
nicht sichtbar war u n d dieser T e i l ü b e r den Relief
rand hinausgriff. N a c h dem verwendeten Stein, der 
Formgebung u n d Bearbeitung z u schliessen, s tammt 
dieses B r u c h s t ü c k aus derselben Werkstatt wie 13. 

84 Fragment 
Tafel 61 

R M A , Inv. 1914.429, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , be i der S ü d m a u e r 
des Vorhofes i m ös t l i chen T e i l , Reg ion 8,A (Abb . 17). 
- E r h . L . 12,5 c m , B r . 5,9 cm, T . 5,4 cm. - Weisser, 
m i t t e l k ö r n i g e r M a r m o r , ve rmut l i ch Carraramarmor . 
- O b e r f l ä c h e sorgfäl t ig geglät te t . 

Fragment oben u n d unten gebrochen. A m einen 
Ende abgearbeitete, versinterte F l ä c h e u n d Absatz . 

Unveröffentlicht. - Vgl . Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 186. 

Es ist fraglich, ob das sorgfält ig gearbeitete Fragment 
mi t leicht abgeflachter Oberseite z u e inem A r m ge
h ö r t ; denn da fü r scheint es z u g l e i chmäss ig gearbeitet. 
V ie l l e i ch t handelt es sich u m den Rest einer Statuen
s tü t ze . 

83 Skulpturfragment 
Tafel 61 

R M A , Inv. 1915.43, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1915, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , b e i m viereckigen 
A n b a u an der S ü d m a u e r des k le inen Vorhofes, R e 
gion 8,A (Abb . 17). - E r h . L . 17,5 cm, B r . 7,6-7,9 cm, 
D . 9,2 c m . - Weisser, biogener, ool i thischer K a l k 
stein, ve rmut l i ch s ü d l i c h e r Solothurner oder Berner 
Jurakalkstein. - Meisse l - u n d Raspelspuren; stellen
weise grobe Bearbeitung mi t Beizerkante. 

Beidsei t ig ausgebrochenes Skulpturfragment, an In
nenseite Steg. 

Unveröffentlicht. - Vgl . Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 15. 
184. 

D i e leicht abgeflachte Seite des B r u c h s t ü c k e s zeigt 
dichte Raspelung u n d den Ansatz eines Absatzes; dort 
w ö l b t es sich ganz leicht. Z u der anderen Seite h i n 

85 Fragment 
Tafel 61 

R M A , Inv. 1914.430, « G r o s s s t e i n » - D e p o t . - Fundor t : 
1914, K u l t b e z i r k i n der Gr ienmat t , bei der S ü d m a u e r 
des Vorhofes, ös t l i che r T e i l (Abb . 17), Reg ion 8,A. -
E r h . H . 11 c m , B r . 10 cm, T . 9,8 c m . - Weisser, fein
k ö r n i g e r M a r m o r . - Obe r f l ä che sorgfäl t ig geglät te t ; 
B o h r l o c h w o h l antik. 

Al l se i t ig bestossenes Fragment mi t sich w ö l b e n d e m 
Ansa tz auf Innenseite. 

Unveröffentlicht. - Vgl. Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.2, 186. 

Das sorgfäl t ig geglä t te te Marmorfragment , zusam
men m i t 83 b e i m Gr i enma t t -Bau gefunden, ve r jüng t 
s ich e in wenig gegen eine Seite h in . D e r kleine, s ich 
w ö l b e n d e Ansa tz läss t sich nicht mi t Sicherheit deu
ten. M ö g l i c h e r w e i s e handelt es sich u m eine Statuen
s tü t ze i n F o r m eines Baumstrunks . 





Synthese 

Das überlieferte Fundmaterial 

D e r vorliegende Ka ta log umfasst insgesamt 85 K a t a 
lognummern . D i e aus der Kolonies tad t Augusta Rau
rica u n d dem Castrum Rauracense s tammenden 
Funde bestehen vorwiegend aus hel lem Kalkstein, der 
p r e i sgüns t i g u n d gut z u bearbeiten war; wenige S tücke 
s ind aus Sandstein skulptiert (39.44.61.65.68.70) (Ta
fel 23; 32; 46; 52-53; 55; 57). Diese Arbe i t en wurden 
a m Or t hergestellt. D i e aus kostbarem Marmor (Car
rara?) gearbeiteten S tücke (32.50.51.81) (Tafel 14-18; 
35-39; 61) wurden m ö g l i c h e r w e i s e import ier t . M e h 
rere Funde s tammen aus der Kaiseraugster Kas te l l 
mauer, i n der sie als Spol ien wiederverwendet worden 
waren. E i n grosser T e i l des ant iken Fundmater ia ls 
dü r f t e i n K a l k ö f e n z u K a l k m e h l verarbeitet oder ver
schleppt worden sein. Es fällt auf, dass M i l i t ä r g r a b 
steine oder mi t d e m M i l i t ä r v e r k n ü p f t e Skulpturen 
bisher fehlen 1 . 

1 Bezüge zu Vindonissa sind fassbar: Vgl. E. Deschler-Erb, in: 
Ders. - M . Peter - S. Deschler-Erb, Das frühkaiserzeitliche M i l i 
tärlager in der Kaiseraugster Unterstadt (Forschungen in Augst 
12, 1991) 52 mit Anm. 296. - Militärarchitektur und Grabmäler 
in Vindonissa weisen deutliche Bezüge zur Kunst des Rheinlan
des auf: U F A S 5, 151 Abb. 6 (Grabstele); 152 Abb. 8 (Toten-
mahlrelief); M . Hartmann, Grabstein eines Soldaten der XIII . 
Legion, J b G P V 1974, 4ff.; M . Bossert, Architekturfragmente, in: 
C. Meyer-Freuler, Das Praetorium und die Basilika von Vindo
nissa (Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa 9, 
1989) 64ff. 

A b b . 20 Basel . Grot te des W ü r t t e m b e r g e r Hofs der F a m i l i e J . R . Forcar t -Weis mi t F u n d s t ü c k e n aus der 
Gr i enmat t i n Augst. Ohne Massstab. 



Das Spekt rum reicht v o n Rundsku lp tu ren u n d R e 
liefs guter Q u a l i t ä t ü b e r durchschnit t l iche bis h i n z u 
solchen der sogenannten Vo lkskuns t 2 . D i e aus kostba
rem M a r m o r (lunensischem?) bestehenden Arbe i t en 
k ö n n e n mehrhei t l ich r e p r ä s e n t a t i v e n Anlagen zuge
wiesen werden (32.50.51.81). 

Das Fundmate r i a l zeigt al lgemein typologische u n d 
stilistische Gemeinsamkei ten mi t W e r k e n der T r è s 
Ga l l i ae . I m Verg le ich mi t A v e n t i c u m w i r d aber deut
l i ch , dass Augst pol i t i sch u n d kul ture l l weniger bedeu
tend u n d die B e v ö l k e r u n g s s t r u k t u r eine andere war; 
die Kon tak te z u m Mut t e r l and scheinen weniger i n 
tensiv gewesen z u sein. D i e Mehrhe i t des über l ie fer 
ten Fundmater ia ls dü r f t e v o m Mi t t e l s t and i n Auftrag 
gegeben worden sein. E r setzte sich vorwiegend aus 
Handwerkern , Gewerbetreibenden und Freigelasse
nen zusammen, die durch ihre Leistungen z u Anse
hen u n d V e r m ö g e n gelangt waren 3 . 

A b b . 21 Basel. Grot te des W ü r t t e m b e r g e r Hofs der 
< F a m i l i e J . R . Forcar t -Weis mi t F u n d s t ü k -

ken aus der Gr ienmat t i n Augst. Skizze 
K . Stehl in. D i e i m Ka ta log aufgeführ ten 
S t ü c k e waren i n der R ü c k w a n d der Grot te 
vermauert. M . ca. 1:100. 

Relativchronologische Datierung 

D e r zeit l iche R a h m e n ist durch historische Ereig
nisse, epigraphische u n d a r c h ä o l o g i s c h e Zeugnisse ge
geben. D i e Dat ie rung des Fundmater ia ls erweist s ich 
als schwierig, da es mehrhei t l ich v o n m i t t e l m ä s s i g e r 
Q u a l i t ä t ist u n d objektivierbare K r i t e r i e n fehlen. E i 
nige qual i ta t iv gute Arbe i t en k ö n n e n auf st i l is t ischem 
Weg datiert werden (38.44.50-51.64), andere durch 
den Fundkontex t (19.56.58) oder anhand ant iquar i 
scher Deta i l s (69). 

Das Fehlen v o n ganz f rühen e inheimischen A r b e i 
ten mag dami t z u s a m m e n h ä n g e n , dass die kelt ischen 
Handwerker erst mi t der Romanis i e rung die Techn ik 
der r ö m i s c h e n Bi ldhauerkunst ü b e r n o m m e n haben. 
Z u d e m dür f t e die einheimische B e v ö l k e r u n g l änger 
an ihren Trad i t i onen festgehalten haben 4 . 

D i e f rühes t en Funde s tammen aus der / . Hälfte des 
1. Jahrhunderts n.Chr. (19.56.58) (Tafel 11; 42; 4 4 -
45); die Fragmente des Forumsaltars 32 (Tafel 14-18) 
aus der M i t t e des 1. Jahrhunderts n .Chr . g e h ö r e n zur 
steinernen Forumsanlage. In neronischer bis frühflavi-
scher Zeit scheint es z u e inem « B a u b o o m » gekommen 
z u sein. Ihn belegen die woh l einer T ü r r a h m u n g zu-

2 Zur Volkskunst vgl. A . Schober, Zur Entstehung und Bedeutung 
der provinzialrömischen Kunst, Jahreshefte des Österreichi
schen archäologischen Institutes in Wien 26, 1930, 9ff.; L . Hahl, 
Zur Stilentwicklung der provinzialrömischen Plastik in Germa
nien und Gallien (1937) 57 mit Anm. 8-10; R. Bianchi Bandi
nella Arte plebea, Dialoghi di archeologia 1, 1967, 7ff.; ders., 
Rom - Das Zentrum der Macht (1970) 5Iff.; ders., Storicità 
dell'arte classica 3 (1973); Zimmer 89ff.; Bossert 1983, 57 mit 
Anm. 7; M . Baltzer, Die Alltagsdarstellungen der treverischen 
Grabdenkmäler, Trierer Zeitschrift fur Geschichte und Kunst 
des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete 46, 1983, 8ff.; 
H . Pflug, Römische Porträtstelen in Oberitalien. Untersuchun
gen zur Chronologie, Typologie und Ikonographie (1989) 146; 
H . Wrede, Consecratio in formam deorum. Vergöttlichte Privat
personen in der römischen Kaiserzeit (1981) 165f. 

3 Zur Gliederung der Bevölkerung: R. Meyer, Soziologische Über
legungen zum Problem der römischen Volkskunst, Hefte des 
Archäologischen Seminars Bern 3, 1977, 52ff.; G . Alföldi, Römi
sche Sozialgeschichte3 (1984) 124ff.; vgl. dazu K . Christ, Grund
fragen der römischen Sozialstruktur, in: Studien zur antiken 
Wirtschaftsgeschichte. Festschrift F. Vittinghoff (1980) 213ff.; 

4 Zur keltischen Grossplastik vgl. Schober (Anm. 2) 34ff. bes. 41. 
44. - Dagegen: Hahl (Anm. 2) 31 f. 61 f.; H . Schoppa, Keltische 
Einflüsse in der provinzialrömischen Plastik, BJb 158, 1958, 
268ff. bes. 280; ders., Bemerkungen zur Herkunft der auguste
ischen Plastik am Rhein, Le rayonnement des civilisations 
grecque et romaine sur les cultures périphériques. 8 e congrès 
international d'archéologie classique, Paris 1963 (1965) 176ff. 



weisbaren Marmorfr iese v o m T e m p e l auf dem 
S c h ö n b ü h l (51) (Tafel 38-39) u n d aus dem K u l t b e z i r k 
i n der Gr ienmat t (50) (Tafel 35-38). D i e M o n u m e n t e 
d ü r f t e n v o n fremden (italischen?) B i ldhauern i n Z u 
sammenarbeit mi t e inheimischen hergestellt worden 
sein. V o n r e p r ä s e n t a t i v e n Bauten s tammen ausser
d e m der Pfei ler m i t Darste l lung der V i c t o r i a (40) (Ta
fel 24-26) u n d die Fragmente zweier Waffenfriese 
(41-42) (Tafel 27-30). A u f dem nordwest l ich v o n 
Augst l iegenden F r i e d h o f (Region 15,A) stand ur
sp rüng l i ch der i m 3. Vie r t e l des 1. Jahrhunderts gear
beitete Grabs te in eines E i s e n h ä n d l e r s ? (64) (Tafel 4 8 -
51). 

I m 1. Jahrhundert k ö n n e n w i r nur wenige M a r m o r 
impor te fassen (19.21.32) (Tafel 11; 14-18). D ie s mag 
teilweise durch den Forschungsstand bedingt sein. 

In trajanischer Zeit wurden die K a l k s t e i n k ö p f e 38 
(Tafel 22) u n d 9 (Tafel 8) skulptiert. Mehrere Funde, 
vorwiegend aus rotem Sandstein, lassen sich i n anto-
ninische bis severische Zeit datieren (44.61.69.39[?]) 
(Tafel 32; 46; 56; 23). D e r bisher j ü n g s t e F u n d (65), 
das R e l i e f mi t centuno und Ehefrau(?) (Tafel 52-53), 
g e h ö r t i n die 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts. 

A u s dem u m 300 n .Chr . errichteten Cas t rum R a u -
racense fehlen bisher Spuren einer P r o d u k t i o n für f i 
gür l i che Rundsku lp tu ren u n d Reliefs. 

Aufstellungs- und kulturgeschichtliche Aspekte 

B e i e inem grossen T e i l des Mater ia l s ist der F u n d z u 
sammenhang - wie oben bereits e r w ä h n t - unbe
kannt. 

Öffentliche Anlagen 

V o m Forum kennen w i r mehrere Fragmente des mo
numentalen Marmora l t a r s 32 (Tafel 14-18), den 
Kalks te inpfe i ler m i t V i c t o r i a 40 (Tafel 24-26) v o m 
Eingangsbereich der Anlage u n d Reste v o n V e r k l e i 
dungsplat ten^) (74) (Tafel 58). 

D e m Tempel auf dem Schönbühl k ö n n e n Frag
mente einer marmornen T ü r r a h m u n g 51 (Tafel 3 8 -
39) sowie solche eines Waffenfrieses 42 (Tafel 30) zu
gewiesen werden. E r stammt m ö g l i c h e r w e i s e v o n 
einer der Por t iken oder e inem Eingangstor 5 u n d steht 
- wie auch der Pfei ler mi t V i c t o r i a 40 (Tafel 24-26) -
i n Zusammenhang m i t der Romanis i e rung der N o r d 
prov inzen . D i e m ö g l i c h e r w e i s e zu e inem C a p r i c o r n 
zu e r g ä n z e n d e n Fragmente mi t Schuppen 49 (Tafel 
34) d ü r f t e n den sakralen Aspekt der Anlage auf dem 
S c h ö n b ü h l betont haben. 

Das kleine K ö p f c h e n einer Venus oder D i a n a 4 so
wie das eines Apol lo(?) 8 (Tafel 6; 8) k ö n n t e n einst i m 
Theater aufgestellt gewesen sein. Gerade Statuen v o n 
Apo l l i ne s erfreuten sich dort grosser Bel iebthei t 6 . 

D u r c h einen r e p r ä s e n t a t i v e n T o r b a u gelangte man, 
v o m S ü d f o r u m herkommend, i n das Heiligtum in der 
Grienmatt. H i e r standen Statuen v o n G ö t t e r n 
(9.12.13.33) (Tafel 8; 9; 19-20) u n d Menschen (38) 
(Tafel 22), W e i h a l t ä r e für A p o l l o , Aesculap u n d Su-
cellus; ausserdem fand m a n eine omphalosartige W e i 
hung (Abb. 22). D i e Funde belegen einen regen K u l t 
betrieb, i n dem r ö m i s c h e u n d einheimische G ö t t e r , 
vorwiegend He i lgö t t e r , verehrt wurden 7 . A u c h H e r c u 
les 33 dü r f t e i m Augster K u l t b e z i r k - wie Paral le len 
i n Deneuvre (Baccarat, Meurthe-et-Moselle) , G l a n u m 
u n d T h i l verdeut l ichen - dieselbe F u n k t i o n zugekom
men sein 8 . 

Z u r Ausstat tung des bedeutenden Ku l tbez i rk s ge
h ö r t e n der kostbare Marmorf r ies 50 (Tafel 35-38), 
der v o n e inem T i s c h stammende Pan therkopf 81 (Ta
fel 61), das K a p i t e l l 53 (Tafel 39), e in marmornes 
Beckenfragment, mehrere Bronzefunde v o n guter 
Q u a l i t ä t sowie v o n A . Parent geborgene W a n d m a l e 
reifragmente u n d Mosa iks te inchen 9 . V o m nahegele
genen B a d s ind Fragmente eines Waffenfrieses (43) 
bekannt (Tafel 31). 

A u s dem ein wenig ausserhalb der Stadt gelegenen 
gallorömischen H e i l i g t u m auf der Flühweghalde 
stammt die unterlebensgrosse G ö t t i n m i t F ü l l h o r n 
u n d Mauerk rone (1) (Tafel 2-4), be i der es sich nicht 

5 Die Antikensammlung im Pergamonmuseum und in Charlot
tenburg (Hrsg. Staatliche Museen zu Berlin, 1992) 64f. Nr . 2 mit 
Abb. ( M . Kunze). 

6 M . Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung römischer Theater 
in Italien und den Westprovinzen des Imperium Romanum 
(1987) 6 Nr . E II; S. 9f. 

7 Zusammenfassend Laur-Belart - Berger 112ff. mit Abb. 105— 
107. 110. - Zu den Heilgöttern vgl. E. Thévenot, Les eaux ther
males et les sources, Archeologia 10, Mai-Juni 1966, 20ff.; ders., 
Divinités et sanctuaires de la Gaule (1968) 97ff.; F. Muthmann, 
Mutter und Quelle. Studien zur Quellenverehrung im Altertum 
und im Mittelalter (1975) bes. 9ff. 25ff. 59ff.; La médecine en 
Gaule. Villes d'eaux, sanctuaires des eaux (Hrsg. A . Pelletier, 
1985). - Zu Apollo vgl. L I M C II 1/2 (1984) 458ff. s.v. Apollon/ 
Apollo (Bauchhenss); E. Thévenot, Divinités et sanctuaires de la 
Gaule (1968) 100. 103f. - L. Berger schliesst sich der Meinung 
F. Stähelins an, nach der der einheimisch-keltische, in der Ge
stalt Apollos erscheinende Quellgott im Grienmatt-Bezirk ver
ehrt worden sei: vgl. Laur-Belart - Berger 107. 

8 Deneuvre: Anm. 11 zu 33. - Thi l : Y . Burnand, Informations 
archéologiques, Lorraine, Gall ia 42, 1984, 356 mit Abb. 20. -
Hercules als Heilgott vermutet E. Künzl auch für die beiden zum 
Vergleich mit 33 herangezogenen Reliefs in Alzey: CSIR 2,1, 31 f. 
- Zu Hercules in Verbindung mit Gewässern vgl. auch R E VIII 1 
(1912) 592 s.v. Hercules (Haug). 

9 Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.12b, 39 (Dm. 96 cm). - Bron
zefunde: Kaufmann-Heinimann Kat. Nrn . 133.177a.c-e.l91a.b. 
192.195.246(7). 167. 



A b b . 22 Augst. V o t i v o m p h a l o s aus K a l k s t e i n m i t 
Weihinschr i f t an A p o l l o , verschollen. A u s 
dem H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t . M . 1:1. 

u m Cybele oder einen Genius , sondern u m eine M u t 
ter- u n d S c h u t z g ö t t i n handelt, m ö g l i c h e r w e i s e i n der 
interpretatio romana. A u s diesem i m 2. u n d 3. Jahr
hundert frequentierten H e i l i g t u m kennen w i r ausser 
dem viel le icht v o n einer T ü r s tammenden K ö p f c h e n 
45 (Tafel 33) einfache V o t i v e (24.25.26) (Tafel 12) 
u n d W e i h a l t ä r e aus verschiedenen Ma te r i a l i en u n d 
v o n unterschiedlicher Q u a l i t ä t . Sie lassen auf die V e r 
ehrung der G ö t t i n v o n einem grossen T e i l der einhei
mischen B e v ö l k e r u n g schliessen. Arbe i t en aus M a r 
m o r s ind nicht z u erwarten. D ie s h ä n g t dami t zusam
men, dass die einheimische, weniger romanisierte Be
v ö l k e r u n g l änge r an den ihr altvertrauten K u l t e n fest
hielt u n d zudem nicht die f inanziel len M i t t e l besass, 
teure Weihungen aufzustellen. Ausserdem widerspie
geln die M a r m o r w e r k e das Pantheon der i tal ischen 
G ö t t e r w e l t . D i e Weihungen an die b e s c h ü t z e n d e 
M u t t e r g ö t t i n stehen viel le icht i n Zusammenhang mi t 
der Reichskr ise unter M a r c A u r e l u n d Luc ius Verus . 

H i n t e r dem i m g a l l o r ö m i s c h e n T e m p e l Sichelen 2 
gefundenen Diana torso 5 (Tafel 7) verbirgt sich m ö g 
licherweise eine einheimische, an D i a n a angeglichene 
G ö t t i n (D iana Abnoba?) ; sie k ö n n t e zusammen mi t 
A p o l l o oder M a r s verehrt worden sein. Ihr K u l t ist 
h a u p t s ä c h l i c h i n der G a l l i a Belgica u n d G e r m a n i a Su
per ior bis nach Raet ien h i n verbrei tet 1 0 . Es ist denk
bar, dass das H e i l i g t u m den re l ig iösen M i t t e l p u n k t 
der civitas Rauracorum u n d einen Gegenpol z u m ro-
manisier ten S c h ö n b ü h l - B e z i r k bildete. E ine ä h n l i c h e 
Si tuat ion treffen w i r viel le icht auch i n Avenches b e i m 
T e m p e l v o n L a G r a n g e - d e s - D î m e s u n d dem Cigo-
gnier a n 1 1 . D i e zeit l iche Abfolge zwischen den V i e r 
ecktempeln auf dem S c h ö n b ü h l u n d Sichelen 2 ist 
noch z u erforschen. N a c h den Untersuchungen v o n 
H . Bögl i weisen K e r a m i k u n d M ü n z e n auf eine Be
n ü t z u n g des g a l l o r ö m i s c h e n Tempels v o n der M i t t e 
des 1. bis zur M i t t e des 3. Jahrhunderts h in , d.h. mi t 
der E i n f ü h r u n g der i tal ischen K u l t e wurden die ein
heimischen an die Peripherie v e r d r ä n g t , die T e m p e l 
j edoch wei terhin gut besucht 1 2 . 

D e r Hercules i m clipeus 44 (Tafel 32) dü r f t e einst -
wie die T o n d i a m Bogen des Caracal la i n Tebessa, a m 
Ehrenbogen des Augustus i n R i m i n i oder der «por t e 
de M a r s » i n R e i m s zeigen - i n e inem Z w i c k e l der 
A r c h i v o l t e n eines Tors untergebracht gewesen se in 1 3 . 

Privater Bereich 

N u r i n wenigen F ä l l e n k ö n n e n w i r durch die Gegen
ü b e r s t e l l u n g mi t F u n d e n aus den V e s u v s t ä d t e n eine 
Vors te l lung davon gewinnen, wie die Augster S t ü c k e 
einst aufgestellt gewesen sein k ö n n t e n . A u s dem G e 
b ä u d e k o m p l e x i n Insula 30, e inem gemischten W o h n -
u n d Handwerkerv ier te l des 1. u n d 2. Jahrhunderts, 
s tammen der Torso einer Venusstatuette (3) (Tafel 6), 
das Fingerfragment einer Statue (19) (Tafel 11) u n d 
ein rechter Fuss (21) (Tafel 11), das M a r m o r r e l i e f mi t 
P a n (56) (Tafel 42) sowie der Tischfuss mi t Pranke 
(59) (Tafel 43). 

In der benachbarten Insula 31 kamen der Phal lus 
47 (Tafel 34) u n d das Meerwesen 57 (Tafel 42) z u m 
Vorsche in , i n Insula 24 der Tischfuss 58 (Tafel 4 4 -
45). D e r pinax 57 weist grosse Ä h n l i c h k e i t m i t dem 
Panre l ie f 56 (Tafel 42) auf. Beide Schmuckreliefs wa
ren wohl , wie auf e inem aus Pompe j i (Region V I 12, 
20) s tammenden Fresko i n Neape l ersichtl ich, auf 
Pfe i lern aufgestellt 1 4 . D e r g l ü c k b r i n g e n d e u n d ü b e l a b 
wehrende Phal lus dür f t e i n einer der Hofmaue rn ver
baut gewesen sein; eine u r s p r ü n g l i c h e Verwendung 
als Ladensch i ld ist j edoch nicht auszuschliessen. 

10 Diana: Bauchhenss 853; Muthmann (Anm. 7) 47ff. 
11 H . Bögli, Ein Heiligtum der Civitas Rauracorum, Helvetia Ant i 

qua. Festschrift E. Vogt (1966) 212; Trunk 76f. 84. 
12 Bögli (Anm. 11) 212; Trunk 76. 77. 84 mit Anm. 673. 173. 
13 Tebessa: H . v. Hesberg, Denkmäler zu den römischen Götterge

stalten, A N R W II 17,2 (1981) 1098f. mit Abb. 24a.b. - Rimin i : 
Winkes 7. 207; v. Hesberg a.O. 1096f. mit Abb. - «Porte de 
Mars», Reims: Espérandieu 5, Abb. S. 36; C. Nerzic, La sculpture 
en Gaule romaine (1989) 276ff. Abb. S. 277. 

14 Dwyer 1981, 259 Taf. 82,2, vgl. auch Corswandt sowie B. Hund
salz, Das dionysische Schmuckrelief (1987) bes. 98ff. 



D i e W o h n h ä u s e r i n Insula 24 lagen w o h l i m west
l ichen Bereich, w ä h r e n d die zur N o r d - , Ost- u n d Süd
seite gelegenen G e w e r b e r ä u m e W e r k s t ä t t e n für Tex-
tilgewerbe u n d Metzgereien beherbergten. D e r T i s c h 
fuss mi t Bacchus 58 war wahrscheinl ich i n dem i m 
S ü d o s t e n gelegenen Innenhof aufgestellt 1 5 . N e b e n der 
re in prakt ischen F u n k t i o n als T i s c h sollte das 'moder
ne' G e r ä t w o h l auch r e p r ä s e n t i e r e n u n d den Innenhof 
s c h m ü c k e n . In situ erhaltene, unserem S tück 58 ent
sprechende Tischfüsse (Monopodien) s ind i n P o m 
peji, beispielsweise mi t Bacchus i n der Casa del M e -
nandro u n d der Casa d i M . Luc rez io sowie m i t 
t rauerndem At t i s i n der Casa del t ramezzo d i legno i n 
H e r k u l a n e u m erhal ten 1 6 . 

M i t diesen bescheidenen 'Kuns twerken ' d r ü c k t e n 
die Augster Besitzer Kunstgeschmack, Bi ldungsan
spruch u n d Z u g e h ö r i g k e i t zur romanisier ten B e v ö l k e 
rung aus. Interessant s ind i n diesem Zusammenhang 
auch die t ö n e r n e n oscilla aus Insula 31, eine preiswer
tere A u s f ü h r u n g der aus Pompe j i u n d H e r k u l a n e u m 
bekannten marmornen Sche iben 1 7 . W o h l ebenfalls i m 
Gar t en aufgestellt waren der Voge l 27 (Tafel 13) u n d 
das v o n einer Statuette stammende M a r m o r f ü s s c h e n 
21 (Tafel 11). A u c h anhand des k le inen erhaltenen 
Bestands an f igür l ichen Rundsku lp tu ren u n d Reliefs 
aus dem Pr iva tbere ich lässt sich also aufzeigen, dass 
m a n auch i n Augst - allerdings i n e inem bescheidene
ren R a h m e n als i n der helvetischen Met ropo le 
Avenches - r ö m i s c h e m Lebensst i l nacheiferte. E i n e n 
Gesamte indruck vermi t te ln heute noch die Per is ty l -
g ä r t e n der Casa degli a m o r i n i dorat i (Region V I 16,7) 
u n d der Casa d i M . Luc rez io (Region I X 3,5) i n P o m 
p e j i 1 8 . Pf lanzen u n d Ausstattungsschmuck bi ldeten 
ein Gegengewicht zur Alltagswelt; sie versetzten den 
Besucher i n eine v o n G ö t t e r n u n d D ä m o n e n belebte 
Wel t (vgl. Casa degli a m o r i n i dorat i , Casa d i M . L u 
crezio). 

B e i der aus der Kaiseraugster Kas te l lmauer gebor
genen Venusstatuette 2 (Tafel 5) muss offenbleiben, 
ob sie i n e inem Gar ten oder i n e inem B a d aufgestellt 
war. In Pompe j i begegnet sie uns als B e s c h ü t z e r i n des 
Gartens i n zahlreichen Statuetten u n d auf W a n d m a 
le re ien 1 9 . D o c h findet man Venus auch häuf ig i n B a 
deanlagen, so beispielsweise i n den Trajansthermen 
v o n K y r e n e 2 0 . 

D e r Brunnenstock 61 u n d der i m Strassengraben 
v o n Insula 32 gefundene Brunnenstock 62 (Tafel 4 6 -
47) k ö n n e n sowohl aus dem öf fen t l i chen als auch p r i 
vaten Bere ich stammen. A u s der Augster Oberstadt 
s ind bis jetzt neun, aus der westl ichen Unterstadt aus
ser dem B l o c k mi t Flussgottmaske 61 e in Laufbrun
nen bekannt 2 1 . 

Grabmäler 

D i e B e g r ä b n i s p l ä t z e s ind n ö r d l i c h der A l p e n die w o h l 
auffäl l igs ten Zeugnisse der Romanis ie rung , doch bis
her - i n erster L i n i e wegen der wenigen systemati
schen Ausgrabungen - i n Augst so spä r l i ch belegt, 
dass m a n sich k a u m ein B i l d v o n ih rem Aussehen 
machen kann. W i e i n den Nekropo len Italiens, vo r 
a l lem Oberi tal iens (Sars inà , A q u i l e i a , A l t i n u m ) , dürf
ten G r a b m ä l e r unterschiedlicher F o r m die belebten 

Ausfallstrassen g e s ä u m t haben 2 2 . A u s Augst u n d K a i 
seraugst s ind bisher aus der f r ü h e n u n d mit t leren K a i 
serzeit G r ä b e r f e l d e r i m Nordwes ten (Region 15,A) 
u n d an der v o n Osten nach Nordos ten f ü h r e n d e n 
Strasse (Region 14,B; 14 ,H /13 ,G u n d ös t l i ch davon) 
sowie aus der F l u r W i d h a g ( Ü b e r g a n g Reg ion 7 zu 
Reg ion 14) bekannt 2 3 . In der f rühen u n d mit t leren 
Kaiserze i t herrschte die Brandbestattung, meist i n 
T o n - , seltener i n Glasurnen, vor . Ausserdem wurden 
mehrere quadratische Einfr iedungen ausgegraben. 
N e k r o p o l e n aus s p ä t r ö m i s c h e r Ze i t liegen i m N o r d 
westen (Region 10,A; 15,A), i m Nordos ten (Region 
21 ,A; 22,A) sowie S ü d o s t e n (Region 14,H). D i e V e r 
storbenen wurden i n H o l z s ä r g e n u n d mi t Dachziegeln 
abgedeckten G r ä b e r n beigesetzt. H i n z u k o m m t ein 
weiteres reiches Frauengrab aus dem 3. Jahrhundert 
(Region 11, A ) , das auf eine weitere Nekropo le schlies-
sen lässt , sowie das w o h l i n flavischer Ze i t einer w ich 
tigen P e r s ö n l i c h k e i t errichtete Bus tum-Grab b e i m 
Ost tor (Region 14 ,B) 2 4 . 

V o n dem an der Ausfallstrasse nach Basel liegen
den F r i e d h o f (Region 15,A) stammt die 1803 gefun
dene u n d ins 3. V i e r t e l des 1. Jahrhunderts datierbare 
Stele eines wohlhabenden E i senhänd l e r s ( ? ) 64 (Tafel 
48-51). A u c h der Verstorbene i m G i e b e l 66 (Tafel 
55), m ö g l i c h e r w e i s e e in caupo, hatte es z u e inem ge
wissen Woh l s t and gebracht. D a den Verstorbenen der 

15 Insula 24. Laur-Belart - Berger 129ff.; J. Schibier - A . R. Furger, 
Die Tierknochenfunde aus Augusta Raurica (Grabungen 1955-
74) (Forschungen in Augst 9, 1988) 63ff. 

16 Vgl . Anm. 2 zu 58. 
17 Vgl . Anm. 8 zu 62. 
18 Casa degli amorini dorati: Dwyer 1981, 265ff. mit Taf. 93 

Abb. 2. - Casa di M . Lucrezio: Dwyer 1981, 27Iff. mit Taf. 103. 
- Vgl . auch Jashemski 52 Abb. 90. 

19 Vgl . Anm. 8 zu 2. 
20 Vgl . Anm. 19. 
21 Nur teilweise publiziert: Vgl. z.B. Brunnen zwischen Insulae 29, 

30: U . Müller, J b A K 5, 1985, 205ff. bes. Abb. 1 und 221 Abb. 17. 
- Insulae 18/25 und 29/30: Schibier - Furger (Anm. 15) 44 Abb. 
47; S. 78 Abb. 98; S. 81 Abb. 101. - Insulae 16/19 und 42/48: 
B. Rütt i , Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst (For
schungen in Augst 13, 1991) 203 Abb. 135; 232 Abb. 192. -
Ostecke Insula 44: unpubliziert, Original auf dem Forum aufge
stellt. - Kaiseraugst: U . Müller, Die römischen Gebäude in K a i -
seraugst-Schmidmatt, AS 8, 1985, 15ff. Für die Hinweise danke 
ich A. R. Furger und M . Schaub bestens. 

22 Vgl . J. Ortalli, L a via dei sepolcri di Sarsina: Aspetti funzionali, 
formali e sociali, in: Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung 
- Status - Standard. Kolloquium in München vom 28.-30. Ok
tober 1985 (Hrsg. H . v. Hesberg - P. Zanker, 1987) 183ff.; Pflug 
(Anm. 2); C. Reusser, Gräberstrassen in Aquileia, in: ebenda 
239ff.; vgl. auch H . Gabelmann, Römische Grabbauten der 
Nordprovinzen im 2. und 3. Jh., in: ebenda 29Iff. 

23 Zusammenfassend: Laur-Belart - Berger 192; Rütt i (Anm. 21) 
288ff. - Neufunde aus Kaiseraugst, noch unpubliziert: Grabung 
1989.21; 1991.02 (Urnengräber). Für den Hinweis danke ich 
U . Müller bestens. Vgl . jetzt auch M . Martin, Das spätrömisch-
frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, K t . Aargau 
(Basler Beiträge zur Ur - und Frühgeschichte 5A, 1992). 

24 Laur-Belart - Berger 195f. mit Abb. 206; Rütt i (Anm. 21) 294; 
M . Schaub, Neue Erkenntnisse zur Umfassungsmauer des Grab
monumentes beim Augster Osttor (Grabung 1990.52), J b A K 12, 
1991, 233ff.; ders., Zur Baugeschichte und Situation des Grab
monumentes beim Augster Osttor (Grabung 1991.52), J b A K 13, 
1992, 77ff. 



poli t ische Aufst ieg versagt geblieben war, dokumen
tierten sie ihren w o h l meist m ü h s a m erlangten sozia
len Aufs t ieg auf den Grabsteinen. 

D i e Fragmente 65-69 wurden teilweise als Spol ien 
i n der Kas te l lmauer u n d auf Kas te len wiederverwen
det gefunden. D e r G i e b e l mi t kauernder Sphinx 67 
u n d das R e l i e f m i t d e m Haup t der M e d u s a 68 (Tafel 
54; 55) k ö n n e n nur auf G r u n d typologischer u n d iko -
nographischer K r i t e r i e n dem Sepulkralbereich zuge
wiesen werden. Sie d ü r f t e n sich zur Ze i t ihrer Wieder 
verwendung nicht mehr i m Besi tz der Rechtsnachfol
ger der Verstorbenen befunden haben 2 5 . 

D e r nach der F r i su r aus d e m letzten D r i t t e l des 
2. Jahrhunderts stammende F rauenkopf 69 (Tafel 56) 
k ö n n t e z u e inem G r a b m a l z u e r g ä n z e n sein, das ä h n 
l i c h ausgesehen haben k ö n n t e wie i n Arles , N î m e s 
u n d Sa in t -Ambro ix - su r -Arnon erhaltene Grabreliefs , 
aber auch eine E r g ä n z u n g i n der A r t eines Augsburger 
Grabmal s ist nicht auszuschliessen 2 6 . 

Das furchterregende Medusenhaupt 68 (Tafel 55) 
b e k r ö n t e m ö g l i c h e r w e i s e einen G r a b b a u i n der A r t 
des Pob l i c ius -Grabmal s i n K ö l n 2 7 . 

M i l i t ä r i s c h e Grabsteine aus der f rühen Kaiserze i t 
fehlen bisher i n Augst. In welche A r t v o n G r a b m a l 
das kleine, s p ä t e Sandsteinrelief 65 m i t centuno u n d 
Ehefrau(?) (Tafel 52-53) eingelassen war, entzieht 
sich unserer Kenn tn i s . 

Werkstattfragen 

W i e z u erwarten, dü r f t en die meisten der erhaltenen 
f igür l ichen Rundsku lp tu ren u n d Reliefs a m Or t gear
beitet worden sein. In Augst ist die Mater ia lbasis z u 
kle in , u m Angaben zur Organisat ion der W e r k s t ä t t e n 
z u machen. In einzelnen Fä l l en gelingt es, F u n d s t ü c k e 
auf G r u n d v o n St i l , M a t e r i a l u n d Bearbeitungsspuren 
einem B i ldhauer oder einer Werkstattgruppe zuzu
weisen (s. unten). 

Rundskulpturen und Reliefs aus Kalkstein 

Z u Beg inn des 2. Jahrhunderts schuf e in Bi ldhauer 
die beiden i m Gr ienmat t -Bez i rk gefundenen K a l k 
s t e inköpfe 9 u n d 38 (Tafel 8; 22). Sie haben einen 
breiten, kantigen Schäde l , der sich unterhalb der A u 
genpartie deut l ich v e r s c h m ä l e r t . Straff spannt s ich 
die H a u t ü b e r die K n o c h e n , doch wi rk t die Formge
bung e in wenig geschnitzt. Charakter is t isch s ind aus
serdem das bandartige Obe r l i d u n d der leicht schwer
m ü t i g e B l i c k sowie das ornamental gestaltete Ohr . 

D i e aus f e i n k ö r n i g e m , weissem K a l k s t e i n mi t fossi
len E i n s c h l ü s s e n bestehenden Fragmente 13a-c.l7 
und 83 (Tafel 9; 11; 61) - m ö g l i c h e r w e i s e auch 15 
(Tafel 10) - , die aus demselben H e i l i g t u m stammen, 
zeigen straff gebildete K ö r p e r t e i l e , die auf einer oder 
beiden Seiten Säge- u n d Raspelspuren aufweisen. 

D i e Funde 33.36 u n d 12 (Tafel 19; 9), ebenfalls aus 
dem H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t , weisen kräf t ige , 
leicht aufgedunsen u n d p lump wirkende F o r m e n auf. 
D i e G e s t e i n s o b e r f l ä c h e ist m i t einer g r ö b e r e n Raspe l 

geglä t te t (kurze, u n r e g e l m ä s s i g e Bahnen). B e i den 
Be inen des Hercules 33 u n d 36 (Tafel 19; 21) ver
s c h m ä l e r t s ich der m i t d e m G e w a n d verbundene 
Oberschenkel z u m K n i e h i n deutl ich. D i e Wade des 
Unterschenkels ist dick, das Schienbein betont. 

D i e beiden aus f e i n k ö r n i g e m K a l k s t e i n gearbeite
ten K ö p f c h e n 4 u n d 45 (Tafel 6; 33) wurden i m Thea
ter bzw. i m H e i l i g t u m auf der F l ü h w e g h a l d e gefun
den. Fül l ige Gesicht formen bes t immen die vol len, 
rundl ichen K ö p f c h e n . Be iden eignet eine kurze, flie
hende St i rn; die Brauen gehen bei beiden S t ü c k e n 
fliessend i n den schmalen Nasenansatz ü b e r . Z u den 
N a s e n l ö c h e r n h i n verbreitert s ich die Nase merk l ich . 
E i n kurzer, markanter, leicht vorstehender Absatz b i l 
det be i beiden S t ü c k e n den Ü b e r g a n g v o n der Nase 
zur Ober l ippe . A u c h das P r o f i l ist ä h n l i c h gearbeitet. 
Beide Arbe i ten ü b e r z e u g e n durch sorgfäl t ige Aus füh
rung, Straffheit u n d P las t i z i t ä t . 

V o n der Macha r t her sehr ä h n l i c h s ind der rechte 
Unterschenkel 20 u n d das aus Insula 35 s tammende 
Skulpturfragment 22 (Tafel 11; 12) v o m Steinler. O b 
zu den organisch geformten E x t r e m i t ä t e n auch der 
Obera rm 16 (Tafel 10) d a z u g e h ö r t , lässt s ich nicht mi t 
Sicherheit beantworten. E r wurde zusammen mi t 20 
gefunden, doch wi rk t er weniger organisch modell ier t . 

Rundskulpturen und Reliefs aus Sandstein 

D e r Hercules i m clipeus 44 (Tafel 32) u n d der obere 
T e i l des Brunnenstocks 61 (Tafel 46) bestehen aus 
dunkel ro tem Sandstein. Beide G ö t t e r haben grosse, 
v o n e inem bandart igen Ober- u n d schmalen U n t e r l i d 
eingefasste, dicht unter den schmalen B r a u e n b ö g e n 
liegende Augen. Sie wi rken wie auf die O b e r f l ä c h e 
aufgesetzt u n d grenzen mi t dem inneren Augenwinke l 
an die N a s e n w ä n d e an. D i e kurze S t i rn ist zusam
mengezogen, die flache Nase verbreitert s ich z u m 
M u n d h i n langsam. A n die ornamental gebildeten 
Nasenf lüge l schliesst der flache, v o n e inem Schnauz 
zangenartig eingefasste M u n d an. Dieser Bi ldhauer 
benutzte breite, grobe Werkzeuge (z.B. breites Z a h n 
eisen). D e n n o c h s ind beide Arbe i t en v o n so guter 
Q u a l i t ä t , dass sie den «Zeitst i l» widerspiegeln und i n 
antoninischer bis f rühseve r i s che r Ze i t entstanden 
sein dü r f t en . 

Rundskulpturen und Reliefs aus Marmor 

Dieser Gruppe k ö n n e n vor läuf ig nur wenige impor
tierte oder von fremden (italischen, südgallischen?) 
Bildhauern am Ort gearbeitete S tücke zugewiesen 
werden. In Augst scheint i m Vergle ich z u Avenches 
eine kleinere B e v ö l k e r u n g s g r u p p e die f inanziel len 
M i t t e l gehabt z u haben, sich Importe kaufen z u k ö n 
nen. 

25 Vgl. S. Neu, Römische Reliefs vom Kölner Rheinufer, KölnJbV-
FrühGesch 22, 1989, 359. 

26 Vgl. Anm. 2.3 zu 69. 
27 Vgl. Anm. 9.10 zu 68. 



D i e Fragmente des monumenta len Marmoraltars 
32 (Tafel 14-18) g e h ö r e n zur Forumsanlage. M i t der 
Ausgestaltung dieser i n N o r d i t a l i e n entstandenen 
u n d v o n den N o r d p r o v i n z e n ü b e r n o m m e n e n Pla tz
anlage d ü r f t e n umherziehende, le i s tungsfäh ige G r u p 
pen v o n B i ldhaue rn betraut worden sein. V o m hand
werkl ichen K ö n n e n der Bi ldhauer zeugen b e i m F o 
rumsaltar 32 die Wiedergabe v o n K r ä n z e n , Schale, 
K a n n e u n d Adle r ; i n Kont ras t dazu stehen die leicht 
t rocken u n d p lump wirkenden Profi le , die w o h l e in 
anderer Bi ldhauer schuf. 

D i e w o h l v o n Türrahmungen stammenden Frag
mente aus Marmor 50 u n d 51 (Tafel 35-39) zeigen 
Ü b e r e i n s t i m m u n g e n i n Aufbau , Dekorat ionsmuster , 
Bearbeitungstechnik u n d teilweise i m St i l . Das 
H a u p t m o t i v beider Friese bildet eine v o n Vöge ln be
v ö l k e r t e Akanthusranke mi t F ü l l b l ü t e n . B e i m Fries 
aus der Gr ienmat t 50 besteht die Ranke aus e inem 
etwas kantigen Stengel, den flache, langgezogene 
A k a n t h u s b l ä t t e r u m h ü l l e n ; N e b e n s c h ö s s l i n g e fehlen. 
D i e Blä t te r , deren N e r v e n mi t feinen L i n i e n angedeu
tet s ind, gewinnen durch Auf - u n d Unte rbohrung des 
K o n t u r s g e g e n ü b e r dem Rel iefgrund an P las t i z i t ä t . In 
den Z w i c k e l n der Rankenwel le s ind vier- u n d fünf
b lä t t r ige B l ü t e n m i t akzentuierten Bohrungen unter
gebracht. D e n verbleibenden R a u m beleben nistende 
u n d fliegende Vögel , eine Eule sowie Schnecken. 

D i e v o m T e m p e l auf dem S c h ö n b ü h l erhaltenen 
Marmorfragmente 51a-g (Tafel 38; 39) zeigen eine 
Haupt ranke mi t N e b e n s c h ö s s l i n g e n . Kle ine re A k a n 
t h u s b l ä t t e r u n d -triebe(?) umschliessen die B lü t en ; 
nur hier k o m m e n W i r b e l b l ü t e n vor . 

D e r Fr ies v o m S c h ö n b ü h l 51 wi rk t v o m Aufbau her 
lebendiger; die Ranke , deren Blat twerk durch zahlrei 
che Punktbohrungen i n den Z w i s c h e n r ä u m e n , a m 
ä u s s e r e n R a n d sowie am Stengel an P l a s t i z i t ä t ge
winnt u n d deren B lä t t e r sich teilweise u m die B l ü t e n 
legen, ist lockerer u n d organischer skulptiert. 

Ä h n l i c h gearbeitet ist bei beiden Friesen das Sche-
renkymat ion; der Perlstab v o n Fr ies 51 wi rk t hinge
gen etwas p lumper u n d w i r d v o n Leis ten eingefasst. 
Tei lweise scheint das R e l i e f nicht ganz ausgearbeitet 
z u sein, doch mag dieser E i n d r u c k auch durch den 
Erhaltungszustand bedingt sein. Jedenfalls s ind die 
Vögel i m Vergle ich zu denen des Frieses aus der 
Gr ienmat t 50, wo verschiedene, exotisch anmutende, 
sitzende, pickende u n d ausruhende Vöge l nebenein
ander v o r k o m m e n , unbeholfener u n d weniger ab
wechslungsreich gestaltet. Gesamthaft gesehen ist der 
Fr ies aus der Gr ienmat t v o n besserer Q u a l i t ä t ; der 
Rel iefdekor wi rk t bis auf die Ranke organischer u n d 
abwechslungsreicher als der des Tempels v o m S c h ö n 
b ü h l . 

W i e i m Ka ta log ausgeführ t , d ü r f t e n die beiden 
Friese i n f rühf lav i scher Ze i t entstanden sein. Es zei 

gen sich zwar handwerkl iche Unterschiede zwischen 
beiden, doch stehen sie i n Aufbau u n d D e k o r einan
der sehr nahe. E ine Entstehung i n derselben Werk
statt erscheint m ö g l i c h . D i e Unterschiede i n Aufbau 
u n d M o t i v e n sprechen eher für verschiedene hand
werkl iche Fert igkei ten und Temperamente als für ei
nen zei t l ichen Unterschied . Wegen der guten Q u a l i t ä t 
des Bauschmucks u n d auch sonst festzustellenden 
Ü b e r e i n s t i m m u n g e n dür f t e eine grösse re Werkstatt , 
i n der fremde Bi ldhauer u n d o r t sansäs s ige Handwer 
ker t ä t ig waren, die komplexen Anlagen geschaffen 
haben. 

D e m lesbischen B ü g e l k y m a t i o n mi t dreilappiger 
Bügelfül lung, das auf südga l l i sche F o r m e n auguste
ischer Ze i t z u r ü c k g e h t , hat M . T r u n k ein Fragment i n 
Orange gegenüberges te l l t , dass unserem ve rb lü f f end 
ä h n l i c h ist u n d Einf lüsse aus d e m südga l l i s chen 
R a u m vermuten l ä s s t 2 8 . D i e auf dem claudischen F o 
r u m i n K e m p t e n u n d dem F o r u m i n Bregenz entdeck
ten Sku lp tu r ab fä l l e u n d Instrumente lassen auf u m 
herziehende Handwerker schliessen 2 9 . 

Von einheimischen Bildhauern hergestellte 
Rundskulpturen und Reliefs 

D i e beiden fragmentierten pinakes 56 u n d 57 (Tafel 
42) belegen, dass italische A u s s t a t t u n g s g e g e n s t ä n d e 
v o n lokalen Handwerke rn nachgeahmt wurden: D i e 
flachen Darstel lungen, die e in wenig P l a s t i z i t ä t durch 
U m r i s s l i n i e u n d Ri tzungen erhalten, w i rken volks
kunsthaft. D e r P a n ist i n den Rel iefgrund eingeritzt; 
dem Handwerker gelang es nicht, den G o t t perspekti
v i sch darzustellen. V o n e inem einheimischen H a n d 
werker, der durch r ö m i s c h e Bi ldhauer geschult u n d 
italische Vor lagen inspir ier t wurde, dür f t e der T i s ch 
fuss 58 (Tafel 44-45) gearbeitet worden sein; er weist 
stark provinz ie l le Z ü g e auf. 

Neue Erkenntnisse, Angaben ü b e r Bedeutung der K o 
loniestadt u n d Einf lüsse lassen sich erst gewinnen, 
wenn der Arch i tek turschmuck v o n Augst u n d das 
Skulpturmater ia l i n den ü b r i g e n Museen der Schweiz 
systematisch aufgearbeitet s ind. V o n besonderem In
teresse s ind dabei die A b k l ä r u n g v o n Werkstattfragen 
u n d Beeinflussungen aus Ober i ta l ien , den Rhe in l an 
den u n d der G a l l i a Narbonensis . 

D i e sonst i n G a l l i e n u n d a m R h e i n stark verbrei
tete Schicht v e r m ö g e n d e r Grossgrundbesitzer scheint 
s ich i n Augst n icht herausgebildet z u haben. D e r 
W o h l s t a n d der Bewohner war, gemessen an gallischen 
u n d rheinischen V e r h ä l t n i s s e n , bescheiden. D i e s ver
hinderte offenbar eine reichere e igens t änd ige Entfa l 
tung der regionalen Bildhauerkunst . 

28 Trunk 135 mit Abb. 79. 
29 Vgl . Anm. 4.5 zu 74. 



Synthèse 

Les pièces mises au jour 

L e p r é s e n t catalogue comprend au total 85 rubriques. 
Les p ièces d é c o u v e r t e s dans la colonie d'Augusta 
Raurica et dans le Castrum Rauracense sont pour la 
plupart en calcaire, pierre peu c o û t e u s e et facile à 
travail ler; quelques é l é m e n t s ont é té scu lp tés dans d u 
grès (39.4.61.65.68.70) (planches 23; 32; 46; 52-53; 55; 
57). Ces travaux ont é té exécu tés sur place, tandis que 
les p ièces en marbre p r é c i e u x (de Carrare?) ont proba
blement é té i m p o r t é e s (32.50.51.81) (planches 14-18; 
35-39; 61). Plusieurs é l é m e n t s ont é té r e t r o u v é s dans 
le m u r d'enceinte du Castrum de Kaiseraugst o ù ils 
ont é té u t i l i sés en remplo i . U n e grande partie des 
p ièces a d û ê t re convertie en chaux dans des fours ou 
ê t re d é p l a c é e . O n est f r appé par le fait q u ' i l n'existe 
j u s q u ' à p r é s e n t pas de stèles funé ra i r e s mil i ta i res n i 
de sculptures r a t t a c h é e s à l ' a r m é e 1 . 

L ' é v e n t a i l des p i èces se compose de sculptures en 
ronde-bosse et de reliefs de plus ou moins bonne qua
l i té aussi b ien que d'objets d'art « p o p u l a i r e » 2 . Les élé
ments en marbre p r é c i e u x (de Lun i? ) se rattachent en 
m a j o r i t é à des édif ices de prestige (32.50.51.81). 

Ce m a t é r i e l p r é s e n t e en règle géné ra le des analogies 
typologiques et stylistiques avec les ouvrages des 
Tro i s Gaules . L a comparaison avec Avenches indique 
clairement que l a colonie d 'Augst é ta i t moins i m 
portante sur les plans pol i t ique et culturel et que sa 
structure sociale é t a i t d i f férente ; les contacts avec 
R o m e semblent avoi r é té moins intenses. L a m a j o r i t é 
des p i èces ont d û ê t r e c o m m a n d é e s par la classe 
moyenne, c o m p o s é e surtout de c o m m e r ç a n t s , d 'art i
sans et d'affranchis q u i ont acquis leur a u t o r i t é et leur 
fortune à la force de leurs poignets 3 . 

Chronologie relative 

L e cadre chronologique est d o n n é par des é v é n e m e n t s 
historiques ainsi que des documents é p i g r a p h i q u e s et 
a r c h é o l o g i q u e s . L e fait que le m a t é r i e l soit le plus 
souvent de q u a l i t é moyenne et que l ' on manque de 
c r i t è res objectifs rend m a l a i s é e la datat ion des d é c o u 
vertes. Quelques ouvrages de bonne q u a l i t é ont pu 
ê t r e d a t é s stylist iquement (38.44.50-51.64), d'autres 
par leur contexte de t rouvai l le (19.56.58) ou par le 
traitement par t icul ier de telle ou telle partie (69). 

L'absence d ' œ u v r e s locales p r é c o c e s peut ê t r e due 
au fait que les artisans celtes n 'ont appris qu'avec l a 
romanisa t ion les techniques romaines de sculpture. 

1 Une relation existe avec Vindonissa: cf. E. Deschler-Erb, in: E. 
Deschler-Erb - M . Peter - S. Deschler-Erb, Das frùhkaiserzeit-
liche Militärlager in der Kaiseraugster Unterstadt (Forschungen 
in Augst 12, 1991) 52 et note 296. - L'architecture militaire et les 
tombes de Vindonissa présentent des similitudes certaines avec 
l'art de Rhénanie; cf. U F A S 5, 151 fig. 6 (stèle funéraire); 152 fig. 
8 (relief au repas funéraire); M . Hartmann, Grabstein eines Sol
daten der XIII . Legion, J b G P V 1974, 4ss.; M . Bossert, Architek
turfragmente, in: C. Meyer-Freuler, Das Praetorium und die Ba
silika von Vindonissa (Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro 
Vindonissa 9, 1989) 64ss. 

2 Pour l'art «populaire», cf. A. Schober, Zur Entstehung und Be
deutung der provinzialrömischen Kunst, Jahreshefte des Öster
reichischen archäologischen Institutes in Wien 26, 1930, 9ss.; L . 
Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrömischen Plastik in 
Germanien und Gallien (1937) 57 et notes 8-10; R. Bianchi 
Bandinelli, Arte plebea, Dialoghi di archeologia 1, 1967, 7ss.; 
idem, Rom - Das Zentrum der Macht (1970) 51 ss.; idem, Stori
cità dell'arte classica 3(1973); Zimmer 89ss.; Bossert 1983, 57 et 
note 7; M . Baltzer, Die Alltagsdarstellungen der treverischen 
Grabdenkmäler, Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst 
des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete 46, 1983, 8ss.; H . 
Pflug, Römische Porträtstelen in Oberitalien. Untersuchungen 
zur Chronologie, Typologie und Ikonographie (1989) 146; H . 
Wrede, Consecratio in formam deorum. Vergöttlichte Privatper
sonen in der römischen Kaiserzeit (1981) 165s. 

3 Pour l'organisation de la population: cf. R. Meyer, Soziologische 
Überlegungen zum Problem der römischen Volkskunst, Hefte 
des Archäologischen Seminars Bern 3, 1977, 52ss.; G . Alföldi, 
Römische Sozialgeschichte 3( 1984) 124ss.; à ce sujet, cf. K . 
Christ, Grundfragen der römischen Sozialstruktur, in: Studien 
zur antiken Wirtschaftsgeschichte. Festschrift F. Vittinghoff 
(1980) 2 1 3 S S . 



Par ailleurs, l a popula t ion i n d i g è n e pourrai t ê t r e res
t ée a t t a c h é e assez longtemps à ses t radi t ions 4 . 

Les d é c o u v e r t e s les plus anciennes remontent à la 
lre moitié du 1er siècle ap. J.-C. (19.56.58) (planches 
11; 42; 44-45); les fragments de l 'autel du fo rum 32 
(planches 14-18), d a t é s du m i l i e u du 1 e r s iècle ap. 
J . - C , s ' i n t èg ren t dans les a m é n a g e m e n t s en dur du 
forum. Sous Néron et au début de l'époque flavienne, i l 
semble y avo i r eu u n « b o u m » dans la construct ion, 
comme l'attestent les frises appartenant probable
ment à des encadrements de portes du temple du 
S c h ö n b ü h l (51) (planches 38-39) et du sanctuaire de 
Gr ienmat t (50) (planches 35-38). Les monuments ont 
d û ê t r e réa l i sés par des sculpteurs é t r a n g e r s (ita
liens?), en col laborat ion avec des artistes i n d i g è n e s . 
C'est é g a l e m e n t de b â t i m e n t s officiels que provien
nent le pilastre r e p r é s e n t a n t une V i c t o i r e (40) 
(planches 24-26) et les fragments de deux frises 

d'armes (41-42) (planches 27-30). C'est dans la n é 
cropole s i tuée au nord-ouest d 'Augst que se t rouvai t à 
l 'or igine la stèle funé ra i r e d 'un marchand de fer (?), 
d a t é e du 3 e quart du 1 e r s iècle (64) (planches 48-51). 

O n c o n n a î t peu d ' importa t ions de marbre remon
tant au 1 e r s iècle (19.21.32) (planches 11; 14-18), ce 
q u i doi t en partie ê t r e imputable à l ' é ta t de la re
cherche. 

C'est sous Trajan qu'ont é t é ta i l lées les t ê t e s en 
calcaire 38 (planche 22) et 9 (planche 8). Plusieurs 
trouvail les, en grès rouge essentiellement, sont d a t é e s 
des r ègnes d ' A n t o n i n à Sévè re (44.61.69.39 [?]) 
(planches 32; 46; 56; 23). L 'objet le plus r é c e n t à ce 
j o u r (65), u n re l ief montrant u n centurion et son 
é p o u s e (?), s ' inscrit dans la Te moitié du 3e siècle. 

N o u s n 'avons pour le moment pas d'attestation 
d'une produc t ion de rondes-bosses et de reliefs dans 
le Cas t rum Rauracense construit vers 300 ap. J . -C . 

Provenance et aspects historiques et culturels 

C o m m e nous l 'avons dé jà s ignalé plus haut, on ignore 
le contexte de d é c o u v e r t e de la m a j o r i t é des p ièces . 

Edifices publics 

D u forum, on c o n n a î t plusieurs fragments de l 'autel 
monumenta l en marbre 32 (planches 14-18), le p i 
lastre r e p r é s e n t a n t une Vic to i r e 40 (planches 24-26), 
q u i provient de l ' en t r ée de la place, et des fragments 
de dalles de r e v ê t e m e n t (?) (74) (planche 58). 

Les fragments de l 'encadrement de porte en marbre 
51 (planches 38-39) et de la frise d'armes 42 (planche 
30) peuvent ê t r e r a t t a c h é s au temple du Schönbühl. 
Cette d e r n i è r e vient probablement de l 'un des por
tiques ou d'une des portes d ' e n t r é e 5 et doi t ê t r e mise 
en relat ion avec la romanisa t ion des provinces du 
no rd - comme c'est le cas pour le pilastre à la V i c t o i r e 
40 (planches 24-26). Les fragments à écai l les 49 
(planche 34) que l ' on peut vraisemblablement attri
buer à u n capricorne pourraient avoi r servi à soul i 
gner l'aspect sac ré de l 'ensemble du S c h ö n b ü h l . 

L a petite t ê t e d'une V é n u s ou d'une D i a n e 4 ainsi 
que celle d 'un Apol lon(?) 8 (planche 6; 8) se t rou
vaient p e u t - ê t r e à l 'or igine dans le théâtre, o ù les 
statues d ' A p o l l o n rencontraient justement un v i f 
s u c c è s 6 . 

U n por ta i l ornemental permettait d ' a c c é d e r au 
sanctuaire de Gr ienmat t depuis le fo rum sud. I l y 
avait là des statues de personnages d iv ins (9.12.13.33) 
(planches 8; 9; 19-20) et humains (38) (planche 22) 
a ins i que des autels d é d i é s à A p o l l o n , Esculape et 
Sucellus; on a é g a l e m e n t d é c o u v e r t une offrande en 
forme d 'omphalos (fig. 22). Toutes ces trouvail les at

testent une intense ac t iv i t é religieuse d é d i é e p r inc ipa
lement à des d i v i n i t é s romaines et i n d i g è n e s guér i s 
seuses 7. M ê m e l 'Hercule 33 pourrai t avoi r eu la m ê m e 
fonct ion dans ce sanctuaire d 'Augst - comme le m o n 
trent des para l l è les à Deneuvre (Baccarat, Meur the-
et-Moselle), G l a n u m et T h i l 8 . 

4 Pour la statuaire celtique, cf. Schober (note 2) 34ss., et partie. 41 
et 44 - auquel s'opposent: Hahl (note 2) 31s. et 61s.; H . Schoppa, 
Keltische Einflüsse in der provinzialrömischen Plastik, BJb 158, 
1958, 268ss., et partie. 280; idem, Bemerkungen zur Herkunft 
der augusteischen Plastik am Rhein, in: Le rayonnement des 
civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques. 8 e 

congrès international d'archéologie classique, Paris 1963 (1965) 
176ss. 

5 Die Antikensammlung im Pergamonmuseum und in Charlot
tenburg (éd. Staatliche Museen zu Berlin, 1992) 64s. no 2 avec 
figure ( M . Kunze). 

6 M . Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung römischer Theater 
in Italien und den Westprovinzen des Imperium Romanum 
(1987) 6 no E II; 9s. 

7 En résumé, cf. Laur-Belart - Berger 112ss. et fig. 105-107 et 110. 
- Pour les divinités guérisseures, cf. E. Thévenot, Les eaux ther
males et les sources, Archeologia 10, mai-juin 1966, 20ss.; idem, 
Divinités et sanctuaires de la Gaule (1968) 97ss.; F. Muthmann, 
Mutter und Quelle. Studien zur Quellenverehrung im Altertum 
und im Mittelalter (1975) partie. 9ss., 25ss. 59ss.; La médecine 
en Gaule. Villes d'eaux, sanctuaires des eaux (éd. A . Pelletier, 
1985). - Pour Apollon, cf. L I M C II 1/2 (1984) 458ss. s.v. Apol-
lon/Apollo (Bauchhenss); E. Thévenot, Divinités et sanctuaires 
de la Gaule (1968) 100. 103s. - L . Berger se rallie à l 'opinion de 
F. Stähelin selon laquelle une divinité des sources celtique indi
gène apparaissant sous les traits d'Apollon était vénérée dans le 
sanctuaire de Grienmatt; cf. Laur-Belart - Berger 107. 

8 Deneuvre: note 11 concernant 33. - Thi l : Y . Burnand, Informa
tions archéologiques, Lorraine, Gall ia 42, 1984, 356 et fig. 20. -
E. Künzl voit aussi Hercule en dieu curateur dans les deux reliefs 
d'Alzey mis en parallèle avec 33: CSIR 2,1, 31s. - Pour Hercule 
en relation avec les eaux, cf. aussi R E VIII 1 (1912) 592 s.v. 
Hercules (Haug). 



L a p r é c i e u s e frise en marbre 50 (planches 35-38), la 
t ê t e de p a n t h è r e provenant d'une table 81 (planche 
61), le chapiteau 53 (planche 39), un fragment de bas
sin en marbre, plusieurs objets en bronze de bonne 
q u a l i t é a ins i que les fragments de peinture murale et 
les tesselles de m o s a ï q u e d é c o u v e r t s par A . Parent 
sont autant d'ornements appartenant à cet impor tant 
complexe s a c r é 9 . Des bains vois ins proviennent des 
fragments d'une frise d'armes (43) (planche 31). 

L e sanctuaire gallo-romain de Flühweghalde, s i tué 
un peu à l ' ex t é r i eu r de la v i l le , a l iv ré une d i v i n i t é 
plus petite que nature tenant une corne d'abondance 
et portant une couronne c réne lée (1) (planches 2-4); i l 
ne s'agit pas de C y b è l e ou d 'un gén ie , mais d'une 
d i v i n i t é - m è r e protectrice, probablement dans son in-
terpretatio romana. Outre une petite t ê t e 45 (planche 
33) provenant p e u t - ê t r e d'une porte, on c o n n a î t de ce 
sanctuaire f r é q u e n t é aux 2 e et 3 e s iècles ap. J . -C . de 
simples ex-voto (24.25.26) (planche 12) et des autels 
de m a t é r i a u x et de q u a l i t é variables, q u i laissent sup
poser que la d i v i n i t é é ta i t v é n é r é e par une grande 
partie des i n d i g è n e s . I l ne faut pas attendre d 'ou
vrages en marbre: la popula t ion locale, moins roman i -
sée, est en effet r e s tée longtemps a t t a c h é e à ses an
ciens cultes et n 'avait par ailleurs pas les moyens de 
faire des offrandes coû t euses . D e plus, les œ u v r e s en 
marbre ref lè ten t le p a n t h é o n des d i v i n i t é s de R o m e ; 
or i l n'est pas impossible que les offrandes à la d i v i 
n i t é - m è r e soient en relat ion avec la crise que l ' E m p i r e 
a connue sous M a r c - A u r è l e et L u c i u s Verus . 

L e torse de D i a n e 5 (planche 7) d é c o u v e r t dans le 
temple gal lo-romain de Sichelen 2 cache probable
ment une d i v i n i t é i n d i g è n e qu i l u i est proche (Diane 
Abnoba?) ; elle pourrai t avoir é té v é n é r é e en m ê m e 
temps q u ' A p o l l o n et M a r s . Son culte est surtout r é 
pandu dans la Gau le Belgique et la German ie S u p é 
rieure, jusqu 'en R h é t i e 1 0 . I l est possible que ce sanc
tuaire ait c o n s t i t u é le centre religieux de la civitas 
Rauracorum, en oppos i t ion au sanctuaire r o m a n i s é 
du S c h ö n b ü h l . L e temple de la Grange des D î m e s et le 
Cigognier d 'Avenches r e p r é s e n t e n t p e u t - ê t r e une s i 
tuat ion analogue 1 1 . L a relation chronologique entre 
les temples ca r r é s du S c h ö n b ü h l et de Sichelen 2 reste 
à é tud i e r . D ' a p r è s les observations de H . Bögli , l a 
c é r a m i q u e et les monnaies indiquent que le temple 
gal lo-romain a é té en fonct ion du m i l i e u du 1 e r jus
qu 'au m i l i e u du 3 e s iècle ap. J . - C : quoique r e p o u s s é s 
à la p é r i p h é r i e de la v i l l e par les cultes italiens, les 
temples i n d i g è n e s ont donc longtemps c o n t i n u é d ' ê t r e 
f r é q u e n t é s 1 2 . 

L ' H e r c u l e dans u n clipeus 44 (planche 32) pourrai t 
s 'ê t re t r o u v é à l 'origine dans l 'archivol te d'une po r t e 1 3  

- à l ' image des é c u s s o n s de l 'arc de Caracal la à Te-
bessa, de l 'arc de t r iomphe d'Auguste à R i m i n i ou de 
la «po r t e de M a r s » à Re ims . 

Le domaine privé 

Dans quelques rares cas, la comparaison avec les 
trouvail les faites dans les vi l les des environs du V é 
suve permet de se r e p r é s e n t e r de quelle façon les 
p i èces d 'Augst é t a i e n t agencées . Dans YInsula 30, 
complexe des 1 e r et 2 e siècles regroupant des locaux 

artisanaux et des p i èces d 'habitat ion, on a t r o u v é un 
torse de V é n u s (3) (planche 6), u n fragment de doigt 
(19) (planche 11) et u n p ied droi t (21) (planche 11) de 
statue, u n rel ief en marbre r e p r é s e n t a n t P a n (56) 
(planche 42) ainsi qu 'un p ied de table en forme de 
griffe (59) (planche 43). 

C'est dans YInsula 31 vois ine qu 'a é té d é c o u v e r t le 
phallus 47 (planche 34) et la c r é a t u r e marine 57 
(planche 42); YInsula 24 a l iv ré le p ied de table 58 
(planche 44-45). L e pinax 57 p r é s e n t e de nombreuses 
analogies avec le rel ief de P a n 56 (planche 42); ces 
deux reliefs é t a i e n t probablement m o n t é s sur des p i 
lastres, comme le montre une fresque de P o m p e i (Re
gio V I 12,20) e x p o s é e à N a p l e s 1 4 . L e phallus apotro-
p a ï q u e pourrai t avoi r é té i n t ég ré dans l ' un des murs 
de la cour, à moins q u ' i l n 'ait à l 'or igine é té u t i l i sé 
comme enseigne d ' é c h o p p e . 

L a zone d 'habi ta t ion de YInsula 24 se t rouvai t pro
bablement à l'ouest, alors que les cô tés nord , est et 
sud abritaient des ateliers textiles et des boucheries. 
L e p ied de table r e p r é s e n t a n t un Bacchus (58) se trou
vai t vraisemblablement dans la cour i n t é r i e u r e s i tuée 
au sud-est 1 5 . M i s à part le rô le purement pratique de 
cette table, ce meuble « m o d e r n e » devait aussi servir 
d 'ornement de la cour i n t é r i e u r e . Des pieds de table 
du m ê m e genre que le n ô t r e (monopodes) ont é té re
t r o u v é s in situ à P o m p e i dans les maisons du M é -
nandre et de M . Lucret ius (pieds avec Bacchus) a insi 
que dans la ma i son de la C l o i s o n de bois ( « t r a m e z z o 
d i legno») à H e r c u l a n u m (pied r e p r é s e n t a n t u n At t i s 
dans une attitude de tristesse) 1 6 . 

A v e c ces «œuvres d 'a r t» modestes, les p r o p r i é t a i r e s 
d 'Augst exprimaient leur g o û t pour l'art, leur culture 
et leur appartenance à la popula t ion r o m a n i s é e . R é 
pliques moins c o û t e u s e s des disques de marbre 
connus à P o m p e i et à Hercu lanum, les oscilla d'argile 
de YInsula 31 sont i n t é r e s s a n t s dans le m ê m e ordre 
d ' i d é e s 1 7 . C'est probablement aussi dans le j a r d i n 
q u ' é t a i e n t exposé s l 'oiseau 27 (planche 13) et le petit 
p ied de marbre provenant d'une statuette 21 (planche 
11). A travers les quelques statues et reliefs attri-
buables à la s p h è r e p r ivée , on constate donc que l ' on 
cherchait à imi te r à Augst aussi le mode de v ie roma in 

9 Rapports de fouille de Stehlin, P A 88, H 7.12b, 39 (diam. 96 cm). 
- Objets en bronze: Kaufmann-Heinimann no cat. 133. 
177a.c-e. 191a-b. 192. 195. 246(7). 167. 

10 Diane: Bauchhenss 853; Muthmann (note 7) 47ss. 
11 H . Bögli, Ein Heiligtum der Civitas Rauracorum, Helvetia Ant i 

qua. Festschrift E. Vogt (1966) 212; Trunk 76s. 84. 
12 Bögli (note 11) 212; Trunk 76. 77. 84 et notes 673. 173. 
13 Tebessa: H . v. Hesberg, Denkmäler zu den römischen Götterge

stalten, A N R W II 17,2 (1981) 1098s. et flg. 24a et b. - Rimin i : 
Winkes 7. 207; v. Hesberg 1096ss. et fig. - «Porte de Mars», 
Reims: Espérandieu 5, fig. en page 36; C. Nerzic, La sculpture en 
Gaule romaine (1989) 276ss. et fig. en page 277. 

14 Dwyer 1981, 259 pl. 82,2, cf. aussi Corswandt et B. Hundsalz, 
Das dionysische Schmuckrelief (1987) partie. 98ss. 

15 Insula 24. Laur-Belart - Berger 129ss.; J. Schibier - A . R . Furger, 
Die Tierknochenfunde aus Augusta Raurica (Grabungen 1955-
74) (Forschungen in Augst 9, 1988) 63ss. 

16 Cf. note 2 concernant 58. 
17 Cf. note 8 concernant 62. 



- dans une moindre mesure i l est v r a i que dans la 
m é t r o p o l e h e l v è t e d 'Avenches. Les ja rd ins à pé r i s ty l e 
des maisons des amours d o r é s (Regio V I 16,7) ou de 
M . Lucre t ius (Regio I X 3,5) à Pompei1 8 donnent au
j o u r d ' h u i encore une vue d'ensemble. Les plantes et 
les é l é m e n t s de d é c o r formaient u n contrepoids à l a 
vie quot idienne en p l a ç a n t le vis i teur dans un univers 
p e u p l é de d i v i n i t é s et de d é m o n s (cf. les maisons des 
amours d o r é s ou de M . Lucretius) . 

E n ce q u i concerne la statue de V é n u s r e t r o u v é e 
dans le m u r du Castrum de Kaiseraugst (2) (planche 
5), on ne sait pas si elle se t rouvait dans un j a r d i n ou 
dans des thermes. A Pompe i , on la trouve à maintes 
reprises comme protectrice du j a r d i n en statuette ou 
sur des peintures mura les 1 9 . M a i s on rencontre aussi 
souvent V é n u s dans les bains, comme c'est le cas dans 
les thermes de Trajan à C y r è n e 2 0 . 

Les bouches de fontaine 61 et 62 (cette d e r n i è r e 
provenant du fossé de la route longeant YInsula 32) 
(planches 46-47) peuvent s 'inscrire dans les domaines 
publ ic aussi b ien que p r ivé . O n c o n n a î t à ce j o u r neuf 
fontaines dans la v i l l e haute et - outre la bouche de 
fontaine 61 - une dans la partie ouest de la basse 
v i l l e 2 1 . 

pierres tombales l 'ascension sociale qu ' i ls avaient le 
plus souvent réa l i sée p é n i b l e m e n t . 

Les fragments 65-69 ont é té partiellement r é e m 
p loyés dans le m u r du Cas t rum ains i q u ' à Kasteien. 
Seuls des c r i t è res typologiques et iconographiques 
permettent d 'attr ibuer les p i èces 67 et 68 (planches 
54-55) au domaine funéra i re . Ils ne devaient plus ê t re 
en possession des descendants du dé fun t au moment 
de leur r é u t i l i s a t i o n 2 5 . 

L a t ê t e de femme d a t é e du dernier tiers du 2 e s iècle 
sur l a base de sa coiffure (69) (planche 56) devait 
s ' inscrire dans u n bas-relief funé ra i r e analogue à ceux 
que l ' on trouve à Ar les , N î m e s et Sa in t -Ambroix-sur -
A r n o n ; i l n'est cependant pas interdi t de la restituer à 
la f açon d'une stèle t r o u v é e à Augsburg 2 6 . 

L ' i n q u i é t a n t e t ê t e de M é d u s e 68 (planche 55) cou
ronnai t probablement un monument funé ra i r e analo
gue à celui de Pob l i c ius à C o l o g n e 2 7 . 

I l n'existe pour l 'heure pas de stèles funé ra i r e s m i l i 
taires du H a u t - E m p i r e à Augst. O n ignore o ù s ' in té
grait le petit re l ief t a rd i f en grès (65, planche 52-53) 
r e p r é s e n t a n t u n centurion et son é p o u s e (?). 

Monuments funéraires 

Ils constituent le t é m o i g n a g e le plus frappant de la 
romanisa t ion au no rd des Alpes , mais é t a i en t j u s q u ' à 
p r é s e n t si rares à Augst - en grande partie à cause du 
nombre restreint de fouilles s y s t é m a t i q u e s - q u ' i l 
é t a i t diff ici le de se faire une idée de l'aspect des 
n é c r o p o l e s . C o m m e dans les c i m e t i è r e s d'Italie, et 
plus p a r t i c u l i è r e m e n t d'Italie du N o r d (Sarsina, A q u i 
leia, A l t i n u m ) , des tombes d'apparence v a r i é e de
vaient ê t re d i s s é m i n é e s le long des routes de sortie les 
plus f r é q u e n t é e s 2 2 . A Augst et Kaiseraugst, des n é c r o 
poles du H a u t et M o y e n E m p i r e sont j u s q u ' à p r é s e n t 
connues au nord-ouest de la v i l l e ( rég ion 15,A), le 
long de la route du nord-est ( rég ion 14,B; 1 4 , H / 1 3 , G 
et plus à l'est) a ins i qu 'au l ieu-dit W i d h a g (à cheval 
sur les r ég ions 7 et 14) 2 3 . P o u r cette p é r i o d e , les i n c i 
n é r a t i o n s sont p r é d o m i n a n t e s (urnes en c é r a m i q u e , 
plus rarement en verre). Plusieurs enclos quadrangu-
laires ont par ailleurs é té mis au jour . Les n é c r o p o l e s 
du Bas -Empi re se trouvent au nord-ouest ( rég ions 
10,A et 15,A), au nord-est ( rég ions 21 ,A et 22,A) et au 
sud-est ( rég ion 14,H). Les dé fun t s é t a i e n t i n h u m é s 
dans des cercueils de bois s u r m o n t é s d'une couver
ture de tuiles. A cela s'ajoute une riche s é p u l t u r e f émi 
nine du 3 e s iècle ( rég ion 11,A) dont la p r é s e n c e laisse 
supposer une autre n é c r o p o l e , a ins i que la tombe à 
bus tum d 'un important personnage t r o u v é e p r è s de la 
porte de l 'Est ( rég ion 14,B), probablement d ' é p o q u e 
f lav ienne 2 4 . 

C'est de la n é c r o p o l e s i tuée au b o r d de la route 
menant à Bâle ( rég ion 15,A) que provient la stèle d 'un 
riche marchand de fer (?) t r o u v é e en 1803 et d a t é e du 
3 e quart du 1 e r s iècle (64) (planches 48-51). L e dé fun t 
r e p r é s e n t é dans u n fronton (66) (planche 55), proba
blement u n caupo (aubergiste), jouissai t é g a l e m e n t 
d'une certaine aisance. Ceux qu i n ' é t a i e n t pas a r r i v é s 
à s 'é lever sur le p lan pol i t ique exprimaient sur leurs 

18 Maison des amours dorés: Dwyer 1981, 265ss. et pl. 93 fig. 2. -
Maison de M . Lucretius: Dwyer 1981, 271 ss. et pl. 103. - Cf. 
aussi Jashemski 52 fig. 90. 

19 Cf. note 8 concernant 2. 
20 Cf. note 19. 
21 Seulement partiellement publié: Cf. par ex. pour la fontaine 

entre les Insulae 29 et 30: U . Müller, J b A K 5, 1985, 205ss., 
partie, fig. 1 et 221 fig. 17. - Insulae 18/25 et 29/30: Schibler -
Furger (note 15) 44 fig. 47; 78 fig. 98; 81 fig. 101. - Insulae 16/19 
et 42/48: B. Rütti , Die römischen Gläser aus Augst und Kaiser
augst (Forschungen in Augst 13, 1991) 203 fig. 135; 232 fig. 192. 
- Angle oriental de l'Insula 44: non publié, original exposé sur le 
forum. - Kaiseraugst: U . Müller, Die römischen Gebäude in 
Kaiseraugst-Schmidmatt, AS 8, 1985, 15ss. Je remercie A . R . 
Furger et M . Schaub pour ces indications. 

22 Cf. J. Ortalli, L a via dei sepolcri di Sarsina: Aspetti funzionali, 
formali e sociali, in: Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung 
- Status - Standard. Colloque de Munich, du 28 au 30 oct. 1985 
(éd. H . v. Hesberg - P. Zanker, 1987) 183ss.; Pflug (note 2); C. 
Reusser, Gräberstrassen in Aquileia, in: ebenda 239ss.; cf. aussi 
H . Gabelmann, Römische Grabbauten der Nordprovinzen im 2. 
und 3. Jh., in: ebenda 291 ss. 

23 En résumé: cf. Laur-Belart - Berger 192; Rütti (note 21) 288ss. -
Découvertes récentes de Kaiseraugst, pas encore publiées: 
fouille 1989.21; 1991.02 (tombes à urnes). Je remercie U . Müller 
pour ses indications. - Voi r aussi M . Martin, Das spätrömisch-
frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kt . Aargau 
(Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 5A, 1992). 

24 Laur-Belart - Berger 195s. et fig. 206; Rütt i (note 21) 294; M . 
Schaub, Neue Erkenntnisse zur Umfassungsmauer des Grabmo
numentes beim Augster Osttor (Grabung 1990.52), J b A K 12, 
1991, 233ss.; idem, Zur Baugeschichte und Situation des Grab
monumentes beim Augster Osttor (Grabung 1991.52), J b A K 13, 
1992, 77ss. 

25 Cf. S. Neu, Römische Reliefs vom Kölner Rheinufer, in: 
KölnJbVFrühgesch 22, 1989, 359. 

26 Cf. notes 2-3 concernant 69. 
27 Cf. notes 9-10 concernant 68. 



Les ateliers 

L a majeure partie des sculptures et reliefs c o n s e r v é s 
ont d û ê t re produits sur place. A Augst, on ne dispose 
cependant pas d ' é l é m e n t s suffisants pour donner une 
idée de l 'organisat ion des ateliers. Dans de rares cas, 
le style, le m a t é r i a u u t i l i sé , et les traces de t ravai l 
permettent d 'attribuer certaines p ièces à un même 
sculpteur ou atelier. 

Rondes-bosses et reliefs en calcaire 

C'est au d é b u t du 2 e s iècle qu 'un sculpteur a réa l i sé les 
deux t ê t e s 9 et 38 en calcaire r e t r o u v é e s dans l 'en
ceinte de Gr ienmat t (planches 8; 22). L e u r c r â n e large 
et anguleux se ré t réc i t nettement dans sa partie infé
rieure. L a peau est tendue sur les os, mais la réa l i sa 
t ion géné ra l e rappelle le t ravai l sur bois. L a l èvre 
s u p é r i e u r e en bandeau, le regard l é g è r e m e n t m é l a n c o 
l ique et l 'orei l le t r ava i l l ée sont é g a l e m e n t ca r ac t é r i s 
tiques. 

Les fragments de f in calcaire coqui l l ie r blanc 13a-
C.17 et 83 (planches 9; 11; 61) - et p e u t - ê t r e aussi 15 
(planche 10) - t r o u v é s dans le m ê m e sanctuaire r e p r é 
sentent des parties de corps sévères , q u i montrent des 
traces de scie et de l ime sur l 'une ou les deux faces. 

Les p ièces 33.36 et 12 (planches 19; 9), q u i p rov ien
nent aussi de Gr ienmat t , ont des formes puissantes, 
l é g è r e m e n t bouffies et balourdes. L a surface de la 
pierre a é té l issée à l 'aide d'une l ime gross iè re (courtes 
traces i r régul iè res ) . E n ce q u i concerne les jambes 
d 'Hercule 33 et 36 (planches 19; 21), la cuisse re l iée au 
v ê t e m e n t se ré t réc i t nettement vers le genou. L e m o l 
let est épa i s , le t i b i a apparent. 

Les deux petites t ê t e s 4 et 45 (planches 6; 33) en 
calcaire à grain fin ont é té r e t r o u v é e s respectivement 
dans le t h é â t r e et dans le sanctuaire de F l ü h w e g h a l d e . 
Les petites t ê tes rondes ont des visages replets, un 
front court et fuyant et des sourcils rel iés à l ' é t ro i t e 
base du nez. A la hauteur des narines, le nez s 'é largi t 
c o n s i d é r a b l e m e n t . Sur les deux p ièces , le passage de la 
lèvre s u p é r i e u r e à la bouche dessine une courte sail l ie 
b ien m a r q u é e . Les profils sont é g a l e m e n t t r ava i l l é s de 
façon semblable. Ces deux p ièces se c a r a c t é r i s e n t par 
leur e x é c u t i o n so ignée , leur r ig id i té et leur p las t i c i t é . 

L a facture de la jambe 20 et du fragment de sculp
ture 22 (planches 11; 12) provenant de Y Insula 35 est 
t r è s semblable. O n ne peut dire avec certitude si le 
bras 16 (planche 10) fait partie des membres au rendu 
t rès réa l i s te . I l a é té t r o u v é avec le fragment 20, mais 
p a r a î t moins fidèle à la réa l i té . 

Rondes-bosses et reliefs en grès 

L ' H e r c u l e dans un clipeus (44) (planche 32) et celui 
q u i orne la bouche d'une fontaine (61) (planche 46) 
sont en grès rouge foncé . Les deux d i v i n i t é s ont de 
grands yeux proches des sourcils dont les p a u p i è r e s 
s u p é r i e u r e s et in fé r i eu res ont une forme de bandeau. 
Ils paraissent avoi r é té ra jou tés à la surface et leurs 

coins i n t é r i e u r s touchent les ailes du nez. L e front 
court est f roncé; le nez plat s 'é largi t progressivement 
en d i rec t ion de la bouche droite b o r d é e d'une mous
tache, qu i commence directement sous les ailes 
du nez t r ava i l l ées artistiquement. L e sculpteur a u t i 
l isé des outils grossiers (par ex. des fers à dents). Les 
deux sculptures sont cependant de si bonne q u a l i t é 
qu'elles re f lè ten t le «style de l ' époque» et doivent 
avo i r é té exécu tées à l ' é p o q u e antonine ou au d é b u t 
de l ' é p o q u e s é v é r i e n n e . 

Rondes-bosses et reliefs en marbre 

P o u r le moment , seules quelques p ièces importées ou 
sculptées sur place par des artistes étrangers (d'Italie, 
de Gaule du Sud?) peuvent ê t re a t t r i b u é e s à ce groupe. 
E n comparaison avec Avenches, une plus petite 
frange de la popula t ion semble avoi r eu les moyens 
financiers d ' a c q u é r i r des importat ions. 

Les fragments de Y autel monumental en marbre 32 
(planches 14-18) font partie du forum. Des groupes 
de sculpteurs i t i n é r a n t s t rès productifs devaient ê t re 
cha rgés de l ' e x é c u t i o n de ces places, dont le m o d è l e , 
n é dans le no rd de l 'Italie, a ensuite é té repris dans les 
provinces nordiques. L e rendu des couronnes, de la 
coupe, de la cruche et de l 'aigle f igurés sur l 'autel du 
forum 32 t é m o i g n e n t de la d e x t é r i t é des sculpteurs, 
avec laquelle contrastent les profils un peu rigides et 
lourds qu i doivent ê t r e l 'œuvre d 'un autre artisan. 

Les fragments de marbre 50 et 51 provenant proba
blement d'encadrements de portes (planches 35-39) 
offrent de grandes s imil i tudes de construction, d'or
nementat ion, de r éa l i s a t i on et partiellement de style. 
U n r inceau de feuilles d'acanthe et de fleurs p e u p l é 
d'oiseaux constitue le m o t i f central des deux frises. 
Sur la frise de Gr i enmat t (50), le r inceau est c o m p o s é 
d'une seule tige de section l é g è r e m e n t anguleuse 
qu'entourent des feuilles d'acanthe plates et a l lon
gées; i l n 'y a pas de ramificat ions. Sou l ignées sur leurs 
bords par des trous au foret, ce qu i leur donne du 
volume, les feuilles, dont les nervures sont rendues 
par de fines lignes, se d é t a c h e n t du fond du relief. 
Entre les d i f fé ren tes ondulat ions du r inceau se trou
vent des fleurs à quatre ou c i n q pé t a l e s r é h a u s s é s de 
trous de foret. Les espaces restants sont a g r é m e n t é s 
d'oiseaux au n i d ou en vo l , d'une chouette a ins i que 
d'escargots. Les fragments de marbre 51a-g prove
nant du temple du S c h ö n b ü h l (planches 38; 39) r e p r é 
sentent une tige centrale comportant des ramif ica
tions. D e plus petites feuilles et pousses d'acanthe 
entourent les fleurs; ce n'est que là que l ' on trouve des 
fleurs hé l i co ïda le s . 

Sur le p lan de la construction, la frise du S c h ö n b ü h l 
51 est plus vivante; d ' innombrables trous de t r é p a n le 
long des tiges, autour des feuilles et dans les espaces 
libres donnent plus de rel ief au feuillage; les feuilles 
q u i s'enroulent parfois autour des fleurs con fè ren t à 
l 'ensemble plus de souplesse et de vie . 



Les rais de c œ u r des deux frises sont d ' e x é c u t i o n 
semblable; la ligne pe r l ée de la frise 51, l é g è r e m e n t 
plus lourde, est sou l ignée par des listels. L e rel ief 
semble partiellement i n a c h e v é , mais cette impress ion 
est en partie l iée à l ' é ta t de conservation. E n compa
raison de la d ive r s i t é des oiseaux au charme exotique 
r e p r é s e n t é s sur la frise de Gr ienmat t (50), assis, p ico
rant ou au repos, ceux du S c h ö n b ü h l sont en tout cas 
plus maladroi ts et moins va r i é s . Dans son ensemble, 
la frise de Gr i enmat t est de meil leure qua l i t é ; jusque 
dans le r inceau, le rel ief y est plus v ivan t et v a r i é . 

Les deux frises doivent remonter au d é b u t de 
l ' é p o q u e flavienne. B i e n q u ' i l y ait des d i f férences 
d ' e x é c u t i o n , leur agencement et leur d é c o r sont t rès 
semblables. I l est possible qu'elles proviennent du 
m ê m e atelier. Les d i f férences q u i existent entre elles 
ref lè ten t le style et le t e m p é r a m e n t d 'un artiste p l u t ô t 
qu 'un déca lage chronologique. E n raison de la q u a l i t é 
de l 'ornementat ion et des ressemblances q u i ont p u 
ê t re c o n s t a t é e s , ces constructions complexes pour
raient avoi r é té l ' œ u v r e d 'un assez grand atelier q u i 
aurait e m p l o y é des sculpteurs é t r ange r s et des artisans 
locaux. 

M . T r u n k a mis en para l l è le le rais de c œ u r lesbien à 
fer de lance t r i lobé , q u i é v o q u e des formes du sud de 
la Gau le à l ' é p o q u e a u g u s t é e n n e , avec un fragment 
t r o u v é à Orange q u i l u i ressemble de façon é t o n n a n t e 
et suppose une influence de la Gau le m é r i d i o n a l e 2 8 . 
Les d é c h e t s de tail le et les instruments r e t r o u v é s sur 
le fo rum claudien de K e m p t e n et sur celui de Bregenz 
supposent l 'existence d'artistes i t i n é r a n t s 2 9 . 

Rondes-bosses et reliefs réalisés par des sculpteurs 
indigènes 

Les deux fragments de pinax 56 et 57 (planche 42) 
attestent que des objets ornementaux italiens é t a i e n t 
i m i t é s par des artisans locaux: l ' exécu t ion à plat, à 
laquelle des lignes de contour et des coups de ciseau 
donnent un peu de relief, é v o q u e u n art «popu la i r e» . 
L a figure de P a n est ta i l lée dans le fond du rel ief et 
l 'art isan n 'a pas réuss i à la r e p r é s e n t e r en perspective. 
L e p ied de table 58 (planche 44-45) aux ca rac t é r i s 
tiques fortement provinciales pourrai t ê t r e l ' œ u v r e 
d 'un artiste local q u i aurait é té f o r m é par des sculp
teurs romains et i n s p i r é par des m o d è l e s i taliens. 

Seul l 'examen s y s t é m a t i q u e des é l é m e n t s architectu
raux d 'Augst et des p ièces scu lp tées des autres m u s é e s 
de Suisse permettra d ' é la rg i r nos connaissances et de 
p réc i s e r l ' importance de l a colonie ainsi que les cou
rants d'influence. I l sera p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é r e s s a n t 
de clarif ier l a quest ion des ateliers et de l ' influence de 
l 'I talie du N o r d , de la R h é n a n i e et de la Gau le N a r -
bonnaise. L a classe de grands p r o p r i é t a i r e s fonciers 
a isés largement r é p a n d u e en Gau le et en R h é n a n i e ne 
semble pas s 'ê t re d é v e l o p p é e à Augst, dont les habi
tants é t a i e n t proport ionnel lement moins riches. C'est 
apparemment à cela q u ' i l faut imputer le fait qu 'un 
art r ég iona l i n d é p e n d a n t ne se soit pas plus d é v e 
l o p p é . 

(Traduct ion: Catherine M a y Castella) 

28 Trunk 135 et fig. 79. 
29 Cf. notes 4-5 concernant 74. 



Synthesis 

The Find Material 

The above catalogue comprises a total o f 85 entries. 
The finds f rom the co lon ia l town o f Augusta Raurica 
and the Castrum Rauracense are predominant ly o f a 
l ight-coloured limestone wh i ch was reasonably pr iced 
and good to work wi th ; a few pieces are sculpted f rom 
sandstone (39.44.61.65.68.70) (plates 23; 32; 46; 5 2 -
53; 55; 57). These works were produced on site. The 
pieces worked f rom precious marble (Carrara?) 
(32.50.51.81) (plates 14-18; 35-39; 61) were possibly 
impor ted . Several finds come f rom the fort wa l l o f 
Kaiseraugst where they had been reused as bu i ld ing 
material . A large part o f the classical f ind mater ia l 
may have been plundered or made into l ime i n l ime
ki lns . It is s t r iking that gravestones and sculptures 
w i t h mi l i t a ry associations are so far l ack ing 1 . 

T h e spectrum ranges f rom good qual i ty reliefs 
and sculpture through average qual i ty to some pieces 

o f so-called folk-art 2 . The works made f rom pre
cious marble (Lunensian?) can i n the majori ty o f 
cases be assigned to prestigious bu i ld ing ensembles 
(32.50.51.81). 

The f ind mater ia l generally displays typological 
and stylistic features i n c o m m o n wi th works f rom 
T r è s Ga l l i ae . In compar ison w i t h A v e n t i c u m , how
ever, i t is clear that Augst was pol i t i ca l ly and cu l 
tural ly less important and that the structure o f the 
popula t ion was different; contacts w i th the mother 
country seem to have been less intensive. The major i 
ty o f finds may have been commiss ioned by the m i d 
dle classes. These were made up o f craftsmen, traders 
and freed slaves who had achieved respect and wealth 
through their o w n efforts 3. 

Dating by Relative Chronology 

The chronological framework is p rov ided by histor
ica l events, epigraphical and archaeological evidence. 
D a t i n g the f ind mater ia l proves to be difficult , as it is 
most ly o f average qual i ty and the cri ter ia w h i c h 
w o u l d a l low an objective assessment are lacking. 
Some pieces o f good quali ty can be dated stylist ically 
(38.44.50-51.64), others through their find context 
(19.56.58) or w i t h the help o f ant iquar ian details (69). 

The lack o f very early local works may have to do 
w i t h the fact that Ce l t i c craftsmen only took over the 
techniques o f R o m a n sculpture w i t h the process o f 
becoming roman ized themselves. The loca l popula-

1 References to Vindonissa are tangible: cf. E. Deschler-Erb, in: id. 
- M . Peter - S. Deschler-Erb, Das frühkaiserzeitliche Militär
lager in der Kaiseraugster Unterstadt (Forschungen in Augst 12, 
1991) 52 with note 296. - Military architecture and burial monu
ments in Vindonissa clearly show references to art in the Rhine 
area: U F A S 5, 151 fig. 6 (grave stele); 152 fig. 8 (funeral meal 
relief); M . Hartmann, Grabstein eines Soldaten der XIII . Legion, 
J b G P V 1974, 4ff; M . Bossert, Architekturfragmente, in: C. 
Meyer-Freuler, Das Praetorium und die Basilika von Vindo
nissa (Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa 9, 
1989) 64ff. 

2 On folk-art cf. A . Schober, Zur Entstehung und Bedeutung der 
provinzialrömischen Kunst, Jahreshefte des Österreichischen 
archäologischen Institutes in Wien 26, 1930, 9ff; L . Hahl, Zur 
Stilentwicklung der provinzialrömischen Plastik in Germanien 
und Gallien (1937) 57 with notes 8-10; R. Bianchi Bandinelli, 
Arte plebea, Dialoghi di archeologia 1, 1967, 7ff; id., Rom - Das 
Zentrum der Macht (1970) 5Iff; id., Storicità dell'arte classica 
3(1973); Zimmer 89ff; Bossert 1983, 57 with note 7; M . Baltzer, 
Die Alltagsdarstellungen der treverischen Grabdenkmäler, Trie
rer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und 
seiner Nachbargebiete 46, 1983, 8ff; H . Pflug, Römische Por
trätstelen in Oberitalien. Untersuchungen zur Chronologie, Ty
pologie und Ikonographie (1989) 146; H . Wrede, Consecratio in 
formam deorum. Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen 
Kaiserzeit (1981) 165f 

3 On the structure of the population: R. Meyer, Soziologische 
Überlegungen zum Problem der römischen Volkskunst, Hefte 
des Archäologischen Seminars Bern 3, 1977, 52ff; G . Alföldi, 
Römische Sozialgeschichte 3(1984) 124ff; cf. also K . Christ, 
Grundfragen der römischen Sozialstruktur, in: Studien zur anti
ken Wirtschaftsgeschichte. Festschrift F. Vittinghoff (1980) 
213ff 



t i on may i n any case have held onto their t radi t ions 
for longer 4 . 

The earliest finds come from the 1st half of the 1st 
century A.D. (19.56.58) (plates 11; 42; 44-45); the frag
ments o f the fo rum altar 32 (plates 14-18), dat ing 
f rom the midd le o f the 1st century A . D . , belong to the 
stone fo rum complex. F r o m the t ime o f Nero to the 
early Flavian period a "bu i ld ing b o o m " seems to have 
taken place. Evidence o f this are the marble friezes 
w h i c h are probably part o f doorframes f rom the 
S c h ö n b ü h l Temple (51) (plates 38-39) and f rom the 
Gr ienmat t cult area (50) (plates 35-38). These m o n u 
mental pieces may have been made by foreign (Ital
ian?) sculptors work ing together w i t h local ones. A l s o 
f rom these grand structures are the p i l l a r w i t h a repre
sentation o f V i c t o r i a (40) (plates 24-26) and the frag
ments o f two weapon friezes (41-42) (plates 27-30). 

The gravestone o f an i ron merchant (?) (64) (plates 
48-51), made i n the 3rd quarter o f the 1st century, 
or ig inal ly stood i n the cemetery to the north-west o f 
Augst (Area 15,A). 

In the 1st century we can only p inpo in t a few mar
ble impor ts (19.21.32) (plates 11; 14-18). T h i s may be 
due i n part to the current state o f research. 

The l imestone heads 38 (plate 22) and 9 (plate 8) 
were sculpted i n the Trajan period. Several finds, pre
dominan t ly o f red sandstone, are datable to the An
tonine to Severian period (44.61.69.39 [?]) (plates 32; 
46; 56; 23). The latest f ind to have been recovered so 
far, the rel ief o f a centuno and his wife (?) (65) (plates 
52-53), belongs to the 1st half of the 3rd century. 

So far traces are lacking o f any produc t ion o f figure 
sculpture or reliefs i n the Cas t rum Rauracense, bu i l t 
a round 300 A . D . 

Aspects of Display and Cultural History 

F o r the majori ty o f material , as ment ioned above, the 
f ind context is unknown. 

The Public Places 

W e can identify as being f rom the forum several 
fragments o f the monumenta l marble altar 32 (plates 
14-18), the l imestone p i l la r w i t h V i c t o r i a 40 (plates 
24-26) f rom the entrance area and remains o f facing 
panels (?) (74) (plate 58). 

Fragments o f a marble door frame 51 (plates 38-39) 
and weapon frieze 42 (plate 30) can be assigned to the 
Schönbühl Temple. The frieze possibly comes f rom a 
port ico or entrance door 5 and is associated - l ike the 
p i l l a r w i t h V i c t o r i a 40 (plates 24-26) - w i th the ro-
manizing o f the northern provinces. The fragment 
w h i c h perhaps, when complete, showed a Capricorn 
w i t h scales 49 (plate 34) may have emphasized the 
sacred aspect o f the S c h ö n b ü h l site. 

The smal l head o f a Venus or D i a n a 4 as wel l as that 
o f an A p o l l o (?) 8 (plate 6; 8) may once have been 
pos i t ioned i n the theatre. Statues o f A p o l l o especially 
were extremely popular there 6 . 

C o m i n g f rom the south forum, one reaches the 
Grienmatt Shrine through a grand doorway. Here 
stood statues o f gods (9.12.12.33) (plates 8; 9; 19-20) 
and men (38) (plate 22), altars consecrated to A p o l l o , 
Aesculapius and Sucellus; also to be found here was 
an omphalos-type vot ive object (fig. 22). The finds 
testify to l ive ly cult worship o f R o m a n and local gods, 
above a l l gods o f heal ing 7 . Hercules 33 may also have 
fulf i l led this funct ion here - as parallels i n Deneuvre 
(Baccarat, Meurthe-et-Mosel le) , G l a n u m and T h i l 
make clear 8 . 

T o the furnishings o f this important cult area be
long the precious marble frieze 50 (plates 35-38), the 
panther head 81 (plate 61) w h i c h belongs to a table, 
the capi ta l 53 (plate 39), a fragment o f a marble basin, 
several bronze finds o f good quali ty, as wel l as frag-

4 On large Celtic sculptures cf. Schober (note 2) 34ff. esp. 41. 44. -
In contrast: Hahl (note 2) 3If. 6If.; H . Schoppa, Keltische Ein
flüsse in der provinzialrömischen Plastik, BJb 158, 1958, 268ff. 
esp. 280; id., Bemerkungen zur Herkunft der augusteischen Pla
stik am Rhein, Le rayonnement des civilisations grecque et ro
maine sur les cultures périphériques. 8 e congrès international 
d'archéologie classique, Paris 1963 (1965) 176ff. 

5 Die Antikensammlung im Pergamonmuseum und in Charlot
tenburg (ed. Staatliche Museen zu Berlin, 1992) 64f. No. 2 with 
fig. ( M . Kunze). 

6 M . Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung römischer Theater 
in Italien und den Westprovinzen des Imperium Romanum 
(1987) 6 No. E l l ; p. 9f. 

7 Summarized in Laur-Belart - Berger 112ff. with figs. 105-107. 
110. - On the gods of healing cf. E. Thévenot, Les eaux thermales 
et les sources, Archeologia 10, May-June 1966, 20ff; id., D i v i n i 
tés et sanctuaires de la Gaule (1968) 97ff; F. Muthmann, Mutter 
und Quelle. Studien zur Quellenverehrung im Altertum und im 
Mittelalter (1975) esp. 9ff. 25ff. 59ff; La médecine en Gaule. 
Villes d'eaux, sanctuaires des eaux (ed. A . Pelletier, 1985). - On 
Apollo cf. L I M C II 1/2 (1984) 458ff. s.v. Apollon/Apollo (Bauch-
henss); E. Thévenot, Divinités et sanctuaires de la Gaule (1968) 
100. 103f. - L . Berger agrees with F. Stähelin's view that the local 
Celtic god of the water spring at the Grienmatt enclave was 
venerated in the guise of Apollo: cf. Laur-Belart - Berger 107. 

8 Deneuvre: note 11 to 33. - Thi l : Y . Burnand, Informations ar
chéologiques, Lorraine, Gallia 42, 1984, 356 with fig. 20. - E. 
Künzl presumes Hercules to be a healing god in both of the 
reliefs in Alzey mentioned for sake of comparison with 33: CSIR 
2,1, 3If. - On Hercules in connection with watery contexts cf. 
also R E VIII 1 (1912) 592 s.v. Hercules (Haug). 



merits o f wa l l paintings and mosaic tesserae 9 recov
ered by A . Parent. Fragments o f a weapon frieze (43) 
(plate 31) are k n o w n to have come f rom the nearby 
bath. 

F r o m the Gallo-Roman shrine on the Flühweg
halde, a l i t t le outside the town, comes the less than 
life-sized goddess w i th cornucopia and mura l c rown 
(1) (plates 2-4). T h i s figure is not a kybele or a genius, 
rather a mother- or guardian-goddess, possibly i n the 
interpretatio romana. Apa r t f rom the smal l head 45 
(plate 33), possibly f rom a doorway, we can identify 
f rom this shrine, w h i c h was frequented i n the 2nd and 
3rd centuries, s imple vot ive offerings (24.25.26) (plate 
12) and altars made o f various materials and o f vary
ing quali ty. W e can conclude f rom these that a large 
part o f the native popula t ion worshipped the goddess. 
W o r k s i n marble are not to be expected. T h i s is re
lated to the fact that the less roman ized native popu
la t ion he ld on to their trusted cults for longer and 
moreover lacked the f inancial means to erect expen
sive devot ionary objects. Besides, works i n marble 
reflect the pantheon o f I tal ian gods. The venerat ion o f 
a protecting mother-goddess may be connected w i t h 
the impe r i a l crisis under M a r c u s Aure l ius and L u c i u s 
Verus . 

The D i a n a torso 5 (plate 7), w h i c h was found i n the 
G a l l o - R o m a n temple Sichelen 2, may conceal a local 
goddess w h i c h took on the fo rm o f D i a n a ( D i a n a A b -
noba?); she may have been venerated together w i t h 
A p o l l o or M a r s . H e r cult is widespread ma in ly i n G a l 
l i a Belgica and G e r m a n i a Superior as far as R a e t i a 1 0 . 
It is conceivable that the shrine formed the religious 
centre o f the civitas Rauracorum and a counterbal
ance to the roman ized S c h ö n b ü h l enclave. W e may 
f ind a s imi la r s i tuat ion i n Avenches w i t h the temples 
o f L a G r a n g e - d e s - D î m e s and Cigogn ie r 1 1 . Research 
st i l l needs to be done on the t ime sequencing o f 
the square temples o n the S c h ö n b ü h l and Sichelen 2. 
A c c o r d i n g to the studies by H . Bögli , the pottery and 
coins indicate the G a l l o - R o m a n temple being used 
f rom the midd le o f the 1 st to the midd le o f the 3rd 
century. T h i s means that w i th the in t roduc t ion o f 
I tal ian cults local ones were pushed to the periphery, 
but that the temple nevertheless cont inued to be wel l 
v i s i t e d 1 2 . 

The Hercules i n clipeus 44 (plate 32) may once have 
been set i n a spandrel o f a gateway's archivol t - as the 
tond i on the A r c h o f Caracal la i n Tebessa, on the 
T r i u m p h a l A r c h o f Augustus i n R i m i n i or the "porte 
de M a r s " i n R e i m s ind ica te 1 3 . 

The Private Sphere 

O n l y i n a few cases can we gain an impress ion o f how 
the Augst pieces were once posi t ioned by compar i son 
wi th finds f rom P o m p e i i and Hercu laneum. The 
torso o f a Venus statue (3) (plate 6), the finger frag
ment f rom a statue (19) (plate 11) and a right foot (21) 
(plate 11), the marble rel ief o f P a n (56) (plate 42) and 
the table foot w i th an an ima l paw (59) (plate 43) come 
from the bu i ld ing complex i n Insula 30, a m i x e d resi
dent ia l and craftsmen's quarter o f the 1st and 2nd 
century. 

The phallus 47 (plate 34) and the sea creature 57 
(plate 42) came to light i n neighbouring Insula 31, the 
table foot 58 (plates 44-45) i n Insula 24. The pinax 57 
bears a strong s imi la r i ty to the P a n rel ief 56 (plate 42). 
B o t h decorative reliefs were probably mounted on 
pil lars , as apparent i n a fresco f rom P o m p e i i (Area V I 
12,20) i n N a p l e s 1 4 . The phallus, wh ich brought luck 
and kept away ev i l , may have been bui l t in to one o f 
the cour tyard walls, although an or ig inal use as a shop 
sign cannot be ru led out. 

The domestic dwellings i n Insula 24 probably lay to 
the west, whi le the business area to the north, east and 
south housed butchers' shops and workshops for the 
textile trade. The table foot w i t h Bacchus 58 probably 
or iginal ly stood i n the inner courtyard ly ing to the 
south-east 1 5 . Besides its purely pract ical funct ion, this 
fashionable table was probably meant to dignify and 
adorn the courtyard. Table feet (monopods) corre
sponding to our piece 58 are preserved in situ i n P o m 
pe i i , for example ones wi th Bacchus i n the Casa del 
M e n a n d r o and the Casa d i M . Lucrez io , as wel l as one 
w i t h a grieving At t i s i n the Casa del t ramezzo d i legno 
i n H e r c u l a n e u m 1 6 . 

Through these modest "works o f art" the owners i n 
Augst expressed their artistic taste, c la ims to educa
t ion and membership of the romanized popula t ion. 
O f interest also i n this connect ion are the pottery 
oscilla f rom Insula 31, wh ich are cheaper versions o f 
the marble discs k n o w n f rom P o m p e i i and Hercu la 
n e u m 1 7 . The b i r d 27 (plate 13) and the smal l marble 
foot f rom a statuette 21 (plate 11) were probably l ike
wise placed i n a garden. Th i s smal l group o f surv iv ing 
figure sculptures and reliefs f rom the private sphere 
thus also indicates that the R o m a n lifestyle was emu
lated i n Augst, al though i n a more modest way than i n 
the He lve t i an m é t r o p o l e o f Avenches. A n overal l i m 
pression is p rov ided even today by the peristyle gar
dens o f the Casa degli a m o r i n i dorat i (Area V I 16,7) 
and the Casa d i M . Lucrez io (Area I X 3,5) i n P o m 
p e i i 1 8 . Plants and ornamental furnishings formed a 

9 Grabungsakte Stehlins P A 88, H 7.12b, 39 (diameter 96 cm). -
Bronze finds: Kaufmann-Heinimann Cat. Nos. 133. 177a.c-e. 
191a-b. 192. 195. 246 (?). 167. 

10 Diana: Bauchhenss 853; Muthmann (note 7) 47ff. 
11 H . Bögli, Ein Heiligtum der Civitas Rauracorum, Helvetia Ant i 

qua. Festschrift E. Vogt (1966) 212; Trunk 76f. 84. 
12 Bögli (note 11) 212; Trunk 76. 77. 84 with note 673. 173. 
13 Tebessa: H . v. Hesberg, Denkmäler zu den römischen Götterge

stalten, A N R W II 17,2 (1981) 1098f. with figs. 24a.b. - Rimin i : 
Winkes 7. 207; v. Hesberg et al. 1096f. with fig. - "Porte de 
Mars", Reims: Espérandieu 5, fig. p. 36; C. Nerzic, La sculpture 
en Gaule romaine (1989) 267ff. fig. p. 277. 

14 Dwyer 1981, 259 pl. 82,2, cf. also Corswandt and B. Hundsalz, 
Das dionysische Schmuckrelief (1987) esp. 98ff. 

15 Insula 24. Laur-Belart - Berger 129ff; J. Schibier - A . R. Furger, 
Die Tierknochenfunde aus Augusta Raurica (Grabungen 1955-
74) (Forschungen in Augst 9, 1988) 63ff. 

16 Cf. note 2 to 58. 
17 Cf. note 8 to 62. 
18 Casa degli amorini dorati: Dwyer 1981, 265ff. with pl. 93 fig. 2. -

Casa di M . Lucrezio: Dwyer 1981, 271ff. with pl. 103. - Cf. also 
Jashemski 52 fig. 90. 



counterbalance to the everyday wor ld ; they placed the 
v is i to r i n a w o r l d inhabi ted by gods and demons (cf. 
Casa degli a m o r i n i dorat i , Casa d i M . Lucrez io) . 

Concern ing the Venus statue 2 (piate 5) recovered 
f rom the fort wa l l o f Kaiseraugst, i t remains uncertain 
whether she was placed i n a garden or baths. In P o m 
pe i i we come across her i n numerous statuettes and 
wa l l paintings as the protectress o f the garden 1 9 . H o w 
ever, Venus is to be found frequently i n bathing 
places, as for example i n the thermal baths o f Trajan 
i n K y r e n e 2 0 . 

The fountain shafts 61 and 6 2 (plates 46-47), the 
latter found i n the d i t ch i n Insula 32, may come as 
wel l f rom a publ ic as f rom a private area. So far nine 
runn ing fountains are k n o w n f rom the upper town o f 
Augst and besides the fountain shaft 61 one f rom the 
lower town i n the west 2 1 . 

T h e female head 6 9 (plate 56) which , to judge 
by the hairstyle, comes f rom the last t h i rd o f the 
2 n d century may be part o f a tomb. T h i s cou ld have 
looked l ike the tomb reliefs recovered i n Ar ies , N î m e s 
a n d Sa in t -Ambro ix - su r -Arnon , although a recon
struction i n the style o f an Augsburg tomb cannot be 
ru led ou t 2 6 . 

The frightful medusa head 6 8 (plate 55) possibly 
c rowned a tomb l ike the Pob l ic ius tomb i n C o l o g n e 2 7 . 

There is a lack so far i n Augst o f early imper i a l 
mi l i t a ry gravestones. W e cannot tel l i n what sort o f 
tomb the smal l late sandstone rel ief 6 5 o f a centuno 
and his wife (?) (plates 52-53) was set. 

Burial Monuments 

The cemeteries are probably the most s t r iking ev i 
dence o f romaniza t ion north o f the A l p s , yet up t i l l 
now - p r imar i l y because o f l i t t le systematic excava
t i on - they are so sparcely i n evidence at Augst that a 
picture can hardly be formed o f how they w o u l d have 
looked. A s i n the cemeteries o f Italy, above a l l north
ern Italy (Sarsina, A q u i l e i a , A l t i n u m ) , bur ia l m o n u 
ments o f var ious sorts may have l ined the busy arte
r i a l roads 2 2 . So far burialgrounds i n Augst and Kaise r 
augst f rom the early and m i d imper i a l pe r iod are 
k n o w n to l ie i n the north-west (Area 15,A) and on the 
road running east to north-east (Area 14,B; 1 4 , H / 1 3 , G 
and eastwards) as wel l as i n the F l u r W i d h a g (transi
t i on f rom A r e a 7 to A r e a 14) 2 3 . In the early and m i d 
imper ia l per iod cremations predominated, most ly i n 
pottery urns, more rarely i n glass ones. Several 
square, enclosed areas were also dug out. Late R o m a n 
cemeteries l ie i n the north-west (Area 10,A; 15,A), the 
north-east (Area 21 ,A; 22,A) and the south-east (Area 
14,H). The deceased were bur ied i n wooden sarco
phagi inside tombs w i t h t i led roofs. W e also have a 
r i ch female tomb o f the 3rd century (Area 11,A), 
w h i c h indicates yet another cemetery, as wel l as a 
bus tum tomb (i.e. w i t h cremat ion on site) o f an i m 
portant i n d i v i d u a l erected, probably i n the F l a v i a n 
per iod, beside the east gate (Area 14 ,B) 2 4 . 

A stele found i n 1803 i n the cemetery ly ing along 
the arterial road towards Basel (Area 15,A) is o f a 
wealthy merchant (64) and dates to the 3rd quarter o f 
the 1st century (plates 48-51). The deceased i n gable 
6 6 (plate 55), possibly a caupo, had also achieved a 
certain degree o f wealth. Since the deceased had been 
denied po l i t i ca l advancement, they documented their 
- probably most ly hardwon - social advancement on 
their gravestones. 

The fragments 6 5 - 6 9 were i n part found reused as 
bu i l d ing mater ia l i n the fort wa l l o f Kaiseraugst and 
on the Kaste ien site. 6 7 and 6 8 (plates 54; 55) can only 
be assigned to the sepulchral sphere on the grounds o f 
typological and iconographical cri teria. They cannot 
have been i n the possession o f the legal successors at 
the t ime o f their reuse 2 5 . 

19 Cf. note 8 to 2. 
20 Cf. note 19. 
21 Only partially published: cf. e.g. fountains between Insulae 29, 

30: U . Müller, J b A K 5, 1985, 205ff. esp. fig. 1 and 221 fig. 17. -
Insulae 18/25 and 29/30: Schibler - Furger (note 15) 44 fig. 47; 
p. 78 fig. 98; p. 81 fig. 101. - Insulae 16/19 and 42/48: B. Rütti , 
Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst (Forschungen 
in Augst 13, 1991) 203 fig. 135; 232 fig. 192. - Eastern corner of 
Insula 44: unpublished, original displayed in the forum. - K a i 
seraugst: U . Müller, Die römischen Gebäude in Kaiseraugst-
Schmidmatt, AS 8, 1985, 15ff. I am grateful to A . R. Furger and 
M . Schaub for their advice. 

22 Cf. J. Ortalli, La via dei sepolcri di Sarsina: Aspetti funzionali, 
formali e sociali, in: Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung 
- Status - Standard. Kolloquium in München vom 28.-30. Ok
tober 1985 (ed. H . v. Hesberg - P. Zanker, 1987) 183ff.; Pflug 
(note 2); C. Reusser, Gräberstrassen in Aquileia, in: ibid. 239ff.; 
cf. also H . Gabelmann, Römische Grabbauten der Nordprovin
zen im 2. und 3. Jh., in: ibid. 29Iff. 

23 Summarized in: Laur-Belart - Berger 192; Rütt i (note 21) 288ff. 
- Recent, unpublished finds from Kaiseraugst: Grabung 
1989.21; 1991.02 (cremation graves). I am grateful to U . Müller 
for his advice. - Cf. also M . Martin, Das spätrömisch-frühmittel
alterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kt . Aargau (Basler Bei
träge zur Ur- und Frühgeschichte 5A, 1992). 

24 Laur-Belart - Berger 195f. with fig. 206; Rütti (note 21) 294; 
M . Schaub, Neue Erkenntnisse zur Umfassungsmauer des Grab
monumentes beim Augster Osttor (Grabung 1990.52), J b A K 12, 
1991, 233ff.; id., Zur Baugeschichte und Situation des Grab
monumentes beim Augster Osttor (Grabung 1991.52), J b A K 13, 
1992, 77ff. 

25 Cf. S. Neu, Römische Reliefs vom Kölner Rheinufer, KölnJbV-
FrühGesch 22, 1989, 359. 

26 Cf. notes 2.3 to 69. 
27 Cf. notes 9.10 to 68. 



Questions Concerning Workshops 

A s w o u l d be expected, most o f the recovered figure 
sculptures and reliefs may have been manufactured 
on site. The evidence i n Augst provides too smal l a 
basis f rom w h i c h to give details o f the organisation o f 
workshops. In i n d i v i d u a l cases it is possible to attrib
ute finds to one sculptor or workshop group on the 
grounds o f style, mater ia l and stone dressing marks. 

Limestone Sculptures and Reliefs 

A t the beginning o f the 2nd century one sculptor cre
ated both l imestone heads 9 and 38 (plates 8; 22) 
found i n the Gr ienmat t area. They have a broad, an
gular skul l w h i c h narrows noticeably below the eyes. 
The sk in is stretched taut over the bones, yet the shap
ing has a carved look about it. A l s o characteristic are 
the band-l ike eyel id and slightly melancholy gaze as 
wel l as the ornamental form o f the ear. 

The fragments 13a-c.l7 and 83 (plates 9; 11; 61) -
possibly also 15 (plate 10) - are o f fine-grained white 
l imestone w i t h fossil inclusions and come f rom the 
same shrine. They have clear-cut parts o f the body 
and feature saw and rasp marks on one or both sides. 

F i n d s 33.36 and 12 (plates 19; 9), l ikewise f rom the 
shrine i n the Gr ienmat t , have sturdy forms w h i c h 
seem slightly bloated and clumsy. The stone surface 
has been smoothed w i t h a coarse rasp (short irregular 
strokes). The thighs o f the Hercules 33 and 36 (plates 
19; 21), w h i c h merge wi th the drapery at the back o f 
the leg, noticeably narrow towards the knees. The 
calves o f the lower leg are p lump , the shinbone 
pronounced. 

The smal l heads 4 and 45 (plates 6; 33), both made 
o f fine-grained limestone, were found i n the theatre 
and the F l ü h w e g h a l d e shrine respectively. P l u m p 
faces determine the ful l , rounded heads. B o t h have a 
short receding forehead; their brows make a smooth 
t ransi t ion to the narrow brigde o f the nose. Th i s 
widens markedly towards the nostrils. In both pieces 
a short, dis t inct ive, slightly pro t ruding wedge-shaped 
upper l i p forms the t ransi t ion f rom the nose to the 
mouth . The profiles are l ikewise s imi la r ly worked. 
B o t h works are conv inc ing i n their careful execution, 
tautness and plastici ty. 

The right lower leg 20 and the sculpture fragment 
22 f rom Insula 35 (plates 11; 12) are very s imi la r i n 
style. Whether the upper a rm 16 (plate 10) is also one 
o f these organically formed extremities is uncertain. 
It was found together w i th 20, but it seems less organ
ical ly model led . 

Sandstone Sculptures and Reliefs 

The Hercules i n clipeus 44 (plate 32) and the upper 
part o f the fountain shaft 61 (plate 46) are o f dark red 
sandstone. B o t h gods have large eyes, set close under 
narrow eyebrows between a band-l ike upper and a 
narrow lower l i d . They give the impress ion o f having 

been attached to the surface and the inner corner o f 
the eyes touch the sides o f the nose. The short fore
head is d rawn together, the flat nose broadens grad
ually towards the mouth . The flat mou th is bordered 
by a pincer- l ike moustache and connects up to the 
ornamental ly-formed nostrils. Th i s sculptor used 
broad, coarse tools (e.g. a b road file). Nevertheless 
both works are o f such good quali ty that they re
flect the "style o f the t imes" and may date f rom the 
A n t o n i n e to early Severian per iod. 

Marble Sculptures and Reliefs 

Curren t ly only a few pieces can be allocated to this 
group, w h i c h were imported or worked by foreign 
(Italian, southern Gaul ish?) sculptors on site. C o m 
pared wi th Avenches , a smaller group o f the popula
t ion i n Augst seems to have had the f inancia l means 
to buy imports for themselves. 

The fragments o f the monumenta l marble altar 32 
(plates 14-18) belong to the fo rum complex. A com
petent group o f t ravel l ing sculptors may have been 
entrusted w i t h the design o f this complex w h i c h 
evolved i n northern Italy and was taken over by the 
northern provinces. The rendering o f the wreaths, 
bowl , jug and eagle on the fo rum altar 32 witness to 
the craftsmanship o f the sculptors; i n contrast the 
profiles seem slightly du l l and c lumsy and these were 
probably done by another sculptor. 

The marble fragments 50 and 51 (plates 35-39), 
probably f rom door frames, correspond i n composi 
t ion , decorative patterns, dressing technique and 
part ly i n style. The m a i n mot ive o f both friezes is a 
f lowering acanthus scroll inhabi ted by birds. O n the 
frieze f rom the Gr ienmat t 50 the scroll consists o f a 
somewhat angular stem covered wi th long flat acan
thus leaves; secondary shoots are lacking. The leaves, 
whose veins are indicated by fine lines, gain plast ici ty 
i n relat ion to the re l ief ground through d r i l l i ng along 
and under their contours. Four - or five-petalled flow
ers, accentuated by dr i l l ing , are lodged i n the span
drels between the scroll waves. Nes t ing and flying 
birds, an owl and snails enl iven the remain ing space. 

The marble fragments 51a-g (plates 38; 39), recov
ered f rom the temple on the S c h ö n b ü h l , depict a m a i n 
tendr i l scroll w i t h offshoots. Smaller acanthus leaves 
and sprouts (?) surround the flowers; only here are 
twisted flowers ( " W i r b e l b l ü t e n " ) . 

The frieze f rom the S c h ö n b ü h l 51 gives a more 
l ive ly impress ion f rom its composi t ion ; the scroll is 
more freely and organically sculpted, its foliage gain
ing plast ici ty through numerous dri l lholes i n the 
blank spaces, on the outer edge and on the stem, and 
its leaves partly over lapping the flowers. 

S imi l a r ly worked i n both friezes is the crossed cy-
m a t i u m ("Scherenkymation"); the pearl beading 
("Perlstab") f rom frieze 51 on the other hand seems 
clumsier and is surrounded by a border. The rel ief 
seems i n part not to have been quite f inished, a l-



though this impress ion may be due to the cond i t ion i n 
w h i c h it was found. In any case, the birds have more 
awkward and less var ied forms i n compar i son w i t h 
the frieze f rom the Gr ienmat t 50, where various, 
s t r ikingly exotic birds appear beside one another, sit
t ing, pecking or resting. The frieze f rom the G r i e n 
matt is overal l o f better quality; w i t h the exception o f 
the scroll , the rel ief decoration gives the impress ion o f 
being more organic and r ichly va r ied than that o f the 
S c h ö n b ü h l Temple . 

A s set out i n the catalogue, both friezes may have 
been carved i n the early F l a v i a n per iod. Differences 
i n craftsmanship between them are indeed evident, 
but they are nevertheless close to one another i n com
pos i t ion and decoration. It is possible that both or ig i 
nate f rom the same workshop. The variat ions i n com
pos i t ion and motives speak for different skil ls and 
temperaments rather than for a difference i n chronol 
ogy. D u e to the fine qual i ty o f the bu i l d ing ornamen
ta t ion and to other noticeable analogies, it is conceiv
able that the complex bu i ld ing ensembles were crea
ted by one large workshop i n w h i c h foreign sculptors 
and local craftsmen worked. 

The Lesb ian arched cyma t ium is f i l led w i t h a t r i 
partite element ( " B ü g e l k y m a t i o n mi t dreilappiger Bü
gelfül lung") and derives f rom southern G a u l i s h forms 
o f the Augustan per iod. M . T r u n k has compared this 
w i t h a fragment i n Orange w h i c h is astoundingly 
s imi la r and wh ich lets us suppose there to be inf luen
ces here f rom the southern G a u l i s h reg ion 2 8 . The tools 
and workshop waste found i n the C l a u d i a n fo rum i n 
K e m p t e n and the fo rum i n Bregenz suggest that trav
el l ing craftsmen were ac t ive 2 9 . 

Sculptures and Reliefs Produced by Local Sculptors 

B o t h o f the fragmented pinakes 56 and 57 (plate 42) 
prove that I tal ian furnishings were imi ta ted by local 
craftsmen: the flat representations, wh ich gain some 
plast ici ty through contour and scratch lines, have the 
appearance o f folk-art. Pan is scratched into the rel ief 
ground; the craftsman d i d not manage to portray the 
god i n perspective. The table foot 58 (plates 44-45) 
may have been worked by a local craftsman who was 
t ra ined by R o m a n sculptors and inspi red by I tal ian 
models; it displays strongly p rov inc i a l features. 

N e w insights and informat ion about the significance 
o f the co lon ia l town and its influences can only by 
gained when the architectural ornamentat ion f rom 
Augst and the sculpture mater ial f rom the other m u 
seums i n Swi tzer land have been systematically stud
ied. O f part icular interest w i l l be c lar i f icat ion on 
questions concerning workshops and the influences 
f rom northern Italy, the R h i n e area and G a l l i a N a r -
bonensis. The class o f wealthy landowners, w h i c h is 
otherwise widespread i n G a u l and along the R h i n e , 
does not seem to have emerged i n Augst. The pros
peri ty o f inhabitants was modest when measured 
against the f inancia l means o f people there. T h i s ob
v ious ly h indered a richer independent evolu t ion o f 
regional sculpture. 

(Translat ion: Ca thy A i t k e n and Chr i s toph M a i e r ) 

28 Trunk 135 with fig. 79. 
29 Cf. notes 4.5 to 74. 
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1 2-4 Statue einer Mutter-
und Schutzgöttin 

1933.561-567, 
1933.580, 
1933.1029-1030 

X X X 1933, Flühweghalde, 
Reg. 13,D 

2. Hälfte 2.-Mitte 
3. Jh. 

FK "Grossstein"-
Depot 

Kultbild? 

2 5 Venusstatuette 1958.12110 X X X 1958, KA, 
Kastellmauer, zwischen 
Türmen 3 und 4, Reg. 
20,D 

RMA; Kopie: in 
KA, Thermen 

X Garten, 
Thermen? 

3 6 Torso einer 
Venusstatuette 

1961.12172 X X x(?) x(?) 1961, Reg. 1, Ins. 30 hadrianisch-
antoninisch (?) 

FK Keramik 2. Hälfte 
2.- Mitte 3. Jh. 

Depot 
Museumsestrich 

Gartenschmuck 

4 6 Köpfchen einer Venus
oder Dianastatuette 

1950.138 X X X 1950, Nordwestecke 
Theater, Reg. 2,D 

flavisch-Anfang 
2. Jh. 

(Frisur ?) RMA vgl 45 Theater? 

5 7 Torso einer 
Dianastatuette 

1962.8723 X X X 1962, Sichelen 2, 
Reg. 4,B 

FK Keramik 
3. Jh., 1 Sesterz 

d.Hadrian, 1 An-
toninian d. Claudius 
(268-270) 

RMA Weihung 

6 7 Schoss mit Ober
schenkelansatz 

1933.130 X X X 1935, Flühweghalde, 
Reg. 13,D 

"Grossstein"-
Depot 

Weihung 

7 7 Statuette eines Putto 1937.780 X X X Augst Depot 
Museumsestrich 

8 8 Kopf einer Statuette, 
wohl Apollo 

1902.67 X X 1901, in der Arena des 
Theaters, Reg. 2 

Depot 
Museumsestrich 

Theater? 

9 8 fragmentierter Kopf 
mit Blüte 

1930.529 
(urspr. 1914.611) 

X X 1914, Tempel 
Grienmatt, 
Reg. 8,A 

Ende 1.-Anfang 
2. Jh. 

Vergleich mit 38 "Grossstein"-
Depot 

vgl. 38 Weihung 

M) 9 Oberkörperfragment 
von Merkurstatuette 

1952.115 X X X 1952, Joggeligarten, 
Reg. 1, Ins. 5 

2. Jh.? FK Stratigraphie Depot 
Museumsestrich 

Lararium? 

11 9 Schulterfigt. von 
gestückter Statue 

1914.230 X X X 1914, Grienmatt, 
Reg. 8,A 

"Grossstein"-
Depot 

Weihung 

12 9 Hand mit Stab, von 
überlebensgr. Statue, 
Aesculap? 

1914.228 X X X 1914, Grienmatt, 
Reg. 8,A 

"Grossstein"-
Depot 

vgl. 33,36 Weihung 

13 9 gestückte Statue einer 
männl. Gottheit 

1914.227 
229.231.234 

X X? X 1914, Grienmatt, 
Reg. 8,A 

"Grossstein"-
Depot 

vgl. 15,17,83 Weihung 

14 10 weiblicher Kopf 1949.1578 X leicht 
X 

X Augst "Grossstein"-
Depot 

Grabmal oder 
Ehrenstatue 

15 10 Oberkörperfragment 
einer gestückten Figur 

1914.233 X X? X 1914, Grienmatt 
Reg. 8,A 

"Grossstein"-
Depot 

vgl. 13,17, 83 

16 10 frgt. linker Oberarm mit 
Unterarm ansatz 

1981.6771.6772 X X X 1981, Reg. 1,1ns. 35 Keramik Ende 2.-
3. Viertel 3. Jh. 

"Grossstein"-
Depot 

vgl. 20, 22, 30 Gartenschmuck? 

17 11 linke Hand einer 
lebensgrossen Figur 

1907.2027 X X X Tempel Grienmatt, 
Reg. 8,A 

"Grossstein"-
Depot 

vgl 13,15,83 Weihung 

18 11 linke Hand einer Statue 1911.78 X X X wohl Augst, 
Grienmatt? 

"Grossstein"-
Depot 

Weihung 

19 11 Fingerfrgt. einer 
lebensgrossen Statue 

1960.2584 X X X 1960, Reg. 1, Ins. 30 1. Hälfte 1. Jh. Keramik 2. Hälfte 1. Jh. "Grossstein"-
Depot 

Gartenschmuck? 

20 11 Rechter Unterschenkel 
einer Statuette 

1918.36 X X X 1917, Reg. l,westl. 
Giebenacherstr. 

"Grossstein"-
Depot 

vgl. 16, 22, 30 Gartenschmuck? 

21 11 Rechter Fuss einer 
Statuette 

X X X? 1961, Reg. 1,1ns. 30 Loder 2. Jh. Depot 
Museumsestrich 

Gartenschmuck? 

22 12 Beinfrgt.(?) einer 
Statuette 

1981.6770 X X X 1981, Reg. 1,1ns. 35 "Grossstein"-
Depot 

vgl 16, 20,30 Gartenschmuck? 

23 12 Bruchstück eines Arms 
oder Beins 

1933.128 X X X 1933, Flühweghalde, 
Cella des Tempels, 
Reg. 13,D 

(2.-3. Jh.) FK(vgl. 1) "Grossstein"-
Depot 

Weihung 

24 12 Statuettenbasis 1933.127 X X X 1933, vor 
Vierecktempel 
Flühweghalde, 
Reg. 13,D 

(2.-3. Jh.) FK(vgl. 1) "Grossstein"-
Depot 

Weihung 

25 12 Statuettenbasis 1933.129 X X X 1933, nördl. 
Vierecktempel 
Flühweghalde, 
Reg. 13,D 

(2.-3. Jh.) FK(vgl. 1) "Grossstein"-
Depot 

Weihung 
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26 12 frgte runde Plinthe mit 
Füssen 

unbekannt X 

grau 
X X wohl Augst "Grossstein"-

Depot 
Weihung 

27 13 Körper eines Vogels 1928.617 X X X 1928, Reg. 1, Ins. 9 "Grossstein"-
Depot 

Gartenschmuck 

28 13 Vögelchen 1967.8714 a.b X X X? 1967, Reg. 1, Ins. 49 Depot 
Museumsestrich 

Halbfabrikat? 

29 Unterlebensgrosser 
Kopf 

1906.39 X X X? Augst X flavisch (Deutung 
auf Domitian) 

verschollen, 
ehemals Slg. J.J. 
Schmid 

30 Frgt. einer 
Rundskulptur 

1981.6773 X X 1981, Reg. 1, Ins. 35 X 2. Jh.? Keramik Ende 2.- 3. 
Viertel 3. Jh. 

verschollen vgl 16,20, 22 

31 13 Frgt .einer gestückten 
Figur 

1914.232 X X? X 1914, Tempel 
Grienmatt, Reg. 8,A 

z.Z. nicht 
auffindbar 

vgl. 13 Weihung 

32 14-18 Fragmente des 
Forumsaltars 

1918.38, 
1918.216, 
1935.349-356, 
1980.14922 + 
Neurunde 1990 

X X X 1918,1935, 1990, Reg. 
1, Forum, Ins. 11; 
1980, KA, Auf der 
Wacht,Reg. 17,C 

Mitte 1. Jh. Stil "Grossstein"-
Depot 

X Hauptforum 

33 19-20 Hercules mit Cerberus 1924.128 X X X 1924, Tempel 
Grienmatt, Reg. 8,A 

R M A vgl. 12, 36 Weihung oder 
Kultstatue 

34 21 Beinfrgt. mit 
Flügelschuh 

1930.528 
(urspr. 1914.614) 

X X X 1914, Tempel 
Grienmatt, Reg. 8,A 

"Grossstein"-
Depot 

Weihung 

35 21 frgt. Relief mit männl. 
Gottheit 

1975.11450 X X X 1975, K A , Reg. 20,X Keramik flavisch - 3. 
Jh. 

"Grossstein"-
Depot 

Votiv oder 
Tischfuss? 

36 21 frgt. Relief mit Bein 
und Mantel 

1907.636 X X X 1907, Grienmatt, 
Reg. SA 

"Grossstein"-
Depot 

vgl. 12,33 Weihung 

37 22 Relief mit nacktem 
Mann 

1959.11086 X X X 1959, Reg. 1, Ins. 24 Apodyterium 
Römerhaus 

Weihung 

38 22 Männerkopf von 
Hochrelief 

1914.309 X X X 1914, Nordmauer 
Vorhof Grienmatt, 
Reg. 8,A 

trajanisch Frisur R M A vgl. 9 Weihung 

39 23 Sandsteinblock mit 
Iuno 

1904.117 X X X 19. Jh., K A 3. Viertel 2.-
Mitte 3. Jh. 

Monumenttypus R M A Steingarten Weihung 

40 24-26 Victoriapfeiler 1905.2352, 
1928.704.705. 
731.732 

X X X? 1905, KA; 1928, 
Reg. 1, Südostecke Ins. 
9, Nordausgang des 
Forums 

3. Viertel 1. Jh. Stil R M A 1905. 
2352 

öffentl. 
Monument, 
Repräsentations
kunst 

41 27-30 Frgte eines 
Waffenfrieses 

1933.134.135, 
1976.5046F, 
4led Inv. 
unbekannt 

X X X? X? 1933.134.135 K A 
Südtor Kastellmauer, 
Reg. 2 0 4 1 c 
Grienmatt, Reg. 8; 
1976,KA,Kastellstr., 
Reg. 18 

41c 3. Viertel 1. Jh. Stil R M A 
Steingarten, 
"Grossstein"-
Depot 

1933. 
134.135 

südgallische 
Tradition 

öffentl. 
Monument, 
Repräsentations
kunst 

42 30 Frgte von Waffenfries, 
Tempel auf dem 
Schönbühl 

1918.128, 
1921.1209, 
1960.8037.8050. 
8059.8060.8096. 
8130 

X X? 1918,1921,1960, 
Schönbühl, Nordseite, 
Reg. 2 

3. Vierteil. Jh. Befund "Grossstein"-
Depot 

vgl. 41 öffentl. Bau; 
Tempelbezirk 

43 31 Frgte von Waffenfries, 
Grienmatt 

1916.573 a.b X X 1916, südöstliches 
Fhraemrnium des Bades 
Grienmatt, Reg. 8,B 

1916.57 
3b 

1916.573a: RMA 
Steingarten 

Gebälk, vom 
Badebezirk 

44 32 Hercules in Clipeus 1904.171 X X X 1877 aus Slg. J.J. 
Schmid, soll aus 
Kastellmauer stammen 
(Reg. 18) 

3. Viertel 2. Jh. Clipeus, Stil 
spätantoninisch-
frühseverisch 

"Grossstein"-
Depot, Kopie 
R M A Steingarten 

X vgl. 61 öffentl. Bau, Tor 
oder Stadtmauer? 

45 33 Köpfchen in Clipeus 1933.125 X X X 1933, Innenraum des 
Tempels 
Flühweghalde, Reg. 
13,D 

Depot 
Museumsestrich 

vgl. 4, Halb
fabrikat^) 

architektonischer 
Kontext? (Tür?) 

46 33 Gewandfrgt. einer 
weibl. Gottheit 

1981.1183 X X X? X? 1981, KA, Kastell-
Ostmauer Turm 10, 
Reg. 20,Z 

1. Jh. R M A Steingarten X Monumental
architektur, 
Besonderheit: 
Reste von 
Stuckierung 
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47 34 Quader mit Phallus 1960.7916 X X X 1960, Reg. 1, Hof von 
Ins. 31 

Depot 
Forumsschopf 

Privatbau 
(Handwerks
quartier) 

48 34 Frgt. Löwenkopf eines 
Wasserspeiers 

1928.633 X X X? X? 1928, SchönbühL 
Geröllhalde 
Nordabhang, Reg. 2 

3. Vierteil. Jh. Befund Tempel "Grossstein"-
Depot 

südgallische 
Tradition 

Tempel 

49 34 zwei Frgte mit 
Schuppen (Capricorn?) 

1927.41.42 X X? 1927, SchönbühL 
Geröllhalde 
Nordabhang, Reg. 2 

3. Vierteil. Jh. Befund Tempel " Grossstein" -
Depot 

Tempel 

50 35-38 Rankenfries, 
Türeinfassung, 
Grienmatt 

1898.75, 
1904.138, etc. 

X X? X? 1898,1904, etc., 
Grienmatt, Reg. 8,A 

3. Vierteil. Jh. Stil RMA, 
"Grossstein"-
Depot 

vgl. 51, 
fremde 
Bildhauer 
zusammen mit 
einheimischen 
Handwerkern? 

Tempel
architektur 

51 39 Türeinfassung, 
Schönbühl 

1904.112, 
1927.27, 
1928.625 

X X? X? 1904, 1927, 1928, 
SchönbühL Reg. 2 

3. Viertel 1. Jh. Stil " Grossstein"-
Depot 

vgl. 50, 
fremde 
Bildhauer 
zusammen mit 
einheimischen 
Handwerkern? 

Tempel
architektur 

52 40 frgt. Kapitell mit 
Schildbüsten 

1904.105 X X? X? 1840, in Fundamenten 
des Kastell-
Südwesteckturm, 
Reg. 20,C 

flavisch Clipei, Blattform R M A Garten X 

53 39 Kapitell mit Ansatz von 
Clipei 

1915.160 X X? X? 1914, Tor vom Vorhof 
des Grienmattareals, 
Reg. 8 

2. Jh. Stil "Grossstein"-
Depot 

Bereich 
Grienmatt? 

54 41 Kapitell mit sitzender 
Figur 

unbekannt X X 2. Jh.-1. Hälfte 
3. Jh.? 

Stil Aufstellung KA, 
Turnhalle 

55 41 Kapitell mit Götterkopf unbekannt X X 2. Jh.-1. Hälfte 
3. Jh.? 

Stil Depot Forums
schopf 

56 42 Relief mit Pan 1960.1922b X X X 1960, Reg. 1, Ins. 30 1. Jh. FK 3. Viertel 1.-
Anfang 2. Jh./Typus 

Depot 
Museumsestrich 

vgl. 57 Gartenschmuck 

57 42 Relief mit Meerwesen 1978.7937 X X X 1978, Reg. 1, Ins. 31 1. Jh. oder 1. 
Hälfte 2. Jh. 

FK 2. Hälfte 2. 
Jh./Stil/Typus 

Depot 
Museumsestrich 

vgl. 56 Gartenschmuck 

58 44-45 Bacchus-Tischfuss 1959.5194 X X X 1959, Reg. 1,1ns. 24 1. Hälfte 1. Jh. FK claudisch R M A Ausstattung Hof 
Ins. 24 

59 43 Tischfuss mit 
Raubtierpranke 

1960.2775 X X X I960, Reg. 1, Streurund 
Ins. 30 

"Grossstein"-
Depot 

Ausstattung 
Haus Ins. 30 

60 43 Beckenfuss mit 
Blattwerk 

unbekannt X X "Grossstein"-
Depot-

Ausstattung 

61 46 Brunnenstock mit 
Flussgott 

1984.26583 X X X 1984, Schmid-matt, 
Reg. 17,E 

3. Viertel 2. Jh. Stil/Typus R M A X vgl. 44 Brunnen 

62 46-47 Brunnenstock mit 
Liebespaar 

1978.23876 X X X? X? 1978, Reg. 1, 
Ins. 37, Strassen
graben Porticus 

1. Jh.-1. Hälfte 
2. Jh. 

FK 2. Hälfte 2. Jh. R M A Brunnen 

63 48 Teil eines 
Brunnenstockes mit 
Löwenkopf 

Privatsammlung 
E. Frey 

X X X 1941, Reg. 1, 
Kiesgrube Kastelen 

KA, Slg. E. Frey Brunnen 

64 48-51 Grabstein eines 
Händlers 

1894.477 X X X 1803, Gräberfeld (an 
Ausfallstrasse nach 
Basel), Reg. 15,A 

3. Vierteil. Jh. Stil R M A Grabmal 

65 52-53 Grabreliefeines 
Centurio 

1962.2079 X X X 1962,KA,KastelL 
Reg. 20,X 

1. Drittel 3. Jh. Tracht/Stil/Ikono-
graphie 

R M A Grabmal 

66 55 Giebel vom Grabstein 
eines Schankwirtes 

1960.65 X X X 1960, KA, zwischen 
Türmen 10 und 11, 
Reg. 20,C 

" Grossstein "-
Depot 

X GrabmaL 
Besonderheit: 
Farbspuren 

67 54 Giebel eines 
Grabmonuments mit 
kauernder Sphinx 

1904.119 X X X 1877, Augst R M A Steingarten Grabmal 

68 55 Relief mit Haupt der 
Medusa 

1904.151 X 

grau 
X X angeblich Augst Depot 

Forumsschopf 
Grabmal 
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69 56 Bildnis einer Frau 1916.391 X leicht 
X 

X 1913, Reg. 1, 
Kiesgrube Kastelen, 
Ins.4 

3. Viertel 2. Jh. Frisur/Stil "Grossstein" -
Depot 

X Grabmal 

70 57 Frgt. Relief mit 
zurückgewandter Figur 

1960.11160 X X X 1960, KA, 
Kastellmauer, in 
Turm 9, Reg. 20,A 

Z.Z. Werkstatt 
RMA 

X ? 

71 57 zwei Frgte von 
bekleideter Figur 

1906.42.1.2 X X X Augst, ehemals Slg. 
J.J. Schmid 

"Grossstein"-
Depot 

? 

72 58 rechter Fuss 1960.8090 X X X 1960, Nordseite 
SchönbühltempeL 
Reg. 2 

1. Jh.? Befund Tempel "Grossstein"-
Depot 

Tempelareal 

73 58 Frgt. mit Ansatz eines 
Stiefels? 

1960.8038 X X? X 1960, Schönbühl, Reg. 
2 

"Grossstein"-
Depot 

74 58 frgt. Kalksteinplatten 1935.394, 
1964.399; 
1935.395-397, 
1935.399-400 

X X X 1935: Reg. 1,1ns. 11, 
beim Altar des Haupt
forums; 1964: 
Ins. 11/12 

"Grossstein"-
Depot 

Forumsdeko
ration 

75 59 frgt. Block eines 
Frieses mit Schale und 
Rinderkopf 

1962.11203 X X 1962, KA, 
Kastellmauer, 
Reg. 20,Y 

"Grossstein" -
Depot 

X Grabbau? 

76 60 Mithrasrelief 1906.798 X X angeblich Augst Depot 
Historisches 
Museum Basel 

77 • Kopf eines 
Gefangenen, vgl. 42 

unbekannt X? X X? X? 1960, Schönbühl, 
Reg. 2 

X 1. Jh.? Tempelbereich 

78 Torso eines 
"Gefangenen" 

1904.157 X? X Augst X 

79 - Relief mit Krieger unbekannt X angeblich Augst X 

80 61 Relieffrgt. eines Torso unbekannt X unbekannt X 

81 61 Pantherkopf von 
Marmortisch 

unbekannt X X? X? X? 1802, Grienmatt, 
Reg. 8,A 

X Tisch, Tempel
bezirk Grienmatt 

82 61 Statuettenbasis 1906.53 Tuff X X Augst "Grossstein"-
Depot 

Votiv, antik? 

83 61 Skulprurfrgt. 1915.43 X X 1915, Tempel 
Grienmatt, Reg. 8,A 

"Grossstein"-
Depot 

vgl 13,15,17 

84 61 Marmorfrgt. 1914.429 X X? 1914, bei Südmauer 
des Vorhofs im 
östlichen Teil des 
Tempels Grienmatt, 
Reg. 8 A 

"Grossstein"-
Depot 

85 61 Marmorfrgt. 1914.430 X X? 1914, Südmauer 
VorhofTempel 
Grienmatt, Reg. 8,A 

"Grossstein"-
Depot 

frgt. = fragmentiert Ins. = Insula 
Frgt. = Fragment Reg. - Region 
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82 
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3 N r . 14 
200 
5 N r . 36 
2 N r . 8 
3 N r . 16 
6 N r . 48 
31 N r . 44 

40 
44 
64 
67 
68 

138 N r . 5482 
138 N r . 5483 
135f. N r . 5478 
139 N r . 5486 
136 N r . 5479 

Bossert Parent 
194 N r . 1101 
7 N r . 54 
32 N r . 54 

41c 
50 
64 
81 

Parent 1809, 24 Zeichnungsnr . 7 
Parent 1802, Zeichnungsnr. 3 
Parent 1806, Zeichnungsnr. 8 
Parent 1802, Zeichnungsnr. 2 

Fundorte 

Augst 
- F l ü h w e g h a l d e 1.6.23.24.25.45 
- F o r u m 32a-f.32h-r.74 
- Gr i enma t t 9.11.12.13.15.17.18(?).31.33.34.36.38.41c(?) 

43.50a.50g.50i-m.50o-s.50D.53.81.83.84.85 
- G r ä b e r f e l d (Region 15,A) 64 
- Insula 5 10 
- Insula 9 27.40 
- Insula 24 37.58 
- Insula 30 3.19.21.56.59 
- Insula 31 47.57 
- Insula 35 16.22.30 
- Insula 37 62 
- Insula 49 28 
- Kas te len 63.50t.u(?).69 
- S c h ö n b ü h l 42a.c-d.42g-h.48.49.51b-d.51f-g.72.73.77 
- Sichelen 2 5 
- Steinler 20 
- Theater 4.8 
- n ä h e r e r Fundor t nicht bekannt 7.14.29.42b.42e-f.50b-d.50f.50h 

50A-B.51a.51e.67.71.78.82 
- angeblich Augst 18.26.41c.68.76.79 

Kaiseraugst 
- A u f der Wach t II 32g 
- Kas te l lmauer 2.40(Inv. 1905.2352).41a-b.44.46.50e.50n.50C 

52.66.70 
- Reg ion 18 41e.50v 
- Reg ion 2 0 , X 35 
- R e g i o n 2 0 , Y 75 
- Schmidmat t 61 

- n ä h e r e r Fundor t nicht bekannt 39 

Fundor t unbekannt 41d.50w.54.55.60.80 
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Kap i to l in i s che Tr ias 48. 
K o l o n i e g r ü n d u n g 12. 
K o p f 
- einer F r a u 14.69 11; 13; 32; 55; 102ff; 117; 118; 

121. 
- eines Gottes 8.9 11; 28; 118; 121. 
- eines Mannes 38.77.78 11; 55; 63; 112; 117; 118; 

121. 
K ö p f c h e n eines Kaisers(?) 29 36. 
K u l t e , orientalische (Isis, Osi r i s , Serapis, Cybele u n d 
At t i s , Mi th ra s , Sabazios) 109ff. 

L 
Lorbeer 43; 48. 
L o k a l p r o d u k t i o n bes. 12lf . 

M 
M a r m o r 11; 116; 117. 
M a r m o r r e l i e f 
- m i t P a n 56 11; 89; 117; 119; 122. 
- m i t Meerwesen 57 11; 89; 119; 122. 
M e r k u r 10 29. 
M i l i t ä r 12; 59; 60; 116. 
-lager 12; 13; 116. 
-tracht 65 98. 
M i t h r a s 
-kult 109. 
-rel ief 76 11; 108ff. 
M u t t e r g ö t t i n 1 11; 17ff; 118f. 
Myste r ienkul t s. K u l t e , orientalische 109ff. 

R 
Rankenfries 50.51.64 10; 11; 12; 74ff; 82ff ; 95; 116; 
117; 118; 122. 

Rel iefblock m i t Phal lus 47 11; 71; 119. 
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Sandstein 11; 116. 
Sch i ld 41.42.43 11; 61ff; 118. 
Schlange 52.76 75; 84. 
Selene 63 93f. 
Spolie 2.44.46.52.66.69.70 11; 13; 23f ; 60; 68f ; 70; 
84f ; 99f ; 102ff; 121. 
S t a d t g ö t t i n , Tu te la 21; 22. 
Statuettenbasis 24.25.26.82 11; 17; 34f.; 114; 119. 
Stier 75.76 11; 107; 108; 109. 
Sucellus 105. 
Szepter 30. 

T 
Tischfuss 
- mi t B a c c h u s b ü s t e 58 11; 90; 120; 122. 
- m i t Pan therkopf 81 113; 116; 118. 
- m i t Raubt ierpranke 59 91; 119. 
T r o p a e u m 41a 61; 63. 

V 
Venus 2.3 11; 13; 23f ; 119; 120 s. auch 6 
Vierecktempel , g a l l o r ö m i s c h 22; 118f. 
V o g e l 27.28.50.51 11; 35; 74ff; 82ff; 120. 

W 
Waffendarstellungen 41-43 11; 12; 61ff; 112; 118. 
Wasserspeier m i t L ö w e n k o p f 48 11; 71. 
W e r k s t ä t t e n 118; 121. 
Windgo t t 76 108. 
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Nekropo le 120f. 
Nischengrabstein s. 64 
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Tafel 1 Topographischer P l a n der Colonia Augusta Raurica (Augst) u n d des Castrum Rauracense (Kaiser
augst). Rot Regioneneintei lung. Stand 1989. Z u den Fundpunk ten vgl . die Fundstellenangaben i n 
Kata log , Text und G e s a m t ü b e r s i c h t . Z u den F u n d s t ü c k e n aus dem H e i l i g t u m auf der F l ü h w e g h a l d e 
vgl . A b b . 2. M . 1:12000. 





1 Fragmente einer Mut te r - u n d S c h u t z g ö t t i n aus Ka lks t e in : l b - c F ü l l h o r n ; l d rechter Un te ra rm; 
l e rechte H a n d (s. auch Tafel 2;4). M . 1:5. 







Tafel 6 3 Torso einer Venusstatuette; 4 K ö p f c h e n einer Venus- oder Dianastatuette. M . 1:3. 







13b 13c 

Tafel 9 10 O b e r k ö r p e r f r a g m e n t v o n Merkurstatuette; 11 Schulterfragment v o n ges tück te r Statue; 12 H a n d 
mi t Stab, v o n ü b e r l e b e n s g r o s s e r Statue (Aesculap?); 13a-c Fragmente einer ge s tück t en Statue. 
10 M . 1:2; 11.12.13a-c M . 1:4. 



Tafel 10 14 Weib l i che r K o p f ; 15 O b e r k ö r p e r f r a g m e n t einer g e s t ü c k t e n Figur ; 16 fragmentierter l inker Ober
a rm mi t Unterarmansatz . 14.16 M . 1:3; 15 M . 1:5. 



17 L i n k e H a n d einer lebensgrossen Figur; 18 l inke H a n d einer lebensgrossen Figur; 19 Fingerfrag
ment einer lebensgrossen Statue aus M a r m o r ; 20 rechter Unterschenkel einer Statuette; 21 rechter 
Fuss einer Statuette aus M a r m o r . 17.18.20 M . 1:3; 19 M . 1:1; 21 M . 1:2. 









Tafel 15 32j-k Fragmente des oberen Abschlussprofi ls ; 32e Eckb lock des Sockelprofils; 32k De t a i l des obe
ren Abschlussprofi ls (s. Tafe l 14;16-18). 32j-k M . 1:5 (32k unten rechts M . 1:3); 32e M . etwa 1:3. 



Tafel 16 321-0 Plattenfragment mi t E ichenkranz u n d A d l e r v o m Forumsal ta r 32, A l t - u n d Neufunde (s. Tafel 
18). M . 1:7. 





321 D e t a i l mi t E ichenkranz u n d A d l e r v o n Plattenfragment des Forumsal tars 32 (s. Tafel 16); 
32p D e t a i l mi t Lorbeerkranz, Opferschale u n d -kanne v o n Plattenfragment des Forumsaltars 32 
(s. Tafel 17). M . 1:3. 



Tafel 19 
ÊÊKÊÈÊÊÊÈ 

Tafel 19 33 Hercules mi t Cerberus aus dem H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t (s. Detai ls Tafel 20). M . 1:7. 



Tafel 20 33 Deta i ls des Hercules: K o p f des Gottes u n d Hundes sowie R ü c k s e i t e des Hochrel iefs mi t L ö w e n 
fell . M . oben 1:3, unten etwa 1:4. 



Tafel 21 35 Sockel mi t m ä n n l i c h e r Gotthei t ; 34 Beinfragment mi t F lüge l s chuh ; 36 Beinfragment m i t M a n t e l 
rest. 35 M . 1:7; 34.36 M . 1:5. 



Tafe l 22 37 R e l i e f mi t nacktem M a n n ; 38 M ä n n e r k o p f v o n Hochrel ief . 37 M . 1:5; 38 M . 1:3. 



Tafel 23 39 B l o c k mi t Iuno, v o n Vie rgö t t e r s t e in (? ) . M . 1:7. 



Tafel 24 40 Pfei ler mi t Dars te l lung der V i c t o r i a , 
v o m F o r u m . Vorderans icht u n d De ta i l . 
M . 1:15, Ausschni t t mi t G ö t t i n 1:10. 
S. Tafel 25-26. 









41a Eckb lock mi t Gefangenem, Schi lden u n d G l a d i u s (1. Ans ich t ) v o n Waffenfries 41, s. Tafel 
27;29-30. M . 1:7. 





Tafel 30 41c B l o c k mi t carnyx, Sch i ld u n d T r o p a i o n v o n Waffenfries aus der Gr ienmat t , verschollen. Ze ich 
nung A . Parent, s. Tafel 27-29; 41d-e Schildfragmente v o n Waffenfries, s. Tafel 27-29; 42 Frag
mente des Waffenfrieses v o m T e m p e l auf dem S c h ö n b ü h l : Beinfragment 42a; 42b-e Schildfrag
mente; 42g-h B r u c h s t ü c k e mi t P f e i l b ü n d e l n . 41c ohne Massstab; 41d-e M . 1:7; 42a-h M . 1:4. 



Tafel 31 43 Fragmente eines Waffenfrieses aus dem B a d i n der Gr ienmat t : 43a B l o c k mi t Schi lden; 
43b B l o c k mi t Ova l sch i ld , verschollen. M . 1:7. 



• M - : 

mm, 
m0 

Tafel 32 44 B l o c k mi t Hercules i m clipeus. Ze ichnung J .J . N e u s t ü c k . M . 1:7. 



46 

Tafel 33 45 K ö p f c h e n i m clipeus; 46 Gewandfragment einer weib l ichen Got thei t . 45 M . 1:3; 46 M . 1:10. 



Tafel 34 47 Quader mi t Phal lus; 48 fragmentierter L ö w e n k o p f eines Wasserspeiers; 49 Fragmente mi t 
Schuppen. 47 M . 1:7; 48.49 M . 1:5. 



Tafel 35 50 T ü r r a h m u n g . Fries mi t Akanthusranke aus d e m H e i l i g t u m i n der Gr ienmat t . M . 1:4, s. Tafel 
36-38. 







Tafel 38 50 T ü r s t u r z des Frieses aus der Gr ienmat t ; 51 T ü r r a h m u n g . Fr ies mi t Akanthusranke v o m T e m p e l 
auf dem S c h ö n b ü h L 51a De t a i l des Rankenfrieses; 51c B l o c k mi t Rankenfries. S. Tafel 39. M . 1:4. 



Tafel 39 51 T ü r r a h m u n g . Fr ies mi t Akanthusranke v o m T e m p e l auf d e m S c h ö n b ü h l , schematische A n o r d 
nung der erhaltenen Fragmente; 53 fragmentiertes K a p i t e l l m i t Ansa tz v o n clipei. 51 M . 1:10; 
53 M . 1:12. 



Tafel 40 52 K a p i t e l l mi t S c h i l d b ü s t e n . U n t e n l inks Ze ichnung J .J . N e u s t ü c k . M . 1:12. 



Tafel 41 54 K a p i t e l l mi t sitzender Figur ; 55 K a p i t e l l mi t G ö t t e r k o p f . M . 1:12. 



57 



Tafel 43 59 Tischfuss mi t Raubt ierpranke; 60 Beckenfuss mi t Blat twerk. 59 M . 1:5; 60 M . 1:10. 



Tafel 44 58 Tischfuss m i t B a c c h u s b ü s t e aus Ka lks t e in . M . 1:2. 





Tafel 46 61 T e i l eines Brunnenstockes mi t K o p f eines Flussgottes; 62 T e i l eines Brunnenstockes mi t Liebes
paar, Seitenansicht u n d Schnitt , s. Tafel 47. M . 1:4. 



Tafel 47 62 T e i l eines Brunnenstockes mi t Liebespaar, Vorderans icht u n d Detai ls . M . 1:3, unten rechts ohne 
Massstab. 



63 T e i l eines Brunnenstockes mi t Löwenkopf ; 64 Grabs te in eines H ä n d l e r s , D e t a i l mi t Verstorbe
nem, s. Tafel 49-51 . 63 M . 1:7; 64 M . 1:5. 



64 



Tafel 50 64 Grabs te in eines H ä n d l e r s . Vorderans icht u n d Ze ichnung A . Parent. M . 1:12. 



Tafel 51 64 Grabs te in eines H ä n d l e r s . Ze ichnung u n d Schnitte. M . 1:12, 



Tafel 52 65 Grabre l i e f eines centuno mi t F rau . M . 1:2. 













72 Rechter Fuss; 73 Fragment m i t Ansa tz eines Stiefels(?); 74a-g fragmentierte Kalkste inpla t ten; 
74a-b Plattenfragmente m i t Delphinen(?) u n d Schnitt . M . 1:3. 



Tafel 59 75 B l o c k eines Frieses mi t Schale u n d Rinderkopf . M . 1:4. 



Tafel 60 76 Mithrasrel ief . Vorde r - u n d l inke Seitenansicht, unten Schnitt . M . 1:1 



77-79 n icht abgebildet; 80 Fragment eines Torsos; 81 Pan therkopf v o n M a r m o r t i s c h ; 82 Statuetten
basis mi t Füssen ; 83 Fragment aus Ka lks t e in ; 84-85 Fragmente aus M a r m o r . 80 M . 1:3; 81 ohne 
Massstab; 82 M . 1:2; 83-85 M . 1:3. 












