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Das Jahr 1993 im Rückblick 

D i e Regierung des Kan tons Basel-Landschaft hat i n verschiedenen Dienststel len eine Strukturanalyse veran
lasst; so auch i m A m t für M u s e e n u n d Archäo log i e . D i e Resultate der Erhebungen werden für das Jahr 1994 
erwartet. 

Augusta R a u r i c a ist wieder u m einige At t rak t ionen reicher geworden. A u f dem F o r u m steht neu ein or iginal
getreuer Abguss des altbekannten Victor iapfei lers . V o r dem Osttor s ind die Rekonstrukt ionsarbei ten an der 
Grabro tunde beendet worden, u n d i n der neugestalteten fabrica des M u s e u m s demonstr ieren e in Schuhmacher 
u n d e in Bronzeschmied an bes t immten Tagen r ö m i s c h e Handwerks t rad i t ionen . A u f reges Interesse ist der «Tag 
der offenen T ü r » gestossen. Gerade we i l i n diesem Jahr keine Grossgrabungen d u r c h g e f ü h r t worden sind, bot 
m a n der B e v ö l k e r u n g z u m ersten M a l die Gelegenheit, einen B l i c k hinter die Ku l i s s en aller Abte i lungen z u 
werfen. S p e k t a k u l ä r e Funde s ind auch aus Kaiseraugst keine z u vermelden. I m Sager konnten, vo r der endgü l t i 
gen Z e r s t ö r u n g , weitere Tei le des G r ä b e r f e l d e s beobachtet werden, u n d west l ich der Kas te l lmauer ist ein neuer 
Steinbruch nachgewiesen worden. D i e Pub l ika t ionen des R ö m e r m u s e u m s s ind der Körpe rp f l ege (Baden u n d 
Salben), den M o s a i k e n u n d den Al t funden aus einer Augster Kiesgrube gewidmet. A u c h der vorliegende B a n d 
der Jahresberichte beinhaltet eine Fü l l e v o n neuen Untersuchungsergebnissen. So werden die Forschungsresul
tate der letzten Jahre (Rundskulpturen, Glas , Archi tek tur , M o s a i k e n u.a.) i n einer Zwischenbi lanz z u e inem 
umfassenden Ü b e r b l i c k ü b e r die urbanistische En twick lung u n d die s o z i o - ö k o n o m i s c h e n Strukturen der Stadt 
zusammengefasst. Wicht ige Aufsch lüsse z u m Aussehen der ant iken Stadt oder einzelner G e b ä u d e geben oft 
auch Aufzeichnungen und P l ä n e aus den letzten Jahrhunderten u n d alte Fotografien. M i t diesen Hi l f smi t t e ln 
e rhä l t m a n sowohl be i den Konservierungs- u n d Restaurierungsarbeiten a m Osttor, be i der Theatersanierung 
als auch bei der Erforschung der ant iken Topographie Aufsch lüsse ü b e r Befunde, die heute ohne sie verloren 
w ä r e n . A u s demselben G r u n d ist auch die Aufarbei tung v o n Al t funden v o n grosser Bedeutung. So werfen einige 
a u s g e w ä h l t e Beispiele aus einer Augster Kiesgrube a m Fusse v o n Kaste len ein Schlaglicht auf die B e v ö l k e r u n g s 
zusammensetzung eines Gebietes, das durch den Kiesabbau unwiederbr ingl ich ze r s tö r t worden ist. Schon 
ver loren geglaubt hatte m a n eine wertvolle Glasschale, die 1946 i n e inem b le ige fü t t e r t en Holzsarkophag i n 
Kaiseraugst z u m Vorsche in gekommen war und, zusammen m i t d e m Grabensemble, erst jetzt umfassend 
bearbeitet werden konnte. Weitere Al t funde s ind mi t H i l f e der Atomabsorptionsspektralanalyse untersucht 
worden. D a b e i stellte sich heraus, dass zwei der 27 untersuchten Bronzestatuetten, wie vermutet, F ä l s c h u n g e n 
des 19. Jahrhunderts sind. Karin Kob 
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Zum Andenken an Frau Prof. Dr. Elisabeth Schmidt 

F r a u Prof. D r . El isabeth Schmid , emeritierte O r d i n a 
r ia für Urgeschichte der U n i v e r s i t ä t Basel, hat i n der 
N a c h t des 26727. M ä r z 1994 i n ih rem 82. Lebensjahr 
unsere Wel t verlassen. In tiefer Trauer m ü s s e n w i r 
v o n unserer g e s c h ä t z t e n Leh re r in u n d K o l l e g i n A b 
schied nehmen. Sie w i r d uns für unsere wissenschaft
l iche Arbe i t stets e in V o r b i l d sein. 

Geboren wurde F r a u S c h m i d a m 17. J u l i 1912 i n 
Fre iburg/Br . , wo sie nach der Schulausbi ldung auch 
ihre u n i v e r s i t ä r e A u s b i l d u n g absolvierte. Sie stu
dierte die F ä c h e r Geologie , Zoologie , P a l ä o n t o l o g i e 
u n d Urgeschichte. 1937 brachte sie ihre p a l ä o n t o l o g i 
sche Disser ta t ion ü b e r Z a h n - u n d Gebissuntersu
chungen an p l e i s t o z ä n e n u n d rezenten Fehden z u m 
Abschluss . Zwischen 1937 u n d 1962 bekleidete sie A s 
sistentinnenposten an den U n i v e r s i t ä t e n v o n F r e i 
burg/Br. , Breslau, B o n n u n d K ö l n u n d ü b e r n a h m 
w ä h r e n d den Kriegsjahren auch Institutsleitungen. 

Besonders die Jahre w ä h r e n d der nat ionalsozial is t i 
schen Herrschaft i n Deutsch land waren für F r a u 
S c h m i d nicht leicht. Entgegen der damals herrschen
den Ideologie, welche für eine F r a u i n i h r e m A l t e r nur 
die F a m i l i e n g r ü n d u n g als e inzig erstrebenswertes Z i e l 
vorsah, woll te sie s ich weiter u m ihre wissenschaft
l i chen Z ie le u n d Aufgaben k ü m m e r n . Daraus läss t 
s ich vie l le icht a m besten ableiten, wie ü b e r z e u g t F r a u 
S c h m i d bereits i n dieser f r ü h e n Phase ihrer wissen
schaftlichen Laufbahn v o n ihren Z i e l en war u n d wie 
konsequent sie diese auch zu erreichen suchte. 

N a c h den Kriegsjahren habil i t ierte s ich F r a u 
S c h m i d 1949 an der U n i v e r s i t ä t F re iburg /Br . u n d 
1951 an der Phi losophisch-Naturwissenschaft l ichen 
F a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t Basel . B i s 1962 diente sie i n 
der Lehre beiden U n i v e r s i t ä t e n , u n d ab 1953 arbei
tete sie i n dem v o n ih r u n d Prof. R u d o l f Laur-Belar t 
g e g r ü n d e t e n L a b o r a t o r i u m für Urgeschichte i n Basel . 
A u s der sehr p r ä g e n d e n Zusammenarbei t m i t Rober t 
La i s , welcher an der U n i v e r s i t ä t F re iburg /Br . die Se
dimentanalyse b e g r ü n d e t e , ü b e r n a h m sie dessen M e 
thoden u n d entwickelte diese stetig i n Zusammen
hang mi t a r c h ä o l o g i s c h e n Sedimenten weiter. Diese 
Arbe i t gipfelte schliesslich 1958 i n der noch heute 
grundlegenden P u b l i k a t i o n « H ö h l e n f o r s c h u n g u n d 
S e d i m e n t a n a l y s e » . 1960 wurde F r a u S c h m i d zur a.o. 
Professorin be fö rde r t , zwe i Jahre s p ä t e r ging das L a 
bor für Urgeschichte v o n der Schweizerischen Gesel l 
schaft für U r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e an die U n i v e r s i t ä t 
Basel übe r . 1972 ernannte die U n i v e r s i t ä t Basel F r a u 
S c h m i d zur O r d i n a r i a für Urgeschichte. I m gleichen 
Jahr erschien auch eine zweite bedeutende P u b l i k a 
t ion v o n ihr, n ä m l i c h der Tierknochenat las für P r ä h i 
storiker, A r c h ä o l o g e n u n d Q u a r t ä r g e o l o g e n , welcher 
noch heute ein anerkanntes Standardwerk für die A r -
c h ä o z o o l o g i e darstellt. 1976 bekleidete F r a u S c h m i d 
als erste F r a u an der U n i v e r s i t ä t Basel das A m t einer 
D e k a n i n der Phi losophisch-Naturwissenschaft l ichen 
F a k u l t ä t . 



E i n e n wicht igen Stellenwert i n i h r em Wirkungs 
kreis nahm die Lehre an der U n i v e r s i t ä t Basel ein. 
Seit den sechziger Jahren bot sie breit gefächer te , 
stark i n t e r d i s z i p l i n ä r a b g e s t ü t z t e Lehrveranstal tun
gen an, i n welchen sie A r c h ä o l o g i e u n d naturwissen
schaftliche M e t h o d e n z u verb inden verstand. Dieser 
i n t e r d i s z i p l i n ä r e Ansa tz i n Lehre u n d Forschung war, 
v o n heute aus betrachtet, eine echte Pionier le is tung. 

El isabeth S c h m i d hatte als eine der ersten den Aussa
gewert faunistischer Reste aus a r c h ä o l o g i s c h e n A u s 
grabungen erkannt u n d i n zahlreichen eigenen A r b e i 
ten dargelegt. So ist es nicht verwunder l ich , dass sie 
einerseits i n ihren Lehrveranstal tungen da fü r gesorgt 
hatte, dass mehrere Genera t ionen v o n Student innen 
u n d Studenten e in Augenmerk für Knochenfunde auf 
ihren künf t igen Grabungen entwickeln konnten. A n 
dererseits veranlasste sie, dass i n ihrer n ä c h s t e n U m 
gebung - i n Basel-Stadt, Basel land u n d nicht zuletzt 
i n Augusta R a u r i c a - schon seit den s p ä t e n 1950er 
Jahren Knochenfunde auf den Ausgrabungen syste
mat isch geborgen, gewaschen u n d aufgehoben wur
den. M i t diesem Anl iegen , das damals, vo r a l lem auch 
für Grabungsobjekte j ü n g e r e r Epochen, u n ü b l i c h war 
u n d heute s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ist, hat F r a u S c h m i d 
ebenfalls Pionierarbei t geleistet. 

El isabeth S c h m i d hat sich i n Augusta R a u r i c a stark 
u n d auch p e r s ö n l i c h engagiert. V o n 1961 bis 1969 
verbrachte sie jede W o c h e einen Halb tag i m R ö m e r 
museum, wo sie die T ie rknochen aus den laufenden 
Ausgrabungen osteologisch best immte u n d i n hand
schrift l ichen L i s t en festhielt. B i s 1974 hat sie dieses 
Engagement mi t e inem etwas reduzierten Pensum 
weiterverfolgt: Schliessl ich war so eine D o k u m e n t a 
t ion v o n mehreren Bundesordnern U m f a n g mi t T a u 
senden v o n Best immungsl is ten entstanden. M a n c h e 
interessante Deta i ls hat F r a u S c h m i d i n zahlreichen 
A u f s ä t z e n publ iz ier t , doch fand sie, neben ihrer Lehr 
tä t igke i t , nie Ze i t für eine Gesamtauswertung ihrer 
Arbe i t an den «Speiseabfä l len» v o n Augusta Raur i ca . 
T y p i s c h für ih r Engagement für die a r c h ä o l o g i s c h e 
Sache u n d auch für ihre Gros szüg igke i t war, dass E l i 
sabeth S c h m i d uns beiden ehemaligen S c h ü l e r n Jahre 
s p ä t e r erlaubte, ihre 210000 Knochenbes t immungen 
auszuwerten u n d 1988 z u publ iz ieren. Es konnte da
mi t der mi t Abs t and gröss te Tierknochenbestand v o n 
e inem Fundpla tz des I m p e r i u m R o m a n u m veröf fen t 
l icht u n d der Forschung zugäng l i ch gemacht werden. 

U n t e r den Augster A u f s ä t z e n v o n El isabeth S c h m i d 
z u ausgesuchten osteologischen T h e m e n f inden sich 
sowohl methodisch völ l ig neue Arbe i t en als auch sol
che ü b e r E x o t i k a (z .B. einen L ö w e n z a h n oder r ö m e r 
ze i t l ich gesammelte Fossi l ien) . Sie hat Knochenana ly
sen nicht nur m i t zoologisch-anatomischer u n d er
n ä h r u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Fragestellung durchge
führ t , sondern auch physikal isch u n d technologisch 
gearbeitet. So betrat sie wiederholt methodisches 
Neu land , etwa b e i m Nachweis r ö m i s c h e r Le imsieder 
i n Augst aufgrund «ausgelaugter» K n o c h e n s t ü c k e ; be i 

ihren Ü b e r l e g u n g e n zur Strapazierung r ö m i s c h e r 
Strassen aufgrund verrundeter Knochenspl i t te r aus 
den Augster Strassenschotterschichten oder be i der 
Beantwortung v o n Fragen nach der Herstel lung v o n 
G e r ä t e n aller A r t . 

F r a u S c h m i d bl ieb ü b e r ihre Emer i t i e rung hinaus so
woh l i m wissenschaftlichen Bere ich wie auch i n u n i 
v e r s i t ä r e n Belangen sehr akt iv. Sie war massgeblich 
a m Aufbau u n d an der Gestal tung der Seniorenuni
ve r s i t ä t beteiligt u n d für diese bis 1991 als P r ä s i d e n 
t i n der P r o g r a m m k o m m i s s i o n tä t ig . 

M i t dem T o d v o n F r a u Prof. El isabeth S c h m i d ha
ben w i r eine ausserordentliche Wissenschaft lerin, 
eine hervorragende Lehre r in u n d eine v o n al len ge
schä t z t e K o l l e g i n verloren. Ihr T o d h in t e r l ä s s t sowohl 
i n unserem wissenschaftlichen wie auch i n unserem 
pr ivaten Leben eine unersetzbare L ü c k e . Diese k ö n 
nen w i r nur dadurch ausfül len , dass w i r ihren Geis t i n 
unserem wissenschaftlichen wie auch pr ivaten W i r 
ken fortleben lassen. 

Jörg Schibier und Alex R. Furger 
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Augusta Raurica 
Jahresbericht 1993 
A l e x R . Furger 
(mit Be i t r ägen v o n C l a u d i a Bossert-Radtke, A n d r e a F rö l i ch , Sy lv i a Fünfsch i l l ing , K a r i n K o b , De t l e f L iebe l , 
U r s Mül l e r , Beat R ü t t i , Debora Schmid , Peter -Andrew Schwarz u n d M a r c o W i n d l i n ) 

Zusammenfassung: 
Im Jahresbericht der drei archäologischen Abteilungen von Augusta Raurica - «Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst», «Römermuseum» sowie 
«Konservierungen und Ruinendienst» - sind die Arbeiten und Ereignisse des Jahres 1993 zusammengefasst. In knapper Form werden Führun
gen, Vorträge, EDV-Entwicklungen, laufende Forschungsprojekte, Publikationen, Ausgrabungen, museumspädagogische Aktionen, Umsatzzah
len des Römermuseums und Restaurierungsmassnahmen aufgeführt. Während die Detailberichterstattung zu den Ausgrabungen in Augst und 
in Kaiseraugst sowie über die Sanierungsarbeiten im Theater in separaten Aufsätzen erfolgt, kommen hier verschiedene Projekte ausführlicher 
zur Sprache: das Problem von Raubgräbern mit Metalldetektoren, die im «Römischen Haustierpark Augusta Raurica» gemachten Erfahrungen, 
die Vorbereitungen zu einem «Römischen Geschichtspfad in Augusta Raurica», die umfangreiche EDV-Erfassung von alten Grabungsakten und 
Museumsinventar en, die Konservierungsarbeiten in den Werkstätten, die Arbeiten des Ruinendienstes sowie 17 laufende archäologische und 
11 naturwissenschaftliche Auswertungsprojekte. 

Schlüsselwörter: 
Augst BL, EDV, Eisen/Schmieden, Bekleidung/Schuhe, Informatik, Institutionen, Inventarisierung, Kaiseraugst AG, Konservierung, Museen, 
Public Relations, Rekonstruktionen, Römische Epoche, Tiere, Werkstätten. 

Allgemeines und Personelles 

(Alex R . Furger) 

Strukturanalyse 

D i e zwei aufeinanderfolgenden Strukturanalysen, die 
uns fast das ganze Jahr mi t v i e l Arbe i t u n d unendl ich 
v i e l Pap ie rk ram beschäf t ig t haben, hinterliessen v i e l 
Unruhe , Uns icherhe i t u n d Pendenzen. E ine erste 
«Analyse», organisiert v o n einer Z ü r c h e r Unterneh
mensberaterfirma, musste auf Entscheid der Regie
rung nach 14 zeitaufwendigen internen Besprechun
gen u n d offiziel len Sitzungen abgeblasen werden. In 
e inem zweiten A n l a u f wurde die Betei l igung der L i e 
staler u n d Augster Teams des Amtes für Museen u n d 
A r c h ä o l o g i e durch zwei gewäh l t e Mitarbei terdelega
t ionen intensiviert . I m Beise in des Dienststel lenlei
ters, des Personalchefs der Erziehungs- u n d K u l t u r d i 
rekt ion sowie des kantonalen Finanzverwalters u n d 
moderiert v o n e inem pr ivaten Experten aus Basel 
konnte die zweite Analyse schliesslich abgeschlossen 
werden. D e r nach 15 Versammlungen i n dieser P ro 
jektgruppe gefundene Konsens u n d die erarbeiteten 
R e f o r m v o r s c h l ä g e b r ä c h t e n mehr Transparenz u n d 
administrat ives K n o w - h o w i n unseren Betrieb, doch 
bleibt es an Regierung u n d Parlament , unsere Struk
t u r v o r s c h l ä g e anzunehmen u n d i n Kra f t z u setzen. 

Mutat ionen 

A l s Ersatz für scheidende Mi ta rbe i t e r traten per 1.2. 
Jud i th Wagner als Grabungstechniker in u n d per 19.4. 
E r w i n Bürg i als Hauswart des R ö m e r m u s e u m s i n den 
Diens t ein. D e r langjähr ige Lei ter der Ruinenrestau
rierungen, Werner H ü r b i n , gab auf Ende Jahr seinen 
R ü c k t r i t t bekannt. W i e d e r u m waren mehrmonatige 
Krankhei tsabsenzen h inzunehmen, vo r a l lem i n der 
Fundrestaurierung. I m Zuge der Sparmassnahmen 
mussten wir , trotz relativ bescheidener Grabungsko
sten, auf Ende Jahr auf die Mi ta rbe i t v o n zwei Perso
nen verzichten. U m so dankbarer waren w i r für die 
ehrenamtl ich geleistete H i l f e v o n Al f r ed N e u k o m u n d 
D u ç a n S i m k o sowie die durch das Arbei t samt e r m ö g 
lichte U n t e r s t ü t z u n g durch Louise R o d m a n n . 

M i t dem Stellenantritt v o n F r a u Elisabeth Bleuer 
als K a n t o n s a r c h ä o l o g i n des Aargaus treten die Z u 
sammenarbeit mi t der aargauischen K a n t o n s a r c h ä o 
logie, die K o o r d i n a t i o n der Augster u n d Kaiseraug
ster Grabungen u n d Dokumenta t ionen sowie die pen-
denten Sicherungs- u n d Restaurierungsarbeiten an 
den Kaiseraugster Kas te l l ru inen (vgl. A b b . 16-18) i n 
eine neue u n d erfolgversprechende Phase. 



Weiterbildung, Exkursionen 

W i e d e r u m war es mög l i ch , Mi ta rbe i t e r innen u n d 
Mi ta rbe i t e r an Weiterbildungsveranstal tungen schik-
ken z u k ö n n e n 1 . Einige Teammitgl ieder konnten sich 
auf verschiedenen Besuchen u n d Be t r i ebsaus f lügen i n 
Labors , Instituten u n d auf a u s w ä r t i g e n Ausgrabungen 
ein B i l d anderer Arbei ts techniken u n d neuer a r c h ä o 
logischer Entdeckungen verschaffen 2 . A u c h die gegen
seitige interne Informat ion wurde durch u n z ä h l i g e 
Besprechungen u n d sechs Orient ierungen für das 
ganze Augster T e a m gewähr l e i s t e t 3 . Unsere a u s l ä n d i 
schen Grabungsarbeiter haben w i r auch i m Berichts
jahr, Ende Jun i , ü b e r die arbeitstechnischen A k t u a l i 
t ä t e n auf serbokroatisch u n d spanisch orient ier t 4 . 

Wissenschaftliche Kolloquien und Tagungen 

I m Berichtsjahr fanden folgende wissenschaftliche 
Veranstal tungen mi t Augster Betei l igung statt 5: 

8.-10.2.93: A q u i n c u m - K o l l o q u i u m auf Kaste len 
m i t sechs A r c h ä o l o g i n n e n aus Budapest. 

8.-9.3.93: K o l l o q u i u m ü b e r g läse rne Zirkusbecher 
i n St -Germain-en-Laye F (B. R ü t t i , 
S. Fünfsch i l l ing , L . Berger). 

17.3.93: Internes K o l l o q u i u m : Bestattungssitten 
i m G r ä b e r f e l d « I m Sager» (Initiant 
U . Mül l e r ) . 

26.-29.3.93: K o l l o q u i u m ü b e r die Autobahngrabun
gen 1961-69 m i t H . Bender, Passau 
( D . Schmid , C . Bossert-Radtke, A . F r ö 
l i ch , M . Scheiblechner, S. Fünf sch i l 
ling). 

9.6./15.8.93: Arbeitsgruppe «griffige D e f i n i t i o n der 
Archäo log ie» der Arbeitsgemeinschaft 
für die P r o v i n z i a l r ö m i s c h e Forschung 
i n der Schweiz ( A R S ) (B. Janietz 
Schwarz, S. Fünfsch i l l ing , P . - A . 
Schwarz). 

6.-8.5.93: M a u e r k o l l o q u i u m i n Z u r z a c h (A. R . 
Furger, P . - A . Schwarz, B . Janietz 
Schwarz, I. Horisberger, M . Hor i sber 
ger, U . Mül l e r ) . 

15.5.93: K o l l o q u i u m z u m geplanten «Ge
sch ich t sp fad» m i t d e m Seminar für A l t e 
Geschichte der U n i v e r s i t ä t Basel i n 
Äugs t (J. v o n Ungern-Sternberg, 
L . T h o m m e n , A . R . Furger, P . - A . 
Schwarz, M . Peter u n d Studenten/in
nen). 

20.-21.9.93: Jahrestagung des Süd- u n d westdeut
schen A r c h ä o l o g e n v e r b a n d e s i n Sie
gen D ( K . K o b , A . F rö l i ch , M . Scheib
lechner, B . R ü t t i ) . 

5.-6.11.93: Jahresversammlung der Arbei tsgemein
schaft für die P r o v i n z i a l r ö m i s c h e Fo r 
schung i n der Schweiz ( A R S ) i n M a r -
tigny V S . 

16.12.93: Koordinat ionst reffen der « e x p e r i m e n 
tellen A r c h ä o l o g e n / i n n e n » i m Landes
museum Z ü r i c h (A. R . Furger). 

1 6.2.93: Schlackenkurs (P.-A. Schwarz) 
14.5.93: Kurs «Umgang mit Finanzen ...» des kantonalen Fi
nanzverwalters P. Wyss (A. R. Furger, P.-A. Schwarz) 
24.5.93: PR-Seminar in Basel (S. Huck) 
23.6.93: Fachgruppentagung des Schweizerischen Konservato
ren- und Restauratorenverbandes in Avenches (D. Liebel) 
12.-18.9.93: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Restau
ratoren AdR in Dresden (D. Liebel) 
28.9.93: Kurs zur Lederkonservierung (Ch. Pugin, D. Liebel) 
8.10.93: Ausbildungs-Fachgruppentagung des Schweizerischen 
Konservatoren- und Restauratorenverbandes in La Chaux-de-
Fonds (Ch. Pugin) 
10.11.93: Kolloquium zur Plasmabehandlung von Metallfunden 
(D. Liebel). 

2 11.2.93: Demonstration von Dipl.ing. ETH J. Obrecht «(Uni)la-
ser- und computergestützte Vermessung» (M. Schaub, J. Wag
ner, C. Clareboets, P.-A. Schwarz) 
15.3.93: Besichtigung der Glocken- und Kunstgiesserei Rüetschi 
AG, in Aarau (B. Janietz Schwarz, F. Lengsfeld) 
27.5.93: Führung der Hauptabteilung Augusta Raurica durch die 
Fledermaus-Ausstellung im Kantonsmuseum Liestal (durch 
F. Tobler, AMABL) 
9.6.93: Grabungsführung bei der römischen Wasserleitung Lie-
stal-Augst in Füllinsdorf (durch H. Stebler, AMABL) 
30.7.93: Grabungsbesichtigung beim neu entdeckten Mithräum 
in Martigny VS (P.-A. Schwarz, C Bossert-Radtke) 

4.9.93: Augster Delegation an der Vernissage «Murus gallicus» in 
Basel 
11.-26.9.93: Restaurierungs-Feldpraktikum in Petra/Jordanien 
(Ch. Pugin) 
4.11.93: Weiterbildungsausflug der Augster Ausgrabungsequipe 
nach Avenches 
10.12.93: Augster Restaurierungsequipe in Depots und Ateliers 
des Historischen Museums Basel (Ch. Pugin, D. Ohlhorst, 
D. Liebel). 

3 3.2.93: Erste interne Informationsrunde für «MICRO-RAU-
RICA» (erste Gruppe; durch Ch. Sherry und A. Frölich) 
11.3.93: Interne Informationsrunde für «MICRO-RAURICA» 
(zweite Gruppe) 
21.6.93: Führung durch die laufenden Sanierungsarbeiten im 
Theater (durch I. und M . Horisberger) 
21.6.93: Orientierung über die Militaria des 1. Jahrhunderts 
(durch E. Deschler-Erb) 
16.9.93: Führung durch die laufende Grabung beim Osttor 
(durch M . Schaub) 
11.11.93: Orientierung über Netzwerk-Dateien, z.B. Bibliogra
phie (durch A. R. Furger). 

4 Wir danken Frau Kelic vom Ausländerdienst BL und der Basler 
Archäologin I. Vonderwahl Arnaiz für die kompetenten Dolmet
scherdienste. 

5 Führungen und Vorträge s. unten mit Anm. 11 und 12. 



Arbeits-, Archiv- und Depoträumlichkeiten 
(Det lef L i e b e l u n d A l e x R . Furger) 

D i e noch i m Vor jahr v o m Hochbauamt beschlossene 
Sanierung der «Scheune G essler», u.a. mi t Abzugse in
richtungen für giftige D ä m p f e u n d einer Werkstatt für 
Wandmalere ikonservierung, wurde aus K o s t e n g r ü n 
den gestoppt. Led ig l i ch die begonnenen Arbe i t en 
(Dachsanierung, E i n b a u v o n He izung , W C u n d D u 
sche) konnten abgeschlossen werden. 

Andererseits s c h ä t z e n w i r uns glückl ich , dank der 
Dachsanierung u n d des Einbaus einer grossen K o m -
paktusanlage i m Aussendepot «Schwarzacker» durch 
das Hochbauamt endl ich ü b e r eine Platzreserve für 
die Kle in funde der n ä c h s t e n Jahre zu ver fügen 
(Abb . 1; vgl . auch A b b . 9). A m selben Or t bauten w i r 
unter der Le i tung v o n R . Buser eine Schopferweite
rung für unser Grosssteinlager. 

A u s jur is t i sch- terminl ichen G r ü n d e n musste die 
Instal lat ion einer neuen Telefonzentrale, die uns dank 
D i r e k t w a h l m ö g l i c h k e i t wesentliche Erleichterungen 
be i der Museumskasse b r ä c h t e , auf 1994/95 verscho
ben werden. 

A u f Jahresende wurde das neue Auditorium der R ö 
merstiftung D r . R e n é C l a v e l auf Kaste len fertigge
stellt, auf dessen A r e a l w i r fast zwei Jahre lang gegra
ben hatten. D e r bestens eingerichtete Konfe renz raum 
w i r d uns i n Zukunf t die D u r c h f ü h r u n g v o n K o l l o 
quien u n d Versammlungen sehr erleichtern. 

A b b . 1 Äugst , H o f Schwarzacker. B l i c k i n das neu 
mi t einer Rollgestellanlage eingerichtete 
Keramikdepo t . H i e r s ind etwa 700000 K e 
ramikfunde übe r s i ch t l i ch magaziniert u n d 
für die wissenschaftliche Bearbeitung zu 
gängl ich . D i e Platzreserve w i r d - bei gleich
ble ibendem A n f a l l v o n ca. 40000 Neufun
den pro Jahr wie 1980-1993, etwa bis ins 
Jahr 2000 reichen. 

Öffentlichkeitsarbeit 
(Alex R . Furger) 

Unsere B e m ü h u n g e n u m e in attraktives «Augus ta 
R a u r i c a » tragen a l l m ä h l i c h F r ü c h t e . So figuriert 
Äugs t i n der neusten Ausgabe des vielgeachteten 
« G u i d e M i c h e l i n » 6 mi t IV2 Seiten Informat ion u n d 
B i l d sowie mi t zwei Sehenswürd igke i t s -S t e r 
nen ( * * ) . 

A u c h i m Berichtsjahr konnte die A t t r a k t i v i t ä t des 
r ö m i s c h e n Stadtgebietes wieder gesteigert werden: 
B e i m F o r u m ist der altbekannte Vic to r iapfe i l e r 7 neu 
entstanden (Abb . 2 u n d 19); an der Hauptstrasse steht 
an altvertrauter Stelle ein neuer, wetterfester Säu len -
Abguss, u n d i m Career des Amphi theaters w i r d ba ld 
eine Tonb i ld schau i n drei Sprachen Auskunf t ü b e r 
Gladia torenwesen u n d antike K a m p f - A r e n e n geben. 

In der sog. fabrica i m R ö m e r h a u s wurden Werk 
statteinrichtungen nach ant iken V o r b i l d e r n für 
Schmiede, Bronzegiesser u n d Schuhmacher einge
richtet. D a n k des ehrenamtlichen Engagements der 
Handwerker konnten die Museumsbesucher innen 
u n d -besucher an sechs Tagen unserem « r ö m i s c h e n 
S c h u h m a c h e r » D a n i e l Wis l e r aus Basel (Abb . 3) u n d 
an sechs weiteren Tagen d e m « R ö m e r s c h m i e d » u n d 
Meta l lhandwerker Holger Ra t sdor f aus Wiesbaden 

(Abb. 4) ü b e r die Schulter gucken. D e r Exper imen-
t i e r -Töpfe ro fen wurde v o n Hans H u b e r aus Äugs t 
d re imal für das P u b l i k u m beschickt u n d eingefeuert 8. 

D e r Ruinendiens t stellte verschiedene neue Infor
mationstafeln auf: B e i der Kaiseraugster Turnha l le 
«Dorf» geben Texte u n d Il lustrat ionen ü b e r das K a 
stell u n d das West tor Auskunft , b e i m Gas thof L ö w e n 
w i r d ü b e r das Kas te l l , am R h e i n b e i m Zugang z u m 

6 Reiseführer Michelin Oberrhein. Elsass, Südpfalz, Schwarzwald, 
Basel und Umgebung (Karlsruhe 19931) 44f. 

7 C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs 
aus Äugst und Kaiseraugst. Forschungen in Äugst 16 = Corpus 
Signorum Imperii Romani. Schweiz III. Germania superior. Au
gusta Rauricorum (Äugst 1992) 57ff. Abb. 9 Taf. 24-26. - Zum 
Standort und zu den Fundamentierungsarbeiten für die Kunst
steinkopie s. P.-A. Schwarz, Ausgrabungen in Äugst im Jahre 
1993. JbAK 15, 1994, 39ff. Grabung 1993.56 Abb. 9 (in diesem 
Band). 

8 2.5. bis 14.11.93: «römischer» Schuhmacher D. Wisler an sechs 
Tagen im Römerhaus; 19.5. bis 8.9.93: Töpfer H. Huber brennt 
während dreimal dreier Tage Keramik im Experimentiertöpfer
ofen; 10.7. und 17.7.93: Ferien(s)pass Rheinfelden an zwei Tagen 
in der «Römischen Backstube»; 77.9. bis 28.11.93: «römischer» 
Schmied H. Ratsdorf an sechs Tagen im Römerhaus. 



A b b . 2 Augst, Insula 10 (Grabung 1993.56). D i e er-
«4 g ä n z t e K o p i e des Victor iapfei lers an sei

n e m u r s p r ü n g l i c h e n Standort. D i r e k t neben 
d e m Haup t fo rum stand einst dieser 3,7 m 
hohe Kalksteinpfei ler . Seine dem F o r u m 
zugewandte Schmalseite t räg t das R e l i e f 
der S iegesgöt t in V i c t o r i a . Ein ige Relief
b l ö c k e u n d das originale Fundament ka
men hier 1928 z u m Vorsche in ; e in weiteres 
R e l i e f b r u c h s t ü c k fand sich schon f rühe r als 
«Spolie» eingemauert i n der Kas te l lmauer 
i n Kaiseraugst. D a das zugehör ige G e b ä u d e 
neben dem F o r u m bisher nur i n k le inen 
Te i l en ausgegraben werden konnte, kennen 
w i r den baul ichen Kon tex t z u m V i c t o r i a 
pfeiler nicht. D i e geflügelte V i c t o r i a 
schwebt i n einer N i sche ü b e r dem Globus . 
In ihren erhobenen A r m e n hä l t sie ü b e r 
s ich einen grossen R u n d s c h i l d (clipeus) m i t 
einer w o h l weib l ichen Büs t e . D a s Or ig ina l 
der Siegesgöt t in ist i m R ö m e r m u s e u m aus
gestellt; es stammt aufgrund stilistischer 
u n d technologischer Ü b e r l e g u n g e n aus dem 
s p ä t e r e n 1. Jahrhundert n .Chr . 

Bapt i s te r ium ü b e r den s p ä t r ö m i s c h e n B r ü c k e n k o p f 
informiert . B e i m Ost tor wurden die bestehenden In
fotafeln durch N a c h t r ä g e e rgänz t . D i e I l lustrat ionen 
wurden durch die Augster u n d Kaiseraugster G r a 
bungsequipen sowie durch das R ö m e r m u s e u m herge
stellt; K o n z e p t u n d P r o d u k t i o n der 26 neuen Or i en 
tierungstafeln lagen wiederum i n der Verantwor tung 
des Hauptabteilungsleiters. Heute geben 243 derar
tige Informationstafeln i n Augst u n d Kaiseraugst an 
ü b e r 40 Standorten zweisprachig Auskunf t ü b e r 
Fundste l len u n d D e n k m ä l e r unter freiem H i m m e l . 

I m Berichtsjahr haben uns ferner beschäf t ig t : die 
ü b e r a r b e i t e t e Neuauflage des f r a n z ö s i s c h s p r a c h i g e n 
Lehrerprospektes, verschiedene Druckvorbere i tun
gen für einen neuen farbigen Besucherprospekt (drei
sprachig), die Vorberei tungen a m Augster « R ö m e r 
C o m i c » für Jugendliche, unsere Betei l igung an der 
Pompej i -Ausste l lung von 1994 i m Basler A n t i k e n m u 
seum sowie Dutzende von Vermie tungen v o n R u i n e n 
für Feste, E m p f ä n g e u n d andere An lä s se (s. unten mi t 
A n m . 56). 



A b b . 3 In der erweiterten fabrica (Werkhalle) i m 
Augster R ö m e r h a u s : D a n i e l Wis ler , Schuh
macher aus Basel, zeigt an mehreren Sonn
tagen i m Jahr den Besuchern die Herstel
lung u n d Benagelung v o n r ö m i s c h e n Schu
hen u n d Sandalen. 

A b b . 4 In der erweiterten fabrica (Werkhalle) i m 
Augster R ö m e r h a u s : D e r « römische» 
Schmied Holger Ra t sdor f führ t sein altes 
Handwerk vor . I m Hin te rg rund die nachge
baute Esse, unten eine Schmelzgrube für 
Bronzeguss. 

M e d i e n 

D i e M e d i e n brachten 179 (247) Presseartikel, 
7 Rad iober ich te 9 u n d 4 F e r n s e h b e i t r ä g e 1 0 . Z e h n m a l 
empfingen w i r Pressevertreter/innen aus d e m In- u n d 
Aus l and , die s ich für Augusta R a u r i c a interessieren. 
E ine S o m m e r - N u m m e r v o n «Aktuell», dem Informa
tionsblatt des Amtes für Museen u n d A r c h ä o l o g i e B L , 
war ganz Augusta R a u r i c a gewidmet. Sie enthielt 
K u r z b e i t r ä g e ü b e r Äugs t als Publ ikumsmagnet u n d 
F o r s c h u n g s s t ä t t e , ü b e r «vergessene» unerforschte G e 
schichtsquellen, den i m Entstehen begriffenen C o m i c 
u n d ü b e r r ö m i s c h e s Recyc l ing a m Beispie l des 
«Schro t t fundes» sowie ein Por t ra i t ü b e r S i l v i o F a l c h i , 
unseren Mi ta rbe i t e r b e i m Ruinendienst . 

9 Zum Beispiel: 6.2.93: Radio Raurach über div. Aktivitäten in 
Äugst (A. R. Furger); 20.4.93: DRS 1 über Augusta Raurica 
(P.-A. Schwarz); 2.5.93: Südwestfunk 3: «Morgenläuten in Augu
sta Raurica» (über Stadtplan und Himmelsrichtungen); 3./ 
4.7.93: Führung und anschliessende Sendung des TSR (Zürich) 
(P.-A. Schwarz); 28.08.93: Radio Raurach über den Tag der offe
nen Tür (A. R. Furger). 

10 Zum Beispiel: 14.5.93: Sendung über Äugst im Südwestfunk 3; 
24.6.93: Schweizer Fernsehen DRS in «Schweiz-aktuell» über die 
Notgrabungsproblematik in Kaiseraugst (Interviews mit Regie
rungsrat R. Werth, Gemeindeammann R. Schmid-Käser und 
Grabungsleiter U. Müller). 



Veranstaltungen, F ü h r u n g e n und V o r t r ä g e 

W i e d e r u m boten w i r zahlreiche Führungen i m M u 
seum u n d i m R u i n e n g e l ä n d e an (46) 1 1 , w i r veranstal
teten - u.a. m i t der Stiftung P r o Augusta R a u r i c a -
Vorträge ü b e r Augusta R a u r i c a (20) 1 2 u n d arbeiteten 
nach wie vo r eng m i t den Stadtf i ihrerinnen des Basler 
Verkehrsvereins zusammen, die ihrerseits 17mal i m 
R a h m e n des Sommerprogramms mi t G r u p p e n nach 
Augst kamen und 189 (Vorjahr 225) F ü h r u n g e n auf 
Bestellung ü b e r n a h m e n . A m 26. Februar luden w i r 
zur Vernissage « R ö m e r s t e i n e » i n die neue Steinre
staurierungswerkstatt i n der « S c h e u n e Gess ler» ein 
u n d stellten dort auch den 14. Jahresbericht sowie 
B a n d 16 der « F o r s c h u n g e n i n A u g s t » 1 3 vor . 

A m 28. August war i n allen Abtei lungen, Depots, 
W e r k s t ä t t e n , B ü r o s und R e s t a u r i e r u n g s p l ä t z e n «Tag 
der offenen Tür», der v o n knapp 1000 interessierten 
G ä s t e n besucht wurde (Abb. 5-9). D a v o n fanden 
auch rund 500 Personen den W e g i n das etwas abseits 
gelegene A u s g r a b u n g s b ü r o an der Poststrasse 
(Abb . 6), u n d i m m e r h i n 125 Interessierte Hessen es 
s ich nicht nehmen, auch i m «Schwarzacker» i m Sü
den v o n Augst einen B l i c k i n unsere Funddepots z u 
werfen (Abb. 9). 

A b b . 5 Augst a m Tag der offenen T ü r v o m 
28.8.1993. Regierungsrat Peter S c h m i d of
feriert den G ä s t e n einen W i l l k o m m e n s -
A p é r o b e i m Eingang z u m R ö m e r m u s e u m . 

11 Eine Auswahl der geführten Gruppen: 4. 1. 93: Studenten des Ar
chäologischen Seminars der Universität München (M. Peter, 
P.-A. Schwarz); 3.3.93: G. Helmig (Basel) und Besuch russischer 
Archäologen aus Irkutsk (P.-A. Schwarz); 1.4.93: Führung und 
Laborbesichtigung für die Restauratoren/innen des Historischen 
Museums Basel (D. Liebel, B. Janietz Schwarz); 22.4.93: Latein
lehrer-Gruppe aus Feldkirch A (E. Waldmann); 26.4.93: Offi
ziersgesellschaft BL (J. Ewald, P.-A. Schwarz); 11.5.93: Führung 
und Werkstattbesichtigung für das Museum für Vor- und Früh
geschichte Freiburg i.B. (D. Liebel, B. Janietz Schwarz); 12.5.93: 
Führung durch das Theater für die Aufsichtskommission Augu
sta Raurica (A. R. Furger, M . Horisberger); 14.5.93: Jahres
versammlung der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühge
schichte (M. Schmaedecke, B. Rütti, A. R. Furger, P.-A. 
Schwarz); 15.5.93: Stiftung Pro Augusta Raurica (PAR): Osttor 
und Tierpark (M. Schaub, M. Windlin); 12.6.93: Vorstand der 
Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, Thea
tersanierung (A. R. Furger, P.-A. Schwarz); 13.8.93: Ausflug des 
Erziehungsdepartementes des Kantons Aargau (V. Vogel Mül
ler/U. Müller; Fundinventarisierung Kaiseraugst und Schmid-
matt); 28.8.93: Tag der offenen Tür in allen Büros, Depots, 
Werkstätten usw.; 22.10.93: Lehrerfortbildungsgruppe Basel 
(B. Rütti, S. Huck); 10.12.93: div. Führungen und Empfang an
lässlich des Betriebsausfluges der Archäologischen Bodenfor
schung Basel in Augst (B. Rütti, V. Vogel Müller, P.-A. Schwarz, 
D. Ohlhorst, M . Horisberger, I. Horisberger, A. R. Furger usw.). 

12 Die wichtigsten Vorträge über Augst im Berichtsjahr: 
9.-22.1.93: P.-A. Schwarz, Das Ende von Augusta Raurica (Rö
misch-Germanische Kommission in Frankfurt/M.; Disserta
tionsprojekt Kastelen). 
2.2.93: S. Martin-Kilcher, Römische Amphoren aus Augusta 
Raurica (Stiftung Pro Augusta Raurica, Universität Basel; mit 
Mulsum-Aperitif im Seminar für Ur- und Frühgeschichte). 
7.5.93: A. R. Furger, Öffentliches und privates Bauen in Augusta 
Raurica: Ein technischer Vergleich; H. Bender, Mauertechnik 
im Privatbereich am Beispiel Augst-Kurzenbettli: ein Rückblick; 
U . Müller, Mauertechnik im Privatbereich am Beispiel Kaiser

augster Unterstadt; P.-A. Schwarz, Wiederverwendung von 
Steinmaterial von der Spätantike bis zur Neuzeit; M. Horisber
ger, Aktuelle Dokumentations- und Sanierungsarbeiten am Aug
ster Theater (Kolloquium «Mauerwerk und Mauertechnik aus 
römischer und frühmittelalterlicher Zeit: Gesichertes und Pro
blematisches» in Zurzach). 
1.6.93: A. R. Furger, Colonia Augusta Raurica (Switzerland): 
Research Work and Public Relations (Symposium Haifa/Israel: 
Interpreting the Past, May/June 1993) (im Druck). 
23.8.-31.8.93: B. Janietz Schwarz, Flick- und Verbindungstech
niken an den beiden römischen Pferdestatuen aus Augst (Kon-
gress über Technik antiker Grossbronzen in Siena/Murlo I [vgl. 
jetzt B. Janietz Schwarz, Antike Reparatur- und Verbindungs
techniken. Die beiden Reiterstatuen aus dem «Schrottfund» in 
Augusta Raurica. Restauro 100, 1994, im Druck]). 
14.9.93: A. R. Furger, Die urbanistische Entwicklung von Augu
sta Raurica vom 1. bis zum 3. Jahrhundert (Herne colloque rou-
mano-suisse sur la politique édilitaire dans les provinces de 
l'Empire romain, 12-19 septembre 1993, Universität Bern, Hi
storisches Institut - Abteilung für Alte Geschichte und Epigra-
phik). - Vgl. die erweiterte Fassung: A. R. Furger, Die urbanisti
sche Entwicklung von Augusta Raurica vom 1. bis zum 3. Jahr
hundert. JbAK 15, 1994, 29ff. (in diesem Band). 
5.-6.11.93: P.-A. Schwarz, B. Janietz Schwarz und L. Berger, 
Neues zur Nuncupator-Inschrift aus Augst-Insula 20; Ph. Rent-
zel, Geologische Untersuchungen an römischen Inschriftenta
feln aus Augusta Raurica; C. Bossert-Radtke, Die Tempel Siche
len 2 und 3 im Süden von Augst. Neue Ergebnisse zu den Gra
bungen der 60er Jahre (Jahresversammlung der Arbeitsgemein
schaft für die Provinzialrömische Forschung in der Schweiz, 
Martigny). 
15.11.93: P.-A. Schwarz, Gestürmt - geräumt - vergessen? Augu
sta Raurica im 3. und 4. Jahrhundert n.Chr.; D. Schmid, Römi
sche Schlangentöpfe - Zeugnisse eines Hauskultes in Augusta 
Raurica (Historische und Antiquarische Gesellschaft zu Basel). 

13 Bossert-Radtke (wie Anm. 7). 



A b b . 6 Augst a m Tag der offenen T ü r v o m 
28.8.1993. Constant Clareboets v o n der A b 
tei lung « A u s g r a b u n g e n Augs t /Ka i s e r augs t» 
führ t i m Z e i c h n u n g s b ü r o Dokumenta t ions
arbeiten vor . 

I. 8 Augst a m Tag der offenen T ü r v o m 
28.8.1993. A l f r ed Her tner v o n der A b t e i 
lung « K o n s e r v i e r u n g e n u n d R u i n e n d i e n s t » 
zeigt, wie man originalgetreue A b g ü s s e 
(Kopien) des sog. «Ehepaar -Rel ie f s» her
stellt. 

A b b . 7 Augst a m Tag der offenen T ü r v o m 
28.8.1993. E m i l i e R i h a e r l ä u t e r t anhand 
v o n F i b e l n die wissenschaftliche Bearbei
tung grosser Fundser ien. I m Hin te rg rund 
e in Arch ivschrank für Farbdias. 

A b b . 9 Augst a m Tag der offenen T ü r v o m 
28.8.1993. I m Aussendepot «Schwarzacker» 
e rhä l t m a n nicht nur einen E i n b l i c k ins 
Knochendepot , sondern auch ins K e r a m i k 
magazin u n d i n die «a rchäo log i sche Lager
bewi r t scha f tung» . 



D i e K a n t o n s a r c h ä o l o g i e Aargau brachte v o m 
23.11. bis 7.12.1993 die Wanderausstel lung 
«Schwarze A r c h ä o l o g i e ( R ä u b e r graben h e i m l i c h ) » 1 4 

i n das Einkaufszent rum L i e b r ü t i i n Kaiseraugst. A n 

der Vernissage hatte A . R . Furger Gelegenheit, kurz 
ü b e r « R a u b g r ä b e r auch i n Augusta R a u r i c a ? » z u refe
rieren (vgl. K ä s t c h e n ) 1 5 . 

Raubgräber auch in 
«Räuber» und «Antiquitätendiebe» - das sind doch Begriffe aus 
der Trickkiste der Regenbogenpresse, mögen Sie denken. -
«Hehlerorganisationen» und «Schmuggler» - ja, irgendwo in 
Süditalien, im Orient oder sonstwo, aber nicht bei uns - das 
glauben wir doch alle! 

... Ganz stimmt das nicht, denn auch bei uns sind Unterschla
gungen von archäologischen Funden oder gezieltes «Abgrasen» 
von Fundplätzen wie Augusta Raurica mit Metalldetektoren 
zum Problem geworden, zum Glück allerdings nicht in gravie
rendem Umfang. 

Zwei Beispiele aus unserer Praxis mögen dies veranschau
lichen: So hatten etwa vor wenigen Jahren Schüler - unter «Auf
sicht» des Lehrers notabene - «Archäologen spielen» wollen und 
am Abhang des Schönbühls, hinter der Umzäunung, im Erdreich 
zu wühlen begonnen. Mit vereinten Kräften rissen die Schüler 
ein schweres, reich verziertes Gesimse aus Kalkstein aus der 
Böschung heraus und hinterliessen ein Schlachtfeld wie nach 
einem Angriff gigantischer Wühlmäuse. Wir konnten den Fund 
vom Schönbühltempel zwar sicherstellen, und er ist inzwischen 
auch von unserer Mitarbeiterin C. Bossert-Radtke im vorletzten 
Jahresbericht veröffentlicht worden16. Doch wegen fehlender Be
obachtung und Dokumentation durch Fachleute wird für immer 
unklar bleiben, wie und wo genau dieses wertvolle Architektur
stück im Tempeldach eingefügt gewesen und in die Schuttschich
ten gelangt war. - Ähnliche «Privatgrabungen» mit zerstöreri
schen Auswirkungen mussten wir übrigens auch an der östlichen 
Stadtmauer beim Haustierpark feststellen. 

Das zweite Beispiel - es wurde bereits erwähnt - betrifft die 
Metalldetektoren. Leider müssen auch wir immer wieder sam-

Augusta Raurica? 
melfreudige Privatpersonen im Areal der Römerstadt feststellen. 
Oft gelingt es im offenen Gespräch, Verständnis zu finden und 
aufzuzeigen, dass so nicht nur Altertümer widerrechtlich an
geeignet, sondern - für uns schlimmer noch - die Fundstücke 
aus ihrer Lage in der antiken Stadt herausgerissen werden. So 
sagt uns ein entwendeter Scherben - zum Beispiel eines Schmelz
tiegels - für sich allein nicht viel. Erst der exakte Fundort des 
Tiegels und die in derselben Schicht damit zusammen gefunde
nen Keramikscherben und Münzen können uns beweisen, dass 
genau hier und vor genau 1800 Jahren eine römische Bronzegies-
serwerkstätte in Betrieb war. 

Vielleicht ersehen Sie aus dem Gesagten, dass uns Archäolo
gen weniger einzelne schöne Funde am Herzen liegen, als vor 
allem die Fundzusammenhänge. Wir wollen den antiken Le
bensalltag in Augusta Raurica kennenlernen und nicht Mu
seumsdepots mit Einzelfunden füllen! 

Keine Regel aber ohne Ausnahme! Gewissermassen als Infor
mation zum Nachdenken möchte ich Ihnen folgenden Gedanken 
mitgeben: Vom weltberühmten Kaiseraugster Silberschatz, der 
im Winter 1962 zum Vorschein gekommen ist, hat nur ein Teil 
den Weg in den Besitz des Kantons Aargau und als Dauerleih
gabe ins Römermuseum gefunden. Wir wissen von mindestens 
einer grossen Silberplatte und von mehreren Bechern, Schalen, 
Löffeln und Münzen, dass sie damals an der Fundstelle bei der 
Kaiseraugster Turnhalle vorhanden waren. Vielleicht haben sich 
vor 32 Jahren ebenfalls Private einige dieser Stücke angeeignet 
und so der Öffentlichkeit und der Forschung bis heute vorenthal
ten!? 

«Römischer» Haustierpark 
( M a r c o W i n d l i n ) 

N a c h d e m « E i n g e w ö h n u n g s j a h r » 1992 begann das 
neue Jahr mi t der Gebur t eines Nera-Verzasca-Zick-
leins a m 2. Januar sehr vielversprechend. Es folgten 
i m Laufe des Berichtsjahrs weitere 60 Jungtiere. A l s 
kleiner H ö h e p u n k t - a m 7. August - dar f sicher die 
Gebur t des ersten Grosseselfohlens i m Tie rpark be
zeichnet werden. 

Gebur ten i m R ö m i s c h e n Haust ierpark Augusta R a u 
r ica 1993: 

Jungtiere Anzahl 

Wollhaarige Weideschweine 24 
Grossesel 1 
Bündner-Oberländer-Schafe 9 
Nera-Verzasca-Ziegen 5 
«Blaue» Pfauen 7 
«Italiener» Hühner 15 

Total Jungtiere: 61 

der aus der Zuch t des F re i l i ch t -Museums Ballenberg, 
zu uns. 

Das Wollschweingehege konnten w i r durch einen 
Futterplatz m i t Festboden u n d eine F a l l t ü r e op t imie
ren. I m Gehege selber mussten w i r i m unteren Be
reich den verdichteten Boden durch K i e s ersetzen. I m 
selben Arbei tsgang wurde das Gehege m i t E ichen
schwellen zweigeteilt. D i e ganze Umgesta l tung des 
Schweinegeheges wurde v o n der Stiftung P r o Augusta 
R a u r i c a getragen u n d durch einen Bei t rag v o n F r . 
10000. - des Tierschutzvereins Basel land wesentl ich 
u n t e r s t ü t z t . 

B e i den Nera-Verzasca-Ziegen, die j a bekannt l ich 
eine Hochgebirgsrasse darstellen, hatten w i r grosse 
Probleme m i t den K l a u e n . Hauptursachen waren 
einerseits das nasse Wetter mi t den aufgeweichten 
B ö d e n , andererseits der fehlende Unters tand, der 
t a g s ü b e r einen gewissen Schutz gegen die N ä s s e gebo-

V o n den 61 Jungtieren wurden 37 i n verschiedenen 
Zuch ten i n der ganzen Schweiz eingesetzt. D r e i W o l l 
schweine wurden nach Ö s t e r r e i c h zur Blutauffr i 
schung exportiert. 

Le ide r mussten w i r unseren B ü n d n e r - O b e r l ä n d e r -
W i d d e r « M e r k u r » wegen einwachsender Hornsp i ra le 
notschlachten. A l s Ersatz k a m «Niggi», e in Jungwid-

14 Vgl. D. Graepler, M . Mazzei, Fundort: unbekannt. Raubgrabun
gen zerstören das archäologische Erbe. Eine Dokumentation 
(München/Heidelberg 1993). 

15 Auszugsweise abgedruckt in: «Schwarze Archäologen» treiben's 
bunt. Basler Zeitung Nr. 276 vom 25.11.1993, S. 25. 

16 C. Bossert-Radtke, Neu entdeckte Architekturfragmente vom 
Tempel auf dem Schönbühl in Äugst. JbAK 12, 1991, 299ff. 



ten h ä t t e . M i t einer beidseitigen V e r l ä n g e r u n g des 
Stalldaches konnte das P r o b l e m des fehlenden Unte r 
stands gelöst werden. W ü n s c h e n s w e r t w ä r e ein K l e t 
terberg aus rohbehauenem Naturs te in , dami t eine 
n a t ü r l i c h e Klauenabnutzung gewähr l e i s t e t w ü r d e . 

D i e ge fü rch te te C A E (Capr ine Ar th r i t i s Encephal i -
tis)-Seuche grassierte auch i m abgelaufenen Jahr i n 
verschiedenen Zuch ten der Schweiz weiter. D e r Erre
ger ist e in Ret rovi rus , den Erregern M a e d i / V i s n a , 
A i d s u n d Herpes verwandt; er kann i m Fre ien nicht 
ü b e r l e b e n u n d w i r d durch Direktkontakte ü b e r t r a g e n 
(Nasensekret, M i l c h , Sperma). D e m Sanierungspaket 
des Bundes folgend, wonach jede Ziege untersucht 
w i r d , haben w i r unseren ganzen Bestand auf C A E ge
testet, u n d alle Tiere waren z u m G l ü c k negativ. D i e 
Blutuntersuchungen wurden i m F r ü h j a h r u n d Herbst 
gemacht u n d werden noch zwe ima l du rchge füh r t ; erst 
danach k ö n n e n w i r mi t hundertprozentiger Sicher
heit sagen, dass die Ziegen i m Tierpark erregerfrei 
s ind. 

Es wurden 18 Führungen i m Haust ierpark durchge
führ t , u.a. m i t der h o l l ä n d i s c h e n Stiftung « R a r e 
Breeds surv iva l T rus t» , der deutschen «Gesel lschaf t 
zur Erhal tung seltener und ge fäh rde t e r Haustierras
sen ( G E H ) » , dem Vors t and der Schweizer Stiftung 
«Pro Specie R a r a » sowie mi t einigen Journalis ten. 
D e r 15. M a i war für den Tierparkbetreuer M . W i n d -
l i n e in besonders erfreulicher Tag, konnte er doch 
an läss l i ch der F r ü h j a h r s f ü h r u n g der Stiftung «P ro A u 
gusta R a u r i c a » den interessierten Kont r ibuen ten der 
T räge r s t i f t ung des Tierparks die verschiedenen Tie r 
arten u n d Zuchtgruppen n ä h e r vorstellen. An läss l i ch 
des Tages der offenen T ü r i n Augusta R a u r i c a wurde 
i m Tie rpark ein Informationsstand eingerichtet, aus
serdem erhielt jede/r Besucher/ in einen kle inen B l u -
menstrauss zur Begrüssung . 

M i t den ehrenamtl ich i m Tierpark t ä t igen Jugend
l ichen M o n i k a , P i a u n d Sonja Horisberger sowie Bet
t ina Sch läpfe r wurde a m 14. August eine «T ie rpa rk 
pa r ty» du rchge füh r t . 

Didaktische Projekte 
(Alex R . Furger) 

Sabine K u b l i , F e l i x Tobler (Kantonsmuseum Liestal) 
u n d S i l v i a H u c k ( R ö m e r m u s e u m Äugs t ) füh r t en den 
m u s e u m s p ä d a g o g i s c h e n K u r s des Lehrerseminars 
Lies ta l « M u s e u m öffne D ich» durch; a m 17.3.93 spe
z ie l l ü b e r Augus ta Raur i ca . 

Weitere didaktische Ak t ionen : A m 29.5. betreute 
S. H u c k einen Lehrer aus Porrentruy (Herr Quenet 
plant e in kleines f r anzös iches Arbeitsheft «Augus ta 
R a u r i c a » ) , u n d a m 22.10. wurde das K o l l e g i u m des 
Primarschulhauses Basel-Bruderholz i m R a h m e n 
einer Lehrerfortbildungsveranstaltung v o n S. H u c k 
u n d B . R ü t t i ü b e r spezielle, v o n den Te i lnehmern / in 
nen g e w ü n s c h t e Themen der r ö m i s c h e n Kul turge
schichte orientiert . 

Das m u s e u m s p ä d a g o g i s c h e Angebot « R ö m i s c h 
K o r n mahlen u n d Brot b a c k e n » beanspruchten 1993 
insgesamt 155 G r u p p e n bzw. Schulklassen (1992: 198 
Gruppen) . D i e etwas rück läuf igen Benutzerzahlen 
s ind woh l vo r a l lem auf den massiv e r h ö h t e n - aber 

erstmals kostendeckenden - Pauschalpreis v o n F r . 
110.- für Betreuung u n d M a t e r i a l z u r ü c k z u f ü h r e n 
(E innahmen/Kos ten : F r . 6200.-). 

D i e dre i Wanderkoffer mi t o r i g i n a l r ö m i s c h e n F u n 
den für Schulklassen wurden 1993 76mal ausgeliehen 
(1992: 58mal). 

I m Berichtsjahr konnte nun auch - nach der deut
schen Neuausgabe i m Vor jahr - der f r anzös i sche L e h 
rer- u n d Gruppenprospekt i n neuer F o r m herausgege
ben werden. 

I m September-Bullet in des Museumsprogrammes 
beider Basel erschien die R u b r i k « R ö m i s c h e H a n d 
werker i m Augster R ö m e r m u s e u m » . In einer Ausgabe 
der Zeitschrif t «Schule auf Re i sen» (Ratgeber für L e h 
rer/ innen i n der Schweiz) Hessen w i r eine ganzseitige, 
farbig illustrierte Anzeige ü b e r Augusta R a u r i c a - m i t 
H inwe i sen auf Neuerungen wie Tierpark , K l o a k e 
usw. - erscheinen. E i n Sonderdruck davon dient uns 
als attraktives Werbe- und Informationsblatt . 

EDV 
(Andrea F r ö l i c h u n d A l e x R . Furger) 

I m vergangenen Jahr haben sich die Kon tak te mi t der 
Erziehungs- u n d K u l t u r d i r e k t i o n u n d insbesondere 
die Zusammenarbei t mi t dem A m t für Informatik 
sowie neu mi t dem I Z L (Informat ik-Zentrum Landes
informationssystem) i m Vermessungsamt i n erfreu
l icher Weise weiterentwickelt . 

D i e E i n b i n d u n g weiterer Teilgebiete (Fotos, Inven
tar) i n unsere v o n C h r . Sherry entwickelte Oracle-
A n w e n d u n g M I C R O - R A U R I C A erforderte v i e l P r o 
grammier- u n d Koordina t ionsarbei t . D i e Real is ie
rung dieser Te i l s tücke , die sich zur Ze i t i n einer Test
phase befinden, w i r d die Eingabe einer grossen 



Menge v o n alten Grabungsdaten e r m ö g l i c h e n , die i m 
R a h m e n der Projekte « A u t o b a h n g r a b u n g e n » u n d «In
sula 30» aufgearbeitet werden. D a m i t k ö n n e n grosse 
L ü c k e n i n der G e s a m t - E D V - D o k u m e n t a t i o n ge
schlossen werden. 

Z u s a m m e n m i t dem I Z L unter der Le i tung v o n 
H e r r n U . H ö h n hatten w i r Ende des Jahres die Gele
genheit, m i t Augster Daten einen ersten Test lauf i m 
G R I V I S (Geographisches Informationssystem) z u 
starten. 

I m Berichtsjahr wurden i m H i n b l i c k au f M I C R O -
R A U R I C A folgende aktuelle u n d alte Datenbestände 
erfasst: 

• Laufende Augster Grabungen 1993: Grabungs- und Fundkom
plexdateien (P.-A. Schwarz, H. Sütterlin), Fotodateien (G. Sandoz, 
R. Bühler), Plan- und Zeichnungsdateien (C. Clareboets, 
M . Schaub); 

• laufende Grabungen 1993 im Theater: Fundkomplex-, Foto- und 
Profildateien (I. Horisberger); 

• Altgrabungen: Fundkomplexdateien B00001-B10000 von 1977-
1985 (B. Rebmann), Fundkomplex-, Profil- und Fotodateien der 
Grabungen 1962-1976 im Bereich der Autobahn (C. Bossert-
Radtke, A. Frölich, S. Fünfschilling), Fundkomplex-, Schnitt- und 
Profildateien der Grabungen 1959-1962 in der Insula 30 (A. R. 
Furger, M . Scheiblechner); 

• Museumsinventare 1973-1977 (M. Scheiblechner); 
• Fundkomplexdatierungen 1968-1974 (A. Neukom); 
• Theater-Textdokumentation von Theophil Burckhardt-Bieder

mann und Karl Stehlin 1880-1934 (D. Felber, L. Rodmann); 
• Eck-Koordinaten von Luftbildaufnahmen (R. Bühler); 
• sowie die Datei aller publizierten Glasfunde17 (B. Rebmann). 

Wissenschaftliche Projekte 
(Alex R . Furger, K a r i n K o b , D e b o r a Schmid) 

Grabungs- und Fundauswertungen 

I m Berichtsjahr wurden eine Disser ta t ion (Wandma
lereien 1 8 ) u n d zwei Lizentiatsarbei ten (Steinbauten 
auf Kas te len 1 9 ) ü b e r Augst an den U n i v e r s i t ä t e n 
M ü n c h e n u n d Basel sowie eine Auftragsarbeit (F ibe l -
Neufunde) abgeschlossen 2 0 . N o c h laufende G r a 
bungs- u n d Fundauswertungen betreffen ferner die 
Steininschriften (s. unten), die M i l i t a r i a des 1. Jahr
hunderts n .Chr . (vgl. A b b . 12) u n d den bekannten 
«Schro t t fund» (Reste monumentaler Bronzestatuen). 
D i e private F inanz ie rung eines Auswertungsprojektes 
ü b e r das G r ä b e r f e l d «Ka i se r augs t - Im Sager» durch 
den ansäs s igen Chemiebetr ieb ist - trotz an fäng l i ch 
guter Auss ichten - leider gescheitert. 

« R ö m i s c h e r Gesch ich t sp fad» 

Z u r interessanteren Gestal tung eines für die Besucher 
langweiligen W e g s t ü c k e s entlang der A u t o b a h n z w i 
schen dem grossen Besucherparkplatz u n d d e m A m 
phitheater entstand 1992 eine Idee, deren V e r w i r k 
l ichung dank der akt iven Mi t a rbe i t des Seminars für 
A l t e Geschichte der U n i v e r s i t ä t Basel an die H a n d 
genommen werden konnte. U n t e r der Le i tung v o n 
J ü r g e n v o n Ungern-Sternberg u n d Lukas T h o m m e n 2 1 

wurde i m Sommersemester 1993 eine vorbereitende 
Lehrveranstal tung m i t Betei l igung mehrerer Studen
t innen u n d Studenten du rchge füh r t . Z i e l war es da
bei , auf diesen 250 Me te rn Wegstrecke - l inear ver
teilt - für die Passanten die r ö m i s c h e Zeitachse abzu
stecken u n d m i t mehreren wetterfesten Tafe ln his tor i 
sche Ereignisse i n W o r t und B i l d darzustellen. Anre 
gung für einen derartigen Geschichtspfad (mit M a r 
kierung v o n Ze i t i m Raum) waren die Waldlehrpfade 
u n d Planetenwanderwege. 

D i e einzelnen Tafeln, deren Texte u n d Il lustratio
nen auch i n einer B r o s c h ü r e herausgegeben werden 
so l l en 2 2 , b i lden Ze i tmarken , die i m G e l ä n d e derart 
ü b e r eine Achse verteilt s ind, dass e in Wegmeter zwei 
Jahren innerhalb der r ö m i s c h e n Geschichte ent
spricht. 

D u r c h die fruchtbare Zusammenarbei t m i t dem Se
m i n a r für A l t e Geschichte der U n i v e r s i t ä t Basel hat 
unsere Arbe i t i n Augst - nicht nur i n didakt ischer 
H i n s i c h t - eine wi l lkommene Bereicherung erfah
r en 2 3 . 

17 5121 Katalognummern (vgl. B. Rütti, Die römischen Gläser aus 
Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 13 [Augst 1991]). 

18 H.-P. Otten, Die römische Wandmalerei von Augst und Kaiser
augst 1949-1972. Inauguraldissertation (Ludwig-Maximilians 
Universität, München 1994). 

19 H. Sütterlin (Ältere Steinbauten), Th. Hufschmid (Jüngere 
Steinbauten), Untersuchungen zur baugeschichtlichen Entwick
lung einer römischen Stadtvilla in Augusta Rauricorum. Die 
Ausgrabungen auf Kastelen in den Jahren 1991 bis 1993 (Lizen
tiatsarbeiten Basel 1993, Publikation in Vorbereitung). 

20 E. Riha, Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die 
Neufunde seit 1975. Forschungen in Augst 18 (Augst 1994). -
Vgl. auch Abb. 7. 

21 Seminar für Alte Geschichte, Heuberg 12, Postfach, CH-4003 
Basel 

22 Vgl. jetzt A. R. Furger, M . Peter, L. Thommen, P.-A. Schwarz, 
J. von Ungern-Sternberg (Hrsg.) et al. (traduction française 
M . Poux), Römischer Geschichtspfad in Augusta Raurica. Sen
tier Historique Romain d'Augusta Raurica. Augster Blätter zur 
Römerzeit 8 (Augst 1994). 

23 Ich möchte insbesondere Jürgen von Ungern-Sternberg und Lu
kas Thommen für die Unterstützung des Projektes und die 
Durchführung der Lehrveranstaltung danken. Peter Jud von der 
Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt und sämtlichen 
Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern sei für die aktive 
Mithilfe und für mancherlei Anregungen zur Gestaltung des Pfa
des ebenfalls gedankt: Andreas Bischofberger, Urs Bloch, Mar
kus Clausen, Dominik Feldges, Hans Peter Frey, Annkathrin 
Giger, Priska Gmür, Stefan Hess, Jennifer Jermann, Mark Mit
chell, Matthieu Poux, Thomas Walliser und Dominik Werner. 



Projekt Bronze-Schrottfund Insula 28 

I m Berichtsjahr stellte s ich heraus, dass sich i m 
«Schro t t fund» die Fragmente v o n zwei Pferden, statt 
wie bisher angenommen v o n einem, erhalten haben. 
B i s z u m jetzigen Zei tpunkt s ind nun 6 grosse u n d 32 
kleinere Par t ien v o n anpassenden Fragmenten sicher 
Pferd I oder II zugewiesen u n d lokalisiert sowie v o l l 
s t ä n d i g gereinigt, abgeformt, ge rön tg t , gezeichnet u n d 
dokument ier t worden. Z u m Abschluss der Projekt
etappe I (Pferde) wurde i m Herbst mi t der Abfassung 
des Katalogs u n d der Auswer tung für die P u b l i k a t i o n 
begonnen. 

Nationalfondsprojekt 

In der zweiten Etappe des v o m Schweizerischen N a 
t ionalfonds finanzierten Forschungsprojektes Archäo
logische Schwerpunkte in Augusta Rauricorum konn 
ten die Arbe i t en an den Tei lprojekten we i t e rge führ t 
u n d i n e inem Fal le auch abgeschlossen werden: E ine 
Fortsetzung fanden die Untersuchungen zu den Fund
münzen aus Äugst und Kaiseraugst ( M . Peter) sowie 
zur Augster Insula 28 (B. R ü t t i ) . D i e Arbe i t ü b e r die 
Mosaiken aus Äugst und Kaiseraugst konnte i m Be
richtsjahr erfolgreich beendet werden; die Ergebnisse 
liegen nun i n einer Monograph ie v o n D . S c h m i d vo r 
(vgl. Publ ika t ionen) . E i n neues Tei lprojekt n a h m 
M i t t e des Jahres seinen Anfang: die A r c h ä o -
Osteologin S. Deschler-Erb begann die Arbe i t an ihrer 
Disser ta t ion ü b e r Knochen-, Geweih- und Elfenbein
artefakte aus Augusta Raurica. 

A u c h die zwe i v o m Nat ional fonds v o r Jahren ge
starteten Einzelprojekte ü b e r die Amphoren24 u n d die 
figürlichen Bronzen25 konnten i m Berichtsjahr abge
schlossen werden; die beiden umfangreichen Arbe i t en 
befinden sich i m D r u c k . 

Autobahnprojekt 

I m R a h m e n des v o m Bundesamt für Strassenbau fi
nanzierten Projektes w i r d die Grabungsdokumen
tat ion der Autobahngrabungen der Jahre 1960-1976 
aufgearbeitet. D i e E D V - E r f a s s u n g u n d Bereinigung 
der Fundinventare dieser Zeitspanne durch 
M . Scheiblechner kann ba ld abgeschlossen werden. 
Ebenso die E D V - m ä s s i g e Aufarbei tung des Gebietes 
entlang der Westtorstrasse durch A . F r ö l i c h u n d des 
Areales direkt an der Stadtmauer mi t dem West tor 
u n d den beiden g a l l o - r ö m i s c h e n Vie reck tempeln 
durch C . Bossert-Radtke. Das Fundmate r i a l der M a n -
sio i m Kurzenbe t t l i wurde v o n S. Fünf sch i l l i ng u n d 
die T ö p f e r e i e n an der Venusstrasse-Ost wurden v o n 
D . S c h m i d auf Jahresende i n A n g r i f f genommen. In 
einer zweiten Etappe des Projektes sollen - voraus
s icht l ich 1994-1998 - die Fundinventare aufgearbei
tet u n d die noch nicht b e r ü c k s i c h t i g t e n Zubringer
areale des Autobahntrassees m i t einbezogen werden. 

Projekt Epigraphik 

D e r 232 Seiten umfassende provisorische Ka ta log der 
Steininschriften, das 57seitige K a p i t e l ü b e r die Test i 
mon ien (Namensnennungen) zu Augusta R a u r i c a 
u n d die ü b e r 200 Abb i ldungen waren a m Ende des 
Berichtsjahres fertiggestellt. F ü r 1994 ist die Auswer
tung vorgesehen, u n d am 9./10.3.1994 w i r d i n Äugs t 
ein abschliessendes K o l l o q u i u m stattfinden. D i e ge
plante D r u c k l e g u n g 2 6 w i r d s ich nach den Ergebnissen 
des K o l l o q u i u m s richten. 

E ine Ü b e r r a s c h u n g v o n bedeutender historischer 
Konsequenz lieferten die drei bronzenen Plattenfrag
mente, welche bislang z u einer, der sog. « N u n c u p a t o r -
Inschr i f t» , e rgänz t worden waren 2 7 ; sie s ind i m R a h 
men des Epigraphikprojektes zusammen mi t 12 wei 
teren, z u demselben Depot fund aus der Insula 20 ge
h ö r e n d e n , Plattenfragmenten gereinigt (Abb. 13 u n d 
14) u n d neu untersucht worden. D a b e i stellte s ich 
heraus, dass alle 15 Fragmente v o n Bronzeplat ten 
stammen, welche zwei Basen v o n Ehrenstatuen ver
kleideten. D e r typografische u n d technische Befund 
der z u g e h ö r i g e n drei Inschriftenfragmente ergab, dass 
sie v o n zwei Inschriftenplatten s tammen, welche je
weils auf der Stirnseite dieser Basen angebracht wa
r en 2 8 . 

Naturwissenschaften 

Ph i l i ppe R e n t z e l 2 9 v o m Labo r für Urgeschichte der 
U n i v e r s i t ä t Basel analysierte s ä m t l i c h e Schr i f t t räger 
der S te in inschr i f ten 3 0 sowie zahlreiche Bausteine u n d 
M ö r t e l p r o b e n v o m Theater 3 1 . E r erhielt auch G e 
steinsproben des Steinbruchs Kaiseraugst-Dorfstrasse 
3/5 (1993.01) für die Erstel lung v o n D ü n n s c h l i f f e n 
u n d deren B e s t i m m u n g 3 2 . 

24 S. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Äugst und Kai
seraugst. Forschungen in Äugst 7. 7/1: Die südspanischen Ölam-
phoren (Gruppe 1) (Äugst 1987). 7/2: Die Amphoren für Wein, 
Fischsauce, Südfrüchte (Gruppen 2-24) und Gesamtauswertung 
(Äugst 1994). 7/3: Archäologische und naturwissenschaftliche 
Tonbestimmungen. Katalog und Tafeln (Äugst 1994). 

25 A. Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bronzen der Schweiz 
5. Neufunde und Nachträge (Mainz 1994). 

26 P.-A. Schwarz, L. Berger et al., Inschriften aus Augusta Raurico
rum. Katalog und Kommentare zu den Steininschriften aus 
Äugst und Kaiseraugst (Arbeitstitel; in Vorbereitung). 

27 Vgl. auch unten mit Abb. 13 und 14. - H. Lieb, Zur zweiten 
Colonia Raurica. Chiron 4, 1974, 415ff.; M . Martin, Römermu
seum und Römerhaus Äugst. Augster Museumshefte 4 (Äugst 
1981l, 19872) 31f. Abb. 19-20. 

28 Vortrag von L. Berger, B. Janietz Schwarz und P.-A. Schwarz in 
Martigny (vgl. Anm. 12; Publikation durch die Referenten in 
Vorbereitung). 

29 Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität, Ältere und 
naturwissenschaftliche Abteilung, Geoarchäologie. Petersgraben 
9-11, CH-4051 Basel. 

30 Ph. Rentzel, in: Schwarz/Berger (wie Anm. 26). 
31 In Vorbereitung (bereits erschienen: Ph. Rentzel, Bericht zu den 

geologischen Untersuchungen von Boden- und Mörtelproben 
aus der Grabung Äugst 1992.55 [Sanierung römisches Theater]. 
In: M . Horisberger, I. Horisberger, Das römische Theater von 
Äugst: Sanierungs- und Forschungsarbeiten 1992. JbAK 14, 
1993, 55fT. bes. 79ff. Abb. 38-43). 

32 U . Müller, Ph. Rentzel, Ein weiterer römischer Steinbruch in 
Kaiseraugst. Archäologische, geologische und technologische 
Aspekte. JbAK 15, 1994, 177ff. (in diesem Band). 



Eine Auswertungsarbeit a m Botanischen Institut 
der U n i v e r s i t ä t Basel ging ih rem Abschluss entgegen: 
M a r i a n n e B a v a u d 3 3 bearbeitete die pf lanzl ichen 
Funde der Grabung Augst-Kastelen i m R a h m e n einer 
Dip lomarbe i t . Diese steht kurz vo r ih rem Abschluss 
u n d w i r d i m n ä c h s t e n Jahr publ iz ier t werden k ö n n e n . 
Sie erbrachte zahlreiche neue Aufsch lüsse ü b e r die 
umgebende u n d lokale Vegetat ion (vor a l lem G r ü n 
land und Ruderalf luren). E i n aufsehenerregender 
Neufund ist v o m Kulturpf lanzensektor z u vermelden: 
es konnte erstmals für die R ö m e r z e i t i m Gebie t n ö r d 
l i ch der A l p e n der Wunderweizen , ein freidreschen
der W e i z e n mi t Se i t enäs t en , nachgewiesen werden 
(Triticum turgidum var. mirabile, tetraploider Nack t 
weizen). Wahrsche in l i ch handelt es s ich dabei u m 
einheimische P r o d u k t i o n 3 4 . 

D i e a r c h ä o z o o l o g i s c h e Bes t immung u n d Auswer
tung der Tierknochenfunde derselben Grabung er
folgte durch die Osteologen G u i d o Breuer u n d Peter 
L e h m a n n 3 5 v o m Seminar für U r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e 
der U n i v e r s i t ä t Basel. D e r Abschluss der M a n u 
skripte der i n drei Te i le gegliederten Auswer tung er
folgt 1994 u n d 19 9 5 3 6 . 

B runo K a u f m a n n 3 7 v o m Anthropologischen For 
schungsinstitut i n Aesch wurden der Le ichenbrand 
und die K ö r p e r b e s t a t t u n g e n der Grabung Kaiser 
augst, I m Sager ( 1993.13) für eine s p ä t e r e Bearbeitung 
ü b e r g e b e n . 

D i e Mit te la l terequipe der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e A a r 
gau entnahm Balkenproben aus dem «Jakob l i -Haus» 
i n Kaiseraugst zur Bes t immung durch das Labora 
toire R o m a n d de Dendrochronologie . 

Zahlreiche unentgeltliche Metal lanalysen verdan
ken w i r wiederum dem Rathgen-Forschungslabor i n 
Be r l i n . Es untersuchte auf Ini t ia t ive v o n B . Janietz 
Schwarz insgesamt 397 von D . R o u i l l e r entnommene 
Meta l lp roben à 20 mg, die v o n sechs Par t ien des 
«Schro t t fundes» genommen w u r d e n 3 8 . Sie sollen Auf-
schluss ü b e r die technisch auf verschiedene Weise 
verwendeten Legierungen der Grossbronzen geben. 
R u n d 150 R ö n t g e n a u f n a h m e n wurden v o n Fragmen
ten der zugewiesenen 36 Par t ien i m Kan tonsmuseum 
i n Lies ta l und b e i m Schweizerischen V e r e i n für 
Schweisstechnik, Basel, angefertigt. M i t ihrer H i l f e 
s ind Aussagen ü b e r die verschiedenen Arbe i t sgänge 
b e i m Guss der Bronzestatuen mög l i ch . D i e Ergeb
nisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen 
werden von den beteiligten Wissenschaftlern i m R a h 
men der P u b l i k a t i o n des «Schro t t fundes» veröf fent 
l i c h t 3 9 . 

A u c h die technologische Untersuchung v o n B r o n 
zestatuetten wurde i m R a h m e n eines Projektes von 
A . K a u f m a n n - H e i n i m a n n und D . L i ebe l vorangetrie
ben. Z w e i Computer tomograf ien an zwei Statuetten 
wurden v o n der E i d g e n ö s s i s c h e n M a t e r i a l p r ü f u n g s 
anstalt E M P A D ü b e n d o r f u n d vier weitere A t o m a b -
sorptions-Spektralanalysen an zwei Statuetten i m 
Rathgen-Forschungslabor i n B e r l i n d u r c h g e f ü h r t 
(nachdem bereits i m Vor jahr rund 60 Analysen v o n 
25 Statuetten i n B e r l i n gemacht werden konnten) 4 0 . 

Ausste l lung Augusta Raur ica - Aqu incum 
(Vorarbei ten zu einer ungarisch-schweizerischen A u s 
stellung «Augus ta Rau r i ca - A q u i n c u m : Das Leben i n 
zwei r ö m i s c h e n P r o v i n z s t ä d t e n » ) 

D e r Planungskredi t der Schweizer Kul turs t i f tung 
P R O H E L V E T I A hat es uns e rmög l i ch t , v o m 8. bis 
10. Februar 1993 ein K o l l o q u i u m i n der Römers t i f 
tung D r . R . C l a v e l d u r c h z u f ü h r e n und dazu sechs 
Ko l l eg innen aus Budapest einzuladen. A n e inem ge
meinsamen Nachtessen 4 1 ist v o n allen Seiten der 
grosse G e w i n n betont worden, den diese Begegnung 
für alle Beteil igten gebracht hat. 

Z u r Ze i t ist i n U n g a r n e in Werbeprospekt i n Auf 
trag, der uns bei der Suche nach Sponsoren u n t e r s t ü t 
zen soll . 

33 Botanisches Institut der Universität, Schönbeinstrasse 6, 
CH-4056 Basel. 

34 M . Bavaud, Archäobotanische Untersuchung der römerzeit
lichen (1. bis 3./4. Jh. AD) Schichten der Grabung «Auf Kaste
len» im Kernbereich der Stadt Augusta Raurica, Kanton Basel
land, NW-Schweiz (Diplomarbeit, Botanisches Institut der Uni
versität Basel 1994). - Die Textangaben zum Projekt und die 
Mitteilung erster Resultate verdanken wir der Projektleiterin 
Stefanie Jacomet. 

35 Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität, Ältere und 
naturwissenschaftliche Abteilung, Archäozoologie. Petersgraben 
9-11, CH-4051 Basel. 

36 P. Lehmann, G. Breuer, Augst-Kastelen. Archäozoologische Er
gebnisse der Tierknochenfunde aus der Holzbauphase (Manu
skript geplant auf 1994); P. Lehmann, G. Breuer, Augst-Kaste
len. Archäozoologische Ergebnisse der Tierknochenfunde aus 
den Steinphasen (Manuskript geplant auf 1994); G. Breuer, 
P. Lehmann, Augst-Kastelen. Archäozoologische Ergebnisse der 
Tierknochenfunde aus den befestigungszeitlichen Schichten 
(Manuskript geplant auf 1995). - Die Angaben verdanken wir 
dem Projektleiter Jörg Schibier. 

37 Anthropologie IAG, St. Jakobstrasse 30, CH-4147 Aesch. 
38 Zusätzlich einige Proben der «Nuncupator»-Inschrifttafeln. -

Wir möchten Herrn Josef Riederer an dieser Stelle einmal mehr 
für seine grosszügige Unterstützung danken. 

39 B. Janietz Schwarz, D. Rouiller (mit Beitr. von M. Maggetti, 
J. Riederer, B. Rütti et al.), Die beiden Pferdestatuen des 
«Schrottfundes» aus der Insula 28 in Augusta Raurica (Arbeits
titel, in Vorbereitung). 

40 A. Kaufmann-Heinimann, D. Liebel, Legierungen figürlicher 
Bronzen aus der Colonia Raurica. JbAK 15, 1994, 225ff (in 
diesem Band). 

41 Zu dem wir auch G. Seiterle, Direktor des Museums zu Allerhei
ligen, Schaffhausen, Ch. Eggenberger, Kulturstiftung PRO HEL
VETIA, Zürich, und J. Ewald, Leiter des Amtes für Museen und 
Archäologie BL, Liestal, begrüssen durften. 



Bibliothek und Publikationen 
(Alex R . Furger, C l a u d i a Bossert-Radtke, Sy lv ia Fünfsch i l l ing , K a r i n K o b , D e b o r a Schmid) 

B i s Ende 1993 s ind 1400 Bucht i te l mi t dem B i b l i o 
theksprogramm L I D O S erfasst worden. D i e neuer
worbene Ne tzver s ion w i r d einen raschen Zugr i f f auf 
die Datenbank v o n jedem PC-Arbe i t sp la t z i n Augst 
e r m ö g l i c h e n . 

Neuerwerbungen: 206 Monograph ien , 82 Zei t 
schriften. 105 dieser insgesamt 288 Werke s ind uns 
v o n unseren 73 Tauschpartnern (wissenschaftliche 
Inst i tut ionen i m In- u n d Ausland) ü b e r l a s s e n worden. 

D i e gewissenhafte u n d konsequente Forschungs- u n d 
P u b l i k a t i o n s t ä t i g k e i t hat Augusta R a u r i c a i n den letz
ten Jahren internat ional einen guten R u f als aus führ 
l i c h dokumentier te r ö m i s c h e Stadt eingetragen. N u r 
so ist es zu e rk l ä ren , dass z .B . i m Berichtsjahr an der 
U n i v e r s i t ä t K ö l n unter der Le i tung der Professoren 
T h . Fischer u n d H . v o n Hesberg e in Hauptseminar 
mi t dem T i t e l «Die r ö m i s c h e K o l o n i e Augusta R a u r i -
ca/Augst. A r c h ä o l o g i s c h e Quel len z u s t ä d t i s c h e n 
F u n k t i o n s b e r e i c h e n » stattfand. 

I m Berichtsjahr wurden zudem intensive Vorbere i 
tungsarbeiten für folgende Pub l ika t ionen geleistet: 
dreisprachiger Besucherprospekt, R ö m e r - C o m i c für 
Jugendliche, K u r z f ü h r e r z u m neuen «Gesch i ch t s 
pfad», Museumsheft ü b e r r ö m i s c h e n Getre idebrei so
wie für diverse Pub l ika t ionen ü b e r alle laufenden wis
senschaftlichen Projekte. 

Neue Publ ika t ionen aus Augusta Raur ica 1993 

• Verschiedene Autoren / innen , Jahresberichte aus 
Augst u n d Kaiseraugst 14 (Augst 1993) 256 Seiten 
mi t 268 Abb i ldungen und 46 Tabel len, F r . 60.- . 
Inhaltsübersicht: Der Höhepunkt des vergangenen Jahres (1992) 
war zweifellos das grosse Römerfest zur Eröffnung unseres römi
schen Tierparks, das über 12000 Besucherinnen und Besucher 
angezogen hat. Der Tierpark ist nicht die einzige neue Attraktion 
von Augusta Raurica: Auf der Forumswiese vermittelt die 17 m 
hohe Rekonstruktion einer Tempelfassade ein lebendiges Bild 
des antiken Forums. Nach vielen Jahren wurde wieder ein Teil 
der Kloake für das Publikum zugänglich gemacht, und die neue 
Ausstellung neben der Grabrotunde beim Augster Osttor zeigt 
Wissenswertes über römisches Bauhandwerk und Ruinenrestau
rierung. 

Auch hinter den Kulissen hat sich einiges getan. So ist z.B. die 
Restaurierungsabteilung vollständig reorganisiert und neu einge
richtet worden. Grössere Grabungen konnten aus Kostengrün
den weder in Augst noch in Kaiseraugst durchgeführt werden. 
Durchschlagenden Erfolg hatte eine Kleingrabung ganz unge
wöhnlicher Natur: Kinder im Alter zwischen 12 und 15 Jahren 
versuchten sich während zweier Wochen beim Osttor als «Ar
chäologen». 

Mehrjährige Forschungsprojekte - Theaterstratigraphie, 
Rundskulpturen und Reliefs - sind mit dem Erscheinen der je
weiligen Publikation abgeschlossen worden. Verschiedene Ein
zeluntersuchungen haben zu interessanten, neuen Ergebnissen 
geführt: Wohl am augenfälligsten ist die Restaurierung des szeni
schen Theaters, wo ausgedehnte Studien zur antiken Maurer
und Ingenieurtechnik notwendig sind. Antike Bautechnik wird 
auch im Artikel zu einer römischen Brücke über den Violenbach 
untersucht - ergänzt durch einen ausführlichen Exkurs zu den 
weiteren Brücken der Stadt. Wie wichtig bei der Interpretation 
einer einzelnen Materialgruppe die Verknüpfung von histori
schen, epigraphischen und archäologischen Quellen ist, zeigen 
gleich zwei Arbeiten. Diejenige über Augster Ziegel mit Militär

stempeln macht deutlich, dass nicht jeder dieser Ziegel als Über
rest eines militärischen Gebäudes interpretiert werden darf. Na
turwissenschaftlicher Art sind die Analysen von Baukeramik, 
durch die wir Aufschlüsse über deren Herstellung und Vertrieb 
erhalten. Römische Glocken schliesslich sind das Thema eines 
Artikels, dessen Anlass der Lesefund eines ungewöhnlich grossen 
Exemplars gewesen ist. 

• W . H e i n z , Baden, Salben und H e i l e n i n der r ö m i 
schen A n t i k e . Augster Museumshefte 13 (Augst 
1993) 64 Seiten mi t 70 Abbi ldungen , F r . 12.-. 
Das Heft illustriert, dass wissenschaftliche Grundlagenforschung 
nicht ohne Öffentlichkeit auskommen kann, dass jedoch allge
meinverständliche Zusammenfassungen - wie das vorliegene 
Beispiel - auch nicht ohne spezialisierte Basisarbeit möglich 
sind: Acht Jahre nach dem Erscheinen einer Monographie von 
Emilie Riha über «Römisches Toilettgerät und medizinische In
strumente aus Augst und Kaiseraugst» (Forschungen in Augst 6, 
1986) berichtet nun diese leicht verständliche und inhaltlich we
sentlich erweiterte Broschüre nicht nur über Kosmetik und Me
dizin, sondern auch über die damit eng verbundenen Bereiche 
Bäder und Körperpflege. Während sich E. Riha in ihrer Mono
graphie auf die 681 Fundstücke aus Augst und Kaiseraugst und 
ihre wissenschaftliche Beschreibung konzentriert hatte, werden 
diese Objekte in der vorliegenden Arbeit von Werner Heinz in 
einen grösseren thematischen und geographischen Rahmen ge
stellt. Das Manuskript für eine einstündige Radiosendung über 
«Die Medizin in Rom», die E. Riha am 19.12.1986 präsentierte, 
bildete den Grundstock für den zweiten Teil des vorliegenden 
Museumsheftes über die antiken Ärzte und ihr Instrumenta
rium. Es freut uns ganz besonders, dass in Zeiten spürbarer Bud
getknappheit gerade diese populärwissenschaftliche Reihe mit 
einem Druckkostenzuschuss des Pharma- und Kosmetika-Kon-
zerns F. Hoffmann-La Roche AG in Basel unterstützt wird. 

• D . Schmid , D i e r ö m i s c h e n M o s a i k e n aus Augst 
u n d Kaiseraugst. Forschungen i n Augst 17 (Augst 
1993) 215 Seiten, 92 Abb i ldungen und 8 Tafeln, 
F r . 80.- . 
Zusammenfassung: In Augusta Raurica lassen sich 47 Mosaikbö
den nachweisen. Die meisten Böden wurden in den privaten 
Wohn-, Handels- und Handwerkerquartieren der Augster Ober
stadt gefunden; von den öffentlichen Gebäuden waren lediglich 
die Thermen mit Mosaiken ausgestattet. Im Gegensatz zur Ober
stadt sind in der Kaiseraugster Unterstadt keine Mosaiken sicher 
nachgewiesen. 

Die frühesten Böden gehören in die Zeit des späteren 1. bis 
früheren 2. Jahrhunderts n.Chr. Die Mehrheit der Mosaiken 
weist aber ins spätere 2. bis frühere 3. Jahrhundert und bildet 
den Höhepunkt der Augster Mosaikkunst. Das Ende der Mosaik
herstellung dürfte um die Mitte des 3. Jahrhunderts anzusetzen 
sein. 

Die Mosaiken aus Augusta Raurica zeichnen sich von Anfang 
an durch eine Vorliebe für geometrische, meist flächendeckende 
Muster aus, die in späterer Zeit mit Rosetten, Ranken oder 
Flechtbändern kombiniert sein können. Das Gladiatorenmosaik 
aus der Insula 30 ist sowohl vom Motiv als auch von der Qualität 
her eine Ausnahme; zwar sind wenige Reste von weiteren figür
lichen Mosaiken überliefert, sie sind aber viel einfacher gestaltet. 
Generell zeichnen sich die Mosaiken aus Augusta Raurica durch 
eine zurückhaltende Farbgebung und ein starkes Hervortreten 
des weissen Grundes aus. Figürliche Darstellungen sind selten, 
mythologische Bilder fehlen ganz. Vegetabile Muster sind hinge
gen zahlreich belegt und können teilweise aufgrund ihrer singulä-
ren Form - wie auch einzelne Kompositionen von geometri
schen Rapporten - als Charakteristika lokaler Mosaizisten oder 
Werkstätten angesprochen werden. 

Die Mosaiken aus Augst und Kaiseraugst lassen verschiedene 
Einflüsse und Beziehungen zu den bekannten Werkstattkreisen 
erkennen: Die frühen Böden sind erwartungsgemäss stark von 
italischen Mosaiken beeinflusst, für die späteren lassen sich so
wohl Verbindungen zu den Trierer und rheinischen Werkstatt
kreisen als auch zu denjenigen des Rhonetals nachweisen; die 
Qualität der Böden aus diesen Zentren wird in Augusta Raurica 



allerdings nur sehr selten erreicht, dies im klaren Unterschied zu 
den Westschweizer Mosaiken. 

Die Palette des Tesseramaterials ist vielfältig: Mehr als zwei 
Drittel aller Varianten bestehen aus verschiedenen Gesteinssor
ten, daneben treten vereinzelt Glas, Keramik ohne Überzug und 
Terra Sigillata auf. Das Gladiatorenmosaik weist die breiteste 
Palette an verschiedenen Materialien und Farben auf; die rest
lichen Mosaiken sind weniger facettenreich. Die Mehrheit des 
Tesseramaterials wurde aus einheimischem Kalkstein gewon
nen, das in Steinbrüchen und Aufschlüssen der nächsten Umge
bung von Augst ansteht. Die Marmore und Prasinite dürften 
hingegen importiert sein. 

Im Stadtgebiet von Augusta Raurica gefundene Fragmente 
von Glaskuchen, die teilweise hier produziert wurden, können 
als Halbfabrikate von Glastesserae angesprochen werden; sie zei
gen, dass diese in Augst und Kaiseraugst hergestellt worden sind. 
Die Konzentration dieser Glaskuchen in den zentralen Insulae 
der Augster Oberstadt lässt vermuten, dass sich in einem der 
Gebäude im Zentrum der Stadt die Werkstatt eines Mosaizisten 
befand. 

• S. Fünfsch i l l ing , R ö m i s c h e Al t funde v o n Augst-
Kaste len. E ine P r iva t sammlung mi t Al t funden aus 
Augus ta Rau r i ca , vo rnehml i ch v o n Augst -Kaste len 
(Insulae 3, 4, 7, 8), geborgen w ä h r e n d des Kiesab
baus i m 1. D r i t t e l des 20. Jahrhunderts. Interne 
Augster Arbeitspapiere 2 (Augst 1993). 185 Seiten, 
180 Tafe ln (Auflage 70 Exemplare; keine Buchhan
delsausgabe). 
Die umfangreiche Sammlung römischer Objekte, die zum gröss-
ten Teil vom nördlichen Abhang des Kastelenhügels stammen 
(Kiesabbau), durfte dank dem grosszügigen Entgegenkommen 
der Besitzer nach der Restaurierung gezeichnet, fotografiert und 
bearbeitet werden. Dank der Notizen von K. Stehlin, die dieser 
während seiner Grabungstätigkeit in Augusta Raurica aufzeich
nete, konnten etliche Objekte als zweifelsfrei von Kastelen stam-. 
mend identifiziert werden. 

Die Sammlung umfasst zum grössten Teil Keramikfragmente, 

weist aber auch zahlreiche Fibeln, andere Schmuckteile, Toilett
geräte, Eisenwerkzeuge und vieles mehr auf. Einige wenige Ob
jekte gehören in die Bronzezeit, ins Mittelalter und in die Neu
zeit. Etliche Gegenstände bzw. Typen sind bisher zum ersten 
Mal in Augusta Raurica belegt. 

Der Katalog gibt eine Beschreibung des jeweiligen Gegenstan
des; Parallelen beziehen sich meist auf den Fundbestand aus 
Augusta Raurica oder werden der Literatur entnommen. Die 
Datierungen konnten den Umständen entsprechend nur allge
mein erfolgen, auch den Fragen zur Herstellungstechnik wird 
nicht nachgegangen. Die Objekte sind alle abgebildet. Die 
Sammlung zeigt einen guten Querschnitt durch die Vielfalt rö
mischen Fundgutes während der gesamten Besiedlungszeit Au
gusta Rauricas (vgl. Anm. 46). 

• C . Bossert-Radtke, Neue Untersuchungen z u m 
Augster Forumsal tar . In: L a pol i t ique éd i l i t a i r e 
dans les provinces de l 'empire R o m a i n . Actes du 
1 e r Co l loque Roumano-Suisse , D e v a 1991 (Clu j -
N a p o c a 1993) 137ff. 

• A . R . Furger, Experimentel le A r c h ä o l o g i e i n A u g u 
sta Raur i ca . In: M . Schmaedecke (Hrsg.), Probie
ren geht ü b e r Studieren. Begleitheft zur Ausstel 
lung « E x p e r i m e n t e l l e Archäo log ie» i m Kan tons 
museum Basel land Lies ta l . A r c h ä o l o g i e u n d M u 
seum 26 (Liestal 1993) 30ff. A b b . 20-24. 

• M . Horisberger, Sanierung des r ö m i s c h e n Theaters 
i n Augst . F ü h r u n g v o m 29. August 1993 für den 
V S B S an läs s l i ch der Sommerversammlung 1993 i n 
Basel . K u n s t u n d Stein. N r . 5, Oktober 1993, 6f. 

• 3 Farbpostkarten mi t neuen Sujets (Nr . 5: Per is ty l 
des R ö m e r h a u s e s ; 8: Venusstatuette mi t Goldre i f 
chen; 21: M i t t e l b i l d der Achil lesplat te) u n d 9 wei 
tere Postkarten i n Neuauflage, total 72000 S tück . 

Grabungen in Augst 
(Peter-A. Schwarz u n d A l e x R . Furger) 

Ausgrabungen Augst 1993: 

Anzahl und Grabungstyp Fläche zum Beispiel 

Ausgrabungen (Handabtrag): 
1 Plangrabung (Vorjahr: 2) 
8 Notgrabungen (Vorjahr: 5) 

100 m 2 

1248 m 2 
1993.52 (Osttor) 
1993.51 (Kastelen: 
Werkleitungen usw.) 

Baubegleitungen, Sondierungen, Prospektionen: 
6 Baubegleitungen (Vorjahr: 2) 2102 m 2 1993.62 (Fischzucht: 

Pressrohrvortrieb) 
1993.67 (Ober
mühle: Bohrsondie
rungen) 
1993.69 (Fielenbach) 

1 Sondierung (Vorjahr: 1) 4500 m 2 

1 Prospektion (Vorjahr: 0) 
0 zu dokumentierende Auf

schlüsse (Vorjahr: 3) 
2 Fundstellen mit Streufunden 

(Vorjahr: 1) 

2000 m 2 

1993.70 und 1993.90 

Total Augst 1993: 
9 Grabungen und 8 Baubegleitungen/Vorabklärungen (Vorjahr: 

7 und 3) 
Ausgrabungen im Handabtrag: 

1348 m 2 untersuchte Fläche (Vorjahr: 2998 m2) 
Begleitungen und Sondierungen: 

8602 m 2 tangierte Fläche (Vorjahr: 932 m2) 

N a c h dem Einstel len der Vorberei tungs- u n d Installa
t ionsarbeiten für die auf zehn Jahre hinaus geplante 
Grossgrabung i n der sog. Etappe A i m R a h m e n des 
« S i c h e r s t e l l u n g s p r o g r a m m e s Augusta R a u r i c a » waren 
i m Jahre 1994 keine Grossgrabungen mehr z u b e w ä l 
tigen. D e r al lgemein beg rüs s t e Entsche id erwies s ich 
i m nachhine in sogar als i n weiser Vorauss icht gefällt: 
D i e zahlreichen «Kle ing rabungen» haben n ä m l i c h 
den Grabungsstab u n d das Budget wegen der sich 
s t ä n d i g ä n d e r n d e n V e r h ä l t n i s s e so stark beansprucht, 
dass eine Grossgrabung i n der Etappe A mi t den zur 
Ver fügung stehenden M i t t e l n gar nicht z u b e w ä l t i g e n 
gewesen w ä r e . 

V g l . die a u s f ü h r l i c h e n Grabungsberichte 1993 v o n P . -
A . Schwarz u n d M . Schaub 4 2 . 

42 Schwarz (wie Anm. 7); M. Schaub (mit einem Beitr. von 
B. Rütti), Das Osttor und die Stadtmauer von Augusta Raurica 
(Grabung 1993.52), JbAK 15, 1994, 73ff. (in diesem Band). 



Grabungen in Kaiseraugst 
(Urs M ü l l e r ) 

I m Kastell konnten Innenbauten i n Stein freigelegt 
werden (Grabung 1993.03). I m westlichen Kastellvor
feld konnten Spuren eines Steinbruchs (1993.01) u n d 
i m s ü d l i c h e n (1993.08) Reste v o n Planierungen frei
gelegt werden. B e i einer Baubegleitung (1993.06) 
wurde ein r ö m i s c h e r H o r i z o n t der Unterstadt v o n A u 
gusta R a u r i c a angeschnitten. 

I m Gebie t Im Sager konnten nun auch weiter west
l i c h als 1991 das Gräberfeld (1993.13) u n d n ö r d l i c h 
desselben Tongewinnungs(?)gruben gefasst werden. 

Verschiedene Baubegleitungen i m Gebie t des Grä
berfeldes Stalden (1993.07), b e i m neuen Gewerbezen
t r u m (1993.12) u n d eine V o r a b k l ä r u n g i m Junkho lz 
(1993.10) verl iefen negativ. 

1993 wurden 3 F l ä c h e n g r a b u n g e n (Vorjahr: 2), 
4 Baubegleitungen (9), 3 V o r a b k l ä r u n g e n für 9 B a u 
vorhaben (15) du rchge füh r t . 

V g l . die a u s f ü h r l i c h e n Grabungsberichte 1993 v o n 
U . M ü l l e r 4 3 . 

A u f Anfang September ist F r a u Elisabeth Bleuer zur 
aargauischen K a n t o n s a r c h ä o l o g i n gewäh l t worden. 
W i r gratulieren ih r z u dieser W a h l u n d w ü n s c h e n ih r 
v i e l Erfolg u n d Befriedigung i n ihrer neuen Aufgabe. 
H e r r n F ranz M a i e r danken w i r für die umsichtige i n 
terimist ische Le i tung der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e . 

U m die Personalkosten innerhalb des Budgetziels 
z u halten, sah sich der K a n t o n Aargau gezwungen, 
e inem Grabungsmitarbei ter auf M i t t e Jahr die (Vol l - ) 
Ans te l lung z u k ü n d i g e n . 

Das Sponsoring für die Aufarbei tung, Auswer tung 
u n d wissenschaftliche Darste l lung des G r ä b e r f e l d e s 
I m Sager (Grabung 1991.02) k a m leider nicht zu 
stande. 

D i e wichtigsten Einsatzstellen i n Kaiseraugst 1993: 

Grabungstyp/Grabungsort Fläche 
(Hand-/ 
Maschinen
abtrag) 

Ausgrabungen (vorwiegend Handabtrag): 
1993.01 Flächengrabung Damann-Natterer, 
Dorfstrasse 3/5 108 m2/487 m 2 

1993.03 Flächengrabung Th. Benz/Zell-Haus 
AG, Dorfstrasse 42 71 m 2/ 84 m 2 

Baubegleitungen, Sondierungen, Prospektionen (Maschinenab
trag): 
1993.06 Baubegleitung ref. Kirchgemeindehaus, 
Kraftwerkstrasse 0 m 2/ 57 m 2 

1993.08 Sondierung röm.-kath. Pfarrsaal, 
Heidenmurweg 0 m 2/ 37 m 2 

1993.10 Sondierung Junkholz, Junkholzweg 0 m 2/ 60 m 2 

1993.13 Klein-Flächengrabung und Sondierung 
Im Sager, Linerweg 40 m2/232 m 2 

Total Kaiseraugst 1993: 
3 Grabungen und 4 Baubegleitungen/Vorabklärungen (Vorjahr: 
2 und 13) 
Ausgrabungen im Handabtrag: untersucht: 219 m : 

Begleitungen und Sondierungen: tangiert: 957 m : 

D i e Forderungen der Gemeinde Kaiseraugst einer
seits, dass j ä h r l i c h wesentlich mehr als 600 m 2 pro 
Jahr a r c h ä o l o g i s c h systematisch untersucht u n d frei
gegeben werden mussten, u n d andererseits das strikte 
Budgetziel der Aargauer Regierung füh r t en zu einer 
Diskussion in den Medien. Das Fernsehen zeigte a m 
26. J u n i i n e inem Beitrag v o n Schweiz-aktuel l die 
Prob lemat ik v o n Augusta R a u r i c a i m Tei lbere ich 
Kaiseraugst auf. 

Fundinventarisierung 
(Alex R . Furger u n d Beat R ü t t i ) 

Wegen der Neuorganisa t ion v o n Bib l io thek und A r 
b e i t s p l ä t z e n der wissenschaftlichen Mi ta rbe i t e r innen 
u n d Mi ta rbe i te r wurde die Fundabte i lung der Augster 
Grabungen aus d e m M u s e u m i n einen B ü r o c o n t a i n e r 
verlegt. O b w o h l das P la tzprob lem der Ab te i lung da
m i t nicht gelöst ist, liegt der V o r t e i l dieses «flexiblen» 
Standortes i n einer besseren K o o r d i n a t i o n v o n F u n d 
bergung auf der Ausgrabung, F u n d w ä s c h e r e i u n d In
ventarisierung. 

In einer Testphase konnten i m Berichtsjahr die 
Funde der Augster Grabungen ü b e r das M I C R O -
R A U R I C A - N e t z i n O R A C L E inventarisiert werden. 

1993 wurden insgesamt 45130 Funde (Vorjahr: 
66 340) der Grabungsjahre 1991-1993 inventarisiert ; 
davon s tammen 34059 (48098) aus Augst u n d 11041 
(18242) aus Kaiseraugst. D a m i t ist der Gesamtbe
stand des 1957 g e g r ü n d e t e n R ö m e r m u s e u m s Augst 
auf insgesamt 870000 inventarisierte r ö m i s c h e Funde 
angewachsen (ohne Tierknochen) . 

43 U . Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1993. JbAK 
15, 1994, 63ff. (in diesem Band); Müller/Rentzel (wie Anm. 32). 



Zahlre iche inventarisierte Neufunde k ö n n e n i n die
sem Jahresbericht bereits aus führ l i ch vorgestellt wer
den, so z .B . die stratifizierten Objekte an der Stadt
mauer b e i m O s t t o r 4 4 oder das M a t e r i a l aus der G r a 
bung 1993.03 i m Kas te l la rea l 4 5 , aber auch nachinven
tarisierte oder anderweitig ins M u s e u m gelangte A l t -

funde (vgl. auch A b b . 10), wie etwa eine Reibschale 
mi t S tempeldekor 4 6 oder e in s p ä t a n t i k e s G r a b i n v e n 
tar v o n Kaiseraugst-Stalden 4 7 . 

A b b . 10 Kaiseraugst, christkatholische Kirche(?) 
< (Inv. 1960.8321 u n d 1960.8322). Fragmente 

v o n zwei Terrakottastatuetten aus dem 
15. Jahrhundert . D e r noch vorhandene 
l inke Fuss der sitzenden F igu r rechts ist ge
sondert gearbeitet; er passt genau i n die da
für vorgesehene H ö h l u n g a m G e w a n d 
saum, wo er u r s p r ü n g l i c h - w o h l mi t e inem 
Stift - festgehalten war. D i e 1960 vermut
l i c h be i den Ausgrabungen i n der K i r c h e 
v o n Kaiseraugst (Grabung 1960.08) gefun
denen, i n der Zwischenzei t verschollen ge
glaubten Statuetten kamen 1993 an läss l i ch 
v o n A u f r ä u m a r b e i t e n i m Aussendepot 
«Schwarzacker» neben anderen Objekten 
wieder z u m Vorsche in . M . 1:3. 

Römermuseum 

(Alex R . Furger u n d Sy lv ia Fünfsch i l l ing) 

Besucher 

Das R ö m e r m u s e u m wurde i m Berichtsjahr v o n insge
samt 61765 Personen (Vorjahr 63946) besucht. D a 
v o n waren 38 523 (34874) Schü le r aus 2568 (2368) 
Klassen . D i e Zah len der letzten Jahre zeigen, dass der 
S c h ü l e r a n t e i l unter den Museumsbesuchern i n Äugs t 
i m m e r bedeutender wi rd , dass die Erwachsenen (Aus
flügler, Tour i s ten usw.) jedoch tendenziel l z u r ü c k g e 
hen. M a n macht allerdings auch andernorts diese Er 
fahrung, so z .B . i m His tor i schen M u s e u m Basel (vgl. 
Zusammenste l lung unten 4 8 ) . U n t e r den Museen mi t 
a r c h ä o l o g i s c h e n Abte i lungen der Reg ion Basel n i m m t 
das R ö m e r m u s e u m Äugst b e s u c h e r m ä s s i g aber nach 
wie vo r eine f ü h r e n d e Ro l l e ein, u n d auch die anderen 

Erwachsene u n d Schü le r als Besucher 1992 u n d 1993 
i n verschiedenen Museen i m Vergle ich: 

Institution: Erw. 
1992: 

Schüler Total: Erw. 
1993: 

Schüler Total: 
Römermuseum 
Äugst 

29 072 34 874 63 946 23 242 38 523 61 765 

Historisches Museum 
Basel (Barfüsserk.) 

38 224 4 177 42 401 24 736 5 525 30 261 

Antikenmuseum 
Basel 

? 64 892 ? 45 104 

Vindonissamuseum 
Brugg 

2 445 3 867 6312 2410 3 664 6 074 

Musée Romain 
Avenches 

9 ? 24 744 7 7 25 858 

Archäologischer Park 
Xanten (D) 

245 290 85 999 331 289 243 945 72 301 316 246 

Regionalmuseum 
Xanten (D) 

32 616 29 980 62 596 50 082 17 853 67 935 

R ö m e r m u s e e n der Schweiz verzeichnen einen deut
l i c h geringeren Zulauf . 

Seit der Erö f fnung des R ö m e r h a u s e s a m 9.4.1955 
bis z u m Ende des Berichtsjahres haben 1 990873 Per
sonen das R ö m e r m u s e u m Äugs t besucht. Es zeichnet 
sich der oder die zweimi l l ions te Besucher / in i m n ä c h 
sten F r ü h j a h r ab ... 

A n Eintr i t tsgeldern wurden F r . 161 325 . - (63980.-) 
e ingenommen. D e r grosse Anst ieg ist auf die Ang le i -
chung unserer Eintri t tspreise an die Basler M useen 
z u r ü c k z u f ü h r e n (Fr. 5 . - /3 . - statt wie bisher F r . 2 . - / 
l.-). 

44 M . Schaub (wie Anm. 42). 
45 V. Vogel Müller, U . Müller, Eine Grabung im Innern des Ka

stells Kaiseraugst (1993.03). Neue Hinweise zur Bauzeit des Ka
stells Kaiseraugst und zur Existenz eines älteren Auxiliarka-
stells? JbAK 15, 1994, 151ff. (in diesem Band). 

46 S. Fünfschilling, Eine Reibschale mit Stempeldekor aus Äugst. 
JbAK 15, 1994, 219ff. (in diesem Band). - Vgl. auch S. Fünfschil
ling, Zu einigen ausgewählten Altfunden aus Augusta Raurica. 
JbAK 15, 1994, 187ff. (in diesem Band). 

47 B. Rütti, Neues zu einem alten Grab in Kaiseraugst. JbAK 15, 
1994, 21 Iff. (in diesem Band). 

48 Die Angaben verdanken wir: Römermuseum Äugst: s. oben im 
Text; Historisches Museum Basel: Frau E. Keller; Antikenmu
seum Basel: Frau Hügin; Koordinationsstelle Museen Basel: 
Herrn H.-D. Amstutz; Vindonissamuseum Brugg: Herrn 
R. Hänggi; Musée Romain Avenches: Herrn S. Rebetez; Archäo
logischer Park Xanten und Regionalmuseum Xanten: Frau 
M . Hilke (vgl. die Zahlen für 1990/91: Bonner Jahrbücher 192, 
1992, 459). - Bewusst ausgeklammert wurde das Musée Romain 
der Fondation Pierre Gianadda in Martigny, das in erster Linie 
Besucher der Kunst-Sonderausstellungen anzieht. 



Ausstellung 

V . Voge l M ü l l e r gestaltete i n der Neufundvitrine des 
R ö m e r m u s e u m s eine kleine Ausstel lung ü b e r das 
s p ä t b r o n z e z e i t l i c h e Urnengrab aus der Grabung K a i -
se raugs t -B i re t enweg /«Bucco» ( 1992.08) 4 9 . 

D i e vor zehn Jahren neu eingerichtete Daueraus
stellung zeigt bereits Alterserscheinungen. Z w a r 
mussten alle V i t r i n e n und Objekte wieder e inmal 
einer g r ü n d l i c h e n Innenreinigung unterzogen werden, 
doch scheint es uns zur Ze i t nicht angebracht, die 
Ausstel lung ohne massiv ve rg rösse r t e s Pla tz- u n d 
Themenangebot u n d ohne einheit l iche V i t r i n e n neu 
zu gestalten. 

Sammlungen und Ausleihen 

M i t der E in r ich tung einer riesigen Rollgestellanlage 
i m Aussendepot Schwarzacker und dem Erweite
rungsbau b e i m Grosssteinlager ver fügen w i r endl ich, 
nach jahrelangem Improvis ieren, ü b e r eine Platzre
serve für die Neufunde der n ä c h s t e n Jahre (vgl. oben 
mi t A b b . 1). 

A u f W u n s c h der Erziehungs- und K u l t u r d i r e k t i o n 
verbrachten w i r - aus S i c h e r h e i t s g r ü n d e n - den k o m 
pletten Kaiseraugster Silberschatz i n einen Tresor der 
Kan tona lbank u n d ersetzten die Auss t e l l ungs s tücke 
i n der Schatzkammer mi t originalgetreuen K o p i e n , 
v o n denen einige v o n D . L i ebe l und S. F a l c h i noch 
angefertigt werden mussten. 

N e b e n zahlreichen internen Aus le ihen zur Restau
rierung v o n F u n d g e g e n s t ä n d e n , zur Bearbeitung k le i 
nerer Fundensembles - beispielsweise i m R a h m e n 
des Jahresberichtes - , z u m S ä u b e r n der M ü n z e n für 
die numismat ische Bes t immung u n d v ie lem mehr, 

waren weit ü b e r zwanzig grössere B e s t ä n d e an das 
Seminar für U r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e auszuleihen, wo 
zur Ze i t mehrere P r ü f u n g s a r b e i t e n und Dissertat io
nen ü b e r Themen , die Funds tof f aus Augusta R a u r i c a 
betreffen, i n Arbe i t s ind. I m In- u n d A u s l a n d waren 
acht M u s e e n daran interessiert, ihre Sonderausstel
lungen mi t F u n d s t ü c k e n aus den Augster B e s t ä n d e n 
zu komplet t ieren. D i e Venusstatuette mi t G o l d 
schmuck reiste zur Ausstel lung « G o l d s c h m u c k der rö 
mischen F r a u » ins R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e M u s e u m 
der Stadt K ö l n , Fragmente von Gl iederpuppen aus 
B e i n waren neben anderen Stationen i m Stadtmu
seum v o n H e i l b r o n n z u bewundern. D i e Ausstel lung 
ü b e r die Verbre i tung ägyp t i s che r K u l t e i n der 
Schweiz, die i n G e n f i m M u s é e d 'Ar t et d 'His to i re 
gezeigt w i r d , wurde durch Statuetten der Isis u n d des 
Apisstieres aus Augster B e s t ä n d e n e rgänz t . 

Verkauf 

Literatur , Postkarten und Diaser ien wurden i m Wer t 
v o n insgesamt Fr . 138 396.- (159 805.-) verkauft. D a 
v o n erzielte der Kassenverkauf F r . 71 197.- (71 781.-), 
w ä h r e n d sich der Rest aufteilt auf F r . 14000. -
(13000.-) für den V e r k a u f des Jahresberichtes an die 
Stiftung P r o Augusta R a u r i c a u n d auf F r . 53 199.-
(75024.-) , welche durch unseren B ü c h e r - P o s t v e r s a n d 
infolge v o n 554 (740) Bestellungen erzielt wurden. 
D i e F a k s i m i l i a - K o p i e n r ö m i s c h e r F u n d g e g e n s t ä n d e 
aus Augusta R a u r i c a - erzielten einen U m s a t z v o n F r . 
80818 . - (86741.-) . D e r v o m R ö m e r m u s e u m Äugs t 
i m Jahre 1993 erwirtschaftete Gesamtumsatz betrug 
F r . 380539 . - (310526.-); F r . 82500 . - nahmen w i r al
le in an der Museumskasse i m « H o c h s a i s o n - M o n a t » 
Jun i ein! 

Fundkonservierung 
(Det lef Liebel) 

D i e Erneuerung u n d Umst ruk tur ie rung der Konser 
vierungswerkstatt i m vergangenen Jahr begann 1993 
F r ü c h t e z u tragen. Das zeigt sich nicht zuletzt dar in , 
dass g e g e n ü b e r dem Vor jahr eine grösse re A n z a h l 
Funde restauriert u n d konserviert wurde, obwohl die 
nunmehr konsequent d u r c h g e f ü h r t e Restaurierungs
dokumentation einiges an Mehrarbei t erforderte. 
T r o t z d e m s ind die Pendenzen i n der Fundrestaurie
rung i m m e r noch gross: E twa 1300 Neufunde der 
Grabungen v o n 1991 bis 1993 konnten aus Personal
mangel vorerst nicht restauriert werden, u n d i n den 
Museumsdepots korrodieren weitere 50000 M e t a l l 
objekte unkonserviert dahin . W i r bedauern diesen 
Zus tand sehr u n d hoffen nach wie vo r auf eine B e w i l 
l igung zur Erweiterung unseres Restauratorenteams, 
wie es auch i n der Strukturanalyse vorgesehen ist. 

I m Berichtsjahr beschlossen w i r eine Umorganisa-
tion i m Arbeitsablauf: A l l e Grabungsfunde werden 
neuerdings zuerst inventarisiert , bevor sie i n die 
H ä n d e der Restauratoren gelangen. Das bedeutet, 
dass aufschlussreiche oder bedeutende Objekte erst 
nach Abschluss der Inventarisierung restauriert u n d 
häuf ig erst dann r icht ig erkannt werden, hat aber an
dererseits den nicht z u u n t e r s c h ä t z e n d e n V o r t e i l , dass 
die Funde eines Fundkomplexes mi t z u s a m m e n h ä n 
genden Inventarnummern versehen werden k ö n n e n . 

49 Vgl. P. Gutzwiller, Das Urnengrab einer Frau am Biretenweg in 
Kaiseraugst 1992.08. In: U. Müller, Ausgrabungen in Kaiser
augst im Jahre 1992. JbAK 14, 1993, 109ff. 



E i n e n e indrucksvol len F a l l i n der Bronzerestaurie
rung erlebten w i r mi t einer sogenannten « H a s e n -
Fibel» , einer neuen Var iante innerhalb der Gruppe 
der Augster T i e r f i b e l n 5 0 . H i e r b e i konnte die F i b e l erst 
durch die Restaurierung aus e inem Konglomera t 
g r ü n v e r f ä r b t e r Steine h e r a u s p r ä p a r i e r t werden 
(Abb . 11). 

A b b . 11 Augst, Insula 9, Grabung «Gas le i tung» 
(Inv. 1993.65.D01926.26). Hasenf ibel aus 
Bronze m i t Nie l loverz ie rung u n d Zinn(?)-
Ü b e r z u g . L i n k s i m Fundzus tand , rechts 
nach der Freilegung. M . ca. 2:1. 

28 M i l i t a r i a aus Bronze (Altfunde) wurden für eine 
Arbe i t v o n E . Deschler-Erb restauriert. B e i der Re 
staurierung dieser G ü r t e l s c h n a l l e n , Schienen- u n d 
Kettenpanzertei le sowie Pferdegeschirrfragmente le i 
steten uns R ö n t g e n a u f n a h m e n , die i n der Werkstat t 
des Kantonsmuseums Lies ta l angefertigt w u r d e n 5 1 , 
eine grosse H i l f e : Fast alle der a u s g e w ä h l t e n Bronzen 
waren mi t Ziereinlagen - N i e l l o oder E m a i l - deko
riert. Diese Verzierungen lagen, wie stets bei unseren 
Augster Funden , unter Korros ionskrus ten verborgen. 
D a z u waren die meisten Objekte i n e inem sehr 
schlechten Erhaltungszustand. D u r c h s t ä n d i g e n 
Wechsel zwischen part ie l lem Freilegen u n d partieller 
Festigung konnten die meisten dieser M i l i t a r i a 
wieder i n der u r s p r ü n g l i c h e n S c h ö n h e i t sichtbar ge
macht werden. Eines der Objekte jedoch befand sich 
i n e inem solchen Zerfallszustand, dass es nur noch 

A b b . 12 Augst, Insula 35 «Ste in lers t rasse» (Inv. 
1983.31296). R ö n t g e n a u f n a h m e (100 k V , 
25 m A s ) eines m i l i t ä r i s c h e n G ü r t e l b l e c h e s 
mi t Dekor . D i e völ l ige K o r r o s i o n der 
Bronze u n d die harte Vers interung machen 
es u n m ö g l i c h , dieses Objekt freizulegen 
u n d die Verz ie rung (Nie l lo) sichtbar z u 
machen. M . 1:1. 

A b b . 13 Augst, Insula 20 (Inv. 1967.2522). Frag
ment einer Bronzetafel aus d e m Depot fund 
« N u n c u p a t o r - I n s c h r i f t » w ä h r e n d der F r e i 
legung. M . 1:1. 

durch eine T r ä n k u n g m i t Festigungsmittel konser
vier t werden konnte. D o c h selbst nach dieser Fest i 
gung war das Abtragen der Sinterkrusten nicht z u ver
antworten, so dass i n diesem F a l l a l le in das R ö n t g e n 
b i l d die Verz ie rung erkennen lässt (Abb . 12). 

B e i der Restaurierung v o n Eisenobjekten hiel ten 
w i r an der M e t h o d e der mechanischen Frei legung fest 
u n d konnten nicht nur die Neufunde, sondern auch 
weitere Al t funde restaurieren. T r o t z d e m liegen noch 
22 J a h r g ä n g e z u m grossen T e i l unrestauriert i m D e 
pot. 

50 Unter den über 3000 Fibeln aus Augst und Kaiseraugst fand sich 
bisher keine Hasenfibel (E. Riha, Die römischen Fibeln aus 
Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 3 [Augst 1979] 
bes. Taf. 66-68 [in Stil und Machart ähnlich eine Pfauenfibel 
199f. Taf. 66,1719]; Riha [wie Anm. 20], bes. Taf. 46; S. Fünf
schilling, Römische Altfunde von Augst-Kastelen. Eine Privat
sammlung mit Altfunden aus Augusta Raurica, vornehmlich 
von Augst-Kastelen [Insulae 3, 4, 7, 8], geborgen während des 
Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jahrhunderts. Interne Augster 
Arbeitspapiere 2 [Augst 1993, unpubliziert] bes. Taf. 131). 

51 Herrn R. Leuenberger sei an dieser Stelle für die kollegiale Zu
sammenarbeit herzlich gedankt. 



A b b . 14 Augst, Insula 20 (Inv. 1967.2537). Frag
ment einer Bronzetafel aus dem Depot fund 
« N u n c u p a t o r - I n s c h r i f t » nach der Fre i le
gung. M . ca. 1:4. 

D i e ca. 1100 Münzen, die 1993 i n Kaiseraugst aus
gegraben wurden, werden uns noch l änge re Ze i t be
schäf t igen. E twa 30% aller M ü n z e n waren einst der 
Z e r s t ö r u n g durch Feuer ausgesetzt. D a d u r c h s ind 
nicht nur die Obe r f l äche , sondern auch das Metal lge-
füge stark b e e i n t r ä c h t i g t , wodurch die Restaurierung 
besonders erschwert w i r d . T r o t z d e m gelingt es C h . 
P u g i n i m m e r wieder, durch mechanisches Freilegen 
unter dem M i k r o s k o p etwa 99% der S t ü c k e lesbar u n d 
der numismat ischen Bes t immung zugäng l i ch z u ma
chen. 

Besonders zei traubend war i m Berichtsjahr die 
Frei legung v o n 15 bronzenen B r u c h s t ü c k e n (u.a. die 
sog. «Nuncupator-Inschrift»), die 1967 i n e inem Depo t 
i n der Insula 20 gefunden worden waren. Sie stam
men v o n Inschriften- u n d Seitenplatten, welche Sta
tuensockel verkleideten (Abb. 13 u n d 14). Das A b t r a 
gen der Kor ros ions - u n d Sinterschichten auf einer 
F l ä c h e v o n insgesamt ca. 1 m 2 erfolgte mittels U l t r a 
s c h a l l h a n d s t ü c k u n d dauerte ganze drei Mona te . D i e 
ser A u f w a n d hat sich jedoch gelohnt: es konnten Lö t 
spuren, F l icks te l len u n d feinste Gra f f i t i sichtbar ge
macht werden, die Auskunf t ü b e r die Herstel lung die
ser Tafeln , ihre Montage, Reparatur u n d ü b e r ih r 
Schicksal geben 5 2 . 

Insgesamt wurden 1993 folgende Objekte restau
riert: 

Objekt Anzahl 

Knochengriffe 2 
Keramik 6 
Glas 1 
Bronzen 164 
Münzen (insbes. aus Kaiseraugst) 109 
Fragmente der «Nuncupator-Tafel» usw. 15 
Eisenobjekte 1257 

Total Objekte: 1554 

D a m i t ergibt sich per 31.12.1993 folgender Stand der 
Restaurierung: 

Eisenobjekte: 
Augst und 
Kaiseraugst: bis einschliesslich 1968 vollständig restauriert 

Augst: 1991: fast fertig 
1992 und 1993: fertig 

Kaiseraugst: 1991: noch nicht vollständig inventarisiert 
(Gräberfeld Im Sager) 
1992: fertig 
1993: noch nicht inventarisiert 

Bronzeobjekte (ohne Münzen): 

Augst: 1990, 1991 und 1992: je wichtige und gefähr
dete Stücke restauriert 
1993: noch 29 wichtige, gefährdete oder nicht 
erkennbare Stücke zu restaurieren (Eing. am 
26.11.93) 

Kaiseraugst: 1990 und 1991: je einige Stücke restauriert 
1992: noch 38 wichtige, gefährdete oder nicht 
erkennbare Stücke zu restaurieren (Eing. am 
19.11.93) 
1993: noch nicht fertig inventarisiert 

Münzen: 
Augst und 
Kaiseraugst: bis 1989 noch 27 Stücke zu restaurieren 

Augst: 1990 und 1991: alles restauriert 
1992: noch 6 Stücke zu restaurieren 
1993: noch 23 Stücke zu restaurieren 

Kaiseraugst: 1990: noch 161 Stücke zu restaurieren 
1991: noch 5 Stücke zu restaurieren 
1992: noch 44 Stücke zu restaurieren 
1993: noch ca. 1000 Stücke zu restaurieren! 

Glas/Keramik: 

Kaiseraugst: Insbesondere die Keramiken und Gläser aus 
dem Gräberfeld Im Sager, Grabung 1992.02, 
konnten aus Personalmangel noch nicht in An
griff genommen werden! 

52 Vgl. auch oben mit Anm. 28. 



Denkmalpflege und Ruinendienst 
(Det lef L iebe l u n d A l e x R . Furger) 

Ruinenrestaurierung 

I m Berichtsjahr wurden nach d re i j äh r ige r Bauzei t die 
Rekonstrukt ionsarbei ten an der Grabrotunde beim 
Osttor abgeschlossen. A l s letzte Arbe i t en wurden die 
Fugen mi t e i n g e f ä r b t e m M ö r t e l ausgestrichen und 
m i t e inem, dem Originalbefund nachempfundenen, 
Fugenstr ich versehen. M i t Abschluss dieser Arbe i ten 
beendete auch W . H ü r b i n seine Bau le i t e r t ä t i gke i t für 
den Ruinendienst . 

D i e bereits lange geplante Restaurierung und allen
falls Te i l rekons t rukt ion des Augster Osttores wurde 
1993 mi t einer Grabung eingeleitet 5 3 . Diese zog sich 
allerdings bis September h in , so dass die kurze Zei t 
bis z u m W i n t e r nur die n ö t i g s t e n Konservierungs
arbeiten an den ausgegrabenen M a u e r n zuliess: 
• Sanierung der Mauerfundamente: Einsetzen fehlender Kalksteine. 
• Rekonstruktion der Vorfundamente der Stadtmauer bis auf origi

nale Höhe mit Kalksteinen und Kalkmörtel. 
• Ergänzung der beiden Turmfundamente bis auf Höhe des Vorfun

damentes der Stadtmauer (Abb. 15). Zur Abgrenzung gegenüber 
dem Originalmauerwerk wurde die erste Fuge mit eingefärbtem 
Mörtel ausgeführt. 

• Abdecken der originalen Mauerpartien mit einer Lage Kalkstei
nen. Zur optischen Abgrenzung zum Originalmauerwerk wurde 
eine 2 mm dicke und 70 mm breite Bleifolie in die Fuge gebracht. 

• Ergänzung des Baukörpers Mauer 41 auf die vorgefundene Höhe. 
• Rekonstruktion der Süd-West-Ecke der nördlichen Mauerflanke 

durch steingerechtes Aufmauern an Hand eines Fotos der Gra
bung 1966 bis auf die damals vorgefundene Höhe. 

• Anlegen einer Sickergrube auf der Westseite der Nordflanke. 
• Betonieren einer Grube für eine spätere Besichtigungsmöglichkeit 

der Fundamente von Mauer 38 und Mauer 41. 
• Zeichnerische und fotografische Dokumentation der ausgeführten 

Arbeiten. 
• Abdecken der Mauern mit Folie. 
• Auffüllen der Grabung mit Erdreich. 
D i e Kastellmauer in Kaiseraugst bereitet uns seit l än
gerer Ze i t Sorgen. Bisher fehlten jedoch die f inanziel 
len M i t t e l für die notwendige Gesamtsanierung, so 
dass auch i m Berichtsjahr nur eine der dringlichsten 

A b b . 15 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). Auf 
mauern des süd l i chen Turmfundamentes . 

Konservierungsmassnahmen ausgeführ t werden 
konnte. D i e Abdeckung des S ü d w e s t - T u r m e s , letzt
mals restauriert u n d teilrekonstruiert i m Jahre 1952, 
war schadhaft u n d bedurfte einer dr ingenden Sanie
rung (Abb. 16). D i e damals verwendeten Mauersteine 
aus Musche lka lk hatten i n der Zwischenzei t ebenfalls 
durch Fros te inwirkung gelitten, so dass auch sie er
neuert werden mussten. N a c h Abtragen aller 1952 ge
setzten Steine bis auf den r ö m i s c h e n K e r n , mauerten 
w i r neu auf bis auf die vorherige H ö h e . Erstmals 
wandten w i r dabei zur Abdeckung den S p r i t z m ö r t e l 
«F 92» an (Abb . 17) 5 4 . D i e Eigenschaften dieses M ö r 
tels scheinen uns nach Vorversuchen i n der Theater-

A b b . 16 Kaiseraugst, Kaste l lmauer S ü d w e s t - T u r m . 
Zus tand Anfang 1993. 

53 S. oben mit Anm. 42 und Schaub (wie Anm. 42); Schwarz (wie 
Anm. 7), Grabung 1993.52 Osttor. 

54 MC-Betoninstandsetzungssystem F 92 der Firma Müller und 
Co., Bottrop (Deutschland). 

A b b . 17 Kaiseraugst, Kaste l lmauer S ü d w e s t - T u r m . 
R o l f F u x b e i m Aufspr i tzen des I s o l i e r m ö r 
tels F 9 2 auf die vorbereitete Schicht unter 
der Abdeckung. 



b a u h ü t t e recht vielversprechend. E r ist elastisch, was
s e r u n d u r c h l ä s s i g , aber dennoch diffusionsoffen u n d 
nicht zuletzt auch umweltfreundl ich. Ü b e r diese nur 
ca. 3-4 m m dicke M ö r t e l s c h i c h t verlegten w i r nach 
b e w ä h r t e r A r t noch eine Schicht Ka lks te in -Abdeck-
platten (Abb . 18). 

Ein ige kleinere, durch eindringendes Regenwasser 
notwendig gewordene Restaurierungsarbeiten betra
fen die M a u e r n auf dem D a c h des Cwna-Kel le rs u n d 
die A b d i c h t u n g des Umgangs. W i r mussten allerdings 
feststellen, dass w i r dadurch den Regeneinlauf zwar 
erheblich e i n d ä m m e n , j edoch nicht völ l ig beseitigen 
konnten. D i e eigentliche Ursache konnte bisher noch 
nicht gefunden werden. 

Weitere Ausbesserungen erfolgten an der F r e i 
treppe z u m Schönbühltempel Sie wurde 1959 auf
grund s p ä r l i c h e r Befunde unter der Le i tung v o n 
R . Laur-Belar t g röss ten te i l s rekonstruiert. D i e A u s -

A b b . 18 Kaiseraugst, Kaste l lmauer S ü d w e s t - T u r m . 
Zus tand nach Restaurierung: wasserdichte 
Abdeckung der Mauerk rone m i t Ka lks t e in 
platten (sorgfält ig ausgefugt, m i t le ichtem 
Gefäl le) . 

A b b . 19 Augst, Insula 10 a m nordwestl ichen R a n d 
des Forums . S. F a l c h i u n d A . Her tner b e i m 
Err ich ten eines Info-Sockels; i m Hin te r 
grund der rekonstruierte Vic tor ia -Pfe i le r an 
seinem originalen Standort (Abb. 2). 

masse der S c h ä d e n an dieser Treppe, die s t ä n d i g v o n 
Besuchern begangen wi rd , s ind ba ld nicht mehr durch 
kleine Reparaturen i n den G r i f f zu bekommen u n d 
sollen i m R a h m e n der Theatersanierung einer gene
rellen Instandsetzung bzw. Neu-Rekons t ruk t ion 
unterzogen werden. 

I m Berichtsjahr wurden s ä m t l i c h e V e r p u t z s c h ä d e n 
an den R u i n e n i m « G e w e r b e h a u s » Schmidmatt sowie 
i n den Thermen i n Kaiseraugst durch D . Ohlhors t 
aufgenommen und dokumentiert . D i e hier verzeich
neten S c h ä d e n s ind z u m grossen T e i l durch Besucher 
verursacht. A u c h hier ist eine baldige Restaurierung 
u n u m g ä n g l i c h . 

D i e ersten Sanierungsarbeiten i m Theater55, die 
unter der F e d e r f ü h r u n g der B a u - u n d Umwel t schu tz 
d i rek t ion erfolgen, k o m m e n gut voran , insbesondere 
was die Bauforschung, die Dokumen ta t i on der Be
funde sowie die Eva lua t ion u n d Erprobung m ö g l i c h e r 
Sanierungstechniken u n d Werkstoffe betrifft. D i e 
Freilegungen schadhafter Mauerpar t i en w ä h r e n d des 
Berichtsjahres haben allerdings erstmals die fast un
vorstellbar schlechte Erhal tung vieler Abschni t te ans 
L i c h t gebracht, was für das Folgeprojekt zu einer le i 
digen Kostensteigerung führen w i r d . 

Rekonstruktionen und Infrastruktur 

A u c h 1993 führ t e der Ruinendiens t wieder zahlreiche 
Arbe i t en zur Verbesserung der Infrastruktur aus: 
• 26 neue u n d 42 aktualisierte Infotafeln wurden auf

gestellt (Abb . 19). 
• Das D a c h der « r ö m i s c h e n Backs tube» wurde zur 

S c h ö n b ü h l s t ü t z m a u e r h i n mi t B lech eingefasst u n d 
damit verhindert , dass Regenwasser an der M a u e r 
entlang läuft u n d dort S c h ä d e n verursacht. Erstel
lung eines Sickerschachtes (Grabung 1993.64). 

• Z u m Forumtempe l wurde ein Zugangsweg angelegt 
(durch die Grabungsequipe). 

• V o r den B ä n k e n b e i m Theater wurden Rasengitter
steine verlegt. 

• 14 Hinweis tafe ln , welche die Besucher z u m Schutz 
der R u i n e n ermahnen, wurden an verschiedenen 
D e n k m ä l e r n i n Augst und Kaiseraugst angebracht. 

• I m Osteingang z u m Amphi thea te r musste eine Ent
w ä s s e r u n g s r i n n e angebracht werden. 

• B e i m E i n b a u einer rekonstruierten « R ö m i s c h e n 
S c h m i e d e » i m R ö m e r h a u s (Abb . 4) ha l f der R u i n e n 
dienst mi t v ie len Arbe i ten u n d Handreichungen. 

Ruinenvermietung 

A u c h i n diesem Jahr mieteten wieder zahlreiche P r i 
vatpersonen, aber auch Betriebe, Vere ine u n d Institu
t ionen, unsere r ö m i s c h e n R u i n e n für die verschieden-

55 Vgl. ausfuhrlich M . Horisberger, I. Horisberger, Th. Hufschmid, 
Das römische Theater von Augst: Sanierungs- und Forschungs
arbeiten 1993. JbAK 15, 1994, 133ff. (in diesem Band). 



sten A n l ä s s e 5 6 . Insgesamt vermieteten w i r 70x, davon Abbildungsnachweis 
43x die C u r i a , lOx das Amphi theater , 14x die « R ö m i 
sche» Backstube (ausserhalb des seit nunmehr 26 Jah
ren stattfindenden «Bro tbackens» für Schulklassen), 
2x das Gewerbehaus Schmidmat t sowie l x die Ther
men i n Kaiseraugst. Diese Vermie tungen brachten 
einen Ertrag v o n F r . 3440.-. 

Abb. 1; 2; 4; 10; 14: Fotos Ursi Schild. 
Abb. 3; 5-9: Fotos Helga Obrist. 
Abb. 11: Fotos Dieter Ohlhorst. 
Abb. 12: Röntgenaufnahme Roland Leuenberger. 
Abb. 13; 15; 16; 18; 19: Fotos Detlef Liebel. 
Abb. 17: Foto Silvio Falchi. 

56 18.4.93: Traditioneller «Eiertätsch» in der Curia (Turnverein 
Äugst), 
17.5.93: Fahnenübergabe des Solothurner motorisierten Füsi
lierbatallions im Amphitheater, 
20.5.93: Banntagsfeier der Gemeinde Äugst im Amphitheater, 
22.5.93: Konzert des Männerchors Äugst in der Curia, 
30.5.93: Pfingstgottesdienst der reformierten Kirchgemeinde 
Pratteln/Äugst in der Curia, 
12.6.93: Fest zum 60. Geburtstag für L. Berger im Amphitheater 
(R. Buser, J. Wagner, P.-A. Schwarz, M . Schaub, C. Clareboets; 
Infrastruktur), 
24.6.93: Diplomfeier der Diplom-Gymnastikschule Basel in der 
Curia, 
28.6.93: Verabschiedungsfeier für den Direktor der Realschule 
Rheinfelden im Amphitheater, 
6.-8.8.93: Augusta-Konzerte im Amphitheater (Vereinigung Pro 
Äugst), 
5.9.93: Kantonales Pfadfindertreffen beider Basel im Gelände 
von Augusta Raurica mit Abschlussfest im Amphitheater, 
9.9.93: Regierungsrat Peter Schmid orientiert Anwohner betref
fend Grabungen in der «Etappe A» (mit A. R. Furger, P.-A. 
Schwarz), 
10.9.93: Hoffmann La Roche A G weiht neuen Betrieb in Kaiser
augst ein mit einem Empfang im Amphitheater, 
19.9.93: Bettagsgottesdienst der reformierten Kirchgemeinde 
Pratteln/Augst in der Curia, 
21.10.93: Fahnenübergabe des Liestaler Infanterieregiments
kommandos im Amphitheater. 
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Die urbanistische Entwicklung von Augusta Raurica 
vom 1. bis zum 3. Jahrhundert 
A l e x R . Furger 1 

Zusammenfassung: 
Der Aufsatz ist die Zwischenbilanz der Ausgrabungs- und Forschungsarbeiten der letzten acht Jahre in Äugst und Kaiseraugst im Hinblick auf 
die Baugeschichte von Augusta Raurica. Neue Grabungen, etwa im Amphitheater, im Theater und auf dem Forum, haben viele Änderungen in 
der Chronologie ergeben, und Forschungsprojekte, wie z.B. über die Reliefs und Rundskulpturen oder über die Mosaiken, erlauben heute eine 
präzisere Einordnung des Bauschmucks mancher öffentlicher und privater Gebäude. Hauptergebnis ist die Erkenntnis, dass erst in neronischer 
und flavischer Zeit - also innert kürzester Frist und mit grösstem materiellem Aufwand - zahlreiche öffentliche Gebäude entstanden und 
praktisch alle Privathäuser von Holz in Stein umgebaut worden sind. Ein vergleichbarer zweiter «Bauboom» lässt sich, allerdings weniger 
umfassend, in den Jahrzehnten um 200 n.Chr. erkennen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse, welche Ursache und Auswirkung solcher Innova
tionsschübe zugleich sein konnten, werden ebenfalls beleuchtet. Nur kurz zusammengefasst wird die weitere Entwicklung der Stadt mit dem Bau 
der Befestigung auf Kastelen im 3. Jh. und die Zeit von Spätantike und Frühmittelalter. 

Sehl üssel Wörter: 
Anthropologie, Äugst BL, Bauten, Befestigungen, Erdbeben, Fora, Geschichte, Gewässer/Flüsse, Häfen, Handel, Kaiseraugst AG, Keramik/Ar-
retina, Kolonien, Römische Epoche, Spätantike, Städte, Theater, Thermen, Urbanismus. 

M i t der Aufarbei tung s ä m t l i c h e r Steininschriften aus 
Augusta R a u r i c a u n d den darauf basierenden A u s 
wertungen s ind die historischen Que l len u n d die 
Stadtgeschichte auf einen aktuellen, v o l l s t ä n d i g e n 
Kenntn i ss tand gebracht u n d i n jeder m ö g l i c h e n Be
ziehung ausgeleuchtet worden 2 . In E r g ä n z u n g dazu 
sol l i m folgenden die bauliche Entwicklung der Stadt 
zusammengefasst werden. 

A b b . 1 Äugst , Theater-Nordwestecke (Grabung 
1987.54). D e r Wurzels tock einer grossen E i 
che ist unmit te lbar unter der augusteischen 
Kul tu r sch ich t gekappt. V e r m u t l i c h ist die
ser Wurzels tock Zeugnis einer Rodung , 
welche der ersten Siedlungs- u n d B a u t ä t i g 
keit i n Augusta R a u r i c a vorausgegangen 
war. 

In Äugs t u n d Kaiseraugst f inden seit ü b e r 100 Jah
ren - verteil t ü b e r grosse Tei le des ant ik ü b e r b a u t e n 
Areales - a r c h ä o l o g i s c h e Ausgrabungen statt, so dass 
heute rund ein Fünf t e l des r ö m i s c h e n Stadtareals ei-
nigermassen bekannt ist 3 . E ine spä tke l t i s che V o r g ä n 
gersiedlung a m selben Or t ist äusse r s t unwahrschein
l i ch , da sich bisher keinerlei Spuren davon - weder 
Strukturen noch Funde - gezeigt haben. V o m A k t der 
r ö m i s c h e n S t a d t g r ü n d u n g bzw. v o n den allerersten 
Baumassnahmen zeugen hingegen verschiedene Be
funde, die eine Brandrodung zur G e w i n n u n g v o n 
freiem Bau land wahrscheinl ich machen. In dieser 
R ich tung lassen sich etwa Anze i chen wie holzkohle
durchsetzte L ö s s l e h m s c h i c h t e n direkt unter den ä l te
sten Siedlungsschichten 4 oder der Baumst runk einer 
v o r r ö m i s c h e n Eiche (Abb. 1), die nach Ausweis der 

Überarbeiteter Vortrag, gehalten am «Herne colloque roumano-
suisse sur la politique édilitaire dans les provinces de l'Empire 
romain», 12-19 septembre 1993, Universität Bern, Historisches 
Institut - Abteilung für Alte Geschichte und Epigraphik (Hrsg. 
H. Herzig, R. Frei-Stolba, Publikation in Vorbereitung). - Für 
die Durchsicht des Manuskripts und verschiedene Hinweise 
danke ich Ludwig Berger und Peter-A. Schwarz. 
P.-A. Schwarz, L. Berger et al., Inschriften aus Augusta Raurico
rum. Katalog und Kommentare zu den Steininschriften aus 
Äugst und Kaiseraugst (unpubliziertes Corpus; die im folgenden 
genannten Katalognummern beziehen sich auf das Manuskript 
von 1993). Ferner fand am 9./10.3.1994 in Äugst ein kleines, 
internationales Kolloquium zu den Augster Inschriften statt, 
dessen Beiträge und Ergebnisse ebenfalls in die geplante Publi
kation einfliessen sollen. 
Die Grabungsflächen selbst decken allerdings einen kleineren 
Flächenanteil ab, die Lücken sind aber in vielen Fällen einiger-
massen zu interpolieren. Zusammenfassend R. Laur-Belart, 
Führer durch Augusta Raurica, 5., erweiterte Auflage, bearbeitet 
von L. Berger (Basel 1988). 
O. Lüdin, M . Sitterding, R. Steiger, Insula XXIV, 1939-1959. 
Ausgrabungen in Äugst 2 (Basel 1962) 10; R. Strobel in: R. Stei
ger, G. Th. Schwarz, R. Strobel, H. Doppler, Äugst, Insula 31. 
Ausgrabungen und Funde 1960/61. Forschungen in Äugst 1 
(Äugst 1977) 25 und 34f. 



A b b . 2 Augst/Kaiseraugst . Vereinfachter Gesamt
p lan der r ö m i s c h e n Stadt Augusta Raurica 
mit Strassennetz u n d den öf fen t l ichen B a u 
ten des 1. bis 3. Jahrhunderts sowie des 
s p ä t a n t i k e n Kastel ls (Castrum Rauracense) 
i m N o r d e n am R h e i n . D i e N o r d - S ü d - A u s 
dehnung be t r äg t 1700 Meter . M . 1:20000. 

Dendrochronologie zwischen 20 u n d 10 v .Chr . gefällt 
worden war 5 , deuten. 

Das typische, nach r ö m i s c h e n N o r m e n abgesteckte 
rechtwinklige Strassennetz p r äg t das B i l d des Augster 
Stadtplanes 6 , wie er aufgrund des heutigen For 
schungsstandes gezeichnet werden kann (Abb. 2). D i e 
meist durch Por t iken und Haus-Aussenmauern gege
benen Strassenfluchten zeigen gröss ten te i l s die Situa
t ion zur Zei t der Steinbauphasen i m s p ä t e n 1. bis 
3. Jahrhundert . Dass aber bereits die Ho lzbau ten des 
f rühen 1. Jahrhunderts n .Chr . diesem Stadtplan
schema folgten, zeigen zahlreiche Befunde, etwa i n 
den Insulae 22 7 , 23 8 , 24 9 , 3 0 1 0 oder 50 1 1 . E i n G l ü c k s 
fall führ te i m Jahre 1978 zur Entdeckung v o n B a u h ö l 
zern i n der Insula 31. Sie blieben, dank wasse r füh ren 
der Schichten i n 4 m Tiefe, erhalten und konnten den-
drochronologisch ins erste vorchris t l iche Jahrzehnt 
datiert werden. E i n Schwellbalken mi t Waldkante , 
der i n situ i n der Hausmauerf lucht a m Insularand lag 
(Abb . 3), liess sich auf das Jahr genau 6 v .Chr . datie
r e n 1 2 . Dieser Befund beweist, dass bereits die ersten 
Holzbau ten i m ersten und viel leicht sogar zweiten 
vorchr is t l ichen Jahrzehnt (Abb. 6) das s p ä t e r e Stras
sennetz b e r ü c k s i c h t i g t e n bzw. dass die agrimensores 
schon zur Zei t der G r ü n d u n g die Grunds t ruk tur der 
Stadt abgesteckt hatten. D i e Colonia war demzufolge 
v o n Anbeg inn an als grosse Siedlung mi t allen n ö t i g e n 
öf fen t l i chen Einr ichtungen geplant. 

A b b . 3 Augst, Insula 31 (Grabung 1977.52). A n 
sicht an eine P ro f i lwand i n der F luch t der 
Insula-Nordmauer an der Minervastrasse. 
D i r e k t unter den Kul tu rsch ich ten haben 
sich zwei zugehauene, ü b e r e i n a n d e r l i e 
gende Schwellbalken aus Eiche (links) u n d 
daneben der untere T e i l eines i n den ge
wachsenen Boden eingetieften S t ä n d e r s 
(rechts) erhalten. Das Fä l l j ah r eines dieser 
Ba lken ist dendrochonologisch ins Jahr 
6 v . C h r . datiert (mit Waldkante) . 

D i e Holzbaureste aus s p ä t a u g u s t e i s c h e r u n d t iber i 
scher Zei t s ind bis heute allerdings zu wenig f lächen
deckend erforscht, u m daraus direkte Schlüsse ü b e r 
die baul iche En twick lung der Stadt i n den ersten 
Jahrzehnten ihres Bestehens ziehen z u k ö n n e n 1 3 . W i r 

5 Nachtrag M . Seifert und A. R. Furger in: A. R. Furger, Die 
Grabungen von 1986/1987 an der Nordwestecke des Augster 
Theaters. JbAK 9, 1988, 7ff. bes. 157. 

6 Vgl. M . Martin, Zur Topographie und Stadtanlage von Augusta 
Rauricorum. Archäologie der Schweiz 2, 1979, 172ff. 

7 R. Hänggi, Augusta Rauricorum, Insula 22: Grabungs- und Do
kumentationsstand 1988. JbAK 10, 1989, 29ff. 

8 R. Hänggi, Augst, Insula 23: Ergänzungen zur Innenbebauung. 
Grabungsergebnisse 1987: Befunde. JbAK 9, 1988, 167ff. 

9 Lüdin et al. (wie Anm. 4) 25 Abb. 4. 
10 J. Ewald, Die frühen Holzbauten in Augusta Raurica - Insula 

X X X - und ihre Parzellierung. In: Provincialia. Festschrift für 
Rudolf Laur-Belart (Basel/Stuttgart 1968) 80ff. 

11 T. Tomasevic-Buck, Die Ausgrabungen in Augst im Jahre 1982. 
JbAK 8, 1988, 80ff., Beilage 1, Plan 3 und 4. 

12 A. R. Furger, Augst, 6 v.Chr.: Dendrodaten und Fundhorizonte. 
JbAK 5, 1985, 123ff. 

13 Vgl. die Rekonstruktionspläne und -ansichten des Stadtzen
trums von Augusta Rauricorum in: P.-A. Schwarz, Zur Chrono
logie und Typologie der drei Theaterbauten von Augusta Rauri
corum (Augst BL). Die vorläufigen Ergebnisse der Grabung 
1990.51, Fläche 3 (Region 2A, Giebenacherstr. 22, Parzelle 521). 
JbAK 12, 1991, 33ff. Abb. 38-39 (1. Drittel 1. Jh. n.Chr., mit 
hypothetischem Holztheater) und Abb. 40-41 (um 60-70 
n.Chr.). 



konsult ieren daher die Verbreitungspläne verschiede
ner Fundkategorien, wie arretinische Sigil lata 
(Abb . 4 ) 1 4 , f rühe A m p h o r e n 1 5 , G l ä s e r 1 6 u n d F i b e l n 1 7 . 
Daraus w i r d ersichtl ich, dass i n augusteischer Ze i t 
anscheinend erst die zentralen Oberstadt-Insulae 
(Abb . 4), wenig s p ä t e r aber bereits das ganze obere 
Stadtgebiet, also fast alle Insulae (heutige Gemeinde 
Augst, K a n t o n Baselland) bebaut u n d bewohnt wa
ren. D i e Funde ab etwa 30 n .Chr . streuen v o n den 
n ö r d l i c h s t e n Insulae 1-6 auf dem Kastelensporn ü b e r 
die theaternahen Quart iere bis i n den Streifen der 
Insulae 47-52 i m S ü d e n (Abb. 2). In der Unterstadt 
(Gemeinde Kaiseraugst, K a n t o n Aargau) lässt sich für 
die f rühes t en Jahrzehnte des 1. Jahrhunderts n .Chr . 
e inzig e in besiedelter breiter Streifen beidseit ig der 
genau N o r d - S ü d verlaufenden «Cas t rums t r a s se» aus-

A b b . 4 Augst/Kaiseraugst . Verbre i tung der radia l 
( • ) u n d zentral (O) gestempelten Plat ten 
aus i talischer Sigil lata, als Beisp ie l der K a r 
t ierung einer f rühen Fundgruppe (Stand 
1992, nach M . M a r t i n , C h . M a t t u n d 
S. Fünfsch i l l ing) . M . ca. 1:10000. 

machen 1 8 , die direkt auf das Rheinufer zielt u n d woh l 
schon damals i n eine B r ü c k e m ü n d e t e (Abb. 2, oben, 
und 4, oben) 1 9 . 

D i e grossf lächige f rühe Besiedlung dar f nicht dar
ü b e r h i n w e g t ä u s c h e n , dass damals, sagen w i r i n vor-
claudischer Zei t , wichtige öffent l iche Bauten u n d E i n 
richtungen noch gar nicht existierten. Z w a r s ind meh
rere g a l l o r ö m i s c h e Vierecktempelchen auf S c h ö n b ü h l 
(Abb. 2, westl. Theater ) 2 0 und ein - sicher i n Te i l en 
aus H o l z errichtetes - F o r u m 2 1 für diese Ze i t nachge
wiesen, doch war der ersten Bas i l i ka damals noch 
keine C u r i a ange füg t 2 2 , die Stadt besass damals noch 
kein Theater17, u n d die Frauen- (Abb. 2, Insula 17) 
u n d Zentra l thermen (Abb. 2, Insula 32/37) standen 
ebenfalls noch nicht. 

In t iberisch-claudischer Ze i t waren Truppeneinhei 
ten i n e inem Holzkastell i n der ansonsten noch völ l ig 
u n Ü b e r b a u t e n westlichen Unterstadt s tat ioniert 2 4 . 

14 Zusammenstellung Max Martin und Christoph Matt (1981/82), 
unpubliziert. Die Aktualisierung von Abbildung 4 auf den heuti
gen Stand verdanke ich Sylvia Fünfschilling. 

15 S. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und Kai
seraugst 1: Die südspanischen Ölamphoren (Gruppe 1). For
schungen in Augst 7/1 (Augst 1987) 18Iff. Abb. 114. 

16 B. Rütti, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. For
schungen in Augst 13 (Augst 1991) 265ff. Abb. 73; 75; 76. 

17 E. Riha, Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. For
schungen in Augst 3 (Augst 1979) 45f. Karten 1-3; E. Riha, Die 
römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die Neufunde seit 
1975. Forschungen in Augst 18 (Augst 1994) 23ff. Abb. 1-3. 

18 U . Reinhardt, Ausgrabungsbericht Dorfstrasse 74 Kaiseraugst 
1970. Ausgrabungen in Augst 4 (Basel 1974) 11 Iff.; U. Müller, 
Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1986. JbAK 9, 1988, 
227ff. bes. 234ff; U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im 
Jahre 1990. JbAK 12, 1991, 247ff. bes. 252 Abb. 12-13. 

19 Zu den römischen Brücken in Augst/Kaiseraugst vgl. M. Schaub, 
Die Brücke über den Violenbach beim Osttor von Augusta Rau
ricorum (Grabung 1969.52). JbAK 14, 1993, 135ff. bes. 153f. 
Abb. 26,3. 

20 Laur-Belart/Berger (wie Anm. 3) 80ff; H. W. Doppler, Der 
Münzfund aus den gallorömischen Tempeln auf Schönbühl 
(Augst). In: Provincialia. Festschrift Rudolf Laur-Belart (Basel/ 
Stuttgart 1968) 70ff. 

21 R. Hänggi, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1987, 1987.51 
Augst-Forum/EW-Graben und Kanalisation. JbAK 9, 1988, 
15ff; V. Vogel Müller, Grabung 1987.51, Forum: Die Funde aus 
dem Bereich der Tabernen und der Tempelporticus. JbAK 9, 
1988, 29ff. 

22 M . Trunk, Römische Tempel in den Rhein- und westlichen Do
nauprovinzen. Ein Beitrag zur architekturgeschichtlichen Ein
ordnung römischer Sakralbauten in Augst. Forschungen in 
Augst 14 (Augst 1991) 6Iff. 

23 A. R. Furger, S. Deschler-Erb, Das Fundmaterial aus der Schich
tenfolge beim Augster Theater. Typologische und osteologische 
Untersuchungen zur Grabung Theater-Nordwestecke 1986/87. 
Forschungen in Augst 15 (Augst 1992) 136f. (zu einem hypothe
tischen Holztheater vgl. Schwarz [wie Anm. 13]). - Auch die 
neusten Sondierungen unter dem Mittelvomitorium des Ersten 
Theaters erbrachten keine Spuren eines noch älteren Holzthea
ters, sondern direkt den gewachsenen Boden (M. Horisberger, 
I. Horisberger, Th. Hufschmid, Das römische Theater von 
Augst: Sanierungs- und Forschungsarbeiten 1993. JbAK 15, 
1994, 133ff. Anm. 19 [in diesem Band]). 

24 E. Deschler-Erb, M . Peter, S. Deschler-Erb, Das frühkaiserzeit-
liche Militärlager in der Kaiseraugster Unterstadt. Forschungen 
in Augst 12 (Augst 1991). - Zur möglichen Truppenpräsenz in 
der 2. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. vgl. R. Matteotti, Zur Militärge
schichte von Augusta Rauricorum in der zweiten Hälfte des 
1. Jahrhunderts n.Chr. Die Truppenziegel der 21. Legion aus 
Augst. JbAK 14, 1993, 185ff. 



In s p ä t c l a u d i s c h e r Zei t erhielt die Stadt eine -
wahrscheinl ich erste - kleine Thermenanlage i n der 
Oberstadt an der Stelle der s p ä t e r e n Frauenthermen. 
E t w a gleichzeit ig wurden neue steinerne Vie reck tem
pel auf S c h ö n b ü h l errichtet. 

B i s die Stadt aber ihre vo l l s t änd ige urbane Struktur 
erhielt, verstr ichen noch weitere Jahre. A b der M i t t e 
des Jahrhunderts u n d besonders i n flavischer Ze i t er
lebte Augusta R a u r i c a seine g röss t en Erneuerungen 
u n d U m w ä l z u n g e n (Abb. 6). E i n richtiger Bauboom 
erfasste private Bauherren u n d auch die «öffent l iche 
H a n d » . A u f der einen Seite k ö n n e n w i r feststellen, 
dass i n den Jahren u m 50 n .Chr . fast s ä m t l i c h e W o h n -
u n d Gewerbebauten i n den Insulae komplet t v o n 
H o l z in Stein umgebaut wurden. Bereits nach etwa 
70 n .Chr . s ind k a u m mehr H o l z - u n d Fachwerkbau
t e n 2 5 nachzuweisen. A u f der anderen Seite erfasste 
dieser B a u b o o m noch augenfä l l iger die öf fent l iche In
frastruktur: es erfolgten ein F o r u m - N e u b a u i n Stein 
(Abb . 2), der B a u eines ersten, szenischen Theaters 2 6 , 
die Er r ich tung v o n klassischen P o d i u m t e m p e l n auf 
d e m F o r u m (Abb . 2, Insula 11) 2 7 u n d dem S c h ö n 
b ü h l 2 8 (Abb. 5), der B a u der Tempelanlage i n der T a l 
niederung G r i e n m a t t 2 9 , die ersten Bauphasen der 
F r a u e n - 3 0 u n d w o h l auch der Zen t ra l thermen 3 1 , der 
Baubeginn der Stadtmauer u m 80 n .Chr . (sie bl ieb 
allerdings unvol lende t ) 3 2 sowie wenig s p ä t e r der A n 
bau einer dreivier telrunden C u r i a am Rande des F o 
r u m s 3 3 . 

Diese nur schwer vorstellbaren, enormen B e m ü 
hungen, der Stadt i n k ü r z e s t e r Ze i t e in völ l ig neues 
bauliches Ges icht z u geben, m ü s s e n mi t entsprechen
den Infrastrukturen realisiert worden sein. Hunder te 
v o n A r b e i t s k r ä f t e n waren unterzubringen, z u versor
gen u n d z u koordinieren . Mehrere S t e i n b r ü c h e liefer
ten Handquader aus K a l k u n d grosse Blöcke aus ro
tem Sandstein, i n den K i e s - u n d Sandgruben wurden 
M ö r t e l z u s c h l ä g e gewonnen, K ö h l e r und Ka lkbrenne r 
stellten wichtige bauliche Zwischenprodukte her. 
N i c h t nur dafür , sondern auch für Dachkons t ruk t io 
nen mussten ganze Waldgebiete - durch die 70 Jahre 
reiner H o l z - u n d Fachwerkbauten ohnehin schon 
dezimier t - abgeholzt werden. Mehrere Ziegeleien 
brannten tegulae u n d imbrices für die D ä c h e r , u n d 

u n z ä h l i g e Fuhrwerke, Baukrane, G e r ü s t e u n d derglei
chen standen i m E insa t z 3 4 . 

Es ist schwer vorstellbar, dass derartige Massnah
men, die enorme Invest i t ionen erforderten, ohne 
obrigkeit l iches Geheiss u n d ohne prosperierende 
Wirtschaft h ä t t e n ergriffen werden k ö n n e n . Sicher 
mag das eine oder andere öffent l iche G e b ä u d e die 
Spende reicher Bürge r der Colonia gewesen sein. Es 
ist schade, dass dazu sowohl die historischen Que l len 
schweigen als auch die epigraphischen Zeugnisse feh
len; sie haben uns bis heute keine einzige vo l l s t änd ige 
Bauinschrif t geliefert. 

25 Dies gilt natürlich in erster Linie für die Erdgeschosse und die 
entsprechend abgeänderte Fundamenttechnik, nicht unbedingt 
aber für die Obergeschosse, für deren Ausführung wir kaum An
haltspunkte haben. 

26 Ob dem Theaterbau nur Privatbauten oder auch öffentliche Ein
richtungen geopfert wurden, ist ungewiss. - Furger/Deschler-Erb 
(wie Anm. 23); Schwarz (wie Anm. 13). 

27 Trunk (wie Anm. 22); P.-A. Schwarz, Neue Erkenntnisse zum 
Forums-Altar und Forums-Tempel in Augusta Rauricorum 
(Augst BL). Die Ergebnisse der Grabung 1990.54. JbAK 12, 
1991, 161ff. 

28 R. Hänggi, Der Podiumtempel auf dem Schönbühl in Augst. 
Augster Museumshefte 9 (Augst 1986); Trunk (wie Anm. 22); 
C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs 
aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 16 = Corpus 
Signorum Imperii Romani. Schweiz III. Germania superior. Au
gusta Rauricorum (Augst 1992) 117f. 

29 Bossert-Radtke (wie Anm. 28). 
30 Laur-Belart/Berger (wie Anm. 3) 95ff. 
31 Vorerst beschränkt auf Insula 32 (vgl. unten mit Anm. 51). -

M . Schaub, C. Clareboets, Neues zu den Augster Zentralther-
men. JbAK 11, 1990, 73ff. 

32 L. Berger (mit Arbeitsgruppe des Seminars für Ur- und Frühge
schichte der Universität Basel), Die Grabungen beim Augster 
Osttor im Jahre 1966. JbAK 5, 1985, 6ff; B. Rütti in: M . Schaub, 
Das Osttor und die Stadtmauer von Augusta Raurica (Grabung 
1993.52), JbAK 15, 1994, 73ff. (in diesem Band). 

33 Trunk (wie Anm. 22). 
34 Zur Versorgung der Stadt mit Baustoffen und Rohmaterialien 

aus der ländlichen Umgebung s. unten mit Anm. 55. - Zum 
Bauaufwand am Beispiel des Podiums des Schönbühltempels 
vgl. P. Rebmann, Der Podiumtempel auf dem Schönbühl in 
Augst. Einige Gedanken zur Bauweise des Unterbaues. JbAK 11, 
1990, 179ff. 

A b b . 5 Augst. D i e öf fen t l ichen Bauten i m Stadtzentrum (von Norden) , wie sie «in e inem Guss» i n f rühf lavi-
scher Ze i t errichtet wurden (von l inks nach rechts): Area publica des F o r u m s mi t C u r i a u n d Bas i l ika ; 
area sacra des F o r u m s mi t Forumtempe l , rechts dahinter die Frauenthermen (Insula 17); Erstes 
szenisches Theater, rechts dahinter das « S ü d f o r u m » (Insula 14) m i t macellumCi); T e m p e l mi t Por t icus 
auf S c h ö n b ü h l . 
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A b b . 6 Augst/Kaiseraugst . Baugeschichtl iche Eckdaten der wichtigsten Urbanen Ereignisse v o m 1. bis 3. Jahr
hundert i m öf fen t l i chen u n d pr ivaten Bereich . 



N a c h d e m die Stadt i n der 2. Hä l f t e des 1. Jahrhun
derts, insbesondere mi t b r a n d g e f ä h r d e n d e n Gewer
ben wie T ö p f e r e i e n u n d Eisenverarbeitungsbetrieben, 
i m m e r weiter nach S ü d e n expandiert hatte, platzte sie 
anscheinend aus allen N ä h t e n u n d musste grundle
gend erweitert werden. Dies geschah durch die Er
schliessung der Unterstadt i n der Rheinniederung z w i 
schen der schon f rüh mi t H ä u s e r n g e s ä u m t e n C a 
strumstrasse i m Osten und dem aufgelassenen H o l z 
kastell i m Westen. Damal s erhielt auch die Unte r 
stadt e in rege lmäss iges , rechtwinkliges Strassennetz 
mi t mindestens neun Insulae, die aber bedeutend län
ger als jene i n der Oberstadt angelegt waren (Abb . 2). 

Ü b e r die B e v ö l k e r u n g s s t r u k t u r , die wirtschaftliche 
Si tua t ion u n d die a u s g e ü b t e n Gewerbe i n der Unte r 
stadt wissen w i r erst wenig. D e r nahe Rheinhafen, 
wichtigster G ü t e r u m s c h l a g p l a t z i m Wirtschaftsleben 
der Stadt, hat das Quar t ier bzw. die Augster «Neu
s tad t» sicher massgeblich gepräg t . So d ü r f e n w i r E i n 
r ichtungen für Lagerung u n d U m s c h l a g v o n Waren 
postulieren. Archäo log i s ch nachgewiesen s ind Werk
s t ä t t e n für Tongeschi r r 3 5 , G l ä s e r 3 6 , Hornob jek t e 3 7 

u n d Bronzeguss 3 8 sowie mindestens e in grosses Kauf 
mannshaus 3 9 . Dass auch dieses Quart ier , neben zahl-

A b b . 7 Äugs t , Amphi thea te r (Grabung 1986.57). 
Ü b e r s i c h t s a u f n a h m e des n o r d ö s t l i c h e n 
Vier te ls der Arenamauer (von Westen). 
D u r c h den Hangdruck v o n l inks (Cavea) 
s ind Tei le der M a u e r i n die A r e n a gekippt. 
L i n k s i m Vordergrund die Seitenmauer des 
Nord-Carce r . 

reichen Sodbrunnen i n den H i n t e r h ö f e n , zusä t z l i ch 
ü b e r eine Wasserversorgung m i t einigen öf fen t l i chen 
L a u f b r u n n e n 4 0 ver fügte , spricht für die vollwertige 
E i n b i n d u n g i n die Stadt. N u r wenige reiche B ü r g e r 
haben allerdings diese Unterstadt-Insulae bewohnt, 
wie die i n der Regel eher kä rg l i che Bauausstattung, 
das Fehlen jeglicher M o s a i k f u s s b ö d e n 4 1 usw. ve rmu
ten lassen. N e b e n dem e r w ä h n t e n Kaufmannshaus ist 
- für das 3. Jahrhundert - i m m e r h i n auch ein A r z t 
haus auszumachen 4 2 . 

V o m s p ä t e n 1. Jahrhundert an folgte i m Stadtzen
t rum, den insulae der Oberstadt, eine Ze i t der a l l m ä h 
l ichen Konso l id i e rung u n d Erneuerung. D i e für diese 
Ze i t g röss ten te i l s fehlenden Fundschich ten i n den 
H ä u s e r n selbst lassen auf eine s t ä d t i s c h e Kehr ich tab
fuhr schliessen 4 3 . Verschiedene Umbauten s ind so
w o h l an den Zent ra l - u n d Frauenthermen als auch an 
v ie len pr ivaten H ä u s e r n z u beobachten. U m 110 oder 
120 n .Chr . wurde das Theater umfassend erneuert, 
u n d anstelle seiner Orchestra wurde es i n e in «Théâ 
t re -à -a rène» oder gar i n ein echtes Amphi thea te r u m 
gestaltet (Abb . 6 ) 4 4 . W o h l kurz vo r der Jahrhundert
mit te fielen das F o r u m oder Tei le davon e inem B r a n d 
z u m Opfer. V o n den Reparatur- oder Erneuerungsar
beiten zeugt eventuell die Sockel-Inschrift eines P ro 
curators unter An ton inus P i u s 4 5 . Etwas spä te r , unter 
M a r c A u r e l , wurde ein G e b ä u d e k o m p l e x i m S ü d e n 
der Stadt i n eine grosse Herberge (mansio) umge
baut 4 6 . 

35 A. R. Furger, Die Töpfereibetriebe von Augusta Rauricorum. 
JbAK 12, 1991, 259fr. bes. 275 Abb. 2; 16-17. 

36 Rütti (wie Anm. 16) 150ff. 
37 J. Schibier, E. Schmid, Tierknochenfunde als Schlüssel zur Ge

schichte der Wirtschaft, der Ernährung, des Handwerks und des 
sozialen Lebens in Augusta Raurica. Augster Museumshefte 12 
(Äugst 1989) 29f. Abb. 54. 

38 A. R. Furger, Römermuseum und Römerhaus Äugst. Kurztexte 
und Hintergrundinformationen. Augster Museumshefte 10 
(Äugst 19892, 19871) 53. 

39 U . Müller, Die römischen Gebäude in Kaiseraugst-Schmidmatt. 
Archäologie der Schweiz 8, 1985, 15ff. 

40 A. R. Furger, C. Clareboets (Hrsg.), Karl Stehlin (1859-1934). 
Ausgrabungen in Äugst 1890-1934. Forschungen in Äugst 19 
(Äugst 1994) 38 Abb. 31; U. Müller, Ausgrabungen in Kaiser
augst im Jahre 1992. JbAK 14, 1993, 109ff. bes. 121f. Abb. 26-
28. 

41 D. Schmid, Die römischen Mosaiken aus Äugst und Kaiseraugst. 
Forschungen in Äugst 17 (Äugst 1993) 143ff. bes. 145 und 161. 

42 A. R. Furger in: E. Riha, Römisches Toilettgerät und medizini
sche Instrumente aus Äugst und Kaiseraugst. Forschungen in 
Äugst 6 (Äugst 1986) 95 Abb. 33. 

43 Martin-Kilcher (wie Anm. 15) 21 Anm. 62 und 186f. Anm. 244. 
44 Furger/Deschler-Erb (wie Anm. 23); Schwarz (wie Anm. 13); 

M . Horisberger, I. Horisberger (mit Beitr. von A. R. Furger und 
Ph. Rentzel), Das römische Theater von Äugst: Sanierungs- und 
Forschungsarbeiten 1992. JbAK 14, 1993, 55ff. bes. 66ff; A. R. 
Furger (mit einem Beitr. von A. Mees), Die Grabenverfüllung im 
nördlichen Aditus des Augster Theaters (Grabung 1992.55). 
JbAK 14, 1993, 83ff. bes. 86ff. - Hinweise zu den neusten, noch 
unpublizierten Erkenntnissen zur Theaterbaugeschichte ver
danke ich Thomas Hufschmid. 

45 Zum Forumbrand Trunk (wie Anm. 22) 64; 143; zur Inschrift 
Schwarz/Berger (wie Anm. 2) Kat.-Nr. 47. 

46 H. Bender, Archäologische Untersuchungen zur Ausgrabung 
Augst-Kurzenbettli. Ein Beitrag zur Erforschung der römischen 
Rasthäuser. Antiqua 4 (Frauenfeld 1975). 



E i n e n zweiten Bauboom, der allerdings nicht mehr 
so umfassend war wie derjenige i n s p ä t n e r o n i s c h -
f rühf lav i scher Zei t , erlebte die Stadt u m 200 n .Chr . : 
Das Mehrzweck-Arenatheater erfüll te seine Aufgabe 
anscheinend nicht mehr op t imal , weshalb m a n gleich
zei t ig sowohl e in komplet t neues, szenisches Theater 
mi t 8000 P l ä t z e n a m alten Standort i m Z e n t r u m 
baute (Abb. 5 ) 4 7 als auch e in separates Amphitheater 
mi t etwa 5500 Sitzen i m Sichelengraben a m S ü d w e s t 
r and der Stadt (Abb . 7 ) 4 8 . 

A u c h i m pr ivaten Hausbau w i r d diese U m b a u z e i t 
greifbar, u n d zwar i n der v o l l s t ä n d i g e n Umgestal tung 
der Insula 30 i n eine Per i s ty lv i l l a mi t q u a l i t ä t v o l l e n 
Wandmale re ien u n d M o s a i k e n 4 9 sowie wenig s p ä t e r 
i m B a u des sogenannten «Palazzos» (Abb . 6), einer 
we i t l äuf igen R e p r ä s e n t a t i o n s v i l l a mi t mehreren M o 
s a i k f u s s b ö d e n 5 0 , welche die beiden Insulae 41 u n d 47 
mitsamt dem Westende der Venusstrasse umfasste. 

D i e Tatsache, dass Bauten i m Stadtzentrum i n die
ser Spä t ze i t h i n u n d wieder die alten Parzellengren
zen sprengten u n d sich auf die Por t iken ausdehnten, 
mag mi t einer Ä n d e r u n g des rechtl ichen Status zu 
s a m m e n h ä n g e n . D ies scheint sicher i n jenen Fä l l en 
zugetroffen z u haben, wo sogar s t ä d t i s c h e Strassen 
aufgegeben wurden, etwa i m Fal le der Zentralther
men (Abb . 2, Insula 32/37) 5 1 , der Insulae 1/2 auf K a 
s te len 5 2 u n d des eben e r w ä h n t e n «Palazzos» . 

In dieser ganzen Ze i t florierte die Stadt. Ihre gün 
stige Verkehrslage zwischen Helve t i en u n d den 
rechtsrheinischen Gebie ten brachte der augustei
schen S t a d t g r ü n d u n g rasch grosse wirtschaftliche Be
deutung, die v o n der M i t t e des 1. bis i n die M i t t e des 
3. Jahrhunderts dauerte. F ü r die lange Blütezeit aus
schlaggebend war einerseits die Lage der Stadt a m 

47 Furger/Deschler-Erb (wie Anm. 23); Schwarz (wie Anm. 13). 
48 A. R. Furger, Das Augster Amphitheater. Die Sicherungsgrabun

gen von 1986. JbAK 7, 1987, 7ff. 
49 L. Berger, Augusta Raurica. Insula X X X : Ausgrabungen 1959— 

1962. In: Studien zu den Militärgrenzen Roms. Vorträge des 
6. Internationalen Limeskongresses in Süddeutschland. Beihefte 
Bonner Jahrbücher 19 (Köln/Graz 1967) 98ff.; Schmid (wie 
Anm. 41) 90ff. Abb. 40-45 Taf. 3-5; 6,1. 

50 Schmid (wie Anm. 41) 113ff. Abb. 52-72 Taf. 6,2.4; 7,1-5. 
51 Auch private Bauten im Norden von Insula 37, u.a. ein gemauer

ter Steinkeller, wurden anlässlich der Erweiterung der Zentral
thermen in spätflavischer Zeit kassiert. - Schaub/Clareboets 
(wie Anm. 31); zum Keller Laur-Belart/Berger (wie Anm. 3) 
102f. Abb. 91. 

52 Hier allerdings bereits deutlich vor der Zeit um 200. - P.-A. 
Schwarz, Die Nordmauer und die Überreste der Innenbebauung 
der spätrömischen Befestigung auf Kastelen in Augusta Raurico
rum. Vorbericht über die Grabung 1991.51. JbAK 13, 1992, 47ff. 
Abb. 4-10; H. Sütterlin (Ältere Steinbauten), Th. Hufschmid 
(Jüngere Steinbauten), Untersuchungen zur baugeschichtlichen 
Entwicklung einer römischen Stadtvilla in Augusta Rauricorum. 
Die Ausgrabungen auf Kastelen in den Jahren 1991 bis 1993 
(Lizentiatsarbeiten Basel 1993, Publikation in Vorbereitung). 

A b b . 8 Augst, Insula 30 (Grabung 1961.51, 1962.51). Planausschnitt : Südhä l f t e des Peristyls i n der Insula-
mit te mi t einer umlaufenden Traufr inne aus rotem Sandstein. D i e u m g e s t ü r z t e n Säu l en aus Ka lks t e in 
k ö n n t e n Zeugen eines Erdbebens sein. Beachte die i n einer Re ihe liegenden Säu len te i l e l inks unten 
m i t tuskischem K a p i t e l l u n d sechs T r o m m e l n . F ü r eine rasche Z e r s t ö r u n g spricht auch der «überse 
hene» u n d i n der rechten unteren Ecke liegengebliebene Kandelaber aus Eisen. M . 1:100. 



R h e i n als wichtige Verkehrsader, andererseits ihr 
Standort a m Kno tenpunk t r ö m i s c h e r Fernstrassen 5 3 . 
R ü c k g r a t für den N a h - und Fernverkehr waren neben 
dieser opt imalen geographischen Lage das s t ä d t i s c h e 
Gewerbe u n d das agrarische H in t e r l and der K o l o n i e . 
Zahlre iche Handwerke haben Rohstoffe aus dem re
gionalen Angebot i n der Stadt veredelt u n d expor t fä 
hige Produkte hervorgebracht. Das H i n t e r l a n d mi t 
ü b e r 200 grossen u n d kleinen G u t s h ö f e n 5 4 lebte i n 
wirtschaftl icher Symbiose mi t der Stadt, war das Zen 
t r u m doch auf landwirtschaftl iche Produkte für die 
E r n ä h r u n g sowie auf Rohstoffe zur Weiterverarbei
tung angewiesen 5 5 : 
• Schlachtvieh für den s t ä d t i s c h e n Fle ischbedarf und 

die Veredelung für den E x p o r t 5 6 , 
• weitere landwirtschaftl iche Produkte wie Getreide, 

Obst, G e m ü s e usw., 
• Erze u n d Rohmeta l le (lokal i n erster L i n i e E i sen 5 7 ) , 
• B a u - u n d B r e n n h o l z 5 8 , 
• H o l z k o h l e 5 9 , 
• S te ine 6 0 u n d E r d e n 6 1 , 
• Gebrannter K a l k 6 2 usw. 

53 Zum militärischen Verkehr vgl. die interessanten Bemerkungen 
bei Matteotti (wie Anm. 24) 19Iff. Abb. 7. 

54 Furger (wie Anm. 38) 18f. 
55 Furger (wie Anm. 38) 14ff. - Ländliche Rohstoffgewinnung und 

-Produktion ist in der Regel nur schwer nachweisbar. 
56 Zu den zahlreichen Räuchereien vgl. R. Laur-Belart, Gallische 

Schinken und Würste. Ur-Schweiz 17, 1953, 33ff.; S. Deschler-
Erb in: Schibler/Schmid (wie Anm. 37) 25f. Abb. 49. 

57 Verschiedene, möglicherweise römische Eisenerz-Verhüttungs
plätze im Kanton Baselland (Th. Zimmermann, Bestandesauf
nahme der vorgeschichtlichen und historischen Eisenverarbei
tung im Kanton Baselland [1987, unpublizierter Bericht im Ar
chiv des Amtes für Museen und Archäologie BL in Liestal]). 
Dazu die Anmerkung von J. Tauber: «Th. Zimmermann hat 
sowohl Verhüttungs- als auch Schmiedeplätze kartiert. Eine Da
tierung ausserhalb von Siedlungen ist schwierig! Römische Ver
hüttungsplätze sind m.E. anzunehmen, aber wohl nicht allzu 
häufig. Am ehesten evtl. Muttenz-Dürrain/Taubgraben (Archiv
nummer 44.6. [6 km westlich von Augst; vgl. Fundnotiz in: Jahr
buch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 39, 
1948, 56]), aber wohl auch nur, weil in relativer Nähe die Spitz
barren gefunden wurden (Kornackerstrasse, Archivnummer 
44.64.; Baselstrasse/St. Jakobsstrasse, 44.65.; Unter Brieschhal-
den, 44.18.)» (freundliche Mitteilung J. Tauber vom 11.1.1994). 

58 Zur Bedeutung der Flösserei für den Holztransport - im Falle 
von Augusta Raurica auf dem Rhein - vgl. D. Ellmers, Flösserei 
in Vorgeschichte, Römerzeit und Mittelalter. In: H.-W. Keweloh 
(Hrsg.), Flösserei in Deutschland (Stuttgart 1985) 14ff. Abb. 6-8; 
J.-P. Lagadec, Le flotteur de radeau de Flavigny-sur-Moselle. 
Gallia 41, 1983, 201ff. (207 mit Hinweis auf ratiarii). 

59 Vgl. den Köhlerplatz von Küttigen (26 km südöstlich von Augst; 
E. Schmid, Ein römischer Köhlerplatz bei Küttigen [Aargau]. 
Die Naturwissenschaft hilft der Urgeschichte. Ur-Schweiz 16, 
1952, 55ff.). - Ergänzend dazu: «Möglicher römischer Kohlen
meiler. Lampenberg, Im Tal (Archivnummer 34.2. [11 km süd
lich von Augst]). Wird allerdings aufgrund des hohen Zweigan
teils in der Holzkohle von F. A. Schweingruber angezweifelt» 
(freundliche Mitteilung J. Tauber). 

60 Römische Steinbrüche in Augst/Kaiseraugst sind zwar in grosser 
Zahl zu erwarten, doch bisher kaum nachgewiesen: Stehlin (wie 
Anm. 40) 13; U . Müller, Römische Abbauspuren im Muschel
kalk von Kaiseraugst/AG. Minaria Helvetica 1983, 3, 49ff; U . 
Müller, Ph. Rentzel, Ein weiterer römischer Steinbruch in Kai
seraugst. Archäologische, geologische und technologische 
Aspekte. JbAK15, 1994, 177ff. (in diesem Band). 

61 Kies-Abbau im späten 3. Jh. in der Arena des Amphitheaters im 
Sichelengraben: Furger (wie Anm. 48) 37ff. Abb. 29-31. - Lehm-
Abbau (für Ziegeleien des 4. Jh.?) in Kaiseraugst, Im Liner: Mül
ler (wie Anm. 40) 116 Abb. 16-17; M. Maggetti, H.-R. Pfeifer, 
Analysen von 7 Tonproben der Grabung Kaiseraugst/Im Liner 
1992.11. In: Müller (wie Anm. 40) 13Iff. Abb. 44-46. 

Ind iz ien der letzten Jahre weisen da rau fh in , dass die 
Stadt u m 250 n .Chr . - m ö g l i c h e r w e i s e be i e inem star
ken Erdbeben63 - grosse S c h ä d e n genommen hat 
(Abb . 6). So s ind Tei le des dri t ten Theaterbaus einge
s t ü r z t 6 4 u n d mehrere M a u e r n , S ä u l e n h a l l e n u n d der
gleichen v o n P r i v a t h ä u s e r n umgefallen (Abb . 8 ) 6 5 . E i 
nige unter M a u e r t r ü m m e r n u n d A r c h i t e k t u r s t ü c k e n 
gefundene Skelette s ind Opfer dieser wahrschein
l ichen Naturkatas t rophe 6 6 . Verschiedene j ü n g s t e G r a 
bungen haben ergeben, dass m a n i n den Folgejahren 
offenbar versucht hat, diese S c h ä d e n mi t Reparatur
arbeiten z u beheben 6 7 . D e r Wiederaufbau war aller
dings nur v o n b e s c h r ä n k t e r Dauer . 

U m 275 n ä m l i c h wurde die Stadt bei kriegerischen 
Ereignissen weitgehend g e p l ü n d e r t u n d geschleift 
(Abb . 6 ) 6 8 . D a r a u f weisen sehr vielfäl t ige Befunde u n d 
Indiz ien: einerseits Brand- u n d Z e r s t ö r u n g s s c h i c h t e n 
i n den G e b ä u d e n , ferner auch Waffenfunde 6 9 , Schatz
funde 7 0 aus den 270er Jahren sowie zahlreiche M e n 
schenknochen m i t deutl ichen Schnit tspuren an den 
Stellen, wo die Sehnen a m K n o c h e n angewachsen 
s ind (Abb . 9). D ies zeugt v o n Gemetze ln u n d L e i -

62 Verschiedene Befunde römischer (oder mittelalterlicher?) Kalk
brennöfen in und um Augst/Kaiseraugst sind unpubliziert und 
meist schlecht dokumentiert. - Vgl. auch den kleinen römi
schen^) Kalkbrennofen von Münchenstein-Gipfli (8 km westlich 
von Augst; Fundstatistik in: Baselbieter Heimatbuch 11 [Liestal 
1969] 291; Dokumentation im Amt für Museen und Archäologie 
BL, Liestal, Archivnummer 43.17). 

63 A. R. Furger in: J. Schibier, A. R. Furger, Die Tierknochenfunde 
aus Augusta Raurica (Grabungen 1955-1974). Forschungen in 
Augst 9 (Augst 1988) 195; zuletzt E. Deschler-Erb, P.-A. 
Schwarz, Eine bronzene Speerspitze aus der Insula 22 und ihre 
Bedeutung für die Stadtgeschichte von Augusta Rauricorum 
(Augst BL). JbAK 14, 1993, 173ff. und P. Schwarz in: Schwarz/ 
Berger (wie Anm. 2). 

64 Furger/Deschler-Erb (wie Anm. 23) 139f. 
65 Z.B. Insula 22: Deschler-Erb/Schwarz (wie Anm. 63) 180. 
66 Skelett im Süd-Aditus des Theaters (unpubliziert; Grabung J. J. 

Schmid 1840, Notiz von K. Stehlin von 1881 nach Skizzen 
Schmids, mit Erwähnung von Münzfunden in Zusammenhang 
mit dem Skelett, u.a. einem Gordian [K. Stehlin, Römische For
schungen. Antiquarische Aufnahmen von Augst und anderen 
Orten. Unpublizierte Manuskripte; Standort: Staatsarchiv Ba
sel-Stadt sowie Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. Signa
tur PA 88, H 3b, S. 3]); zwei Skelette - mit Kopf nach unten - in 
einem «eingestürzten» «Einstiegschacht» in die Kloake; am Süd
rand des Theaters (unpubliziert; Grabung 1903, Stehlin PA 88 
H 3b, S. 275); Schibler/Furger (wie Anm. 63) 43f. mit Abb. 48-50 
und 178 (Insula 18, Mann, >60 Jahre); 92ff. mit Abb. 120-123 
und 181f. (Insula 31, Mann, -65 Jahre); 183f. (Insula 34, Reste 
von 7 Individuen); 186 (Kaiseraugst-Bireten, Mann 50-60 Jahre, 
Befund unklar!); 187 (Kaiseraugst-Auf der Wacht, «Skelett», Be
fund unklar!). 

67 Schwarz (wie Anm. 52) 56f. Abb. 12; 18; 19; P. Schwarz in: 
Schwarz/Berger (wie Anm. 2); Th. Hufschmid et al., Die Augster 
Theaterbauten (Arbeitstitel, in Vorbereitung). 

68 Vgl. die in Anm. 63-67 aufgeführte Literatur sowie P.-A. 
Schwarz, Die spätrömische Befestigung auf Kastelen in Augst 
BL. - Ein Vorbericht 1990. JbAK 11, 1990, 25ff; zuletzt 
Deschler-Erb/Schwarz (wie Anm. 63). 

69 S. Martin-Kilcher, Ein silbernes Schwertortband mit Niellode-
kor und weitere Militärfunde des 3. Jahrhunderts aus Augst. 
JbAK 5, 1985, 147ff. 

70 M . Martin, Römische Schatzfunde aus Augst und Kaiseraugst. 
Augster Museumshefte 2 (Augst 1977) 14ff; T. Tomasevic-Buck 
(mit Beitr. von H. A. Cahn, A. Meier und A. Mutz), Ein Depot
fund in Augusta Raurica, Insula 42, Bayerische Vorgeschichts
blätter 45, 1980, 9Iff. (numismatischer Nachtrag von H. A. 
Cahn: Bayerische Vorgeschichtsblätter 48, 1983, 194); M . We
der, Der «Bachofensche Münzschatz» (Augst 1884). JbAK 11, 
1990, 53ff. 



A b b . 9 Z w e i Beispiele v o n Menschenknochen mi t Schnit tspuren an den Ansatzstel len der Sehnen - als 
Zeugnisse v o n L e i c h e n z e r s t ü m m e l u n g i m R a h m e n der K ä m p f e i n der 2. Häl f te des 3. Jahrhunderts? 
Links: Äugst , Kurzenbe t t l i (1964, i m «Ober f l ächenschu t t» ) . Kniegelenk eines rechten Oberschenkels 
(Rückse i t e ) . 
Rechts: Äugs t , Insula 20 (1967, i n einer «Bauschu t t» -Sch ich t i n der n ö r d l i c h e n Ecke des Peristyls). 
L inkes S c h i e n b e i n s c h a f t s t ü c k mi t mehreren parallelen Schnit tgruppen. 

c h e n z e r s t ü c k e l u n g e n 7 1 , zuma l die K n o c h e n nicht zu 
sammen i m Sehnenverband, sondern i n verschiede
nen G e b ä u d e t e i l e n verstreut aufgefunden wurden. 

Das spätantike Schicksal v o n Augusta R a u r i c a sei nur 
ganz kurz zusammengefasst 7 2 : D i e Befestigung auf 
d e m H ü g e l s p o r n Kastelen wurde aufgrund stratigra-
ph i scher 7 3 u n d numismat i scher 7 4 Befunde unmit te l 
bar nach der Z e r s t ö r u n g der Stadt als «cité r édu i t e» 
u m 275 errichtet. F ü r die H e k t i k dieser Sicherungs-
massnahme sprechen die v ie len i n der Befestigungs
mauer verwendeten Spol ien, wie sie damals z u m er
sten M a l i n Äugs t i n grossem U m f a n g Verwendung 
fanden. 

N a c h Ausweis der M ü n z f u n d e 7 5 wurde das schnell 
errichtete Festungswerk auf Kaste len u m 320 verlas
sen u n d geschleift. Ansche inend fanden die Bauteile 
(erneut) Wiederverwendung i m grossen Kas te l l , das 

damals erst - entgegen der bisherigen Forschungsmei
nung - a m Rheinufer errichtet worden ist. Es ist das 
bekannte Castrum Rauracense, wie es uns z . B . A m -
mianus Marce l l inus - allerdings nur als Rauracum 
bzw. Rauraci - wiederholt e r w ä h n t 7 6 . 

71 B. Kaufmann und A. R. Furger in: Schibler/Furger (wie Anm. 
63) 178ff. bzw. 192ff. Abb. 253-258. 

72 Ausführlich P.-A. Schwarz, Die spätrömische Befestigung auf 
Kastelen - Ein Beitrag zur Geschichte von Augusta Raurica im 
späteren 3. und frühen 4. Jahrhundert (Arbeitstitel). Forschun
gen in Äugst (in Vorbereitung). 

73 Schwarz (wie Anm. 68); Schwarz (wie Anm. 52). 
74 Weder (wie Anm. 70). 
75 Bestimmungen M. Peter (unpubliziert); vgl. Schwarz in Vorb. 

(wie Anm. 72). 
76 Zuletzt L. Berger, Testimonien. In: Schwarz/Berger (wie Anm. 2) 

T13, T14. 



Es gibt allerdings Hinweise i m A r e a l des s p ä t e r e n 
Cas t rum Rauracense, dass a m Rheinufer bereits zur 
Ze i t der Befestigung auf Kaste len, eventuell schon 
unter Gal l ienus , eine kleine Befestigung s tand 7 7 . So 
fand sich verschiedenerorts e in Spitzgraben 
(Abb . 10), der j ü n g e r als die dortige z iv i l e Bebauung 
ist, aber v o n der s p ä t e r e n Kas te l lmauer geschnitten 
w i r d . M i t e inem solchen Kleinkastell Hessen sich auch 
die zahlreichen M ü n z e n aus dem letzten D r i t t e l des 
3. Jahrhunderts e rk lä ren , die sich i m m e r wieder i m 
Kastel lareal f i nden 7 8 . 

Urbanis t i sche Bedeutung k a m den M i l i t ä r b a u t e n 
vo r a l lem wieder i m fortgeschrittenen 4. Jahrhundert 
zu . Das Cas t rum Rauracense wurde nicht nur mi l i t ä 
rische Kommandozen t r a l e eines langen Grenzab
schnittes entlang des R h e i n s 7 9 , sondern auch W o h n 
sitz eines Tei ls der lokalen B e v ö l k e r u n g . W i e die zahl
reichen M ü n z f u n d e des 4. Jahrhunderts zeigen, haben 
viele Leute auch damals noch die Unterstadt , d.h. das 
Gebie t ausserhalb der Kaste l lmauern , bewohnt. 

D e r Or t wurde ba ld nach 350 Bischofsi tz u n d er
hielt eine f rühchr i s t l i che K i r c h e m i t Bap t i s t e r i um 8 0 . 
D a d u r c h gewann das Kas te l l auch wieder eine ver
s t ä r k t e v e r w a l t u n g s m ä s s i g e Ausstrahlung auf die U m 
gebung, was sich bis weit ins F r ü h m i t t e l a l t e r - ü b e r 
den U m w e g der Grabbeigaben i n der grossen Kas te l l -
nekropole 8 1 u n d der F l u r n a m e n 8 2 - nachweisen lässt . 
Erst v o m 7. Jahrhundert an versinkt Kaiseraugst i n 
der Bedeutungslosigkeit eines mit telal ter l ichen D o r 
fes mi t einfachen G r u b e n h ä u s e r n 8 3 - urbanes Z e n 
t r u m der Reg ion ist fortan Basel . 

A b b . 10 Kaiseraugst, Kastel lareal (Grabung «Wal -
ter t» 1975.07). D e r Spitzgraben - m ö g 
licherweise v o n e inem K a s t e l l - V o r g ä n g e r 
des s p ä t e n 3. Jahrhunderts - zeichnet sich 
als dunkle, v - fö rmige V e r f ä r b u n g i m P r o f i l 
ab. E r d u r c h s c h l ä g t die Kul tu r sch ich ten der 
vorkastel lzei t l ichen Bebauung u n d ist sei
nerseits durch die Kas te l lmauer des 4. Jahr
hunderts ges tör t . 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Foto Germaine Sandoz, Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst 1987.54.191 (vgl. Furger [wie Anm. 5] 60f. Abb. 
20-25). 

Abb. 2: Zeichnung Markus Schaub. 
Abb. 3: Foto Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, 1977.52.112 

(vgl. Furger [wie Anm. 12] 124f. Abb. 1 und 3, Fund
komplex B00465). 

Abb. 4: Zeichnung Sylvia Fünfschilling (nach Max Martin und 
Christoph Matt [unpubliziert, Stand 1967], ergänzt von 
Sylvia Fünfschilling [Stand 1992]). 

Abb. 5: Foto Elisabeth Schulz, Römermuseum Äugst, B162. 
Abb. 6: EDV-Tabelle Alex R. Furger. 
Abb. 7: Foto Germaine Sandoz, Ausgrabungen Augst/Kaiser

augst 1986.57.434 (vgl. Furger [wie Anm. 48] Abb. 32). 
Abb. 8: Aufnahmen Ernst Trachsel, Umzeichnung Martin 

Wegmann, Grabungsdokumentation Ausgrabungen 
Augst/Kaiseraugst, Grabung 1961.51, Oktober-
November 1961, Details 101-103. 

Abb. 9: Fotos Bruno Kaufmann (nach Schibler/Furger [wie 
Anm. 63] Abb. 257 und 253). 

Abb. 10: Foto Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 1975.07.75. 

77 C. Clareboets, M . Schaub, Antike und neuzeitliche Wehrbauten 
in und um Äugst. JbAK 11, 1990, 17Iff. Nr. 5 Abb. 1; Schwarz in 
Vorb. (wie Anm. 72) [als Auxiliarkastell bezeichnet]. - Leider 
erlauben auch die neuen Grabungen und Funde im Bereich die
ser Spitzgraben-Anlage keine nähere Datierung und Zweckbe
stimmung (V. Vogel Müller, U . Müller, Eine Grabung im Innern 
des Kastells Kaiseraugst [1993.03]. Neue Hinweise zur Bauzeit 
des Kastells Kaiseraugst und zur Existenz eines älteren Auxiliar-
kastells?) JbAK 15, 1994, 15Iff. [in diesem Band]). 

78 Vgl. das Diagramm bei Furger (wie Anm. 38) 76 (Stand 1983; 
Münzbestimmungen M. Peter). 

79 Laur-Belart/Berger (wie Anm. 3) 176ff. - Zur in Kaiseraugst sta
tionierten Legio Prima Martia und ihrem Einflussbereich zuletzt 
M . Maggetti, G. Gaietti, Die Baukeramik von Augusta Raurica -
eine mineralogisch-chemisch-technische Untersuchung. Zur 
Herstellung und Verbreitung der in Kaiseraugst produzierten 
Ziegel der Legio Prima Martia. JbAK 14, 1993, 199ff. und 
Schwarz/Berger (wie Anm. 2) Kat.-Nr. 15; zu den Wirren und 
Zerstörungen im Kastell um 351/352 zuletzt B. Rütti, Neues zu 
einem alten Grab in Kaiseraugst. JbAK 15, 1994, 21 Iff. bes. 
Anm. 25 (in diesem Band). 

80 R. Laur-Belart, Frühchristliches Baptisterium mit Bad in Kai
seraugst, Ur-Schweiz 29, 1965, 2Iff. und Ur-Schweiz 30, 1966, 
5 Iff. 

81 M . Martin, Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld 
von Kaiseraugst, Kt. Aargau. Basler Beiträge zur Ur- und Früh
geschichte 5B und 5A (Derendingen 1976 und 1992). 

82 M . Martin, Zum Fortleben der spätrömisch-romanischen Bevöl
kerung von Kaiseraugst und Umgebung im Frühmittelalter auf 
Grund der Orts- und Flurnamen. In: Provincialia. Festschrift 
Rudolf Laur-Belart (Basel/Stuttgart 1968) 133ff. 

83 Dies spiegelt sich auch im Wandel des Ortsnamens im frühen 
Mittelalter (L. Berger, Testimonien. In: Schwarz/Berger [wie 
Anm. 2] T18ff); zu den Grubenhäusern P. Frey, Mittelalterliche 
Siedlungsbefunde in Kaiseraugst. JbAK 13, 1992, 23Iff. 



Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 15, 1994, 39-62. 

Ausgrabungen in Augst im Jahre 1993 
Peter -Andrew Schwarz 

Zusammenfassung: 
Die im Jahre 1993 in Augst BL durchgeführten Feldarbeiten haben, mit Ausnahme der baugeschichtlichen und archäologischen Untersuchun
gen im Theater (1993.55) und beim Osttor (1993.52), mehrheitlich den Stellenwert von wenig spektakulärer, aber notwendiger archäologischer 
Grundlagenarbeit. Dennoch erbrachten beispielsweise zwei kleinere Notgrabungen weitere Aufschlüsse zum sogenannten «Erdbebenhorizont» 
der Jahre um 240 n.Chr. und zur spätrömischen Befestigung auf Kastelen (Grabungen 1993.54; 1993.65). - Die Notwendigkeit der flächendek-
kenden archäologischen Begleitung aller Bodeneingriffe - sie gleicht über weite Strecken einem «Sammeln von Puzzleteilen» - verdeutlicht am 
besten eine beim Violenbach gefundene Abdeckplatte: sie erlaubt heute eine gesicherte Rekonstruktion des Architekturschmuckes der Umfas
sungsmauer des Grabmonumentes beim Osttor (Grabung 1993.57). - Eine geplante Quartierüberbauung in der Flur Obermühle bildet schliess
lich den Anlass, die Tauglichkeit von Rammkern-Bohrungen als «stratigraphische» Prospektionsmethode und als Basis für die Berechnung der 
Grabungskosten zu erproben (Grabung 1993.67). 

Schlüssel Wörter: 
Augst BL, Bautechnik/mur pisé, Befestigungen, Befestigungen/Stadtmauer, Befestigungen/Tor, Bestattungen/Grabmonumente, Erdbeben, 
Forum, Kunst/Wandmalerei, Römische Epoche, Sondierungen/Bohrungen, Theater. 

Allgemeines 

N a c h Einste l lung der Vorbereitungs- u n d Installa
t ionsarbeiten für die auf zehn Jahre hinaus geplante 
vorsorgliche Baulanderschliessung i n der sog. Etappe 
A 1 waren i m Jahre 1993 keine Grossgrabungen mehr 
z u bewä l t i gen . D e r allgemein beg rüs s t e Entscheid der 
Erziehungs- u n d K u l t u r d i r e k t i o n erwies sich i m nach
h ine in sogar als Glücksfa l l : D i e zahlreichen kleineren 
Notgrabungen u n d Baubegleitungen haben n ä m l i c h 
das Budget u n d den Grabungsstab wegen der sich 
s t ä n d i g ä n d e r n d e n V e r h ä l t n i s s e so stark beansprucht, 
dass eine parallele D u r c h f ü h r u n g einer Grabung i n 
der Etappe A mi t unseren f inanziel len u n d personel
len M ö g l i c h k e i t e n nicht zu b e w ä l t i g e n gewesen w ä r e . 

D i e zwischen Februar u n d N o v e m b e r 1993 durch
ge führ t en Untersuchungen (Abb. 1) hatten mehrheit
l i c h den Stellenwert v o n archäologischer Grundlagen
arbeit ( « S a m m e l n v o n Puzz le te i l en») mi t vor läuf ig 
wenig s p e k t a k u l ä r e n Ergebnissen bzw. m i t Resul ta
ten, die erst mi t te l - oder langfristig z u m Tragen k o m 
men werden. 

D i e Fe ldarbe i ten 2 wurden v o n Constant Clareboets 
(1993.59), Ines u n d M a r k u s Horisberger (1993.55), 
M a r k u s Schaub (1993.52; 1993.57), d e m Verfasser 
(1993.67; 1993.58) sowie v o n Jud i th Wagner und / 
oder R e n é Buser (übr ige Grabungen) betreut bzw. ge
leitet 3 . D a b e i handelte es s ich einerseits u m : 
• geplante, kleinere Notgrabungen (1993.51; 1993.54; 

1993.58; 1993.65; 1993.66). 
• Untersuchungen i m Zusammenhang m i t Konser -

vierungs- u n d Restaurierungsarbeiten oder mi t d i 
daktischen Projekten (1993.52; 1993.55; 1993.56). 

• Sondierungen bzw. V o r a b k l ä r u n g e n (1993.53 u n d 
1993.67). 

• geplante baubegleitende Massnahmen (1993.62; 
1993.64). D e r Gross te i l der Baubegleitungen musste 
wegen nicht oder zu spä t gemeldeter Tiefbauarbei
ten ad hoc organisiert u n d d u r c h g e f ü h r t werden 
(1993.57; 1993.59; 1993.63; 1993.68; 1993.70). 

• Begehungen i m Sinne v o n vorsorgl ichen Massnah
men (1993.69). 

• Bodeneingriffe i m Zusammenhang mi t der Etappe 
A (1993.60; 1993.61). 

1 Siehe unten (Grabungen 1993.60 und 1993.61). 
2 Zur Vergabe der Grabungsnummern s. P.-A. Schwarz in: A. R. 

Furger, P.-A. Schwarz et al., Augusta Raurica. Jahresbericht 
1991. JbAK 13, 1992, 5ff. bes. 24 Anm. 44. 

3 Den Genannten sowie R. Bühler, D. Ohlhorst, G. Sandoz, 
P. Schaad und M. Wegmann sei an dieser Stelle für ihre Unter
stützung beim Zusammenstellen der Rumpfdaten und Abbil
dungsvorlagen gedankt. Für Diskussionen, Hinweise und die 
Durchsicht des Manuskriptes danke ich ferner A. R. Furger, 
B. Janietz Schwarz, K. Meier-Riva und H. Sütterlin. 



o 

f1993.57 

199362 

fi 
lì 

!! / 
it /... 

X 

A b b . 1 Äugs t . Ü b e r s i c h t ü b e r die i m Jahre 1993 i n Äugs t d u r c h g e f ü h r t e n a r c h ä o l o g i s c h e n Untersuchungen, baubegleitenden Massnahmen, Prospekt ionen u n d 
Sondierungen. M . 1:6000. 



Archäologische Untersuchungen 

1993.51 Augst-Kastelen 

Lage: Region 1, Insulae 1 und 2 (Kastelen); Parz. 435. 
Koordinaten: 621.280/264.940. Höhe: 294 m ü.M. 
Anlass: Zugangswege, Werkleitungs- und Kanalisationsanschlüsse 
sowie partielle Erweiterung der Baugrube für das Auditorium der 
Römerstiftung Dr. René Clavel. Überwachung des Abbruches der 
römischen Mauern und des maschinellen Aushubes innerhalb des 
Perimeters der Grabungen 1991.51 und 1992.514. 
Fläche: 625 m 2 (Grabungen 1991.51 und 1992.51); 92 m 2 (Grabung 
1993.51). 
Grabungsdauer: 15.2. bis 2.6.1993 (mit zum Teil längeren Unterbrü
chen). 
Fundkomplexe: FK C05989-C06000; D01552-D01584; D01593-
D01597; D01777-D01797; D01829-D01847; D01908-D01909; 
D02147-D02150; D02255; D02259-D02260. 

Kommentar: B e i m A b b r u c h der stehengelassenen 
M a u e r n u n d b e i m Abt ie fen der Baugrube i n den ge
wachsenen K i e s wurden i m a r chäo log i s ch bereits 
untersuchten T e i l der Baugrube keine wesentlichen 
Befunde mehr angeschnitten. 

I m Zuge der part iel len Erweiterung der Baugrube 
(Abb. 2 ,A) konnten jedoch die aus Ziegeln gemauerte 

4 Vgl. P.-A. Schwarz, Die Nordmauer und die Überreste der In
nenbebauung der spätrömischen Befestigung auf Kastelen in Au
gusta Rauricorum. Vorbericht über die Grabung 1991.51. JbAK 
13, 1992, 47ff. - Zu den laufenden Auswertungsarbeiten s. unten 
bei Anm. 13-15. 

A b b . 2 Augst, Insulae 1 u n d 2 (Kastelen, Grabungen 1991.51, 1992.51 u n d 1993.51). Gesamtplan mi t den 
zwischen 1991 u n d 1993 untersuchten F l ä c h e n . D i e moderne Ü b e r b a u u n g (Stand 1991) ist dunkel 
grau gerastert. M . 1:400. 
A: Lage der entsorgten Säulentrommel in Profil 120 (Abb. 3) 
B: Fundort der polychrom bemalten Verputzreste (Abb. 4) auf der Nordseite von Mauer 40 
C: Leitungsgraben mit den bereits von K. Stehlin ergrabenen, seinerzeit aber nicht nivellierten Strukturen und Mauern (MR 70, 

71 und 76) 



Ein feue rungsö f fnung des bereits i m Vor jahr unter
suchten, m i t Bauschutt u n d entsorgten M o s a i k e n ver-
fi i l l ten hypokaustierten R a u m e s 5 u n d verschiedene 
Profi lsequenzen i n der S ü d w e s t - E c k e der Baugrube 
zusä t z l i ch noch bis auf den gewachsenen K i e s doku
mentiert werden. 

Interessant war unter anderem auch ein Detai lbe
fund i n P r o f i l 120 (Abb. 3), wo i n einer Pianieschicht 
der J ü n g e r e n Steinbauperiode eine stark abgearbei
tete S ä u l e n t r o m m e l mi t dem Ansa tz eines tuskischen 
Kapi te l les z u m Vorsche in k a m . Das v o n uns in situ 
belassene S ä u l e n t r o m m e l f r a g m e n t ist vo r a l lem des
wegen bemerkenswert, wei l das Recyc l ing v o n A r c h i 
tekturelementen als F ü l l m a t e r i a l i n Pianieschichten 
oder i n M a u e r n i n Augusta R a u r i c a w ä h r e n d der K a i 
serzeit als seltene Ausnahmeerscheinung gilt. 

A u f der Nordsei te v o n M a u e r 40 (Abb. 2,B) kamen 
- ebenfalls b e i m Z u r ü c k v e r s e t z e n des Baugrubenran
des - r u n d 1400 weitere, z u m T e i l h a n d f l ä c h e n g r o s s e , 
po lych rom bemalte Verputzfragmente z u m V o r 
schein (Abb. 4) 6 . D a deren Schauseiten z u m T e i l eine 
- nament l ich bei g rösse ren Fragmenten - deut l ich er
kennbare W ö l b u n g aufweisen 7 u n d die mitgefunde
nen Eckfragmente keinen rechten W i n k e l b i lden , ist 
z u vermuten, dass e in T e i l der Verputzreste entweder 
v o n e inem tonnenformigen D e c k e n g e w ö l b e oder v o n 
der Aps i s eines r e p r ä s e n t a t i v ausgestatteten Raumes 
s tammt 8 . Das Fehlen von Schilf- oder Holzla t tenab
d r ü c k e n auf den R ü c k s e i t e n der gewölb t en , v ie r bis 
fünf Zent imeter d icken Fragmente 9 scheint eher für 
eine Herkunf t aus einer Aps i s z u sprechen. Fundor t 
u n d der Befund an den Fragmenten lassen vermuten, 
dass e in T e i l der B r u c h s t ü c k e viel le icht aus dem gros
sen A p s i d e n r a u m i m Badetrakt der Insula 1 s tammen 
k ö n n t e (Abb. 2 , C ) 1 0 . 

E i n anderer T e i l der Fragmente stammt - wie der 
anhaftende L e h m auf der R ü c k s e i t e nahelegt - hinge
gen mi t Sicherheit v o n I n n e n w ä n d e n (vgl. A b b . 4,5). 
A u s dem a r c h ä o l o g i s c h e n Befund u n d den summar i 
schen Beobachtungen an den Verputzresten dar f so
m i t geschlossen werden, dass die B r u c h s t ü c k e aus 
mehreren R ä u m e n stammen u n d sehr wahrscheinl ich 
bei einer g rös se ren Umbaumassnahme i n der Insula 1 
zusammen an einer Stelle «entsorgt» worden s ind. 

D e r für die Werkle i tungen angelegte Graben z w i 
schen der V i l l a u n d dem A u d i t o r i u m (Abb . 2,C) tan
gierte verschiedene, bereits v o n K . Stehl in ergrabene 
M a u e r n i m zentralen Bere ich der Insula 1. D a 
K . Stehl in seinerzeit die H ö h e n k o t e n der v o n i h m 
freigelegten Strukturen nicht einmessen konn te 1 1 , b i l 
den die nun absolut erfassten Nive l lements der ver
schiedenen M a u e r n ein wichtiges Hi l f smi t t e l für die 
V e r k n ü p f u n g der damals ergrabenen R ä u m e mi t den 
Befunden der neueren Grabungen 1 2 . 
Publikation: D i e Pub l ika t i on der Befunde der G r a 
bungen 1991.51, 1992.51 u n d 1993.51 erfolgt voraus
s icht l ich i n v ie r aufeinander abgestimmten Te i l en i n 
der Re ihe Forschungen in Äugs t . D i e Themenberei 
che umfassen (Arbeitstitel): 

• P . - A . Schwarz (mit Be i t r ägen v o n B . R ü t t i , M . B a -
vaud, G . Breuer, H . H ü s t e r - P l o g m a n n , M . Iseli, 
P . L e h m a n n , B . M o o r u n d P h . Rentzel) , Geo log i 
scher Untergrund , p r ä h i s t o r i s c h e Funde, Befunde 
u n d Funde der f rühka i se rze i t l i chen Holzbaupe

riode (ca. 20 bis 70 n.Chr.) . A r c h ä o b o t a n i s c h e mala-
kologische, sedimentologische u n d osteologische 
Untersuchungen z u m Fundmate r i a l der H o l z b a u 
periode. 

A b b . 3 Äugs t , Insula 1 (Kastelen, Grabung 
1993.51). Profi lsequenz i n der s ü d l i c h e n 
Baugrubenwand (Prof i l 120). D i e stark ab
gearbeitete S ä u l e n t r o m m e l m i t Ansa tz 
eines tuskischen Kapi te l l s liegt i n einer P l a -
nieschicht, die ü b e r die Abbruchkrone 
einer M a u e r der Ä l t e r e n Steinbauperiode 
zieht ( l inker Bi ld rand) . Ü b e r der P ian ie
schicht ist ein zur J ü n g e r e n Steinbaupe
r iode gehör ige r Ter razzoboden z u erkennen 
(zur Lage s. A b b . 2 ,A) . 

5 Vgl. dazu Th. Hufschmid (in Vorbereitung; wie Anm. 14) bzw. 
vorerst D. Schmid, Die römischen Mosaiken aus Äugst und Kai
seraugst. Forschungen in Äugst 17 (Äugst 1993) 36 mit Abb. 12. 

6 F K DO 1790 (nach Profil 22 abgebaut). Weitere, mit Sicherheit 
dazugehörige Fragmente wurden bereits 1991 und 1992 gebor
gen (u.a. FK C08552). 

7 Zum Beispiel Abb. 4,1. Vgl. dazu etwa R. Thomas, Römische 
Wandmalerei in Köln. Kölner Forschungen 6 (Mainz 1993) 
128f. mit Abb. 35; 235f. und Taf. 4. Es handelt sich offenbar um 
den bislang einzigen grossflächig erhaltenen Beleg für eine Dek-
ken- und/oder Apsidenmalerei aus Augusta Raurica: vgl. H.-P. 
Otten, Die römischen Wandmalereien aus Äugst und Kaiser
augst. Unpublizierte Inauguraldissertation. (Ludwig-Maximi
lians Universität, München 1994). 

8 Für Hinweise und Diskussionen danke ich B. Rütti und H. Süt-
terlin. Zu Decken- und Apsidenmalereien s. etwa W. Drack et 
al., Römische Wandmalerei aus der Schweiz (Feldmeilen 1986) 
20 (Pully VD); 30ff. (Riom-Parsonz GR); 57f. und Taf. 12d.e 
(Münsingen BE); 59ff. (Bösingen FR); 60ff. und Taf. 13f. 
(Avenches VD); R. Thomas, R. Goegraefe und M . Schleierma
cher, in: Association Pro Aventico (Hrsg.), Pictores per Provin-
cias. Cahiers d'Archéologie Romande 43 (= Aventicum V [Aven
ches 1987]) 57ff. (Köln); 201ff. (Bad Kreuznach und Bingen); 
213ff. (Echzell); Thomas 1993 (wie Anm. 7) 128f. 235f. 

9 Vgl. etwa Thomas 1993 (wie Anm. 7) Abb. 115. 
10 Dies scheint um so wahrscheinlicher, als dieser Badetrakt min

destens einmal völlig erneuert worden ist. Vgl. dazu Schmid (wie 
Anm. 5) 36ff. bes. Abb. 12 und 38f. mit Anm. 151 sowie hier 
Anm. 14. 

11 Vgl. das Vorwort von A. R. Furger in: K. Stehlin (1859-1934), 
Ausgrabungen in Äugst 1890-1934, bearbeitet von C. Clare-
boets. Forschungen in Äugst 19 (Äugst 1994). 

12 Vgl. Anm. 14. 



A b b . 4 Augst, Insula 1 (Kastelen, G r a b u n g 1993.51). A u s w a h l aus den rund 1400 po lych rom bemalten V e r 
putzfragmenten. D i e B r u c h s t ü c k e s tammen aus einer ant iken Bauschuttdeponie auf der Nordsei te 
v o n M a u e r 40 ( F K DO 1790). M . 1:2. Z u m Fundor t s. A b b . 2 ,B. 
1: Zwei anpassende Fragmente mit Ansatz eines Deckengewölbes. Mit grösseren Kieseln durchsetzter Mörtel mit einlagigem, 

weissem Verputz. Deutlich sichtbare, horizontale Verstrichspuren auf dem Verputz. Perspektivische Streifenbemalung in 
unterschiedlichen Brauntönen (ockerfarben bis dunkelbraun) auf weissem Grund. Inv. 1993.51.DO 1790.1. 

2: Vermutlich von einer Frieszone stammendes Fragment. Mit grösseren Kieseln durchsetzter Mörtel mit einlagigem, weissem 
Verputz. Grau-beige, zum Teil schwärzliche Girlande auf rotem Untergrund. Inv. 1993.51.D01790.1. 

3: Vermutlich von einer Sockelzone oder aus dem Bereich eines Trennstreifens stammendes Fragment. Mit grösseren Kieseln 
durchsetzter Mörtel mit einlagigem, weissem Verputz. Deutlich sichtbare, horizontale Verstrichspuren auf dem Verputz. 
Schwarzblaues bis schwarzes Blattbüschel auf weissem Untergrund. Inv. 1993.51.DO 1790.1. 

4: Vermutlich Zwickelmotiv einer Felderdekoration. Mit grösseren Kieseln durchsetzter Mörtel mit einlagigem, weissem Ver
putz. Ockerfarbene Girlande mit Ansatz eines weissen Streifens auf rotem Untergrund. Inv. 1993.51.D01790.1. 

5: Von einer Lehmfachwerkwand stammendes Fragment. Mit grösseren Kieseln durchsetzter Mörtel mit einlagigem, weissem 
Verputz. Auf dem Verputz kaum erkennbare Verstrichspuren. Auf der Rückseite gut erkennbare Abdrücke von Holzlatten 
und Reste eines Lehmfachwerkes mit Rutenabdrücken. Ockerfarbener Streifen und gräulich-blaues Motiv auf weissem Unter
grund. Inv. 1993.51.DO 1790.1. 

6: Mit groben Kieseln durchsetzter Mörtel mit einlagigem, weissem Verputz. Auf dem Verputz deutlich sichtbare, horizontale 
Verstrichspuren. Olivgrüne bis braune Streifen auf weissem Untergrund. Inv. 1993.51.DO 1790.1. 



• H . Sü t t e r l i n (mit Be i t r ägen v o n G . Breuer, P . L e h 
m a n n u n d M . Bavaud) , Befunde u n d Funde der Äl
teren Steinbauperiode (ca. 70 bis 150 n.Chr . ) . A r -
c h ä o b o t a n i s c h e u n d osteologische Untersuchungen 
z u m Fundmate r i a l der Ä l t e r e n Ste inbauper iode 1 3 . 

• T h . H u f s c h m i d (mit Be i t r ägen v o n M . B a v a u d u n d 
B . M o o r ) , Befunde und Funde der J ü n g e r e n Stein
bauperiode (ca. 150 bis 270 n.Chr.) . A r c h ä o b o t a n i -
sche u n d malakologische Untersuchungen z u m 
Fundmate r i a l der J ü n g e r e n Ste inbauper iode 1 4 . 

• P . - A . Schwarz (mit Be i t r ägen v o n M . Bavaud , 
G . Breuer, P . Lehmann , B . M o o r u n d M . Peter), D i e 
s p ä t r ö m i s c h e Befestigung auf Kaste len (ca. 270 bis 
320 n.Chr . ) - E i n Beitrag zur Geschichte v o n A u g u 
sta R a u r i c o r u m i m s p ä t e r e n 3. u n d f rühen 4. Jahr
hundert. A r c h ä o b o t a n i s c h e , osteologische u n d ma
lakologische Untersuchungen z u m Fundmate r ia l 
aus den befestigungszeitlichen Ku l tu r s ch i ch t en 1 5 . 

1993.52 Augst-Osttor 

Lage: Region 6,A und 7,A; Parz. 1070. 
Koordinaten: 622.115/264.620. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Freilegen der beiden Turmfundamente des Osttores und der 
Anschlüsse an die Stadtmauer; Entfernen der eingeschwemmten Se
dimente im Bereich der Grabung 1966.56. 
Fläche: 100 m 2. 
Grabungsdauer: 15.6. bis 17.9. und 12.10. bis 15.10.1993. 
Fundkomplexe: FK D01601-D01650; D01680-D01687; D01689-
D01700; D02129-D02133; D02151-D02200. 
Kommentar: I m H i n b l i c k auf die Konserv ie rung und 
die teilweise Rekons t ruk t ion des Osttores wurden die 
bereits 1966 z u m T e i l untersuchten Fundamente der 
T o r t ü r m e u n d die unmit te lbar anschliessenden Tei le 
der Stadtmauer freigelegt u n d die noch vorhandene 
Bausubstanz v o l l s t ä n d i g dokumentier t . 

U m zusä t z l i ches Fundmate r ia l für die Dat ie rung 
der Stadtmauer zu gewinnen, u n d u m einige noch of
fene Fragen zu k lä ren , wurden zudem auch einzelne 
Profi lsequenzen nach Schichten abgebaut u n d ein 
Schnit t durch die Tordurchfahr t gelegt. 
Publikation: S c h a u b / R ü t t i (wie A n m . 36). 

1993.53 Augst-Insula 24 

Lage: Region 1, Insula 24; Parz. 623. 
Koordinaten: 621.480/264.630. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Projektierter Ausbau der bestehenden Liegenschaft Miner
vastrasse 4; Bau eines Luftschutzkellers; Auswechseln eines Öltan-
kes. 
Fläche: ca. 400 m 2. 
Grabungsdauer: Das Bauprojekt wurde auf 1994 verschoben. 
Fundkomplexe: Keine Fundkomplexe vergeben. 
Kommentar: Das bereits i m Dezember 1992 v o m E i 
g e n t ü m e r , H e r r n A . Blattner, a n g e k ü n d i g t e Bauvor 
haben konnte i m Berichtsjahr noch nicht realisiert 
werden. D a das A r e a l der Insula 24 zwischen 1939 
u n d 1959 nicht an allen Stellen bis auf den gewachse
nen B o d e n untersucht worden w a r 1 6 , wurde i m H i n 
b l i ck auf die baubegleitende Untersuchung bereits 
eine fotografische Grunddokumen ta t ion angefertigt, 
die diesen T e i l der Insula betreffenden Unter lagen 
der Grabungen 1939.51 u n d 1958.52 zusammenge
stellt u n d die a r c h ä o l o g i s c h e n Fragestellungen erar
beitet. D e r Aushub der Baugrube für den unterkeller

ten A n b a u w i r d voraussicht l ich i m M ä r z 1994 erfol
gen. 
Publikation: K e i n e . 

1993.54 Augst-Parkplatz Kastelen 

Lage: Region 1, Insula 7; Parz. 435. 
Koordinaten: 621.405/264.905. Höhe 296 m ü.M. 
Anlass: Abziehen der Humuskante für die Zwischendeponie des 
Aushubes aus der Baugrube des Auditoriums der Römerstiftung 
Dr. René Clavel (s. Grabung 1993.51); Bau eines Parkplatzes. 
Fläche: 267 m 2. 
Grabungsdauer: 18.2.1993; 15.6.1993; 5.7. bis 13.8.1993. 
Fundkomplexe: FK D02051-D02128; D02134-D02146; V05144 
(Streufund). 
Kommentar: B e i m Abstossen der mi t neuzei t l ichen 
u n d ( s p ä t - ) r ö m i s c h e n F u n d e n durchsetzten H u m u s 
kante i m Südwes t t e i l der Insula 7 kamen unter ande
rem zahlreiche bemalte Wandverputzf ragmente 1 7 

u n d ein Mosa iks te in( ! ) 1 8 sowie einzelne M a u e r z ü g e 
z u m Vorsche in (Abb . 5). Angesichts des Befundes 
u n d einiger doch recht bedeutender Al t funde aus der 
Insula 7 1 9 d r ä n g t e n sich eine Re in igung u n d D o k u 
menta t ion der seit den dreissiger Jahren bekannten, 
seinerzeit aber ledigl ich summarisch dokument ier ten 
M a u e r n auf. B e i unserer Nachuntersuchung stellte 
sich auch heraus, dass bei den f rühe ren Freilegungsar-
beiten - zumindest i m Bereich unserer G r a b u n g s f l ä 
che - ledigl ich den M a u e r n entlang gegraben worden 
war. Somi t dü r f t e die a r chäo log i s che Substanz i m 

13 Die Auswertung und Ausarbeitung des Manuskriptes erfolgte im 
Rahmen der Lizentiatsarbeit von H. Sütterlin bei Prof. L. Berger 
am Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel 
(H. Sütterlin, Untersuchungen zur baugeschichtlichen Entwick
lung einer römischen Stadtvilla in Augusta Rauricorum - Ältere 
Steinbauten. Die Ausgrabungen auf Kastelen in den Jahren 1991 
bis 1993 [Basel 1993; unpubliziert]). 

14 Die Auswertung bzw. Ausarbeitung des Manuskriptes erfolgte 
im Rahmen der Lizentiatsarbeit von Th. Hufschmid bei Prof. L. 
Berger am Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität 
Basel (Th. Hufschmid, Untersuchungen zur baugeschichtlichen 
Entwicklung einer römischen Stadtvilla in Augusta Rauricorum 
- Jüngere Steinbauten. Die Ausgrabungen auf Kastelen in den 
Jahren 1991 bis 1993 [Basel 1993; unpubliziert]). 

15 Im Rahmen der Dissertation des Verfassers (s. unten Anm. 63) 
werden neben den Befunden der Grabungen 1991.51, 1992.51 
und 1993.51 auch alle älteren Grabungen auf dem Kastelenpla
teau im Hinblick auf diese Fragestellung untersucht. 

16 Zu den Altgrabungen vgl. O. Lüdin, M . Sitterding, R. Steiger 
(mit einem Beitr. von H. Doppler), Ausgrabungen in Äugst II. 
Insula XIV 1939-1959 (Basel 1962) bes. Abb. 3 (Idealprofil 
Nord-Süd im Bereich von MR 32, MR 68 und MR 71). 

17 U.a. FK D02052; D02078; D02092-D02094; D02097; D02106-
D02107; D02110; D02114; D02117-D02118. 

18 FK D02052. Aus der Insula 7 sind noch keine Mosaiken bekannt 
geworden. Vgl. Schmid 1993 (wie Anm. 5) bes. 66 mit Anm. 325. 

19 So u.a. ein verzierter Silberteller mit gewelltem Rand. Vgl. 
S. Fünfschilling, Römische Altfunde von Augst-Kastelen. Eine 
Privatsammlung mit Altfunden aus Augusta Raurica, vornehm
lich von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 7, 8), geborgen während 
des Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jahrhunderts. Interne Aug
ster Arbeitspapiere 2 (Äugst 1993) Nr. 0484; S. Fünfschilling, Zu 
einigen ausgewählten Altfunden aus Augusta Raurica. JbAK 15, 
1994, 187ff. Kat.-Nr. 7.13-14.17.25 (in diesem Band). 



A b b . 5 Äugs t , Insula 7 (Kastelen, Grabung 
1993.54). Ü b e r s i c h t s p l a n der Insula 7 mi t 
s ä m t l i c h e n bislang ergrabenen kaiserzeit
l ichen M a u e r z ü g e n u n d dem V e r l a u f der 
s p ä t r ö m i s c h e n Befestigungsmauer (schraf
fiert). I m Bereich der gerasterten F l ä c h e 
wurde b e i m B a u des Parkplatzes die H u 
muskante entfernt u n d durch steriles K o f 
fermaterial ersetzt. D e r Stern (*) markier t 
den auf A b b i l d u n g 6 dargestellten A u s 
schnitt mi t der i m Verband u m g e s t ü r z t e n 
M a u e r 2. M . 1:1000. 

Südwes t t e i l der Insula 7 noch weitgehend intakt 
s e in 2 0 . A u s f inanziel len u n d te rminl ichen G r ü n d e n 
konnten die angeschnittenen M a u e r n u n d Strukturen 
- abgesehen v o n einer Ausnahme (s. unten) - ledig
l i c h dokumentier t , nicht aber abgebaut werden. Des
halb wurde vo r dem Verlegen der Rasengittersteine 
eine sachgerechte Abdeckung der Strukturen mi t e i
nem Kunsts toff -Vl ies vorgenommen und die E i n b r i n 
gung v o n steri lem Koffermater ia l veranlasst. 

Ös t l i ch der freigelegten Mauerkrone der z u e inem 
langgestreckten K o r r i d o r bzw. z u m Per is ty l g e h ö r e n 
den M a u e r 2 (Abb . 5), konnte zudem der sockelnahe 
T e i l des Aufgehenden der im Verband umgestürzten 
Mauer dokumentier t und - mi t Ausnahme der durch 
( f rüh- )neuze i t l i che Eingriffe z e r s t ö r t e n oberen 
Mauerschale - auch lagenweise abgebaut u n d genauer 
untersucht werden. 

D i e k le inf läch ige Untersuchung hatte einerseits 
z u m Z i e l , Aufsch lüsse ü b e r die A r t der Z e r s t ö r u n g der 
Insula 7 ( a l l m ä h l i c h e r Zerfa l l infolge Auflassung, ge
waltsame Z e r s t ö r u n g durch kriegerische Ereignisse 
oder durch e in Erdbeben), andererseits auch H i n 
weise ü b e r den Zei tpunkt zu dem die Z e r s t ö r u n g ein
getreten ist, zu gewinnen 2 1 . 

Das Aufgehende v o n M a u e r 2 bestand zur Haupt 
sache aus grob zugerichteten Handquadern ( K a l k 
stein). Es war aber mi t erstaunlich vie len Sandsteinen 
u n d tegulae-FmgmznXen durchsetzt u n d mi t zwei ein
lagigen Z i e g e l d u r c h s c h ü s s e n versehen (Abb . 6). D i e 

A b b . 6 Äugst , Insula 7 (Kastelen, G r a b u n g 
1993.54). De ta i l der v e r s t ü r z t e n M a u e r 2. 
Z u r Lage vgl . A b b . 5. M . 1:50. 
1: Freiliegender Kern der Mauer 2 nach Entfernen der 

durch jüngere Störungen (Rebbau?) fast vollständig 
zerstörten Mauerschale 

2: Mit polychromem Wandverputz übersäter Versturz 
einer Stampflehm-Wand. Die Wand ist vermutlich 
aus dem oberen Stockwerk heruntergestürzt und von 
der umgekippten MR 2 überdeckt worden (Abb. 8) 

3: Sockelzone von Mauer 2 mit in situ erhaltenem, mit 
schwarzen und roten Streifen bemaltem Wandver
putz (Abb. 7) 

20 Die Grabungen 1881.53, 1930.51, 1931.51, 1932.51, 1934.57, 
1936.57 und 1941.51 erfolgten jeweils im Zusammenhang mit 
dem kontinuierlich fortschreitenden Kiesabbau (s. dazu C. Cla
reboets, Topochronologie von Augusta Raurica in antiker und 
nachantiker Zeit. Zum Verlauf der Ergolz und des Ruschenbäch-
lis. JbAK 15, 1994, 239ff. bes. Abb. 4,4 und 11,7 [in diesem 
Band]). Die Abbaukante der (erst 1941 definitiv eingestellten) 
Kiesgewinnung verläuft knapp zwei Meter östlich unserer Gra
bungsgrenze (s. Abb. 5). 

21 Zu diesen Fragestellungen s. etwa P.-A. Schwarz (mit einem 
Beitr. von M. Schaub), Die spätrömische Befestigung auf Kaste
len in Äugst BL - Ein Vorbericht 1990. JbAK 11, 1990, 25ff. bes. 
45ff.; Schwarz 1992 (wie Anm. 4) 56ff.; E. Deschler-Erb, P.-A. 
Schwarz, Eine bronzene Speerspitze aus der Insula 22. Ihre Be
deutung für die Stadtgeschichte von Augusta Rauricorum (Äugst 
BL). JbAK 14, 1993, 173ff. bes. 180f. mit Anm. 54ff. 



korridorsei t ige Mauerschale besass zudem einen po
l y c h r o m bemalten V e r p u t z 2 2 , der i m Bere ich der Sok-
kelzone v o n M a u e r 2 sogar noch in situ erhalten war 
(Abb . 7). 

N a c h dem Entfernen des u m g e s t ü r z t e n Maue r 
werks zeigte sich, dass die u m s t ü r z e n d e M a u e r 2 of
fenbar auch eine ebenfalls verputzte u n d farbig be
malte S tampf lehm-Wand (mur pisé) z e r d r ü c k t 
hat te 2 3 . D a aus Zei tmangel ledigl ich die Oberkante 
des Versturzes untersucht werden konnte (Abb. 8), 
war aber nicht genau zu best immen, i n welchen bau
l ichen Kon tex t die S tampf lehm-Wand einst gehö r t 
hatte. Aufg rund des Fundortes (Kor r ido r ) ist z u ver
muten, dass es sich a m ehesten u m eine Stampflehm-
W a n d gehandelt hat, die aus e inem der oberen Stock
werke h e r u n t e r g e s t ü r z t wa r 2 4 . 

W i e aus A b b i l d u n g 6 hervorgeht, liegt der funda
mentnahe T e i l der u m g e s t ü r z t e n M a u e r 2 mindestens 
0,2 Me te r v o n der Mauerkrone entfernt. D ies u n d die 
Tatsache, dass die Steinlagen nicht parallel zur 
Mauerf lucht liegen, zeigen deutl ich, dass das Aufge
hende gewaltsam bzw. durch einen abrupt erfolgten 
Stoss v o m unteren T e i l der M a u e r abgeschert worden 
sein muss 2 5 . Dieser Befund lässt folgl ich vermuten, 
dass auch die Insula 7 - zumindest teilweise - eben
falls dem den vierziger Jahren des 3. Jahrhunderts 
n .Chr . zugeordneten Erdbeben z u m Opfer gefallen 
sein k ö n n t e 2 6 . 

D a der unter dem Versturz der S tampf lehm-Wand 
liegende j ü n g s t e Gehhor izon t des K o r r i d o r s aus Zei t 
g r ü n d e n leider nicht freigelegt werden konnte, war 
hier aber leider keine p räz i s e Dat ie rung der Z e r s t ö 
rung mög l i ch . Aufg rund der stratigraphischen Lage 
des Befundes dar f jedoch davon ausgegangen werden, 
dass sich das ze r s tö r e r i s che Ereignis h ö c h s t w a h r 
scheinl ich i n der ersten Hä l f t e des 3. Jahrhunderts 
n .Chr . , sicher aber noch vor dem i n den Jahren nach 
270 n .Chr . erfolgten Bau der Befestigung auf Kaste len 
ereignet hat. 

A b b . 7 Augst, Insula 7 (Kastelen, Grabung 
1993.54). Ausschni t t aus der Sockelzone 
v o n M a u e r 2 mi t in situ erhaltenem, 
schwarz bemal tem Wandverpu tz (zur Lage 
s. A b b . 6,3). 

A b b . 8 Augst, Insula 7 (Kastelen, Grabung 
1993.54). Ausschni t t aus dem Vers turz der 
S tampf lehm-Wand. Z u erkennen s ind ei
nige Fragmente des mi t einer roten bzw. 
ockerfarbenen G i r l ande verzierten, b lau
schwarz bemalten Verputzes (zur Lage s. 
A b b . 6,2). 

Das i m Bere ich der Grabung ve rmut l i ch noch in 
situ erhaltene Fundament der Wehrmauer wurde we
gen der geringen Tiefe i m fraglichen Bere ich der G r a 
bung nicht angeschnit ten 2 7 . 

D e r etwa auf der H ö h e der Maue rk ronen der ka i 
serzeit l ichen Ü b e r b a u u n g liegende befestigungszeit
liche Gehhorizont konnte hingegen trotz der f r ü h n e u 
zei t l ichen S t ö r u n g e n , die z u m T e i l ve rmut l i ch auf den 
Rebbau z u r ü c k g e h e n 2 8 , noch part iel l gefasst werden. 
Dieser unmit te lbar hinter der Befestigungsmauer l ie
gende Gehhor i zon t (via sagularisl) zeichnete sich an 

22 Ob die westliche, zur Halle (Abb. 5) hin orientierte, restlos zer
störte Mauerschale ebenfalls verputzt war, konnte nicht mehr 
festgestellt werden. Die erwähnten Wandverputzfragmente aus 
der Humuskante (Anm. 17) lassen dies aber vermuten. 

23 Zusammenstellung von weiteren Belegen bei Schwarz 1992 (wie 
Anm. 4) 52 mit Anm. 13 und Abb. 9. S. auch unten bei Anm. 52. 

24 Im Obergeschoss eingebaute Stampflehm-Wände besass z.B. 
auch die sog. Taberne (Insula 5/9). Vgl. Schwarz 1990 (wie Anm. 
21) 48 bes. Abb. 26. 

25 Ein ähnlicher, seinerzeit noch als Relikt von Baumaterialbe
schaffungen interpretierter Befund liegt beispielsweise aus der 
Insula 23 vor (R. Hänggi, Augst, Insula 23: Ergänzungen zur 
Innenbebauung. Grabungsergebnisse 1987: Befunde. JbAK 9, 
1988, 167fr. bes. 183ff. mit Abb. 18). Zu den auf Erdbeben zu
rückgehenden Schadensbildern und ihrer Interpretation s. etwa 
D. Meyer-Rosa and B. Cadiot, A Review of the 1356 Basel 
Earthquake: Basic Data. Tectonophysics 53, 1979, 325ff. 

26 Vgl. dazu zuletzt Deschler-Erb/Schwarz 1993 (wie Anm. 21) 
181f. und A. R. Furger, Die urbanistische Entwicklung von Au
gusta Raurica vom 1. bis zum 3. Jahrhundert. JbAK 15, 1994, 
29ff. bes. Abb. 8 (in diesem Band). 

27 Vgl. dazu auch Schwarz 1992 (wie Anm. 4) 56ff. 
28 Der Grossteil des Plateaus wurde, wie den Darstellungen des 17. 

und 18. Jahrhunderts zu entnehmen ist, als Rebberg genutzt 
(s. z.B. Schwarz 1990 [wie Anm. 21] Abb. 22). 



einigen Stellen als kompaktes, par t ie l l v o n M ö r t e l l i n 
sen ü b e r d e c k t e s B a n d ab, das den Schutt der kaiser
zei t l ichen M a u e r n übe r l age r t e . D a der eigentliche 
Schmutzhor izont aber nicht gefasst bzw. nicht v o n 
der Humuskan te unterschieden werden konnte, feh
len diesem Zeitabschnit t sicher zuweisbare Funde. 
Auffäll ig ist nament l ich das weitgehende Fehlen der 
sonst auf dem Kastelenplateau gehäuf t auftretenden 
s p ä t r ö m i s c h e n M ü n z e n und M i l i t a r i a 2 9 . 
Publikation: Schwarz ( in Vorberei tung; wie A n m . 63). 

1993.55 Augst-Theatersanierung 

Lage: Region 2,A; Parz. 244. 
Koordinaten: 621.350/264.750. Höhe: 284 m ü.M. 
Anlass: Archäologische Untersuchungen im Mittelvomitorium und 
Dokumentationsarbeiten an der antiken Bausubstanz im Zusam
menhang mit der Sanierung des Theaters; Restaurierung der Büh

nenmauer in der Nordwestecke des Theaters. Fortsetzung der Gra
bung 1992.55. 
Fläche: 60 m 2. 
Grabungsdauer: 1.1. bis 31.12.1993. 
Fundkomplexe: FK D01170-D01189; D01191-D01206. 
Publikation: Vgl. M . Horisberger, I. Horisberger, Th. Hufschmid, 
Das römische Theater von Äugst: Sanierungs- und Forschungsarbei
ten 1993. JbAK 15, 1994, 133ff. (in diesem Band). 

1993.56 Äugst-Victoriapfeiler 

Lage: Region 1, Insula 10; Parz. 235. 
Koordinaten: 621.431/264.844. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Aufstellen einer Kopie des sog. Victoria-Pfeilers am antiken 
Standort. 
Fläche: ca. 4 m 2. 
Grabungsdauer: 8.3. bis 24.3.1993. 
Fundkomplexe: F K D01806-D01819. 

29 Vgl. etwa Schwarz 1992 (wie Anm. 4) Abb. 36. 

A b b . 9 Äugs t , Insulae 9, 10 u n d 11 (Grabung 1993.56). Standort des Victor iapfei lers i m architektonischen 
Kontex t . D i e modernen G e b ä u d e s ind dunkel , die modernen Wege hel l gerastert. M . 1:200. 



Kommentar: D i e Grabung erfolgte i m Zuge der v o m 
Lotteriefonds B L finanzierten Aufste l lung einer 
Kuns ts te inkopie des sogenannten Victor ia-Pfei lers , 
die v o n Bildhauermeister M . Horisberger angefertigt 
worden wa r 3 0 . I m H i n b l i c k auf die exakte E ino rdnung 
i n den a r c h ä o l o g i s c h e n und s t ä d t e b a u l i c h e n Kon tex t 
wurde ausserdem der 1928 v o n K . Stehl in ergrabene 
Befund auf den aktuellen ant iken Stadtplan ü b e r t r a 
gen (Abb . 9 ) 3 1 . 

D a sich die Oberkante des ant iken Fundamentes i n 
einer Tiefe v o n r u n d 1,8 Mete r unter der heutigen 
Terrainoberkante befindet, u n d eine Untersuchung 
des seinerzeit gut dokumentier ten Befundes i n ke i 
nem V e r h ä l t n i s z u m (sicherheitstechnischen) Auf
w a n d gestanden h ä t t e , wurde j edoch auf eine erneute 
Frei legung des ant iken Fundamentes verzichtet. D i e 
Unterkante der 2 x 2 Mete r grossen u n d ca. 0,8 Mete r 
tiefen G r u b e für das Betonfundament der Kuns ts te in
kopie k a m folglich noch i n die Auffü l lung der G r a 
bung 1927.52 bzw. 1928.52 z u liegen u n d tangierte 
keine ant iken Strukturen. In der Auffü l lung der er
w ä h n t e n Grabungen wurden unter anderem einige 
kleinfragmentierte und, abgesehen v o n e inem G e 
simsfragment 3 2 , n icht n ä h e r best immbare Archi tek
turelemente aus K a l k s t e i n 3 3 sowie drei M ü n z e n ge
funden 3 4 . 
Publikation: K e i n e . 

1993.57 Augst-Tierpark 

Lage: Region 14,B; Parz. 1070. 
Koordinaten: 622.180/264.620. Höhe: 289 m ü.M. 
Anlass: Auswechseln des Untergrundes im Gehege der wollhaarigen 
Weideschweine und Anlegen einer Regenwasserrinne; Leitungsgra
ben für Werkleitungen. 
Fläche: 1600 m 2. 
Grabungsdauer: 25.1.1993. 
Fundkomplexe: FK DO 1776. 
Kommentar: B e i m maschinel len Abtragen des Erdre i 
ches i n der Schwemmlandzone des Violenbaches 
wurde a m Fusse der von der Umfassungsmauer des 
Grabmonumentes abfallenden B ö s c h u n g eine halb
runde («ha lbwalzenförmige») Abdeckplat te aus rotem 
Sandstein angeschnitten (Abb. 10) 3 5 . D a n k rechtzeit i
ger Benachricht igung durch D . L iebe l konnte sie noch 
i n Versturzlage dokumentier t u n d anschliessend ge
borgen werden. Unsere Nachforschungen ergaben, 
dass es sich u m die einzige, bislang bekannt gewor
dene Abdeckpla t te aus dem Ost tor -Areal handel t 3 6 . 
Fundor t u n d Masse dieser Abdeckplat te (Abb . 11,A) 
lassen darauf schliessen, dass sie einst auf der Umfas 
sungsmauer des Grabmonumentes gelegen haben 
muss (Abb . 11 ,B) 3 7 . N i c h t gek lä r t werden konnte, ob 
die Abdeckplat te b e i m endgü l t i gen Ver fa l l des G r a b 
monumentes h e r a b g e s t ü r z t ist, oder ob sie i m Z u s a m 
menhang mi t der Beschaffung v o n Baumater ia l i n 
s p ä t r ö m i s c h e r Ze i t an diese Stelle gelangt i s t 3 8 . Ihr 
beachtliches Gewich t von etwa 600 K i l o g r a m m u n d 
die mi t 15 M e t e r n doch recht grosse Entfernung v o n 
der Nordostecke der Umfassungsmauer lassen eher 
auf letzteres schliessen. Z u bedauern ist, dass dieses 
für die Rekons t ruk t ion der Umfassungsmauer des 
Grabmonumentes wichtige Archi tekturelement erst 
nach den a r c h ä o l o g i s c h e n u n d baugeschichtl ichen 

Untersuchungen v o n M . Schaub z u m Vorsche in ge
k o m m e n ist. 

I m Bere ich des - an den bereits 1966 u n d 1992 
untersuchten Hausgrundriss anstossenden - L e i 
tungsgrabens (Abb . 10,3) wurden keine r ö m i s c h e n 
Strukturen beobachtet 3 9 . 
Publikation: K e i n e . 

1993.58 Augst-Kanalweg 

Lage: Region 15; Parz. 613. 
Koordinaten: 620.530/265.080. Höhe: 268.30 m ü.M. 
Anlass: Bau eines Doppeleinfamilienhauses. 
Fläche: 200 m 2. 
Grabungsdauer: 22.2. bis 5.3.1993. 
Fundkomplexe: Keine Fundkomplexe vergeben (keine Funde). 
Kommentar: D a i n der an der Per ipher ie des G r ä b e r 
feldes liegenden F l u r Ga l lezen (Region 15) bislang 
keine Bestattungen oder Baustrukturen z u m V o r 
schein gekommen sind, wurde auf eine vo rgäng ige 
F l ä c h e n g r a b u n g verzichtet. 

B e i m Ü b e r w a c h e n der Aushubarbei ten zeigte sich, 
dass unter der etwa 30 Zent imeter hohen, z .T . w o h l 
auch neuzei t l ich a n g e s c h ü t t e t e n Humuskan te bereits 
der gewachsene, r ö t l i c h - b r a u n e Verwi t terungslehm 
anstand, i n dem sich allfällige Grabbefunde oder 
Siedlungsstrukturen besonders gut abgezeichnet h ä t 
ten. A u f der Oberkante des anstehenden, u n g e s t ö r t e n 
Lehmes fanden sich aber ledigl ich einzelne verlagerte 
u n d verrundete tegw/a^-Fragmente sowie einige K a l k 
bruchsteine. 

Hingegen Hess sich i n den Prof i len der rund 2,2 
Me te r tiefen Baugrube der geologische Aufbau der 
Niederterrasse sehr gut ablesen (Abb. 12): U n t e r der 

30 Vgl. A. R. Furger et al., Augusta Raurica. Jahresbericht 1993. 
JbAK 15, 1994, 7ff. bes. Abb. 2 und 19 (in diesem Band). 

31 Es handelt sich um die Grabungen 1927.52 und 1928.52. Die 
von K. Stehlin angefertigte Feldaufnahme ist abgebildet bei: 
C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs 
aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 16 = Corpus 
Signorum Imperii Romani. Schweiz III Germania superior. Au
gusta Rauricorum (Augst 1992) 57ff. Abb. 9. 

32 Inv. 1993.56.D01810.5 (GSTL Nr. 3777). 
33 Inv. 1993.56.D01810.2(GSTLNr. 3774); Inv. 1993.56.D01810.3 

(GSTL Nr. 3775); Inv. 1993.56.D01810.4 (GSTL Nr. 3776); Inv. 
1993.56.D01810.5 (GSTL Nr. 3777); Inv. 1993.56.D01812.1 
(GSTL Nr. 3778); Inv. 1993.56.D01814.1 (GSTL Nr. 3779); Inv. 
1993.56.D01818.1 (GSTL Nr. 3780). 

34 Inv. 1993.56.D01807.1-2; Inv. 1993.56.D01813.1. 
35 Inv. 1993.57.D01776.1 (GSTL Nr. 3737). 
36 Vgl. zuletzt M . Schaub, Zur Baugeschichte und Situation des 

Grabmonumentes beim Augster Osttor (Grabung 1991.52). 
JbAK 13, 1992, 77ff; M. Schaub (mit einem Beitr. von B. Rütti), 
Das Osttor und die Stadtmauer von Augusta Raurica (Grabung 
1993.52). JbAK 15, 1994, 73ff. bes. Abb. 39 (in diesem Band). 

37 Ähnlich grosse, halbrunde («halbwalzenförmige») Abdeckplatten 
besitzt beispielsweise die Umfassungsmauer des Grabhügels von 
Siesbach im Hunsrück. Vgl. A. Wigg, Die Steindenkmäler des 
römerzeitlichen Grabhügels bei Siesbach im Hunsrück. Archäo
logisches Korrespondenzblatt 20, 1990, 453ff. bes. Abb. 1. 

38 Vgl. dazu Schaub (wie Anm. 36) 96f. Ich möchte - nicht zuletzt 
auch aufgrund dieses Befundes - eine saisonale oder jeweils bei 
Hochwasser erfolgte Nutzung des Violenbaches für den Wasser
transport nicht ausschliessen. 

39 Vgl. zuletzt A. R. Furger, P.-A. Schwarz et al., Augusta Raurica. 
Jahresbericht 1992. JbAK 14, 1993, 5ff. bes. 10; 21 und Abb. 4 
und 5 (Grabung 1992.52) sowie Schaub 1994 (wie Anm. 36) 
Abb. 39. 



A b b . 10 Äugs t , Reg ion 14,B (Grabung 1993.57). S i -
• tuat ionsplan i m Bere ich des G r a b m o n u 

mentes b e i m Osttor. M . 1:1400. 
1: Fundort der halbrunden Abdeckplatte aus Sandstein 

(Abb. 11,A) 
2: Flucht des auf Abb. 11,B dargestellten Schnittes 

durch die Umfassungsmauer und das Grabmonu
ment 

3: Lage des Leitungsgrabens (ohne Befunde) 

G R A B 
M O N U M E N T 

fcs. 

S T U T Z 
MAUER 

ABDECK
P L A T T E 

B 

A b b . 11 Äugs t , Reg ion 14,B (Grabung 1993.57). 
A: Aufsicht (1), Querschnitt (2) und Ansicht der 

Schmalseite (3) der halbrunden Abdeckplatte aus 
Sandstein (Inv. 1993.57.D01776.1; GSTL Nr. 3737). 
M . 1:20 

B: Schnitt durch die Umfassungsmauer und das Grab
monument und Rekonstruktionsversuch unter Be
rücksichtigung des Neufundes. M . 1:200. 

A b b . 12 Äugst , Reg ion 15 (Grabung 1993.58). A n 
sicht des geologischen Aufschlusses i m Be
reich des ös t l i chen Baugrubenrandes nach 
Abz iehen der Humuskante . Z u erkennen ist 
v o n oben nach unten der r ö t l i c h - b r a u n e 
Verwit terungslehm, ein helles Lehmpaket 
u n d der z u m T e i l nagelfluhartig v e r h ä r t e t e , 
sandige K i e s der Niederterrasse. 



Humuskan te u n d dem e r w ä h n t e n r ö t l i c h - b r a u n e n , 70 
Zent imeter hoch anstehenden Verwit terungslehm 
folgte e in fast meterhohes Paket aus fettem, hel lem 
L e h m , der seinerseits auf d e m relat iv kompakten , 
z u m T e i l nagell luhartig v e r h ä r t e t e n , sandig-kiesigen 
Schotter der Niederterrasse aufliegt. 

A u s dem Befund ist zu schliessen, dass das an der 
nordwest l ichen Peripherie der Stadt liegende A r e a l i n 
r ö m i s c h e r Ze i t entweder brach lag oder nicht n ä h e r 
z u bes t immenden landwirtschaft l ichen Zwecken ge
dient hat. 
Publikation: K e i n e . 

1993.59 Füll insdorf-Schanzacher 

Lage: Region 12,B; Parz. 3023. 
Koordinaten: 621.850/263.450. Höhe: 320 m ü.M. 
Anlass: Verlegen einer Wasserleitung für die Bewässerung des Kul
turlandes. 
Fläche: 176 m 2. 
Grabungsdauer: 19.3. bis 31.3.1993. 
Fundkomplexe: Keine Fundkomplexe vergeben (keine Funde). 
Kommentar: D e r nicht gemeldete, zufäll ig v o n C . C l a -
reboets u n d A . R . Furger bemerkte Aushub eines etwa 
metertiefen Leitungsgrabens entlang d e m auf den 
B i r c h f ü h r e n d e n Feldweg tangierte g lück l i che rweise 
keine a r c h ä o l o g i s c h e n Strukturen. A u s dem Auf -
schluss dar f demnach gefolgert werden, dass die v o n 
Lausen nach Augusta R a u r i c a f ü h r e n d e r ö m i s c h e 
Wasserlei tung u n d andere, allenfalls vorhandene ar
chäo log i sche Strukturen i n der F l u r Schanzacher ent
weder v o n einer mindestens meterhohen L ö s s d e c k e 
ü b e r d e c k t oder v o l l s t ä n d i g der Eros ion anhe im gefal
len s i n d 4 0 . 

1993.60 Augst-Insula 26 

Lage: Region 1, Insula 26; Parz. 1106, 1117 und 1118. 
Koordinaten: 621.550/264.730. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Systematische Baulanderschliessung im Rahmen des Sicher-
stellungsprogrammes (Etappe A) zwischen 1992 und 2002. Fortset
zung der Grabung 1992.60. 
Fläche: 3180 m 2 (abhumusiert 494 m 2 [Grabung 1992.60]). 
Grabungsdauer: -. 
Fundkomplexe: Keine Fundkomplexe vergeben (keine Funde). 
Kommentar: D i e i m vergangenen Jahr (Grabung 
1992.60) begonnenen Arbe i ten wurden i m M a i au f 
Geheiss der Erziehungs- u n d K u l t u r d i r e k t i o n ge
stoppt u n d sollen laut Regierungsratsbeschluss v o m 
30.11.1993 def in i t iv eingestellt werden 4 1 . U m Raub
grabungen vorzubeugen, wurde die i m Vor jahr abhu-
musierte F l ä c h e i m Oktober wieder eingefül l t u n d mi t 
dem A b b a u der Installationen begonnen. 
Publikation: K e i n e . 

1993.61 Augst-Insulae 25, 32 und 27 

Lage: Region 1, Insulae 25, 32 und 27; Parz. 1016, 1017, 1014 und 
1010. 
Koordinaten: 621.550/264.690. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Diverse Installationsarbeiten und Bau von Werkleitungsan
schlüssen für die (im Mai eingestellte) Grabung 1993.6042. Fortset
zung der Grabung 1992.61. 
Fläche: ca. 24 m 2. 
Grabungsdauer: März/April 1993. 
Fundkomplexe: FK D01547-D01549. 

Kommentar: B e i m Ausheben der rund 0,3 Mete r tie
fen G r ä b e n für die ( spä te r wieder entfernten) Werk 
leitungen wurden verschiedene, noch nicht bekannte 
M a u e r z ü g e i m zentralen T e i l der Insula 25 ange
schnitten u n d dokumentiert . 
Publikation: K e i n e . 

1993.62 Augst-Fischzucht 

Lage: Region 13 und 14; Parz. 1070 und 1071. 
Koordinaten: 622.200/264.600. Höhe: 291 m ü.M. 
Anlass: Installationen für den Pressrohrvortrieb der Abwasserlei-
tung der Fischzucht; Bau eines unterirdischen Pumpwerkes. Fort
setzung der Grabung 1992.62. 
Fläche: 118 m 2. 
Grabungsdauer: 23.1. bis 14.4.1993. 
Fundkomplexe: Keine Fundkomplexe vergeben (keine Funde). 
Kommentar: I m Bereich des durch die e r w ä h n t e n 
Tiefbauarbeiten tangierten Abschnit tes , wurden - wie 
aufgrund der Grabungen i m Vor jahr z u erwarten war 
- keine r ö m i s c h e n Strukturen beobachtet 4 3 . 

Hingegen wurde i m N o r d p r o f ì l der Baugrube für 
das Abwasser -Pumpwerk (Abb. 13,A) etwa v ier M e -
ter(!) unter d e m heutigen Te r ra in e in mindestens 
9 4 x 4 0 Zent imeter grosser u n d 38 Zent imeter hoher, 
q u a d e r f ö r m i g zugerichteter Sandsteinblock ange
schnitten (Abb . 13,B). D e r ve rmut l i ch r ö m i s c h e Q u a 
der lag i m Bere ich des alten Bachbettes des V i o l e n b a 
ches auf dem sterilen K i e s 4 4 . E r war v o n offenbar an
geschwemmtem, leicht mi t Ziegelspl i t tern u n d H o l z 
kohle durchsetztem L e h m ü b e r d e c k t . O b w o h l i m Pro 
f i l auch vereinzelte, d ü n n e Kalksteinspl i t t -Straten z u 
erkennen waren, die ve rmut l i ch anthropogenen U r 
sprunges s ind, Hess s ich aus dem Befund nicht heraus
lesen, wie, wann u n d wofür der a m Or t belassene 
Quader an diese Stelle gelangt sein k ö n n t e . 

In der weiteren Umgebung des Pumpwerkes wur
den i m m e r wieder vereinzelte tegulae beobachtet, die 
aus d e m Aushubmate r ia l s tammen, das b e i m A u t o 
bahnbau hier deponiert worden ist. 
Publikation: K e i n e . 

40 Vgl. dazu auch C. Clareboets 1994 (wie Anm. 20) und Schaub 
1993 (wie Anm. 44) 152 bes. Anm. 51. 

41 Vgl. dazu P.-A. Schwarz in: Furger/Schwarz 1993 (wie Anm. 39) 
18f.; 24f. und Abb. 7; 8; 15 sowie hier bei Anm. 1. 

42 Vgl. dazu P.-A. Schwarz in: Furger/Schwarz 1993 (wie Anm. 39) 
18f.; 25 mit Abb. 16 sowie hier bei Anm. 1. 

43 Der im Areal der Insulae 51 und 53 liegende Abschnitt der Not
wasserleitung wurde bereits 1991 untersucht (Th. Hufschmid, 
H. Sütterlin, Zu einem Lehmfach werkbau und zwei Latrinen
gruben des 1. Jahrhunderts in Äugst. Ergebnisse der Grabung 
1991.65 im Gebiet der Insulae 51 und 53. JbAK 13, 1992, 129ff.). 
Zur Grabung 1992.62 s. P.-A. Schwarz in: Furger/Schwarz 1993 
(wie Anm. 39) 25f. mit Abb. 17 und 18. 

44 Zum (heute streckenweise stark veränderten) Verlauf des Vio
lenbaches s. M . Schaub, Die Brücke über den Violenbach beim 
Osttor von Augusta Rauricorum (Grabung 1969.52). JbAK 14, 
1993, 135ff. bes. Abb. 14 und Abb. 20. 



A b b . 13 Augst, Reg ion 13 u n d 14 (Grabung 1993.62). 
A: Situationsplan im Bereich der Region 13,E und 14,B.C.E.F. Der Stern (*) markiert den Fundort des vermutlich römischen 

Sandsteinquaders. M . 1:5000. 
B: Blick auf den vermutlich römischen Sandsteinquader in der östlichen Baugrubenwand des Abwasser-Pumpwerkes. Der 

Quader liegt im alten Bachbett des Violenbaches auf dem sterilen Kies und wird von einem angeschwemmten Lehmpaket 
überlagert, das vereinzelte Holzkohleflocken und Ziegelsplitter enthält. 

1993.63 Augst-PTT-Leitungsgraben 

Lage: Region 1, Insula 10; Parz. 235. 
Koordinaten: 621.425/262.830. Höhe 294 m ü.M. 
Anlass: Verlegen einer Telefonleitung. 
Fläche: 3 m 2. 
Grabungsdauer: 29.3. bis 5.4.1993; 13.4. bis 16.4.1993. 
Fundkomplexe: FK D01820-D01827. 
Kommentar: D i e Sohle des 0,4 Mete r tiefen Leitungs
grabens lag auf der Oberkante des Z e r s t ö r u n g s s c h u t 
tes der Insula, der bereits an läss l i ch der G r a b u n g 
1989.55 angetroffen worden wa r 4 5 . 
Publikation: K e i n e . 

1993.64 Augst-Brotbackstube 

Lage: Region 2,B; Parz. 206. 
Koordinaten: 621.259/264.764. Höhe 282.28 m ü.M. 
Anlass: Aushub eines Sickerschachtes für das Meteorwasser der 
Brotbackstube. 
Fläche: 2 m 2. 
Grabungsdauer: 31.3.1993 
Fundkomplexe: F K DO 1550; DO 1828. 
Kommentar: Das P r o f i l des 1,1 Me te r tiefen Sicker
schachtes zeigte, dass a m Fusse der S t ü t z m a u e r des 
S c h ö n b ü h l t e m p e l s keine r ö m i s c h e n K u l t u r - u n d 
Schuttschichten mehr erhalten s ind. Somi t kann m i t 
Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die r ö m i 
schen Schichten i n diesem Bere ich bei f r ü h e r e n G r a 
bungen u n d Freilegungsarbeiten restlos abgetragen 
worden s ind. D e r moderne Gehhor izon t liegt direkt 
auf dem gewachsenen mi t K i e s durchsetzten L e h m 
auf. D i e vereinzelten Streufunde s tammen aus dem 
modernen Gehn iveau . 
Publikation: K e i n e (zu den Altgrabungen vgl . Stehl in 
[wie A n m . 11] A b b . 76-82). 

1993.65 Augst-Gasleitung 

Lage: Region 1, Insula 5 und Insula 9; Parz. 675. 
Koordinaten: 621.360/264.840. Höhe: 294.70 m ü.M. 
Anlass: Verlegen einer Gasleitung zwischen der Giebenacherstrasse 
und der sogenannten Scheune Gessler. Heizungsleitung zwischen 
dem Restaurierungslabor und der Werkstätte in der Scheune Gess
ler. Neuanschluss der Meteorwasserröhren der Scheune Gessler an 
die Kanalisation. 
Fläche: 60 m 2. 
Grabungsdauer: 11.5. bis 2.7.1993; 7.7. bis 8.7.1993; 16.8. bis 
18.8.1993. 
Fundkomplexe: FK D01848-D01869; DO 1871-DO 1879; DO 1881-
DO 1899; DO 1901-DO 1904; D01906-D01907; D01910-D02050; 
D02257-D02258. 
Kommentar: D e r Graben für den Gaslei tungsan-
schluss (Abb . 14,A) konnte dank den B e m ü h u n g e n 
v o n H e r r n P . G r a f (Hochbauamt B L ) weitgehend i n 
die bereits vorhandenen L e i t u n g s g r ä b e n verlegt wer
den, weshalb i n diesem Bereich keine ant iken Struk
turen ze r s tö r t werden muss ten 4 6 . Z u d e m zeigte sich, 
dass allfällig vorhandene Reste der ant iken Ü b e r 
bauung i m westl ich der sogenannten Taberne (Abb. 
14,B) liegenden T e i l der Insula 5 v o n einer minde
stens meterhohen neuzeit l ichen Auffü l lung ü b e r d e c k t 
s ind. 

45 Vgl. dazu Schwarz 1990 (wie Anm. 21) Abb. 2, Nr. 19. 
46 Grabung 1989.55 (s. Schwarz 1990 [wie Anm. 21] Abb. 2, Nr. 19) 

und Grabung 1992.53 (s. P.-A. Schwarz in: Furger/Schwarz 1993 
[wie Anm. 39] 21). 



D e r rund 1,5 Me te r tiefe Verbindungsgraben z w i 
schen dem Restaurierungslabor u n d der sogenannten 
Scheune Gessler k a m hingegen auf die F luch t des -
bereits i m vergangenen Jahrhundert fast vo l l s t änd ig 
eingeebneten - Wal les B der s p ä t r ö m i s c h e n Befesti
gung auf Kaste len zu liegen (Abb . 14 ,C) 4 7 . D i e a r c h ä o 
logisch k a u m noch fassbaren Ü b e r r e s t e v o n W a l l B 
waren aber v o n zahllosen, kleineren L e i t u n g s g r ä b e n 
durchschni t t en 4 8 u n d z u m T e i l auch durch die Bau
grube der Scheune Gessler ze r s tö r t worden. 

D e n n o c h konnte - wie bereits bei f r ü h e r e n G r a b u n 
gen - festgestellt werden, dass die M a u e r n der Insula 

9 noch bis dicht unter den modernen Kiesweg bzw. 
Betonboden erhalten geblieben s ind, we i l sie bis i n 
die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts durch 
den bereits e r w ä h n t e n W a l l B geschü tz t waren (vgl. 
A b b . 16) 4 9 . 

47 Vgl. dazu Schwarz 1990 (wie Anm. 21) Abb. 2 und 4. 
48 Vgl. die Legende zu Abbildung 16. 
49 Vgl. Schwarz 1990 (wie Anm. 21) 42ff. bes. Abb. 19 und 20. 

A b b . 14 Augst, Insulae 5 u n d 9 (Grabung 1993.65). Ü b e r s i c h t s p l a n m i t der kaiserzei t l ichen Ü b e r b a u u n g , d e m 
Wal l -Graben-Sys tem der s p ä t r ö m i s c h e n Befestigung u n d dem V e r l a u f der 1993 untersuchten L e i 
t u n g s g r ä b e n . D i e moderne Ü b e r b a u u n g ist dunkel gerastert. M . 1:750. 
A: Leitungsgraben fur Gasleitung (ohne Befunde; entspricht streckenweise der Grabung 1989.55) 
B: Taberne (Insula 5/9) 
C: Befundzone C: zwischen Restaurierungslabor und Scheune Gessler ausgehobener Leitungsgraben 
D: Befundzone D: Anschluss an bestehende Kanalisation (Grabung 1989.55) im Bereich der Verfüllung von Graben 3 
1: Lage des von Mauer 2 durchschlagenen, an die (ältere) Mauer 1 anschliessenden Terrazzobodens (Abb. 15) 
2: Achse von Profil 2 (Abb. 16) 



A b b . 15 Äugs t , Insulae 5 u n d 9 (Grabung 1993.65). 
Aufs icht auf den v o n der Baugrube v o n 
M a u e r 2 (links) durchschlagenen, an die äl
tere M a u e r 1 (hinten) anschliessenden Ter
razzoboden. Z u r Lage s. A b b . 14,1. 

In der Befundzone C (Abb. 14,C) wurden i m A b 
schnitt zwischen M a u e r 3 u n d dem Restaurierungs
labor nur mehrhei t l ich ges tö r te , meist aus lehmigem 
M a t e r i a l bestehende, mi t M ö r t e l b r o c k e n , Ziegelfrag
menten u n d vereinzelt auch mi t Kalkbruchs te inen 
durchsetzte Pianieschichten angetroffen. 

E ine eingehendere Besprechung verdient die Strati
graphie i m Bereich v o n M a u e r 2 (Abb. 14,2), obwohl 
das P r o f i l (Abb. 16) weitgehend aus den i n der F l ä c h e 
gefassten u n d dokumentier ten Schichten rekon
struiert werden musste 5 0 . 

I m Bere ich der Scheune Gessler (Abb. 14) konnten 
n ä m l i c h ü b e r einem, durch eine j ü n g e r e M a u e r par
t ie l l z e r s t ö r t e n , an M a u e r l 5 1 anschliessenden Terraz
zoboden (Abb. 14,1) noch Ü b e r r e s t e einer abgebro
chenen, verputzten u n d ockerfarben bemalten 
S tampf lehm-Wand (mur pisé) beobachtet werden 
(Abb . 15 u n d 16). Sie ist m i t Sicherheit als B i n n e n 
mauer der j ü n g e r e n Bauperiode der Insula 9 anzu
sprechen 5 2 . 

Bemerkenswert ist ferner, dass die Fundament 
grube v o n M a u e r 2 sowohl den Terrazzoboden wie 
auch den Vers turz der S tampf lehm-Wand durch
schlägt u n d dass sich über den planierten, festgetrete
nen Ü b e r r e s t e n der S tampf lehm-Wand noch ein d ü n 
ner, k a u m fassbarer Gehhor izon t aus s c h w ä r z l i c h e m , 
h u m ö s e m M a t e r i a l abzeichnete, der an M a u e r 2 an-
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A b b . 16 Äugst , Insulae 5 und 9 (Grabung 1993.65). 
Prof i l sk izze 2 ( im oberen Bere ich nach den 
H ö h e n k o t e n der fundkomplexweise abge
bauten Schichten e rgänz t [vgl. dazu A n m . 
50]). M . 1:20. Z u r Lage s. A b b . 14,2. 
1: Neuzeitlicher Betonboden der 1924 gebauten 

Scheune Gessler 
2: Um 270 n.Chr. beim Anschütten des (1888/89 ein

geebneten) Walles B eingebrachtes, z.T. durch neu
zeitliche Leitungsgräben gestörtes Material (FK 
DO 1874; vgl. auch Anm. 56) 

3: Aus kompaktem, humösem Material bestehender 
spätrömischer Gehhorizont von Mauer 2 (FK 
D01883 und D01884; vgl. auch Anm. 53 und 54) 

4: Reste der ausplanierten, ursprünglich mit ockerfar
benem Verputz versehenen Stampflehmwand (FK 
DO 1887; vgl. auch Anm. 52) 

5: Terrazzoboden (FK DO 1939) 
6: Baugrubenverfüllung von Mauer 2 (FK DO 1938 und 

DO 1948; vgl. auch Anm. 61) 
7: Ältere Planien und Kulturschichten 

schloss (Abb. 16) 5 3 . In diesem Gehhor izon t wurde ein 
zwischen 96 u n d 98 n .Chr . gepräg te r , sehr stark abge
griffener D u p o n d i u s des N e r v a 5 4 u n d fünf K e r a m i k 
fragmente gefunden; letztere d ü r f t e n zwischen 200 
u n d 280 n .Chr . i n den Boden gelangt s e in 5 5 . 

50 Grundlage bildeten vornehmlich die auf den Abtragsblättern er-
fassten Höhenkoten der bei Abbildung 16 aufgeführten Fund
komplexe (FK). 

51 Die Nordseite der Mauer 1 und (ausserhalb des hier besproche
nen Bereichs liegenden) Mauer 6 war mit Ziegelschrotmörtel 
verputzt. Der vermutlich hypokaustierte Raum wurde beim 
Aushub der Baugrube der Scheune Gessler zerstört (Grabung 
1924.55[A]; Schwarz 1990 [wie Anm. 21] 27). 

52 FK DO 1887. Weitere Nachweise dieser Bautechnik s. oben 
Anm. 23. 

53 Das spärliche Material (insgesamt 5 Keramikfragmente und eine 
Münze!) stammt aus einer mit dem humösen Material verfüll
ten, in den Versturz der Stampflehm-Wand eingetieften Mulde 
(FK DO 1883) bzw. von der Oberkante dieser stellenweise brand
geröteten Lehmplanie (FK DO 1884). Für die Datierung der 
Fundkomplexe (Anm. 56, 58 und 61) danke ich B. Rütti. 

54 Inv. 1993.65.D01883.1. Die Bestimmung der Münze erfolgte 
freundlicherweise durch M . Peter, der aufgrund der starken Zir
kulationsspuren nicht auschliessen möchte, dass die Münze erst 
im fortgeschritteneren 3. Jh. n.Chr. in den Boden gelangt ist. Die 
auf numismatischen Überlegungen basierende Feststellung wird 
durch den Befund und Beifunde (s. Anm. 53) gestützt. 

55 Vgl. oben Anm. 53. 



D e r h u m ö s e Gehhor izon t war seinerseits v o n ei
nem sehr heterogenen, von neuzeit l ichen Meteorwas
serleitungen durchschnit tenen Mater ia lpaket übe r l a 
gert, welches i n Analogie zu den Befunden der G r a 
bung 1989.55 mi t Sicherheit als (ges tör te r ) Ü b e r r e s t 
des untersten Teiles v o n W a l l B angesprochen werden 
kann (Abb . 16) 5 6 . 

A u s P r o f i l 2 dar f demnach geschlossen werden, 
dass das Innere der Insula 9 nach der Z e r s t ö r u n g der 
S tampf lehm-Wand u n d nach dem B a u v o n M a u e r 2, 
aber vor dem A u f s c h ü t t e n des heute fast restlos abge
tragenen Wal les B offensichtlich noch w ä h r e n d eines 
l ä n g e r e n Zei t raumes bewohnt oder zumindest began
gen worden ist. Befund u n d Funde aus dieser G r a 
bung s t ü t z e n demnach den f rühes t ens u m 268 bzw. 
u m 270 n .Chr . anzusetzenden terminus post quem für 
die A n s c h ü t t u n g des Walles B bzw. für den Aushub 
der benachbarten G r ä b e n 2 u n d 3 5 7 . 

I m Bere ich der Befundzone D (Abb . 14,D) wurde 
ferner der oberste, z u m T e i l ebenfalls durch die B a u 
grube der Scheune Gessler tangierte T e i l der Verfül-
lung des s p ä t r ö m i s c h e n Grabens 3 angeschnitten. 
T ro t z entsprechender Fragestellungen konnten aber 
aus der G r a b e n v e r f ü l l u n g keine Funde geborgen wer
den, die eine p r ä z i s e r e Bes t immung des f rühes t ens i m 
2. V ie r t e l des 4. Jahrhunderts n .Chr . anzusetzenden 
Zei tpunktes der Ver fü l lung erlauben w ü r d e n 5 8 . A u s 
dieser Befundzone stammt der i n der Ver fü l lung des 
modernen Kanalisat ionsgrabens (Grabung 1989.55) 
gefundene, eiserne Kienspan-Hal te r (Abb. 17) 5 9 . 

E i n weiterer bemerkenswerter Befund wurde zu
dem i n F o r m eines Bauschadens an M a u e r 3 angetrof
fen, welche auf einer ( spä te r zusammengesackten) 
Ver fü l lung einer ä l t e r en Grube errichtet worden war 

A b b . 17 Äugs t , Insulae 5 u n d 9 (Grabung 1993.65). 
Kienspan-Hal te r aus Eisen 
(Inv. 1993.65.D01958.6; s. A n m . 59). A n 
sicht u n d Querschnit t . M . 1:1. 

(Abb . 14). Es bl ieb aber ungek lä r t , ob sich der auf 
A b b i l d u n g 18 gut erkennbare Senkungsriss 6 0 bereits 
i n r ö m i s c h e r Ze i t bemerkbar gemacht hat, allenfalls 
sogar eine Folge des e r w ä h n t e n Erdbebens ist, oder ob 
sich die M a u e r 3 erst nach der Auflassung bzw. 
Schleifung der Insula 9 gesenkt hat. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die i n den 
L e i t u n g s g r ä b e n leider nur ausschnittweise erfassten 
Befunde weitere Ind iz ien lieferten, die da fü r spre
chen, dass zwischen der part iel len Z e r s t ö r u n g der k a i 
serzeit l ichen Ü b e r b a u u n g , m ö g l i c h e r w e i s e durch das 
i n den vierziger Jahren des 3. Jahrhunderts n .Chr . 
erfolgte Erdbeben, u n d dem B a u der s p ä t r ö m i s c h e n 
Befestigung auf Kaste len i n den Jahren nach 270 
n .Chr . n icht m i t e inem völ l igen Siedlungsunterbruch 
z u rechnen ist. W i e die w o h l u m die M i t t e des 3. Jahr
hunderts n .Chr . errichtete M a u e r 2 (Abb . 14 u n d 16) 
zeigt, s ind offenbar i n der Insula 9 sogar noch grösse re 
Reparatur- u n d Instandstellungsarbeiten i n A n g r i f f 
genommen w o r d e n 6 1 . D e r einfache Gehhor i zon t auf 
dem ausplanierten Schutt der S tampf lehm-Wand u n d 
die Tatsache, dass der darunterliegende M ö r t e l b o d e n 
nicht mehr freigelegt worden ist, k ö n n t e n auf eine 
Ä n d e r u n g i n der N u t z u n g i n diesem T e i l der Insula 9 
oder m ö g l i c h e r w e i s e auf einen gesunkenen Lebens
standard der Bewohner h inweisen 6 2 . 

Jedenfalls w i r d die f rühe re Arbeitshypothese, nach 
der die Insula 9 z u m Zei tpunkt des Abbruches an l ä s s 
l i c h des Befestigungsbaues i n ihrer Bausubstanz noch 
völ l ig intakt bzw. nur teilweise aufgelassen gewesen 
sei, i m L ich t e dieser Feststellungen z u revidieren 
se in 6 3 . 
Publikation: Schwarz (in Vorberei tung; wie A n m . 63). 

56 F K DO 1874. Die Ansprache als Überbleibsel von Wallkörper B 
(vgl. oben Anm. 49) wird auch durch das heterogene, zwischen 
50 und 250 n.Chr. datierte Fundmaterial gestützt. 

57 Vgl. dazu zuletzt Schwarz 1992 (wie Anm. 4) 64 bes. Anm. 54. 
58 Die jüngsten Funde aus den für diese Fragestellung relevanten 

FK DO 1950, DO 1956 und DO 1957 stammen aus der Mitte des 
3. Jh. n.Chr. - Zum Zeitpunkt der Grabenverfüllung s. Schwarz 
1992 (wie Anm. 4) 69 bes. Anm. 98. 

59 Inv. 1993.65.D01958.6. Den Hinweis verdanke ich B. Rütti, der 
das in unrestauriertem Zustand kaum erkennbare Objekt identi
fiziert hat. Die Untersuchung der nur noch in pulverformigem 
Zustand erhaltenen Holzreste durch H. Albrecht, Botanisches 
Institut der Universität Basel, blieb leider ohne Ergebnisse. Vgl. 
dazu auch B. Rütti in: Schaub 1994 (wie Anm. 36) Kat.Nr. 230 
mit weiterer Literatur. 

60 Senkungsrisse wurden beispielsweise auch in der mansio Kur-
zenbettli nachgewiesen (H. Bender, Archäologische Untersu
chungen zur Ausgrabung Augst-Kurzenbettli. Ein Beitrag zur Er
forschung der römischen Rasthäuser. Antiqua 4 [Frauenfeld 
1975] Taf. 4,2 und 12,1). 

61 In der Verfüllung der Fundamentgrube von Mauer 2 (FK 
DO 1938 und DO 1948; vgl. Abb. 16) fanden sich aber keine zeitge
nössischen Funde. FK DO 1938 lässt sich nicht datieren, während 
FK DO 1948 Material aus der 2. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. geliefert 
hat. 

62 Vgl. dazu auch Deschler-Erb/Schwarz (wie Anm. 21) 176 bes. 
Anm. 22. In diesem Sinne wird auch ein von späteren Einbauten 
in der benachbarten Insula 10 zerstörtes Mosaik interpretiert. 
Vgl. Schmid 1993 (wie Anm. 5) 70 bes. Abb. 29. 

63 Schwarz 1990 (wie Anm. 21) 30ff. S. dazu auch P.-A. Schwarz, 
Die spätrömische Befestigung auf Kastelen - Ein Beitrag zur 
Geschichte von Augusta Rauricorum im späteren 3. und frühen 
4. Jahrhundert (Arbeitstitel), in Vorbereitung (erscheint in der 
Reihe Forschungen in Äugst). Vgl. auch oben Anm. 15. 



A b b . 18 Äugs t , Insulae 5 u n d 9 (Grabung 1993.65). 
Ans ich t des f r e i p r ä p a r i e r t e n Senkungsrisses 
i n M a u e r 3. B l i c k nach S ü d e n . Z u r Lage vgl . 
A b b . 14. 

1993.66 Augst-Altarweglein 

Lage: Region 1, Forum (Insula 11); Parz. 1001. 
Koordinaten: 621.440/264.720. Höhe 294 m ü.M. 
Anlass: Bau eines Zugangsweges zum rekonstruierten Forumaltar. 
Fläche: 75 m 2. 
Grabungsdauer: 24.5. bis 2.6.1993. 
Fundkomplexe: FK D01870; D01880; D01900; D01905. 
Kommentar: Aufg rund der Erfahrungen i n den V o r 
jahren - i m Bere ich des Forumtempels kamen auch 
bei kleinsten Bodeneingriffen i m m e r wieder zahlrei
che, z u m T e i l bedeutende Funde z u m V o r s c h e i n 6 4 -
wurde das Wegtrassee v o n H a n d abhumusiert . I m 
V e r l a u f der Arbe i t en wurde nur 10 Zent imeter unter 
dem heutigen Bodenniveau die Fortsetzung einer be
reits f rühe r festgestellten M a u e r angeschnitten u n d 
dokumentier t (Grabungen 1928.56 u n d 1964.60). 
Lage u n d Erhal tung sprechen dafür , dass es sich u m 
das Streifenfundament für die Port ikuspfei ler der 
J ü n g e r e n Steinbauphase des F o r u m s handelt (Abb. 
19) 6 5 . D i e be i f r ü h e r e n Grabungen beobachteten Was
serrinnen aus Sandstein wurden aber wegen der gerin
gen Tiefe des Eingriffes nicht angetroffen. 

N e b e n einigen M ü n z e n u n d weiteren, z .T. (früh-) 
neuzei t l ichen Kle in funden , k a m wiederum ein Frag
ment eines Bleivergusses einer E i senk lammer z u m 
V o r s c h e i n 6 6 . In Analogie z u ä h n l i c h e n F u n d e n der 
Grabung 1990.54 6 7 ist zu vermuten, dass das Frag
ment v o m Forumtempe l stammt. D e r Bleiverguss 
dür f t e bei der G e w i n n u n g v o n Steinmaterial i n dem 
vermut l i ch bereits u m 270 n .Chr . z e r s t ö r t e n u n d 
nachweis l ich u m 320 n .Chr . für die Beschaffung v o n 
Baumater ia l für das Cas t rum Rauracense a u s g e p l ü n 
derten Fo rumtempe l liegengeblieben se in 6 8 . 
Publikation: Ke ine . 

A b b . 19 Äugs t , F o r u m (Insula 11) (Grabung 
1993.66). Gesamtplan M . 1:2000. 
A: Neu gefundener, steingerecht dokumentierter Ab

schnitt der Portikusmauer 

64 Vgl. etwa P.-A. Schwarz (mit einem Beitr. von B. Janietz 
Schwarz), Neue Erkenntnisse zum Forums-Altar und Forums-
Tempel in Augusta Rauricorum (Äugst BL). Die Ergebnisse der 
Grabung 1990.54. JbAK 12, 1991, 161ff.bes. 184ff. mit Abb. 45; 
P.-A. Schwarz in: Furger/Schwarz 1993 (wie Anm. 39) 22ff. bes. 
Abb. 12. 
S. dazu M . Trunk, Römische Tempel in den Rhein- und west
lichen Donauprovinzen. Ein Beitrag zur architekturgeschicht
lichen Einordnung römischer Sakralbauten in Äugst. Forschun
gen in Äugst 14 (Äugst 1991) 46ff. mit Abb. 15. 
Inv. 1993.66.D01880.39. 

67 Vgl. Schwarz 1991 (wie Anm. 64) Abb. 45. 
68 Vgl. zuletzt Schwarz 1992 (wie Anm. 4) 71 bes. Anm. 121 und 

Anm. 122 sowie B. Rütti, Neues zu einem alten Grab in Kaiser
augst. JbAK 15, 1994, 21 Iff. bes. Anm. 48 (in diesem Band). 

65 
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A b b . 20 Augst, Region 9 ,D (Grabung 1993.67). 
Luftbi ldaufnahme der F l u r O b e r m ü h l e 
( A p r i l 1990). Das rechtwinklige Strassenra-
ster zeichnet sich sehr klar ab, w ä h r e n d sich 
die M a u e r z ü g e i m Innern des r ö m i s c h e n 
Quartieres am Stadtrand auf dieser Auf
nahme weniger deut l ich zu erkennen geben. 
B l i c k nach Westen. Z u r Interpretation vgl . 
A b b . 21. 

A b b . 21 Augst, Reg ion 9 ,D (Grabung 1993.67). A r 
c h ä o lo g i s c h e r P l a n mi t dem V e r l a u f der 
S t r a s senzüge (gerastert). D i e be i ä l t e r en 
Grabungen festgestellten r ö m i s c h e n 
M a u e r z ü g e s ind schwarz ausgezogen, die 
punktier ten L i n i e n bezeichnen die auf dem 
L u f t b i l d festgestellten M a u e r n (vgl. 
A b b . 20). D i e Kre i se u n d N u m m e r n be
zeichnen die Lage der B o h r l ö c h e r , die L i 
n ien die F luch t der auf A b b . 24 u n d 25 
wiedergegebenen Prof i le 1 bis 6. M . 1:5000. 

1993.67 Augst-Bohrsondierung O b e r m ü h l e 

Lage: Region 9,D; Parz. 166. 
Koordinaten: 621.020/264.810. Höhe 272 m ü.M. 
Anlass: Vorabklärungen zur Ermittlung der stratigraphischen Aus
dehnung der römischen Kulturschichten im Perimeter einer projek
tierten Quartierüberbauung. 
Fläche: 4500 m2. 
Grabungsdauer: 22.7. bis 27.7.1993; 5.10. bis 7.10.1993. 
Fundkomplexe: FK D01551; D01651-D01679; D01688. 
Kommentar: D a n k f rühze i t iger A n k ü n d i g u n g durch 
das Ehingersche F i d e i - K o m m i s s wurden w i r schon 
vor der Eingabe eines formellen Baugesuches i n 
Kenn tn i s gesetzt, dass die heute noch unter dem Pflug 
stehende Parzelle 166 i n der F l u r O b e r m ü h l e i n den 
n ä c h s t e n Jahren grossf lächig ü b e r b a u t werden soll . 

A u s Luf tb i ldaufnahmen (Abb. 20) u n d aufgrund 
v o n Aufsch lüs sen aus ä l t e ren Grabungen war bereits 
bekannt, dass die an der Peripherie des r ö m i s c h e n 
Siedlungsperimeters liegende Parzelle i n r ö m i s c h e r 
Ze i t dicht ü b e r b a u t gewesen war (Abb. 21). D a v o n 

zeugen auch die z .T. recht bedeutenden Streufunde, 
die bei f r ü h e r e n Begehungen u n d bei einer systemati
schen O b e r f l ä c h e n - P r o s p e k t i o n durch Ingmar B r a u n 
a m 5. Oktober 1993 z u m Vorsche in gekommen 
s i n d 6 9 . 

D a i m fraglichen A r e a l bislang keine g rösse ren G r a 
bungen d u r c h g e f ü h r t worden s ind u n d keine vo l l s t än 
d ig bzw. bis auf das Gewachsene dokumentier te P r o 
f i laufschlüsse existieren, musste die für eine Berech
nung der Grabungsdauer u n d nament l ich der Gra
bungskosten ausschlaggebende M ä c h t i g k e i t der r ö m i 
schen Schichten schon vorgäng ig abgek lä r t werden. 

69 FK DO 1679. Eine Zusammenstellung und Interpretation der 
wichtigsten Lesefunde aus der Region 9,D findet sich bei P.-A. 
Schwarz, Der «Spezialfall» Augusta Raurica - Prospektion in 
einer römischen Grossstadt. Archäologie der Schweiz 17, 1994, 
36ff. bes. Anm. 19. 



A b b . 22 Augst, Reg ion 9 ,D (Grabung 1993.67). Wicht igste Arbeitsschri t te b e i m D u r c h f ü h r e n der R a m m k e r n 
bohrungen. 
1: Installation der Maschine und des Bohrgestänges an den vorgängig festgelegten und eingemessenen Bohrstellen (vgl. Abb. 21) 
2: Einrammen der Stahlhülse 
3: Auspressen des jeweils etwa meterlangen Bohrkern-Abschnittes mit Hilfe von Druckluft 
4: Dokumentation (Profilbeschreibung; Fundkomplex-Vergabe usw.) der in Holzkisten abgepackten Bohrkerne 

W e i l eigentliche Sondiergrabungen aus f inanziel len 
G r ü n d e n nicht realisiert werden konnten, bei maschi
nellen Sondierungen zuv ie l a r c h ä o l o g i s c h e Substanz 
ze r s tö r t worden w ä r e u n d die geoelektrischen P ro 
spektionen bei dieser Fragestellung e r f a h r u n g s g e m ä s s 
ebenfalls keine H i l f e b ie ten 7 0 , musste eine Methode 
gesucht werden, die bei m i n i m a l e m a r c h ä o l o g i s c h e m 
Substanzverlust mög l i chs t konkrete Angaben ü b e r die 
sir atigraphische Ausdehnung der römischen Kultur
schichten l iefern konnte. 

Angesichts dieser Anforderungen u n d Rahmenbe
dingungen stellte sich ba ld heraus, dass eine derartige 
Aufgabe eigentlich nur mittels Rammkern-Bohrungen 
(Abb . 22) 7 1 befriedigend erfüllt werden konnte, da 
sich die andernorts erfolgreich angewandten Gefrier
kernbohrungen wegen des mi t Maue r - u n d Ziegel
schutt durchsetzten Untergrundes hier als nicht 
d u r c h f ü h r b a r erwiesen 7 2 . 

D i e v ierzehn Bohrstel len wurden so angelegt, dass 
i m zentralen T e i l des modernen Bauperimeters bzw. 

des r ö m i s c h e n Quart iers eine Re ihe v o n acht, jeweils 
zehn Me te r voneinander entfernten, B o h r l ö c h e r n zu 
liegen kam. Dieses Haup tp ro f i l wurde v o n zwei zu 
sä t z l i chen P ro f i l l i n i en flankiert, auf denen i n e inem 
Abs tand v o n je 20 Me te rn je dre i Bohrungen vorge
n o m m e n wurden (Abb. 21) 7 3 . 

70 Vgl. Schwarz 1994 (wie Anm. 69) 36 bes. Anm. 8ff. 
71 Vgl. dazu Schwarz 1994 (wie Anm. 69) 36ff. 
72 Vgl. dazu die bei Schwarz 1994 (wie Anm. 69) zusammenge

stellte Literatur sowie St. Hochuli, Unter der «Bahn 2000». Ge
frierkernbohrungen im Kanton Zug. Archäologie der Schweiz 
17, 1994, 25ff. 

73 Die Profillinien bzw. Bohrungen wurden aufgrund des Luftbild
befundes bzw. im Hinblick auf die Interpolation der Idealprofile 
(Abb. 24 und 25) angelegt, weshalb z.B. die stratigraphisch eini-
germassen abschätzbaren Strassenkörper bei den Bohrungen 
nicht systematisch untersucht wurden. 



A u s diesen B o h r l ö c h e r n konnten dann i n jeweils 
mehreren A r b e i t s g ä n g e n mehr oder weniger stabile, 
i m Durchmesser 20,3 bzw. 17,2 Zent imeter messende 
Bohrkerne en tnommen werden (Abb . 23) 7 4 . I m H i n 
b l i ck auf eine detaillierte Dokumen ta t i on u n d Unte r 
suchung wurden die Bohrkerne nach der Entnahme i n 
zwei Me te r lange Ho lzk i s t en abgepackt u n d jeweils 
mi t einer F u n d k o m p l e x n u m m e r ( F K ) versehen. N a c h 
der Entnahme wurde zudem eine m a s s s t ä b l i c h e Pro-
fìlskizze des Bohrkernes aufgenommen u n d die Bohr 
l ö c h e r wieder mi t feinem K i e s verfül l t , dami t sie sich 
be i der k o m m e n d e n Grabung i m Befund gut abzeich
nen. D i e i n K i s t e n eingelagerten Bohrkerne wurden 
dann nach Abschluss der Bohrsondierungen fotogra
fiert (Abb. 23) u n d - nach der Entnahme v o n ver
schiedenen Sed imentproben 7 5 - schliesslich fund-
komplexweise abgebaut 7 6 . 

D i e Interpretation der stratigraphischen Aufschlüsse 
i n den einzelnen Bohrkernen gestaltete s ich relativ 
einfach: So konnte jeweils au f A n h i e b zwischen dem 
m i t r ö m i s c h e m Schutt u n d F u n d e n durchsetzten A k -
kerboden, dem Z e r s t ö r u n g s s c h u t t der Ü b e r b a u u n g , 
den K u l t u r - u n d Pianieschichten, den groben u n d fei
nen f luvia len Schottern der Ergolz sowie dem anste
henden Fels (Gipskeuper der Trias) unterschieden 
werden (Abb. 23,9) 7 7 . 

Wesent l ich ist, dass sich i n der Stratigraphie der 
Bohrkerne auch Detai ls t rukturen, wie beispielsweise 
der auch auf d e m L u f t b i l d erkennbare S t r a s s e n k ö r p e r 
( B L 3), e in bei B o h r l o c h 8 durchschlagener Terrazzo-
B o d e n (Abb. 23,7) oder e in m ö g l i c h e r w e i s e a r c h ä o -
botanische Makrores te enthaltendes Schichtpaket i n 
B o h r l o c h 5 7 8 , sehr gut abzeichneten. 

D i e Prof i l sk izzen und -fotos dienten dann als 
Grundlage für die interpolierten Idealprofile, aus de
nen sich das heutige, das antike u n d das geologische 
G e l ä n d e r e l i e f rekonstruieren lässt (Abb. 24 u n d 25). 

M i t H i l f e v o n Kernbohrungen konnte folgl ich eine 
ebenso aussagekräf t ige wie k o s t e n g ü n s t i g e 7 9 stratigra-
phische E r g ä n z u n g der Luf tb i ldaufnahmen (Abb. 20) 
bzw. des auf zahlreichen E inze l au f sch lüs sen basieren
den a r c h ä o l o g i s c h e n Planes der Reg ion 9 ,D gewon
nen werden (Abb . 21). 

Z u e r w ä h n e n ist schliesslich noch, dass be i einer 
Bohrung i m Bere ich der Grabung 1987.53 (Abb . 21, 
B L 1) eine nicht genau eingemessene Elektrole i tung 
b e s c h ä d i g t worden ist. B e i m Freilegen der Le i tung 
konnten eine bereits 1987 angetroffene K a n a l -
wange(?) aus Sandstein u n d ein ebenfalls bereits 
bekannter Maue rzug genauer untersucht werden 
(Abb . 26). D a dieser Maue rzug m ö g l i c h e r w e i s e eine 
v o n den i m benachbarten Leitungsgraben angeschnit
tenen M a u e r n (Abb . 26) abweichende Ausr ich tung 
besitzt, ist z u vermuten, dass auch i n der Reg ion 9 ,D 
mi t mindestens zwei , viel leicht sogar unterschiedl ich 
orientierten Steinbauperioden z u rechnen i s t 8 0 . 

Dieser Befund verdeutl icht jedenfalls, dass sich nur 
m i t einer Kombination zwischen den verschiedenen 
Prospekt ionsmethoden und den Erkenntnissen aus 
Altgrabungen eine einigermassen gesicherte Basis für 
die Analyse der a r c h ä o l o g i s c h e n Si tuat ion u n d die 
Vorbere i tung v o n Grossgrabungen i m « te r ra in 
vierge» erarbeiten lässt . 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Ergeb
nisse der Bohrsondierungen e in fast zentimeterge
naues A b s c h ä t z e n des Volumens der r ö m i s c h e n K u l 
turschichten erlauben, was wiederum eine realistische 
Hochrechnung der daraus resultierenden Grabungs
kosten e r m ö g l i c h t . N a c h Aussage der auf den einzel
nen Bohrkernen basierenden Idealprofile (Abb . 24 
u n d 25) muss i n dem rund 4500 m 2 grossen Bauper i 
meter mi t einer M ä c h t i g k e i t der r ö m i s c h e n K u l t u r 
schichten v o n 2,0 bis 2,5 Me te r gerechnet werden, 
was ein Grabungsvolumen v o n rund 10 000 m 3 r ö m i 
scher Kul tu rsch ich ten ergibt. B e i dem erfahrungsge-
m ä s s u m 1000 F r . anzusetzenden K u b i k m e t e r p r e i s 8 1 

ist demnach für die fünf Jahre dauernde a r chäo log i 
sche Untersuchung der r ö m i s c h e n Ü b e r b a u u n g und 
der r ö m i s c h e n S t r a s s e n k ö r p e r i m betroffenen A r e a l 
(Abb . 21) m i t K o s t e n v o n rund 10 M i l l i o n e n F ranken 
z u rechnen 8 2 ! 
Publikation: Schwarz 1994 (wie A n m . 69). 

74 Die Qualität der 50 bis 100 Zentimeter langen Bohrkerne hängt 
in erster Linie von der Konsistenz der (Kultur-)Schichten ab. Je 
lehmiger der Untergrund ist, desto stabiler sind die Bohrkerne 
(Abb. 23). Bei sorgfältigem Vorgehen kann aber auch die sehr 
lockere Ackerkrume problemlos entnommen werden. 

75 Neben der unten (Anm. 78) erwähnten Probe wurden folgende 
geologische Sedimentproben entnommen: Bohrloch 2 (DO 1654); 
Bohrloch 3 (D01656); Bohrloch 11 (D01672); Bohrloch 14 
(DO 1678). Standort: Römermuseum Äugst. 

76 Die Bohrkerne wurden aus «Beweisgründen» erst nach Ab
schluss der Verhandlungen mit der Bauherrschaft «abgebaut». 

77 Ph. Rentzel, Sedimentlabor des Seminars für Ur- und Frühge
schichte der Universität Basel, sei an dieser Stelle nochmals für 
die geologische Begutachtung der Bohrkerne und die Hinweise 
zur Ansprache und Interpretation der geologischen und archäo
logischen Stratigraphie gedankt. 

78 Zur Lage s. Abb. 21. FK DO 1659. Weitere Proben s. oben 
Anm. 75. 

79 Alles in allem beanspruchten die vorgängigen Vermessungsar
beiten und die Bohrungen drei Arbeitstage. Die Kosten für die 
eigentlichen Bohrungen beliefen sich auf insgesamt 13 260 Fran
ken, also rund 1040 Franken pro Bohrloch bzw. ca. 260 Franken 
pro Bohrmeter. Hinzu kommen allerdings die Aufwendungen 
für Vermessung, naturwissenschaftliche Untersuchungen und 
die Auswertung. 

80 Vgl. auch P.-A. Schwarz in: Furger/Schwarz 1993 (wie Anm. 39) 
18 mit Anm. 29. 

81 Nicht berücksichtigt sind dabei aber die zwangsläufig anfallen
den Folgekosten, wie etwa für die Fundrestauration und -konser-
vierung, naturwissenschaftliche Untersuchungen, Auswertung 
und Publikation oder zusätzlicher Bedarf an Depoträumlich
keiten usw. 

82 Vgl. auch oben bei Anm. 81. Zum (relativierenden) Vergleich: 
Der Unterhalt des im Kantonsgebiet liegenden Teiles der Natio
nalstrasse N2 kostet im Jahre 1994 rund 30 Mio. Franken (Basler 
Zeitung Nr. 78 vom 5.4.1994, Seite 34). 



A b b . 23 Augst, Reg ion 9 ,D (Grabung 1993.67). 
M a s s s t ä b l i c h e « P r o f i l a u f n a h m e n » der 
Bohrkerne N r . B L 1, B L 3 u n d B L 8 (zur 
Lage vgl . A b b . 21). M . 1:20. 
Allgemeiner Schichtaufbau: 
A: mit römischen Funden durchsetzter Ackerboden 

(vgl. Abb. 24 und 25), 
B: römische Kulturschichten (vgl. Abb. 24 und 25), 
C: geologischer Untergrund (vgl. Abb. 24 und 25). 
Detailbefunde: 
1: Zerstörungsschutt der römischen Überbauung, 
2: lehmige, stark mit Holzkohle durchsetzte Pianie

schichten und Gehhorizonte, 
3: Palaeosol, 
4: feine fluviale Schotter und Lehmablagerungen der 

Ergolz, 
5: grobe, stark mergelige fluviale Schotter und Lehm

ablagerungen der Ergolz, 
6: römischer Strassenkies, 
7: durchschlagener Terrazzoboden, 
8: Mörtelschutt (Abbruchschutt?), 
9: Mit dem Meissel zertrümmerter, anstehender 

Gipskeuper der Trias, 
10: Anstehender Fels (nicht untersucht). 
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A b b . 24 Äugs t , Reg ion 9 ,D (Grabung 1993.67). A u s den Bohrkernen (wie A b b . 23) interpolierte Idealprofile 1 
bis 3. D i e (schematisch wiedergegebenen) Prof i le geben den V e r l a u f des heutigen, des ant iken u n d des 
geologischen Ge lände re l i e f s wieder. M . 1:450. 
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A b b . 25 Äugs t , Reg ion 9 ,D (Grabung 1993.67). A u s den Bohrkernen (wie A b b . 23) interpolierte Idealprofile 4 
bis 6. D i e (schematisch wiedergegebenen) Prof i le geben den V e r l a u f des heutigen, des ant iken u n d des 
geologischen Ge lände re l i e f s wieder. M . 1:450. 



Grabung 
1985.60 

A b b . 26 Augst, Reg ion 9 ,D (Grabung 1993.67). B e i 
Reparaturarbeiten i m Trassee einer Elek-
trolei tung freigelegte M a u e r n i n Bereich 
v o n Bohr loch 1 (Abb. 21). D i e voneinander 
abweichenden Mauerf luchten k ö n n t e n auf 
zwei unterschiedlich orientierte Bauper i 
oden hinweisen. M . 1:100. 

Begehung des Bachbettes i m Gebiet der Oberstadt 
(Region 7,F) i m m e r mehr auf. C . Clareboets, 
M . Schaub und der aufgrund seiner e insch läg igen Er 
fahrung zugezogene Grabungstechniker J . Weiss 
(Aeugst a m Alb i s ) stellten dann aber fest, dass die 
a r c h ä o l o g i s c h e Substanz - wenigstens i m Abschni t t 
zwischen dem Grabmonumen t b e i m Osttor und dem 
Ausfluss der K l o a k e der Zentra l thermen - nicht un
mit telbar ge fäh rde t ist. Be i dieser Gelegenheit konn
ten verschiedene Streufunde, unter anderem eine 
r ö m i s c h e B r o n z e m ü n z e und zahlreiche r ö m i s c h e 
S c h u h n ä g e l aus dem Bachbett, geborgen werden. 
Publikation: Ke ine . 

1993.70 Augst-Sichelenstrasse 

Lage: Region 1, Insula 14 (Südforum); Parz. 209 und 530. 
Koordinaten: 621.290/264.580. Höhe 288 m ü.M. 
Anlass: Erneuerung eines Wasserleitungsanschlusses. 
Fläche: 6 m 2. 
Grabungsdauer: 12.11. und 15.11.1993. 
Fundkomplexe: FK D01585. 
Kommentar: B e i m Aushub des alten Leitungsgrabens 
i m A r e a l des S ü d f o r u m s wurden keine intakten r ö m i 
schen Strukturen angeschnitten oder z e r s t ö r t 8 4 . Es 
zeigte sich aber, dass das G e l ä n d e b e i m oder nach 
dem B a u der Liegenschaft mi t H i l f e v o n r ö m i s c h e m 
Schutt (Grabungsabraum?) au fgehöh t bzw. ange-
b ö s c h t worden ist. D i e s e k u n d ä r verlagerten Streu
funde, darunter zahlreiche bemalte Wandverputz 
fragmente, wurden i n Zusammenarbei t mi t der F i r m a 
M . F u x A G geborgen. 
Publikation: K e i n e . 

1993.68 Augst-Erneuerung Hydranten 

Lage: Region 1, Insulae 1 und 9 sowie Region 15; Parz. 198, 1005, 
829 und 991. 
Koordinaten: 621.200/264.890. Höhe 268 bis 291 m ü.M. 
Anlass: Auswechseln von diversen Hydranten und Wasserschiebern 
im ganzen Gemeindegebiet. 
Fläche: 7 m2. 
Grabungsdauer: 18.10. bis 8.11.1993. 
Fundkomplexe: FK D01586-D01588. 
Kommentar: D a i n den alten L e i t u n g s g r ä b e n nicht 
mi t unl iebsamen Ü b e r r a s c h u n g e n zu rechnen war, 
wurden ledigl ich K o n t r o l l g ä n g e du rchge füh r t . D i e 
vereinzelten Streufunde s tammen ausnahmslos aus 
der Ver fü l lung der alten L e i t u n g s g r ä b e n . 
Publikation: K e i n e . 

1993.90 Augst , Streufunde 

Fundkomplexe: FK U0001; U0044-U0045; U0103-U0104. 
Kommentar: D i e bei A u f r ä u m a r b e i t e n i m Forums
schopf und i n verschiedenen Depots « w i e d e r e n t d e c k 
ten» Kle in funde und Architekturelemente konnten 
wegen fehlender Beschriftungen leider keiner G r a 
bung mehr zugewiesen werden. 
Publikation: Ke ine . 

1993.69 Augst-Fielenbach 

Lage: Region 7,F; Parz. 1006. 
Koordinaten: 621.700/264.750. Höhe 281 m ü.M. 
Anlass: Vorsorgliche Massnahme (Abklärung des Ausmasses von 
allfälligen Erosionsschäden; Verhinderung von Raubgrabungen). 
Fläche: 1500 m 2. 
Grabungsdauer: 10.11.1993. 
Fundkomplexe: FK D01589-D01592. 
Kommentar: D a an den B ö s c h u n g e n des t ief einge
schnittenen Violenbaches ( f rüher «F ie lenbach») i n 
den letzten Jahren i m m e r wieder Streufunde z u m 
Vorsche in kamen und gelegentlich auch v o n der E ro 
s ion bedrohte M a u e r n no t fa l lmäss ig dokumentier t 
werden muss ten 8 3 , d r ä n g t e sich eine systematische 

83 Vgl. etwa P.-A. Schwarz in: Furger/Schwarz 1993 (wie Anm. 39) 
24 (Grabungen 1992.57 und 1992.58). 

84 Vgl. dazu Stehlin/Clareboets (wie Anm. 11) 52ff. 



Abkürzungen 

BL: Bohrloch 
FK: Fundkomplex 
GSTL: Grosssteinlager 
Inv.: Inventarnummer 
MR: Mauer 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1; 2; 5; 6; 9; 14; 21; 24; 25; 26: Zeichnungen Constant Clare
boets. 

Abb. 3; 7; 8; 12; 13B; 15; 18; 23: Fotos Roger Bühler. 
Abb. 4: Foto Ursi Schild. 
Abb. 10; IIB; 13A; 19: Zeichnungen Markus Schaub. 
Abb. 11A: Zeichnung Peter Schaad. 
Abb. 16: Entwurf Peter-A. Schwarz; Umzeichnung Constant 

Clareboets. 
Abb. 17: Vorzeichnung Sylvia Fünfschilling; Umzeichnung Pe

ter Schaad. 
Abb. 20: Foto Otto Braasch. 
Abb. 22: Fotos Germaine Sandoz. 
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Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1993 
U r s M ü l l e r 

Zusammenfassung: 
Übersicht über die Aktivitäten und Grabungen mit Fundbericht im aargauischen Teil von Augusta Raurica (Unterstadt und Gräberfeld Im 
Sager) sowie im als auch um das Castrum Rauracense. 

Schlüsselwörter: 
Bestattungen/Brandgräber, Bestattungen/Kindergrab, Bestattungen/Körperbestattungen, Kaiseraugst AG, Militär/Legio 1 Martia, Rohstoffge
winnung/Steinbruch, Rohstoff gewinnung/Tongruben, Römische Epoche, Stempel/Ziegel. 

Allgemeines 

D i e Saison 1993 war gepräg t durch eine kleinere G r a 
bung i m ös t l i chen Kastel lbereich, eine grösse re F lä 
chengrabung i m westlichen Kaste l lvorfe ld u n d V o r 
untersuchungen i m H i n b l i c k auf e in Projekt i m süd
l ichen Kas te l lvor fe ld sowie auf eine grössere B a u 
landerschliessung i m Gebie t Junkho lz u n d I m Sager. 

A u f Anfang September ist F r a u D r . El isabeth 
Bleuer zur aargauischen K a n t o n s a r c h ä o l o g i n gewäh l t 
worden. W i r gratulieren ih r z u dieser W a h l und w ü n 
schen ih r v i e l Erfolg u n d Befriedigung i n ihrer neuen 
Aufgabe. H e r r n F ranz M a i e r danken w i r für die u m 
sichtige inter imist ische Le i tung der K a n t o n s a r c h ä o 
logie. 

A u s f inanziel len G r ü n d e n musste das Arbei tsver
h ä l t n i s eines Grabungsmitarbeiters aufgelöst werden. 
D u r c h Umlagerung v o n anderen Pensen (Auslandur
laub) konnte er jedoch noch bis Ende Oktober te i l 
ze i t l ich beschäf t ig t werden. W i r danken A . R u d o l f für 
seinen Einsatz be i verschiedenen g rös se ren G r a b u n 
gen i n den vergangenen Jahren. 

F r a u Z . P a l war w ä h r e n d drei M o n a t e n beurlaubt 
u n d konnte bei a r c h ä o l o g i s c h e n Forschungen i n C o 
sta R i c a mitarbei ten. F r a u C . Saner erhielt eine E i n l a 
dung nach Winn ipeg , wo sie w ä h r e n d eines Ur l aubs 
zusammen mi t anderen Schweizer K ü n s t l e r n eine 
Ausste l lung gestaltete. Sie war h ie r fü r w ä h r e n d acht 
W o c h e n beurlaubt. 

R . Glauser , Z . P a l , A . R u d o l f u n d C . Saner haben 
i m M ä r z den v o n der aargauischen Verwal tung ange
botenen E i n f ü h r u n g s k u r s i n Informatik besucht. 

F r a u V . Voge l M ü l l e r inventarisierte Kaiseraugster 
Fundmate r i a l der Jahre 1991, 1992 u n d einen T e i l 
des Jahres 1993. Somi t bleibt aus f r ü h e r e n Jahren 
nur noch das umfangreiche G r ä b e r f e l d I m Sager 
(1991.02) zur Inventarisierung offen. 

I m Kastell konnten Innenbauten i n Stein freigelegt 
werden (1993.03) 1 . I m westl ichen Kastellvorfeld 
wurde e in weiterer r ö m i s c h e r Steinbruch entdeckt 

( 1993.01) 2 u n d i m s ü d l i c h e n konnten Reste v o n P l a 
nierungen angeschnitten werden (1993.08). B e i einer 
Baubegleitung wurde ein r ö m i s c h e r H o r i z o n t der 
Unterstadt v o n Augusta R a u r i c a beobachtet 
(1993.06). 

I m Gebie t Im Sager konnten nun auch weiter west
l i c h das Gräberfeld (1993.13) u n d n ö r d l i c h davon 
Tongewinnungs(?)gruben gefasst werden. 

Verschiedene Baubegleitungen i m Gebie t des Grä
berfeldes Stalden (1993.07), b e i m neuen Gewerbezen
t rum (1993.12) u n d eine V o r a b k l ä r u n g i m Junkho lz 
(1993.10) verliefen negativ. 

1993 wurden 3 F l ä c h e n g r a b u n g e n (Vorjahr: 2), 
4 Baubegleitungen (9), 3 V o r a b k l ä r u n g e n für 9 B a u 
vorhaben (15) d u r c h g e f ü h r t 3 . 

Vgl. Verena Vogel Müller, U. Müller, Eine Grabung im Innern 
des Kastells Kaiseraugst (1993.03). Neue Hinweise zur Bauzeit 
des Kastells Kaiseraugst und zur Existenz eines älteren Auxiliar-
kastells? JbAK 15, 1994, 15Iff. (in diesem Band). 
Vgl. U . Müller, Ph. Rentzel, Ein weiterer römischer Steinbruch 
in Kaiseraugst. Archäologische, geologische und technologische 
Aspekte. JbAK 15, 1994, 177ff. (in diesem Band). 
Vgl. die Zusammenstellung in A. R. Furger et al., Augusta Rau
rica. Jahresbericht 1993. JbAK 15, 1994, 7ff. bes. 21 (in diesem 
Band). 



Naturwissenschaftliche Analysen und Auswertungen 

D e r Le ichenbrand u n d die K ö r p e r b e s t a t t u n g e n der 
Grabung I m Sager (1993.13) wurden B . K a u f m a n n 4 

für eine s p ä t e r e Bearbeitung ü b e r g e b e n . P h . R e n t z e l 5 

erhielt Gesteinsproben des Steinbruchs (1993.01) für 
die Erstel lung v o n D ü n n s c h l i f f e n und deren Bes t im
mung. 

Das Sponsoring für die Aufarbei tung, Auswer tung 
u n d wissenschaftliche Darstel lung des G r ä b e r f e l d e s 
I m Sager (1991.02) k a m leider nicht zustande. 

D i e Mit te la l terequipe der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e ent
n a h m Balkenproben aus dem Jakobl i -Haus zur Be
s t immung durch das Laboratoire R o m a n d de D e n -
drochronologie. 

U . M ü l l e r nahm a m K o l l o q u i u m ü b e r r ö m i s c h e s 
Mauerwerk i n Z u r z a c h tei l u n d stellte Beispiele aus 
Pr ivatbauten der Unterstadt v o n Augusta R a u r i c a 
vor . 

Öffentlichkeitsarbeit 

D i e Forderungen der Gemeinde Kaiseraugst einer
seits, dass j ä h r l i c h wesentlich mehr als 600 m 2 pro 
Jahr a r chäo log i s ch systematisch untersucht u n d frei
gegeben werden m ü s s t e n , u n d andererseits das strikte 
Budgetziel der Aargauer Regierung füh r t en zu einer 
Diskussion in den Medien. J . v o n Ungern-Sternberg 6 

vergl ich als «Forumsgas t» der Basler Ze i tung v o m 
22. M a i den Vorschlag, Tei le v o n Kaiseraugst ohne 
a r c h ä o l o g i s c h e Detai luntersuchung ausbaggern zu 
lassen mi t e inem A r c h i v , aus dem man m u t w i l l i g ei
nige U r k u n d e n oder Aktenfaszikel ohne P r ü f u n g i h 
res Inhalts i n die Al tpap ie r sammlung geben w ü r d e . 
Das Fernsehen zeigte am 26. J u n i i n e inem Beitrag 
v o n «Schweiz-aktue l l» die Problemat ik v o n Augusta 
R a u r i c a i m Tei lbere ich Kaiseraugst auf. 

Informationstafeln ü b e r das Kas te l l und dessen 
West tor wurden bei der Dorf turnhal le , ü b e r das K a 
stell b e i m Gas tho f L ö w e n u n d ü b e r den s p ä t r ö m i 
schen B r ü c k e n k o p f am R h e i n b e i m Zugang z u m Bap

t is ter ium aufgestellt. D i e I l lustrat ionen s tammen aus 
der Dokumen ta t i on der Ausgrabungen Kaiseraugst. 

F r a u V . Voge l M ü l l e r gestaltete i n der Neufund
vitrine des R ö m e r m u s e u m s eine kleine Ausstel lung 
ü b e r das s p ä t b r o n z e z e i t l i c h e Urnengrab aus dem G e 
biet B i re ten 7 . 

An läss l i ch des Augster Tages der offenen Tür arbei
tete die Kaiseraugster Equ ipe an ihren A r b e i t s p l ä t z e n 
i m B ü r o an der Poststrasse. 

D e r Ausf lug des Erziehungsdepartements des K a n 
tons Aargau führ te nach Rheinfe lden. V o n dort 
wurde eine Exkur s ion ins r ö m i s c h e Kaiseraugst m i t 
e inem Rundgang durch die Schmidmat t u n d die K a i 
seraugster Fundabte i lung angeboten. Ü b e r 20 T e i l 
nehmer w ä h l t e n den Weg nach Kaiseraugst. 

F ü r verschiedene G r u p p e n wurden weitere Führun
gen durch die Schmidmat t u n d andere Kaiseraugster 
Anlagen veranstaltet 8 . 

Baubegleitungen 

1993.06 Kaiseraugst-Ref. Kirchgemeindehaus 

Lage: Kraftwerkstrasse 8; Unterstadt, Region 19,A; Parz. 161; 
(Abb. 1). 
Koordinaten: 621.280/265.310. Höhe: 273 m ü.M. 
Anlass: Anbau an bestehendes Kirchgemeindehaus. 
Fläche: Begleiteter Maschinenaushub von 57 m 2. 
Grabungsdauer: 20.7.93. 
Funde: FK C09931. Nur ein BS Glas farblos. 
Kommentar: I m Baugrubenprofi l ist ein r ö m i s c h e r 
H o r i z o n t erkennbar. 

4 Anthropologie IAG, St. Jakobstrasse 30, 4147 Aesch. 
5 Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität, Ältere und 

naturwissenschaftliche Abteilung, Geoarchäologie. Petersgraben 
9-11, 4051 Basel. 

6 Seminar für Alte Geschichte, Heuberg 12, Postfach 4003 Basel. 
7 Vgl. P. Gutzwiller, Das Urnengrab einer Frau am Biretenweg in 

Kaiseraugst 1992.08. In: U. Müller, Ausgrabungen in Kaiser
augst im Jahre 1992. JbAK 14, 1993, 109ff. 

8 Vgl. die ausführlichen Angaben über Führungen, Ausflüge, in
terne Informationen und Weiterbildungen im allgemeinen Jah
resbericht (Furger et al. [wie Anm. 3]). 



A b b . 1 Kaiseraugst. Lage der Grabungen 1993.01, 1993.03 u n d 1993.06 bis 1993.13: Baubegleitungen (Kreis) , Sondierungen (Quadrat), Notgrabungen (Stern). 
M . ca. 1:7000. 



1993.07 Kaiseraugst-Rotzinger A G 

Lage: Landstrasse; Gräberfeld Stalden, Region 21,B; Parz. 266; 
(Abb. 1). 
Koordinaten: 621.600/265.260. Höhe: ca. 283 m ü.M. 
Anlass: Entfernen der Grasnarbe für das Versetzen von Zement
blocksteinen als Parkplatz. 
Fläche: Augenschein während der Bauarbeiten. 
Datum: August 93. 
Funde: keine. 
Kommentar: Befund negativ; es gibt keine Ter ra in 
v e r ä n d e r u n g e n . 

1993.09 Kaiseraugst-Hoffmann-La Roche 

Lage: Innerhalb des Werkareals; Region 13; Parz. 1006; (Abb. 1). 
Koordinaten: 622.740/265.040. Höhe: ca. 295 m ü.M. 
Anlass: Einbruch einer werkinternen Strasse wegen des Einsturzes 
eines darunter liegenden Kellergewölbes. 
Fläche: nur Augenschein. 
Datum: 29.10 und 2.11.93. 
Funde: kein römisches Fundmaterial, moderne Ziegelfragmente 
(nebenan moderne Stahlbauten mit Flachdächern!). 
Kommentar: E inges tü rz t e s Ke l l e rgewölbe des abge
brochenen Asphofs (Abb. 2). 

1993.12 Kaiseraugst-Gewerbehaus Junkholz 

Lage: Junkholzweg; Region 14; Parz. 339; (Abb. 1 und 4). 
Koordinaten: 622.100/265.300. Höhe: ca. 294 m ü.M. 
Anlass: Bau eines Gewerbegebäudes mit COOP-Läden und Tiefga
rage. 
Fläche: nur Aushubbegleitung, mehrere Augenscheine. 
Datum: November 1993. 
Funde: keine. 
Kommentar: Befund negativ. 

A b b . 2 Kaiseraugst, H o f f m a n n - L a Roche (Gra 
bung 1993.09). Aufs icht auf den Ansatz des 
e i n g e s t ü r z t e n Ke l le rgewölbes . 

Vorabklärungen (Sondierungen), Streufunde 

1993.08 Kaiseraugst-Römisch-katholischer Pfarrei
saal 

Lage: Heidemurweg 30; südliches Kastellvorfeld, Region 21,C; 
Parz. 117; (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.525/265.470. Höhe: 271 m ü.M. 
Anlass: Neubau von Pfarreiräumlichkeiten. 
Fläche: 37 Im Maschinenschnitte; auspräparierte Fläche: 4,1 m2. 
Grabungsdauer: 16.-19.8., 23.8.93. 
Funde: FK C09938; C09939. Vermischtes Fundmaterial: Keramik 
des 2.-4. Jahrhunderts, keine Münzen, keine erwähnenswerten 
Kleinfunde. 
Kommentar: U n t e r Gar tenhumus neuzeitl icher Bau
hor izont (Pfarrhaus, N e b e n g e b ä u d e ) ü b e r ä l t e r e r H u 
musschicht, darunter humos-lehmige schwarzbraune 
Planierung mi t relativ kleintei l igen Ka lks t e in - und 
Ziegelspli t tern, etwas Ho lzkoh le , Bollensteine. D e r 
gewachsene Boden besteht aus ockerfarbenem L e h m 
bzw. sandigem K i e s (Abb. 3). 

2 7 2 . 0 0 

2 7 0 . 0 0 

A b b . 3 Kaiseraugst, R ö m i s c h - k a t h o l i s c h e Pfarrei
r ä u m l i c h k e i t e n (Grabung 1993.08). St ich-
P ro f i l i n Sondierung West. M . 1:50. 
1: Grasnarbe 
2: Bauhorizont Schopf 
3: ältere Humusschicht, sehr lehmig (Rest Ackererde?) 
4: Planierung: kleinteilige Kalkstein- und Ziegelsplitter, 

Kiesel 
5: Planierung: humos-lehmiges Material, schwarz

braun, v.a. an der Oberkante Kalksteinstücke und 
Bollensteine und wiederum kleinteiliges Material, 
Holzkohlepartikel 

6: anstehender Boden 



1993.10 Kaiseraugst-Wohnüberbauung Junkholz 

Lage: Junkholzweg; Region 14; Parz. 870 (Abb. 1 und 4). 
Koordinaten: 622.015/265.100. Höhe: 293 m ü.M. 
Anlass: Wohnüberbauungsprojekt Junkholzweg. 
Fläche: Maschinelles Abhumusieren: 100 m 2; Maschinenschnitte: 
50 Im à 1,20 m: 60 m 2; auspräparierte Fläche: 3,8 m2. 
Daten: 24.-29A 1.93. 
Funde: keine; FK D03012. 
Kommentar: Befund negativ; anstehender K i e s reicht 
fast bis unter Grasnarbe (Abb . 5). 

1993.11 Kaiseraugst-Im Liner 

Lage: Linerweg; Region 13,A; Parz. 1004 (Abb. 1). 
Koordinaten: 622.250/264.800. Höhe: 296 m ü.M. 
Anlass: Projekt Freizeitanlage Pius Schmid. 
Fläche: Streufund auf Ackeroberfläche. 
Datum: 8.10.93. 
Funde: FK D03013. Legionsstempel der Legio I Martia (Abb. 6). 
Kommentar: vgl . Sondierungen (1992.11) 9 . 

A b b . 5 Kaiseraugst, Sondierung W o h n ü b e r b a u u n g 
Junkholz (Grabung 1993.10). B l i c k v o n 
S W . Anstehender K i e s reicht bis knapp ei
nen Mete r unter die Grasnarbe. 

A b b . 6 Kaiseraugst, I m L i n e r (Grabung 1993.11). 
Streufund (Inv. 1993.11.D03013.1): L e i 
stenziegelfragment der Legio I M a r t i a 
(Stempel-Form Tomasevic 2). G r ö s s t e 
Breite: 9,3 cm. M . ca. 1:2. 

A b b . 4 Kaiseraugst, Sondierung W o h n ü b e r b a u u n g 
Junkho lz u n d Begleitung Aushub Gewerbe
haus Junkholz (Grabungen 1993.10 u n d 9 \j Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1992. JbAK 
1993.12). Si tuat ion. M . 1:5000. 14, 1993, H6ff. mit Abb. 16-19. 



A b b . 7 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d I m Sager (Grabung 1993.13). Si tuat ion der Sondierungen 1993. M . 1:2000. 



1993.13 Kaiseraugst-Erschliessung Im Sager 

Lage: Linerweg; Region 14,A/H; Parz. 359 (Abb. 1 und 7). 
Koordinaten: 622.350/264.900. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Überbauungsprojekt Im Sager. 
Fläche: Maschinelles Abhumusieren: 1302,4 m 2. Maschinenschnitte 
195,9 Im à 1,20 m: 232,3 m 2; auspräparierte Fläche: 125,4 m2. 
Daten: 7.-15.10. und 5.11.-1.12.93. 
Funde: FK C09965; C09966; C09968-C09974; C10000; D03001-
D03011. 
Kommentar: 18 m n ö r d l i c h der r ö m i s c h e n Ausfa l l 
strasse R i c h t u n g Bözbe rg konnten auf einer F l ä c h e 
v o n 40 m 2 Reste des G r ä b e r f e l d e s I m Sager ausgegra
ben werden. B e i m Sondierschnit t süd l i ch der «Böz-
bergs t rasse» konnte hochliegender Merge l beobachtet 
werden. F ü r die G r ä b e r vgl . unter F l ä c h e n g r a b u n g e n . 

In den Sondierungen i n der N W - E c k e der Parz . 359 
konnten wiederum « T o n g e w i n n u n g s ( ? ) g r u b e n » 
(Abb . 8) gefunden werden. In der Sondierung N o r d , 
M i t t e lag e in K r u g unter der Grasnarbe. 

A b b . 8 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d I m Sager (Grabung 
1993.13). Sondierung m i t Tongewin-
nungs(?)grube i m N W - T e i l der Parzelle 
359. 

Flächengrabungen 

1993.01 Kaiseraugst-Damann-Natterer 

Lage: Dorfstrasse 3/5; Region 18,D; Parz. 192 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.300/265.505. Höhe: 268 m ü.M. 
Anlass: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Einstellhalle. 
Fläche: Handabtrag: 108 m2; Baumaschinenabtrag: 487 m 2. 
Grabungsdauer: 18.6.-7.10.93. 
Funde: FK C09915-C09920; C09924-C09930; C09936; C09937; 
C09940-C09964. U.a. über 900 Münzen; Silber: Nadel (Inv. 
1993.01.C09953.109), Nagel, Zwiebelknopf versilbert (Inv. 
1993.01.C09948.71); Bronze: Gürtelbeschlag (Inv. 
1993.01.C09942.110), Griff (Inv. 1993.01.C09953.110), Löffel (Inv. 
1993.01.C09960.1), Fingerring (Inv. 1993.01.C9942.111), Reif (Inv. 
1993.01.C09942.116), Fibelfragmente (7), Zwiebelknopffragment 
(Inv. 1993.01.C09926.8), Riemenschnalle (Inv. 1993.01.C09952.67), 
Riemenzungenbeschlag (Inv. 1993.01.C09952.2), Schnallendorn, 
Angelhaken, Nadel mit Öse, Nieten, Ring usw.; Knochennadel
fragmente (16); tordiertes Glasarmreiffragment (Inv. 
1993.01.C09959.36); Gemme mit zwei Eroten (Inv. 
1993.01.C09924.3); Armringfragmente (4) aus Sapropelit (Inv. 
1993.01.C09948.173, 1993.01.C09952.1, 1993.01.C09953.66)10. 
Kommentar: E in fü l lung i n einen Steinbruch mi t v i e l 
s p ä t r ö m i s c h e m M a t e r i a l u n d v ie l K n o c h e n . In hoch
liegenden Schichten nur ganz vereinzelt f r ü h m i t t e l 
alterliches Ma te r i a l , prakt isch keine Mit telal terfunde. 
In den untersten Schichten auch g rösse re r A n t e i l an 
mit telkaiserzei t l icher K e r a m i k . Abbaukante des 
Steinbruchs. Absch l äge v o n Steinbearbeitung. 
Publikation: M ü l l e r / R e n t z e l (wie A n m . 2). 

1993.03 Kaiseraugst-Zellhaus A G 

Kommentar: H u m o s e Planierung mi t vermischt mo
dernem, mit te la l ter l ichem u n d r ö m i s c h e m F u n d m a 
terial; auch etwas f rühmi t t e l a l t e r l i ches Fundmater ia l . 

Kaste l l innenbauten aus Stein: zwei i n e inem A b 
stand v o n 6,20 m laufende W-O-gerichtete Maue r 
züge, süd l i ch vorgelagert die S t ü t z e n f u n d a m e n t r e i h e 
einer Por t icus oder eines Peristyls v o n 3 m Breite mi t 
K i e s - H o r i z o n t , süd l i ch vorgelagert e in G r ä b l e i n , das 
auch einen darunterliegenden M ö r t e l h o r i z o n t (Bau
hor izont der Steinbauten) du rchsch l äg t . 

U n t e r d e m M ö r t e l h o r i z o n t i m Ost te i l Spuren v o n 
v e r s t ü r z t e n Holzwand(?)strukturen, Planierungen 
mi t Fundmate r i a l p r i m ä r aus dem 273. Jahrhundert . 
Darunter G r u b e n bzw. M u l d e n mi t Fundmate r i a l des 
1./2. Jahrhunderts. 
Publikation: Voge l M ü l l e r / M ü l l e r (wie A n m . 1). 

1993.13 Kaiseraugst-Erschliessung Im Sager 

Lage: Linerweg; Region 14,A/H; Parz. 359 (Abb. 1 und 7). 
Koordinaten: 622.350/264.900. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Überbauungsprojekt Im Sager. 
Fläche: Handabtrag: 40 m 2. 
Daten: 18.10.-12.11.93. 
Funde: FK C09967; C09975-C09999; D03005-D03008; D03010. 5 
Ziegel (Leistenziegel und 4 Suspensuraplatten) mit Stempeln der 
Legio I Martia; Eisennägel; Urnen- und Beigabe-Gefässe. Einige 
Ziegel mit Tierpfoten- und Hufabdrucken (Abb. 10). 

Lage: Dorfstrasse 42; Region 20,Z; Parz. 85 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.560/265.580. Höhe: 270 m ü.M. 
Anlass: Neubau eines Mehrfamilienhauses; Bauherren Vertreter: 

Th. Benz. 
Fläche: Handabtrag: 71 m2; Baumaschinenabtrag: 84 m 2. 
Grabungsdauer: 23.4.-18.6.93. 
Funde: FK C09823-C09914; C09921-C09923; C09932-C09935. 110 
Münzen; Silber: Fingerring; Bronze: Pinzette, Fibelfragmente (4), 
gepunzte Schnalle, Beschlag, Anhänger; Eisen: Ring (2); Ziegelfrag
ment mit Stempel der Legio I Martia; Webgewicht; Spinnwirtel aus 
gebranntem Ton (Mittelalter); Sandsteinmörser. Knochenartefakte: 
Knochennadelfragmente (42), Knochenband mit Bronzestift; Säu-
lenkapitellfragment als Unterbau einer Holzstütze. 

10 Leider ist ein Teil dieses Fundmaterials bei einem Einbruch in 
die Grabungsbaracke gestohlen worden! 



A b b . 10 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d I m Sager (Grabung 
1993.13). B l i c k v o n N o r d e n auf die umge
klappten L e i s t e n z i e g e l w ä n d e ( F u n d k o m 
plex C09990) der K i s t e Bestattung 0 5 . 

A b b . 9 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d I m Sager (Grabung 
1993.13). Sond ie r f l äche 2: Grundr i s s mi t 
U r n e n , U r n e n i n Brandschuttgruben und 
K ö r p e r b e s t a t t u n g e n i n Ziegelkiste. 
M . 1:200. 

A b b . 11 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d I m Sager (Grabung 1993.13). Bestattung 0 5 . In die Suspensuraplatten s ind 
vor dem Brand drei Tierzeichnungen eingeritzt und die Legionsstempel (Inv. 1993.13.C09990.2-4) 
angebracht worden. Ferner weisen die Bodenplat ten grosse Tierhufabdrucke auf. M . 1:15. 



0 0.5 1m 

A b b . 12 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d Im Sager (Grabung 
< 1993.13). D i e Ziegelkiste der Bestattung 

O l 3 wies a m Fussende eine vo r dem B r a n d 
i n die Suspensuraplatte eingeschriebene 
W i d m u n g I V S I N I O O N I D V S auf. M . 1:15. 

Kommentar: 18 m n ö r d l i c h der r ö m i s c h e n Ausfa l l 
strasse R ich tung B ö z b e r g konnten auf einer F l ä c h e 
v o n 40 m 2 Reste des G r ä b e r f e l d e s I m Sager (Abb . 7 
und 9) beobachtet werden. 

Es wurden zwei K ö r p e r b e s t a t t u n g e n i n Ziegelkisten 
geborgen und zwei weitere Ziegelkisten angeschnit
ten. A l s Beigabe hatte das eine K ö r p e r g r a b ( 0 5 : A b b . 
10-11) auf drei grossen gestempelten Suspensuraplat-
ten liegend eine TS-Schüsse l . Ferner waren Tie rze ich
nungen i n die Suspensuraplatten eingeritzt. D e r zwei
ten K ö r p e r b e s t a t t u n g waren ein einhenkliger K r u g , 
e in Glasbecher u n d ein S c h ä l c h e n beigegeben ( O l 3 : 
A b b . 12-13). 

Ferner gab es drei U r n e n g r ä b e r mi t Brandschutt
grube ( G l : T o p f mi t Decke l ; G 2 : Faltenbecher mi t 
Glasgefäss ; G 3 : oranger Topf) u n d zwei reine U r n e n 
g r ä b e r (G7: oranges Gefäss ; G 9 : schwarzer Topf; 
A b b . 14). E i n Säugl ingsgrab ( O l 7 ) fand sich auf ei
nem Hohlz iege l . D i e Urnenbestat tung G 2 (Becher 
Niederbieber 33) i n Brandschuttgrube lag oberhalb 
der geosteten Ziegelkiste 0 1 3 u n d ist somit relativ
chronologisch j ü n g e r . 

A b b . 13 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d Im Sager (Grabung 
1993.13). B l i c k von Osten auf die K ö r p e r 
bestattung O l 3 mi t den Beigaben K r u g 
(Inv. 1993.13.D03006.1) und dem spä t 
r ö m i s c h e n Glasbecher (Inv. 1993. 
13.D03006.2). 



Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Planauflage Rolf Glauser. 
Abb. 2, 5, 10: Fotos Rolf Glauser. 
Abb. 3, 11, 12: Zeichnungen Rolf Glauser. 
Abb. 4, 7, 9: Pläne Rolf Glauser. 
Abb. 6: Foto Ursi Schild. 
Abb. 8, 13: Fotos Clara Saner. 
Abb. 14: Foto Zsuszanne Pal. 

A b b . 14 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d I m Sager (Grabung 
1993.13). B e i den U r n e n G 9 : schwarzer 
T o p f (Inv. 1993.13.C09987) u n d G 7 : oran
ges Gefäs s (Inv. 1993.13.C09985) ist prak
tisch keine Grube mi t Brandschutt erkenn
bar. 
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Das Osttor und die Stadtmauer von Augusta Raurica 
(Grabung 1993.52) 
M a r k u s Schaub (mit e inem Beitrag v o n Beat R ü t t i ) 

Zusammenfassung: 
Im Rahmen der Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten im Osttorareal in Äugst ist die im Jahre 1966 zu einem grossen Teil freigelegte 
Toranlage mit den beiden angrenzenden Stadt mauerstücken untersucht und die noch erhaltene Bausubstanz vollständig dokumentiert worden. 
Diese Untersuchungen haben bestätigt, dass Augusta Raurica erst in flavischer Zeit - um 80 n.Chr. - eine Stadtmauer erhalten hat, welche 
allerdings nie vollendet worden ist. Das Osttor ist - nach einem zweimal redimensionierten Projekt - durch einen nicht überwölbten Toreingang 
ersetzt worden. Architektonische und historische Überlegungen fuhren zum Schluss, dass die Stadtmauer in engem Zusammenhang mit 
derjenigen von Äventicum zu sehen ist. 

Schlüsselwörter: 
Architektur, Äugst BL, Befestigungen/Stadtmauer, Befestigungen/Tor, Eisen/Schlacken, Kaiseraugst AG, Keramik/flavische Keramik, 
Römische Epoche. 

Einleitung (Grabung 1993.52)1 

Anlass der Grabung waren die Restaurierungs- u n d 
Konservierungsarbei ten i m Osttorgebiet; dieses A r e a l 
ist seit d e m Jahre 1990 mi t rekonstruierten Tei lbere i -

1 L. Berger, A. R. Furger, Chr. Schneider und P.-A. Schwarz 
danke ich für die Durchsicht des Manuskriptes, B. Rütti für die 
Datierung der Keramik und M . Peter für die Bestimmung der 
Münzen. 

A b b . 1 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). Ü b e r s i c h t s p l a n v o n Augusta Raur i ca . Lage der beiden unvollendet 
gebliebenen Stadtmauerabschnitte mi t West- u n d Osttor. M . 1:12500. 



chen der ant iken Bebauung u n d dem « r ö m i s c h e n » 
Haust ierpark dem P u b l i k u m zugäng l i ch (Abb . I) 2 . 

D i e seit 1966 freiliegende Toranlage 3 musste 1993 
mi t den beiden angrenzenden S t a d t m a u e r s t ü c k e n zur 
Konserv ie rung u n d Restaurierung vorbereitet wer
den. Das gab uns die Gelegenheit, die Ergebnisse der 
f r ü h e r e n Grabungen zu v e r v o l l s t ä n d i g e n u n d zu er
weitern. 

D i e seit 27 Jahren offen gebliebene und deshalb völ l ig 
mi t B ä u m e n u n d S t r ä u c h e r n ü b e r w a c h s e n e G r a 
bungs f l äche musste zuerst gerodet werden (Abb . 2). 
D a b e i hat sich gezeigt, wie stark die 1966 p r ä p a r i e r 
ten Prof i le i n der Zwischenzei t erodiert s ind u n d die 
damalige G r a b u n g s f l ä c h e mi t ih rem M a t e r i a l gefüllt 
haben. Z u d e m haben auf der Innenseite des N o r d -
u n d Süd te i l s der ös t l i chen Stadtmauer illegale 
«Scha tzgräber» kleinere S c h u t t h ü g e l und moderne 
Feuerstellen hinterlassen. Zuerst galt es also, auf der 
G r a b u n g s f l ä c h e dieses erodierte u n d d u r c h w ü h l t e 
Schichtmater ia l sorgfält ig zu entfernen, u m die histo
rische Substanz freilegen, p r ä p a r i e r e n u n d untersu
chen zu k ö n n e n . 

A b b . 2 Äugs t , Osttor (Grabung 1993.52). Luftauf
nahme 1991. Oben: parallel z u m Feldweg 
die ü b e r w a c h s e n e Ost-Stadtmauer; in der 
M i t t e : das runde Grabmonument . B l i c k 
gegen S ü d w e s t e n . 

Die Zeit vor dem Bau der Stadtmauer und des Osttores 

«... Der Erbauer befestigte an einem Pflug eine bron
zene Pflugschar, spannte ein männliches und ein weib
liches Rind daran und zieht in eigener Person eine 
tiefe Furche um jene Grenzlinie. Einige gehen hinter
drein, deren Aufgabe es ist, die vom Pflug aufwärts 
geworfenen Erdschollen einwärts zu kehren und keine 
ausserhalb liegen zu lassen. Durch diese Linie be
stimmt man den Umfang der Mauer, und sie wird mit 
Ausstossung ... pomerium, das heisst der Raum hinter 
oder nach der Mauer, genannt. Wo man ein Tor einzu
setzen gedenkt, nimmt man die Plugschar ab und hebt 
den Pflug darüber weg, um einen Zwischenraum zu 

A b b . 3 B r o n z e m ü n z e des Augustus aus A n t i o c h i a 
(Galatien), ca. 23-10 v .Chr . Vorderseite: 
K o p f des Augustus; R ü c k s e i t e : Priester i n 
Toga hinter e inem v o n zwei Ochsen gezoge
nen Pf lug be im Ri tus der S t a d t g r ü n d u n g . 
M . 1:1. 

lassen. Aus dieser Ursache hält man die ganze Mauer, 
die Tore ausgenommen, für heilig; sollten aber auch 
die Tore für heilig gehalten werden, so müsste man 
sich ein Gewissen machen, Dinge, die zwar notwendig, 
aber nicht rein sind, durch sie ein- und auszuführen»4. 

2 Vgl. dazu: A. R. Furger, M. Windlin, S. Deschler-Erb, J. Schib
ier (traduction française C. May Castella), Der «römische» 
Haustierpark in Augusta Raurica. Le parc aux animaux domes
tiques «romain» d'Augusta Raurica. Augster Blätter zur Rö
merzeit 7 (Äugst 1992). - Zu den römischen Baustrukturen: 
Berger et al. 1985; Schaub 1991; Schaub 1992 sowie Schaub 
1993, 145f. und 156ff. 

3 Die Toranlage wurde 1966 zu einem grossen Teil untersucht 
(Grabung 1966.56; s. Berger et al. 1985). Es bestand schon da
mals ein Projekt, die erhaltenswerten Bauten zu konservieren 
und dem Publikum zugänglich zu machen. Da anschliessend 
jedoch dringendere Arbeiten vorgezogen werden mussten, 
blieb es bei dieser Idee. Die Grabungsfläche wurde leider nicht 
mehr zugefullt und-war zu Beginn des Jahres 1993 - nach 
27 Jahren - wieder vollständig mit Büschen und Bäumen über
wachsen (Stammdurchmesser z.T. über 30 cm, vgl. Abb. 8 mit 
dem Baumstumpf beim Fundamentklotz). - Vgl. auch Berger et 
al. 1985, 7 mit Anm. 5 und 7 sowie P.-A. Schwarz (mit einem 
Beitrag von M . Schaub), Die spätrömische Befestigung auf Ka
stelen in Äugst BL - Ein Vorbericht. JbAK 11, 1990, 25ff. bes. 
34f. - Beim Osttor wurden bislang folgende Grabungen durch
geführt: 1878/79.54, 1906/07.53, 1916.53, 1936.65, 1953.56, 
1964.63, 1966.56 und 1993.52. 

4 Plutarch, Romulus 11 (zitiert nach Lorenz 1987, 15f.). 



Ü b e r diesen u r s p r ü n g l i c h etruskischen Ri tus bei 
einer S t a d t g r ü n d u n g (Abb. 3) berichten u.a. der ä l t e re 
Ca to u n d s p ä t e r (z.T. auf i h n z u r ü c k g e h e n d ) Teren-
tius V a r r ò , Plutarch, Ver r ius Flaccus, Festus und Ser-
v i u s 5 . N a c h diesem R i t u a l {sulcus primigenius) s ind 
G r ö s s e u n d U m f a n g einer Stadt festgelegt, die Furche 
u n d die aufgeworfene Scholle s ind ein S y m b o l für das 
Graben- u n d Wal lsys tem der Stadtbefestigung und 
dami t s ind auch die re l ig iösen und rechtl ichen G r e n 
zen einer Stadt klar definiert. 

D i e massive - jedoch unvollendet gebliebene -
Stadtmauer v o n Augusta R a u r i c a wurde, wie w i r 
heute wissen, erst i n flavischer Zei t errichtet. D i e er
sten 80 bis 90 Jahre ihres Bestehens war Augusta R a u 
r ica also nicht v o n einer Stadtmauer umgeben 6 . D i e 
Grenze k ö n n t e - i m m e r aufgrund historischer und 
nicht a r c h ä o l o g i s c h e r Ü b e r l i e f e r u n g e n - als kleiner 
Graben , kleiner W a l l (evtl. m i t « G r e n z s t e i n e n » 7 ) oder 
sogar i n F o r m einer Palisade markier t gewesen sein. 
In den untersten Schichten, wo derartige Befunde zu 
erwarten gewesen w ä r e n , haben sich an läss l i ch unse
rer Untersuchungen v o n 1993 keine i n diesem Sinne 
zu interpretierenden Befunde abgezeichnet. In der ge
samten G r a b u n g s f l ä c h e i m Bereich der Stadtmauer 
hat man ledigl ich eine schwache G e l ä n d e k a n t e fest
stellen k ö n n e n 8 . Inwiefern diese jedoch n a t ü r l i c h e n 
oder k ü n s t l i c h e n Ursprungs ist, kann aufgrund der 
dür f t igen Hinwei se nicht entschieden werden. 

N i c h t jede Stadt und Siedlung musste zwangs läuf ig 
v o n einer M a u e r umgeben sein. I m Bere ich der mi t 
dem Pflug gezogenen Furche {pomerium) konnten 
auch Steine gesetzt werden. So t räg t z .B . e in bei C a 
pua gefundener Stein folgende Inschrift: «Auf Befehl 
des Imperators Caesar, wo der Pflug gezogen w u r d e » 9 . 

Befunde 

I m Bere ich der Stadtmauer-Aussenseite muss schon 
vor dem Stadtmauerbau eine Grenz l in i e markier t ge
wesen sein (s. oben). W i e diese Abgrenzung jedoch i m 
G e l ä n d e gekennzeichnet war, lässt sich anhand der 
Beobachtungen b e i m Osttor nicht sagen, da der A u s 
hub für die s p ä t e r e Stadtmauer alle u r s p r ü n g l i c h h ö 
her liegenden Befunde und Strukturen i n diesem Be
reich ze r s tö r t hat (Abb. 6, Schichten 1 u n d 2 v o n P ro 
f i l 1; vgl . auch A b b . 19, Schichten 1-3 v o n P r o f i l 4 
u n d A b b . 7: rekonstruiertes Idealprofil). E i n indirek
ter H i n w e i s auf die Grenz l i n i e k ö n n t e n der V e r l a u f 
v o n M a u e r 9 u n d der parallel dazu verlaufende f rühe 
K a n a l sein (Abb. 4). Diese sicher noch vor der Stadt
mauer errichtete M a u e r kn ick t auf der Aussenseite 
v o n M a u e r 38 i n R ich tung Nordos ten ab (Abb. 8, vgl . 
auch A b b . 4 ) 1 0 . D e r markante Punk t für die R i c h 
t u n g s ä n d e r u n g lässt s ich dami t e rk lä ren , dass hier 
schon vor dem Stadtmauerbau eine Grenz l in i e be
standen hatte 1 1 . 

D i e M a u e r 9 (Abb. 4 und 5) besitzt ein massives, 
g röss ten te i l s auf den gewachsenen Merge l gestelltes 
Fundament . Gegen die Strassenseite ( S ü d e n ) wurde 
b e i m aufgehenden Mauerwerk ein steinsichtiger V e r 
putz («pie t ra rasa») mi t Fugenstr ich angebracht 
(Abb . 9). Soweit erkennbar, fehlt dieser Verpu tz auf 
der Nordsei te . Aufgrund dieser M e r k m a l e w ä r e für 

die M a u e r 9 eine F u n k t i o n als Begrenzungs- u n d 
S t ü t z m a u e r denkbar, die zugleich den Strassenbe-
reich gegen die ü b e r b a u b a r e Zone n ö r d l i c h davon ab
grenzte 1 2 . 

D e r süd l i ch der M a u e r 9 verlaufende Graben ge
h ö r t zur stratigraphisch ä l t e s t en Struktur. Wahr 
scheinl ich handelt es sich u m einen E n t w ä s s e r u n g s 
graben, der die Strasse begleitete (Abb. 4 u n d 10) 1 3 . 

5 Vgl. dazu die Zusammenstellung in Lorenz 1987, 13ff. - Bis 
heute fehlen für Augusta Raurica selbstredend noch Belege für 
den Vollzug dieses Vorganges. Es fehlen auch Anhaltspunkte, 
ob - und wenn ja, wie weit - die wahrscheinlich gezogene Po-
meriumslinie mit dem Verlauf der einiges später erbauten 
Stadtmauer übereinstimmen könnte. 

6 Vgl. Berger et al. 1985. - Zum Problem der Gründungszeit von 
Augusta Raurica vgl. u.a. Laur-Belart/Berger 1988, 11 ff. Wie 
weit jeweils Gründungszeit und Gründungsakt identisch sind, 
wird an anderer Stelle besprochen (L. Berger [mit Beiträgen 
von E. Buess, J. Riederer, B. Janietz-Schwarz, P.-A. Schwarz 
und M. A. Speidel], Testimonien zum Namen von Äugst und 
Kaiseraugst von den Anfängen bis zum Ende des 1. Jahrtau
sends [Arbeitstitel, in Vorbereitung]). - Die archäologischen 
Fundschichten beginnen in Äugst im 2. Jahrzehnt v.Chr. Vgl. 
A. R. Furger, Äugst, 6 v.Chr.: Dendrodaten und Fundhori
zonte. JbAK 5, 1985, 123ff.; A. R. Furger, Die Grabungen von 
1986/1987 an der Nordwestecke des Augster Theaters. JbAK 9, 
1988, 47ff. bes. 155f. 

7 Vgl. Anm. 9. 
8 Dies ist in Abbildung 7 noch schwach sichtbar; vgl. auch die 

Feldabträge der Originaldokumentation der Grabung 1993.52. 
9 Zitiert nach Lorenz 1987, 34 (CIL X 3825 - iussu imp(eratoris) 

Caesaris qua aratrum ductum est, und die Stelle bei Varrò [ling. 
V 143] mit den Angaben von Steinen «um Rom und das südlich 
davon gelegene Ariccia»). - Zu Markierungssteinen {cippi ter
minales) des Pomeriums vgl. auch K. P. Almar, Inscriptiones 
Latinae (Odense 1990) 183ff, mit weiterführender Literatur. 

10 Ein Hinweis auf die frühe Zeitstellung der Richtungsänderung 
gibt auch der parallel zu Mauer 9 verlaufende, zeitlich knapp 
vorher ausgehobene Kanal. Vgl. Berger et al. 1985, 17f., sowie 
Profil 7 der Originaldokumentation Grabung 1993.52. 

11 Aufgrund seiner Beobachtungen äusserte schon K. Stehlin die 
Vermutung für das Vorhandensein einer älteren Augster Stadt
mauer. Es hat sich jedoch in der Zwischenzeit herausgestellt, 
dass die von ihm beschriebenen Hinweise andere Ursachen 
haben (vgl. jetzt Stehlin/Clareboets 1994, 27f.). - Im Zusam
menhang mit dem Pomerium und der Mauer 9 mit der Funk
tion als Begrenzungsmauer ist zu erwägen, ob nicht der 1982 in 
Insula 50 gefundene PCR-Stein auch in diesem Kontext gese
hen werden könnte. Er wurde in einer Pianieschicht aus dem 
Abbruchschutt der 1. Steinbauperiode gefunden (Datierung der 
Schicht: 2. Hälfte 1. Jh. n.Chr.; terminus ante um 100 n.Chr. -
Siehe P.-A. Schwarz, L. Berger et al., Katalog der römischen 
und frühmittelalterlichen Steininschriften aus Äugst und Kai
seraugst [in Vorbereitung], Kat.-Nr. 52). - Der PCR-Stein ist 
abgebildet in: T. Tomasevic Buck, Ausgrabungen in Äugst im 
Jahre 1982. JbAK 8, 1988, 47ff. Abb. 4; A. R. Furger, Römer
museum und Römerhaus Äugst. Kurztexte und Hintergrundin
formationen. Augster Museumshefte 10 (Äugst 19871, 19892) 
10; Laur-Belart/Berger 1988, 23 Abb. 13. 

12 Wie weit diese Parzellentrennmauer auch im Zusammenhang 
mit dem frühen Töpferbezirk zu sehen ist, bleibt der fehlenden 
Hinweise wegen vorläufig offen. Erst eine Flächenuntersu
chung im Bereich des Ofens und der Mauer 9 könnte weitere 
Hinweise liefern. Zum Töpferbezirk beim Osttor vgl. auch Ber
ger et al. 1985, 40ff. - Mauer 9 könnte im Ostteil auch nach 
dem Stadtmauerbau noch sichtbar gewesen sein, vgl. Berger et 
al. 1985, 18. 

13 Im Kanal selbst sind praktisch keine wasserführenden Sedi
mente erhalten. Dies könnte die Ursache darin haben, dass 
man den Graben der besseren Entwässerung wegen immer 
wieder gereinigt hat. Somit wären eventuelle Lehm- und 
Schlammsedimente sukzessive entfernt worden. Aufgrund der 
Stratigraphie (Profil 7 der Originaldokumentation Grabung 
1993.52) wird klar, dass der Kanal in diesem Bereich auch 
keine sehr lange Funktionsdauer hatte. Schon nach relativ kur
zer Zeit ist er mit leicht verunreinigtem lehmigem Material 
aufgefüllt worden. 



A b b . 4 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Steingerechter P l a n mi t al len bisherigen Grabungen, Sondierungen 
u n d Trockenabzeichnungen. M . 1:200. 



Aufgrund der Stratigraphie ist die M a u e r 9 m i t 
grosser Wahrschein l ichkei t erst kurz vo r der Stadt
mauer erbaut w o r d e n 1 4 . A l s dann be i der Toranlage 
der Fundamentk lo tz (Mauer 41; A b b . 4) errichtet 
wurde, hat m a n die M a u e r 9 bis auf dessen Ober f l ä 
che abgetragen (vgl. unten). D e r s p ä t e r e Strassen-/ 
Port ikusbelag geht ü b e r die abgebrochene M a u e r 9 
h inweg 1 5 . 

A u c h i m Süd te i l der Toranlage s ind Befunde aus 
der Ze i t vo r dem Stadtmauerbau fassbar. So zieht die 
Schicht 2 i n P r o f i l 4 unter der Stadtmauer durch bzw. 
w i r d durch deren Fundament durchschlagen (Abb . 
19). Es dür f t e s ich u m eine a n g e s c h ü t t e t e bzw. leicht 
planierte Kul tu r sch ich t handeln, nachdem hier i n der 
F r ü h z e i t Augusta Raur icas m ö g l i c h e r w e i s e L e h m u n d 
Juraschotter für den A u s b a u der Stadt abgebaut wor

den waren; die M ä c h t i g k e i t u n d die Unterkante die
ser Schicht ist i n der F l ä c h e sehr unterschiedl ich u n d 
z .T. recht hügel ig mi t e inem leichten Gefä l le gegen 
S ü d o s t e n . 

Funde und Datierung 

Dat ie rung der Schichten aus der Ze i t vor dem B a u der 
Stadtmauer (vgl. dazu den Beitrag v o n B . R ü t t i , unten 
m i t K a t . - N r . 1-15): 
• P r o f i l 1, Schicht 2 (Abb. 6): erste Hä l f t e 1. Jh . n .Chr . 

bis i n f rühf lav ische Zei t (Abb. 50). 
• P r o f i l 4 (Abb . 19), Schichten 2 -3 : woh l u m oder 

kurz nach der M i t t e des 1. Jh . n .Chr . (Abb. 51). 

Stadtmauer und Osttor 

Befunde 

U m die Bauelemente klarer darstellen z u k ö n n e n , 
w i r d i m folgenden der Beschrieb der Befunde auf die 
einzelnen Mauerpar t i en aufgeteilt. 

E ine Gemeinsamke i t aller nachfolgenden M a u e r n 
besteht i m Baukonzept , die Fundamente durch den 
gewachsenen L e h m h indurch bis h inunter auf den 
kompakten mergeligen Juraschotter z u s te l len 1 6 . D i e 
ses M a t e r i a l bi ldet eine ausgezeichnete Unterlage für 
die Fundamen te 1 7 . 

Stadtmauer Nordteil (Mauer 38) 

D i e Breite der Stadtmauer b e t r ä g t i m N o r d t e i l ober
halb der letzten sichtbaren Fase ca. 190 c m (Abb. 4 -

?» 
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A b b . 5 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). G r u n d 
rissplan des Osttores mi t den M a u e r n u m 
mern . Ohne Massstab. 

7 ) 1 8 . Innerhalb der G r a b u n g s f l ä c h e fehlt die ä u s s e r e 
(ös t l iche) Mauerschale wegen Steinraub u n d E ros ion 
bis auf das Fundament , i n den ä l t e r en P l ä n e n ist je
doch ein weiterer R ü c k s p r u n g eingezeichnet 1 9 . D e r 
gesamte bisher bekannte Mauerquerschni t t ist auf 
A b b i l d u n g 11 dargestellt. 

Das Fundament besteht i n der untersten Lage 
stadtsei t ig 2 0 aus schrägges te l l ten K a l k s t e i n s t ü c k e n , 
die m a n i n L e h m versetzt hat. D a r ü b e r s ind K a l k 
s t e i n b r u c h s t ü c k e i n hor izontalen Lagen geschichtet 
u n d z .T . mi t etwas M ö r t e l Übergossen. N a c h drei R e 
dukt ionen für Fundament u n d Vor fundamen t 2 1 folgt 
das aufgehende Mauerwerk mi t 16 noch erhaltenen 
Handquaderlagen, total ü b e r 160 c m hoch (Abb. 12 
u n d 13, vgl . auch A b b . 6). 

I m untersuchten T e i l des stadtseitig aufgehenden 
Mauerwerks s ind keine Hinweise auf vol l f lächigen 

14 Profil 6 der Originaldokumentation Grabung 1993.52. 
15 Berger et al. 1985, 12. Derselbe Befund zeigte sich auch anläss

lich der Grabung 1993.52. 
16 Infolge der unebenen, nicht exakt horizontal liegenden Oberflä

che des Juraschotters gibt es wenige Stellen, an denen noch 
etwas Lehm unter der relativ ebenen Unterkante der Funda
mentpackungen liegt. 

17 Vgl. unten mit Anm 91. - Die Unterkante des Fundamentes 
von Mauer 38 (Stadtmauer) fällt leicht gegen Osten. Dies 
könnte folgende Ursache haben: Um ein besseres Entwässern 
der Fundamentgrube zu gewährleisten bzw. um später Stau
nässe im Fundamentbereich zu verhindern, wurde die Funda
mentsohle bewusst mit schwachem Gefälle ausgehoben (vgl. 
dazu auch Bender 1975, 148 mit Anm. 53). 

18 Zur Metrologie der Mauern in römische Fuss {pes) vgl. unten 
mit Anm. 93. 

19 Vgl. dazu u.a. die Pläne 1907.53.600, 1907.53.800, 1966.56.005 
und 1966.56.601 (Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst). 

20 Etwas weiter nördlich (Grabung 1906/06.53) wurden von Th. 
Burckhardt-Biedermann feldseitig im Fundament zusätzlich 
noch zwei längliche Sandsteine vorgefunden. Vgl. Zeichnung 
in: Burckhardt-Biedermann, Akten, H5e, 4. 

21 Im Bereich der nördlichen Sondierung (Grabung 1906/07.53) 
schreibt Th. Burckhardt-Biedermann: «In einer Tiefe von 
1.80 m unter dem Wiesenboden ist ein abgeschrägter Vor
sprung, - hier offenbar der antike Boden, ...» (Burckhardt-Bie
dermann 1914, 365). Es gibt eine Zeichnung dieses Vorsprungs 
in: Burckhardt-Biedermann, Akten, H5e, 5. Da in unserer Gra
bung kein abgeschrägter Vorsprung vorhanden gewesen ist, 
muss eine Interpretation vorläufig offenbleiben. 
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A b b . 6 :50. Äugst , Ost tor (Grabung 1993.52), P r o f i l 1. Z u r Lage vgl . A b b . 4. M . 1: 
1: Gewachsener Boden. Lehm; an der Unterkante des Profils mergeliger Juraschotter. 
2: Verschmutzte lehmige Kulturschicht. Vor dem Aushub für das Stadtmauerfundament entstanden. Die Oberkante dieser 

Schicht entspricht in etwa dem Benutzungshorizont bei Beginn des Fundamentaushubs. Bis zu dieser Höhe wurde das 
Fundament ohne Schalung direkt an die Grubenwand gemauert. 

3: Verlagerter, ehemals gewachsener Boden. Beim Aushub für das Fundament stadtseitig deponiert und dann planiert. 
4: Werk- und Pianiehorizonte aus der Bauzeit des ersten Vorfundamentes. 
5: Lehmiges Material. Nach der Vollendung des letzten Vorfundamentes angeschüttet und planiert. 
6: Bauhorizont des aufgehenden Mauerwerks der Stadtmauer. Dieser unregelmässig mächtige Werkhorizont aus Kalksteinsplit

tern wird etwas weiter südlich über 20 cm mächtig (vgl. Abb. 15). 
7: Sogenannte flavische Schlacken- und Industrieschicht, enthält viele grosse Schlackenstücke. Jünger als der Bau von Mauer 38 

(vgl. dazu auch den Text und Schicht 4, Profil 4, Abb. 19). 
8: Diverse Gehhorizonte und Pianieschichten. Sie gehören wohl zu den Baustrukturen, die nach der Aufgabe der Wehrfunktion 

der Stadtmauer hier entstanden sind (vgl. dazu auch den Text). 
9: Sandig-mörteliges bis lehmig-verziegeltes Material. Reste von Handwerk/Gewerbe. An der Oberkante kiesiger Gehhorizont. 
10: Ziegelfragmente und aschehaltiges Material. Reste des abgebrannten(?), eingestürzten und durchwühlten Daches über den 

Baustrukturen zu Schicht 8 und 9 (Mauer 11, vgl. Grundriss und Text). 
11: Abbruch und Zerfallschutt der Stadtmauer. Beachte an der Unterkante: mehrere Handquader der stadtseitigen Mauerschale 

befinden sich noch in Versturzlage (vgl. dazu auch den Text). 
12: Spätrömische bis frühneuzeitliche Schicht. Durchwühltes Material. 
13: Frühneuzeitliche Schichten und Grasnarbe. 
14: Humus und Verwitterungsschutt des Stadtmauerkerns. 

S T A D T M A U E R T U R M 
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A b b . 7 Äugst , Ost tor (Grabung 1993.52). Rekonstruiertes Idealprofi l (Grabungen 1907.53, 1936.65 und 
1993.52). Z u r Lage vgl . A b b . 4. M . 1:125. 



Augst, Osttor (Grabung 1993.52). N o r d t e i l 
des Osttores. A m unteren B i l d r a n d befindet 
sich M a u e r 9. B l i c k gegen N o r d e n . 

A b b . 10 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). A m rech
ten B i ld r and : M a u e r 9; l inks davon: der K a 
nal . B l i c k gegen Westen. 

te «aBHHB m 
i i i , m -

„ä̂ f 

il: H 3 Ì 

Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Ans ich t 
an die Strassenseite ( S ü d e n ) der M a u e r 9 
mi t Fugenstrich. B l i c k gegen Nordwesten. 

Verpu tz festzustellen. Es gibt bis heute auch keine 
Ind iz ien für «pietra rasa» mi t Fugenstrich, wie er z .B . 
be im (wohl kurz nach der Stadtmauer errichteten) 
G r a b m o n u m e n t nachgewiesen worden i s t 2 2 . H i n 
weise, welcher A r t die Verk le idung der ä u s s e r e n 
Mauerschale gewesen ist (sichtbare Handquader , V e r 
putz, «pietra rasa»), fehlen für die Stadtmauer bis 
heute 2 3 . 

Im freiliegenden Kernmauerwerk zeigen sich leicht 
unterschiedliche, prakt isch horizontale M ö r t e l l a g e n 
(Abb. 14) 2 4 . Diese k ö n n t e n Hinweise auf die Bautech
nik sein: Wahrsche in l ich hat man b e i m Hochz iehen 
des aufgehenden Mauerwerks i n waagrechten 
«Sch ich tpake t en» - i n jeweils e inem Arbeitsgang -
mi t der S t ä rke v o n zwei bis drei r ö m i s c h e n Fuss gear
bei tet 2 5 . D i e ger ingfügigen Unterschiede k ö n n t e n ver
schiedene M ö r t e l m i s c h t a g e und/oder M ö r t e l m i s c h 
teams anzeigen. 

D i e relative Chronologie der Hor i zon te an der In
nenseite der Stadtmauer geht aus den Schichten 3 bis 

22 Schaub 1992, 88f. 
23 Vgl. dazu Anm. 54. 
24 Diese Schichten sind im Stadtmauer Südteil (MR37) kaum 

mehr zu erkennen gewesen. 
25 Auch bei der Stadtmauer in Aventicum ist diese Arbeitsme

thode nachgewiesen (Bögli 1984, 43; wir beziehen uns im fol
genden auf die deutsche Auflage, da die französische Auflage in 
dieser Beziehung keine substantiellen Neuerungen gebracht hat 
[H. Bögli, Aventicum - La ville romaine et le musée, Guides 
archéologiques de la Suisse 19, 2e édition, revue et augmentée 
(Lausanne 1989)]). Bei der Stadtmauer in Köln: ca. 1 m mäch
tige Schichtung (Süssenbach 1981, 39). 



A b b . 11 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Schematische Stadtmauerquerschnitte. Beachte die unterschiedlich 
ausgebildete Innenseite der beiden Stadtmauerabschnitte. M . 1:50. 
M R 38: Nordteil Osttor 
M R 37: Südteil Osttor 
W: Westen, entspricht der Stadtseite 
O: Osten, entspricht der Feldseite 
H: Horizont nach Abschluss der stadtseitigen Pianiearbeiten. 

A b b . 12 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). L i n k s : 
P r o f i l 1; rechts: Stadtmauer N o r d t e i l 
(Mauer 38). B l i c k gegen Nordos ten . 

A b b . 13 Augst, Osttor (Grabung 1993.52). Ans ich t 
an die Innenseite des Stadtmauer N o r d 
teils. L i n k s : P r o f i l 1; M i t t e : M a u e r 38; 
rechts: Fundamentk lo tz (Mauer 41). B l i c k 
gegen Nordos ten . 



A b b . 14 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). Ans ich t 
an die Aussenseite des Stadtmauer N o r d 
teils (Mauer 38) u n d den T o r t u r m (Mauer 
40). Beachte i m Kernmauerwerk drei unter
schiedliche M ö r t e l l a g e n (vgl. dazu den 
Text) . B l i c k gegen Nordwesten . 

6 v o n P r o f i l 1 hervor (Abb. 6): Ü b e r dem planierten 
Aushubmate r i a l des Stadtmauerfundamentes befin
det sich der Bauhor izon t des aufgehenden Maue r 
werks (Schicht 6). Dieser Werkschut t aus k le inen 
Kalks te inspl i t te rn ist v o n u n r e g e l m ä s s i g e r S tä rke ; ö r t 
l i c h ist die Schicht jedoch noch ü b e r 20 c m dick gewe

sen (Abb . 15) 2 6 . D i e b e n ö t i g t e n Handquader für das 
aufgehende Mauerwerk s ind infolgedessen an Or t u n d 
Stelle noch zurechtgeschlagen worden. 

D i e F u n k t i o n des «Kanals» unter Schicht 7 ist vor
läufig noch unklar . E r liegt fast parallel neben der 
Innenseite der Stadtmauer 2 7 . D a der Inhalt des « G r a 
bens» ä h n l i c h e s M a t e r i a l wie die d a r ü b e r l i e g e n d e 
Schicht en thä l t , w i r d die F ü l l u n g w o h l gleichzeitig, 
oder knapp f rüher als Schicht 7 entstanden sein. 

Ü b e r dem Bauhor izont (Schicht 6) fehlen Hinwei se 
für eine l ängere Benutzungszeit . Offenbar w i r d die 
sogenannte flavische Schlacken- u n d Industrieschicht 
(Schicht 7; vgl . unten) hier schon nach relativ kurzer 
Ze i t a n g e s c h ü t t e t u n d planiert worden se in 2 8 . 

Exkurs 1: Die sogenannte flavische Schlacken-
und Industrieschicht 

Diese Schicht kann prakt isch auf der gesamten Ost
t o r - G r a b u n g s f l ä c h e nachgewiesen werden 2 9 . D e r A n 
tei l der S c h l a c k e n s t ü c k e ist unterschiedlich u n d die 
M ä c h t i g k e i t der Schicht variiert . 

A u c h i n der Grabung 1966.56 fand sich diese i n 
flavische Ze i t datierte Sch ich t 3 0 . Aufg rund diverser 
M e r k m a l e wie Zeitstellung, Mater ia lcharakter usw. 
ist das M a t e r i a l eindeutig mi t der v o n H . Bender i m 
«Kurzenbe t t l i » gefassten u n d untersuchten Schlak-
ken- u n d Industrieschicht iden t i sch 3 1 . In der Grabung 
«Kurzenbe t t l i » ü b e r d e c k t e diese eisenschlackenhal-
tige Schicht alle f rühen Holzbauten . Infolge des Be
fundes vermutet H . Bender e in systematisches u n d 

A b b . 15 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). In der 
B i ldmi t t e : Werkschicht aus Kalks te insp l i t 
tern, entstanden w ä h r e n d der Bauzei t der 
Stadtmauer (Mauer 38); l inks: M a u e r 11. 
B l i c k gegen Westen. 

26 Profil 5 der Originaldokumentation Grabung 1993.52. 
27 Auf seiner bisher festgestellten Länge von rund 6,5 m (inkl. 

Grabung 1966.56) nähert er sich im nördlichen Teil dem aufge
henden Mauerwerk der Stadtmauer um ca. 20 cm. Im Bereich 
des Profils war der «Graben» mit feinteiligem sandigem Schutt 
und Holzkohle gefüllt (es waren keine wasserführenden Sedi
mente sichtbar). Er ist sicher jünger als der Bau der Stadt
mauerfundamente. Aufgrund der Schichtgrenzen im Profil 
wäre eine Deutung auch als Negativform eines Balkens oder 
brettergestützten Kanals möglich (vgl. die Schichtgrenze in 
Profil 1, Abb. 6: nach dem Entfernen eines Widerstandes nach
rutschen des Materials). 1993 waren die Schichten zu stark ero
diert, so dass zwischen Kanal und Fundamentklotz kein strati-
graphischer Zusammenhang mehr hergestellt werden konnte. 
Eine Interpretation für die auffallende Westflucht dieser bei
den Elemente muss daher rein spekulativ bleiben. - Vgl. auch 
Bergeret al. 1985, 14. 

28 Ob, und wenn ja, wie weit die Stadtmauer zu dieser Zeit schon 
reiner Repräsentationsbau war, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Vgl. dazu auch die Schicht 4 in Profil 4 (Abb. 19). 

29 Im Bereich der Torlücke (Osttorstrasse) sind alle Spuren ero
diert (siehe unten mit Anm. 78). 

30 Berger et al. 1985, 1 Iff. - Zu «... Schlacken und Ziegelstücke ...» 
bei der West-Stadtmauer vgl. Burckhardt-Biedermann, Akten, 
H5a, 24. 

31 Bender 1975, 28f. und 143 (mineralogische Untersuchung der 
Eisenschlacke). - Weiterführende Literatur zu Eisenschlacken 
in römischer Zeit bei Bender 1975, 29 und 148 mit Anm. 83-85 
und Mutz 1976, 46. 



einheitl iches Niederlegen der vorhergehenden B a u 
strukturen (Holzbauten, T ö p f e r ö f e n usw.) u n d äus 
serte die Vermutung , dass der Entschluss zu einer 
F u n k t i o n s ä n d e r u n g des zur Ver fügung stehenden 
Areals auf einen ä u s s e r e n Anstoss z u r ü c k z u f ü h r e n 
sein k ö n n t e 3 2 . Diese schon f rühe r als Gewerbequar
tier genutzte Reg ion « K u r z e n b e t t l i » 3 3 h ä t t e nach dem 
Einebnen z u m A r e a l einer eisenverarbeitenden Indu
strie gehör t . D a z u äusse r t H . Bender folgende H y p o 
these: D a i n den siebziger Jahren des 1. Jh . n .Chr . 
M i l i t ä r i n Augst bezeugt ist, k ö n n t e Augusta R a u r i c a 
als Versorgungs- u n d A u s r ü s t u n g s r a u m für den «Cle
m e n s f e l d z u g » 3 4 gedient haben. D i e Stadt w ä r e dann 
Waffenschmiede u n d Nachschubbasis gewesen 3 5 . 
N e b e n der Verarbei tung des Eisens für m i l i t ä r i s c h e 
Zwecke w ä r e i n dieser Zei t auch eine Verwendung für 
den z i v i l e n Gebrauch denkbar 3 6 , wurden doch etwa 
ab der M i t t e des ersten Jahrhunderts viele H o l z b a u 
ten i n Stein umgebaut. D e r terminus ante quem des 
Schichtmaterials liegt nach H . Bender b e i m « K u r z e n 
bet t l i» i n den ersten Regierungsjahren D o m i t i a n s 3 7 . 
D a bisher keine R e n n f e u e r ö f e n u n d auch weder A u s 
heizherde noch Schmiede-Essen i m «Kurzenbe t t l i » 
gefunden worden s i n d 3 8 , w ä r e es mög l i ch , dass s ich 
diese n ä h e r a m A b h a n g des süd l i ch liegenden B i r c h -
hüge l s befinden. Dieser Bere ich ist bis heute noch 
k a u m untersucht worden, u n d seine Erforschung w i r d 
durch die grossen spä t - u n d n a c h r ö m i s c h e n Ü b e r 
schwemmungen der Baustrukturen sehr erschwert 3 9 . 

E ine a n n ä h e r n d e Kubaturberechnung der Schlak-
kenschicht ist vor l äu f ig nicht mög l i ch , da deren A u s 
dehnung noch weitgehend unbekannt i s t 4 0 . Das rie
sige V o l u m e n des i n e inem kurzen Ze i t r aum angefal
lenen schlackenhaltigen Mater ia l s weist j edoch mi t 
Sicherheit auf eine professionell ge führ te Gross indu
strie h i n . Kle ine re V e r h ü t t u n g s p l ä t z e oder Schmiede
w e r k s t ä t t e n h ä t t e n woh l k a u m derart viele Abfäl le 
produziert . F ü r die Ze i t unmit te lbar nach Ablagerung 
dieser Schicht muss zudem m i t e inem weit g rös se ren 
V o l u m e n gerechnet werden 4 1 , da das M a t e r i a l w ä h 
rend der rund 1900 Jahre bis heute stark kompr imie r t 
worden ist. D e r G r u n d für das Ver te i len des Mate 
rials ü b e r eine derart grosse F l ä c h e kann bis heute 
nicht befriedigend e rk lä r t werden 4 2 . 

A l s m ö g l i c h e r H i n w e i s für einen nicht mi l i t ä r i 
schen Besitzer eines der eisenverarbeitenden Gewer
bebetriebe i n der zweiten Häl f t e des 1. Jh . k ö n n t e der 
sog. H ä n d l e r g r a b s t e i n aus dem G r ä b e r f e l d an der 
Rheinstrasse gel ten 4 3 . 

A l s wichtiger Befund konnte 1966 ein Türeingang 
durch die Stadtmauer h indurch i n den T o r t u r m fest
gestellt werden (Abb . 16; 17 u n d 30) 4 4 . Es handelt s ich 
u m eine Öf fnung v o n ca. 125 c m Breite, die m a n spä
ter wieder zugemauert hat. D a v o n ist i m Jahre 1993 
infolge Zerfa l l u n d Eros ion nichts mehr sichtbar ge
wesen. E i n e n ä h n l i c h e n Eingang fand T h . Burck
hardt -Biedermann b e i m Westtor: « D o r t wurde an 
d e m s ü d l i c h e n der beiden T ü r m e e in v o m Stadtin-
nern ebener Erde durch die M a u e r f ü h r e n d e r Eingang 
v o n 1,15 Me te r Breite gefunden [der n ö r d l i c h e T u r m 
wurde nur an der Torseite ausgegraben]» (Abb. 33, 
l i n k s ) 4 5 . Le ide r fehlen n ä h e r e Hinweise zu dessen 
K o n s t r u k t i o n (Schwelle, T ü r l e i b u n g , Verpu tz usw.). 
I m selben Zusammenhang findet sich jedoch noch 

32 Bender 1975, 29. 
33 Vor der Eisenindustrie befand sich in dieser Region ein grösse

rer Töpfereibezirk. Vgl. u.a. Furger 1991, 264ff. sowie Bender 
1975, 169. 

34 Nach der Niederschlagung des Bataveraufstandes im Jahre 
71 n.Chr veranlasste Kaiser Vespasian die Eroberung des De-
kumatenlandes durch Cn. Pinarius Cornelius Clemens (73/74 
n.Chr). - Zum Clemensfeldzug: B. Zimmermann, Zur Authen
tizität des «Clemensfeldzuges». JbAK 13, 1992, 289ff. sowie 
Bender 1975, 169. Nach Zimmermann spricht die Quellenlage 
nicht für einen Feldzug. Dennoch könnten die Vorbereitungen 
zu dieser Okkupation auch das Augster Gebiet umfasst haben. 

35 Bender 1975, 29. 
36 Vor allem für die Bauindustrie; evtl. auch rapide ansteigender 

Bedarf in Landwirtschaft und Gewerbe. 
37 Bender 1975, 29 und 148f. mit Anm. 105. - Zur Datierung der 

Schlackenschicht beim Osttor vgl. den Fundkatalog unten, 
Kat.-Nr. 31-68 und 73-101. 

38 Bender 1975, 30. - Zur Differenzierung von Verhüttungs-, Aus
heiz- und Schmiedeschlacken: Vereinigung des Archäologisch
technischen Grabungspersonals VATG (Hrsg.), Erze, Schlak-
ken, Eisen. Einführungskurs zum Studium der frühen Eisenme
tallurgie und der Identifikation der Abfälle dieser Industrie 
(Zürich 1991). 

39 Schaub 1993, 152 und unten mit Anm. 164-170. 
40 Um trotzdem einen Eindruck von der immensen Materialabla

gerung in dieser Region zu erhalten, sei nur auf die Fläche 
zwischen Kurzenbettli und Osttor verwiesen. Die Distanz be
trägt ca. 450 m; bei einer Breite von rund 100 m und einer 
durchschnittlichen Dicke von 0,15 m (Schichtdicke im Kurzen
bettli: 0,2 m und mehr) ergibt dies ein Volumen von über 
6500 m3! Das entspricht über 1300 modernen Lastwagenladun
gen oder mehr als 100000 Schubkarren. Evtl. gehört die in der 
Grabung 1991.65 an der Venusstrasse 200 m westlich des Ost
tors gefundene Schlackenschicht ebenfalls zur «flavischen 
Schlackenschicht» (vgl. T. Hufschmid, H. Sütterlin, Zu einem 
Lehmfachwerkbau und zwei Latrinengruben des 1. Jahrhun
derts in Augst, Ergebnisse der Grabung 1991.65 im Gebiet der 
Insulae 51 und 53. JbAK 13, 1992, 129ff. bes. 132ff). 

41 Wie A. Mutz erwähnt, benötigte man noch im 12. Jh. «... zur 
Erzeugung von 300 kg Eisen (ca. 0,04 m3) in einer Tagesleistung 
12 m 3 (also das 300fache) Holzkohle. Diese Zahlen belegen 
deutlich, dass die Eisen- bzw. Holzkohlegewinnung für die 
Wälder eine Gefahr bedeutete» (Mutz 1976, 8). 

42 Als Variante hätte z.B. auch die Möglichkeit bestanden, den 
Schlackenabfall über den Abhang gegen die Ergolzebene zu 
schütten. - Eine mögliche Ursache könnte in den hydraulisch 
wirkenden Eigenschaften dieser Schicht (Schlacke, Holzkohle 
usw.) liegen. Schon Vitruv erwähnt Möglichkeiten zur Festi
gung unstabilen Baugrundes (Vitruv, 253). Dass die unmittel
bar am Fusse des Birchhügels gelegende Ebene in römischer 
Zeit stellenweise recht sumpfig war und entwässert werden 
musste, wurde schon früher nachgewiesen: Das Rauschenbäch
lein scheint kanalisiert worden zu sein, und unter der Westtor
strasse wurden Holzbohlen zur Stabilisierung des Kieskörpers 
verlegt (Bender 1975, 15f. sowie Grabung 1966.55, Detail 49a 
vom 20.10.1966 [unpublizierte Grabungsdokumentation im 
Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst] und Laur-Belart/Ber
ger 1988, 35). - Ein ähnlicher Befund aus dem Mittelalter für 
die Trockenlegung einer feuchten Ebene für einen Strassenkör
per: A. Lüthi, Recycling im Strassenbau im 10. Jahrhundert. In: 
F. Scheidegger (Hrsg.), Aus der Geschichte der Bautechnik 2: 
Anwendungen (Basel 1992) 82ff - Es wäre auch denkbar, dass 
man die ursprünglich noch mit viel mehr Asche und Holzkohle 
durchmischte Schicht zur Bodenverbesserung auf die Felder 
geführt hätte. Schlackenmaterial als «Düngung» wird bis in die 
heutige Zeit verwendet (sog. Thomasmehl/Thomasschlacke). 

43 C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rundskulpturen und Re
liefs aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 16 = 
Corpus Signorum Imperii Romani. Schweiz III, Germania su
perior. Civitas Rauracorum (Augst 1992), Kat.-Nr. 64; zur In
terpretation: M . Martin, Römermuseum und Römerhaus 
Augst. Augster Museumshefte 4 (Augst 1981l, 19872) 66 Abb. 
57-58 und P.-A. Schwarz, Stadtgeschichtliche Auswertung der 
römischen und frühmittelalterlichen Steininschriften aus Augst 
und Kaiseraugst (Arbeitstitel [in Vorbereitung]). 

44 Berger et al. 1985, 15. 
45 Burckhardt-Biedermann 1914, 367. 



A b b . 16 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). N o r d t e i l A b b . 
des Osttores w ä h r e n d der Grabung 
1966.56. Beachte die zugemauerte T ü r e i n 
M a u e r 38. B l i c k gegen Nordos ten . 

17 Äugst , Ost tor (Grabung 1993.52). Fo to der 
Grabung 1966.56. In der B i ldmi t t e : das 
nach der B a u p r o j e k t ä n d e r u n g sauber ge
mauerte Haup t v o n M a u e r 38; l inks oben: 
die zugemauerte T ü r e ; l inks M i t t e : M a u e r 
11; unten: Fundamentk lo tz M a u e r 41. B l i c k 
gegen N o r d e n . 

der wichtige H inwe i s , dass «der Boden des Thurmes 
innen ... n icht mi t Cement belegt» w a r 4 6 . 

D a m a n das u r s p r ü n g l i c h geplante Baukonzept 
einer grossen Toranlage nie ausgeführ t hat, ist w o h l 
auch das s ü d l i c h e Stadtmauerhaupt (Mauer 38) gegen 
die T o r l ü c k e vorerst unvollendet geblieben. D e n n 
mindestens zwe ima l ist das Baukonzept g e ä n d e r t u n d 
anschliessend eine etwas bescheidenere Var ian te i n 
A n g r i f f genommen w o r d e n 4 7 . 

D e n Abschluss v o n M a u e r 38 dür f t e z u n ä c h s t eine 
g e z ä h n t e Abt reppung gebildet haben. Diese bautech
nische M ö g l i c h k e i t h ä t t e n ä m l i c h s p ä t e r e in problem
loses Einsetzen u n d « V e r z a h n e n » eines Torbaus i n die 
Aussparung erlaubt. In dieser A r t wurden das Haup t 
der M a u e r 37 (die Gegenseite der O s t t o r l ü c k e ) u n d 
die beiden T o r a n s c h l ü s s e be i der West-Stadtmauer 
( im « B e r n h a r d t s a c h e r » ) vorbereitet (s. unten). D a 
m a n an das H a u p t der M a u e r 38 b e i m s p ä t e r verein
fachten Baukonzept einen massiven Fundamentk lo tz 
(Mauer 41) angebaut hat, s ind keine kons t rukt iven 
Deta i l s mehr s ichtbar 4 8 . 

N a c h d e m m a n auch das zweite Baukonzept (mit 
E inbezug des massiven Fundamentklotzes) verwor
fen hatte, wurde nur noch das Mauerhaupt i n relat iv 
bescheidener Weise sauber hochgemauert (Abb. 17 
u n d 25) 4 9 . 

Stadtmauer Süd te i l (Mauer 37) 

I m Süd te i l der ö s t l i chen Stadtmauer b e t r ä g t die mess
bare Mauerbre i te ü b e r der letzten sichtbaren Reduk
t ion etwa 185 c m 5 0 . A u c h hier ist bei der erodierten 

ä u s s e r e n (ös t l i chen) Mauerschale e in weiterer R ü c k -
sprung nachgewiesen 5 1 . D e r gesamte bisher bekannte 
Querschnit t ist auf A b b i l d u n g 11 dargestellt. 

I m Verg le ich mi t dem N o r d t e i l der ös t l i chen Stadt
mauer macht das Mauerwerk hier einen unsorgfä l t i 
geren E i n d r u c k 5 2 : D i e bautechnischen Detai ls s ind 
weniger gewissenhaft ausgeführ t , u n d die A r t u n d 
F o r m der einzelnen Bauelemente (Fundament , V o r 
fundament, Reduk t ionen usw.) weichen g e g e n ü b e r 
denjenigen der M a u e r 38 etwas ab. 

Das Fundament besteht i n der untersten Lage aus 
schrägges te l l t en K a l k s t e i n b r u c h s t ü c k e n , die m a n i n 
L e h m versetzt hat. D a r ü b e r s ind Kalks te ine z i e m l i c h 
hor izonta l geschichtet u n d z .T . mi t etwas M ö r t e l 
Übergossen. Es folgt e in u n r e g e l m ä s s i g vorstehender 
Fundament te i l , zwei Redukt ionen , eine A r t «Sockel
zone» v o n 7 Handquaderre ihen u n d dann wieder eine 

46 Burckhardt-Biedermann, Akten, H5a, 9. 
47 Vgl. unten mit Anm. 89-131. 
48 Der Fundamentklotz (Mauer 41, Abb. 4 und 5) wurde bei unse

ren Untersuchungen zwecks späterer Restaurierung nicht ent
fernt. Wir wissen deshalb nicht sicher, ob - und wenn ja, wie 
weit - das Mauerhaupt vor dem Anbau des Fundamentklotzes 
noch abgebrochen wurde, da diese Fundamentkonstruktion 
auch nicht dem ursprünglichen Projekt des grossen Torbaus 
entsprach. 

49 Siehe auch unten mit Anm. 89-131 
50 Zur Metrologie der Mauern in römischen Fuss {pes) vgl. unten 

mit Anm. 53. 
51 Vgl. dazu u.a. die Pläne 1907.53.600, 1907.53.800, 1966.56.005 

und 1966.56.601 (Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst). 
52 Zu den möglichen Ursachen vgl. unten mit Anm. 237-261. 



kleine R e d u k t i o n 5 3 . A u c h an dieser Mauerschale s ind 
keine Spuren eines Verputzes feststellbar (Abb . 18). 
Aufgehendes Mauerwerk der Aussenseite (Feldseite) 
konnte i n der Grabung 1993.52 nicht freigelegt wer
d e n 5 4 . 

Z u r relat iven Chronologie der Hor i zon te an der In
nenseite der Stadtmauer vgl . die Schichten 4 bis 6 v o n 
P r o f i l 4 (Abb. 19). I m Süd te i l des Osttores befindet 
s ich die Oberkante des Juraschotters (Schicht 1 i n 
P r o f i l 4) u m einiges h ö h e r als an der Nordse i te (vgl. 
Schicht 1 i n P r o f i l 1, A b b . 6). Das Stadtmauerfunda
ment ist i n die Schicht 3 eingetieft 5 5 u n d danach die 
sogenannte flavische Schlacken- u n d Industrieschicht 
(Schicht 4) an den Fundamentvorsprung a n g e s c h ü t t e t 
worden. Diese «Abfal lschicht» ist also gleichzeit ig mi t 
d e m B a u dieses Tei l s der Stadtmauer. D a r ü b e r folgen 
diverse Werk- u n d Gehhor izonte sowie Planieschich-
ten (Schicht 5), die alle noch w ä h r e n d des Baus der 
Vorfundamente enstanden s ind. M ö g l i c h e r w e i s e ist 
die i m Vergle ich zur Nordsei te massive T e r r a i n e r h ö 
hung an der Innenseite dieses Tei l s der Stadtmauer 
aufgrund des süd l i ch ansteigenden G e l ä n d e s ausge
führ t worden. A l s Abschluss der B a u - u n d Pianiear
beiten hat m a n anschliessend die lehmige, mög l i che r 
weise aus dem Bere ich des Fundamentaushubs stam
mende Schicht 6 a n g e s c h ü t t e t . 

Aufg rund der H ö h e n k o t e n der Fundamente ist e in 
Ansteigen der Stadtmauer nach S ü d e n , d.h. parallel 
zur u r s p r ü n g l i c h e n T e r r a i n h ö h e gegen den B i r c h h ü -
gel, nachzuweisen. D i e Stadtmauer folgt hier also der 
Topograph ie 5 6 . 

A l s T h . Burckhard t -Biedermann das n ö r d l i c h e 
H a u p t der M a u e r 37 aufdeckte u n d dokumentier te 
(Grabung 1906/07.53), beschrieb er den Befund fol -
gendermassen: « A m s ü d l i c h e n S tumpf der Haupt 
mauer ragt der eine Schenkel des Halbrundes ü b e r die 
i m Querschni t t geradlinig abgeschnittene R ingmauer 
m i t der Hä l f t e seiner D i c k e hinaus, u n d doch ist die 
Haup tmauer nicht etwa abgebrochen, sie zeigt v i e l 
mehr eine glatte Q u e r f l ä c h e u n d i m Fundament einen 
S o c k e l v o r s p r u n g » 5 7 . Ferner vermerkt er: «Es muss aus 
dem g ä n z l i c h e n Fehlen einer Torbaute der Schluss 
gezogen werden, dass ein unvollendeter B a u vor
l i ege» 5 8 . D i e i n diesem Bereich fast deckungsgleichen 
Befundaufnahmen der Grabungen 1906/07.53, 
1966.56 u n d 1993.52 belegen diese Aussage, denn ob
w o h l i m West te i l des Hauptes v o n M a u e r 37 seit der 
G r a b u n g 1906/07.53 einzelne Steine fehlen, zeigt 
doch der Gesamtbefund noch heute, dass hier die 
M a u e r als Anschluss an eine Toranlage vorbereitet 
gewesen ist. A b b i l d u n g 20 zeigt den Befund aus dem 
Jahre 1966: G u t zu erkennen ist das treppenartig vor
bereitete Mauerhaupt . 

Z u r ä h n l i c h e n Si tuat ion b e i m West tor (Grabung 
1877/78.53) schreibt T h . Burckhard t -Biedermann: 
«Auf das Gle iche weist die Beschaffenheit des To r 
baus auf dem <Bernhardsacker> h in . D o r t br icht die 
Haup tmauer dicht a m Ansa tz der T ü r m e ab, u n d 
zwar so, dass nicht etwa eine glatte Q u e r f l ä c h e z u 
sehen ist, sondern dass die Lagen der Ka lkquader -
chen abwechselnd vor- und z u r ü c k s t e h e n , wie es der 
Aufbau der M a u e r mi t sich brachte. M a n hat also dort 
das M a u e r n unterbrochen ohne R ü c k s i c h t auf einen 
anzusetzenden T o r b a u » 5 9 . A u c h K . Stehl in beschreibt 

diesen Befund b e i m Westtor: « D o r t endigt sie mi t 
einer Zahnung, nicht mi t e inem A b b r u c h . M a n sieht 
also deut l ich, dass sie nicht weiter als bis zu dieser 
Stelle gebaut worden ist. ... Zwischen den T ü r m e n 
weist die M a u e r eine L ü c k e auf, u n d an der Beschaf
fenheit der E n d s t ü c k e ist z u erkennen, dass diese 
L ü c k e niemals aufgefüllt war, sondern einer künf t igen 
Aus fü l lung harrte. In dem Verblendmauerwerk der 
Mauerf luchten ist n ä m l i c h eine regelrechte Zahnung 
angebracht, i n welche die Schichten des künf t igen 
Zwischenmauerwerks eingreifen konnten. In der 
M i t t e der M a u e r l ü c k e stiess man auf einen Strassen
k ö r p e r v o n ... [ca. 9 m] Me te r Breite. D e r Befund zeigt 

53 Die Westkante der Mauer 37 konnte nicht weiter verfolgt wer
den. Doch zeigt der Plan 1907.53.600 denselben Vorsprung. 

54 Auf den Fotos 71-75 der Originaldokumentation Grabung 
1966.56 ist kein vollflächiger Verputz und kein Fugenstrich 
sichtbar. Aufgrund dieser Abbildungen wird man jedoch ein 
Verblendmauerwerk der Stadtmauer-Aussenschale ausschlies-
sen können. 

55 Dieses Schichtpaket fällt in der Grabungsfläche 1993.52 gegen 
Süden. Etwas weiter gegen den «Birch»-Hügel steigt die natür
liche Topographie jedoch an. Die Ursache ist ohne gezielte 
weitergehende Untersuchungen nicht abzuklären. Als Arbeits
hypothese soll vorläufig offenbleiben, ob es sich hier um Hin
weise auf den Abbau von Lehm und Juraschotter aus der ersten 
Hälfte des 1. Jh. handelt (u.a. älterer Töpferbezirk im Osttor, 
Strassen, Plätze usw.), dessen Gruben dann schon vor dem Bau 
der Stadtmauer wieder aufgefüllt und planiert wurden. Auch 
aus Aventicum sind ähnliche Befunde zu Materialabbau be
kannt (Schwarz 1964, 114). 

56 Vgl. Plan 1966.56.004. 
57 Burckhardt-Biedermann 1914, 366. Wegen der Erosion gegen 

die Torlücke und dem Steinraub fehlt u.a. auch die Verblen
dung des Mauerhauptes. 

58 Burckhardt-Biedermann 1914, 369. 
59 Burckhardt-Biedermann 1914, 369. 

A b b . 18 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). L i n k s : 
Stadtmauer Süd te i l (Mauer 37); rechts: P r o 
f i l 4. B l i c k gegen S ü d o s t e n . 
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2 9 7 . 0 0 2 9 7 . 0 0 

A b b . 19 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). P ro f i l 4. Z u r Lage vgl . A b b . 4. M . 1:50. 
1: Gewachsener Boden. Mergeliger Juraschotter. 
2: Verschmutzte lehmige Kulturschicht. Vor dem Aushub für das Stadtmauerfundament entstanden. 
3: Umgelagertes und hier angeschüttetes Material. Bis Oberkante dieser Schicht wurde das Fundament ohne Schalung direkt an 

die Grubenwand gemauert. 
4: Material der sog. flavischen Schlacken- und Industrieschicht. Wurde während dem Bau der Stadtmauervorfundamente 

angeschüttet (vgl. dazu auch den Text und Schicht 7, Profil 1, Abb. 6). 
5: Diverse Werk- und Gehhorizonte sowie Pianieschichten aus der Zeit des Stadtmauerbaus. 
6: Wohl umgelagerter lehmiger Aushub aus dem Bereich des Fundamentes, der als Abschluss der Pianiearbeiten hier angeschüt

tet wurde. 
7: Diverse Horizonte und Schichtpakete. In der Zeit nach Aufgabe der Wehrfunktion der Stadtmauer entstanden (vgl. dazu den 

Text). 
8: Spätrömische bis frühneuzeitliche Schicht. Teilweise durchwühlt. 
9: Aufgefüllte Sondierung von 1906/07.53 und die Grasnarbe. 
10: Humus und Verwitterungsschutt des Stadtmauerkerns. 

c 
c 
c 
c 
t . 

s z W, 
A b b . 20 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Süd te i l 

des Osttores. Das dem Steinraub z u m O p 
fer gefallene u n d erodierte Haup t der Stadt
mauer (Mauer 37). Beachte die noch sicht
bare Abt reppung zur Vorbere i tung eines 
Toreinbaus. B l i c k gegen Osten. 

A b b . 21 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Maue r 
haupt b e i m S ü d t u r m des Westtores nach 
K . Stehl in (Grabung 1877/78.53). Bi ldtext : 
« E n d e der Stadtmauer neben dem T h u r m ; 
es ragten an der G r u n d f l ä c h e die Lagen je 
des andern Steines h e rv o r» . 



auf das deutlichste, dass die L ü c k e für die Er r ich tung 
einer jener gewaltigen Torbauten ausgespart war, v o n 
denen w i r i n der Schweiz i n der sog. T o u r de l 'Est v o n 
Avenches e in hervorragendes Beisp ie l h a b e n » 6 0 . Z u 
diesem Befund der Grabung 1877/78.53 gibt es eine 
Deta i lze ichnung (Abb. 21) 6 1 . D i e E n d e n beider Stadt
mauerfragmente s ind also m i t einer Zahnung und / 
oder Abt reppung versehen, i n welche die Schichten 
der geplanten, aber so nie ausge füh r t en Toranlagen 
h ä t t e n eingebunden werden k ö n n e n . 

B e i m West tor s ind aber, i m Gegensatz z u m Osttor, 
keine F u n d a m e n t k l ö t z e vorbereitet, was darauf h i n 
deutet, dass nach der Aufgabe des zweiten Bauprojek
tes (nach den eben begonnenen Arbe i t en b e i m Osttor) 
diese Fundamente a m Westtor gar nicht mehr i n A n 
griff genommen worden s ind (Abb . 33). 

Tor turm N o r d (Mauer 40) 

D i e Breite der T u r m m a u e r vari ier t zwischen 115 u n d 
120 c m (Abb . 4). I m Jahre 1966 war auf der M a u e r i n 
nenseite noch ein R ü c k s p r u n g v o n etwa 10 c m er
kennbar (Abb. 16) 6 2 . D i e Schichten ü b e r diesem F u n 
damentabsatz s ind jedoch 1993 wegen Zerfa l l u n d 
Eros ion nicht mehr vorhanden gewesen. D i e Unte r 
kante des Turmfundamentes liegt etwas tiefer als die
jenige des Stadtmauerfundamentes (vgl. dazu P r o f i l 
3, A b b . 7). G r ö s s t e n t e i l s ist auch dieses Fundament 
auf den mergeligen Juraschotter gestellt w o r d e n 6 3 ; es 
hat denselben Charakter wie das Stadtmauerfunda
ment. Das Turmfundament war zu Beginn dieses 
Jahrhunderts noch rund 1,5 m hoch erhalten. 

An läss l i ch der Grabung 1993.52 hat m a n i m Schei
tel des Turmkreises (Ostseite) Baufugen feststellen 
k ö n n e n , die Ä h n l i c h k e i t e n mi t denjenigen des G r a b 
mals aufweisen 6 4 . 

D e r T u r m ist i n F o r m eines sich leicht ö f fnenden 
Hufeisens an die Aussenseite der Stadtmauer ange
baut. D i e etwa 150 c m langen T u r m m a u e r a n s c h l ü s s e 
an die Stadtmauer s ind i n gerader F luch t u n d nicht 
entsprechend der Kre i s l i n i e gemauert. D e r süd l i che 
Anschluss v o n M a u e r 40 steht etwa mi t halber 
Mauerbre i te ü b e r das süd l i che Ende der M a u e r 38 vor 
(Abb . 4). Z u den Massen des Nord tu rmes u n d zur 
Met ro log ie der Augster T o r t ü r m e w i r d auf das K a p i 
tel « S t a d t m a u e r t ü r m e » verwiesen (Abb. 42,1). 

E i n Ind iz für die etwas s p ä t e r e Bauzei t der T ü r m e 
als diejenige der Stadtmauer zeigt stellvertretend für 
alle v ie r T u r m m a u e r a n s c h l ü s s e die A b b i l d u n g 22: Es 
ist deut l ich z u erkennen, wie die Fundamentunter
kante der T u r m m a u e r (Abb. 22, rechts) an das F u n d a 
ment der Stadtmauer schräg hochzieht. B e i m Aushub 
für die Turmfundamente ist i m Bere ich des schon 
bestehenden 6 5 Stadtmauerfundamentes e in E r d k e i l 
stehengelassen u n d somit e in Ausbrechen des f rüher 
erstellten Fundamentes verhindert w o r d e n 6 6 . Auf 
grund derselben baul ichen Charakter is t ika der F u n 
damente u n d der Stratigraphie sowie historischer 
Ü b e r l e g u n g e n werden die T ü r m e jedoch k a u m ent
schieden s p ä t e r als die Stadtmauer gebaut worden 
se in 6 7 . 

A b b . 22 Äugs t , Osttor (Grabung 1993.52). A n 
schluss Turmmauerfundament (Mauer 39) 
an das Stadtmauerfundament (Mauer 37). 
Beachte den stehengelassenen E r d k e i l (vgl. 
Text) . B l i c k gegen Nordwesten . 

Tor turm S ü d (Mauer 39) 

D i e Breite dieser T u r m m a u e r liegt zwischen 120 c m 
u n d m a x i m a l 135 c m (Abb. 4; 42,3). A u c h dieses F u n 
dament ist g röss ten te i l s auf den mergeligen Jura
schotter gestellt worden; es hat denselben Charakter 
wie dasjenige der Stadtmauer. D i e erhaltene Funda 
m e n t h ö h e b e t r ä g t hier knapp 1 m . Ä h n l i c h wie b e i m 
N o r d t u r m hat man auch hier i m Scheitel des T u r m 
kreisbogens zwei Baufugen gefunden 6 8 . 

A u c h der T o r t u r m S ü d ist h u f e i s e n f ö r m i g an die 
Stadtmauer gebaut; i m Untersch ied z u m N o r d t u r m 

60 Stehlin/Clareboets 1994, 26. 
61 Th. Burckhardt-Biedermann, Akten, H5a, 9. 
62 Vgl. Plan 1966.56.005. Auf dem Grabungsplan 1907.53.600 ist 

auch auf der Aussenseite eine kleine Wandreduktion zu erken
nen. 

63 Vgl. Anm. 16. 
64 Vgl. u.a. Foto 56 der Originaldokumentation Grabung 1993.52. 

Bei beiden Türmen des Osttores sind Baufugen nachgewiesen. 
- Zu den Baufugen beim Grabmonument s. Schaub 1992, 87 
mit Abb. 15. Ob, und wenn ja, wie weit durch dieses bautechni
sche Detail auch auf eine annähernde Gleichzeitigkeit von 
Turmbau und Grabmonument geschlossen werden könnte, ent
zieht sich im Moment unserer Kenntnis. Tatsache ist, dass die 
Türme etwas später als der Bau der Ost-Stadtmauer sind und 
auch das Grabmal mit grosser Wahrscheinlichkeit kurz nach 
dem Stadtmauerbau entstanden sein wird (vgl. dazu auch 
Schaub 1992, 96). 

65 Für den sicher nicht allzu langen Zeitraum fehlen archäologi
sche Hinweise. - Es ist auch klar zu erkennen, dass das Turm
fundament an das Fundament der Stadtmauer gebaut wurde. 

66 Vgl. auch Bender 1975, 82. 
67 Vgl. unten mit Anm. 237-261. 
68 Vgl. Anm. 64. 



j edoch i n F o r m eines sich schliessenden Hufeisens. 
B e i m Stadtmaueranschluss s ind die Schenkel wieder 
etwa 150 c m i n gerader F luch t gemauert. D e r n ö r d 
l iche Abschluss der M a u e r 39 steht hier ebenfalls u m 
etwa die halbe Mauerbrei te g e g e n ü b e r der M a u e r 37 
vo r (vgl. A b b . 4). 

W i e auf der Nordsei te (Abb. 22) hat m a n auch b e i m 
Anschluss der T u r m m a u e r an die Stadtmauer einen 
E r d k e i l stehengelassen. Demzufolge ist dieser T u r m 
ebenfalls etwas s p ä t e r an die Stadtmauer angebaut 
worden. 

Fundamentklotz (Mauer 41) 

A n das S ü d e n d e der M a u e r 38 ist, i n die T o r l ü c k e 
hineinragend, e in massiver Fundamentk lo tz v o n ca. 
4 m L ä n g e u n d 3 m Breite gebaut (Abb . 4; 5 u n d 8). 
D i e Westseite des Fundamentklotzes misst nur etwa 
2 m , da die r ö m i s c h e n Baumeister R ü c k s i c h t auf die 
M a u e r 9 genommen hatten (s. unten). Stadtseitig 
steht der Fundamentk lo tz g e g e n ü b e r der M a u e r 38 
r u n d 1,65 m vor, gegen die Feldseite etwa 0,5 m . Das 
prakt isch komplet t i n M ö r t e l ausgegossene Funda 
ment besitzt an der Westseite noch eine H ö h e v o n ca. 
1,7 m (Abb. 23). 

N a c h Aussage des Befundes s ind mindestens drei 
Se i t en 6 9 i n die zuvor ausgehobene Grube gemauert 
worden: die Nordsei te (hinter der Stadtmauer), die 
Westseite u n d die Südse i t e . H i e r hat m a n b e i m A u s 
hub für den Fundamentk lo tz (wie be i den beiden T ü r 
men) einen E r d k e i l gegen die M a u e r 9 stehengelassen, 
u n d i m oberen Bere ich liegen die Steine der M a u e r 41 
sch räg auf denjenigen der M a u e r 9 auf 7 0 . D e r F u n d a 
mentklotz ist also relat ivchronologisch etwas s p ä t e r 
als die Stadtmauer 38, jedoch an diese angrenzend, i n 
die L ü c k e zwischen die ebenfalls schon bestehende 
Begrenzungsmauer 9 gebaut worden. W i e der F u n d a 
mentklotz an das unfertige (wahrscheinl ich gezahnte 
und/oder abgetreppte), viel le icht sogar n a c h t r ä g l i c h 
wieder etwas ausgebrochene Ende v o n M a u e r 38 an
gebaut worden ist, zeigen die Abb i ldungen 24 u n d 25: 
K l a r z u erkennen ist auch das Ü b e r g r e i f e n der oberen 
Schichten der M a u e r 41 auf die Vorfundamente der 
Stadtmauer 7 1 . Rechts auf A b b i l d u n g 24 ist ebenfalls 

69 Bei der Ostseite waren diesbezüglich 1993 keine Reste mehr 
erhalten. An dieser Stelle ist schon seit Beginn dieses Jh. ver
schiedentlich sondiert worden (vgl. Anm. 3). 

70 Vgl. dazu Foto 68-70, Originaldokumentation Grabung 
1993.52. An der Südostseite des Fundamentes ist der Befund 
durch die Wurzeln eines Baumes etwas gestört, jedoch trotz
dem eindeutig interpretierbar. Soweit bei der Grabung noch zu 
erkennen, hat man auch die Südseite bis zum Schnittpunkt mit 
Mauer 9 rechtwinklig gemauert. Weitere stratigraphische Be
funde haben gefehlt. Das Fundament haben wir zwecks späte
rer Restaurierung nicht abgebaut. - Von L. Berger wurde der 
Fundamentklotz im Verband mit der Stadtmauer interpretiert 
(Berger et al. 1985, 16f.). Da man 1966 die Mauer 11 nicht 
entfernte (vgl. dazu u.a. Abb. 17), sind die eindeutigen Hin
weise im Winkel Stadtmauer/Fundamentklotz nicht aufge
deckt worden (vgl. Abb. 24). Auf der damals freigelegten Ost
seite des Fundamentes waren die feinen Spuren im Kern
mauerwerk nicht so gut erkennbar. 

71 Vgl. Foto A138-A150, Originaldokumentation Grabung 
1993.52. 

A b b . 23 Äugst , Ost tor (Grabung 1993.52). M i t t e : 
Fundamentk lo tz (Mauer 41); l inks: Stadt
mauer N o r d t e i l (Mauer 38). B l i c k gegen 
S ü d o s t e n . 

A b b . 24 Äugst , Ost tor (Grabung 1993.52). L i n k s : 
Stadtmauer N o r d t e i l (Mauer 38). Rechts: 
der etwas s p ä t e r angebaute Fundament
klotz (Mauer 41). B l i c k gegen S ü d o s t e n . 



A b b . 25 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). L i n k s 
oben: Stadtmauer N o r d t e i l (Mauer 38) mi t 
den Vorfundamenten, die v o m etwas s p ä t e r 
angebauten Fundamentk lo tz (Mauer 41) 
übe r l age r t werden. Beachte auch die spä
tere Anmauerung des Stadtmauerhauptes. 
B l i c k gegen Nordos ten . 

sichtbar, dass die Fundamentunterkante des Maue r 
klotzes 41 auf der Westseite rund 30 c m tiefer liegt als 
diejenige der Stadtmauer u n d ausserdem schräg an 
diese hochzieht. D i e Baufuge zwischen Fundament
k lo tz 41 u n d Stadtmauer 38 ist auch auf der Feldseite 
(Osten) z u erkennen 7 2 . D i e relative Chronologie aller 
i n dieser Ecke zusammentreffenden Bauelemente 
zeigt A b b i l d u n g 26. 

E i n weiterer wichtiger H i n w e i s zur K o n s t r u k t i o n 
des Fundamentklotzes findet sich i n den Unter lagen 
v o n T h . Burckhard t -Biedermann. E r hat als erster i n 
diesem A r e a l Untersuchungen vorgenommen u n d so
mi t bessere Erhaltungsbedingungen als alle s p ä t e r e n 
A u s g r ä b e r vorgefunden. E r hat den v o n i h m aufge
deckten Befund folgendermassen skizzier t (Abb . 
27) 7 3 : 
«a = Fron t der S t a d t m a u e r » (Mauer 38) 
«b = halbrunde Mauer , nirgends b ü n d i g mi t a» 

(Mauer 40) 
«c = u m Vi m verbreitertes S tück der S t a d t m a u e r , . . . » 

(Mauer 41) 
«d = ausgebrochen, viel le icht ehemals e in Quader

stein. ...» 

72 Vgl. Foto 72.142.170, Originaldokumentation Grabung 
1993.52. 

73 Burckhardt-Biedermann, Akten, H5e, 9; vgl. auch Plan 
1907.53.600 mit Grundriss und Ansicht dieser Situation (Nega
tivform der Quaderreihe bei «d»). 

A b b . 26 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Rela t ive Chronologie der Bauelemente i m N o r d t e i l des Osttores. 
A: Das Mauerhaupt der Stadtmauer (Mauer 38) wird zur Aufnahme einer grossen Toranlage vorbereitet (vgl. Abb. 20 und 21). 
B: Der Fundamentklotz (Mauer 41) wird nach der ersten Projektänderung zur Aufnahme einer grossen Last angebaut (vgl. 

Abb. 24). 
C: Nach der zweiten Projektänderung wird das Haupt der Stadtmauer (Mauer 38, links) mit einer Mauerschale verkleidet (vgl. 

Abb. 23 und 25). 



A b b . 27 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). N o r d t e i l 
< des Osttores nach T h . Burckhardt -Bieder

m a n n (Grabung 1906/07.53). E r l ä u t e r u n 
gen zu den Buchstaben a -d i m Text. 

W i e anhand aller damals noch erhaltener Spuren z u 
rekonstruieren i s t 7 4 , hat m a n den Anschluss v o m 
T u r m an den Fundamentk lo tz mittels Quadern be
werkstelligt. Dieser Befund liefert die E r k l ä r u n g , wes
halb die T u r m m a u e r n jeweils mi t ihrer halben 
Mauerbre i te ü b e r die Stadtmauerenden hinausragen: 
schon bei Baubeginn der T ü r m e ist e in Quaderan-
schluss gegen die T o r l ü c k e b e r ü c k s i c h t i g t worden. 

D e n m ä c h t i g e n Fundamentk lo tz hat m a n woh l als 
Un te rkons t ruk t ion (Widerlager) eines geplanten B o 
gens oder - i m nicht ü b e r d e c k t e n Zus tand - als archi
tektonisch betonten Stadtmauerabschluss (z.B. mi t 
H a l b s ä u l e n , Basen, Ges imsen usw.) err ichtet 7 5 . 

Fundamentklotz (Mauer 12) 

M a u e r 12 ist 1993 nur noch i n den untersten F u n d a 
mentschichten erhalten gewesen. Besonders die Ost
seite hat i m Laufe der Ze i t stark gelitten. Zwischen 
Stadtmauer 37 u n d M a u e r 12 ist durch Eros ion eine 
etwa 40 c m breite L ü c k e entstanden (Abb . 4). Dass z u 
Beginn dieses Jahrhunderts noch einiges mehr an 
r ö m i s c h e r Substanz vorhanden gewesen ist, belegen 
wiederum die Aufzeichnungen T h . Burckhard t -Bie-
dermanns. E r beschreibt dieses M a u e r s t ü c k folgen-
dermassen: «An die innere Ecke der Stadtmauer ist 
das M a u e r s t ü c k E angebaut, 3 M . lang, 0,80 breit, 
noch etwa 1 m hoch, schlecht gebaut, ohne festen 
M ö r t e l , Steine m i t Erde v e r b u n d e n » 7 6 . 

D a s Fundament ist auch hier auf den kompakten 
mergeligen Juraschotter abgestellt. D e r gewachsene 
B o d e n findet sich i m Süd te i l des Osttores v i e l h ö h e r 
als auf der Nordsei te , wo er z .T . noch v o n L e h m ü b e r 
lagert w i r d . D e r hoch anstehende Merge l w i r d für die 

r ö m i s c h e n Baumeister einer der H a u p t g r ü n d e gewe
sen sein, die M a u e r n nicht so t ie f fundieren z u m ü s 
sen 7 7 . 

E i n H i n w e i s auf die F o r m der M a u e r 12 findet s ich 
i n deren Nordwestecke. H i e r kann eindeutig nachge
wiesen werden, dass das Fundament i n eine Grube , 
deren Aussenflucht hier umbiegt, gemauert worden 
ist (Abb . 28). Somi t ist die Ausdehnung der M a u e r 12 
nach N o r d e n gefasst. D e r zeichnerische Vergle ich bei
der Torsei ten u n t e r s t ü t z t die Ä h n l i c h k e i t v o n K o n 
zept u n d K o n s t r u k t i o n der M a u e r n 12 u n d 41 
(Abb. 29). 

Angesichts aller dieser Charakter is t ika w i r d die 
M a u e r 12, wie auf der Nordsei te die M a u e r 41 als 
Restfragment eines Fundamentklotzes zu interpretie
ren sein. 

74 Die Maueroberfläche ist bis 1993 oft freigelegt und wieder zu
geschüttet worden, so dass der Befund durch Abwitterung, 
wiederholte Präparierung und Erosion heute stark verändert ist 
(vgl. auch Anm. 3). 

75 Vgl. unten mit Anm. 119-125. 
76 Burckhardt-Biedermann, Akten, H5e, 6f. - In der Grabung 

1993.52 ist die unterste Fundamentlage der Mauer 12 (wie bei 
der Stadtmauer) in Lehm versetzt. Darüber sind die Steine in 
schlecht erhaltenen Mörtel gebettet. Wie weit die Mauer 12 von 
Th. Burckhardt-Biedermann damals auch in ihrem Westteil 
freigelegt wurde, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit rekon
struieren. Aufgrund der Grabungsunterlagen von 1966.56 ist zu 
erkennen, dass die Erosion zwischen den beiden Mauern 12 
und 37 noch nicht so weit vorgeschritten war wie 1993. Erhal
tene Grösse der Mauer 12 zu Beginn unserer Grabung: Länge 
ca. 3,6 m, Breite ca. 1,1 m, Höhe ca. 0,85 m. 

77 Dies ist sicher auch eine der Ursachen, warum auf der Südseite 
des Osttores heute viel weniger römische Mauersubstanz erhal
ten ist. 



A b b . 28 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). N o r d 
westecke v o n M a u e r 12. B l i c k gegen Süd
osten. 

A b b . 29 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). Zeichne
rischer Planvergleich beider Torsei ten des 
Osttores. D ü n n e L i n i e : N o r d t e i l gespiegelt 
m i t den M a u e r n 38, 40 u n d 41. D i c k e L i n i e : 
Süd te i l mi t den M a u e r n 12, 37 u n d 39. 
A : Fundamentmauer 12, i m Ost te i l erodiert 
(vgl. Text) . D e r S ü d a b s c h n i t t der Osttor
mauer ist unsorgfä l t ige r gemauert als der 
N o r d t e i l (vgl. Text). M . 1:200. 

Osttorstrasse 

I m Jahre 1966 wurde die Osttorstrasse stadtseitig auf 
einer g rös se ren F l ä c h e freigelegt. A u f der Innenseite 
des Tores konnte sie stratigraphisch erfasst werden 7 8 . 
D a die Befunde der Grabungen 1993.52 u n d 1966.56 
ü b e r e i n s t i m m e n d sind, sollen hier nur die wichtigsten 
Deta i l s summar isch behandelt werden. 

W ä h r e n d dem B a u der Stadtmauer ist M a u e r 9 i n 
i h r em westl ichen T e i l abgebrochen 7 9 u n d v o n Stras-
senkies übe r l age r t worden. Dieser besteht i n seiner 
oberen Schicht aus K ie se ln u n d wenigen, durch A b 
n ü t z u n g meist gerundeten K a l k s t e i n b r u c h s t ü c k e n , 
die i n sandiges M a t e r i a l gebettet s ind. D i e Befunde 
zur Strasse verl ieren sich zwischen den beiden To r 
t ü r m e n . H i e r hat s ich die Topographie seit der r ö m i 
schen Zei t stark v e r ä n d e r t 8 0 . 

U m a b z u k l ä r e n , ob sich i n der T o r l ü c k e evtl . e in 
weiterer Fundamentk lo tz oder Spuren einer Maue r 
raubgrube befunden haben k ö n n t e n , ist e in Sondier
schnitt ausgehoben worden (Abb . 4). Es haben sich 
j edoch keiner le i Hinweise auf r ö m i s c h e Strukturen 
gezeigt. E i n weiterer zur Ü b e r b r ü c k u n g der T o r l ü c k e 
aus statischen G r ü n d e n sicher b e n ö t i g t e r Funda 
mentpfeiler ist ebenfalls nicht vorhanden. Somi t ist 
der Osttordurchgang wohl nie mi t einer ü b e r w ö l b t e n 
M a u e r geschlossen w o r d e n 8 1 . 

78 Berger et al. 1985, 23ff. - Zur Stratigraphie der Strasse bei 
Mauer 9: Berger et al. 1985, 12; 15f. und 18 sowie Profil 7 der 
Grabung 1993.52. Zur Situation der Strasse im Osttorgebiet 
vgl. Abb. 1 (s. auch Schaub 1993, 145 mit Abb. 14). 

79 Östlich der Stadtmauer könnte Mauer 9 noch weiterbestanden 
haben (Berger et al. 1985, 18). 

80 Diverse natürliche und künstliche Eingriffe haben eine topo
graphische Veränderung im Bereich des Osttores bewirkt. So 
war das feldseitige Gelände ursprünglich über 2,5 m tiefer als 
die Stadtseite, und somit der ehemalige Tordurchgang der Ero
sion vermehrt ausgesetzt. An der Aussenseite der Stadtmauer 
hat auch ein frühneuzeitlicher Bewässerungskanal entlangge
führt und ausserdem ist hier im Jahre 1964 nach Mergel gegra
ben worden. 

81 Die Möglichkeit einer 7/o/züberdeckung des Tordurchganges 
kann vorläufig nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Bis heute hat weder beim Osttor noch beim Westtor 
eine grossflächige Untersuchung des Torbereiches stattgefun
den, welche einzelne Pfostenstellungen hätten nachweisen kön
nen. Doch wäre ein Tor in Stein/Holzkombination eher un
wahrscheinlich. 



Funde und Datierung 

Dat ie rung der Schichten aus der Ze i t des Stadtmauer
baus e inbezüg l i ch der letzten i n diesem Zusammen
hang entstandenen Pianieschichten (vgl. dazu den 
Beitrag v o n B . R ü t t i , unten m i t K a t . - N r . 16-68 u n d 
73-134): 
• P r o f i l 1 (Abb . 6), Schichten 3-5: ca. 40-70 n .Chr . 

(Abb . 53). 
• P r o f i l 1 (Abb . 6), Schicht 6: ca. 70-85 n .Chr . (Abb . 

54) . 
• P r o f i l 1 (Abb . 6), Schicht 7 (sogenannte flavische 

Schlacken- und Industrieschicht; aufgrund der Stra
tigraphie i n P r o f i l 4, Schicht 4, g e h ö r t diese Schicht 
i n denselben Zeitabschnitt) : ca. 80-90 n .Chr . (Abb . 
55) . 

• P r o f i l 4 (Abb . 19), Schicht 4 (sogenannte flavische 
Schlacken- und Industrieschicht): ca. 80-90 n .Chr . 
(Abb . 56). 

• P r o f i l 4 (Abb . 19), Schichten 5-6: w o h l ca. 80-100 
n .Chr . (Abb . 58). 

D i e Interpretation der stratigraphischen Abfolge v o n 
Schicht 7 i n P r o f i l 1 u n d v o n Schicht 4 i n P r o f i l 4 läss t 
s ich nur so e rk l ä r en , dass die sogenannte flavische 
Schlackenschicht noch w ä h r e n d dem B a u dieses Tei ls 
der Stadtmauer abgelagert worden ist! Das süd l i che 
S tück der Stadtmauer (Mauer 37) ist w o h l etwas spä
ter als das n ö r d l i c h e (Mauer 38) zu datieren, doch da 
die ü b e r Schicht 4 i n P r o f i l 4 liegenden Schichtpakete 
eindeutig auch i n flavische Ze i t g e h ö r e n , kann es z w i 
schen dem Hochz iehen des aufgehenden Mauerwerks 
v o n M a u e r 38 u n d M a u e r 37 keinen allzulangen 
Un te rb ruch gegeben haben. 

Aufg rund seiner Grabungsergebnisse (1966.56) u n d 
historischer Ü b e r l e g u n g e n hat schon L . Berger die 
Bauzei t der Stadtmauer «... m i t g röss te r Wahrsche in
l ichkei t f r ühes t ens i n die f rühf lav ische . . . » 8 2 Epoche 
gelegt. D i e s hat unsere neue Grabung bes tä t ig t . 

E i n e n Beweis, dass auch das zweite, redimensio
nierte Bauprojekt der Toranlage noch i n flavischer 
Ze i t begonnen wurde, liefern die 1966 noch erhalte
nen Schichten ü b e r dem Fundamentk lo tz (Mauer 
41) 8 3 . Dass der B a u der Stadtmauer nicht s p ä t e r als 
f r ü h d o m i t i a n i s c h sein dür f t e - wie schon die Unte r 
suchungen der sogenannten flavischen Schlacken-
u n d Industrieschicht durch H . Bender ergeben ha
b e n 8 4 - b e s t ä t i g e n nun auch die Resultate der G r a 
bungen v o n 1993. 

A b b . 30 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). N o r d t e i l 
des Osttores w ä h r e n d der Grabung 
1966.56. Beachte die unsorgfä l t ig zuge
mauerte T ü r e durch die Stadtmauer 
(Mauer 38) i n den T o r t u r m (Mauer 40). 
B l i c k gegen Nordos ten . 

Vom Wehr- zum Repräsentationscharakter 
des West- und Osttores 

Bereits seit T h . Burckhard t -Biedermann weiss man , 
dass die Augster Stadtmauer nicht vollendet worden 
i s t 8 5 . Sie kann also nie eine Wehr funkt ion erfüll t ha
ben. Z u welchem Zei tpunkt der Funkt ionswande l der 
Augster Stadtmauer v o n e inem m ö g l i c h e r w e i s e ge
planten Wehr - u n d R e p r ä s e n t a t i o n s b a u (wie i n A v e n 
t icum) z u e inem reinen R e p r ä s e n t a t i o n s b a u mi t «Ku
l i s sencha rak te r» stattgefunden hat, läss t s ich nicht 
mi t Sicherheit sagen. Rela t ivchronologisch ist der 
Ze i tpunkt be i A b b r u c h und Ä n d e r u n g des 1. Torp ro 
jektes z u fassen 8 6 . 

A u f der Stadtinnenseite s ind Siedlungs- u n d K u l 
turschichten entstanden 8 7 . In dieser Ze i t ist w o h l auch 
der Eingang i n den N o r d t u r m sehr unsorgfä l t ig zuge
mauert worden (Abb . 16; 17; 30) 8 8 . 

82 Berger et al. 1985, 18ff. 
83 Berger et al. 1985, 16f. 
84 Bender 1975, 29. 
85 Burckhardt-Biedermann 1914, 370. 
86 Vgl. auch unten mit Anm. 237-261. 
87 Vgl. Profil 1, Abb. 4 und Profil 4, Abb. 19. sowie unten mit 

Anm. 217-229. Wegen der seit 1966 erfolgten Erosion konnte 
anlässlich der Grabung 1993.52 kein aussagekräftiges Schicht-
und Fundmaterial zu dieser Periode abgebaut werden. 

88 Berger et al. 1985, 15. Beim Südturm des Westtores scheint er 
nicht zugemauert worden zu sein (s. Anm. 45 und Abb. 33). 



Architektur und Rekonstruktionsversuch 

N a c h Beendigung der Grabung 1993.52 hat s ich das 
Ost tor v o n Augusta R a u r i c a wie auf den Abb i ldungen 
31 u n d 32 festgehalten p r ä s e n t i e r t . O b w o h l dem Be

fund u n d den F u n d e n nur wenige Hinwei se zur A r c h i 
tektur des Osttores u n d der Stadtmauer zu entneh
men sind, kann mi t a l lem Vorbehal t eine zeichneri
sche Rekonstruktion der Bauwerke versucht werden 
(Abb . 35-39). 

A b b . 31 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). N o r d t e i l 
des Ostttores mi t Stadtmauer (Mauer 38), 
Fundamentk lo tz (Mauer 41), T o r t u r m 
(Mauer 40) und der abgewinkelten Begren
zungsmauer 9. Oben: Nordos ten . 

A b b . 32 Augst, Osttor (Grabung 1993.52). Süd te i l 
des Osttores mi t Stadtmauer (Mauer 37), 
Fundament (Mauer 12) u n d T o r t u r m 
(Mauer 39). Oben: Nordos ten . 

WESTTOR OSTTOR 

O S T T O R S T R A S S E 

A b b . 33 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). L i n k s : Grundr i s s des Westtores nach T h . Burckhard t -Biedermann 
u n d K . Stehlin (Grabungen 1877/78.53 u n d 1917.53). Rechts: Osttor (Grabungsnummern vgl . 
A n m . 3). Beachte die leicht unterschiedliche T u r m f o r m sowie die T u r m e i n g ä n g e . M . 1:400. 



Aufgrund der wenigen erhaltenen Spuren u n d Ind i 
z ien w i r d vor läuf ig vieles hypothetisch bleiben. 
T r o t z d e m glaube ich , dass das Ergebnis dieses V e r 
suchs eine H i l f e z u m V e r s t ä n d n i s der a u s s e r g e w ö h n -
l ichen Baugeschichte u n d Arch i t ek tu r der Toranlage 
u n d der Stadtmauer v o n Augusta R a u r i c a darstel l t 8 9 . 

Es gilt j edoch auch hier - wie bei jeder Rekonst ruk
t ion - g röss te Vors ich t , etwa i m Sinne v o n M . Junkel -
mann: «Jede r neue F u n d kann dabei z u einer K o r r e k 
tur des gewonnenen Bi ldes führen , daher dokumen
tiert eine Rekons t ruk t ion auch i m m e r nur den aktuel
len Forschungsstand u n d ist der Gefahr ausgesetzt, 
f rühe r oder s p ä t e r z u v e r a l t e n » 9 0 . 

Stadtmauer 9 1 

D i e Fundamentbrei te be t r äg t etwa 2,2 m u n d die 
F u n d a m e n t h ö h e ohne Vorfundamente 1,1 m . M i t 
den drei Vorfundamenten ergibt dies eine T o t a l h ö h e 
des Stadtmauerfundamentes v o n gut 1,5 m . Funda -
mentiert ist die Stadtmauer u n d die T ü r m e auf den 
gewachsenen kompakten Merge l bzw. Juraschotter 9 2 . 

D i e Breite des aufgehenden Mauerwerks aus K a l k 
steinhandquadern be t r äg t ca. 1,8 m (6 r ö m i s c h e 
Fuss 9 3 ) . 

A n ant iken Bauvorschrif ten und Regeln s ind vo r 
a l lem die Texte v o n V i t r u v u n d Pal ladius bekannt 9 4 . 

U n t e r E inbezug des Baugrundes k ö n n e n folgende 
allgemeine, die geläuf igen Regeln der r ö m i s c h e n B a u 
kunst b e r ü c k s i c h t i g e n d e F o r m e l n angenommen wer
den: 

89 Für die zeichnerische Rekonstruktion sind neben allen vorhan
denen Befunden und Funden Vergleichsbeispiele ähnlicher 
Bauten herangezogen. - Wieweit indessen am Originalbefund 
des Augster Osttores über die dringend notwendigen Konser-
vierungsmassnahmen nun Rekonstruktionselemente angefügt 
werden, wird - neben anderen Kriterien - bis Ende 1994 unter 
Berücksichtigung didaktischer Gesichtspunkte entschieden 
werden müssen. Ein Wiederaufbau im Sinne einer «Anastylo-
sis» muss der fehlenden architektonischen Bauelemente wegen 
unterbleiben. 

90 M . Junkelmann, Die Legionen des Augustus (Mainz 1986) 149. 
91 Es werden neben den älteren Angaben in erster Linie die 1993 

untersuchten Mauerteile im Osttorbereich berücksichtigt. 
92 Zur West-Stadtmauer vgl. z.B. Profil 1 der Originaldokumenta

tion Grabung 1973.52: auch dieser Teil der Stadtmauer ist auf 
den Mergel fundiert worden. 

93 Zum Vergleich: Stadtmauerbreite in Aosta: 6 röm. Fuss. -
Burckhardt-Biedermann 1879, 31. 

94 Über Kriterien zur Anlage einer Stadtmauer: Vitruv, 1. Buch, 
3, bis 1. Buch, 7. - Die folgenden Angaben sind u.a. dem Artikel 
von G. Th. Schwarz, Antike Vorschriften für Fundamente und 
ihre Anwendung auf römische Bauten in der Schweiz. Provin
c i a l . Festschrift für Rudolf Laur-Belart (Basel 1968) 446ff. 
entnommen. 

95 Wobei Palladius bei reinem und kompaktem Lehm sogar höch
stens den 5. oder 6. Teil der Mauerhöhe für das Fundament 
berechnet, sofern keine Möglichkeit der Unterspühlung durch 
Gewässer bestand (stellenweise wurde z.B. auch die Stadt
mauer von Strassburg «nur» auf Lett (Lehm) gestellt: Forrer 
1927, 202f). - Diesbezüglich muss auch beachtet werden, dass 
im 3. Jh. n.Chr. in der Oberstadt von Augusta Raurica die 
meisten Gebäude (auch mehrstöckige!) nur im oberen Bereich 
der bis zu 6 m mächtigen römischen Kultur- und Planieschich-
ten fundiert wurden. Ein Abstellen der Fundamente durch 
diese Kulturschichten hindurch bis auf den gewachsenen Bo
den wäre nahezu unmöglich gewesen. - Bezüglich späterer Re-
staurierungs- und evtl. Rekonstruierungarbeiten hat ein Augen-

• M a u e r h ö h e bei schlechtem Baugrund = 4x F u n d a 
m e n t h ö h e 9 5 , 

• M a u e r h ö h e bei gutem Baugrund = 5x Fundament
h ö h e . 

Aufg rund der F o r m e l für die P ropor t i on v o n F u n d a 
m e n t h ö h e z u M a u e r h ö h e ergibt dies eine theoretische 
S t a d t m a u e r h ö h e v o n 7,5 m . Infolge der v ie len archi
tektonischen u n d historischen Gemeinsamkei ten der 
Stadtmauer v o n Augusta R a u r i c a mi t derjenigen v o n 
A v e n t i c u m 9 6 ist die M a u e r h ö h e jedoch eher etwas tie
fer anzunehmen: die Augster Stadtmauer w i r d w o h l -
wie i n Avenches - etwa 5,5 m hoch gewesen sein. 

Z u m Vergle ich Breite (B) u n d H ö h e (H) anderer 
S tadtmauern 9 7 : 
• Aos ta : B = 1,75 m H = ca. 6 m 9 8 , 
• Avenches: B = 2,4 m H = ca. 5,5 m " , 
• A u t u n : B = 1,6-1,9 m H = ca. 11 m 1 0 0 

• K ö l n : B = 2,4 m H = 7,8 m 1 0 1 , 
• Tr ier : B = 3 m H = 6,13 m 1 0 2 . 
Feldsei t ig s ind ü b e r dem Wehrgang noch rund 1,9 m 
hohe, gemauerte Z i n n e n (mit halbhohen Zwischen
mauern) ä h n l i c h wie i n A v e n t i c u m z u rekonstruie
r e n 1 0 3 . E i n Bauelement als H i n w e i s auf diese Z i n n e n 
konnte 1966 geborgen werden: e in halbrunder A b 
deckstein aus Sandstein v o n rund 60 c m B r e i t e 1 0 4 . 

I m Bere ich des s p ä t e r e n N o r d t u r m s des Osttores 
hat m a n b e i m Hochz iehen der Stadtmauer eine T ü r 
öf fnung als Turmzugang ausgespart 1 0 5 . Dass diese T ü r 
b e i m Ost tor i m Gegensatz z u m West tor asymme
trisch zur Achse des etwas s p ä t e r angebauten hufei
s e n f ö r m i g e n Turmes liegt (Abb . 33), k ö n n t e als H i n 
weis auf eine u r s p r ü n g l i c h anders geplante T u r m f o r m 
gedeutet w e r d e n 1 0 6 . 

schein auf der Grabung (1993.52) stattgefunden. Ingenieur 
H. Kipfer bestätigte dabei, dass auch heute noch keinerlei neue 
statische Massnahmen ergriffen werden müssten, um Mauer 
und Turm evtl. 1:1 rekonstruieren zu können (vgl. Original
tagebuch der Grabung 1993.52 vom 16.8.1993). 

96 Vgl. unten mit Anm. 140-160. 
97 Die Masse differieren leicht bei den verschiedenen Autoren. 

Die folgende Liste soll nur einen Eindruck der Proportionen 
aufzeigen. 

98 Schultze 1910, 293. 
99 Bögli 1984, 43. 
100 Lorenz 1987, 152. 
101 Süssenbach 1981, 38. 
102 Cüppers 1977, 74f. 
103 Die Art der Verteidigung bestimmt das Verhältnis von Zinne 

zu Zinnenöffnung. Die ursprünglich relativ grossen Zinnenöff
nungen werden in spätrömischer bis mittelalterlicher Zeit im
mer schmaler. - Über die Metrologie und Proportionen der 
Zinnen vgl. u.a. D. Baatz, Die Grabungen im Kastell Echzell 
1962. Saalburg Jahrbuch 21, 1963/64, 32ff. bes. 57f; s. auch 
Grenier 1931, 519ff. 

104 Grabung 1966.55, Detailzeichnung Nr. 28 vom 21.7.1966. -
Weitere Zinnensteine und Winkelzinnen u.a. in Avenches 
(Schwarz 1964, 16ff. und Bögli 1984, 42f), in Trier (Cüppers 
1977, 74f), in Pompeji (J. Overbeck, Pompeji - in seinen Ge
bäuden, Alterthümern und Kunstwerken, 4. im Vereine mit 
August Mau durchgearbeitete und vermehrte Auflage [Leipzig 
1884, Reprint Roma 1968] 45ff.), Ladenburg und Rottenburg 
a.N. (Ph. Filtzinger, D. Planck, B. Cämmerer [Hrsg.], Die Rö
mer in Baden-Württemberg [Stuttgart 1976] 345 und 477); auch 
Schalles/Hesberg/Zanker 1992, 137ff. sowie Zinnen und Win
kelsteine bei diversen Limeskastellen. 

105 Abb. 17 und 30 sowie Berger et al. 1985, 15. 
106 Diese Grundrissabweichung wäre möglicherweise sogar ein 

Hinweis dafür, dass die West-Stadtmauer etwas später als die 
Ost-Stadtmauer gebaut worden sein könnte. 



A n der Stelle des s p ä t e r e n Osttores hatten die r ö m i 
schen Baumeis ter beide Mauerenden u r s p r ü n g l i c h 
zur Anmaue rung der geplanten Toranlage vorberei
tet. Diese bautechnischen Deta i ls der Abt reppung 
und/oder Verzahnung s ind an verschiedenen Or ten 
i m m e r wieder angewendet worden, wenn es galt, ei
nen B a u k ö r p e r für einen wenig s p ä t e r anzubauenden 
Anschluss vorzubere i t en 1 0 7 . 

D i e Toranlagen machten i m Laufe der Zei t , wie fast 
die gesamte Archi tek tur , eine En twick lung durch. Z u 
Beginn wurden sie als reine mi l i t ä r i s ch -de fens ive 
Zweckbauten errichtet. Ihr Aussehen u n d ihre K o n 
s t rukt ion v e r ä n d e r t e n sich jedoch w ä h r e n d der F r i e 
denszeiten z u teilweise reinen R e p r ä s e n t a t i o n s b a u 
ten. In Ze i ten allgemeiner Sicherheit wurde sogar auf 
die Toranlage verzichtet u n d der Eingang i n die Stadt 

Torprojekt 1 

Innerhalb der s t ä d t e b a u l i c h e n Si tuat ion k o m m t der 
Lage der Tore eine besondere Bedeutung zu . Tore 
s ind Schwachpunkte i m M a u e r r i n g u n d werden des
wegen meist m i t grossem technischem A u f w a n d kon 
struiert. D i e Toranlagen haben neben m i l i t ä r i s c h e n 
u n d verkehrstechnischen Funk t ionen zusä t z l i ch 
meist noch r e p r ä s e n t a t i v e Aufgaben zu erfül len. 

In die B a u l ü c k e zwischen die beiden vorbereiteten 
Stadtmauerenden b e i m Osttor war der E i n b a u einer 
grossen Toranlage vorgesehen (s. oben). 

Verschiedene Anhal tspunkte architektonischer u n d 
historischer A r t lassen ein ä h n l i c h e s Baukonzept so
w o h l für die ausge führ t e Anlage der Porte de l 'Est i n 
A v e n t i c u m 1 0 8 als auch für das Osttor v o n Augusta 
R a u r i c a vermuten. E inen H i n w e i s z u m Grundr i ss 
schema der Toranlage gibt z .B . die Entfernung z w i 
schen den beiden vorbereiteten Stadtmauerenden 
( T o r l ü c k e ) . D a diese M a u e r a b s c h l ü s s e j edoch i m 
Rohzus tand belassen wurden bzw. bei den s p ä t e r e n 
Torprojekten wieder v e r ä n d e r t worden s ind, ist eine 
exakte Dis tanzmessung nicht mög l i ch . D i e Ausspa
rung der B a u l ü c k e b e i m Augster Ost tor b e t r ä g t j edoch 
etwa 2 1 m , der Abs t and der s p ä t e r angebauten hufei
s e n f ö r m i g e n T o r t ü r m e ca. 20 m 1 0 9 . D i e M a s s v e r h ä l t 
nisse b e i m West tor s ind denjenigen des Osttores sehr 
ä h n l i c h (Abb. 33). 

E i n e n Verg le ich der Toranlagen v o n Augusta R a u 
r ica , A v e n t i c u m , Augus todunum u n d Augusta Prae-
tor ia zeigt Tabel le 1. 

Aufg rund der Befunde i n Äugs t ist nicht z u ent
scheiden, ob Projekt 1 des Osttores v o n Augusta R a u 
r ica einst als 3torige (mit einem grossen Mi t te l to r ) 
oder 4torige Anlage (mit zwei Mi t te l toren) geplant 
war. D i e vie len gemeinsamen M e r k m a l e der Stadt
mauern v o n Augusta Rau r i ca u n d A v e n t i c u m k ö n n 
ten auch i n Äugs t für ein 4toriges Bauschema spre
chen, doch gibt es ebenfalls zahlreiche Anhal tspunkte 
für e in 3toriges P ro j ek t 1 1 4 . 

107 Auch beim Osttor in Aventicum gibt es Hinweise auf die später 
geschlossene Baulücke (Journal L. Bosset 1916-1919, 8. Musée 
romain d'Avenches, Akten, ERA DF II, p. 19 [freundliche Mit
teilung von Ph. Bridel]); ebenfalls in Aventicum gibt es Indi
zien auf Türme und später dazwischen geschlossene Baulücken 
(Schwarz 1964, 20). - Zu Baulücken: Bender 1975, 20 mit Anm. 
62 und dem Hinweis auf die Beobachtung an der Stadtmauer 
von Venta Silurum. Weitere Baufugen bei der Porta Praetoria 
in Como (Kahler 1942, 93) und die spezielle Situation eines 
evtl. isoliert stehenden Tores in Zara (Kahler 1942, 103). 

108 Die Aussenmasse des stadtseitigen Binnenhofes: 28 m Breite 
und 26 m Tiefe (Bögli 1984, 45). 

109 Die geplante Turmform des 1. Torprojektes von Augusta Rau
rica könnte achteckig - wie diejenige des Osttores von Aventi
cum - gewesen sein (möglich wären natürlich auch rechteckige, 
oder rechteckige und an der Feldseite abgerundete Türme). 

110 Freundliche Mitteilung von Ph. Bridel, Avenches. 
111 Schultze 1910, 305; Kahler 1942, 91. 
112 Schultze 1910, 307; Kahler 1942, 90. 
113 Schultze 1910, 294 (für die Mitteltorbreite widersprüchliche 

Angabe. Fundament?); Kahler 1942, 88. Burckhardt-Bieder
mann 1879, 31. 

114 Eine 3torige Anlage für Augusta Raurica möchte ich nicht aus-
schliessen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die 
Breite der West- und Osttorstrasse im Bereich der Toranlage. 
Sie beträgt (ähnlich wie in Aosta) 9 m. Vgl. auch Burckhardt-
Biedermann 1879, 31 und Burckhardt-Biedermann 1903, 84f. -
Zum Osttor in Aventicum: Schwarz 1964, 23ff. und G. Th. 
Schwarz, Aventicum. Neue Beobachtungen zu Stadtmauer und 
Toranlagen mit einem Exkurs über Teichographie. Jahrbuch 
der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 
51, 1964, 63ff. Obwohl die Überlegungen von G. Th. Schwarz 
von der Annahme ausgingen, dass bei der «Porte de l'Est» in 
Avenches kein Mittelpfeiler nachgewiesen sei (diese Unterla
gen sind laut einer freundlichen Mitteilung von Ph. Bridel in
zwischen greifbar), bleibt das Problem der sehr schmalen 
Hauptdurchgänge beim Osttor von Aventicum bestehen. Man 
vergleiche auch das in Aventicum aus dem üblichen Rahmen 
fallende Verhältnis von der Durchgangsbreite der Seitenpfor
ten zu den Hauptdurchfahrten. Ob in Aventicum nicht evtl. -
ähnlich wie in Augusta Raurica - mit einer Mehrphasigkeit des 
Osttores gerechnet werden muss, bleibe vorläufig dahingestellt 
(vgl. auch Schwarz 1964, 22; 34ff. Anm. 107). So ist bei der 
Porte de l'Est die Konstruktion der Türanschläge, welche die 
Durchgänge evtl. weiter verengen würden, noch ungelöst. - Zu 
Zungenmauern als Schutz der Türangel und Türflügel gegen 
Beschädigungen und gewaltsames Aushängen: Kahler 1942, 10 
sowie Brands 1988, 68. - Zu Tordurchgängen: H. Büsing, Rö
mische Militärarchitektur in Mainz (Mainz 1982) 48 (minimale 
Breite römischer Torbögen von 3,5 m). 

Tabel le 1 : Verg le ich der Toranlagen v o n Augusta Raur i ca , A v e n t i c u m , Augus todunum u n d Augusta 
Praetor ia . 

Ort der Toranlage Turmdistanzen Anzahl 

Tordurchgänge 

Mitteltor Seitentor 

Osttor, Augusta Raurica (Äugst) 20,15 m — — — 

Porte de l'Est, Aventicum (Avenches)1 1 0 20,50 m 4 2,90 m 2,10 m 

Porte St. André, Augustodunum (Autun) 1 1 1 19,18 m 4 4,08 m 2,00 m 

Porte d'Arroux, Augustodunum (Autun) 1 1 2 18,55 m 4 4,40 m 1,67 m 

Porta Praetoria, Augusta Praetoria (Aosta) 1 1 3 20,60 m 3 8,24 m 2,63 m 



nur als k ü n s t l e r i s c h gestalteter Eh renbogen 1 1 5 ausge
bildet . In der Spä t ze i t - unter erneuter allgemeiner 
Bedrohung - wurden wieder massive, wuchtige u n d 
monumentale Torbauten konstruiert . 

Das ü b l i c h e Bauschema einer f rühen Toranlage be
steht aus folgenden architektonischen Elementen: 
• Feldseitige F r o n t 1 1 6 aus e inem M i t t e l t e i l (mit den 

D u r c h g ä n g e n ) u n d zwei seit l ichen T o r t ü r m e n . D i e 
Tore k ö n n e n m i t e inem Fallgatter versperrt werden, 
welches aus dem Wehrgang ü b e r den D u r c h g ä n g e n 
bedient w i r d . 

• Stadtseitig schliesst e in meist nach oben offener 
B i n n e n h o f (Zwinger) an, i n welchem ein e indr in 
gender F e i n d eingekesselt u n d v o n allen Seiten be
k ä m p f t werden kann. D e r H o f hat zudem den V o r 
tei l , ohne Gefahr für die Stadt einen m i l i t ä r i s c h e n 
Ausfa l l vorzuberei ten. 

• D e n stadtseitigen Abschluss bi ldet eine T o r k o n 
strukt ion mi t massiven H o l z t ü r e n . 

Dieses Bauschema kann noch mi t verschiedenen Ele
menten ausgebaut, umgestaltet u n d ve rg rös se r t wer
den. Z u den architektonischen Gestaltungselementen 
g e h ö r e n z .B . Fenstergeschosse, Arkaden , Basen, Säu
len, G e b ä l k , Ges imse usw. 

In Augusta R a u r i c a wurde das grosse u n d m o n u 
mentale Torprojekt 1 jedoch nie ausgeführ t . E ine Z u 
sammenstellung verschiedener, etwa vergleichbarer 
Torgrundrisse gibt A b b i l d u n g 34. Z u beachten s ind 
auch die unterschiedlichen Propor t ionen der To r 
d u r c h g ä n g e (zu den Massen der einzelnen Toranlagen 
s. Tabel le 1). 

D i e Stadtmauerenden bl ieben i m Bere ich der To r 
lücke vor läuf ig unvo l l ende t 1 1 7 . W a r u m es z u e inem 
A b b r u c h dieser Bauarbeiten u n d einer Ä n d e r u n g des 
Konzeptes k a m , w i r d weiter unten darzustellen ver
sucht 1 1 8 . 

Torprojekt 2 

Aufgrund der Funde u n d der Stratigraphie wurde 
schon kurz nach A b b r u c h des ersten Bauprojektes mi t 
e inem neuen, g e ä n d e r t e n K o n z e p t der Toranlage be
gonnen 1 1 9 . 

Anstel le der gewaltigen Torburg bestand nun das 
Projekt i n einer einfacheren K o n s t r u k t i o n als Ehren
bogen oder archi tektonisch betontem Stadtmauerab-
schluss 1 2 0 . A n das vorbereitete Stadtmauerende bei 
der O s t t o r l ü c k e wurde e in m ä c h t i g e r Fundament 
klotz (Mauer 41) angebaut (Abb . 23). Seine F u n k t i o n 

115 Z.B. in den Städten Zara und Asseria (Kahler 1942, 30). 
116 Feldseitig war bei den Toranlagen meist auch die Bauinschrift 

angebracht. 
117 Die Logistik und Organisation der Baustelle wird wohl aus 

einer Bauequipe für die Stadtmauer und einem Bautrupp für 
die Toranlagen bestanden haben. 

118 Vgl. unten mit Anm. 237-261. 
119 Zu flavischen Schichten über dem Mauerklotz: Berger et al. 

1985, 16f. 
120 Z.B. mit Halbsäulen, Basen, Gesimsen usw. 
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A b b . 34 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Verg le i 
chende Darste l lung verschiedener Toran la 
gen. M . 1:750. 
A: Augusta Raurica (Osttor) 
B: Aventicum (Osttor) 
C: Augustodunum (Porte Saint André) 
D: Augustodunum (Porte d'Arroux) 
E: Augusta Praetoria (Porta Praetoria) 



war die Aufnahme einer grossen Last, entweder als 
Wider lager eines Ehrenbogens oder als statisch be
dingtes Fundament eines architektonischen Stadt
mauerabschlusses. 

N a c h d e m das grosse Torprojekt verworfen war, 
hatte m a n wahrscheinl ich auch die P l ä n e der To r 
t ü r m e g e ä n d e r t . Anstel le einer klassisch konzip ier ten 
Toranlage mi t T ü r m e n wurde nun die Grundr i s s fo rm 
der ü b r i g e n h u f e i s e n f ö r m i g e n E i n z e l t ü r m e ü b e r n o m 
men, allerdings nicht Stadtseitig 1 2 1, sondern an die 
AussensGïtç (Feldseite) der Stadtmauer gebaut. 

I m selben Bauvorgang wurden b e i m Fundament 
zwischen T u r m u n d Fundamentk lo tz Quader als V e r 
b indung z u m Tordurchgang eingebaut (Abb . 27). 

D e r S ü d t u r m des Westtores scheint i m Vergle ich z u 
den T ü r m e n des Osttores noch besser erhalten gewe
sen z u s e i n 1 2 2 . Jedenfalls gibt es den H inwe i s , dass 
«der Boden des Thurmes innen ... nicht m i t Cement 
belegt» gewesen s e i 1 2 3 . Dies w ä r e e in Indiz dafür , dass 
die T ü r m e keine M ö r t e l b ö d e n besassen u n d bis z u m 
Erdgeschoss aufgefüll t waren; wahrscheinl ich bestan
den die F u s s b ö d e n aus L e h m oder H o l z . 

D o c h auch dieses zweite Bauprojekt wurde abge
brochen; wahrscheinl ich sogar noch bevor der F u n d a 
mentklotz (Mauer 41) an seiner O b e r f l ä c h e zur Auf 
nahme weiterer Bauelemente vorbereitet w a r 1 2 4 . O b 
das G e g e n s t ü c k auf der Südse i t e des Osttores (Mauer 
12) ebenfalls soweit fertiggestellt war, muss offenblei
ben, da die Befunde i n diesem Bere ich be i der Ausgra
bung v i e l s t ä r k e r erodiert w a r e n 1 2 5 . Aufg rund des 
Fehlens v o n entsprechenden Fundamenten b e i m 
West tor ( i m « B e r n h a r d t s a c h e r » ) kann sogar vermutet 
werden, dass der A b b r u c h dieses zweiten Bauprojek
tes noch vor Beg inn der Torarbei ten bei der West-
Stadtmauer erfolgte. 

Torprojekt 3 (ausgeführt) 

N a c h dem A b b r u c h auch des zweiten Bauprojektes ist 
e in relat iv bescheidenes K o n z e p t verwi rk l ich t wor
d e n 1 2 6 . Anstel le eines Ehrenbogens oder g rösse ren 
k ü n s t l e r i s c h gestalteten Stadtmauerabschlusses hat 
m a n die beiden Stadtmauerenden mi t einer Mauer
schale verblendet (Abb. 16 u n d 17). Dass bei den 
Stadttoren v o n Augusta R a u r i c a t ro tzdem ein be
scheidener architektonischer Bauschmuck vorhanden 
gewesen ist, lässt s ich aus den Ergebnissen der Unte r 
suchung v o n T h . Burckhard t -Biedermann ableiten: 
B e i m West tor der Augster Stadtmauer s ind damals 
M a r m o r s t ü c k e (wohl Solothurner « M a r m o r » wie z .B . 
bei C u r i a u n d Forumtempel) gefunden worden. Diese 
s ind jedoch stark fragmentiert gewesen, so dass keine 
gesicherten Aussagen ü b e r die u r s p r ü n g l i c h e F o r m 
der Deko ra t i on gemacht werden k o n n t e n 1 2 7 . 

D e r Fundamentk lo tz (Mauer 41) ist nur noch mi t 
Strassenkies ü b e r d e c k t w o r d e n 1 2 8 . D i e M a u e r 9, wel
che stadtseitig abgebrochen u n d ebenfalls mi t Stras
senkies ü b e r d e c k t worden war, k ö n n t e ös t l i ch der 
Stadtmauer noch bestanden haben 1 2 9 . Mög l i che r 
weise hat i m Bere ich des Mauerhauptes 38 u n d der 
M a u e r 9 e in Durchgang i n das Gebie t zwischen Stadt
mauer u n d der lockeren Ü b e r b a u u n g vo r dem Grab -

D i e Abb i ldungen 35-39 sollen die En twick lung 
v o m Baubeginn an der Stadtmauer bis z u m drit ten, 
effektiv a u s g e f ü h r t e n Torprojekt zeigen u n d einen 
E i n d r u c k vermit te ln , wie das Gebie t des Osttores i m 
2. Jh . n .Chr . ausgesehen haben k ö n n t e 1 3 1 . 

monument existiert 130 

121 Entlang der Augster Stadtmauer lagen die Türme üblicherweise 
auf der Innenseite (zur Turmform: unten mit Anm. 151-161; 
zum Verhältnis von Torbau zu den Türmen: Kahler 1942, 24 
und 26). 

122 Heute ist dieses Gelände wieder mit Erde überdeckt. 
123 Burckhardt-Biedermann, Akten, H5a, 9. 
124 Sandsteinspuren fehlten z.B. schon bei der Grabung 1966.56. 

Die unebene und nicht horizontal liegende Oberfläche des Fun
damentklotzes entspricht etwa dem Gehniveau an der Stadt
mauer. 

125 Die Sondierung zwischen den beiden Türmen des Osttores hat 
keinerlei Hinweise auf einen evtl. begonnenen Fundamentaus
hub für Pfeiler ergeben (zur Überbrückung dieser Distanz wä
ren mindestens zwei Stützen nötig gewesen). 

126 Unten mit Anm. 237-261. 
127 Grabung 1877/78.53, Burckhardt-Biedermann, Akten, H5a, 9: 

«... bloss einige unbedeutende, formlose Marmorstücke». Heute 
sind die Fragmente verschollen. - Aus der Kastellmauer in Kai
seraugst konnte ein keilförmiger Sandsteinquader mit dem 
Bildnis des Hercules geborgen werden (Inv. 1904.171), dessen 
ursprüngliche Verwendung in einem Bogen wahrscheinlich ist. 
Seine Zuweisung ist jedoch nicht möglich, da repräsentative 
Bögen an mehreren Orten der Stadt gestanden haben werden. 
Bossert-Radtke (wie Anm. 43) Kat.-Nr. 44; s. auch Schaub 
1993, 144. 

128 Berger et al. 1985, 16f. mit Profil 8 auf Abb. 4. 
129 Berger et al. 1985, 17f. 
130 Abb. 1 sowie Schaub 1993, 145 mit Abb. 14. 
131 Ein interessantes Detail beim Tordurchgang: im Südteil des 

Osttores wurde ein silberner Fingerring gefunden (Grabung 
1906/07.53), auf dessen verbreiterten Oberfläche Buchstaben 
eingeschnitten waren, durch die später ein schräger Einschnitt 
gefeilt worden ist. Burckhardt-Biedermann schreibt: «... offen
bar eine absichtliche Zerstörung der Inschrift, schon im Alter
tum, wohl die Aufhebung eines Liebesverhältnisses andeutend» 
(Burckhardt-Biedermann 1914, 374). Zum Fingerring s. 
E. Riha, Der römische Schmuck aus Äugst und Kaiseraugst. 
Forschungen in Äugst 10 (Äugst 1990) Kat.-Nr. 124. 



A b b . 35 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Schema-
tischer Rekonstrukt ionsversuch der Bauab
folge. M . 1:500. 
A: Bau der Stadtmauer; an der Stelle des Osttores wur

den die Stadtmauerenden zur Aufnahme einer Tor
anlage vorbereitet. 1. Torprojekt. 

B: Anbau der hufeisenförmigen Tortürme und grosser 
Fundamente für einen Ehrenbogen oder architekto
nisch betontem Stadtmauerabschluss (vgl. dazu 
auch Abb. 27). 2. Torprojekt. Beim Westtor wurden 
diese Fundamente nicht mehr gebaut. 

C: Die Stadtmauerenden wurden mit einer Mauer
schale verkleidet. 3. (ausgeführtes) Torprojekt. 

». 36 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). D a s Ost
tor kurz vo r Grabungsende. B l i c k gegen 
S ü d w e s t e n ins Stadtinnere (F lur «Schwarz 
acker» mi t den Insulae 49-53 a m hintern 
rechten Bi ldrand) . Un te r den B ä u m e n a m 
rechten und l inken B i l d r a n d s ind die Reste 
der Stadtmauer verborgen. 



A b b . 38 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Rekonst rukt ionsversuch des Osttores sowie die Stadtmauer mi t 
dem 3. ausge füh r t en Torprojekt . In Anbetracht der Tatsache, dass auf jede P r o j e k t ä n d e r u n g e in 
jeweils bescheideneres K o n z e p t folgte, wurden die T o r t ü r m e hier ebenfalls nur - wie die Stadtmauer
t ü r m e - als gedeckte T r e p p e n a u f g ä n g e konstruiert . H ö h e r e T o r t ü r m e w ü r d e n n a t ü r l i c h den monu
mentalen E indruck des Durchganges v e r s t ä r k e n . 



Beobachtungen und Gedanken zur Stadtmauer von Augusta Raurica 

Verschiedene G r ü n d e s ind ausschlaggebend, wenn 
Siedlungen u n d S t ä d t e mi t M a u e r n umfasst werden. 
F ü r den B a u v o n Stadtmauern lassen sich u.a. fo l 
gende B e w e g g r ü n d e a n f ü h r e n : 
• Ans i ed lung i n fe indl ichem Gebiet , 
• Schutz bei Auftreten v o n Kriegsgefahr, 
• Ausd ruck der hohei t l ichen Gewal t u n d W ü r d e , 
• R e p r ä s e n t a t i o n des Wohlstandes, 
• Schenkungen {donationes) als Belohnung für L o y a l i 

t ä t und/oder Auszeichnungen, 
• durch R e l i g i o n / T r a d i t i o n bedingte Bauprojekte. 

A l l e diese Gesichtspunkte k ö n n e n einzeln oder mi t 
einander verbunden den Entschluss für ein solch gros
ses Bauprojekt reifen lassen 1 3 2 . N a c h d e m Vermes
sungstechniker, Bauingenieure, Stadtplaner u n d A r 
chitekten den geeigneten V e r l a u f u n d U m f a n g der 
Stadtmauer festgelegt hatten, ist i n r ö m i s c h e r Ze i t der 
G r ü n d u n g s a k t (meist i n Anwesenhei t hoher Mi l i t ä r -
u n d Staatsbeamter) v o n Priestern nach e inem durch 
T r a d i t i o n genau festgelegten R i tus vol lzogen wor
d e n 1 3 3 . 

Augusta R a u r i c a ist i m 2. Jahrzehnt v .Chr . a m 
Schni t tpunkt zweier grosser N o r d - S ü d u n d W e s t - O s t 
verlaufender Handelswege an der E r g o l z m ü n d u n g i n 
den R h e i n neu g e g r ü n d e t w o r d e n 1 3 4 . Ausschlagge
bend waren neben verkehrsgeographischen Gesichts
punkten auch topographische 1 3 5 u n d m i l i t ä r i s c h e 
Ü b e r l e g u n g e n 1 3 6 . Al le rd ings waren die m i l i t ä r i s c h e n 
K r i t e r i e n w o h l nicht entscheidend, sonst h ä t t e m a n 
die Stadtmauer sicher schon bei Siedlungsbeginn ge
baut. 

K r i t e r i e n , welche für den V e r l a u f der Stadtmauer 
u n d der Toranlagen herangezogen worden s ind, stel
len u.a. die T o p o g r a p h i e 1 3 7 sowie m ö g l i c h e r w e i s e das 
D a t u m des 21. J u n i 1 3 8 u n d evtl . weitere, noch nicht 
i m D e t a i l untersuchte Bedingungen d a r 1 3 9 . 

Auffa l lend bei der Augster Stadtmauer ist auch die 
weit ü b e r das bebaute Gebie t hinausgehende Ausdeh
nung des Mauerr ings . Dies ist - neben historischen 
u n d bautechnischen Gemeinsamkei ten - eine weitere 
Ä h n l i c h k e i t mi t A v e n t i c u m : auch dort s ind grosse 
Gebiete nicht ü b e r b a u t e n Landes i n den Stadtmauer
r ing in tegr ier t 1 4 0 . 

132 In antiker Zeit gab es andererseits immer wieder Aussagen, die 
Stadtbefestigungen als negativ für die Gesundheit auslegten 
und den Rückzug in die Sicherheit hinter die Mauern als un
rühmlich, ja gefährlich für die Tugend, die Moral und den Mut 
anprangerten (vgl. u.a. Lorenz 1987, 25ff). 

133 Vgl. oben mit Anm. 4. 
134 Vgl. oben mit Anm. 5 und 6. 
135 Brückenstelle, hochgelegene Ebene mit der Möglichkeit der 

Trinkwasserzufuhr usw. 
136 Vgl. u.a. Laur-Belart/Berger 1988, 1 Iff. 
137 Vgl. auch Laur-Belart/Berger 1988, 33ff; Nord-Süd-Achse: Fo

rumtempel-Westtor; vgl. auch M. Martin, Zur Topographie 
und Stadtanlage von Augusta Raurica. Archäologie der 
Schweiz 2, 1979, 172ff. 

138 Der Strassenraster der Stadt könnte evtl. auf diesen Termin 
(längster Tag des Jahres) ausgerichtet worden sein. Für die Be
stimmung der Himmelsrichtung sind jedoch vorrömische, rau-
rakische Traditionen ebenfalls nicht auszuschliessen (vgl. Laur-
Belart/Berger 1988, 33ff. [mit älterer Literatur]). 

139 Z.B. der Einfluss der Brückenstelle und des Violenbachlaufes 
auf der Ostseite der Stadt (Schaub 1993, 146f.). - Über Grund
voraussetzungen des Planentwurfs und der Konstruktion von 
Stadtmauern schreibt auch Vitruv im 1. Buch, 3-7. 

140 Über mögliche antike Kiesgruben innerhalb der Stadtmauer 
von Aventicum vgl. Schwarz 1964, 114 (siehe hier auch Anm. 
55). - Wäre die Stadtmauer von Augusta Raurica streng nach 
militärischen und wehrtechnischen Gesichtspunkten konzi
piert, hätte man den Umfang sicher enger gezogen. Die römi
schen Vermessungstechniker hätten wahrscheinlich sogar die 
Topographie der Hangkanten des Oberstadtplateaus gegen Er-
golz und Violenbach berücksichtigt. Eine Stadtmauer entlang 
dieser Hangkanten wäre entschieden besser zu verteidigen ge
wesen als die Mauer in der Ebene, die dem Angreifer Vorteile 
bringt (vgl. D. Baatz [wie Anm. 103] 55f). Die ältere Forschung 
glaubte in den grossen Stützmauern genau an der Hangkante 
gegen den Violenbach die Stadtmauer gefunden zu haben. Wie 
sich später herausstellte, waren dies jedoch die Konstruktionen 
der Curia und der Basilika (vgl. P.-A. Schwarz, M. Trunk, Die 
Ergebnisse der Sondierung und Bauuntersuchung an der Curia 
und Basilika-Stützmauer in Augusta Rauricorum [Grabung 
1990.53]. JbAK 12, 1991, 21 Iff.). 



A b b i l d u n g 40 zeigt den Grundr issvergle ich (Fo rm, 
Umfang , Ausdehnung usw.) der Stadtmauern v o n A u 
gusta R a u r i c a u n d A v e n t i c u m . D i e West-Stadtmauer 
v o n Äugs t br icht a m N o r d - u n d S ü d e n d e ab, ist hier 
also nie fertiggestellt worden. A u c h die Ost-Stadt
mauer ist unvollendet geblieben. A n dieser Seite las
sen sich jedoch einige aufschlussreiche Deta i ls fest
stellen (Abb . 40, l inks): 

a: Abdrehen der Stadtmauer «... mi t e inem W i n k e l 
v o n etwa 50 G r a d v o n ihrer bisherigen R ich tung 
e i n w ä r t s ( südwes t l i ch ) u n d setzt sich i n der neuen 
R i c h t u n g noch 21 m f o r t » 1 4 1 . 

b: « D a n n aber br icht sie ab u n d zwar, wie s ich aus 
der glatten F l ä c h e ihres Querschnittes ergab, nicht 
etwa i n Folge einer s p ä t e r e n Z e r s t ö r u n g , sondern 
nach ihrer u r s p r ü n g l i c h e n B e s c h a f f e n h e i t » 1 4 2 . 

c: Vio lenbachta l . B i s heute fehlen Befunde für eine 
Ü b e r b r ü c k u n g dieses T a l e s 1 4 3 . 

d: H i e r br icht die Stadtmauer ab respektive verl ieren 
sich die Befunde der untersten Fundamentsch ich
ten i m G e l ä n d e 1 4 4 . Z u diesem Bere ich schreibt T h . 
Burckhard t -Biedermann: «... eine deutliche A b 
weichung w e s t w ä r t s ; wie stark sie sei, ist ungewiss, 
we i l die Mauerf lucht nicht mehr erhalten ist; sie 
b e t r ä g t aber mindestens 1 m auf diese Strecke v o n 
9 S c h r i t t e n » 1 4 5 . D a n ä h e r e Angaben fehlen u n d 
heute eine N a c h p r ü f u n g nicht mehr m ö g l i c h i s t 1 4 6 , 
bleibt ungewiss, ob sich hier evtl . noch ein weite
rer W i n k e l der Stadtmauer befunden hat. 

e: West-Stadtmauer. N i c h t auszuschliessen ist vor
läufig die M ö g l i c h k e i t v o n erhaltener Ho lz funda -

t ion unter e inem T e i l der Stadtmauer, da hier z .T . 
sumpfiges G e l ä n d e vorgelegen ha t 1 4 7 . I m stadtsei-
tigen Bere ich ist e in T ö p f e r o f e n gefunden worden, 
dessen Dat ie rung noch unbekannt ist, mög l i che r 
weise aber ins 1. Jh . n .Chr . g e h ö r t 1 4 8 . 

D i e West-Stadtmauer w i r d heute i n der N o r d h ä l f t e 
v o m Autobahneinschni t t durchschlagen 1 4 9 . D i e rest
l ichen Mauer te i le liegen heute wieder unter landwir t 
schaftl ichem Gebie t (Abb. 41). 

F ü r die bisher bekannten Stadtmauerabschnitte 
s ind u n g e f ä h r 12000 m 3 Maue rwerk verbaut wor
d e n 1 5 0 . 

S t a d t m a u e r t ü r m e 

I m folgenden soll untersucht werden, wie weit die 
«Vorschr i f ten» V i t r u v s b e i m B a u der Augster Stadt
mauer befolgt worden s ind. V i t r u v schreibt: 
1. Buch, 2: Ferner müssen Türme nach aussen vorgebaut werden, 

damit die Feinde, wenn sich einer im Ansturm der 
Stadt nähern will, von den Türmen her rechts und links 
in den offenen Flanken mit den Geschossen verwundet 
werden. 

1. Buch, 4: Die Zwischenräume zwischen den Türmen aber sind so 
zu machen, dass der eine Turm vom andern nicht wei
ter als einen Pfeilschuss entfernt ist, so dass, falls ein 
Turm bestürmt werden sollte, dann von den Türmen, 
die rechts und links liegen, mit Skorpionen und ande
ren Wurfmaschinen die Feinde zurückgeworfen wer
den. 

1. Buch, 5: Daher sind die Türme rund oder vieleckig anzulegen. 
Viereckige Türme zerstören nämlich die Belagerungs
maschinen schneller, weil die Widder die Ecken durch 
ihren Stoss zerbrechen. 

141 Burckhardt-Biedermann 1879, 6. - Vgl. dazu auch die Zeich
nungen mit der noch ungeklärten Eckbildung (kleines Kreisseg
ment von 1 m) Burckhardt-Biedermann, Akten, H5a, 12ff., 
Grabung 1878/79.54 sowie Stehlin/Clareboets 1994, Abb. 18. -
Das südliche Mauerstück (zwischen dem Osttor und diesem 
Winkel) liegt gegenüber dem nördlichen Ostmauerstück leicht 
aus der Flucht. Möglicherweise ein weiterer Hinweis auf Arbei
ten von weniger professionellen Vermessungs- und Bautrupps. 

142 Burckhardt-Biedermann 1879, 6. 
143 Schaub 1993, 138.140. - Auch die historische Interpretation 

spricht eher gegen die aufwendige Vollendung dieses Teils der 
Stadtmauer. Aus diesem Grunde ist auch die Interpretation 
vom M . Pignolet, Essai de restitution de l'entrée du Fielenbach 
en travers de la muraille d'Augusta Raurica. JbAK 2, 1982, 
55ff. abzulehnen. 

144 Grabungen 1879/80.01 und 1974.11. 
145 Burckhardt-Biedermann, Akten, H5a, 22 und Burckhardt-Bie

dermann 1879, 7: «... hört die Mauerspur auf, doch so, dass 
man eine beginnende westliche Wendung derselben wahr
nimmt». 

146 Die Befunde wurden durch die Überbauung Liebrüti zerstört. 
147 Vgl. Anm. 42. 
148 A. R. Furger, Die Töpfereibetriebe von Augusta Raurica. JbAK 

12, 1991, 259ff. bes. 264 Nr. 1. - Die im Osttorareal gefundenen 
Töpferöfen liegen ausserhalb der Stadtmauer. 

149 Der restaurierte Mauerquerschnitt ist an der südlichen Bö
schung der N2 in Richtung Bern/Luzern sichtbar. 

150 Inklusive Türme, Fundamente, aufgehendes Mauerwerk von 
ca. 5,5 m Höhe und Zinnen. - Das Volumen für die Stadtmauer 
von Trier berechnete man auf fast 200000 m 3 (L. Dahm, Trier 
- Stadt und Leben in römischer Zeit [Trier 1991]); für die 
Mauer des Castrum Rauracence in Kaiseraugst berechnete 
M . Martin 20000 m 3 (M. Martin, Die Zeit um 400. In: Ur- und 
frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz 5 [Basel 1975] 
17Iff. mit Anm. 2). 



AUGUSTA RAURICA AVENTICUM 

OSTTOR 

A b b . 40 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). Grundr issvergle ich v o n Augusta R a u r i c a und A v e n t i c u m . Z u den 
einzelnen Buchstaben vgl . Text . Beachte die Stadtmauerwinkel be i a u n d d. Vergleiche die prakt isch 
ü b e r e i n s t i m m e n d e n W i n k e l be i der Stadtmauer n ö r d l i c h u n d süd l i ch des Osttores v o n A v e n t i c u m . 
M . 1:30000. 

A b b . 41 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). D e r Pfe i l 
• zeigt den V e r l a u f der West-Stadtmauer, die 

heute wieder unter landwirtschaft l ichem 
Gebie t liegt. D e r bewaldete H ö h e n z u g i m 
Hin te rg rund befindet sich bereits i n 
Deutschland. A m rechten B i l d r a n d ist die 
rekonstruierte Fassade des Forum-Tempe l s 
z u erkennen. B l i c k gegen Nordwesten . 
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Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). M e t r o l o 
gisches Planschema aller S t a d t m a u e r t ü r m e 
v o n Augusta R a u r i c a (Nr . 1-6) sowie als 
Verg le ich der T u r m «Torna l l az» v o n A v e n 
t i c u m (Nr . 7). Masse i n cm. ( D a für die ein
zelnen T ü r m e z .T. zwischen den diversen 
P l ä n e n sowie den Vermassungen i n den 
verschiedenen Ber ichten kleinere Differen
zen bestehen, ist e in ü b e r e i n s t i m m e n d e r 
Verg le ich der Dis tanzen i n kleinsten E i n 
heiten nicht mög l i ch ) . Z u den einzelnen 
N u m m e r n vgl . jeweils den Text . M . 1:250. 

Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). R e k o n 
struktionsversuch des ant iken Baukonzep
tes eines h u f e i s e n f ö r m i g e n Stadtmauertur
mes v o n Augusta Raur i ca . M . 1:100. 
Das Z e n t r u m (Z) für den Zirkelschlag be
findet sich 5 r ö m i s c h e Fuss v o r dem aufge
henden Mauerwerk bzw. ca. 4 Fuss vo r der 
u n r e g e l m ä s s i g e n Fundamentkante der 
Stadtmauer. V o n diesem Punk t ausgehend 
s ind Kre i se v o n 6 Fuss für die T u r m i n n e n 
seite bzw. 10 Fuss für die Turmaussenseite 
gezogen worden. D e r T u r m hat Aussen-
masse v o n 20 auf 15 Fuss bzw. 14 Fuss ab 
Fundament . Diese Masse beziehen sich auf 
das Turmfundament ; das aufgehende 
Mauerwerk w i r d 3,5 r ö m i s c h e Fuss breit ge
wesen sein. D i e Turmmauerschenkel s ind 
b e i m Anschluss an die Stadtmauer z .T . ge
öffnet, rechtwinkl ig oder einziehend. 
D i e S t a d t m a u e r t ü r m e auf der Ostseite s ind 
sehr ä h n l i c h u n d rege lmäss ig gebaut (vgl. 
N r . 1-3 auf A b b . 42). Diejenigen der West
seite s ind i n der F o r m u n d den Massen et
was unterschiedl ich (vgl. N r . 4-6 auf 
A b b . 42). Diese U n r e g e l m ä s s i g k e i t e n k ö n n 
ten e in weiteres Indiz für die etwas s p ä t e r e 
Bauzei t der West-Stadtmauer sein (s. oben). 



I m Gegensatz z u V i t r u v s «Vorschr i f ten» liegen i n A u 
gusta R a u r i c a beide bis heute an der Umfassungs
mauer gefundenen T ü r m e an der Innenseite der 
Stadtmauer (Abb. I ) 1 5 1 . D i e Metro logie aller Stadt
m a u e r t ü r m e v o n Augusta R a u r i c a ist i n A b b i l d u n g 
42,1-6 festgehalten. Z u m Vergle ich der Augster 
T ü r m e ist auch der T u r m «Torna l laz» i n A v e n t i c u m 
abgebildet (Abb. 42,7). 

A u f A b b i l d u n g 43 w i r d das den ant iken P lanern 
zugrunde liegende Baukonzept eines h u f e i s e n f ö r m i 
gen Augster Stadtmauerturms zu rekonstruieren ver
sucht. D i e T u r m f o r m basiert auf e inem Zirkelschlag 
v o n 6 bzw. 10 r ö m i s c h e n Fuss; das Kre i s zen t rum liegt 
5 r ö m i s c h e Fuss vo r der Stadtmauerf lucht 1 5 2 . 

D i e F o r m des Turmes auf der Innenseite der Ost-
Stadtmauer ist h u f e i s e n f ö r m i g (Abb. 42,1). N a c h den 
P l ä n e n der Grabung 1972.05 k ö n n t e dieser T u r m i m 
V e r b a n d mi t der Stadtmauer errichtet worden sein. 
D ie s w ä r e e in weiteres Ind iz dafür , dass u r s p r ü n g l i c h 
andere T o r t ü r m e geplant waren. D e r T u r m an der 
Innenseite der West-Stadtmauer ist j edoch aufgrund 
der vorhandenen Planunterlagen r u n d (Abb . 42 ,6 ) 1 5 3 

u n d somit der einzige aller bisher nachgewiesenen 
Augster S t a d t m a u e r t ü r m e , dessen Grundr i s s nicht 
h u f e i s e n f ö r m i g ist. 

A u c h i n A v e n t i c u m s ind die T ü r m e h u f e i s e n f ö r m i g 
an die Innenseite der Stadtmauer angebaut 1 5 4 . 

B e i den T ü r m e n i n Äugs t ist bis heute ke in eindeu
tiger Ziegelversturz nachgewiesen. D o c h s ind i n A n a 
logie zu A v e n c h e s 1 5 5 u n d aufgrund der k l imat i schen 
Bedingungen (Witterungsschutz) auch für Äugs t 
T u r m d ä c h e r z u rekonstruieren. 

D i e innen an die Stadtmauer angebauten T ü r m e i n 
Äugs t werden als T r e p p e n a u f g ä n g e z u interpretieren 
sein. M ö g l i c h e r w e i s e befanden sich i m Erdgeschoss 
der T ü r m e auch bescheidene R ä u m l i c h k e i t e n , die bei 
Bedarfsfall - wenn die M a u e r vollendet worden 
w ä r e - für die Unterbr ingung v o n Wachmannschaf
ten h ä t t e n verwendet werden k ö n n e n . Das D a c h - als 
Schutz der T r e p p e n a u f g ä n g e - hat den Wehrgang 
w o h l nur soweit übe r r ag t , dass der T u r m auf dieser 
H ö h e problemlos durchquert werden konnte. Somi t 
w i r d b e i m B l i c k v o n der Feldseite an den Stadt
mauer turm das D a c h den Z innenkranz an H ö h e nur 
wenig ü b e r r a g t haben (vgl. A b b . 38 ) 1 5 6 . 

D i e L ä n g e n der T e i l s t ü c k e der beiden Augster 
Stadtmauern s ind i n A b b i l d u n g 44 festgehalten 1 5 7 . 
D i e A b s t ä n d e v o n T u r m m i t t e zu T u r m m i t t e (Abb. 
44,a) k ö n n t e n i n Augusta R a u r i c a rund 300 r ö m i s c h e 
Fuss (etwa 90 m) betragen haben. In A v e n t i c u m 
var i ieren die Turmdis tanzen zwischen 60 u n d fast 
90 m 1 5 8 . 

D i e G e s a m t l ä n g e beider Augster Stadtmauer-Tei l 
s tücke b e t r ä g t r und 0,88 k m . In A v e n t i c u m w i r d die 
G e s a m t l ä n g e der Stadtmauer mi t etwas mehr als 
5,5 k m angegeben 1 5 9 . 

H a l b k r e i s f ö r m i g e T ü r m e s ind v o n vie len, j edoch 
meist s p ä t r ö m i s c h e n Stadtmauern bekannt; sie befin
den sich dort an der Maueraussenseite (Feldseite). 
A u f der Innenseite angebaute S t a d t m a u e r t ü r m e s ind 
i n dieser A r t nur i n A v e n t i c u m u n d Augusta R a u r i c a 
nachgewiesen 1 6 0 , was wieder die Gemeinsamkei t be i 
der Stadtmauern betont. 

V i a sagular i s 1 6 1 

I m Süd te i l des Osttores konnte ke in g rösse re r F lä 
chenabtrag d u r c h g e f ü h r t werden (Grabung 1993.52), 
u n d die Stratigraphie i n P r o f i l 4 (Abb . 19) erlaubt 
bezüg l i ch einer Strasse keine klare Aussage. Deshalb 
sei hier auf die Grabung des Jahres 1966 ve rwiesen 1 6 2 . 
Dama l s konnten die Reste einer Strasse (sogenannte 
Ostmauerstrasse) ü b e r eine L ä n g e v o n rund 4 m nach
gewiesen werden. Es k ö n n t e sich hier u m die soge
nannte via sagularis handeln, deren Trassee freiblei
ben musste, u m jederzeit Transporte und Truppen
verschiebungen z u e r m ö g l i c h e n . E ine ä h n l i c h e , etwas 
breitere Strasse (sogenannte Westmauerstrasse) 
wurde auch auf der Innenseite der West-Stadtmauer 
nachgewiesen (Abb . 1). D u r c h einen Verz i ch t auf den 
hinter der Stadtmauer a n g e s c h ü t t e t e n E r d w a l l konnte 
v i e l nutzbare F l ä c h e für das Stadtgebiet erhalten re
spektive gewonnen werden. 

B e i den To ren werden sich - mindestens zeit
weise - auch Z o l l - u n d Wachmannschaften aufgehal
ten haben. V o r u n d hinter den To ren ist auch mi t 
Stauraum für Fahrzeuge z u rechnen. D e r gröss te T e i l 
des Warenumschlages (evtl. auch M ä r k t e ) w i r d sich i n 
der N ä h e des West- u n d Osttores abgewickelt haben. 
Dies bedingte eine entsprechende Infrastruktur wie 
Stäl le , Lagerschuppen usw. 

E ine weitere Strasse, deren exakte Interpretation 
vor läuf ig noch nicht m ö g l i c h ist, befindet sich i m G e 
biet der Ü b e r b a u u n g «Liebrüt i» nordseit ig an den 
Stadtmauerturm anschliessend (Abb . I ) 1 6 3 . Dieser 
K i e s k ö r p e r führ t prakt isch rechtwinkl ig durch die 
Stadtmauer. D a die Befunde jedoch weitgehend ero
diert und/oder dem Steinraub z u m Opfer gefallen 
s ind, fehlt die stratigraphische V e r b i n d u n g der 
Strasse zur Stadtmauer, somit ist die exakte zeit l iche 
E ino rdnung k a u m mehr mög l i ch . Interessant ist die 
Lage der Strasse bei e inem T u r m : eine allfällige Ü b e r 
wachung des Durchganges w ä r e dami t wehrtechnisch 
v e r n ü n f t i g gelöst . D i e F u n k t i o n dieser Strasse k ö n n t e 
der Erschliessung der Ebene zwischen Stadtmauer 
u n d Vio lenbach ta l gedient haben. A u f der Ostseite 
trifft die S t r a s s e n v e r l ä n g e r u n g auf das Tempelareal 
« Im Sager» (Abb. 1). 

151 Zu den Tortürmen vgl. oben. 
152 Vgl. unten mit Anm. 160. 
153 Grabung 1917.53. 
154 Schwarz 1964, 21 (hier auch der Hinweis auf einen älteren 

kleinen halbkreisförmigen Turm in Turm Nr. 1 von Aventi
cum) sowie Bögli 1984, 43. 

155 Schwarz 1964, 27 und Bögli 1984, 43. 
156 Vgl. u.a. Schwarz 1964, 18 sowie das Mosaik von Orbe (VD); 

(V. von Gunzenbach, Die römischen Mosaiken der Schweiz. 
Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 13 [Ba
sel 1961] Taf. 59) und Forrer 1927, 61. Bei den zwei Türmen 
entlang der West- und Ost-Stadtmauer wären theoretisch auch 
nach innen (Stadtseite) geneigte Pultdächer möglich. 

157 Massangabe: Durchschnittswerte, gemessen aufgrund aller vor
handenen Planunterlagen. 

158 Bögli 1984, 44. 
159 Bögli 1984, 43. 
160 Vgl. u.a. Berger et al. 1985, 20 mit Anm. 37-39. 
161 Transport- und Versorgungsstrasse entlang der Stadtmauer-In

nenseite (nach Süssenbach 1981, 43). 
162 Berger et al. 1985, 21f. (Grabung 1966.56). 
163 Grabung 1972.05, bei Turm Nr. 1 auf Abb. 42. 



A b b . 44 Äugst , Ost tor (Grabung 1993.52). West- u n d Ost-Stadtmauer. G e s a m t l ä n g e : 880 m . M . 1: 7500. 
Ost-Stadtmauer: Die nachgewiesene Gesamtdistanz beträgt 501 m (inkl. Winkelstück im Süden und Unterbruch durch das 
Violenbachtal). Rund 90 m südlich des Osttores winkelt die Mauer ab und setzt sich noch 21 m weiter fort. Das auf einer Linie 
liegende Mauerstück von rund 481 m Länge entspricht ca. 1600 römischen Fuss. 
West-Stadtmauer: Die nachgewiesenen Gesamtdistanz beträgt hier 380 m. 
a: Bezeichnet eine Distanz, die sich jeweils auf der West- und Ostseite wiederholt. Sie markiert anscheinend den Zwischenraum 
von Turmmitte zu Turmmitte. An den übrigen Schnittpunkten könnten Türme geplant gewesen sein, die dann durch den 
Abbruch der Bauarbeiten jedoch nicht mehr errichtet worden sind. Die Distanz beträgt jeweils zwischen 90 und 92,5 m. 
Möglicherweise sind in Augusta Raurica also Türme im Abstand von rund 300 römischen Fuss geplant gewesen. 
Inwiefern diese Strecken bei «a» nun auch als Baulose jeweils einer Equipe zu interpretieren sind, bleibt vorläufig hypothetisch. 

Stadtmauergraben 

D e r feldseitig vo r einer Stadtmauer ausgehobene G r a 
ben hat vo r a l lem die Aufgabe, Angriffe durch Rei te
rei und Fussvolk sowie das H e r a n f ü h r e n v o n Belage
rungsmaschinen u n d E r s t ü r m u n g s p l a t t f o r m e n z u ver
h indern . Besonders be i Kas te l len kann dieses A n n ä 
herungshindernis sogar zu mehrfachen Grabensyste
men erweitert sein. 

Das Vorhandense in eines Grabens kann aber auch 
nur einen symbol ischen Charakter haben. D ie s w i r d 
besonders dann der F a l l gewesen sein, wenn die G r a 
bend imens ion so k le in war, dass dami t k a u m eine 
wehrhafte F u n k t i o n erreicht werden konnte. 

Ent lang der Augster Stadtmauer ist bis heute ke in 
Stadtmauergraben nachgewiesen worden. Einze lne 
Hinwei se dazu m ü s s e n noch genauer untersucht wer
den, u m Kla rhe i t z u gewinnen. So befand sich vo r 



d e m B a u der Venusstrasse (bis z u m Jahre 1969) eine 
Senke zwischen Stadtmauer u n d G r a b m a l 1 6 4 . O b es 
sich hier nun t a t s äch l i ch u m die verschliffenen Reste 
des Stadtmauergrabens handelt, bleibt vor läuf ig 
hypothetisch u n d k ö n n t e nur durch aufwendige Son
dierungen abgek lä r t werden. 

I m Jahre 1974 wurde i m Gebie t «Liebrüt i» ein k le i 
ner Spitzgraben festgestellt. E r befindet sich auf der 
Aussenseite der Ost-Stadtmauer knapp süd l i ch des 
Turmes (Abb . 1) u n d rund 2,5 m ös t l ich der M a u e r 1 6 5 . 
D e r Graben ist ca. 3,5 m breit und etwas mehr als 
1,5 m tief. D i e Stratigraphie zeigt jedoch, dass er ent
schieden jünger als die Stadtmauer ist u n d wahr
scheinl ich i n die f rühe Neuzei t g e h ö r t 1 6 6 . Bemerkens
wert ist die Pa ra l l e l i t ä t des Grabens m i t der r ö m i 
schen Stadtmauer. D i e zerfallene M a u e r ist bis i n die 
f rühe Neuzei t als W a l l sichtbar gewesen 1 6 7 u n d b e i m 
B a u einer Schanze offenbar als w i l l kommener Be
standteil integriert worden. 

A u c h auf der Aussenseite der West-Stadtmauer 
wurde bis heute nirgends ein Stadtmauergraben fest
gestell t 1 6 8 . H i e r k ö n n t e n jedoch evtl . vorhanden gewe
sene Spuren i n nachantiker Ze i t durch massive A n 
schwemmungen ü b e r d e c k t worden s e i n 1 6 9 . 

Fal ls entlang der Stadtmauer von Augusta R a u r i c a 
ü b e r h a u p t je ein Graben vorhanden gewesen ist, 
dü r f t e er s icherl ich nur eine symbolische F u n k t i o n -
ä h n l i c h wie i n A v e n t i c u m 1 7 0 - gehabt haben. 

Exkurs 2: unvollendete Stadtmauern und Toranlagen 
sowie andere öffentliche Bauwerke 

D i e Stadtmauer ist bis heute nur an der West- u n d 
Ostseite v o n Augusta R a u r i c a nachgewiesen worden. 
M i t grosser Wahrschein l ichkei t werden auch keine 
wesentlichen neuen Abschni t te dieser M a u e r mehr 
gefunden werden k ö n n e n 1 7 1 . A u c h wenn be i einer zu 
künf t igen Grabung noch kleine E r g ä n z u n g e n z u m 
Maue rve r l au f m ö g l i c h w ä r e n , bleibt sicher die Tatsa
che bestehen, dass die Stadtmauer v o n Augusta R a u 
r ica nie vollendet worden i s t 1 7 2 . 

D i e Si tua t ion unvollendeter Bauwerke sowie A b 
bruch u n d Ä n d e r u n g e n v o n Bauprojekten w i r d auch 
i n der A n t i k e öf ters vorgekommen sein. D i e Aussage 
v o n R . Schultze hat nach wie vo r ihre Gü l t igke i t : «Mi t 
den Tatsachen des Ü b e r h o l t w e r d e n s des u r s p r ü n g 
l ichen Zweckes eines Bauwerkes noch w ä h r e n d der 
B a u a u s f ü h r u n g und das Versiegen der M i t t e l z u sei
ner Vo l l endung muss j a bei sehr v ie len Bauten alter 
u n d neuer Ze i t v ie l häuf iger , als man gemeinhin an
n immt , gerechnet w e r d e n » 1 7 3 . 

Unvo l l ende t gebliebene Bauwerke, erst s p ä t e r er
g ä n z t e Bauten oder F u n k t i o n s ä n d e r u n g e n sowie Zer
fall u n d z .T . s p ä t e r e n Wiederaufbau kennt m a n z . B . 
aus 1 7 4 : 
• Aguntum (Österreich): Die Stadtmauer wurde unter Hadrian be

gonnen, blieb unvollendet und wurde erst im 3. Jh. fertiggestellt175. 
• Aosta (Italien), Porta Praetoria: Nachträgliche Verkleidung des 

Tores mit Marmor1 7 6. 
• Arles (Frankreich): Situation wahrscheinlich ähnlich wie in Nî

mes: ein späterer Ausbau zu einer Torburg war bei Bedarf immer 
noch möglich1 7 7. 

• Asseria (Griechenland): Abbruch des alten Tores und Bau eines 
Prunktores178. 

• Augst (Schweiz), Ost- und Westtor sowie Stadtmauer: Abbruch 
und Änderung der grossen Torprojekte zu bescheideneren Eingän
gen. Stadtmauerstücke nur auf der West- und Ostseite, an den 
Nord- und Südenden blieben die Mauern jeweils unvollendet. 

164 Vgl. Abb. 1 und Schaub 1991, 244 mit Abb. 17 sowie Schaub 
1993, 145 mit Abb. 14. 

165 Zur Distanz Mauer-Stadtgraben: Eine Berme muss aus bau
technischen Gründen immer vorhanden sein, da sonst die Sta
tik der Mauer im Falle des Unterspülens und Ausbrechens zu 
stark gefährdet wäre. 

166 Vgl. Plan 1974.11.400, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst. Es könnte sich um eine Schanze des 17./18. Jh. handeln 
(dazu auch C. Clareboets, M. Schaub, Antike und neuzeitliche 
Wehrbauten in und um Augst. JbAK 11, 1990, 17Iff. bes. 174 
und Laur-Belart/Berger 1988, 40). 

167 Dieses Gebiet hiess vor der Überbauung der Liebrüti «Auf der 
Mauer». 

168 Vgl. Burckhardt-Biedermann 1879, 30. 
169 Die römische Wasserleitung am Birchhang wird wohl gegen 

Ende des 3. Jh. n.Chr. nicht mehr systematisch kontrolliert und 
ausgebessert worden sein. Die Bedrohung durch die Alaman-
nen und die Unruhen während des gallischen Sonderreiches 
hatten zur Befestigung des Kastelenhügels geführt, nachdem 
ein Grossteil der Einwohner geflohen war. Die Siedlungstätig
keit hat sich etwas später in und um das neu erbaute Kastell 
Kaiseraugst (am Rhein) verlagert. In der Oberstadt lassen sich 
ab dieser Zeit nur noch ganz vereinzelt Aktivitäten nachweisen. 
In spätrömisch-frühmittelalterlicher Zeit ist es dann zu einem 
Bruch der nicht mehr unterhaltenen Wasserleitung am Birch
hang und nachfolgend zu grossen Abschwemmungen des hang-
abwärts liegenden Geländes gekommen. Dieses Material ist 
wahrscheinlich entlang der noch stehenden (und kanalisierend 
wirkenden) West-Stadtmauer geführt, z.T. abgelagert und mög
licherweise via Amphitheater (Sichelengraben) und durch den 
knapp südlich gelegenen Hangeinschnitt (Winkel-Grienholden) 
vom Oberstadtplateau in die Ergolzniederung geschwemmt 
worden. Dieses im Bereich der West-Stadtmauer abgelagerte 
Material könnte alle Spuren eines vorhanden gewesenen Stadt
mauergrabens aufgefüllt und zugedeckt haben. Auch hier könn
ten nur gezielte Untersuchungen weiterhelfen. Schaub 1993, 
152; P.-A. Schwarz (mit einem Beitrag von M . Schaub), Die 
spätrömische Befestigung auf Kastelen in Augst BL - Ein Vor
bericht. JbAK 11, Liestal 1990, 25ff. sowie besonders C. Clare
boets, Topochronologie von Augusta Raurica. JbAK 15, 1994, 
239ff. bes. Abb. 5 (in diesem Band). 

170 Schwarz 1964, 18 und Bögli 1984, 44. 
171 Schon Th. Burckhardt-Biedermann, K. Stehlin und R. Laur-Be

lart konnten trotz etlicher Sondierungen keine weiteren Stadt
mauerreste nachweisen. - Wie weit gegen den Birchhügel hin 
noch unentdeckte Befunde vorhanden wären, ist wegen Ero
sion und nachrömischen Anschwemmungen an diesem Abhang 
nur schwer abzuschätzen. 

172 Vgl. oben mit Anm. 118. 
173 Schultze 1910, 306. 
174 Weitergehende Literatur zu den einzelnen Städten siehe unter 

den angegebenen Autoren. Eine umfassende Untersuchung der 
einzelnen Bauten (Datierungen, historische Situation, Bau
untersuchung usw.) ist im Rahmen dieses Aufsatzes nicht mög
lich, wäre jedoch sehr interessant und aufschlussreich. 

175 Pauly 1979, Sp. 149f. - Aus Aguntum ist auch der interessante 
Fund eines Dachziegels mit Einritzungen des Stadtplanes be
kannt. Abgebildet sind darauf auch Teile der Stadtmauer und 
eine Toranlage. Die Echtheit ist jedoch nicht unumstritten. Zu 
diesem Objekt vgl. J. P. Heisel, Antike Bauzeichnungen (Darm
stadt 1993) 197 (dort auch weiterführende Literatur). 

176 Kahler 1942, 74; 88. 
177 Kahler 1942, 29; 89. 
178 Kahler 1942, 74. 



• Autun (Frankreich), Porte St. André: Änderung des Bauprojek
tes179. 

• Benevagienna (Italien): Offenbar unvollendet gebliebene Stadt
mauer180. 

• Como (Italien): «... zunächst die Türme und den feldseitigen und 
erst später den rückwärtigen Tortrakt errichtete, ...» Bei Kriegsge
fahr wieder Instandstellen des Tores181. 

• Fano (Italien): Situation des Tores ähnlich wie in Como und Tu
rin 1 8 2 . 

• Nîmes (Frankreich), Augustustor: «Ein rückwärtiger Wehrgang 
war hier offenbar geplant, ist aber nicht zur Ausführung gekom
men» 1 8 3. 

• Orange (Frankreich): Bogen anstelle des Nordtores184. 
• Ostia (Italien), Porta Romana: Verkleidung des alten Tores mit 

Marmor1 8 5. 
• Pola (Kroatien): Unmittelbar hinter der Toranlage wurde ein Eh

renbogen errichtet, dessen Erbauer haben aufgrund seiner Lage 
eindeutig mit dem Abbruch des Tores gerechnet. Kriegsausbruch 
verhinderte jedoch den Abbruch der Toranlage186. 

• Pompeji (Italien): Die wahrscheinlich z.T. verfallene Stadtmauer 
wird wiederhergestellt und besser befestigt187. 

• Rimini (Italien): Abbruch des alten Tores und Bau eines Prunk
tores188. 

• Rom (Italien): «... dass man selbst die Mauern der Hauptstadt in 
Promenaden umwandelte, die Horaz in einer seiner Satiren be
singt. Dionys von Halikarnass beschreibt den Zustand der Befesti
gung zu dieser Zeit: Häuser waren von allen Seiten gegen die 
Mauer gebaut, so dass sie nur stellenweise zu erkennen war; alles 
um die Stadt war dicht besiedelt; sich ins Unendliche ausdehnend 
war sie gleichsam mit dem Lande verwoben. Die Befestigung war 
sinnlos geworden; die engen alten Torbauten wurden niederge
legt»1 8 9. 

• Timgad (Algerien): Ehrenbögen für Trajan und Antoninus Pius 
anstelle der Tore des aufgelassenen Lagerwalles190. 

• Turin (Italien), Porta Palatina: «... auch hier der Torhof nicht im 
Verband mit dem feldseitigen Torbau und den Türmen errichtet 
wurde, aber unmittelbar nach diesem entstanden sein wird» 1 9 1. 

• Verona (Italien): Verkleiden des alten Tores mit Marmor sowie 
Zerfall der Stadtmauer und später erneuter Wiederaufbau192. 

• Windisch (Schweiz): Restaurierung der verfallenen Lagermauern 
im dritten Jh. 1 9 3. Evtl. ebenfalls Windisch: Verfall der Lager
mauern im ersten Jh. 1 9 4. 

• Zara (Kroatien): evtl. nur Torbau, isoliert stehend, ohne Stadt
mauer195. 

Aufg rund einiger über l i e fe r t e r Texte antiker Schrift
steller haben w i r zudem Kenn tn i s einer ganzen Reihe 
v o n Fehl inves t i t ionen, g e ä n d e r t e n , v e r n a c h l ä s s i g t e n 
oder erst s p ä t e r wieder instandgestellten u n d vol len
deten Bauob jek ten 1 9 6 . 

D i e Ursachen waren vielfäl t iger Natur : 
- F e h l e i n s c h ä t z u n g der bautechnischen Grundlagen, 
- Ä n d e r u n g m i l i t ä r i s c h e r V e r h ä l t n i s s e sowie Rég le 

mente, 
- neue poli t ische Si tuat ion, 
- Verwendung der Gelder für andere Projekte, 
- Naturkatastrophen, 
- B r ä n d e , 
- oder ganz einfach Versiegen der Geldquel len . 

D ies alles füh r t e - wie z u m T e i l heute auch - zu B a u 
ruinen. A n deren A n b l i c k w i r d m a n sich schon i n der 
A n t i k e g e w ö h n t haben 1 9 7 , wie folgende Text stellen 
veranschaulichen. Nachfolgend eine kleine A u s w a h l 
antiker Zitate: 

• Stadtmauer und Stadtgraben: «Mit der Zeit legte sich seine Furcht 
etwas, und er gab sich mächtig Mühe, die notwendigsten Vorkeh
rungen zu treffen. Daher Hess er die mit Schutt zugeschütteten 
Gräben säubern und die Mauern, die zum grössten Teil infolge des 
langen Friedens vernachlässigt und eingestürzt waren, bis zu den 
Zinnen der hohen Türme wiederherstellen, wobei ihm seine 
Freude an der Bautätigkeit zustatten kam» 1 9 8. 

• Stadttor: «Ebenfalls wollte der Kaiser, als er von der genannten 
Stadt zum Heer abmarschierte, durch das Tor ausziehen, durch 
das er eingerückt war, um ein Zeichen zu bekommen, dass er bald 
nach Gallien zurückkehren werde. Noch während die vernachläs
sigte Stelle von angehäuftem Schutt gesäubert wurde, stürzte ein 
eisernes Schutzgitter, das den Ausgang sicherte, herab, und selbst 
ein grosses Aufgebot an Menschen konnte es mit aller Kraftan
strengung nicht von der Stelle rücken. Um dort den Tag nicht 
umsonst zu verbringen, zog der Kaiser wohl oder übel durch ein 
anderes Tor hinaus» 1 9 9. 

• Lagermauern: «Verderblich musste daher eine Schlacht gegen alt
gediente Truppen sein, der Ausgang einer Belagerung hinter alten 
zerfallenen Mauern unsicher»200. 

• Theater: «Das Theater von Nikaea, o Herr, das schon zum gröss
ten Teil erbaut, aber doch noch nicht vollendet ist, hat, wie ich 
höre - die Rechnung wurde nämlich noch nicht geprüft -, mehr als 
zehn Millionen Sesterzen verschlungen; ich fürchte - für nichts. Es 
zeigt nämlich ungeheure Risse, beginnt sich zu senken und klafft 
auseinander, sei es, dass der feuchte und weiche Boden, sei es, dass 
der lockere und morsche Stein selbst die Schuld trägt. Sicher ist es 
der Überlegung wert, ob man es fertig bauen oder so belassen oder 
gar zerstören soll. Denn die Pfeiler und Unterbauten, mit denen es 
immer wieder gestützt wird, scheinen mir eher kostspielig als 
dauerhaft»201. 

179 Kahler 1942, 29; 74; 90ff. und Schultze 1910, 306. 
180 Kahler 1942, 92; vgl. auch Berger et al. 1985, 60 Anm. 35. 
181 Kahler 1942, 72; 87; 92ff. 
182 Kahler 1942, 72; 94f. 
183 Kahler 1942, 29; 96ff. 
184 Kahler 1942, 74. 
185 Kahler 1942, 74; 98f. 
186 Kahler 1942, 73. 
187 Overbeck (wie Anm. 104) 43f. 
188 Kahler 1942, 74. 
189 Kahler 1942, 74. 
190 Kahler 1942, 74. 
191 Kahler 1942, 29; 72; 74; 101 f. 
192 Kahler 1942, 74; 83; 87; 102. 
193 G. Walser, Römische Inschriften in der Schweiz, 2. Teil: Nord

west- und Nordschweiz (Bern 1980) Nr. 155. 
194 Kahler 1942, 74 (beruft sich auf Tacitus, Historien, 1. Buch, 

68), die Lokalisierung des Ortes (nach Windisch) ist allerdings 
höchst unsicher (vgl. dazu u.a. W. Drack, R. Fellmann, Die 
Römer in der Schweiz [Stuttgart/Jona 1988] 50). 

195 Kahler 1942, 102f. 
196 Im Rahmen dieser Arbeit werden die Texte hier nur der The

matik entsprechend zitiert. 

197 In Augusta Raurica herrschte vor allem ab flavischer Zeit eine 
immense Bautätigkeit mit grossen und z.T. langdauernden 
Baustellen (z.B. Forum, Curia, Theater, Tempel, Stadtmauer 
usw.). Diese Bauvorhaben werden auch immer wieder zu 
Unannehmlichkeiten geführt haben. Es gab vielfachen Lärm, 
Staub und Schmutz sowie Materialtransporte, deren Wagen zu
gleich die Strassen verstopft haben werden. - Vgl. dazu jetzt 
auch A. R. Furger, Die urbanistische Entwicklung von Augusta 
Raurica vom 1. bis zum 3. Jahrhundert. JbAK 15, 1994, 29ff. 
bes. 32 (in diesem Band). Eine treffende Schilderung dieser 
Zustände findet sich u.a. in J. Carcopino, Rom - Leben und 
Kultur in der Kaiserzeit (Stuttgart 19771, 19862) 75ff. (dort 
auch weiterführende Literatur). 

198 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte, 29. Buch, 6, 11. 
199 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte, 30. Buch, 5, 17. 
200 Tacitus, Historien, 1. Buch, 68. 
201 Plinius der Jüngere, Briefe, 10. Buch, 39. - Zum Abbruch von 

kurz vorher erstellten «Amphitheater und Rennbahnen für 
Pferde» s. Cassius Dio, 78. Buch, 9 (vgl. G. Weber, Zur Vereh
rung des Apollo Grannus in Faimingen, zu Phoebiana und Ca-
racalla. In: J. Eingartner, P. Eschbaumer, G. Weber, Der römi
sche Tempelbezirk in Faimingen-Phoebiana. Limesforschun
gen 24 [Mainz 1993] 122f. Anm. 570 [mit Zitat]). 



Bad: «... sehe ich mich gezwungen, Dich zu bitten, Du mögest 
nicht nur wegen des Theaters, sondern auch wegen dieses Bades 
einen Architekten schicken, der zu schauen hätte, ob es nützlich 
sei, in Anbetracht der bereits entstandenen Kosten, diese Bauten 
auf alle Fälle nach dem ursprünglichen Plan zu Ende zu führen 
oder, was verbessert werden muss, in Ordnung zu bringen und, 
was geändert werden muss, zu ändern, damit wir nicht, während 
wir retten wollen, was schon ausgegeben wurde, das schlecht aus
geben, was man noch dazulegen muss» 2 0 2. 
Bad: «Als ich, o Herr, in Prusa Umschau hielt, wo das Bad, das Du 
gütigst gewährt hast, gebaut werden könnte, gefiel mir ein Platz, 
auf dem ein, wie ich höre, einst schönes, jetzt aber ganz verwahrlo
stes Haus steht. So werden wir nämlich erreichen, dass der häss-
lichste Ort der Stadt wieder ansehnlich und dass auch die Stadt 
selbst erweitert wird, ohne irgendwelche Gebäude abreissen zu 
müssen, sondern nur indem man die durch Alter baufälligen ver-
grössert und ausbessert. Mit diesem Haus hatte es aber folgende 
Bewandtnis: ... Daraus bezog die Stadt eine Zeitlang Einkünfte; 
später wurde das Haus nach und nach teils ausgeplündert, teils 
nicht mehr gepflegt und zerfiel ganz, zusammen mit dem Peristyl, 
und schon ist fast nichts mehr davon übrig ausser dem Grund und 
Boden»2 0 3. Antwortschreiben des Kaisers Trajan: «Wir sind ein
verstanden, in Prusa diesen Platz mit dem zerfallenen Haus, über 
den man, wie Du schreibst, verfügen kann, zur Errichtung eines 
Bades zu benutzen. Darüber hast Du Dich jedoch zu wenig genau 
ausgedrückt, ob der Claudiustempel im Peristyl wirklich erbaut 
wurde. Denn, wenn er erbaut wurde, mag er auch zerfallen sein, so 
ist ihm der Grund und Boden geweiht»204. 
Tempel: «Geht man aus dem Dionysion nach dem Markte, so ist 
zur rechten ein Tempel der Artemis Limnaia; dass die Decke ein
gestürzt ist, sieht man auf den ersten Blick; von dem Bilde aber 
können sie nicht angeben, weder ob es wo anders hingebracht 
worden, noch auf welche Art es daselbst zugrunde gegangen ist» 2 0 5. 
Weiter schreibt Pausanias: «Von dem Heratempel, welchen Adra-
stos erbaut, nicht weit entfernt ist ein Tempel des Apollo Kar-
neios; es stehen jedoch nur noch die Säulen; Wände und Dach 
findet man an ihm ebensowenig als am Tempel der Hera Prodro-
mia ...» 2 0 6. 
Pausanias über den Ort Nemea: «In ihm ist ein sehenswürdiger 
Tempel des Nemeischen Zeus, ausser dass die Decke eingestürzt 
und die Bildsäule nicht mehr vorhanden ist» 2 0 7. 
Plinius der Jüngere über Nikomedia: «Vor meiner Ankunft, o 
Herr, begann man in Nikomedia dem alten Forum ein neues anzu
bauen, an dessen einer Ecke ein uralter Tempel der Grossen Mut
ter steht, der entweder umgebaut oder verlegt werden muss, vor 
allem deswegen, weil er viel tiefer liegt als die Anlage, die sich jetzt 
hoch erhebt. ... Überlege Dir also, o Herr, ob Du es für möglich 
hältst, dass das Heiligtum, von dem keine Urkunde vorhanden ist, 
ohne Verstoss gegen religiöse Vorschriften verlegt werden kann -
im übrigen wäre eine solche Verlegung sehr zweckmässig, falls 
keine religiösen Vorschriften diese verhindern»2 0 8. Kaiser Trajan 

erlaubte die Verlegung des Tempels, falls der Standort dies erfor
dere. 

• Wasserleitung: «Die Stadt Nikomedia hat, o Herr, drei Millionen 
dreihundertachtzehntausend Sesterzen für eine Wasserleitung 
ausgegeben, die bis jetzt nicht vollendet ist, liegen gelassen, ja 
sogar zerstört wurde; für eine andere Leitung wiederum wurden 
zweihunderttausend Sesterzen bezahlt. Da auch diese nicht fertig
gestellt wurde, ist eine neue Ausgabe nötig, damit die Leute, die 
schon so viel Geld verschleuderten, Wasser haben» 2 0 9. 

• Kanal: «Ich finde in der Umgebung einen von einem König ange
legten Kanal, doch ist ungewiss, ob zur Aufnahme des Wassers aus 
den umliegenden Äckern bestimmt oder um den See mit einem 
Fluss zu verbinden; er ist nämlich unvollendet. Auch dies ist zwei
felhaft, ob die Arbeit wegen des Königs Tod unterbrochen wurde 
oder ob man am Erfolg des Baues zweifelte. Aber gerade deshalb -
Du wirst nämlich erlauben, dass ich ergeizig bin für Deinen Ruhm 
- reizt und lockt es mich, von Dir vollendet zu wünschen, was 
Könige nur begonnen hatten» 2 1 0. 

• Tunnel: für eine Wasserleitung. Auf der Inschrift eines Gedenk
steins schreibt Nonius Datus: «Er hat mich zu einem Berg geführt, 
wo sie ... verzweifelt klagten, den Tunnelbau dieses misslungenen 
Bauwerkes ... aufgeben zu müssen, weil der Vortrieb der beiden 
Stollen bereits länger ausgeführt war, als der Berg breit war» 2 1 1. 
Dank der Ingenieurleistung des Nonius Datus konnte die Wasser
leitung nach der Korrektur in Betrieb genommen werden. 

• Ruinen: Sanierung eines von Ruinen bedeckten verschmutzten 
Platzes212. 

• Ruinen: Der Codex Theodosianus erlaubt das Bauen auf einem 
von Ruinen bedeckten Terrain in Rom 2 1 3 . 

• Ruinen: Kaiser Vespasian hat ein Stadtverschönerungsgesetz er
lassen, weil es in der Stadt Rom viele Spuren alter Brände und 
Ruinen gab214. 

Sowie stellvertretend aus s p ä t r ö m i s c h e r Zei t : 

• Verlassene Stadt (Aventicum): «... Aventicum, eine zwar verlas
sene, früher aber nicht unbedeutende Stadt, wie die halbeinge
stürzten Gebäude auch jetzt noch bezeugen»215. 

• Verlassene Stadt (Carnuntum): «Dann zog er in die illyrische Stadt 
Carnuntum ein, die zwar jetzt verlassen und ungepflegt, jedoch für 
den Führer eines Heeres äusserst günstig gelegen war» 2 1 6. 

202 Plinius der Jüngere, Briefe, 10. Buch, 39. 
203 Plinius der Jüngere, Briefe, 10. Buch, 70. 
204 Plinius der Jüngere, Briefe, 10. Buch, 7.1. 
205 Pausanias, 2. Buch, 7, 6. 
206 Pausanias, 2. Buch, 11, 2. 
207 Pausanias, 2. Buch, 15, 2. 
208 Plinius der Jüngere, Briefe, 10. Buch, 49. 
209 Plinius der Jüngere, Briefe, 10. Buch, 37. 
210 Plinius der Jüngere, Briefe, 10. Buch, 41. 
211 CIL VIII. 1 2728; K. Greve, Planung und Trassierung römischer 

Wasserleitungen (Wiesbaden 19922) 70ff., Zitat aus dem Latei
nischen übersetzt von B. Beyer, nach technischen Gesichts
punkten überarbeitet von K. Greve. 

212 H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae (Berlin 19622) Nr. 
5907. 

213 Cod. Theodosianus, 15. Buch, 1, 4. 
214 Zusammenstellung dieser stadtrömischen Zeugnisse in 

L. Homo, Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité (Pa
ris 1951) 495ff; die Hinweise zu Dessau, L. Homo und zum 
Cod. Theodosianus verdanke ich G. E. Thüry. 

215 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte, 15. Buch, 11, 
12. 

216 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte, 30. Buch, 5, 2. 



Die Zeit nach Abschluss der Bauarbeiten am Osttor217 

N a c h d e m die Bauarbei ten an der Stadtmauer abge
brochen worden waren, bestand die Mög l i chke i t , die 
F l ä c h e an der Mauer innensei te z u ü b e r b a u e n (Mauer 
11 u n d z u g e h ö r e n d e Baustrukturen). A u f der Innen
seite der Stadtmauer bi ldeten sich diverse Siedlungs
schichten, u n d b e i m Osttor wurde die T ü r e i n den 
N o r d t u r m auf recht grobe A r t zugemauert (Abb. 16 
u n d 30 ) 2 1 8 . 

Befunde 

Profil 1 (Abb. 6): 
E twa 1,6 m v o n der Innenseite der Stadtmauer ent
fernt haben sich verschiedene G e h - u n d P ian iehor i 
zonte gebildet (Schicht 8). Diese z u m Zwischenraum 
(«Kor r ido r» ) abfallenden Schichten k ö n n t e n durch 
das Entfernen v o n Kons t rukt ions te i len (z .B. z u m 
Wiedergebrauch entnommene Schwellbalken) ent
standen sein. In Schicht 9 findet sich M a t e r i a l v o n 
H a n d w e r k u n d Gewerbe (verziegelte L e h m s t ü c k e , 
M ö r t e l b ä n d e r u.a.). D i e d a r ü b e r l i e g e n d e Schicht 10 
dü r f t e aufgrund des Mater ia l s (wie Ziegelbruch
s tücke) mi t grosser Wahrschein l ichkei t als z .T . durch-
w ü h l t e r D a c h - u n d Brandschutt eines stadtseitig l ie
genden G e b ä u d e s zu interpretieren sein. 

Profil 4 (Abb. 19): 
D i e dem M a u e r b a u z u g e h ö r e n d e n - u n d ze i t l ich un
mit telbar anschliessenden - Hor i zon te (Schichten 5 
und 6) werden v o n diversem M a t e r i a l aus der Ze i t 
nach Abschluss der Bauarbei ten an Stadtmauer u n d 
Ost tor übe r l age r t (Schicht 7). D i e Stratigraphie hat 
sich i n diesem T e i l der G r a b u n g sehr unruhig gezeigt. 
Kies ige Schichten wechseln ab m i t schuttigem u n d 
lehmigem Mate r i a l ; an der Oberkante v o n Schicht 7 
k ö n n t e n sich die kiesigen Reste einer Strasse befin
d e n 2 1 9 . A u s der Lage der Schichten kann gefolgert 
werden, dass w i r es hier mi t A n s c h ü t t u n g e n , durchzo
gen v o n kle inen Gehhor izon ten , z u tun haben. Ä h n 
l iche A b f a l l - u n d Kehr ich thaufen s ind auch auf der 
Innenseite der West-Stadtmauer gefunden w o r d e n 2 2 0 . 

I m oberen Bere ich dieser Hor i zon t e (Schicht 7) 
werden hier - wie be i der Nordsei te - die darunterlie
genden Schichten durch einen E ing r i f f ges tör t : m i t 
H i l f e eines S ä u l e n s t ü c k e s als Spolie wurde auf ein
fachste Weise e in kleines Fundament für einen 
Holz(?)-Pfosten errichtet (Abb . 4 5 ) 2 2 1 . Das M a t e r i a l 
der Schicht 8 ist stark ges tö r t u n d e n t h ä l t auch neu
zeit l iche Funde. 

Ebenfalls i n die Ze i t nach Beenden der Bauarbei ten 
g e h ö r t M a u e r 11 (Abb . 4). A n die Innenseite der 
Stadtmauer angebaut, dü r f t e sie aufgrund ihrer K o n 
s t rukt ion a m ehesten als Sockelmauer einer Ho lz fach
werk- oder H o l z l e h m m a u e r zu rekonstruieren sein. 
D i e Befunde waren 1966 noch besser erhalten, so dass 
etwa 70 c m westl ich der Stadtmauer eine T ü r e durch 
die M a u e r 11 postuliert werden k o n n t e 2 2 2 . Es ist 
denkbar, dass diese T ü r e i n den « K o r r i d o r » (s. oben) 
zwischen der Stadtmauer u n d der stadtseitigen Be
bauung geführ t hat. 

Funde und Datierung 

Datierungen der Schichten aus der Ze i t nach Beenden 
der Bauarbei ten an der Stadtmauer (vgl. dazu den 
Beitrag v o n B . R ü t t i , unten m i t K a t . - N r . 136-223): 
• P r o f i l 1 (Abb . 6), Schichten 8-9: ca. 80-100 n .Chr . 

(Abb. 59), 
• P r o f i l 1 (Abb . 6), Schicht 10: zweite Hä l f t e 1. Jh . bis 

erste Hä l f t e 3. Jh . n .Chr . (Abb . 60), 
• P r o f i l 4 (Abb . 19), Schicht 7: v.a. zweite Hä l f t e 1. Jh . 

bis f rühes 2. Jh . n .Chr . (Abb . 61-62). 

In der Ze i t nach Abschluss der Bauarbei ten a m A u g 
ster Ost tor ist das Gebie t auf der Stadtmauerinnen
seite locker u n d z .T . recht improvis ie r t ü b e r b a u t wor
d e n 2 2 3 . Es k ö n n t e s ich be i den G e b ä u d e n u m Lager
schuppen, Stäl le , U n t e r s t ä n d e u n d dergleichen gehan
delt haben. 

217 Vgl. Anm. 86. 
218 Über den genauen Zeitpunkt der Zumauerung kann keine Aus

sage gemacht werden. Der Eingang könnte möglicherweise we
gen des später unbrauchbaren Turmaufganges und des evtl. 
vernachlässigten Wehrganges verschlossen worden sein. 

219 Da in diesem Teil praktisch nur Profile präpariert wurden und 
kein richtiger Flächenabtrag stattfinden konnte, fehlen grössere 
Zusammenhänge. Zur Strasse vgl. oben mit Anm. 162. 

220 Vgl. Burckhardt-Biedermann 1879, 30 und Burckhardt-Bieder
mann, Akten, H5a, 8. 

221 Inv. 1993.52. D01687.2.-Vgl. dazu Profil 15 der Originaldoku
mentation Grabung 1993.52. 

222 Berger et al. 1985, 15. 
223 Vgl. die unlängst von O. Braasch dokumentierten Luftbildbe

funde im betr. Gebiet Augst-Schwarzacher : A. R. Furger, P. A. 
Schwarz, U . Müller, W. Hürbin, E. Oxé, Hauptabteilung Augu
sta Raurica. Jahresbericht 1989. JbAK 11, 1990, 5ff. bes. 10 
Abb. 7 und 8. 

A b b . 45 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). Säu l en 
s tück als Fundament eines Holzpfostens(?). 
B l i c k gegen S ü d w e s t e n . 



Das G e l ä n d e auf der Stadtmaueraussenseite hat i n 
flavischer Ze i t mindestens teilweise z u e inem T ö p f e 
reibetrieb g e h ö r t 2 2 4 . Ebenfalls noch i n flavischer Ze i t 
ist auf dem G e l ä n d e s p o r n ü b e r dem Vio lenbach ta l 
eine hochstehende P e r s ö n l i c h k e i t v o n Augusta R a u 
r ica mi t diversen Beigaben kremiert w o r d e n 2 2 5 . Ü b e r 
d e m G r a b hat m a n e in grosses M o n u m e n t err ich
te t 2 2 6 . Schon nach wenigen Genera t ionen hat dieses 
G r a b m a l j edoch seine F u n k t i o n als «sakrales» G e 
b ä u d e verloren: zwischen Grab tumulus und dessen 
Terrassenmauer ist wieder e in T ö p f e r o f e n gebaut 
w o r d e n 2 2 7 . 

D i e Mög l i chke i t , dass es zwischen dem Ende des 1. 

u n d dem Ende des 3. Jh . be i wachsender Kriegsgefahr 
zei twei l ig zu einer Wiederaufnahme der Bauarbei ten 
an der unvol lendeten Stadtmauer gekommen ist, 
muss noch of fenble iben 2 2 8 . Vorgäng ig m ü s s t e n grosse 
Tei le der Stadtmauer u n d deren z u g e h ö r e n d e Schich
ten auf diesen Aspekt h i n untersucht werden. 

D i e S p ä t z e i t Augusta Raur icas (d.h. Ende 3. u n d 
4. Jh.) wurde i n unserer Grabung v o n 1993 nicht ge-
fasst. Mindes tens e in Begehen des Osttorgebietes 
w i r d dennoch durch die auffallend v ie len M ü n z f u n d e 
des 4. Jh . belegt 2 2 9 . W i e weit w ä h r e n d dieser Ze i t so
gar eine bescheidene S ied lungs t ä t igke i t bestand, k ö n 
nen erst weitere Untersuchungen zeigen. 

Abbruch der Stadtmauer und nachrömische Zeit 

D i e Schichten 11-14 i n P r o f i l 1 (Abb . 6) und die 
Schichten 8-10 i n P r o f i l 4 (Abb . 19) entstanden i n 
dieser Phase. 

Abbruchschut t der Stadtmauer findet s ich i n der 
Schicht 11 v o n P r o f i l 1. Innerhalb dieses Schichtpake
tes kann die Stratigraphie noch weiter unterteilt wer
den. V o n unten nach oben haben sich Schuttschich
ten mi t v i e l M ö r t e l , Handquader i n Versturzlage, 
M ö r t e l s c h u t t m i t v ie len K a l k s t e i n b r u c h s t ü c k e n u n d 
d a r ü b e r vorwiegend m ö r t e l h a l t i g e r Schutt mi t k l e i 
nen Kalkste inspl i t terchen gebildet. D e r Interpreta
t ionsversuch dieses Befundes ergibt: Zuerst Te i lab
bruch der Stadtmauer u n d Aussort ieren der wieder
verwendbaren Steine, etwas s p ä t e r Eins turz eines 
Te i l s der inneren Verb lendung (Steinverband) u n d 
dann Hauptvers turz (Abbruch?) der Stadtmauer mi t 
Auslesen der Steine aus dem oberen T e i l des Schuttes. 

Das ganze untersuchte Schuttpaket der Stadtmauer 
hat z u wenig datierbares M a t e r i a l geliefert, u m den 
Ze i tpunkt für den A b b r u c h festlegen zu k ö n n e n . E r 
kann noch i n r ö m i s c h e r Ze i t eingesetzt h a b e n 2 3 0 aber 
auch erst s p ä t e r geschehen s e i n 2 3 1 . 

D i e Schichten 12-14 v o n P r o f i l 1 u n d 8-10 v o n 
P r o f i l 4 enthalten d u r c h w ü h l t e s M a t e r i a l m i t F u n d e n 
bis i n die Neuzei t , die keine n ä h e r e n Aussagen erlau
ben. 

Os t - und Westtor seit der S p ä t a n t i k e 

B e i m Osttor füh r t e ü b e r die beiden T o r t ü r m e e in 
f r ü h n e u z e i t l i c h e r B e w ä s s e r u n g s k a n a l . D u r c h den B a u 
dieses Wasserlaufs s ind auch beide T u r m m a u e r n 
durchschlagen worden (vgl. die M a u e r a n s c h l ü s s e 
gegen die Stadtmauer auf A b b . 4). 

D i e ^ / - S t a d t m a u e r zeichnet sich i m G e l ä n d e bis 
heute als g rös se re r W a l l ab. I m Gebie t «Liebrüt i» hat 
m a n i n der f rühen Neuze i t (17./18. Jh.) die zerfallene 
Stadtmauer wahrscheinl ich sogar i n eine Schanze i n 

tegrier t 2 3 2 . V o r der Ü b e r b a u u n g hiess diese F l u r «Auf 
der M a u e r » . D i e S t r a s s e n f ü h r u n g b e i m Osttor hat 
sich aber seit der S p ä t a n t i k e - i m Gegensatz z u m 
Westtor (s. unten) - verlagert u n d führ t e an anderer 
Stelle vorbei . 

B e i m Westtor fanden sich Spuren des Abbruchs als 
formlose Reste der ehemaligen M a r m o r v e r k l e i 
d u n g 2 3 3 . D i e westliche Stadtmauer mi t dem Tor 
durchgang ist sogar bis i n die Neuze i t sichtbar geblie
ben. A u f dem P l a n i n J . D . Schöpf l ins «Alsatia Illu
strata» aus dem Jahre 1751 findet sich i n der Legende 

224 Berger et al. 1985, 40ff.; A. Jornet, M. Maggetti, Chemische 
Analyse von 40 Scherben der Grabungen beim Augster Osttor 
im Jahre 1966. JbAK 5, 1985, 107ff. 

225 Wohl kurz nach dem Bau der Stadtmauer. 
226 Berger et al. 1995, 27ff.; Schaub 1992; S. Jacomet, Verkohlte 

Pflanzenreste aus einem römischen Grabmonument beim Aug
ster Osttor. JbAK 6, 1986, 7ff.; S. Jacomet, M . Bavaud, Ver
kohlte Pflanzenreste aus dem Bereich des Grabmonumentes 
(«Rundbau») beim Osttor von Augusta Raurica: Ergebnisse der 
Nachgrabungen von 1991. JbAK 13, 1992, 103ff. 

227 Vgl. Berger et al. 1985, 40ff. (Datierung: spätes 2. oder frühes 
3. Jh.). - Vgl. auch Schaub 1992, 97. 

228 Vgl. die Situation der Stadtmauern von Aguntum, Pompeji und 
Verona sowie auch Berger et al. 1985, 20; eine Verteidigung 
dieses ausgedehnten Mauerringes wäre - ähnlich wie in Aventi
cum - wohl kaum möglich gewesen. 

229 Vgl. u.a. M. Peter, Die Münzfunde. In Berger et al. 1985, 54ff. 
230 Vgl. auch Berger et al. 1985, 16 und 46f. (Funde aus dem 2./ 

3. Jh., u.a. eine Wiederaufnahme des Töpfereibetriebes). 
231 Zu Hinweisen auf Abbruch römischer Bausubstanz vgl. Schaub 

1992, 96f.; Schaub 1993, 152f. mit Anm. 52. 
232 Vgl. oben mit Anm. 166. 
233 Vgl. oben mit Anm. 127. 



A b b . 46 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Ausschni t t des Plans v o n J . J . Fechter i n J . D . Schoepflins «Alsat ia 
i l lus t ra ta» aus d e m Jahre 1751. In der Legende be i «H» der H inwe i s : «Pa r t e s M o e n i o r u m adhuc 
in tegrae» (= Stadtmauer hier intakt). D i e westliche Stadtmauer mi t dem Tordurchgang ist bis i n die 
Neuze i t sichtbar geblieben (vgl. auch A b b i l d u n g 47). Oben: Osten. 

A b b . 47 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). A u s -
4 schnitt des Plans v o n J . J . F rey «P lan ü b e r 

den Stadtbezirk der Augusta R a u r a c o r u m » 
aus dem Jahre 1829. D u r c h das West tor hat 
bis i n die Neuze i t e in Fussweg geführ t (auf 
der A b b i l d u n g : « R ö m e r Strasse») v o n K a i 
seraugst nach Fül l insdorf . Das T o r hat die 
F u n k t i o n als Wegdurchgang v o n der r ö m i 
schen Ze i t bis i n die Neuze i t behalten! 
Oben: Osten. 



A b b . 48 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Ausschni t t der Federzeichnung v o n E . B ü c h e l aus dem Jahre 1745. 
B l i c k v o n der Schauenburgerfluh gegen Rheinfe lden (nach Nordosten) . 4: Schloss u n d D o r f Pratteln; 
5: H ö c h e n r a i n ( f rüher Hohenra in) ; 6: Augst; 7: Kaiseraugst; 9: Rheinfelden; 10: Beuggen (D); 11: 
W a r m b a c h (D); 12: Her ten (D); 16: Schwarzwald. 
L i n k s i m R h e i n liegt die Insel G w e r d . Rechts v o n Augst u n d Kaiseraugst befindet sich das Oberstadt
plateau der ehemaligen r ö m i s c h e n Stadt Augusta Raur i ca . N e b e n Fe ldern u n d vereinzelten B ä u m e n 
ist die R u i n e des r ö m i s c h e n Theaters gut z u erkennen. 

unter «H» der H inwe i s : «Partes Moeniorum adhuc in-
tegrae» (= Tei le der Stadtmauer hier intakt; A b b . 
46 ,H) . In der analogen Si tuat ion i n der Ze ichnung 
«Lage v o n Augst» v o n E . B ü c h e l schreibt D . Bruckner : 
« N i c h t nur be i G f inden sich eingebogene T h ü r m e 
wie H a l b z i r k e l . . . » 2 3 4 . D i e W e s t t o r t ü r m e s ind also i n 
der M i t t e des 18. Jh . bekannt, viel le icht sogar noch 
sichtbar gewesen. D u r c h das West tor hat bis i n die 
Neuze i t e in Fussweg v o n Kaiseraugst v i a He iden loch 
(Forumtempel) nach F ü l l i n s d o r f geführ t (Abb. 4 7 ) 2 3 5 . 
Das West tor hat die F u n k t i o n als Wegdurchgang also 

v o n der r ö m i s c h e n Ze i t bis i n die Neuze i t behalten. 
Innerhalb der rund 150 Jahre bis zur Stadtmauersu
che durch T h . Burckhard t -Biedermann hatte m a n die 
Stadtmauer u n d T ü r m e jedoch « 1 - 2 Fuss unter der 
Erde» abgetragen 2 3 6 . 

E i n e n E indruck , wie das antike S t a d t g e l ä n d e v o n 
Augusta R a u r i c a i m Jahre 1745 ausgesehen hat, gibt 
eine Federzeichnung v o n E . B ü c h e l (Abb. 48), u n d 
mi t A b b i l d u n g 49 schliesslich w i r d die Lage der bei
den unvollendeten S t a d t m a u e r s t ü c k e i m heutigen 
Augst i l lustriert . 

234 D. Bruckner, Versuch einer Beschreibung historischer und na
türlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel (Basel 1748-
1763, Reprint Dietikon/Zürich 1968), 2745, Antiq: Tab. 1. Zu
letzt abgebildet in: A. R. Furger, P.-A. Schwarz, Augusta Rau
rica. Jahresbericht 1991. JbAK 13, 1992, 3ff. bes. 28 Abb. 15. 

235 Vgl. Plan 1829.93.001; der Weg ist auch auf dem Plan 
1792.93.001 eingezeichnet (Archiv Ausgrabungen Augst/Kai
seraugst). - Zu nachantiken Abschwemmungen in diesem Be
reich vgl. Anm. 169. 

236 Burckhardt-Biedermann 1879, 5. - Wahrscheinlich um das Ge
biet landwirtschaftlich besser nutzen zu können. 



A b b . 49 Äugst , Ost tor (Grabung 1993.52). Flugaufnahme v o n Äugs t u n d Kaiseraugst aus dem Jahre 1990. 
Eingezeichnet ist die Rekons t ruk t ion der beiden S t a d t m a u e r s t ü c k e . B l i c k gegen Westen. 
1: Stadtmauer Ost mit Tor (Äugst) 
2: Stadtmauer West mit Tor (Äugst) 
3: Forum mit Basilika und Curia (Äugst) 
4: Theater (Äugst) 
5: Amphitheater (Äugst) 
6: Castrum Rauracense (Spätrömisches Kastell; Kaiseraugst) 
7: Rhein (Grenze Schweiz-Deutschland) 

Rekonstruktionsversuch der baulichen Entwicklung beim Osttor 

D e r Siedlungsbeginn Augusta Raur icas liegt i m 
2. Jahrzehnt v . C h r 2 3 7 . In der Ze i t v o n Augustus bis 
N e r o findet die a l l m ä h l i c h e A b l ö s u n g der z u Beginn 
i n H o l z errichteten G e b ä u d e durch Steinbauten statt. 
H i n w e i s auf eine optisch vorhanden gewesene Grenze 
w ä h r e n d dieser Ze i t k ö n n t e das A b k n i c k e n der f rühen 
M a u e r 9 bei der s p ä t e r e n Stadtmauer sein. S ü d w e s t 
l i c h des Osttores s ind i m weiteren Ind iz ien für einen 
A b b a u v o n L e h m u n d Juraschotter z u m A u s b a u der 
Stadt vorhanden. 

B i s i n die flavische Zei t war Augusta R a u r i c a ohne 
Stadtmauer, also eine «offene S t a d t » 2 3 8 . A u c h v o n an
deren r ö m i s c h e n S t ä d t e n ist bekannt, dass sie erst e i
nige Ze i t nach ihrer G r ü n d u n g Stadtmauern erhiel
t e n 2 3 9 , so z .B . A v e n t i c u m (Avenches ) 2 4 0 , C a m u l o d u -
n u m (Colches ter ) 2 4 1 u n d Augusta Treve ro rum 
( T r i e r ) 2 4 2 . 

Ü b e r B e w e g g r ü n d e , die i n Augusta R a u r i c a für den 
B a u einer massiven steinernen Stadtmauer ausschlag
gebend waren, kann vor läuf ig der mangelnden H i n 
weise wegen keine sichere Aussage gemacht wer
d e n 2 4 3 . D e n n o c h sollen aufgrund der a r c h ä o l o g i s c h e n 

237 Vgl. dazu Anm. 4. 
238 Zumindest ohne massive steinerne Stadtmauer. Vgl. oben bei 

Anm. 4 und 5. 
239 Vgl. dazu auch Lorenz 1987, 135ff. 
240 Auch Aventicum erhielt die Stadtmauer erst in den siebziger 

Jahren des erste Jh. (Dendrodaten; vgl. Anm. 250), vgl. Bögli 
1985, 5f. und 41ff. 

241 Berger et al. 1985, 20 mit Anm. 33 und weiterführender Litera
tur sowie Anm. 41. 

242 Berger et al. 1985, 20 mit Anm. 34 und weiterführender Litera
tur. 

243 Über die vielfältigen Ursachen vgl. auch unten mit Anm. 254. 



Quel len u n d der historischen Ü b e r l i e f e r u n g e n die 
V e r h ä l t n i s s e u n d das U m f e l d dieser Ze i t etwas e r l äu 
tert werden. Vie les bleibt dabei hypothetisch; die ge
ä u s s e r t e n Vermutungen sollen u n d k ö n n e n jedoch als 
Diskussionsgrundlagen d i e n e n 2 4 4 . 

Aufg rund der Funde ist der Stadtmauerbau i n die 
Ze i t u m 80 n .Chr . zu da t i e ren 2 4 5 . K u r z vo r u n d w ä h 
rend dieser Ze i t lassen s ich i n der Reg ion einige histo
rische Ereignisse fassen, deren Auswi rkungen m ö g 
licherweise i n e inem Zusammenhang mi t dem Stadt
mauerbau standen. N a c h d e m Selbs tmord Neros 
(68 n.Chr.) entstanden g rösse re W i r r e n u m dessen 
N a c h f o l g e 2 4 6 . I m Zusammenhang mi t diesen A u s e i n 
andersetzungen ist es auch i n unserer Reg ion z u 
Kampfhand lungen gekommen, i n deren Folge neben 
V e r w ü s t u n g e n der Felder u n d G u t s h ö f e auch der V i -
cus Aquae Helvet icae (Baden) gebrandschatzt worden 
i s t 2 4 7 . A u c h A v e n t i c u m ist nur knapp einer V e r w ü 
stung durch die r ö m i s c h e A r m e e unter F ü h r u n g v o n 
A . Caec ina entgangen. In der abschliessenden 
Schlacht u m die Thronfolge siegte dann bekannt l ich 
K a i s e r Vespas ian ü b e r V i t e l l i u s . O b w o h l s ich Augusta 
R a u r i c a i m Gebie t dieser Auseinandersetzungen be
fand, ist bis heute unklar , wie weit die Stadt davon 
betroffen worden i s t 2 4 8 . In diesem Zusammenhang ist 
z u e rwägen , ob i n Augusta R a u r i c a nicht diese kriege
rische Bedrohung u n d die allgemeine Unsicherhe i t 
den Entschluss für den Stadtmauerbau haben reifen 
lassen. D e n n nach diesen Geschehnissen - m a n denke 
an die konkrete Bedrohung für A v e n t i c u m - w i r d 
m a n sich den Gefahren einer «offenen S tad t» sicher 
wieder bewusster geworden sein. 

D i e Stadtmauern v o n Augusta R a u r i c a u n d A v e n t i 
c u m s ind beide jedoch erst deut l ich nach den kriegeri
schen Ereignissen des Vierkaiserjahres (69 n.Chr.) ge
baut worden (s. oben). N a c h d e m Vespas ian A v e n t i 
c u m i n den Stand einer K o l o n i e erhoben ha t 2 4 9 , e rhä l t 
die Stadt - w o h l auch als Ze ichen «hohe i t l i che r G e 
walt u n d W ü r d e » - i n den Jahren 75-80 n .Chr . eine 
r e p r ä s e n t a t i v e S tad tmauer 2 5 0 . O b , u n d wenn ja , wie 
weit dieser M a u e r b a u als Gunstbeweis Vespasians an 
A v e n t i c u m z u interpretieren ist, muss offenblei
b e n 2 5 1 . Es w ä r e z u ü b e r d e n k e n , wie weit der Stadt
mauerbau eine reine Folge der Kolon ieerhebung 
A v e n t i c u m s war. 

F ü r die Kolon ies tad t Augusta R a u r i c a jedoch muss 
der hier wenig s p ä t e r begonnene Stadtmauerbau s i 
cher eine andere Ursache gehabt haben. W i e schon 
L . Berger schreibt, w i r d der Stadtmauerbau v o n A u 
gusta R a u r i c a allerdings k a u m u n a b h ä n g i g v o n A v e n 
t i c u m zu sehen s e i n 2 5 2 , denn die architektonischen 
u n d bautechnischen Ü b e r e i n s t i m m u n g e n beider 
S tad tumwehrungen 2 5 3 sowie die flavische Bauzei t 
s ind woh l k a u m zufäll ig. So haben auch die folgenden 
- z .T . bereits v o n L . Berger ausgesprochenen - V e r 
mutungen für die Veranlassung z u m Stadtmauerbau 
v o n Augusta R a u r i c a wei terhin Bes t and 2 5 4 : 
• Recht u n d moral ische Verpf l ich tung angesichts des 

Stadtmauerbaus i n A v e n t i c u m 
• evtl . f inanziel le U n t e r s t ü t z u n g e n des Kaiserhauses 

für den M a u e r b a u 
• evtl . D o n a t i v eines v e r m ö g e n d e n P r i v a t m a n n e s 2 5 5 . 
In Augusta R a u r i c a k ö n n t e n alle diese Ursachen ein
zeln oder kombin ie r t z u m Entschluss des Stadt

mauerbaus geführ t haben, dessen Beginn i n die Ze i t 
u m 80 n .Chr . , d.h. kurz nach Baubeginn i n A v e n t i 
cum, z u setzen ist. A m B a u beteiligt waren m ö g l i c h e r 
weise m i l i t ä r i s c h e Einhei ten , viel le icht sogar die 
durch Inschriften bezeugten Einhe i ten der Legio I 
adiutrix u n d Legio VII gemina felix256, deren Fachar
beiter (Bautrupps) hier auch für Bauarbei ten h ä t t e n 
eingesetzt werden k ö n n e n . A u c h e in Zusammenhang 
dieser i n Augst stationierten m i l i t ä r i s c h e n A b t e i 
lungen mi t dem Entstehen der sogenannten f lav i -
schen Schlacken- u n d Industrieschicht w ä r e durchaus 
denkbar 2 5 7 . 

244 Vgl. dazu auch Berger et al. 1985, 20f. 
245 Sicher die Ost-Stadtmauer (s. Beitrag B. Rütti zum Fundmate

rial, unten mit Anm. 270-272) und wohl auch die West-Stadt
mauer; vgl. die übereinstimmenden Befunde der Ost- und 
Westseite. 

246 Während des Vierkaiserjahres folgten die Usurpationen von 
Galba, Otho und Vitellius innerhalb weniger Monate (Galba 
bis 15. Jan. 69 n.Chr. und Vespasian ab 1. Juli 69 n.Chr.); dazu 
D. Kienast, Römische Kaisertabelle - Grundzüge einer römi
schen Kaiserchronologie (Darmstadt 1990). - Vgl. auch 
W. Drack, R. Fellmann, Die Römer in der Schweiz (Stuttgart/ 
Jona 1988) 48ff. 

247 Vgl. auch Tacitus, Historien, 1. Buch, 67-69 sowie C. Schu-
cany, Tacitus (hist. I 67) und der Brand der jüngsten Holzbau
ten von Baden-Aquae Helveticae. Gesellschaft Pro Vindonissa. 
Jahresbericht 1983, 35ff. 

248 Bis heute konnten keine Fundhorizonte diesen historischen 
Ereignissen zugewiesen werden. - Für Baden vgl. Schucany 
(wie Anm. 247). 

249 Eine mögliche Ursache: der Vater des Kaisers betrieb während 
seiner letzten Lebensjahre in Aventicum ein Bankgeschäft 
(Sueton, Vespasian, 1). Vgl. auch Berger et al. 1985, 60 mit 
Anm. 43. 

250 Fälldaten der zur Fundierung verwendeten Bäume: 72-77 
n.Chr (Bögli 1984, 47). 

251 Zur Problematik einer Interpretation bei fehlender Überliefe
rung vgl. u.a. Lorenz 1987, 152ff. - Wie weit die Loyalität 
Aventicums eine Rolle gespielt hat und ob Augusta Raurica 
evtl. auch protegiert wurde, bleibt ebenfalls ungewiss. In die
sem Zusammenhang müsste der Status der Helvetier und der 
Rauriker noch weiter untersucht werden (civitas Helvetiorum! 
civitas RauracorumT). - Schenkungen {donativo) von Stadt
mauern z.B.: Saepinum. Tiberius (und Drusus) schenkt der 
Stadt Geld für Mauern und Tore (P. Zanker, Augustus und die 
Macht der Bilder [München 1987] 324f); Jader (= Zader). Au
gustus schenkt der Kolonie die Mauer «... wohl aus Dank für 
die Treue, die die Stadt während des Dalmateraufstandes be
wiesen hatte» (Kahler 1942, 103; Berger et al. 1985, 60 mit 
Anm. 43); Nîmes. Augustus schenkt der Stadt im Jahre 16 
v.Chr. die Stadtmauer und «Porte d'Auguste» (Kahler 1942, 78; 
Berger et al. 1985, 60 mit Anm. 43); Marseille. Spende eines 
Privatmannes zum Bau der Stadtmauer und anderer Bauten 
(Plinius, Naturgeschichte, 29. Buch, 1, 5; Berger et al. 1985, 60 
mit Anm. 43, dort auch weitere Literatur). - Vgl. auch Schaub 
1992, 100 mit Anm. 52. 

252 Berger et al. 1985, 20ff. 
253 Die sonst nicht vorkommenden Halbrundtürme auf der Innen

seite der Stadtmauer, Torbreite, weit gezogener Mauerring usw. 
254 Berger et al. 1985, 20f. 
255 Vgl. Anm. 252. 
256 Vgl. u.a. Zimmermann (wie Anm. 34); Laur-Belart/Berger 

1988, 13ff; G. Walser, Römische Inschriften in der Schweiz, 
2. Teil: Nordwest- und Nordschweiz, Bern 1980, Kat.-Nr. 232; 
sowie neu P.-A. Schwarz (wie Anm. 43). 

257 Unten mit Anm. 29-43. 



N a c h Baubeginn hat man i m Bere ich der Strassen-
d u r c h g ä n g e die Stadtmauerenden zur Aufnahme 
einer grossen Toranlage vorbereitet. N o c h w ä h r e n d 
des Mauerbaus hat m a n jedoch das Baukonzept geän
dert u n d anstelle eines aufwendigen Tores mi t dem 
B a u massiver Fundamente für einen Ehrenbogen 
oder einen andersartigen archi tektonisch betonten 
Stadtmauerabschluss begonnen. Ursachen für die 
P r o j e k t ä n d e r u n g v o n Toranlage zu Ehrenbogen 
k ö n n t e z .B . das a l l m ä h l i c h e Wegfal len der Bedrohung 
u n d Unsicherhe i t durch die neue Si tua t ion nach dem 
« C l e m e n s f e l d z u g » 2 5 8 u n d die Vorver legung der 
Reichsgrenze nach N o r d e n gewesen sein. Augusta 
R a u r i c a hat nun z u m ruhigen H i n t e r l a n d g e h ö r t u n d 
ist dank der nach wie vo r ausgezeichneten verkehrs
geographischen Lage eine b l ü h e n d e Handelsstadt ge
wesen. M a n hat s ich sicher gefühl t u n d sich anstelle 
eines m i l i t ä r i s c h - d e f e n s i v e n Zweckbaus einen reinen 
R e p r ä s e n t a t i o n s b a u erlauben k ö n n e n . D o c h auch die

ses Projekt ist g e ä n d e r t worden: M a n hat - m ö g l i c h e r 
weise mi t bescheidenem archi tektonischem B a u 
schmuck - nur noch die Stadtmauerenden hochge
mauert. D i e West- u n d Ost-Stadtmauer ist nie durch
gehend fertiggebaut worden u n d ihre jeweil igen E n 
den s ind unvollendet geblieben. D i e G r ü n d e für das 
schliesslich bescheidene K o n z e p t ble iben ungewiss. 
M ö g l i c h e Ursachen k ö n n t e n gewesen sein: 
• fehlende finanzielle M i t t e l , 
• S icherhe i t sge füh l der Bewohner weitab der Grenze , 
• die Ge lde r s ind für andere, wichtigere s t ä d t e b a u 

l iche Projekte eingesetzt worden. 
N i c h t auszuschliessen w ä r e n jedoch auch: 
• A b z u g der m i l i t ä r i s c h e n Bautruppe (s. oben) u n d 

fehlendes K n o w - h o w der E i n w o h n e r 2 5 9 , 
• T o d eines wicht igen D o n a t o r s 2 6 0 . 
A u c h k ö n n t e n - uns noch völ l ig unbekannte - Beweg
g r ü n d e eine nicht z u u n t e r s c h ä t z e n d e R o l l e gespielt 
h a b e n 2 6 1 . 

Das Fundmaterial der Grabung 1993.52 beim Augster Osttor 
Beat R ü t t i 

Vorbemerkungen 

D i e Vorlage des F u n d m a t e r i a l s 2 6 2 der Osttorgrabung 
(1993.52) umfasst ledigl ich einen - k le inen - T e i l der 
Gesamtfundmenge dieser Ausgrabung. Be rücks i ch t ig t 
s ind Fundkomplexe aus den v o n M . Schaub aufgrund 
der Fundensembles u n d der Befunde herausgearbeite
ten Schichten, welche für die Baugeschichte bzw. Da
tierung der Bauzeit der östlichen Stadtmauer und des 
Osttores relevant s ind. Es s ind dies ausschliesslich 
K o m p l e x e mi t F u n d e n aus den beiden Prof i lschni t ten 
an die Stadtmauer n ö r d l i c h (Prof i l 1) u n d süd l i ch des 

Osttores (Prof i l 4; vgl . A b b . 4; 6; 19 u n d Tab . 2). 
N e b e n der Eingrenzung der Bauzei t erlaubt diese 
A u s w a h l der Fundensembles zudem einen Verg le ich 
mi t dem 1985 v o n L . Berger u n d einer Arbeitsgruppe 
des Seminars für U r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e der U n i v e r 
s i tä t Basel publ iz ier ten Fundmate r i a l u n d e r m ö g l i c h t 
somit die G e g e n ü b e r s t e l l u n g der Auswertungsergeb
n i sse 2 6 3 . In Tabel le 2 s ind die zur Da t ie rung herange
zogenen Schichten ü b e r b l i c k s w e i s e dargestellt: die 
Fundensembles umfassen das M a t e r i a l aus den 
Schichten der Ze i t vo r d e m Stadtmauerbau (Abb. 5 0 -
51), der Phase des Baus v o n Stadtmauer u n d Ost tor 

258 Vgl. Anm. 34. 
259 Der Nordteil der Ost-Stadtmauer ist im Vergleich zum Südteil 

(und aufgrund der vorhandenen Unterlagen auch zur West-
Stadtmauer) bautechnisch viel sauberer gemauert (vgl. oben 
mit Anm. 52.). Als Arbeitshypothese wäre z.B. denkbar: Baube
ginn beim Nordteil der Ost-Stadtmauer durch militärische 
Fachkräfte, dann Abzug dieser Spezialisten (Clemensfeldzug?) 
und Weiterarbeiten durch örtliche Handwerker. Da die massi
ven Fundamentklötze beim Westtor fehlen, könnte dies auf 
einen Baubeginn an der Westmauer kurz nach der Ostseite 
hinweisen. Es ist äusserst unwahrscheinlich, dass der Tor
durchgang während der Blütezeit der Stadt (ca. 70. n.Chr. bis 
ca. 270 n.Chr.) nicht fertig gebaut worden wäre oder sogar diese 
rund 200 Jahre als Ruine bestanden hätte. 

260 Vgl. Anm. 252. 
261 Zu überlegen ist z.B. auch, ob Kaiser Titus (79-81 n.Chr.) - der 

Sohn Vespasians - und dessen sehr kurze Regierungszeit 
(2 Jahre!) in irgend einem Zusammenhang mit dem Bau der 
Stadtmauer und evtl. der Änderung der Torprojekte zu sehen 
wäre. Denn während dieser zweier Jahre bis zum Tode von 
Titus und dem Beginn der Regierungszeit Domitians (81-96 
n.Chr.) gibt es eine auffallende Häufung von Ereignissen, die 
namentlich durch ihre fmanz- und steuerpolitischen Folgen 
ebenfalls Auswirkungen gezeigt haben könnten. Zu nennen wä
ren etwa der Brand Roms mit den anschliessenden Wiederauf

bauarbeiten, die Einweihung des Kolosseums oder auch die 
Pest in Rom. In diese Zeit fällt bekanntlicherweise ja auch die 
Zerstörung Pompejis und Herculaneums durch den Vesuvaus
bruch. - Ebenso ist noch nicht näher untersucht worden, inwie
weit Domitian (der seinen Bruder im Gegensatz zur Bevölke
rung nicht sonderlich schätzte) die Pläne und Konzepte von 
Titus abgeändert oder gar nicht mehr realisiert hat. - Unter 
Domitian wird Augusta Raurica und das Koloniegebiet auch 
der neu geschaffenen Provinz Germania superior zugeteilt. -
Ebenfalls offen ist, ob der unter Kaiser Domitian niedergewor
fene Saturninus-Aufstand (89 n.Chr.) irgendwelchen Einfluss 
auf die Arbeiten an der Stadtmauer hatte; vgl. G. Walser, Der 
Putsch des Saturninus gegen Domitian. In: Provinzialia-Fest-
schrift für Rudolf Laur-Belart (Basel 1968) 497ff. und Bender 
1975, 39 und Anm. 152 (spätflavische Brandschicht in der Süd
vorstadt). 

262 Für Hinweise zu den Funden danke ich S. Fünfschilling, die 
auch die Funde gezeichnet und die Abbildungen montiert hat, 
sowie E. Deschler-Erb, K. Kob Guggisberg, D. Schmid (alle 
Augst), R. Hänggi, Brugg, und Th. Fischer, Köln. A. Mees, 
Offenburg, habe ich für die Bestimmungen der Reliefsigillaten, 
M . Peter, Augst, für die Münzbestimmungen zu danken. 
U . Schild fotografierte die Reliefsigillaten und den Stirnziegel 
in gewohnt vorzüglicher Weise. 

263 Berger et al. 1985, 64-84. 



(Abb . 53-56; 58) sowie der Per iode nach Abschluss 
der Bauarbei ten (Abb . 57; 59-61). Ohne n ä h e r e n Z u 
sammenhang mi t diesen Schichten s ind einige a m 
Schluss angefügte , hier nicht gesondert behandelte, 
j edoch e r w ä h n e n s w e r t e Funde der Osttorgrabung 
(Abb . 62). 

D i e Reihenfolge der Funde im Katalog folgt i m we
sentlichen dem Schema, das A . R . Furger i n seiner 
P u b l i k a t i o n des Fundmater ia ls aus der Schichten
folge b e i m Augster Theater vorgelegt ha t 2 6 4 . A l s Ter-
ra-Sigi l lata(TS)-Imitat ionen werden hier nur die i m 
engeren Sinne Terra-Sigi l la ta nachahmenden Gefässe 
- mi t Ü b e r z ü g e n - beze ichnet 2 6 5 . A u f aus füh r l i che L i 
teraturvergleiche z u den F u n d e n ist verzichtet wor
den; die Angaben z u den Reliefsigi l la ten s tammen 
v o n A . Mees , die M ü n z b e s t i m m u n g e n hat M . Peter 
vorgenommen. D i e abgebildeten Funde s ind i m K a t a 
log durchnumerier t . N i c h t abgebildete Objekte tragen 

keine N u m m e r ; sie s ind i m Ka ta log m i t e inem voran
gestellten St r ich gekennzeichnet. N i c h t e r w ä h n t wer
den Fragmente - i n der Regel Wandscherben - v o n 
formal nicht bes t immbaren Gefässen . 

In den Abbildungen ist die gezeichnete K e r a m i k i m 
Massstab 1:3 wiedergegeben; die fotografierten R e 
liefsigil laten s ind i m Massstab 1:2, Kleinstfragmente 
i m Massstab 1:1 abgebildet. D i e ü b r i g e n Funde aus 
M e t a l l u n d Pfeifenton erscheinen i m Massstab 1:2. 
D i e einzige abgebildete M ü n z e ist schematisch m i t 
einer Kreiss ignatur dargestellt. 

264 Furger/Deschler-Erb 1992, 161. 
265 Diese eigentlichen TS-Imitationen entsprechen den Formen 

Drack 1-18. Die Gefâssformen Drack 19, 20, 21 und 22 be
zeichnen wir demgemäss nicht als TS-Imitationen. 

Tabelle 2: Augst, Osttor. K o r r e l a t i o n u n d Dat ie rung der für die Auswer tung des Fundmater ia ls beigezogenen 
Schichten u n d Fundkomplexe der Grabungen v o n 1993 (1993.52) u n d 1966 (1966.56; Berger et al . 
1985). 

Grabung 1993.52 Grabung 1966.56 (Berger et al. 1985) 

Datierung 
Abb. 6 
Profil 1 
Schicht... FK Abb. 

Abb. 19 
Profil 4 
Schicht... FK Abb. 

Abb. 3 
Profil 12 
Schicht... FK Taf. 

Datierung 

terminus ante 
quem non 
70/80 n.Chr. 

Zeit vor dem Stadtmauerbau 

terminus ante 
quem non 
70/80 n.Chr. 

2 D02161 50,1-7 2-3 D02192 
D02195 
D02196 
D02197 

51, 9-15 8 X05831 
X06007 

1, 1-4.8-10.12-14 
2,16.19-27 

terminus ante 
quem non 
40/50 n.Chr. 

(40-70 n.Chr.) 

(70-85 n.Chr.) 

80/90 n.Chr. 

80-100 n.Chr. 

Zeit des S »tadtmauerbaus 

(40-70 n.Chr.) 

(70-85 n.Chr.) 

80/90 n.Chr. 

80-100 n.Chr. 

3-5 D02159 
D02160 

53,16-24 
(8) 

terminus ante 
quem non 
70-100 n.Chr. 

(40-70 n.Chr.) 

(70-85 n.Chr.) 

80/90 n.Chr. 

80-100 n.Chr. 

6 D02142 54, 25-30 
(8) 

terminus ante 
quem non 
70-100 n.Chr. 

(40-70 n.Chr.) 

(70-85 n.Chr.) 

80/90 n.Chr. 

80-100 n.Chr. 

7 D02154 
D02155 
D02156 
D02157 

55, 31-68 4 D02181 
D02182 
D02184 
D02188 

56, 73-101 5-6 X05847 
X05850 
X06003 

2, 28-30 
3,31-45 
9, 111-123 
10, 124-134 

terminus ante 
quem non 
70-100 n.Chr. 

(40-70 n.Chr.) 

(70-85 n.Chr.) 

80/90 n.Chr. 

80-100 n.Chr. 
5-6 D02175 

D02176 
D02177 
D02178 
D02180 

58,102-134 

terminus ante 
quem non 
70-100 n.Chr. 

80-100/120 
n.Chr. 

50-250 n.Chr. 

Zeit nach Abschluss der Bauarbeiten an Stadtmauer/Osttor 

80-100/120 
n.Chr. 

50-250 n.Chr. 

8-9 D01650 
D02151 
D02152 
D02153 

59, 135-181 7 D02173 
D02174 

61,210-223 4 X05845 
X05846 

5, 66-71 
6, 72-85 
7, 86-87 

50-150 n.Chr. 

50-250 n.Chr. 

80-100/120 
n.Chr. 

50-250 n.Chr. 10 D01649 57, 69-72 
60,182-209 

3 X05842 
X05849 

10, 135-140 
11, 142-154 

50-150 n.Chr. 

50-250 n.Chr. 



Einleitung 

W i e L . Berger aufgrund der Auswer tung der Osttor
grabung v o n 1966 zur Da t ie rung der Augster Stadt
mauer feststellen kann, ergibt s ich «aus dem gesicher
ten stratigraphischen R a h m e n ... e in B a u d a t u m [der 
Stadtmauer], das i n der Zei tspanne v o n K a i s e r C l a u 
dius bis ans Ende der F lavierze i t z u suchen i s t » 2 6 6 . 
M i t H i l f e v o n Ü b e r l e g u n g e n zur Stratigraphie ist es 
L . Berger mög l i ch , die Bauzei t bzw. den Baubeginn 
weiter einzugrenzen, u n d zwar « f rühes tens i n die 
f rühf lav ische , allenfalls noch i n die s p ä t e s t n e r o n i s c h e 
Ze i t . . . » 2 6 7 , wobei derselbe A u t o r e inem frühflavischen 
Baudatum unter K a i s e r Vespas ian den V o r z u g g ib t 2 6 8 . 

M i t der Vor lage des Fundmater ia ls aus den für die 
Dat ie rung der Bauzei t v o n Stadtmauer u n d Osttor 
relevanten Schichten der Grabung v o n 1993 soll i m 
folgenden versucht werden, das vorgeschlagene B a u 
da tum dieses für die Stadtgeschichte v o n Augusta 
R a u r i c a wicht igen Bauwerks z u ü b e r p r ü f e n u n d -
falls m ö g l i c h - n ä h e r einzugrenzen. 

A b b . 50 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). Ausge
w ä h l t e Funde aus Schicht 2 i n P r o f i l 1 
(Abb . 6): Kul tursch ich t , vo r dem Aushub 
für das Stadtmauerfundament entstanden. 
Ze i t vo r dem Stadtmauerbau. 1-6 K e r a m i k , 
7 Bronze , 8 Pfeifenton. M . 1:3 (3 M . 1:1). 

Fundmaterial aus den Schichten der Zeit 
vor dem Stadtmauerbau 

Stadtmauer Nordteil, Schicht 2 in Profil 1 (Abb. 6): Kulturschicht, 
vor dem Aushub für das Stadtmauerfundament entstanden (FK 
D02161) 
Die Oberkante von Schicht 2 entspricht in etwa dem Benutzungs
horizont bei Beginn des Fundamentaushubs. 

Abb. 50, 1-8 

F K (Fundkomplex)-Datierung: (erste Hälfte 1. Jh. - frühflavisch 
[Nr. 3]) 

Geschirrkeramik: 
1 WS, TS (Arretina), Schälchen, wohl Haltern 8/Consp. 22.1-3. 

Inv. 1993.52.D02161.2. 
2 WS/BS, TS, Teller Drag. 15/17? (südgallisch). Inv. 

1993.52.D02161.3. 
3 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus La Graufesenque. Inv. 

1993.52.D02161.1. - Der Fries aus V-Formen ist töpferspezi
fisch für Produkte des Calvus, die gelegentlich in flavischen 
Fundorten nachweisbar sind (Mees 1992, Taf. 17). Das Vor
kommen im Pompeji-Depotfund (D. Atkinson, A Hoard of Sa-
mian Ware from Pompeii. The Journal of Roman Studies 4, 
1914, Nr. 45) ist ein zusätzlicher Hinweis für eine frühflavische 
Zeitstellung (ca. 70-80 n.Chr.). 
WS/BS, Teller, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02161.22. 

4 RS, Schale mit aussen unterkehlter Lippe, hellbraun, im Kern 
beige. Inv. 1993.52.D02161.5. - H. Bender und R. Steiger, Ein 
römischer Töpferbezirk des 1. Jahrhunderts n.Chr. in Augst-
Kurzenbettli. Beiträge und Bibliographie zur Augster For
schung (Basel 1975) 241, Taf. 7,124; Furger/Deschler-Erb 1992, 
167, Taf. 3,2/44 (erste Hälfte 1. Jh. n.Chr.). 

5 RS, Topf mit Steilrand, hellbraun, im Kern beige. Inv. 
1993.52.D02161.4. 

6 RS, Krug mit Wulstrand, beige. Inv. 1993.52.D02161.6. 
Fragment von vierstabigem Henkel, Krug, beige. Inv. 
1993.52.D02161.16. 
Fragment von fünfstabigem Henkel, Krug, beige, im Kern grau. 
Inv. 1993.52.D02161.15. 
WS, innen grau, aussen beige mit Goldglimmerüberzug. Inv. 
1993.52.D02161.14). 

Bronze: 
7 Fragment einer Bronzenähnadel mit Teil des Öhrs. Inv. 

1993.52.D02161.25. - N . Crummy, The Roman small finds 
from excavations in Colchester 1971-9. Colchester Archaeo
logical Report 2 (Colchester 1983) 67 Nr. 1991.1993, Abb. 70 
(3.-4. Jh. n.Chr.). 

- Fragment von Bronzeblech. Inv. 1993.52.D02161.28. 

Pfeifenton: 
8 Fragment einer Venusstatuette aus weissem Pfeifenton. Inv. 

1993.52.D02161.26. 

Stadtmauer Südteil, Schichten 2-3 in Profil 4 (Abb. 19): Kultur
schicht, vor dem Aushub für das Stadtmauerfundament entstanden 
(Schicht 2; FK D02196-D02197) und umgelagertes, angeschüttetes 
Material (Schicht 3; FK D02192 und D02195). 

Abb. 51, 9-15 

FK-Datierung: (wohl um oder kurz nach der Mitte des 1. Jh. n.Chr.) 

Geschirrkeramik: 
9 2 WS/BS, wohl TS-Imitation, Teller Drack 3, hellgrau mit dun

kelgrauer Oberfläche. Inv. 1993.52.D02192.1 und 1993. 
52.D02195.1 (Schicht 3). 

10 RS, Töpfchen mit Steilrand, grau, im Kern braun, Rest von 
Glimmerüberzug? Inv. 1993.52.D02196.1 (Schicht 3). 

11 WS, Schultertöpfchen, grau. Inv. 1993.52.D02192.9 (Schicht 3). 
- Passt an WS Inv. 1993.52.D02199.2. 
BS, Topf, grau, im Kern rotbraun. Inv. 1993.52.D02195.8 
(Schicht 3). 

12 BS, Kochtopf, braun, innen grau. Inv. 1993.52.D02192.13 
(Schicht 3). - Gehört evtl. zum selben Gefäss wie Inv. 
1993.52.D02189.15. 

13 2 WS, BS und 2 Fragmente von vierstabigem Henkel, Krug, 
orange, im Kern grau. Inv. 1993.52.D02192.5, 1993. 
52.D02195.4-5 und 1993.52.D02197.7 (Schichten 2-3). 

14 2 RS, Saucenamphore(?), beige. Inv. 1993.52.D02197.10 
(Schicht 2). 
WS, Amphore, beige, innen orange. Inv. 1993.52.D02197.il  
(Schicht 2). 
2 WS, Amphore, braunorange mit weisser Engobe aussen. Inv. 
1993.52.D02192.6 (Schicht 3). 

- BS, Krug, orange. Inv. 1993.52.D02195.3 (Schicht 3). 
Lampe: 
15 Fragment von offener Lampe(?), rotbraun, Innenseite brand

geschwärzt. Inv. 1993.52.D02192.4 (Schicht 3). 

266 Berger et al. 1985, 18. 
267 Berger et al. 1985, 1 If.; 18f. 
268 Berger et al. 1985, 19. - Auf die früher vorgeschlagenen Datie

rungen der Stadtmauer wird hier nicht eingegangen; sie werden 
referiert und kommentiert bei Berger et al. 1985, 19f. 

http://1993.52.D02197.il


A b b . 51 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). A u s g e w ä h l t e Funde aus den Schichten 2-3 i n P r o f i l 4 (Abb. 19): 
Kul tursch ich t , vo r dem Aushub für das Stadtmauerfundament entstanden, u n d umgelagertes Mate 
r ia l . Ze i t vo r dem Stadtmauerbau. 9-14 K e r a m i k , 15 Lampe(?). M . 1:3. 

Kommentar 

O b w o h l das aus den drei Fundkomplexen stammende 
M a t e r i a l für eine Dat ie rung z u dürf t ig ist, weisen ten
denzie l l f rühe Funde wie das A r r e t i n a s c h ä l c h e n (Abb . 
50,1) oder die Schale mi t unterkehlter L i p p e (Abb . 
50,4) i n die erste Hä l f t e des 1. Jh. , w ä h r e n d Stei lrand-
u n d S c h u l t e r t ö p f c h e n (Abb . 50,5; 51,10-11) eher auf 
die Jahrhundertmit te deuten. F r ü h f l a v i s c h ist die 
Zei ts tel lung der Rel ie fschüsse l Drag . 29 (Abb . 50,3), 
das v o n den sicher best immbaren K e r a m i k f u n d e n 
s p ä t e s t e S tück . A u c h wenn w i r i n Betracht ziehen 
m ü s s e n , dass die Rel ie fschüsse l aus dem obersten Be
reich v o n F u n d k o m p l e x D02161 s tammen k ö n n t e -
die Oberkante der fraglichen Schicht entspricht dem 
Gehhor i zon t be i Beginn des Stadtmauerfundament
aushubs - ist sie unter unserem M a t e r i a l e in relat iv 
sicherer (wenn auch einziger) Beleg dafür , dass der 
Baubeginn der Stadtmauer nicht vor frühflavischer 
Zeit erfolgt sein kann (terminus ante quem non v o n 
70/80 n.Chr . ) . Bes tä t ig t bzw. sogar noch e in wenig 
nach oben verschoben w i r d dieser zei t l iche Ansa tz 
durch das kleine B r u c h s t ü c k einer Re l ie f schüsse l 
Drag . 37 (Abb . 52), das be i der G r a b u n g v o n 1966 
unter dem « s t a d t m a u e r b a u z e i t l i c h e n » Gehn iveau i n 
e inem G r ä b c h e n gefunden w u r d e 2 6 9 u n d aufgrund der 
Rel iefdekora t ion k a u m f rüher als 80 n .Chr . entstan
den u n d i n den B o d e n gekommen sein k a n n 2 7 0 . 

A b b . 52 Augst, Ost tor (Grabung 1966.56). W S einer 
Ter ra -S ig i l l a ta -Re l ie f schüsse l Drag . 37 
(Inv. 1966.569) aus der Ze i t zwischen ca. 80 
u n d 110 n .Chr . Ze i t vo r dem Stadtmauer
bau (vgl. A n m . 270). M . 1:1. 

269 Berger et al. 1985, 18. 
270 Zur WS vgl. Berger et al. 1985 Taf. 4,47. - Es handelt sich um 

eine Reliefschüssel Drag. 37 (nicht Drag. 29!) aus La Graufe-
senque. Inv. 1966.569. - Der Blättchenfries und die Rosette 
sind in Dekorationen des Mercator (Knorr 1919, Taf. 57,B) 
und Patricius I (Mees 1992, Taf. 160,2) nachweisbar. Beide 
Modelhersteller werden auf Grund von «dated sites» und des 
Fehlens von Drag. 29 in deren Formenrepertoires in die Zeit 
zwischen ca. 80 und 110 n.Chr. datiert. Zu einer weiteren Paral
lele vgl. J. Heiligmann, Der «Alb-Limes», Ein Beitrag zur römi
schen Besetzungsgeschichte Südwestdeutschlands. Forschun
gen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Würt
temberg 35 (Stuttgart 1990) Taf. 4,6 (aus Geislingen a.R.-Hä-
senbühl: nach 74 n.Chr.). 



Fundmaterial aus den Schichten der Zeit des Stadt
mauerbaus 
( ink l . letzter i n diesem Zusammenhang entstandener 
Pianieschichten) 

Stadtmauer Nordteil, Schichten 3-5 in Profil 1 (Abb. 6): Werk- und 
Pianiehorizonte aus der Bauzeit (Schicht 3; FK D02160) und der 
Bauzeit/Vollendung (Schichten 4-5; FK D02159) des ersten Vorfun
damentes. 

Abb. 53, 16-24 

FK-Datierung: wohl um und nach der Mitte des 1. Jh. n.Chr.; ca. 
40-70 n.Chr. 

G esc h inker a m ik: 
16 WS, TS, Teller Drag. 15. Inv. 1993.52.D02160.1 (Schicht 3). 
17 RS, Schüssel Drack 20, blassrot mit rotem Überzug aussen. Inv. 

1993.52.D02160.4 (Schicht 3). 
18 RS, Schüssel Drack 20, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 

1993.52.D02160.2 (Schicht 3). 
19 RS, Schüssel Drack 21, blassrot mit Rest von rotem Überzug 

aussen. Inv. 1993.52.D02160.3 (Schicht 3). 
WS, wohl Schüssel Hofheim 97 Aa, hellgrau. Inv. 
1993.52.D02160.17 (Schicht 3). 

20 RS, Krug(?) mit Wulstrand, orange. Inv. 1993.52.D02160.7 
(Schicht 3). 
WS, Schultertopf, hellbraun, im Kern orange. Inv. 
1993.52.D02160.12 (Schicht 3). 

- WS, Kochtopf, grau. Inv. 1993.52.D02160.23 (Schicht 3). 
21 RS, Krug mit getrepptem Kragenrand, orange. Inv. 

1993.52.D02160.6 (Schicht 3). - Berger et al. 1985, 67, Taf. 
2,23. 

22 RS, Krug mit unterschnittenem Kragenrand, rotbraun, im 
Kern orange, Inv. 1993.52.D02160.8 (Schicht 3). 

23 RS, wohl Krug mit Wulstrand, orange, im Kern grau. Inv. 
1993.52.D02160.5 (Schicht 3). 

- WS, braunrot, im Kern grau. Inv. 1993.52.D02159.1 (Schichten 
4-5). 

- WS, grau. Inv. 1993.52.D02159.2 (Schichten 4-5). 
Bronze: 
24 Fragment von Bronzeblech. Inv. 1993.52.D02160.25 

(Schicht 3). 

Stadtmauer Nordteil, Schicht 6 in Profil 1 (Abb. 6): Bauhorizont des 
aufgehenden Mauerwerks der Stadtmauer (FK DO1642). 

Abb. 54, 25-30 

FK-Datierung: ca. 70-85 n.Chr. (Nr. 27). 

G esc h irrkera m ik: 
25 RS, TS, Schälchen Drag. 35/36. Inv. 1993.52.D01642.4. 
26 RS, TS, Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D01642.3. 
27 2 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque. Inv. 

1993.52.DO 1642.5. - Ein vergleichbares Muster ist aus Rottweil 
bekannt (R. Knorr, Südgallische Terra-Sigillata-Gefässe von 
Rottweil [Stuttgart 1912] Taf. XI,3) (ca. 75-85 n.Chr.). 

16 17 18 

A b b . 53 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Ausge
w ä h l t e Funde aus den Schichten 3-5 i n P ro 
fil 1 (Abb. 6): Werk - u n d Pianiehor izonte 
aus der Bauzei t des ersten Stadtmauervor
fundamentes. Ze i t des Stadtmauerbaus. 
16-22 K e r a m i k , 24 Bronze . M . 1:3. 

28 3 RS, Schüssel Drack 20, grau, mit schwarzen Brandspuren. 
Inv. 1993.52.D01642.19. 

29 BS, Schüssel, braun, innen beige mit Goldglimmerbelag. Inv. 
1993.52.D01642.16. 
2 Fragmente von zwei Krughenkeln, beige und orange mit 
grauem Kern. Inv. 1993.52.D01642.17-18. 

Bronze: 
Fragmente einer Bronzekette. Inv. 1993.52.DO 1642.2. 

Eisen: 
30 Eisenring. Inv. 1993.52.D01642.26. 

Stadtmauer Nordteil, Schicht 7 in Profil 1 (Abb. 6): Sogenannte flavi-
sche Schlacken- und Industrieschicht, enthält viele grosse Schlak-
kenstücke; angeschüttetes Material aus der Umgebung (FK D02154-
02157). 
Die Schicht ist identisch mit Schicht 4 in Profil 4 (Abb. 19; Abb. 56, 
73-101). 

Abb. 55, 31-68 

FK-Datierung: um 80 bis um 90 n.Chr. (Nr. 40-41) mit wenig älte
rem Material 

G esc h irrkera m ik: 
31 RS, TS, Schälchen Drag. 27. Inv. 1993.52.D02155.5. 
- WS, TS, Schälchen Drag. 27. Inv. 1993.52.D02154.14. 
- BS, TS, wohl Schälchen Drag. 27. Inv. 1993.52.D02154.15. 
32 RS, TS, Schälchen Drag. 33. Inv. 1993.52.D02154.9. 
- WS, TS, Schälchen Drag. 33. Inv. 1993.52.D02154.10. 
33 RS, TS, Schälchen Drag. 35/36. Inv. 1993.52.D02154.7. 
- 2 RS, TS, von zwei Schälchen wie 33. Inv. 1993.52.D02154.6 

und 1993.52.D02154.8. 
34 WS, TS, Schälchen, wohl Drag. 36. Inv. 1993.52.D02154.il. 
35 RS, TS, Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D02157.3. 

A b b . 54 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). A u s g e w ä h l t e Funde aus Schicht 6 i n P r o f i l 1 (Abb. 6): Bauhor izont 
des aufgehenden Mauerwerks der Stadtmauer. Ze i t des Stadtmauerbaus. 25-29 K e r a m i k , 30 Eisen. 
M . 1:3(27 M . 1:2). 

http://1993.52.D02154.il


36 RS, TS, Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D02154.5. 
37 2 RS, 2 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque 

Inv. 1993.52.D05155.1-2 . - Die Rosette ist in Rottweil nach
weisbar, was auf eine Zeitstellung zwischen ca. 70 und 85 
n.Chr. deutet (R. Knorr, Südgallische Terra-Sigillata-Gefasse 
von Rottweil [Stuttgart 1912] Taf. X,3) (ca. 70-85 n.Chr.). 

38 WS, BS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02157.1-2. - Die grobe Ausformung lässt eine Ent
stehung zwischen 75 und 85 n.Chr. vermuten (ca. 75-85 
n.Chr.). 

39 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 30 aus La Graufesenque Inv. 
1993.52.D02155.4. - Die meisten Parallelen stammen aus nero-
nischer Zeit (R. Knorr, Töpfer und Fabriken verzierter Terra-
Sigillata des ersten Jahrhunderts [Stuttgart 1919] Taf. 10,24; 
30,25). Eine Zuweisung zu einem Modelhersteller ist nicht 
möglich (ca. 50-70 n.Chr.). 

40 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 30 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02155.3. - Das Muster begegnet häufig bei Dekora
tionen des Frontinus I, Momo, Patricius I, Vitalis und «Zahlen
stempel» (Mees 1992, Taf. 60; 144; 160; 192; 201), wodurch eine 
Datierung in die Zeit von ca. 80 bis 90 n.Chr. gesichert ist (ca. 
80-90 n.Chr.). 

41 RS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02154.2. - Das Muster gehört zur 3. Dekorations
serie des Germanus (vgl. Mees 1992, Taf. 75,1) (ca. 75-100 
n.Chr.). 

42 RS, TS, Reliefschüssel Drag. 37. Inv. 1993.52.D02154.4. 
43 RS, Firnisbecher, beige mit bräunlichgrauem Überzug. Inv. 

1993.52.D02154.54. 
WS, Firnisbecher/-schälchen, beige mit Griessbewurf und dun
kelgrauem Überzug aussen, innen rot. Inv. 1993.52.D02154.20. 
3 WS, von drei Firnisbechern/-schälchen, beige bis grau mit 
dunkelgrauem Überzug. Inv. 1993.52.D02154.21-23. 

44 WS, Becher/Schälchen, hellgrau mit aufgetragenem Tonschlik-
ker in Netzoptik und Rest von dunkelgrauem(?) Überzug. Inv. 
1993.52.D02154.61. - Evtl. vom selben Gefäss wie Inv. 
1993.52.D02153.135. 
WS, Firnisgefäss, beige mit dunkelgrauem Überzug und Griess
bewurf. Inv. 1993.52.D02157.5. 
BS, Firnisbecher/-schälchen, orange mit Griessbewurf aussen 
und rotbraunem Überzug. Inv. 1993.52.D02154.19. 

45 BS, Becher, hellgrau mit grauem Überzug aussen. Inv. 
1993.52.D02154.67. 
WS, Teller, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02157.4. 
WS, Teller, beige mit rotbraunem Überzug, verbrannt. Inv. 
1993.52.D02154.18. 

46 RS, Schüssel Drack 20, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02155.7. 

- RS, Schüssel Drack 20 wie 46. Inv. 1993.52.D02155.8. 
WS, Schüssel Drack 20, rotbraun, im Kern grau, mit schwarzer 
Oberfläche aussen. Inv. 1993.52.D02155.13. 
4 WS von zwei bis drei Schüsseln Drack 20, grau mit schwarzer 
Oberfläche. Inv. 1993.52.D02155.9-11. 

47 BS, Schüssel Drack 20, hellgrau. Inv. 1993.52.D02155.38. 
48 BS, wohl Schüssel Drack 20, grau mit schwarzer Oberfläche. 

Inv. 1993.52.D02155.14. 
WS, wohl Schüssel Drack 21, beige mit rotem Überzug aussen. 
Inv. 1993.52.D02155.6. 

49 RS, Schüssel Drack 21, rosafarben mit rötlichbraunem Über
zug aussen. Inv. 1993.52.D02154.17. 

50 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, orange, im Kern grau. Inv. 1993.52.D02154.25. - Zur 
Form vgl. Berger et al. 1985, 100 Taf. 22 (sogenannte Osttor
ware). 
RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, grau. Inv. 1993.52.D02155.29. 

51 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, grau, im Kern dunkelgrau. Inv. 1993.52.D02154.53. 

52 RS, Schüssel mit Horizontalrand, beigeorange mit Rest von 
orangem Überzug, aussen mit schwarzen Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02154.27. 

53 RS, Schüssel oder (Henkel)-Topf wie 125, wohl lokales Pro
dukt, grau, im Kern dunkelgrau bis rötlichgrau. Inv. 
1993.52.D02155.31. 
BS, Schüssel, hellbraun mit Goldglimmerüberzug aussen. Inv. 
1993.52.D02154.41. 

54 RS, Töpfchen mit kurzem Trichterrand, dunkelgrau. Inv. 
1993.52.D02155.30. 

55 RS, Topf mit Trichterrand, hellbraun. Inv. 1993.52.D02155.15 
2 WS von zwei Schultertöpfchen, grau. Inv. 
1993.52.D02154.58-59. 

56 2 WS, Nuppenbecher, lokales Produkt, beige, im Kern rötlich. 
Inv. 1993.52.D02154.30-31. - Zu Nuppenbechern vgl. Berger 
et al. 1985, 95 Taf. 20 (sogenannte Osttorware). 

57 WS, Nuppenbecher, lokales Produkt, Fehlbrand, grau. Inv. 
1993.52.D02154.57. 
WS, Nuppenbecher, lokales Produkt, evtl. vom selben Gefäss 
wie 57, grau. Inv. 1993.52.D02155.33. 
WS, Nuppenbecher, lokales Produkt, grau, im Kern rötlich
braun, Inv. 1993.52.D02155.34. - Gehört wohl zum selben Ge
fäss wie Inv. 1993.52.D02153.140. 
2 WS von zwei Nuppenbechern, lokale Produkte, grau. Inv. 
1993.52.D02154.55-56. 

58 2 WS, Topf mit umlaufenden Zickzacklinien, wohl lokales Pro
dukt, grau. Inv. 1993.52.D02155.32. 

59 WS, Schlangentopf, wohl lokales Produkt, dunkelgrau, im Kern 
rötlichbeige. Inv. 1993.52.D02154.62. 
WS, orange mit Goldglimmerüberzug aussen. Inv. 
1993.52.D02154.32. 

60 BS, Becher/Topf, grau. Inv. 1993.52.D02155.39. 
- BS, Becher/Töpfchen, orange. Inv. 1993.52.D02154.43. 
61 BS, wohl Topf, rötlichbraun, im Kern hellgrau. Inv. 

1993.52.D02155.26. - Gehört wohl zum selben Gefäss wie Inv. 
1993.52.D02158.14. 

62 BS, wohl Topf, hellbraun. Inv. 1993.52.D02155.25. 
BS wie 62, jedoch nicht vom selben Gefäss. Inv. 
1993.52.D02155.24. 
BS, Topf, wohl lokales Produkt, graubraun. Inv. 
1993.52.D02157.19. 

63 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, dunkelgrau mit schwarzen 
Brandspuren. Inv. 1993.52.D02155.40. 

64 RS, Kochtopf mit Griffleiste, braun bis grau, mit schwarzen 
Brandspuren. Inv. 1993.52.D02154.68. 
WS, Kochtopf, graubraun mit schwarzen Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02155.41. 
2 WS und 3 BS von mindestens drei Kochtöpfen, graubraun bis 
grau, z.T. mit schwarzen Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02154.69-73. 

65 RS, Krug mit getrepptem Kragenrand, rotbraun, im Kern dun
kelgrau. Inv. 1993.52.D02154.28. 
Div. WS und BS, Krug, orange mit Rest von weisser Engobe. 
Inv. 1993.52.D02154.45. 
Div. Henkelfragmente von sieben Krügen, beige und orange, 
z.T. mit Rest von weisser Engobe. Inv. 1993.52.D02154.46-51. 
Halsschulterfragment von Krug, beige. Inv. 1993. 
52.D02155.18. 
WS, wohl von Krug, orange, aussen rötlichbraun, mit zwei Ril
len und Rest von weisser Engobe. Inv. 1993.52.D02157.12. 
Fragment von zweistabigem Henkel, Krug, beige, im Bruch 
rotbraun. Inv. 1993.52.D02155.28. 
Fragment von vierstabigem Henkel, Krug, beige. Inv. 
1993.52.D02155.27. 
BS, Reibschüssel, beige, innen glattgeschliffen. Inv. 
1993.52.D02157.23. 
3 WS von zwei Amphoren, beige. Inv. 1993.52.D02155.42-44. 

- 2 WS von zwei Amphoren, beige. Inv. 1993.52.D02154.75-76. 
WS, orange mit brauner Bemalung, innen schwarz. Inv. 
1993.52.D02155.19. 
WS, grau, verformt und verbrannt, Fehlbrand. Inv. 
1993.52.D02154.66. 
WS, lokales Produkt, rötlichgrau bis dunkelgrau, verbrannt. 
Inv. 1993.52.D02157.22. 

Bronze: 
Fragment von bandförmigem Bronzeblech. Inv. 
1993.52.D02154.1. 

Eisen: 
66 Eisenstift mit abgewinkeltem Kopf. Inv. 1993.52.D02155.45. 
67 Fragment von Eisenstift mit pilzförmigem Kopf. Inv. 

1993.52.D02154.79. 
68 Eisenplättchen. Inv. 1993.52.D02154.78. 
Glas: 

WS, wohl vierkantiger Krug Isings 50/AR 156, blaugrünes, 
durchscheinendes Glas. Inv. 1993.52.D02154.77. 
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A b b . 55 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). A u s g e w ä h l t e Funde aus Schicht 7 i n P r o f i l 1 (Abb. 6): sogenannte 
flavische Schlacken- u n d Industrieschicht. Ze i t des Stadtmauerbaus. 31-65 K e r a m i k , 66 Bronze 
67-68 Eisen. M . 1:3 (37.39-41 M . 1:2). 



Ebenfalls aus Schicht 7 stammen folgende vier Keramikfragmente 
des 2. bis 3. Jh. n.Chr. (vgl. Abb. 57, 69-72). Sie kommen aus dem 
obersten Schichtbereich (FK D02154) und gehören deshalb zweifel
los in den darüberliegenden Schutthorizont einer späteren Sied
lungstätigkeit (Schicht 10, vgl. Abb. 6 und 60): 

69 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus Heiligenberg/Rheinza
bern, sekundär verbrannt. Inv. 1993.52.D02154.3. - Eierstab 
und Perlstab sind töpferspezifisch für Januarius II (H. Ricken,. 
Die Bilderschüsseln der römischen Töpfer von Rheinzabern, 
Textband mit Typenbildern zu Katalog VI der Ausgrabungen 
von Wilhelm Ludowici in Rheinzabern 1901-1914 [bearbeitet 
von Ch. Fischer]. Materialien zur römisch-germanischen Kera
mik 7 [Bonn 1963] 312 E 70) (ca. 180-200 n.Chr.). 

70 WS, wohl Becher Niederbieber 33, hellgrau mit dunkelgrauem 
Glanztonüberzug. Riffeldekor. Inv. 1993.52.D02154.24. 

71 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, hellbraun. Inv. 1993. 
52.D02154.26. 

72 WS, rätische Reibschüssel, hellbraun mit rotbraunem Überzug 
in der Innenkehle. Inv. 1993.52.D02154.74. 

Stadtmauer Südteil, Schicht 4 in Profil 4 (Abb. 19): Sogenannte flavi
sche Schlacken- und Industrieschicht, enthält viele grosse Schlak-
kenstücke; angeschüttetes Material aus der Umgebung (FK D02181-
D02182.D02184.D02188). 
Die Schicht ist identisch mit Schicht 7 in Profil 1 (Abb. 6; Abb. 55, 
31-68). 

Abb. 56, 73-101 

FK-Datierung: um 80 bis um 90 n.Chr. (Nr. 85) mit älterem Mate
rial 

Geschirrkeramik: 
73 WS, TS, Schälchen Hofheim 9, verbrannt. Inv. 

1993.52.D02182.4. 
74 WS, TS, Schälchen Drag. 27, mit Brandspuren. Inv. 

1993.52.D02182.2. 
75 RS, 2 WS, TS, Teller Drag. 15. Inv. 1993.52.D02188.2. 

WS, TS, Teller Drag. 15, mit Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02188.4. 

76 RS, TS, Teller Drag. 15/17. Inv. 1993.52.D02184.5. 
77 RS, TS, wohl Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D02188.3. 
78 RS, TS, Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D02184.7. 
- RS, TS, Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D02184.6. 

WS, TS, Teller Drag. 18, mit Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02184.8. 

79 BS, TS, Teller Drag. 18 mit Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02181.3. 

- BS, TS, Teller Drag. 18, verbrannt. Inv. 1993.52.D02182.5. 
80 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque. Inv. 

1993.52.D02181.2. - Die Punze ist zwar nicht zuweisbar, sie ist 
jedoch in dieser Anordnung in flavischen Fundorten nicht 
mehr vertreten (ca. 60-70 n.Chr). 

81 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02184.1. - Kreis und Delphin sind im Oberwinter-
thurer Keramiklager nachweisbar. Weitere Parallelen sind auf 
Gefässen aus neronischer Zeit bekannt (R. Knorr, Terra-Sigil-
lata-Gefässe des ersten Jahrhunderts mit Töpfernamen [Stutt
gart 1952] Taf. 30,B) (ca. 60-70 n.Chr.). 

82 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02184.3. - Sämtliche Punzen sind im Oberwinter-
thurer Keramiklager vertreten. Das Dreiblatt befindet sich auf 
einer von Passienus gestempelten Ausformung aus dem Hof-
heimer Erdlager (R. Knorr, Töpfer und Fabriken verzierter 
Terra-Sigillata des ersten Jahrhunderts [Stuttgart 1919] Taf. 
64,G). Einzelne Motive sind noch in frühflavischer Zeit nach
zuweisen (R. Knorr, Südgallische Terra-Sigillata-Gefässe von 
Rottweil [Stuttgart 1912] Taf. V,l) (ca. 60-80 n.Chr.). 

83 2 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02184.2. - Die saubere Ausprägung der Stengelver
bindung spricht gegen eine allzu junge Zeitstellung (ca. 70-80 
n.Chr.). 

84 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 30 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02184.4. - Gladiator nach links und Kreis können 
keinem Modelhersteller zugeschrieben werden (ca. 60-80 
n.Chr.). 

85 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02181.1. - Das Muster wurde beim Herausholen der 

Schüssel aus der Formschüssel verwischt; es ist nicht bestimm
bar (ca. 80-100 n.Chr.). 

86 RS, Schüssel Drack 20, rötlichbraun mit dunkelgrauer Oberflä
che. Inv. 1993.52.D02188.il. 

- RS wie 86. Inv. 1993.52.D02188.10. - Gehört evtl. zu 86. 
87 RS, Schüssel Drack 20, hellgrau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 

1993.52.D02188.12. 
WS, Schüssel Drack 20, rötlichbraun mit schwarzer Oberflä
che. Inv. 1993.52.D02188.14. 

88 BS, Schüssel Drack 19 oder 20, bräunlichbeige, Kern grau, mit 
schwarzer Oberfläche. Inv. 1993.52.D02184.25. 

89 RS, Schüssel mit eingezogenem, aussen gekehltem Horizontal
rand, grau. Inv. 1993.52.D02181.12. 

90 RS, Steilrandtöpfchen, grau. Inv. 1993.52.D02184.22. 
91 RS und div. WS, Steilrandtopf, rotbraun mit schwarzer Ober

fläche. Inv. 1993.52.D02188.13. - Gehört evtl. zu Topf Inv. 
1993.52.D02188.10. 

92 RS, Schultertopf, rötlichbraun. Inv. 1993.52.D02182.6. 
93 2 RS, Schultertopf, rötlichbraun mit grauer Oberfläche. Inv. 

1993.52.D02182.12. 
94 BS, wohl Topf, orange, innen braun. Inv. 1993.52.D02184.21. 

2 WS, wohl Topf, rötlichbraun mit dunkelgrauer Oberfläche. 
Inv. 1993.52.D02184.23. - Gehört wahrscheinlich zum selben 
Gefäss wie Inv. 1993.52.D02183.18-21, evtl. Inv. 
1993.52.D02182.13-14 und Inv. 1993.52.D02181.13. 
2 WS, wohl von Topf, rötlichbraun mit dunkelgrauer Oberflä
che. Inv. 1993.52.D02182.13-14. - Gehört evtl. zum selben Ge
fäss wie Inv. 1993.52.D02184.23, Inv. 1993.52.D02183.18-21 
und Inv. 1993.52.D02181.13. 
WS, wohl von Topf, rötlichbraun mit dunkelgrauer Oberfläche. 
Inv. 1993.52.D02181.13. - Gehört evtl. zum selben Gefäss wie 
Inv. 1993.52.D02182.13-14, Inv. 1993.52.D02183.18-21 und 
Inv. 1993.52.D02184.23. 

- WS, Topf, grau. Inv. 1993.52.D02181.16. 
95 RS, Kochtopf, rötlichbraun. Inv. 1993.52.D02182.15. 
96 RS, Krug mit getrepptem Kragenrand, beige. Inv. 

1993.52.D02181.4. 
97 RS, Krug mit getrepptem Kragenrand, hellbraun. Inv. 

1993.52.D02188.5. 
Fragment von zweistabigem Krughenkel, orange. Inv. 
1993.52.D02181.il. 
Fragment von mehrstabigem Krughenkel, orange, im Kern 
grau. Inv. 1993.52.D02182.il. 
2 WS von zwei Amphoren, beige und hellbraun. Inv. 
1993.52.D02182.16.17. 

Bronze: 
98 Scharnierfibel Riha 5.12.2 mit einem durch vier Längsleisten 

profilierten, gekerbten Bügel mit Rest von Weissmetallüberzug 
(Verzinnung). Nadelhalter durchlocht. Nadel und Fussknopf 
abgebrochen. Inv. 1993.52.D02182.1. - Riha 1979, 138f. 
(2. Viertel 1. Jh. bis Anfang 2. Jh.). 

99 Scharnierfibel Riha 5.13.1 mit dachförmigem, in Niellotech-
nik(?) eingelegtem Tannenzweigmuster. Einlagen z.T. erhalten. 
Fussende abgebrochen. Inv. 1993.52.D02188.1. - Riha 1979, 
144 Nr. 1155, Taf. 40 (spätes 1. bis frühes 2. Jh.). 

Eisen: 
100 Fragment von Eisenstilus. Inv. 1993.52.D02182.19. - A. Hoch

uli Gysel, A. Siegfried-Weiss, E. Ruoff und V. Schaltenbrand 
Obrecht, Chur in römischer Zeit, II: A. Ausgrabungen Areal 
Markthallenplatz, B. Historischer Überblick. Antiqua 19 (Basel 
1991) Taf. 67. 

Brennständer: 
101 Fragment von Brennständer, grau, verbrannt. Inv. 

1993.52.D02181.19. 

Stadtmauer Südteil, Schichten 5-6 in Profil 4 (Abb. 19): Diverse 
Werk- und Gehhorizonte sowie Pianieschichten aus der Zeit des 
Stadtmauerbaus (Schicht 5; FK D02176-D02178.D02180) und wohl 
umgelagerter lehmiger Aushub aus dem Bereich des Fundamentes, 
der als Abschluss der Pianiearbeiten angeschüttet wurde (Schicht 6; 
FK D02175). 

Abb. 58, 102-134 

FK-Datierung: wohl um 80 bis um 100 n.Chr. 

Geschirrkeramik: 
102 RS, TS, Teller Drag. 15/17. Inv. 1993.52.D02180.3 (Schicht 5). 
103 RS, TS, Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D02175.3 (Schicht 6). 

http://1993.52.D02188.il
http://1993.52.D02181.il
http://1993.52.D02182.il
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A b b . 56 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). A u s g e w ä h l t e Funde aus Schicht 4 i n P r o f i l 4 (Abb. 19): sogenannte 
flavische Schlacken- u n d Industrieschicht. Ze i t des Stadtmauerbaus. 73-97 K e r a m i k , 98-99 Bronze, 
100 Eisen, 101 T o n . M . 1:3 (80.83 M . 1:1, 81-82 .84-85 M . 1:2). 

69 70 

A b b . 57 Augst, Osttor (Grabung 1993.52). 69-72 
^ Keramikfunde des 2. bis 3. Jh . n .Chr . aus 

Schicht 7 i n P r o f i l 1 (Abb . 6). Sie g e h ö r e n 
72 z u m Schutthorizont der s p ä t e r e n Sied

lungs tä t igke i t . M . 1:3 (69 M . 1:2). 



104 WS, TS, Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D02176.2 (Schicht 5). 
105 RS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque. Inv. 

1993.52.D02175.1 (Schicht 6). - Das Muster findet sich oft in 
flavischen Fundorten (ca. 70-85 n.Chr.). 

106 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque, sekun
där verbrannt. Inv. 1993.52.D02180.2 (Schicht 5). - Das Drei
blatt ist auf einer Ausformung des Pass(i)enus nachweisbar, der 
auf Grund des Bodenstempels in die Zeit von 70 bis 80 n.Chr. 
datiert werden kann (R. Knorr, Töpfer und Fabriken verzierter 
Terra-Sigillata des ersten Jahrhunderts [Stuttgart 1919] 85 
Textbild 40) (ca. 70-80 n.Chr.). 

107 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02180.1 (Schicht 5). 

108 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02175.2b (Schicht 6). - Das Motiv kann nicht be
stimmt werden (nach 70 n.Chr.). 

109 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus La Graufesenque. Inv. 
1993.52.D02175.2a (Schicht 6). - Der Fries aus V-Formen ist 
töpferspezifisch für Memor. Die Datierung beruht u.a. auf dem 
Vorhandensein von Produkten dieses Töpfers im Pompeji-
Depotfund (vgl. Mees 1992, Taf. 120,1) (ca. 75-95 n.Chr.). 

110 RS, BS, wohl Schale Drack 14, hellgrau mit dunkelgrauer Ober
fläche. Inv. 1993.52.D02177.4 (Schicht 5). 

111 RS, wohl Schale Drack 14, hellgrau mit schwarzer Oberfläche. 
Inv. 1993.52.D02177.5 (Schicht 5). 

112 RS, Schale/Teller mit Horizontalrand, rötlichbraun, im Kern 
grau, mit dunkelgrauer Oberfläche. Inv. 1993.52.D02176.4 
(Schicht 5). 
BS, Schale/Teller, hellgrau mit dunkelgrauer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02176.15 (Schicht 5). 

113 BS, Teller, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02177.8 (Schicht 5). 

114 RS, Schüssel Drack 20, rötlichbraun, im Kern grau, mit schwar
zer Oberfläche. Inv. 1993.52.D02176.3 (Schicht 5). 

115 3 RS, 2 WS, Schüssel, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02176.6 (Schicht 5). 

116 RS, Schüssel mit verdicktem Rand, grau. Inv. 
1993.52.D02176.13 (Schicht 5). 

117 2 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl loka
les Produkt, orange. Inv. 1993.52.D02175.6 (Schicht 6). 

118 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, grau. Inv. 1993.52.D02177.6 (Schicht 5). 

119 2 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl loka
les Produkt, grau. Inv. 1993.52.D02177.7 (Schicht 5). 
2 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl loka
les Produkt, grau. Inv. 1993.52.D02176.12 (Schicht 5). 
RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, rötlichbraun, Kern grau, mit schwarzer Oberfläche. 
Inv. 1993.52.D02175.19 (Schicht 6). 
RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, grau mit schwarzer Oberfläche und Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02175.20 (Schicht 6). 
RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02175.21 (Schicht 6). 

120 RS, Schultertöpfchen, grau. Inv. 1993.52.D02176.14 (Schicht 
5). 

121 RS, Schultertöpfchen, beige mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02175.18 (Schicht 6). 

122 RS, Schultertopf, hellgrau. Inv. 1993.52.D02180.10 (Schicht 5). 
123 RS, Topf mit Trichterrand, hellbraun, im Kern grau. Inv. 

1993.52.D02175.4 (Schicht 6). 
124 RS, Topf mit verdicktem Horizontalrand, hellbraun, im Kern 

grau. Inv. 1993.52.D02175.5 (Schicht 6). 
125 3 RS, (Henkel)-Topf mit profiliertem Steilrand, wohl lokales 

Produkt, hellgrau mit dunkelgrauer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02177.9 (Schicht 5). - E. Ettlinger, Die Keramik der 
Augster Thermen (Insula XVII), Ausgrabung 1937-38. Mono
graphien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 6 (Basel 
1949) Taf. 18,2. 

126 2 Fragmente von zweistabigem Henkel, Honigtopf, hellbraun 
bis orange, im Kern grau. Inv. 1993.52.D02176.il (Schicht 5). 

127 2 RS, 5 WS, rauhwandige Schüssel mit gerilltem Rand und 
Wandknick, braunorange, stellenweise brandgeschwärzt. Inv. 
1993.52.D02180.5 (Schicht 5). 

128 RS, WS, BS (ohne Abb.), Kochtopf, graubraun, brandge
schwärzt. Inv. 1993.52.D02180.17.19 (Schicht 5). 
RS, Kochtopf wie 128, grau mit schwarzen Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02175.27 (Schicht 6). 

129 RS, Deckel, beige, im Kern grau. Inv. 1993.52.D02175.9 
(Schicht 6). 
WS, Deckel, orange, Unterseite sandig. Inv. 
1993.52.D02180.21 (Schicht 6). - Vgl. 172. 

130 RS, Krug mit Halsring, orange. Inv. 1993.52.D02177.1 (Schicht 
5). 

131 RS, Krug mit getrepptem Kragenrand, orange. Inv. 
1993.52.D02175.7 (Schicht 6). 

132 RS, von Krug mit Wulstrand oder von Kanne, orange. Inv. 
1993.52.D02180.4 (Schicht 5). 
Fragment von zweistabigem Henkel, wohl von Krug, hellbraun 
bis orange. Inv. 1993.52.D02176.10 (Schicht 5). 

- 3 WS von zwei Amphoren, beige. Inv. 1993.52.D02175.29-30 
(Schicht 6). 

Bronze: 
- Runde Bronzescheibe. Inv. 1993.52.D02176.1 (Schicht 5). 
Eisen: 
133 Eisenstift mit Öse. Inv. 1993.52.D02175.31 (Schicht 6). - Fur

ger/Deschler-Erb 1992, 172 Nr. 2/92, Taf. 6 (erste Hälfte 1. Jh. 
n.Chr.). 

134 Im Querschnitt rechteckiger Eisenstift. Inv. 1993.52.D02178.3 
(Schicht 5). 

Kommentar 

D i e Dat ie rung des re ichl ich vorhandenen Mater ia l s 
aus der Periode des Stadtmauerbaus umfasst den Ze i t 
r aum der zweiten Häl f t e des 1. Jh . n .Chr . F ü r eine 
genauere Eingrenzung der Bauzei t innerhalb dieser 
Zeitspanne stehen allerdings nur wenige Funde zur 
Ver fügung: A u s d e m Bauhor izont des aufgehenden 
Mauerwerks n ö r d l i c h des Osttores (Abb . 6, Schicht 6) 
s tammt eine Rel ie fschüsse l Drag . 29 (Abb. 54,27), die 
i n die Jahre u m 80 n .Chr . datiert werden kann. D e r 
gröss te T e i l der Funde k o m m t aus der eingebrachten 
- d a r ü b e r l i e g e n d e n - sogenannten flavischen Schlak-
ken- u n d Industrieschicht (Abb. 6, Schicht 7; A b b . 19, 
Schicht 4; A b b . 55-56) mi t M a t e r i a l aus der n ä h e r e n 
u n d weiteren Umgebung der ö s t l i chen S tad tmauer 2 7 1 . 
N e b e n zahlreichen Produkten aus lokalen T ö p f e 
reien, die ze i t l ich nicht enger als i n die zweite Hä l f t e 
des 1. u n d den Beg inn des 2. Jh . eingrenzbar s ind, 
v e r m ö g e n auch hier die Reliefsigi l laten z u einer etwas 
genaueren Dat ie rung der Schicht beizutragen: D i e 
j ü n g s t e n S tücke - Schüsse ln Drag . 30 (Abb. 55,40) 
und Drag . 37 (Abb. 55,41; 56,85) - g e h ö r e n i n die Ze i t 
v o n ca. 80 bis u m 90/100 n . C h r . 2 7 2 . Aufg rund der frü
heren Erkenntnis , dass der Beginn des Stadtmauer
baus nicht lange vo r 80 n .Chr . hat stattfinden k ö n n e n , 
läss t s ich somit die eigentliche Bauzeit in die Jahre 
um 80 eingrenzen. D e r folgende ( jüngere) H o r i z o n t 
(Abb. 19, Schichten 5-6; A b b . 58) scheint nicht we
sentlich spä t e r e s M a t e r i a l als die stratigraphisch tiefer 
liegenden Schichten z u enthalten. W i r folgern daraus, 
dass die Hor i zon te i n relativ kurzer Z e i t 2 7 3 , wahr
scheinl ich sogar innerhalb nur weniger Jahre, i n den -
w o h l f r ü h e r e n - achtziger Jahren des 1. Jh . n .Chr . 
entstanden s ind. 

271 Vgl. oben mit Anm. 29-43. 
272 H. Bender datierte den Industriehorizont in vespasianische 

Zeit mit einem Enddatum in den ersten Regierungsjahren Do
mitians, vgl. Bender 1975, 29. 

273 Vgl. auch Berger et al. 1985, 19. 

http://1993.52.D02176.il




A b b . 58 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). A u s g e w ä h l t e Funde aus den Schichten 5-6 i n P r o f i l 4 (Abb . 19): 
< Werk - u n d Gehhor izonte sowie Pianieschichten. Ze i t des Stadtmauerbaus. 102-132 K e r a m i k , 133-

134 Eisen . M . 1:3 (107-109 M . 1:1, 105[Foto]-106 M . 1:2). 

Fundmaterial aus den Schichten der Zeit nach Ab-
schluss der Bauarbeiten an Stadtmauer und Osttor 

Stadtmauer Nordteil, Schichten 8-9 in Profil 1 (Abb. 6): Gehhori
zonte und Pianieschichten, wohl zu Baustrukturen gehörend, die nach 
der Aufgabe der Wehrfunktion der Stadtmauer entstanden sind 
(Schicht 8; FK D02151-D02153) und Material mit Resten von Hand
werk und Gewerbe (Schicht 9; FK D01650). 

Abb. 59,135-181 

FK-Datierung: um 80 bis um 100 n.Chr. 

G esc h irrkera m ik: 
135 RS, TS, Schälchen Drag. 27. Inv. 1993.52.D01650.9 (Schicht 9). 
136 RS, TS, Schälchen Drag. 33. Inv. 1993.52.D01650.7 (Schicht 9). 
137 RS, TS, Schälchen Drag. 33. Inv. 1993.52.D02151.7 (Schicht 8). 
- RS, TS, Schälchen Drag. 33. Inv. 1993.52.D01650.6 (Schicht 9). 
- WS, TS, Schälchen Drag. 33, verbrannt. Inv. 1993. 

52.D01650.12 (Schicht 9). 
138 RS, TS, Schälchen Drag. 35. Inv. 1993.52.D01650.2 (Schicht 9). 
139 RS, TS, Schälchen Drag. 36, verbrannt. Inv. 1993.52.D02151.2 

(Schicht 8). 
- RS, TS, Schälchen Drag. 35/36. Inv. 1993.52.D01650.3 (Schicht 

9). - Gehört evtl. zum selben Gefäss wie Inv. 1993. 
52.D01650.4. 

- RS, TS, Schälchen Drag. 35/36. Inv. 1993.52.D01650.4 (Schicht 
9). - Gehört evtl. zum selben Gefäss wie Inv. 1993. 
52.D01650.3. 

- RS, TS, Schälchen Drag. 35/36. Inv. 1993.52.D02151.3 (Schicht 
8) . 
2 RS, TS, von zwei Schälchen Drag. 35/36. Inv. 
1993.52.D02151.4.5 (Schicht 8). 
3 WS, TS, von zwei Schälchen Drag. 35/36, z.T. mit leichten 
Brandspuren. Inv. 1993.52.D02151.6.11 (Schicht 8). 

140 RS, TS, Schälchen Drag. 36/42. Inv. 1993.52.D01650.5 (Schicht 
9) . 

141 RS, TS, wohl Teller Drag. 18, verbrannt. Inv. 
1993.52.D02153.1 (Schicht 8). 

- WS, TS, Teller Drag. 18. Inv. 1993.52.D02151.9 (Schicht 8). 
WS, TS, Teller Drag. 18, mit leichten Brandspuren. Inv. 
1993.52.D02152.1 (Schicht 8). 

- 2 WS, TS, glattwandig. Inv. 1993.52.D01650.10-11 (Schicht 9). 
- 2 WS, TS, glattwandig. Inv. 1993.52.D02151.8.10 (Schicht 8). 
142 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 29. Inv. 1993.52.D01650.1 

(Schicht 9). 
143 RS, TS, Reliefschüssel Drag. 30. Inv. 1993.52.D02153.2 

(Schicht 8). 
144 RS, TS, Reliefschüssel Drag. 37, verbrannt. Inv. 

1993.52.D01650.8 (Schicht 9). 
- WS, TS, wohl Déch. 67. Inv. 1993.52.D02153.3 (Schicht 8). 
145 RS, wohl TS-Imitation, Schälchen Drack 14/15, hellgrau mit 

schwarzer Oberfläche. Inv. 1993.52.D02151.14 (Schicht 8). 
146 RS, wohl TS-Imitation, Teller Drack 4, beige mit schwarzer 

Oberfläche. Inv. 1993.52.D02151.13 (Schicht 8). 
147 RS, wohl TS-Imitation, Teller Drack 4, rötlichbeige mit dun

kelgrauer Oberfläche. Inv. 1993.52.D02153.4 (Schicht 8). 
RS wie 147, beige mit hellgrauer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02153.9 (Schicht 8). 

148 RS, wohl TS-Imitation, Schälchen Drack 12(?), hellbraun, im 
Kern orange, mit Rest von braunem Überzug. Inv. 
1993.52.D02153.17 (Schicht 8). 

149 RS, Firnisbecher mit Trichterrand, beigeorange mit dunkel
grauem Überzug. Inv. 1993.52.D02151.16 (Schicht 8). 
2 WS von einem oder von zwei glattwandigen Firnisbechern, 
orange mit rotbraunem Überzug. Inv. 1993.52.D01650.17-18 
(Schicht 9). 
WS, Firnisbecher, braunrot mit dunkelbraunem Überzug. Inv. 
1993.52.D01650.16 (Schicht 9). 

150 RS, Becher, hellbraun, im Kern orange, mit hellbraunem Über
zug aussen. Inv. 1993.52.D02153.19 (Schicht 8). 

151 RS, Becher mit innen gekehltem Rand, dunkelgrau, im Kern 
beige. Inv. 1993.52.D02153.130 (Schicht 8). 

- BS, wohl von Becher, braunorange. Inv. 1993.52.D02151.25 
(Schicht 8). 

152 WS, Schälchen, hellgrau mit aufgetragenem Tonschiicker in 
Netzoptik und Rest von dunkelgrauem(?) Überzug. Inv. 
1993.52.D02153.135 (Schicht 8). - Evtl. vom selben Gefäss wie 
Inv. 1993.52.D02154.61. 

153 2 RS, Schüssel Drack 20, hellgrau mit dunkelgrauer Oberfläche 
aussen. Inv. 1993.52.D02153.8 (Schicht 8). 

154 RS, Schüssel Drack 20, rötlichbeige mit schwarzer Oberfläche. 
Inv. 1993.52.D02153.6 (Schicht 8). 

- RS wie 154. Inv. 1993.52.D02153.7 (Schicht 8). 
155 RS, Schüssel Drack 20, beige mit schwarzer Oberfläche. Inv. 

1993.52.D02151.12 (Schicht 8). 
RS, Schüssel Drack 20, rötlichbeige mit dunkelgrauer Oberflä
che. Inv. 1993.52.D02153.5 (Schicht 8). 
WS, wohl Schüssel Drack 20, grau mit schwarzer Oberfläche. 
Inv. 1993.52.D01650.14 (Schicht 9). 
WS, Schüssel, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02151.15 (Schicht 8). 
4 WS von zwei bis drei Schüsseln Drack 20, beigebraun mit 
dunkelgrauer bzw. schwarzer Oberfläche. Inv. 1993. 
52.D02153.10-11 und 1993.52.D02153.176 (Schicht 8). 

- RS, Schüssel Drack 20, rötlichbeige. Inv. 1993.52.D02153.16 
(Schicht 8). 
RS, Schüssel Drack 20/21, beige mit brauner Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02153.15 (Schicht 8). 
WS, Schüssel Drack 21, beige mit brauner Oberfläche aussen. 
Inv. 1993.52.D02153.18 (Schicht 8). 
2 WS von einer oder zwei Schüsseln, orange mit braunroter 
Oberfläche aussen. Inv. 1993.52.D02153.13-14 (Schicht 8). 

156 3 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl loka
les Produkt, grau. Inv. 1993.52.D02153.114.120 (Schicht 8). 

157 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste und Ausguss, 
wohl lokales Produkt, beige, im Kern orange, mit Goldglim
merüberzug. Inv. 1993.52.D02153.21 (Schicht 8). 

158 RS, Schüssel mit Horizontalrand, braunorange mit schwarzen 
Brandspuren am Rand. Inv. 1993.52.D02153.22 (Schicht 8). 

159 RS, Schüssel/Topf mit eingezogenem, aussen gekehltem Hori
zontalrand, wohl lokales Produkt, hellbraun, aussen stellen
weise grau. Inv. 1993.52.D02153.116 (Schicht 8). - Vgl. zur 
Form Berger et al. 1985, 105 Taf. 25,288. 

160 RS, Schüssel mit eingezogenem, aussen gekehltem Horizontal
rand, wohl lokales Produkt, grau. Inv. 1993.52.D02153.118 
(Schicht 8). - Vgl. zur Form Berger et al. 1985, 98 Taf. 21 
(sogenannte Osttorware). 

161 RS, Schüssel wie 160, beigebraun. Inv. 1993.52.D02153.119 
(Schicht 8). 

162 RS, Schüssel wie 160, dunkelgrau, im Kern beige. Inv. 
1993.52.D02153.115 (Schicht 8). 
RS, Schüssel wie 160, hellbraun, im Kern orange. Inv. 
1993.52.D02151.17 (Schicht 8). 

- RS, Schüssel wie 160, beigeorange. Inv. 1993.52.D02153.123 
(Schicht 8). 
RS, Schüssel wie 160, dunkelgrau, im Kern orange. Inv. 
1993.52.D02153.117 (Schicht 8). 
BS, Schüssel, dunkelgrau, im Kern beige. Inv. 
1993.52.D02153.12 (Schicht 8). 

163 BS, Schüssel, rötlichbeige, im Innern Goldglimmerüberzug. 
Inv. 1993.52.D02153.89 (Schicht 8). 
2 BS, Schüssel wie 163, hellbraun, im Kern beige, im Innern 
Goldglimmerüberzug. Inv. 1993.52.D02153.90 (Schicht 8). 
3 BS von zwei Schüsseln mit Standring, grau, im Kern orange. 
Inv. 1993.52.D02153.86.87 (Schicht 8). 

164 RS, Nuppenbecher, lokales Produkt, hellbraun, im Kern bei
georange. Inv. 1993.52.D02153.27 (Schicht 8). 

165 RS, Nuppenbecher, lokales Produkt, hellgrau, im Kern beige. 
Inv. 1993.52.D02153.126 (Schicht 8). 
RS, Nuppenbecher, lokales Produkt, aussen dunkelgrau, innen 
hellgrau, im Kern beige bis orange. Inv. 1993.52.D02153.128 
(Schicht 8). 



RS, Nuppenbecher, lokales Produkt, aussen dunkelbraun, in
nen hellgrau, im Kern beige. Inv. 1993.52.D02153.127 (Schicht 
8). 
10 RS von mindestens 6 weiteren Nuppenbechern, lokale Pro
dukte, orange, beige, hell- und dunkelgrau. Inv. 
1993.52.D02153.24-26.28.42.123-125.129.141 (Schicht 8). 
43 WS von div. Nuppenbechern, lokale Produkte, orange, 
beige, hell- und dunkelgrau. Inv. 1993.52.D02153.43-52.136-
139.142-170 (Schicht 8). 
WS, Nuppenbecher, lokales Produkt, grau, im Kern rötlich
braun, Inv. 1993.52.D02153.140. - Gehört wohl zum selben 
Gefäss wie Inv. 1993.52.D02155.34 (Schicht 8). 

166 RS, Schultertopf, dunkelgrau, im Kern bräunlichorange. Inv. 
1993.52.D02153.122 (Schicht 8). 

167 RS, Schultertopf, dunkelgrau, im Kern bräunlichorange, mit 
Glimmerüberzug aussen. Inv. 1993.52.D02153.121 (Schicht 8). 

- WS, Schultertopf, orange. Inv. 1993.52.D02153.54 (Schicht 8). 
- 2 WS, Schultertopf, hellgrau. Inv. 1993.52.D02153.171.177 

(Schicht 8). 
- WS, Schultertopf, grau. Inv. 1993.52.D01650.29 (Schicht 9). 
168 WS, Topf mit umlaufenden Zickzacklinien, grau, innen braun. 

Inv. 1993.52.D02153.134 (Schicht 8). 
2 WS von zwei Töpfen mit umlaufenden Zickzacklinien, grau 
und beige. Inv. 1993.52.D02153.53.133 (Schicht 8). 

169 2 BS, Topf, aussen braun, innen grau, im Kern beige. Inv. 
1993.52.D02153.83 (Schicht 8). 
Div. BS wie 169 von div. Töpfen, braun, orange, grau. Inv. 
1993.52.D02153.82.84.93.96.182-184 (Schicht 8). 

170 BS, Topf, hellbraun, im Kern beige. Inv. 1993.52.D02153.85 
(Schicht 8). 
2 BS von zwei Töpfen wie 170, beigebraun, im Kern orange. 
Inv. 1993.52.D02153.91.99 (Schicht 8). 

171 WS, Kochtopf mit Griffleiste, graubraun, im Kern orange. Inv. 
1993. 52.D02153.186 (Schicht 8). 
4 WS von Kochtöpfen, graubraun. Inv. 1993.52. 
D02153.187.189-191 (Schicht 8). 

172 RS, Deckel, lokales Produkt, orange, mit vor dem Brand einge
ritztem Tannenzweigmuster. Inv. 1993.52.D02151.36 (Schicht 
8). - R. Steiger, G. Th. Schwarz, R. Strobel und H. Doppler, 
Äugst, Insula 31, Ausgrabungen und Funde 1960/61. Forschun
gen in Äugst 1 (Äugst 1977) Abb. 35,39; 36,49 (ca. 75-120 
n.Chr.); Furger/Deschler-Erb 1992, Taf. 38,11/75 (Ende 1. bis 
frühes 2. Jh.); S. Fünfschilling, Römische Altfunde von Augst-
Kastelen, Eine Privatsammlung mit Altfunden aus Augusta 
Raurica, vornehmlich von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 7, 8), 
geborgen während des Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jh. 
Interne Augster Arbeitspapiere 2 (keine Buchhandelsausgabe) 
(Äugst 1993) 34 Nr. 266, Taf. 34. - Vgl. auch 173 und 224. 

173 RS, Deckel wie 172, orange. Auf der Oberseite eingeritztes Tan-
nenzweig-/Zickzack-Muster. Inv. 1993.52.D02153.193 (Schicht 
8). 

174 RS, Krug mit getrepptem Kragenrand, lokales Produkt, grau, 
im Kern braunorange. Inv. 1993.52.D02153.131 (Schicht 8). 

175 RS, Krug mit getrepptem, leicht unterschnittenem Kragenrand, 
graubraun, im Kern orange. Inv. 1993.52.D02153.41 (Schicht 
8). 
RS, Krug wie 175, graubraun, im Kern orange. Inv. 
1993.52.D02153.132 (Schicht 8). 

- 5 RS von Krügen wie 175, beige-orange. Inv. 
1993.52.D02153.32.37-40 (Schicht 8). 

176 RS, Krug mit getrepptem Kragenrand, beige, im Kern orange. 
Inv. 1993.52.D02153.31 (Schicht 8). 

- RS, Krug wie 176, orange. Inv. 1993.52.D02153.34 (Schicht 8). 
177 RS, Krug mit getrepptem Kragenrand, beigeorange. Inv. 

1993.52.D02153.33 (Schicht 8). 
- RS, Krug wie 177, orange. Inv. 1993.52.D02153.36 (Schicht 8). 
178 RS, Krug mit Halsring, orange mit weisser Engobe. Inv. 

1993.52.D02153.35 (Schicht 8). 
- RS, Krug wie 178. Inv. 1993.52.D02153.30 (Schicht 8). 
179 RS, Krug mit Wulstrand, beigeorange. Inv. 1993.52.D02153.29 

(Schicht 8). 
- BS, Krug, orange. Inv. 03.52.D02153.78 (Schicht 8). 

WS, Krug, bräunlichorange, aussen mit Rest von beiger En
gobe. Inv. 1993.52.D02152.2 (Schicht 8). - Evtl. vom selben 
Gefäss wie Inv. 1993.52.D02151.18. 
Div. WS, BS und zwei- und vierstabige Henkelfragmente von 
Krügen, braun und orange. Inv. 1993.52.D02153.59.76-77.79-
81.88.92.94.97-98.100-113 (Schicht 8). 
5 Fragmente von vierstabigen Krughenkeln, beige bis orange. 
Inv. 1993.52.D02151.27-30 (Schicht 8). 
Henkelfragment, Krug, lokales Produkt, grau verbrannt. Inv. 
1993.52.D02151.31 (Schicht 8). 
WS, Krug, bräunlichorange, aussen mit Rest von beiger En
gobe. Inv. 1993.52.D02151.18 (Schicht 8). - Evtl. vom selben 
Gefäss wie Inv. 1993.52.D02152.2. 

- 2 BS, Krug, hellbeige. Inv. 1993.52.D02151.26 (Schicht 8). 
WS, beige mit aufgemalter weisser und bräunlichoranger Strei
fenverzierung. Inv. 1993.52.D02153.57 (Schicht 8). 
WS, orange mit diagonal aufgemalter brauner Streifenverzie
rung. Inv. 1993.52.D02153.55 (Schicht 8). 
WS, orange mit aufgemalten dunkelbraunen Punkten. Inv. 
1993.52.D02153.56 (Schicht 8). 

- WS, Amphore, beige. Inv. 1993.52.D02153.192 (Schicht 8). 
Glas: 

2 WS, wohl vierkantiger Krug Isings 50/AR 156, blaugrünes, 
durchscheinendes Glas. Inv. 1993.52.D01650.32.34 (Schicht 9). 
WS, Gefäss nicht bestimmbarer Form, blaugrünes, durchschei
nendes Glas. Inv. 1993.52.D01650.33 (Schicht 9). 

Eisen: 
180 Eisenhaken. Inv. 1993.52.D02153.195 (Schicht 8). 
Brennständer/Werkabfàlle: 
181 Fragment von Brennständer, dunkelgrau, verbrannt. Inv. 

1993.52.D02153.185 (Schicht 8). - Berger et al. 1985, 105 Taf. 
25,291-292. 
3 WS von Fehlbränden, graubraun bis dunkelgrau, z.T. im 
Kern ziegelrot, verbrannt und verformt. Inv. 
1993.52.D02153.20.172.188 (Schicht 8). 

Stadtmauer Nordteil, Schicht 10 in Profil 1 (Abb. 6): Durchwühlter 
Gebäudedach- und Brandschutt (FK D01649; Auswahl). 

Abb. 60,182-209, vgl. auch Abb. 57,69-72 

FK-Datierung: zweite Hälfte 1. bis erste Hälfte 3. Jh. n.Chr. 

Gesch irr ker a m ik: 
- WS, TS, Schälchen Drag. 33. Inv. 1993.52.D01649.6. 
182 RS, WS, TS, Teller Drag. 18/31. Inv. 1993.52.D01649.4. 
- WS, TS, Teller Drag. 18/31. Inv. 1993.52.D01649.7. 
183 RS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus Ittenweiler, sekundär ver

brannt. Inv. 1993.52.D01649.2. - Eierstab des Verecundus 
(R. Forrer, Die römischen Terrasigillata-Töpfereien von Heili-
genberg-Dinsheim und Ittenweiler im Elsass [Stuttgart 1911] 
200 Abb. 121) (ca. 130-170 n.Chr.). 

184 WS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus Rheinzabern, mit Brand
spuren. Inv. 1993.52.D01649.3. - Der Eierstab wurde haupt
sächlich in der Jaccard-Gruppe 4 verwendet (H. Ricken, Die 
Bilderschüsseln der römischen Töpfer von Rheinzabern, Text
band mit Typenbildern zu Katalog VI der Ausgrabungen von 
Wilhelm Ludowici in Rheinzabern 1901-1914 [bearbeitet von 
Ch. Fischer]. Materialien zur römisch-germanischen Keramik 
7 [Bonn 1963] 306 E 40), was eine Datierung in die Zeit zwi
schen 180 und 230 n.Chr. wahrscheinlich macht (A. Mees, Zur 
Gruppenbildung Rheinzaberner Modelhersteller und Ausfor
mer. JbAK 14, 1993, 227ff, E 40) (ca. 180-230 n.Chr.). 

185 RS, Schüssel Drack 21, orange mit Rest von rotem Überzug 
aussen. Inv. 1993.52.D01649.12. 

186 RS, 2 WS, Becher mit Barbotineverzierung, orange mit rot
braunem Glanztonüberzug. Inv. 1993.52.D01649.13. 

187 RS, Becher mit Karniesrand, beigeorange mit dunkelgraubrau
nem Überzug. Inv. 1993.52.D01649.15. 
RS, Becher wie 187, beige mit dunkelgraubraunem Überzug. 
Inv. 1993.52.D01649.14. 

A b b . 59 Äugs t , Ost tor (Grabung 1993.52). A u s g e w ä h l t e Funde aus den Schichten 8-9 i n P r o f i l 1 (Abb . 6): 
• Gehhor izonte und Pianieschichten. Ze i t nach Abschluss der Bauarbei ten an Stadtmauer u n d Osttor. 

135-179 K e r a m i k , 180 Eisen, 181 T o n . M . 1:3 (142 M . 1:1). 





188 WS, Becher mit Oculé-Dekor, orange mit orangem Glanzton
überzug aussen. Inv. 1993.52.D01649.30. 

189 RS, Becher Niederbieber 32, hellgrau mit dunkelgrauem Über
zug. Inv. 1993.52.D01649.16. 

190 BS, 4 WS, Faltenbecher Niederbieber 33, grau mit grauem 
Überzug aussen, etwas verformt, Fehlbrand? Inv. 
1993.52.D01649.39-40.44-45.47. 
WS, Faltenbecher, orange mit dunkelgrauem Überzug aussen. 
Inv. 1993.52.D01649.26. 
WS, Faltenbecher, hellgrau mit dunkelgrauem Überzug, wohl 
verbrannt. Inv. 1993.52.D01649.42. 

191 RS, Schüssel mit eingezogenem Rand, orange mit Goldglim
merüberzug innen. Inv. 1993.52.D01649.58. 

192 RS, Schüssel mit eingezogenem, aussen gekehltem Horizontal
rand, wohl lokales Produkt, grau. Inv. 1993.52.D01649.92. 

193 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, grau. Inv. 1993.52.D01649.89. 

194 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, orange, mit Brandspuren. 
Inv. 1993.52.D01649.51. 

195 2 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, braun, im Kern grau, aus
sen mit schwarzen Brandspuren. Inv. 1993.52.D01649.49. 

- RS wie 195, braunorange. Inv. 1993.52.D01649.50. 
196 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, hellbraun. Inv. 

1993.52.D01649.52. 
197 RS, Schüssel mit Wulstrand, grau mit Rest von schwarzem 

Überzug. Inv. 1993.52.D01649.88. - Ähnlich Furger/Deschler-
Erb 1992, 257, Taf. 48,13/70 (ca. 80-120 n.Chr.). 

198 RS, Schultertopf, grau. Inv. 1993.52.D01649.90. 
199 WS, Nuppenbecher, lokales Produkt, grau. Inv. 

1993.52.D01649.94. 
- WS wie 199. Inv. 1993.52.D01649.93. 
200 RS, rauhwandiger Topf, hellgrau. Inv. 1993.52.D01649.103. 
201 WS, Kochtopf mit Kammstrichverzierung, grau, aussen mit 

Brandspuren, handgeformt und überdreht. Inv. 
1993.52.D01649.104. 

202 RS, Deckel, braun, mit schwarzen Brandspuren. Inv. 
1993.52.D01649.62. 

203 RS, Backplatte, braun, am Rand Brandspuren. Inv. 
1993.52.D01649.59. 

204 RS, Backplatte, rotbraun mit Goldglimmerüberzug innen, aus
sen braun und mit schwarzen Brandspuren. Inv. 
1993.52.D01649.57. 

205 RS, Backplatte, hellbraun, Rand und Innenseite mit rotbrau
nem Überzug. Inv. 1993.52.D01649.56. 

206 RS, Reibschüssel, beige. Inv. 1993.52.D01649.121. 
207 RS, rätische Reibschüssel, orange mit Rest von rotbraunem 

Überzug. Inv. 1993.52.D01649.120. 
208 WS mit Riffeldekor, orange. Inv. 1993.52.D01649.82. 
Münze: 
209 Vespasian; As, Lyon 71-78 n.Chr. Inv. 1993.52.D01649.1. -

RIC II, 74, 497 (Typ). Deutliche Zirkulationsspuren. 
Baukeramik: 

Vollständige erhaltene kreisrunde Pilaplatte, orange. Inv. 
1993.52.D01649.125. 

Stadtmauer Südteil, Schicht 7 in Profil 4 (Abb. 19): Diverse (Schutt)-
Schichtpakete, die in der Zeit nach Aufgabe der Wehrfunktion der 
Stadtmauer entstanden sind (FK D02173-D02174). 

Abb. 61,210-222; 62 

FK-Datierung: vor allem zweite Hälfte 1. bis frühes 2. Jh. n.Chr. 

Gesch irrkera m ik: 
210 RS, TS, Schälchen Drag. 35/36. Inv. 1993.52.D02174.2. 
211 RS, TS, Schälchen Drag. 35/36. Inv. 1993.52.D02174.3. 
- WS, TS,.Schälchen Drag. 35/36. Inv. 1993.52.D02174.4. 
212 2 WS, 1 BS, TS, Reliefschüssel Drag. 37 aus La Graufesenque. 

Inv. 1993.52.D02174.1. - Die Verzierung ist kennzeichnend für 
Produkte aus der letzten Produktionsphase von La Graufesen
que (vgl. E. Grönke und E. Weinlich, Die Nordfront des römi
schen Kastells Biriciana-Weissenburg, Die Ausgrabungen 
1986/1987. Kataloge der Prähistorischen Staatssammlung 25 
[Kallmünz Opf. 1991] Taf. 25,39) (ca. 100-120 n.Chr.). 

213 WS, Becher mit sogenanntem rätischem Randprofil, beige mit 
Rest von rotbraunem Überzug. Inv. 1993.52.D02174.8. 

214 RS, Schüssel Drack 20, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02174.5.6. 

215 RS, Schüssel Drack 20, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 
1993.52.D02174.7. 

216 RS, Schüssel mit eingezogenem, aussen gekehltem Horizontal
rand, grau. Inv. 1993.52.D02174.19. 

217 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, grau mit schwarzer Oberfläche. Inv. 1993. 
52.D02174.18. 

218 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, hellbraun. Inv. 1993.52.D02174.9. 
RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, wohl lokales 
Produkt, hellgrau. Inv. 1993.52.D02174.20. 

219 RS, Schüssel mit Horizontalrand, hellbraun mit schwarzen 
Brandspuren. Inv. 1993.52.D02174.10. 

220 RS, Schultertöpfchen, rötlichbraun mit schwarzer Oberfläche. 
Inv. 1993.52.D02174.17. 

221 WS, Töpfchen, grau. Inv. 1993.52.D02174.23. 
222 RS, 2 WS, Kochtopf, rötlichbraun bis braungrau. Inv. 

1993.52.D02174.26. 
Fragment von feinem Henkel, beige. Inv. 1993.52.D02174.15. 
2 Fragmente von Krughenkel, orange. Inv. 1993.52.D02174.26. 

- BS, Krug, beige. Inv. 1993.52.D02174.14. 
WS mit Henkelansatz, Krug, beigeorange. Inv. 1993. 
52.D02173.3. 
Fragment von breitem Bandhenkel, orange. Inv. 1993. 
52.D02173.4. 

Baukeramik: 
223 (Abb. 62) Vollständig erhaltener Stirnziegel mit Medusen

haupt, lokales Produkt, orangebraun. Inv. 1993.52.D02173.1. -
H. Bender und R. Steiger, Ein römischer Töpferbezirk des 
I. Jh. n.Chr. in Augst-Kurzenbettli. Beiträge und Bibliographie 
zur Augster Forschung (Basel 1975) 214 Abb. 15; S. Fünfschil
ling, Römische Altfunde von Augst-Kastelen, Eine Privat
sammlung mit Altfunden aus Augusta Raurica, vornehmlich 
von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 7, 8), geborgen während des 
Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jh. Interne Augster Arbeitspa
piere 2 (keine Buchhandelsausgabe) (Augst 1993) 91 Nr. 698, 
Taf. 91. 

Kommentar 

Das Fundmate r ia l , das aus den Schichten unmit te lbar 
ü b e r den Bauhor izon ten v o n Stadtmauer u n d Ost tor 
s tammt (Abb . 6, Schichten 8-9; A b b . 19, Schicht 7), 
unterscheidet sich nur unwesentl ich v o n jenen aus 
den Bauhor izonten selbst. Auf fa l lend ist der grosse 
A n t e i l v o n lokalen Produkten der Augster T ö p f e r e i e n 
(v.a. i n Schicht 8), darunter u.a. zahlreiche N u p p e n 
becher (z .B. A b b . 59 ,164-165) 2 7 4 u n d D e c k e l mi t 
R i t zverz ie rung (Abb. 59,172-173). Diese Funde zei 
gen, dass das M a t e r i a l des unteren Schichtpaketes 
gegen Ende des 1. Jh. , s p ä t e s t e n s j edoch i m f r ü h e n 
2. Jh . a n g e s c h ü t t e t wurde. In die ersten Jahre des 
2. Jh . weist auch eine Rel ie fschüsse l Drag . 37 (Abb . 
61,212) aus der letzten Produkt ionsphase v o n L a 
Graufesenque. 

Das M a t e r i a l des 2. bis f r ü h e r e n 3. Jh . aus den ober
sten Schichten m i t D a c h - u n d Brandschutt eines nahe 
gelegenen G e b ä u d e s (Abb. 6, Schicht 10) bi ldet den 
Niederschlag einer s p ä t e r e n S ied lungs tä t igke i t i n die
sem B e r e i c h 2 7 5 . 

274 Die Keramik stammt vermutlich in erster Linie aus den Töpfe
reien beim Osttor, im Bereich der Venusstrasse sowie im «Kur-
zenbettli», vgl. Berger et al. 1985, 90-105 (mit der sogenannten 
Osttorware) sowie A. R. Furger, Die Töpfereibetriebe von Au
gusta Rauricorum. JbAK 12, 1991, 271f. Abb. 11-12; zur Lage 
der Töpfereien im Stadtgebiet und beim Osttor vgl. ebenda 260 
Abb. 1. 

275 Vgl. oben mit Anm. 219-229. 







Funde aus Fundkomplexen, 
die nicht behandelt werden 

Abb. 63,224-233 

Keramik: 
224 RS, Deckel, eingeritzte Strahlen auf der Oberseite, orange. Inv. 

1993.52.D02183.24 (FK-Datierung: zweite Hälfte 1. Jh. 
n.Chr.). - Vgl. 172. 

Bronze: 
225 Bodenfragment mit Teil von Löcherrosette eines Bronzesiebes. 

Inv. 1993.52.D01641.92 (FK-Datierung: zweite Hälfte 1. bis 
3. Jh. n.Chr.). - E. Künzl, Die Alamannenbeute aus dem Rhein 
bei Neupotz. Plünderungsgut aus dem römischen Gallien. Rö
misch-germanisches Zentralmuseum Monographien 34 (Mainz 
1993) Band 2, 34-36 Nr. D90-D106; Band 3, Taf. 152-169. 

226 Aucissafibel Riha 5.2.2b mit bandförmigem Bügel, der durch 
eine Leiste in der Längsachse profiliert ist. Hohe Kopfplatte, 
reich querprofiliert. Scharnier und Nadel fehlen. Inv. 
1993.52.D01613.2 (FK-Datierung: zweites Viertel 1. Jh. bis frü
hes 2. Jh. n.Chr.). - Riha 1979, 118 Nr. 673, Taf. 25 (um die 
Mitte des 1. Jh. n.Chr.). - Wurde zusammen mit Fibel 227, 
Kienspanhalter 232 und Teuchelring 233 gefunden. 

227 Fragment von Scharnierfibel, wohl Riha 5.10 mit ungeteil
tem^) Bügel. Inv. 1993.52.D01613.1 (FK-Datierung wie bei 
226) - Riha 1979, 135 (claudisch bis Anfang 2. Jh.). - Wurde 
zusammen mit Fibel 226, Kienspanhalter 232 und Teuchelring 
233 gefunden. 

228 Scharnierfibel Riha 5.12.2 mit einem durch vier Längsleisten 
profilierten Bügel. Scharnier und Nadel fehlen, Nadelhalter 
durchlocht, Fussende abgebrochen. Inv. 1993.52.DO 1610.1 
(FK-Datierung: 1. bis 3. Jh. n.Chr.). - Riha 1979, 138f. (2. Vier
tel 1. Jh. bis Anfang 2. Jh.). - Wurde zusammen mit Eisenmes
ser 231 gefunden. 

229 Scharnierfibel Riha 5.12.2 mit einem durch vier Längsleisten 
profilierten Bügel. Nadelhalter durchlocht. Nadel fehlt. Inv. 
1993.52.D02183.2. (FK-Datierung: zweite Hälfte 1. Jh. n.Chr.). 
- Riha 1979, 142 Nr. 1111, Taf. 39. 

230 Riemenscharnier von Schienenpanzer der Infanterie mit Bron
zeblech und Eisenscharnierstift. Niete fehlen. Inv. 
1993.52.D01644.69 (FK-Datierung: zweite Hälfte 1. Jh. 
n.Chr.). - E. Deschler-Erb, M . Peter, S. Deschler-Erb, Das früh-
kaiserzeitliche Militärlager in der Kaiseraugster Unterstadt. 
Forschungen in Augst 12 (Augst 1991) 57 Abb. 39,15 (tiberisch-
claudisch). 

Eisen: 
231 Fragment eines Eisenmessers. Inv. 1993.52.D01610.136 (FK-

Datierung: 1. bis 3. Jh. n.Chr.). - A. Hochuli Gysel, A. Sieg
fried-Weiss, E. Ruoff, V. Schaltenbrand Obrecht, Chur in römi
scher Zeit II: A. Ausgrabungen Areal Markthallenplatz, B. Hi
storischer Überblick. Antiqua 19 (Basel 1991) Taf. 69,5.27. -
Wurde zusammen mit Fibel 228 gefunden. 

232 Kienspanhalter aus Eisen. Tülle flachgedrückt. Inv. 
1993.52.D01613.133 (FK-Datierung: zweites Viertel 1. Jh. bis 
frühes 2. Jh. n.Chr). - S. Fünfschilling, Römische Altfunde von 
Augst-Kastelen, Eine Privatsammlung mit Altfunden aus Au
gusta Raurica, vornehmlich von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 
7, 8), geborgen während des Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jh. 
Interne Augster Arbeitspapiere 2 (keine Buchhandelsausgabe) 
(Augst 1993) 80 Nr. 631, Taf. 80; vgl. hier in diesem Band auch 
P.-A. Schwarz, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1993, Abb. 17 
und - mit Überlegungen zur Chronologie - Furger/Deschler-
Erb 1992, 26 mit Anm. 40. - Wurde zusammen mit den Fibeln 
226 und 227 und dem Teuchelring 233 gefunden. 

233 2 Fragmente von Teuchelring aus Eisen. Inv. 
1993.52.D01613.134-135 (FK-Datierung: zweites Viertel 1. Jh. 
bis frühes 2. Jh. n.Chr). - A. Hochuli Gysel, A. Siegfried-Weiss, 
E. Ruoff und V. Schaltenbrand Obrecht, Chur in römischer 
Zeit, II: A. Ausgrabungen Areal Markthallenplatz, B. Histori
scher Überblick. Antiqua 19 (Basel 1991) Taf. 72,36-39. -
Wurde zusammen mit den Fibeln 226 und 227 sowie dem 
Kienspanhalter 232 gefunden. Weitere Fragmente von Teu
chelringen: Inv. 1993.52.D01604.78, 1993.52.1609.1, 
1993.52.D01610.138, 1993.52.D01632.29. 

A b b . 63 Augst, Ost tor (Grabung 1993.52). Ausge
w ä h l t e Funde aus verschiedenen F u n d k o m 
plexen. 224 T o n , 225-230 Bronze , 231-233 
Eisen. M . 1:3 (226-229 M . 1:2). 

Ergebnis 

D i e Untersuchung des Fundmater ia ls der i m Jahre 
1993 d u r c h g e f ü h r t e n Ausgrabungen b e i m Augster 
Osttor hat das v o n L . Berger bereits f rühe r vorge
schlagene Bauda tum v o n Stadtmauer u n d Toranlage 
i n flavischer Ze i t bes tä t ig t . M i t H i l f e a u s g e w ä h l t e r 
Fundensembles ist es gelungen, das D a t u m innerhalb 
dieser Zeitspanne weiter einzugrenzen: B e i m heuti
gen Stand der Ausgrabungen i n diesem Gebie t k ö n 
nen w i r davon ausgehen, dass Stadtmauer u n d Ost tor 
mi t grosser Wahrschein l ichkei t u m das Jahr 80 n. Chr. 
gebaut worden sind. 
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Das römische Theater von Äugst: 
Sanierungs- und Forschungsarbeiten 1993 
M a r k u s Horisberger, Ines Horisberger u n d Thomas H u f s c h m i d 

Zusammenfassung: 
Einleitend wird auf die rund 400jährige Forschungsgeschichte des Augster Theaters eingegangen, welche für die bevorstehenden Sanierungs-, 
Forschungs- und Auswertungsarbeiten ein Element von grosser Wichtigkeit darstellt. Vor allem die Aufzeichnungen B. Amerbachs, K. Stehlins 
und Th. Burckhardt-Biedermanns bilden eine wichtige, bei weitem noch nicht ausgeschöpfte Quelle für die zukünftige Forschung. Aber auch die 
neueren Grabungen der späten 80er Jahre im Bereich der Theater-Nordwestecke und der Umfassungsmauer des Ersten Theaters werden im 
Rahmen des Sanierungsprojektes erneut beleuchtet werden müssen. 

Die archäologischen und bautechnischen Untersuchungen des Jahres 1993 haben sich auf drei kleine Sondierungen im Bereich der Mittel
treppe beschränkt. Dabei hat sich gezeigt, dass das oberste Drittel der Treppe zusammen mit dem zugehörigen Podest zu einem gewissen 
Zeitpunkt umgebaut worden ist. In Zusammenhang mit dem Umbau, der mit dem Zweiten Theater in Verbindung zu bringen ist, wurde 
abgehend vom erwähnten oberen Podest ein Umgang (auch «Couloir» genannt) eingebaut, dessen nördliche Fortsetzung von K. Stehlin im Jahre 
1926 ergraben werden konnte. Beim Bau des Zweiten Theaters wurden höchstwahrscheinlich auch die Seitentreppen eines zweiten, weiter unten 
liegenden Podestes, das zum Ersten Theater gehörte, zugemauert. 

Die Sanierungsarbeiten haben sich vor allem auf den Bereich des nördlichen Aditus konzentriert, wo aus statischen Gründen eine Wiederher
stellung des Fenstergewölbes erfolgt ist. 

Sc h l üssel Wörter: 
Architektur/Fenster, Architektur/Treppen, Äugst BL, Bautechnik, Forschung/Bauforschung, Forschung/Forschungsgeschichte, Konservierun
gen, Römische Epoche, Theater, Theater/Amphitheater. 

Vorbemerkungen 

I m R a h m e n der rund zwe i j äh r igen ersten Sanierungs
etappe konnte i m Jahre 1993 die Arbe i t i m N o r d a d i -
tus vorangetrieben u n d mi t der Sanierung der M i t t e l 
treppe begonnen werden. Statische Ü b e r l e g u n g e n 
f ü h r t e n z u m Entschluss, das Fenster der n ö r d l i c h e n 
B ü h n e n m a u e r modern zu ü b e r w ö l b e n 1 . 

D i e Erfassung, Ordnung u n d Aufarbei tung s ä m t 
l icher alter Grabungs- u n d Sanierungsunterlagen 
wurde wei te rge führ t . In diesem Zusammenhang 
konnte schliesslich auch die Abschr i f t der rund 800 
Seiten handschrif t l icher Unter lagen aus dem N a c h -
lass v o n T h . Burckhard t -Biedermann u n d K . Stehl in 
durch F r a u L . R o d m a n n an die H a n d genommen wer
den. 

E ine Untersuchung des Baumbestands durch F r a u 
V . S töckl i v o m Botanischen Institut der U n i v e r s i t ä t 
Basel hat ergeben, dass eine totale A b h o l z u n g der i n 
den oberen K e i l e n wachsenden Vegetat ion nicht not
wendig ist. I m Gegenteil , der Bodenbewuchs u n d die 
Durchwurze lung tragen an vie len Stellen zur Stabi l i 
sierung des Mauerwerks u n d zur Verh inderung der 
Eros ion b e i 2 . 

D i e seit Beginn der Sanierungsarbeiten stattfinden
den r ege lmäss igen K o n t r o l l e n an der gesamten R u i n e 
haben gezeigt, dass sich der Zus tand des Mauerwerks 
innerhalb der letzten zwei Jahre massiv verschlech
tert hat. Et l iche Par t ien - wie beispielsweise die 
Nordwestecke, nahe b e i m Besucherkiosk - s ind akut 

e i n s t u r z g e f ä h r d e t u n d mussten gegen Steinschlag ge
sichert, z u m T e i l sogar abgesperrt werden. D i e eben
falls i n diesem Zusammenhang erfolgte Schliessung 
des N o r d o s t - V o m i t o r i u m s v e r u n m ö g l i c h t jetzt zwar 
den Zugang zur h a l b k r e i s f ö r m i g e n « D i a z o m a m a u e r » , 
liegt aber i m Interesse der Besucherinnen u n d Besu
cher, die durch die v o m K e r n abge lös t en Mauerscha
len der hohen V o m i t o r i u m s w ä n d e akut ge fäh rde t 
w ä r e n . 

Als Basis für die Ausführung diente eine detaillierte Bauauf
nahme im Massstab 1:20, die eine exakte Wiederherstellung des 
antiken Aussehens ermöglichte. Vgl. M . Horisberger, I. Horis
berger (mit Beitr. von A. R. Furger und Ph. Rentzel), Das römi
sche Theater von Äugst: Sanierungs- und Forschungsarbeiten 
1992. JbAK 14, 1993, 55ff. bes. 75f. 
Vgl. den Arbeitsbericht aus dem Jahre 1993 von V. Stöckli (Bo
tanisches Institut der Universität Basel), Dokumentation zur Sa
nierung des Augster Theaters (Standort: Theaterbauhütte Äugst 
bzw. Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst). 



Forschungsgeschichte und Aktenerschliessung 

I m gesamten Sanierungsprojekt ist die ü b e r 400 Jahre 
z u r ü c k r e i c h e n d e Forschungsgeschichte e in Element 
v o n nicht zu u n t e r s c h ä t z e n d e r Wicht igke i t . Dahe r be
deutet die Aufarbei tung dieser Forschungsgeschichte 
u n d die dami t z u s a m m e n h ä n g e n d e Erschliessung der 
alten Grabungsakten, die sich vo r a l lem i n der U n i 
v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k Basel u n d i m Staatsarchiv v o n B a 
sel-Stadt befinden, eine der p r i m ä r e n a r c h ä o l o g i s c h e n 
Arbe i t en i n Zusammenhang m i t der Projektierungs
etappe. Es hat sich gezeigt, dass unsere V o r g ä n g e r 
nicht nur Befunde freigelegt haben, die heute a m B a u 
nicht mehr sichtbar sind, sondern diese auch einge
hend beschrieben u n d dokumentier t haben. U n t e r 

A b b . 1 Äugst , Theater. Äl tes te bekannte Darste l -
• lung der Augster Theaterruine i n dem v o n 

Sebastian M ü n s t e r verfassten W e r k «Cos-
m o g r a p h i a » . Deu t l i ch zu erkennen s ind 
die charakteristischen, halbrunden Ent-
l a s tungsbögen , die sogenannten « N e u n 
T h ü r m e » . 

A b b . 2 Äugst , Theater. Erster Grundr i s sp lan des 
• Theaters aus dem Jahre 1590, angefertigt 

v o n Basi l ius Amerbach u n d Hans Bock . 



den gegebenen U m s t ä n d e n stellen diese A k t e n , die 
g lück l i che rwe i se die Ze i ten ü b e r d a u e r t haben, ein rie
siges Potent ia l an Wissen u n d Beobachtungen dar. 
D ies ist für die Sanierungsentscheidungen, die we i 
tere Auswer tung und die Rekons t ruk t ion der Augster 
Theaterbauten - n a t ü r l i c h nur i n Ze ichnung u n d M o 
del l - v o n u n s c h ä t z b a r e m Wert . 

D i e ä l t e s t en erhaltenen Aufzeichnungen z u m Thea
ter v o n Augusta R a u r i c a s tammen aus dem 16. Jahr
hundert. M a n tut sich zu jener Ze i t noch schwer m i t 
der Interpretation der aus dem B o d e n ragenden 
M a u e r n , v o n denen vor a l lem die h a l b k r e i s f ö r m i g e n 
E n t l a s t u n g s b ö g e n der Nordwest -Ecke, die « N e u n 
T h ü r m e » sichtbar s ind (Abb . 1). So deutet etwa Jo
hannes S tumpff i m Jahre 1548 die G e m ä u e r noch als 
Te i l e eines zerfallenen r ö m i s c h e n Schlosses 3 . 

A l s i m Jahre 1582 der i n Basel ansäss ige Handels
m a n n u n d Ratsherr Andreas R y f f die Bewi l l igung er
hä l t , i n Augst Ausgrabungen d u r c h z u f ü h r e n , fällt 
schliesslich der Startschuss für die wissenschaftliche 

Erforschung der « N e u n T h ü r m e » . R y f f legt i n den fol 
genden drei Jahren mi t H i l f e einiger « B e r g k n a p p e n » 
grosse Tei le der Umfassungsmauer, der Orchestra 
u n d vo r a l lem der Mit te l t reppe f re i 4 . G l ü c k l i c h e r 
weise rufen seine Unternehmungen auch den Basler 

3 Johannes Stumpff, Gemeiner loblicher Eydgenossenschafft Stet
ten - Beschreybung (Zürich 1548). 

4 In einem seiner Werke legt Ryff einen summarischen Bericht 
über das Unternehmen vor (Andreas Ryff, Zirkel der Eydtgenos-
senschaft, Manuskript in Mülhausen, 1597). Eine Zusammen
fassung des Ryffschen «Grabungsberichtes» findet sich auch in: 
A. Heusler-Ryhiner, Andreas Ryff. Die Ausgrabung des Theaters 
zu Augst. Beiträge zur vaterländischen Geschichte 9, 1870, 
166ff. 

A b b . 3 Augst, Theater. Ans ich t des Augster Theaters aus der Vogelschau, kurz nach der Frei legung durch 
Andreas Ryff . M a n beachte die Säu len - u n d Gesimsfragmente a m Eingang z u m M i t t e l v o m i t o r i u m . 
A q u a r e l l v o n Hans Bock, u m 1590. 



A b b . 4 Augst, Theater. B l i c k i n das M i t t e l v o m i t o r i u m des Augster Theaters, kurz nach der Frei legung durch 
Andreas Ryff . I m Vorde rg rund Säu len - u n d Gesimsfragmente, wie sie auch be i s p ä t e r e n Grabungen 
i m m e r wieder z u m Vorsche in kamen. A q u a r e l l v o n Hans Bock , u m 1590. 

Rechtsgelehrten Basi l ius A m e r b a c h auf den P lan , der 
als erster i n dem zerfallenen G e m ä u e r die Ü b e r r e s t e 
eines r ö m i s c h e n Theaterbaus erkennt 5 . Z u s a m m e n 
m i t d e m Kuns tma le r Hans B o c k vermisst er zwischen 
1588 u n d 1590 das Theater genauestens u n d schafft 
so einen ersten Grundr i s sp lan (Abb . 2). D e r P lan , mi t 
handschrif t l ichen N o t i z e n Amerbachs versehen, ruht 
heute zusammen mi t verschiedenen Ans ich tsze ich
nungen u n d Aquare l l en aus der H a n d Bocks i n der 
Handschrif tenabtei lung der U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k 
(Abb . 3; 4) 6 . 

D i e Aufzeichnungen Bocks u n d Amerbachs b i lden 
i n der Folge bis z u m Ende des 19. Jahrhunderts die 
Basis für alle weiteren Beschreibungen des Augster 
Theaters. So etwa i m Werk des f r anzös i schen Arztes 
u n d Numisma t ike r s Charles Pa t in , der s ich i n seinen 
i m Jahre 1676 ve rö f fen t l i ch ten «Relations histo
riques ...» auf die Forschungen Amerbachs abs tü t z t , 
dazu allerdings eine recht eigenwillige Rekonstruk
t ion des Baus abbildet (Abb. 5) 7 . A u c h die His to r ike r 
des 18. Jahrhunderts entnehmen ih r Wissen ü b e r das 
inzwischen zur « B e s u c h e r a t t r a k t i o n » gewordene B a u 
werk p r i m ä r d e m Nachlass Amerbachs . D i e A b b i l 
dungen des Augster Theaters i n der b e r ü h m t e n , i m 
Jahre 1751 v o n Johannes D a n i e l Schöpf l in verfassten 
«Alsatia illustrata» greifen eindeutig auf die v o n Hans 

B o c k erstellten Aquare l le aus dem 16. Jahrhundert 
z u r ü c k (Abb . 6) 8 . Ä h n l i c h e s gilt auch für einen T e i l 
der Kupferst iche, die Emanue l B ü c h e l für D a n i e l 
Bruckners «Merkwürdigkeiten ...» verfertigt (Abb. 7). 
Al le rd ings geht Bruckner i n seiner Beschreibung erst
mals ü b e r die Untersuchungen Amerbachs hinaus, i n 
d e m er auch eigene, a m B a u gemachte Beobachtun
gen verwertet 9 . 

5 Allerdings glaubt Amerbach irrtümlicherweise noch, er habe ein 
Amphitheater vor sich, dessen zweite Ellipsenhälfte unter der 
Anhöhe des Schönbühls begraben liege. 

6 Basilius Amerbach, Reliqua Amphitheatri Raurici 1588-1590, 
Manuskript in der Universitätsbibliothek Basel, Signatur 
O.IV. l l . 

7 Charles Patin, Relations historiques et curieuses de voyages en 
Allemagne, Angleterre, Hollande, Bohème et Suisse (Rouen 
1676). - Bereits 1673 hatte Patin ein Werk mit fast gleichem 
Titel herausgegeben, das sich ebenfalls mit den Augster Ruinen 
befasste (Ch. Patin, Quatre Relations historiques [Basel 1673] 
135ff.). 

8 Johannes Daniel Schöpflin, Alsatia illustrata. Celtica Romana 
Francica (Colmar 1751) 160ff. 

9 Daniel Bruckner, Versuch einer Beschreibung historischer und 
natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel 23. (Basel 
1763) 2772ff. 



A b b . 5 Äugst , Theater. Z w e i Ans ich ten des Augster 
< Theaters aus den « R e l a t i o n s historiques ...» 

v o n Charles Pa t in . D i e obere orientiert s ich 
eindeutig an Bocks A q u a r e l l v o n 1590 (vgl. 
A b b . 3), die untere zeigt eine phantasievolle 
Rekons t ruk t ion mi t amphitheatral ischer 
Nu tzung . V o n den abgebildeten Inschriften 
stammt nur diejenige mi t der Lesung 
M I V L I mi t Sicherheit aus dem Theater. 

Entsprechend dem damaligen Zeitgeschmack w i r d 
das T h e a t e r g e l ä n d e z u Beginn des 19. Jahrhunderts 
v o n Auber t Parent, der s ich i n Äugs t vo r a l lem als 
A u s g r ä b e r des Gr ienmat t -He i l ig tums einen N a m e n 
gemacht hat, i n einen Park mi t Eremitage umge
baut 1 0 . 

A l s i m Jahre 1820 der Papierfabrikant Johann Ja
kob S c h m i d das T h e a t e r g e l ä n d e erwirbt, setzen erst
mals seit R y f f wieder umfangreichere Ausgrabungs
arbeiten ein. Schmids A k t i v i t ä t e n konzentr ieren sich 
vo r a l lem auf den Ze i t r aum zwischen 1836 u n d 1838, 
i n dem er Te i le des S ü d a d i t u s und der Cavea freilegt 
u n d z u m T e i l auch grob dokumentiert . 

I m Jahre 1884, also vor etwas mehr als 100 Jahren, 
ersteht Johann Jakob M e r i a n , damaliger Professor für 
klassische Phi lo logie an der U n i v e r s i t ä t Basel, die 
Theaterruine u n d vermacht sie als Schenkung der H i 
storischen u n d Ant iquar i schen Gesellschaft zu Basel . 
H i e r m i t ist der Ausgangspunkt für die moderne E r 
forschung des Monumentes geschaffen. U n t e r der 
kundigen Le i tung des Basler Gymnasia l lehrers Theo
p h i l Burckhard t -Biedermann, der bereits 1882 mi t 
der Ve rö f f en t l i chung einer Monograph ie ü b e r das rö 
mische Theater v o n Äugs t v o n sich reden gemacht hat 
(Abb . 8 ) 1 1 , beginnt eine Serie v o n umfangreichen G r a -
bungs- u n d Sanierungskampagnen, die bis i n die spä

ten 50er Jahre des 20. Jahrhunderts andauern sol l . I m 
Verlaufe v o n rund zehn Jahren legt Burckhardt -
B iede rmann grosse Tei le der A d i t e n , der n ö r d l i c h e n 
Umfassung u n d der westl ichen Arenamauer f r e i 1 2 . 
Schliessl ich ü b e r n i m m t K a r l Stehl in i m Jahre 1892 
die Feldarbeiten, w ä h r e n d sich Burckhardt-Bieder
mann der Auswer tung seiner Grabungsergebnisse 
w i d m e t 1 3 . K . Stehlin, H i s to r ike r u n d Jurist aus vor
nehmem Basler Hause, legt i m Ze i t r aum v o n 1892 bis 

10 Aubert Parent, Mémoire abrégé sur les antiquités d'Augusta 
Rauracorum, et recueil des fouilles exécutées sur les lieux, sui
vies de la découverte nouvellement faite de la forme et décora
tion de son temple (Basel 1802). 

11 Theophil Burckhardt-Biedermann, Das römische Theater zu 
Augusta Raurica. Mittheilungen der Historischen und Antiqua
rischen Gesellschaft zu Basel, NF 2, 1882. - Burckhardt-Bieder
mann gelingt es bereits zu dieser Zeit, aufgrund der Amerbach-
schen Papiere und eigener Beobachtungen am Bau, zwei unter
schiedliche Bauphasen herauszuarbeiten. 

12 Die originalen Aufzeichnungen aus dem Nachlass von Th. 
Burckhardt-Biedermann befinden sich heute im Staatsarchiv 
von Basel-Stadt (Signatur PA 88 H5 a; PA 88 H5 c; Kopie im 
Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst). 

13 Im Jahre 1903 legt Th. Burckhardt-Biedermann, basierend auf 
den Grabungsergebnissen K. Stehlins, erstmals die bis heute gül
tige Einteilung in drei verschiedene Theaterbauten vor (Th. 
Burckhardt-Biedermann, Ausgrabungen in Basel-Augst, Grös
sere Ausgrabungen am Theater. Basler Zeitschrift für Geschichte 
und Altertumskunde 2, 1903, 92ff.). 



RVDERA THEATBJ RAVRICI^^xvi 

A b b . 6 Augst, Theater. B l i c k i n das M i t t e l v o m i t o r i u m des Augster Theaters. Kupfers t i ch aus Schöpf l ins 
C h r o n i k , der auf eine Darste l lung i n den Papieren Amerbachs z u r ü c k g e h t . 

1930 weitgehend die gesamte Theaterruine frei. A l s 
grosses Verdiens t Stehlins ist es z u werten, dass er 
nicht bloss die gesamten Grabungsarbeiten äusse r s t 
sorgfäl t ig d u r c h f ü h r t , sondern seine Beobachtungen 
a m B a u auch mi t akribischer Genauigkei t dokumen
tiert, so dass seine Aufzeichnungen für eine weitere 
Auswer tung des Baubefundes auch heute noch v o n 
u n s c h ä t z b a r e m Wer t s i n d 1 4 . Nebst der G r a b u n g s t ä t i g 
keit k o m m t es unter Stehl in an verschiedenen Stellen 
auch bereits z u ersten Sanierungsmassnahmen. 

Ohne die gewissenhafte Arbe i t K . Stehlins und 
nicht zuletzt auch T h . Burckhardt -Biedermanns i n 
einer Zei t , i n der nota bene die A r c h ä o l o g i e noch i n 
den Kinde r schuhen steckt, w ä r e eine Aufarbei tung 
u n d umfassende Auswertung, wie sie als begleitende 
Massnahme z u d e m seit 1991 laufenden Sanierungs
projekt geplant ist, nicht denkbar. D e r T o d K a r l Steh
l ins i m Jahre 1934 bedeutet daher einen grossen Ver 
lust für die Augster Forschung. Stehl in h i n t e r l ä s s t al
lerdings ke in V a k u u m ; als Nachfolger tritt R u d o l f 
Laur-Belar t an seine Stelle, der bereits seit 1931 für 

die Grabungsarbei ten i m Theater verantwort l ich ist, 
u n d der für die n ä c h s t e n 40 Jahre die wissenschaft
l iche Arbe i t i n Augusta R a u r i c a p r ä g e n w i r d . Seit den 
s p ä t e n 1930er Jahren widmet sich Laur-Belar t neben 
kleineren Sondagen vo r a l lem der Sanierung der zu 
nehmend i m Zerfa l l begriffenen Theaterruine, einer 
Arbe i t , die erst Ende der 1940er Jahre ihren A b -
schluss f indet 1 5 . A b 1950 werden dann nur noch 
kleinere Ausgrabungs- u n d Restaurierungsarbeiten 
d u r c h g e f ü h r t . 

In den Jahren 1986 u n d 1987 f inden erstmals 
wieder g rösse re Ausgrabungen statt, als A . R . Furger 
i m R a h m e n des Neubaus des Besucherkiosks die 
m ä c h t i g e n Sandsteinfundamente des n ö r d l i c h e n E i n -

14 Die originalen Aufzeichnungen aus dem Nachlass von K. Stehlin 
befinden sich heute im Staatsarchiv von Basel-Stadt (Signatur 
PA 88 H3 b; PA 88 H3 c; Kopie im Archiv Ausgrabungen Augst/ 
Kaiseraugst). 

15 Die Aufzeichnungen, Grabungstagebücher und Pläne von 
R. Laur-Belart befinden sich heute im Archiv der Ausgrabungen 
Augst/Kaiseraugst. 



A b b . 7 Äugs t , Theater. Ans ich t des Augster Theaters aus der Vogelschau, Kupfers t i ch v o n Emanue l Büche l , 
u m 1763. D i e A b b i l d u n g , basierend auf den Aufnahmen v o n B o c k u n d Amerbach , beinhaltet eine 
Zusammenste l lung aller bis dah in bekannten Befunde. 

gangsbereichs freilegt 1 6 . B e i diesem Unte rnehmen tre
ten nicht nur wichtige Baubefunde zutage, sondern 
auch eine stellenweise bis 4,5 m m ä c h t i g e Stratigra
phie, die erstmals eine differenziertere chronologi
sche Eingrenzung der drei bekannten Augster Thea
terbauten e r m ö g l i c h t 1 7 . 

D i e rund 400 jäh r ige Ausgrabungsgeschichte, die das 
Schicksal des Augster Theaters gepräg t hat, ist zu ei
nem T e i l des Monumentes selbst geworden. In die
sem Sinne d ü r f e n w i r die R u i n e nicht nur als D o k u 
ment r ö m i s c h e r K u l t u r u n d Baukunst , sondern als 
historisches D o k u m e n t schlechthin betrachten. E i n 
V e r s t ä n d n i s des Bauwerkes ohne Kenn tn i s seiner 
Forschungsgeschichte ist nicht mög l i ch . 

I m R a h m e n des Sanierungsprojektes steht daher i n 
einer ersten Etappe die Sichtung u n d Aufarbei tung 
der alten Grabungsakten i m Vordergrund . V o r a l lem 
die bisher noch k a u m aufgearbeiteten Aufze ichnun
gen T h . Burckhardt -Biedermanns u n d K . Stehlins, i n 
denen die umfangreichsten u n d bedeutendsten G r a 
bungsarbeiten dokumentier t s ind, erweisen sich zu 
nehmend als wichtige Quelle . H i e r f inden sich auch 
viele An twor ten auf Fragen, die der B a u i m heutigen 
Zus tand nicht mehr zu beantworten vermag. 

In einer ersten Etappe wurden daher die hand
schrif t l ich abgefassten P l ä n e u n d A k t e n kopiert , so
weit als m ö g l i c h mittels P C erfasst u n d topographisch 
gegliedert, u m so eine Basis für die Weiterarbei t z u 
schaffen. Ä h n l i c h e s w i r d auch für die Amerbachschen 
Papiere v o n n ö t e n sein, die vo rgäng ig allerdings noch 
aus dem Late inischen ü b e r s e t z t werden m ü s s e n . 

Z i e l ist e in Corpus , i n dem für jeden Tei lbere ich 
des Theaters mög l i chs t vo l l s t änd ig alle bisher erfolg
ten Eingriffe sowohl a r c h ä o l o g i s c h e r als auch restau
ratorischer A r t verzeichnet u n d greifbar s ind. 

16 A. R. Furger, Die Grabungen von 1986/1987 an der Nordwest
ecke des Augster Theaters. JbAK 9, 1988, 47ff. 

17 A. R. Furger, S. Deschler-Erb, Das Fundmaterial aus der Schich
tenfolge beim Augster Theater. Forschungen in Äugst 15 (Äugst 
1992). - Wichtige Beiträge zur Chronologie haben auch die Son
dierungen 1985 im Bereich der Orchestra (C. Clareboets, A. R. 
Furger, Die Sondierungen durch die Orchestra des Augster 
Theaters 1985. JbAK 6, 1986, 55ff.) und 1990 an der Umfas
sungsmauer des Ersten Theaters geliefert (P. A. Schwarz, Zur 
Chronologie und Typologie der drei Theaterbauten von Augusta 
Rauricorum [Augst/BL]. Die vorläufigen Ergebnisse der Gra
bung 1990.51, Fläche 3. JbAK 12, 1991, 33ff). 



A b b . 8 Augst, Theater. Z w e i Ans ich ten des Augster Theaters aus der 1882 erschienenen Monograph ie v o n 
T h . Burckhard t -Biedermann. O b e n die Rekons t ruk t ion der beiden damals v o n Burckhardt -Bieder
m a n n herausgearbeiteten Theaterbauten, unten eine Ans ich t der R u i n e aus der Vogelschau nach 
Bocks Aquare l l v o n 1590 (vgl. A b b . 3). 

Die Untersuchungen 1993 im Bereich der Mitteltreppe 

D i e archäologischen Untersuchungen i m Bereich des 
M i t t e l v o m i t o r i u m s respektive des Treppenaufgangs 
des Ersten u n d teilweise auch des Zwei ten Theater
baus b e s c h r ä n k t e n s ich i m wesentlichen auf dre i 
kleine Sondierungen. Diese befanden sich a m Fuss 
der Treppe i m Bere ich des sogenannten «Coulo i rs» 
des Ersten Theaters, a m oberen, ö s t l i chen Ende der 
Treppe sowie i m Bereich einer heute nicht mehr er
haltenen Seitentreppe (Abb. 9,a.b.c) 1 8 . In diesen drei 
Auf sch lüs sen fanden sich keiner le i Hinweise auf die 
Exis tenz eines h ö l z e r n e n V o r g ä n g e r b a u s wie er v o n 
P . A . Schwarz postuliert worden i s t 1 9 . 

A u f das Anlegen eines längs i n der Mit te l t reppe 
durchlaufenden Prof i ls wurde bewusst verzichtet; die 
Originalsubstanz der Treppe konnte dadurch weitge
hend erhalten werden. 

D i e bautechnischen Untersuchungen an Mit te l t reppe 
u n d V o m i t o r i u m s w ä n d e n werden nur unter Be rück 
sichtigung aller bereits f rüher erfolgten Eingriffe u n d 
V e r ä n d e r u n g e n v e r s t ä n d l i c h . Erste Freilegungsarbei-
ten i m Bere ich der Mit te l t reppe erfolgten bereits zur 
Ze i t Amerbachs . Seine Aufzeichnungen zeigen i m Be
reich des oberen Treppenpodestes deut l ich zwei sym
metr isch nach beiden Seiten h i n abgehende Treppen, 
v o n denen heute nur noch die n ö r d l i c h e erhalten i s t 2 0 . 

18 Vgl. auch Abb. 10. 
19 Schwarz (wie Anm. 17) 56f. 
20 Im Juni 1926 konnte K. Stehlin in einer Sondierung im Bereich 

von Keil 2 ein Mauerstück freilegen, das er als zur nördlichen, 
oberen Seitentreppe zugehörig erachtete und als Teil eines «Cou
loirs» deutete. Akten K. Stehlin (wie Anm. 14) H3 c, S. 37f. 



A b b . 9 Äugs t , Theatersanierung (Grabung 1993.55). Lageskizze ca. M . 1:700. 
a: Sondierung am Treppenfuss, resp. im «Couloir» des Ersten Theaters 
b: Sondierung am oberen Treppenende 
c: Sondierung im Bereich der ehemaligen südlichen Seitentreppe beim oberen Podest (Zweites Theater) 
1: Unterster Treppenabschnitt des Ersten Theaters mit Schwelle zum «Couloir» und unterem Podest zu den Seitentreppen des 

Ersten Theaters 
2: Mittlerer Treppenabschnitt des Ersten Theaters 
3: Oberster Treppenabschnitt, Erstes und Zweites Theater sowie Treppenpodest zu den Seitentreppen des Zweiten Theaters 
4: Fenster, Nordaditus 

1895 füh r t e K . Stehl in Sanierungsarbeiten i m M i t -
t e l v o m i t o r i u m d u r c h 2 1 . D i e S e i t e n w ä n d e der M i t t e l 
treppe erheischten dabei durchgreifende Reparatu
ren; die s ü d l i c h e Wange des oberen Treppenlaufes 
(Abb . 9,3) fehlte gänz l i ch u n d wurde v o n Stehl in neu 
aufgemauert, die n ö r d l i c h e Wangenmauer musste ge
fl ickt u n d die z u m Dr i t t en Theaterbau g e h ö r e n d e n 
P f e i l e r h ä u p t e r b e i m Vomitor iumsausgang e r h ö h t 
werden. Genere l l wurden die M a u e r n der ä l t e r en 
Theaterbauten mi t einer Betonschicht abgedeckt. 

D i e Tr i t te aus rotem Sandstein waren i n den 
unteren beiden Treppenabschnit ten (Abb. 9,1.2) z u m 
grösse ren T e i l noch vorhanden, i m obersten A b 
schnitt (Abb . 9,3) war nur noch eine Stufe ganz, eine 
weitere teilweise erhalten. U m die Unte rkons t ruk t ion 
der Treppenstufen zu s c h ü t z e n , beschloss Stehl in da
mals, die fehlenden Tri t te i m oberen Bere ich durch 
Betonguss z u e r g ä n z e n . 

G r ö s s e r e V e r ä n d e r u n g e n erfuhr das M i t t e l v o m i t o -
r i u m nochmals i n der M i t t e unseres Jahrhunderts. 

D a m i t die Treppe als Eingang z u m Orchestrabereich 
benutzbar bl ieb, arbeitete R . Laur-Belar t i n die M i t 
telpartie der i n der Zwischenzei t offenbar stark abge
witterten Sandsteinstufen des untersten Treppenbe
reiches (Abb . 9,1) neue Stufen aus Buntsandstein e in 
u n d ü b e r d e c k t e diejenigen des Mit telabschnit tes 
(Abb. 9,2) mi t Beton. In Zusammenhang mi t Repara
turen an der modernen Unterfangung der D i a z o m a -
mauer des Dr i t t en Theaters wurden auch ganze Tei le 
der Wangenmauern des untersten Bereiches (Abb. 
9,1), die z .T . durch K . Stehl in repariert u n d als sa
nierte Stellen mi t e inem datierten Stein bezeichnet 
worden waren, abgerissen, mi t Beton h in te r fü l l t u n d 
mi t dem gleichen Steinmaterial wieder aufge
mauer t 2 2 . 

21 Akten K. Stehlin (wie Anm. 14) H3 b, S. 78f. 
22 Akten R. Laur-Belart, Grabung 1937.59, Archiv Ausgrabungen 

Augst/Kaiseraugst. 
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A b b . 10 Äugs t , Theatersanierung (Grabung 
< 1993.55). Sandsteintreppe i m M i t t e l v o m i -

to r ium. Aufs icht , Ausschni t t . M . 1:40. 

M i t dem Wissen u m diese ä l t e r en Eingriffe konzen
trierten sich unsere Untersuchungen i n der Hauptsa
che auf die eigentliche Treppenkonst rukt ion. Bereits 
1992 s ind die stark verwitterten Reste der or iginalen 
Sandsteinstufen des Ersten Theaterbaus i m untersten 
Treppenabschnitt (Abb. 9,1) freigelegt w o r d e n 2 3 . Sie 
b inden sei t l ich unterschiedlich t ief ins Mauerwerk 
der Treppenwangen ein. D i e originale Treppe dür f t e 
i n diesem Abschni t t eine durchschnit t l iche Tri t t iefe 
v o n 37,5 c m u n d eine S t u f e n h ö h e v o n 22,5 c m aufge
wiesen haben. D e r Schwellenquader als Zugang z u m 
«Coulo i r» des Ersten Theaters hat sich i n situ erhal
ten, das zugehö r ige Bodenniveau fehlt. Zwischen 
Schwel lenkonstrukt ion u n d unterem Podest z ä h l t e 
m a n 14 Stufen. D i e Treppenunterlage w i r d durch ein 
rund 30 c m starkes M ö r t e l b e t t gebi ldet 2 4 . In der A r t 
eines «S tampfbe tons» s ind etwa handquadergrosse 
M u s c h e l k a l k s t ü c k e u n d meist flachere Sandstein
schiefer andeutungsweise lagig i n re ichl ich K a l k m ö r 
tel gebettet. D i e Sandsteinquader der Treppenstufen 
s ind sodann direkt i n dieses M ö r t e l b e t t versetzt wor
den. E ine eigentliche Abmauerung v o n zur Aufnahme 
der Sandsteinquader vorgesehenen Unterlagsstufen 
konnte hier nicht beobachtet werden. 

Das Sandsteinpodest am oberen Ende dieses Trep
penabschnittes (Abb. 10) hat sich nur sehr fragmenta
r isch erhalten. U n t e r der n ö r d l i c h e n , modern ersetz
ten Treppenwange ragen noch Reste des ehemaligen 
Plattenbelages hervor; zwei Sandsteinquader, i n die 
Maue rung integriert, lassen den Abgang der r ö m i 
schen Seitentreppe mi t den hypothetischen Wangen
mauern M R 242 u n d M R 243 erahnen. V o n der süd 
l ichen Seitentreppe des Ersten Theaters haben sich 
v ie r Sandsteinstufen i n situ erhalten, ebenso Reste 
der Wangenmauern ( M R 231 u n d M R 232). D i e Auf 
gabe der e r w ä h n t e n T r e p p e n a b g ä n g e scheint bereits 
i n antiker Ze i t erfolgt z u s e in 2 5 . A u c h an der S ü d s e i t e 
haben sich Fragmente v o m Plattenbelag des Podestes 
unter der untersten seit l ichen Treppenstufe erhalten, 
w ä h r e n d die restliche F l ä c h e mi t einer M ö r t e l u n t e r 
lage v o n ä h n l i c h e r Machar t wie i m ü b r i g e n Treppen
bereich bedeckt ist. 

I m mittleren Treppenabschnitt (Abb. 9,2) füh ren total 
sieben Stufen zu e inem weiteren Podest, auf dessen 
K o n s t r u k t i o n weiter unten eingegangen w i r d . D i e 
Treppe entspricht i n ihrer A r t der oben beschriebe
nen. 

Das oberste Treppenstück (Abb. 9,3) zeigt i n seinem 
unteren T e i l bis h i n zur einzigen noch erhaltenen 
Stufe d (Abb . 10-12) die gleiche Machar t , den glei
chen W i n k e l u n d eine ä h n l i c h e Tri t t iefe wie die oben 
beschriebenen. Oberhalb der Treppenstufe d j edoch 
zeigt sich e in anderes B i l d : In der M ö r t e l u n t e r l a g e 
s ind häuf ig g rösse re Kiese lbo l len z u sehen, der Trep
penwinkel verflacht u n d die Tri t t iefe n i m m t zu, eine 
Tatsache, die schon Stehlins Aufmerksamkei t auf sich 
z o g 2 6 . 

A b b . 11 Äugst , Theatersanierung (Grabung 
1993.55). Mit te l t reppe: oberes Treppen
podest u n d seitliche T r e p p e n a b g ä n g e des 
Zwei ten Theaters sowie oberster Treppen
abschnitt m i t Treppenstufe d (bei ho r i zon
ta lem Massstab u n d Photonummer) . 

D i e e r w ä h n t e Treppenstufe d ist bereits i n r ö m i 
scher Ze i t geflickt worden. E ine offenbar defekte 
Sandsteinstufe - ihre Reste haben sich unter der 
durch K . Stehl in neu aufgemauerten Treppenwange 
( M R 88) bis heute erhalten - ist durch einen sauber 
eingepassten, aber zu schmalen Sandsteinquader er
setzt worden. D i e Fehlstelle wurde m i t e inem B l o c k 
kreidigen Kora l l enka lks - also e inem deut l ich ande
ren M a t e r i a l - geschlossen (Abb. 12). D i e recht gut 
erhaltene O b e r f l ä c h e dieses doch z i eml i ch weichen 
Quaders läss t den Schluss zu, dass dieser Bere ich der 
Mit te l t reppe nach der Reparatur nicht mehr lange be
gangen worden ist. D i e Unte rkons t ruk t ion der Trep
penstufe d ist m i t f i schgrä ta r t ig versetzten, flachen 

23 Vgl. Horisberger et al. (wie Anm. 1) Abb. 29. 
24 Die Fundamentierung der Sandsteintreppe scheint in die anste

henden Schotterschichten eingetieft und das Theater in eine na
türliche Hanglage hineingebaut worden zu sein. Der zukünftigen 
Treppenform ist bereits beim Eintiefen in den natürlichen 
Untergrund Rechnung getragen worden. 

25 Wie aus den Abbildungen in den Amerbachschen Papieren her
vorgeht, waren die Treppenabgänge zur Zeit der Freilegung des 
Mittelvomitoriums offenbar vermauert. Die Zumauerung dürfte 
am ehesten mit dem Bau des Zweiten Theaters in Zusammen
hang stehen. 

26 Akten K. Stehlin (wie Anm. 14) H3 c, S. 30. 



A b b . 12 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1993.55). Mit te l t reppe: oberes Treppen
podest u n d Ausschni t t des obersten Trep
penabschnittes. Treppenstufe d gleich ober
halb des hor izontalen Massstabes; die A b -
mauerung zur Aufnahme der Treppenqua
der ist z u beachten. 

A b b . 13 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1993.55). Mit te l t reppe: Treppenstufe d mi t 
sauber abgemauerter, f i schgrä ta r t ige r 
Unte rkons t ruk t ion . 

K a l k s t e i n s t ü c k e n sauber abgemauert (Abb . 13) u n d 
unterscheidet s ich deut l ich v o n der M ö r t e l u n t e r l a g e 
der unteren Treppenabschnitte. Infolge des schlech
ten Erhaltungszustandes der Treppenunterlage i m 
obersten Tei lbere ich lässt s ich nicht feststellen, ob 
diese A r t der Abmauerung nur die Fl ickste l le be i 
Treppenstufe d betraf oder charakteristisch für den 
ganzen obersten Treppenbereich ist. D i e Vermutung , 
dass der U m b a u der Treppe auf eine v e r ä n d e r t e N u t 
zung, z u m Beisp ie l auf eine Integration eines Tei l s 
der Mi t te l t reppe des Ersten Theaters i n die Kons t ruk 
t ion des Zwei t en Theaters, hinweist , liegt nahe 2 7 . 

E ine Zweiphasigkei t deutet sich auch b e i m oberen 
Treppenpodest an. Anders als b e i m unteren, wo die 
Sandsteinplatten des Gehniveaus genau gleich wie die 
Treppenstufen direkt i n e inem M ö r t e l b e t t ruhen, 
kann es s ich bei den i m oberen Podest freigelegten 
Sandsteinplatten (Abb. 11 ; 14) nicht u m ein stark be
gangenes N i v e a u handeln. D i e O b e r f l ä c h e n b e a r b e i 
tung der Plat ten zeigt keine A b n ü t z u n g s s p u r e n u n d 
muss durch den eigentlichen Bodenbelag verdeckt ge
wesen sein. A u s diesem G r u n d hat s ich auch eine a m 
Plat tenrand der ös t l i chs ten Sandsteinplatte einge-
meisselte Versetz- oder Messmarke deut l ich erhalten 
(Abb . 15). E ine weitere, allerdings weniger gut er
kennbare Messmarke findet sich an der Stirnseite der 
jetzt obersten Sandsteinstufe der v o n diesem N i v e a u 
abgehenden Seitentreppe. Diese hat sich i n 5 Stufen 
erhalten u n d ist offenbar b e i m B a u des D r i t t e n Thea-

27 Als weiteres Indiz für die Zweiphasigkeit dieses obersten Trep
penabschnittes ist sicher auch die Beobachtung zu werten, dass 
die durch K. Stehlin vor der Abdeckung mit Beton ergänzten 
Stufenunterlagen, die nach unseren Beobachtungen den archäo
logischen Befund immer genauestens wiedergaben, im Bereich 
zwischen oberem Podest und Treppenstufe d deutlich von den 
gut erhaltenen originalen Unterlagen des Ersten Theaters abwei
chen. Möglicherweise fand K. Stehlin bei seinen Untersuchun
gen weitere veränderte Unterlagskonstruktionen vor, die uns 
heute verloren sind. 

A b b . 14 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1993.55). Mit te l t reppe: Sandsteinunterlage 
des oberen Treppenpodestes; O b e r f l ä c h e n 
bearbeitung. 



ters aufgegeben u n d zugemauert w o r d e n 2 8 . Ihre W a n 
genmauern ( M R 86 u n d M R 87) s ind i m unteren Be
reich noch or iginal . E ine analoge Treppe auf der Süd
seite ist heute verschwunden. E i n einzelner Sand
steinquader, integriert i n die n i s c h e n ä h n l i c h ausgebil
dete moderne Vormauerung zu M a u e r 89, k ö n n t e 
T e i l der ehemaligen Stufen sein. Reste der Wangen
mauern ( M R 229 u n d M R 230) lassen sich gegen Sü
den verfolgen. 

Das Ende des obersten Treppenabschnittes (Abb. 
9,3) ist heute durch moderne Restaurierungseingriffe 
ges tör t ; eine klare Abbruch l in i e , verursacht durch den 
B a u des Dr i t t en Theaters, ist daher nicht auszu
machen. 

A b b . 15 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1993.55). Mit te l t reppe: Sandsteinunterlage 
des oberen Treppenpodestes. Eingemeis-
selte Versetz- oder Messmarke . 28 Vgl. oben. 



Die Sanierungsarbeiten im Jahre 1993 

N a c h d e m die a r c h ä o l o g i s c h e n Grabungen zwischen 
den beiden n ö r d l i c h e n B ü h n e n m a u e r n noch i m Jahre 
1992 beendet werden konnten, stand die Saison 1993 
ganz i m Ze ichen der Sanierung dieser Bautei le. 

Stellvertretend sol l hier auf die Rekons t ruk t ion des 
F e n s t e r g e w ö l b e s i n der ä u s s e r e n B ü h n e n m a u e r einge

gangen werden, dessen D i m e n s i o n e n u n d Bauart lük-
kenlos erfasst werden konnten (Abb . 16-31) 2 9 . Das 
wiederhergestellte G e w ö l b e soll die i m M a u e r k e r n 
noch bis ü b e r die K ä m p f e r l i n i e erhaltenen, or iginalen 
G e w ä n d e s t ü t z e n u n d gegen Meteorwasser isolieren. 

A b b . 16 Äugs t , Theatersanierung (1993). Ans ich t an das fertig aufgebaute F e n s t e r g e w ö l b e (Ostseite). 

29 Zu den Massen und Rekonstruktionszeichnungen vgl. Horisber
ger et al. (wie Anm. 1) 75f. 

A b b . 17 Äugs t , Theatersanierung (1993). Massar-
< beit: Herstel lung der S t ü t z s e g m e n t e für die 

G e w ö l b e s c h a l u n g . Jedes Segment besitzt 
andere D i m e n s i o n e n u n d muss nach 1:1 

! Aufr iss e inzeln angefertigt werden. 



A b b . 18 Augst, Theatersanierung (1993). D i e G e - A b b . 19 Augst, Theatersanierung (1993). Fertige 
w ö l b e s c h a l u n g w i r d eingebaut. G e w ö l b e s c h a l u n g . 





A b b . 27-28 Äugst , Theatersanierung (1993). U n t e r 
dem kr i t ischen B l i c k des Bauingenieurs 
w i r d der obere T e i l der G e w ö l b e s c h a l e 
betoniert. 

A b b . 29 Äugs t , Theatersanierung (1993). Retuschen 
a m nun ausgeschalten F e n s t e r g e w ö l b e . 

A b b . 30 Äugst , Theatersanierung (1993). Feinarbeit : 
• D e r Fugenstr ich w i r d bemalt. 



Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Aus Sebastian Münster, Cosmographia (Basel 1544). 
Abb. 2-4: Aus Basilius Amerbach, Reliqua Amphitheatri Raurici 

(Basel 1588-90), Manuskript in der Universitätsbiblio
thek Basel, Signatur O.IV.l 1. 

Abb. 5: Aus Charles Patin, Relations historiques et curieuses 
de voyages en Allemagne, Angleterre, Hollande, Bo
hème et Suisse (Rouen 1676) 112. 

Abb. 6: Aus Johannes Daniel Schöpflin, Alsatia illustrata. Cel
tica Romana Francica (Colmar 1751) 160ff. 

Abb. 7: Aus Daniel Bruckner, Versuch einer Beschreibung hi
storischer und natürlicher Merkwürdigkeiten der 
Landschaft Basel 23 (Basel 1763) Taf. IV. 

Abb. 8: Aus Theophil Burckhardt-Biedermann, Das römische 
Theater zu Augusta Raurica. Mittheilungen der Histo
rischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, NF 
2 (Basel 1882) Taf. V. 

Abb. 9: Umzeichnung Ursi Wilhelm. 
Abb. 10: Aufnahme Ursi Wilhelm; Reinzeichnung Ines Horis

berger. 
Abb. 11-31: Fotos Ines Horisberger. 

A b b . 31 Äugs t , Theatersanierung (1993). Fertiger 
G e w ö l b e a n f a n g an der Westseite der B ü h 
nenmauer. 
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Eine Grabung im Innern des Kastells Kaiseraugst (1993.03) 
Neue Hinweise zur Bauzeit des Kastel ls Kaiseraugst und zur Exis tenz eines ä l t e r en Auxi l ia rkas te l l s? 

Verena Voge l M ü l l e r u n d U r s M ü l l e r 

Zusammenfassung: 
Das hier vorgelegte Fundmaterial, vorwiegend Keramik aus dem 2. bis 4. Jh. n.Chr., erlaubt es, fünf Siedlungsphasen mehr oder weniger 
deutlich abzugrenzen. Die baulichen Strukturen beschränken sich auf einen Mörtelhorizont, welcher anhand von Keramik und Münzen mit 
einiger Sicherheit ins 3. Viertel des 3. Jh. datiert werden, aber nicht eindeutig mit dem Kastell oder früheren Bauten, insbesondere einem 
postulierten älteren Auxiliarkastell, in Verbindung gebracht werden kann. Der Mörtelhorizont wird als Bauhorizont der 1992 gefassten Mauer
züge angesprochen. 

Schlüsselwörter: 
Kaiseraugst AG, Befestigungen/Kastell, Keramik, Münzen, Spätantike. 

Einige erste Gedanken zur Grabung Zellhaus A G 

Einle i tung 

D i e W e r k s t ä t t e des alten Hufschmieds , e in ehemali
ger Stall an der Dorfstrasse 42 1 ist 1993 abgebrochen 
u n d durch e in unterkellertes W o h n - u n d Geschä f t s 
haus ersetzt worden. 1992 war bereits der tiefer l ie
gende Werkstat tboden entfernt u n d der Befund an 
Mauerfundamenten ( M R 1 u n d M R 2 ) u n d G r u b e n 
aufgenommen worden 2 . 1993 bot sich die Gelegen
heit, die h ö h e r liegenden Steinbauten z u entfernen 
u n d die Baugrubenerweiterung z u untersuchen. D a 
bei ergab sich die seltene Mög l i chke i t , innerhalb des 
Steinkastells v o m heutigen Gar tenn iveau bis auf den 
gewachsenen K i e s zu graben u n d gegebenenfalls eine 
relative Chronologie v o n heute bis i n die mitt lere 
Kaiserze i t z u fassen. 

Fragestellung und Vorgehen 

S i n d unter den heutigen G e b ä u d e n V o r g ä n g e r s t r u k t u 
ren oder Funde aus dem Mit te la l ter , dem F r ü h m i t t e l 
alter, der S p ä t a n t i k e , dem Steinkastell oder der V o r -
kastellzeit nachzuweisen? Spezielle Aufmerksamkei t 
sollte H inwe i sen auf e in Auxi l i a rkas te l l i m Ost te i l des 
Cas t rum Rauracense geschenkt werden 3 , das P . - A . 
Schwarz als V o r g ä n g e r der Befestigung auf Kaste len 
interpretiert 4 . 

D i e V e r b i n d u n g zwischen der Grabung 1992.03 
u n d 1993.03 Hess sich mittels eines Prof i ls a m B a u 
grubenrand Ost herstellen, wo mehrere Lagen des auf
gehenden Mauerwerks M R 1 noch erhalten waren 
(Abb . 1), w ä h r e n d 1992 unter dem entfernten Werk
stattboden nur noch zwei Bollenlagen des F u n d a 
ments v o n M a u e r 1 vorhanden waren. A n der Funda 
ment-Oberkante schloss e in M ö r t e l g u s s h o r i z o n t an, 
der fast ü b e r die ganze Südf läche reichte. W i r glau
ben, es handle sich u m den Bauhorizont der 1992 fest
gestellten Steinbauten. Seine Dat ie rung dür f t e Auf -
schluss geben, ob es s ich u m Innenbauten des Stein-

A b b . 1 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 
1993.03). Querschnit t durch M a u e r 1 a m 
Baugrubenrand Ost: einzelne Steinlagen 
des aufgehenden r ö m i s c h e n Mauerwerks 
s ind noch erhalten, hingegen war i n der F lä
che 1992.03 wegen der modernen Boden
kons t rukt ion alles bis auf die zwei unter
sten Fundamentlagen erodiert. A u f der 
H ö h e des Vorfundaments schliesst e in 
M ö r t e l g u s s h o r i z o n t an, w o h l der Bauhor i 
zont der Steinbauten. 

1 U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1993. JbAK 
15, 1994, 63ff. (in diesem Band) Abb. 1,03. 

2 U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1992, JbAK 
14, 1993, 109ff. bes. 119ff. 

3 C. Clareboets, M. Schaub, Antike und neuzeitliche Wehrbauten 
in und um Äugst. JbAK 11, 1990, 17Iff. bes. 171. 

4 P.-A. Schwarz, Die Nordmauer und die Überreste der Innenbe
bauung der spätrömischen Befestigung auf Kastelen in Augusta 
Rauricorum. Vorbericht über die Grabung 1991.51, JbAK 13, 
1992, 47ff. bes. 70f.; zuletzt A. R. Furger, Die urbanistische Ent
wicklung von Augusta Raurica vom 1. bis zum 3. Jahrhundert. 
JbAK 15, 1994, 29ff. (in diesem Band) bes. 38. 



A b b . 2 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 
1993.03). Grundr issschema mi t Fe lde r -E in 
tei lung u n d Lage Prof i le 8 u n d 11. M . 1:200. 

kastells, Te i le des postulierten Auxi l ia rkas te l l s oder 
Bauten einer Randbebauung eines W - E verlaufenden 
Verkehrswegs entlang des Rhe ins handle. 

D i e an die Grabung 1992.03 angrenzende F l ä c h e 
wurde i n sechs Felder (2, 9, 3, 4, 11, 12) unterteilt 
(Abb . 2). Z u n ä c h s t erfolgte e in f l ä c h e n m ä s s i g e r A b 
bau der Sondierungen 2, 3 u n d 4, danach wurden die 
Felder 9, 11 u n d 12 nach den Prof i len 8 u n d 11 abge
tragen. B e i m Abt rag des Feldes 12 mussten aus Zei t 
mangel die Schichten zu Paketen zusammengefasst 
werden. 

Stratigraphie und Phaseneinteilung 

A l s Beisp ie l m ö g e P r o f i l 11 (Abb. 3), das zwischen 
den Fe ldern 3 u n d 12 bzw. 11 u n d 12 liegt, dienen. 
U n t e r dem Gar tenhumus fand sich humoses M a t e r i a l 
m i t einzelnen Kalks te inspl i t te rn u n d Kiese ln , dar
unter eine mehrlagige Schuttschicht m i t Ziegeln u n d 
einzelnen K a l k s t e i n s t ü c k e n , w o h l der Z e r s t ö r u n g s 
hor izont s p ä t a n t i k e r Strukturen. Darunter konnte i n 
F e l d 9 die Feuerstelle (Abb. 4) einer s p ä t r ö m i s c h e n 
N u t z u n g (Fundkomplex C09868) nachgewiesen wer
den. D e r eigentliche Nutzungshor izont besteht aus 
einer dunkelbraunen humosen Schicht. 

Darunter konnte, nament l ich neben der S t ü t z e n 
reihe, eine stark kieshaltige Schicht (Phase 5) beob
achtet werden, die s ich auf der Gegenseite wieder
holte (Abb. 5). W i r haben diese als Gehbelag der Por 
t ikus eines l äng l i chen Innenhofs interpretiert. 

Ü b e r d e m M ö r t e l h o r i z o n t lag meist eine dunkle 
Planierschicht (Phase 4), die i n den Fe ldern 11 u n d 12 
grabenartig u n d parallel z u den S t ü t z e n r e i h e n den 
M ö r t e l h o r i z o n t d u r c h s c h l ä g t (Abb. 6 u n d 7). W i r me i 
nen, es k ö n n t e sich u m einen Entwässerungsgraben 
gehandelt haben. D e r Mörtelhorizont (Phase 3) 
schliesst grosse Tei le der s ü d l i c h e n G r a b u n g s f l ä c h e 
deckelartig ab. In den Fe ldern 2 u n d 4 ist er nur noch 
i n F o r m v o n M ö r t e l b r ö c k c h e n erkennbar. 

2 7 0.0 0 

2 6 9 .00 

2 6 8 .00 

A b b . 3 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 1993.03). P r o f i l 11 liegt zwischen den Fe ldern 3 u n d 12. D e r 
M ö r t e l h o r i z o n t (Phase 3) markier t den Bauhor izont , darunter gibt es Planierungen (Phase 2) v o n 
allfäll igen V o r g ä n g e r b a u t e n u n d a m Ü b e r g a n g z u m gewachsenen Boden s ind M u l d e n aus s i l t ig- lehmi-
gem M a t e r i a l (Phase 1) erkennbar. Ü b e r dem M ö r t e l h o r i z o n t liegen Planierungen u n d Nutzungshor i 
zonte der Steinbauperiode (Phase 4). D a r ü b e r ist kiesiges M a t e r i a l (Phase 5) u n d humose Ü b e r d e k -
kung j ü n g e r e r Phasen erkennbar. M . 1:40. 



A b b . 5 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung A b b . 6 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 
1993.03). P l a n mi t Aufs icht auf den k ies i - 1993.03). F e l d 11: M ö r t e l h o r i z o n t ( F K 
gen H o r i z o n t (Phase 5) u n d die P lanierung C09870) mi t Grabendurchbruch ( F K 
(Phase 4). M . 1:200. C09886). 



A b b . 7 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 1993.03). M ö r t e l f l ä c h e i m G r a b u n g s - S ü d t e i l . M . 1:100. 

A b b . 8 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 
1993.03). Unters icht auf Fragment des 
M ö r t e l g u s s h o r i z o n t s m i t Ho lzspuren an der 
Unterkante aus F e l d 12 (Inv. 1993. 
03.C09905.2, Phase 3). L ä n g e = 34 c m . 

A b b . 9 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 
1993.03). Felder 9 u n d 11; Nega t iv fo rm des 
gewachsenen Bodens, nach Ausheben der 
Muldene infu l lungen v o n Phase 1 ( F K 
C09900 u n d C09901). A n den Messpunkt 
sockeln ist der M ö r t e l h o r i z o n t als weisse 
L i n i e erkennbar. 



In F e l d 12 konnten Holzreste an der Unterkante 
des M ö r t e l g u s s e s (Abb. 8) festgestellt werden. W i r 
nehmen an, dass diese Reste v o n V o r g ä n g e r b a u t e n 
aus H o l z (Fachwerkkonstruktionen?) s tammen. 
Unte rha lb des Gusshor izonts gab es eine Planierung 
aus feinsandig-silt igem Mate r i a l , grau-beige, mi t Z i e 
gel- u n d Kalks te inspl i t te rn , K i e s , H o l z k o h l e u n d 
M ö r t e l s p u r e n . Es dür f t e sich u m Spuren einer vorka-
stellzeit l ichen N u t z u n g handeln. 

A m Ü b e r g a n g z u m gewachsenen B o d e n waren M u l 
den mi t ockerbeigem, stark si l t igem M a t e r i a l ange
füllt (Abb. 9 u n d 10). Es dür f t e sich u m f rühes te P l a 
nierungen, allenfalls u m A b r a u m v o n Hinterbauten 
der f rühen N-S-Achse an den R h e i n , handeln. 

D e r Grabungsrand S ü d (Abb. 11) lässt fünf Phasen 
erahnen, die i n A b b i l d u n g 12 zusammengestellt s ind. 

A b b . 10 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung A b b . 11 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 
1993.03). Ü b e r s i c h t v o n der Dorfstrasse; i m 
Vorde rg rund ist die Baugrube u n d a m S ü d 
rand i m Hin te rg rund der M ö r t e l g u s s h o r i 
zont als weisse L i n i e erkennbar. 

1993.03). D e r S ü d r a n d v o n F e l d 12 zeigt 
den charakteristischen Aufbau: 
- gewachsener Boden: sandiger Kies, überdeckt mit Silt 

(Phase 0); 
- gebänderte siltige Einfüllung (Phase 1); 
- Planierung früherer Strukturen (Phase 2); 
- Mörtelgusshorizont, Bau der Steinbauperiode 

(Phase 3); 
- Planierung (Phase 4); 
- vermischt kiesiges Material (Phase 5). 

Befund 
Sediment 

Feld 2 Feld 9 Feld 3 Feld 4 Feld 11 Feld 12 Relative 
Chronologie 

Absolute 
Chronologie 

Phase 5 vermischt kiesiges 
Material Gehbelag 

(Unterbau?) 

C09828 C09878 C09830 
C09873 
fundleer 

C09829 C09884 
C09867 

C09904 Nutzungszeit 
Kastell 

350-400 n.Chr. 
(Abb. 23) 

Phase 4 Planierung C09833 C09879 C09835 

C09874 

C09831 

C09836 

C09872 
C09886 
C09885 
C09889 

C09906 Nutzungszeit 
Kastell 

300-350 n.Chr. 
(und jüngeres Material) 

(Abb. 19-22) 

Phase 3 
Mörtel
horizont 

Mörtelguss - wohl 
Bauhorizont von 
Mauer 1 und 2 

C09834 C09887 
fundleer 

C09.8.75 
fundleer 

C09870 
fundleer 

C09905 Bauzeit 
Auxiliarkastell 
oder Castrum 
Rauracense 

ca. 280-300 n.Chr. 
(Abb. 18) 

Phase 2 Planierung 
früherer Strukturen 

C09841 C09888 C09876 C09837 
C09838 

C09891 
C09893 

C09909 Vorbereitung 
des 

Baugrundes 

um 280 n.Chr. 
(Material ab ca. 200) 

(Abb. 14-17) 

Phase 1 gebänderte siltige 
Einfüllung über 

dem gewachsenen 
Boden 

C09844 
C09845 

C09846 
fundleer 

C09892 
C09894 
C09895 
C09900 
fundleer 

C09877 
C09880 
C09881 
C09882 

C09840 

C09842 
fundleer 

C09898 
C09899 
C09901 

C09910 Reste von 
Strukturen der 
Vorkastellzeit 

bis 200 n.Chr. 
(Abb. 13) 

A b b . 12 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 1993.03). Schematische Ü b e r s i c h t : Phasen 1-5; Stratigraphie; 
Fundkomplexe der unteren Schichten i n den Fe ldern 2, 9, 3, 4, 11 u n d 12 (vgl. A b b . 2); relative 
Chronologie bezogen auf die Baugeschichte des Kastel ls ; absolute Chronologie aufgrund des F u n d m a 
terials. - K o m p l e x e , deren Fundmate r i a l hier vorgestellt w i r d (Abb . 13-23), s ind durch Grauraster 
hervorgehoben (kursiv: unsichere Phasenzuweisung). 



Das Fundmaterial 

B e i der eingangs umrissenen Fragestellung konzen
trierte sich das Interesse auf die zeitliche Einordnung 
der oben beschriebenen Phasen. Es war uns i n der zur 
Ve r fügung stehenden Zei t leider nicht mög l i c h , das 
gesamte Fundmate r i a l der Grabungen 1992.03 u n d 
1993.03 vorzulegen. Deshalb musste eine A u s w a h l ge
troffen werden, die einen m ö g l i c h s t r e p r ä s e n t a t i v e n 
Ausschni t t darstellen sollte. Das M a t e r i a l der G r a 
bung des Jahres 1992 schien für eine Vorlage ungeeig
net, da die r ö m i s c h e n Befunde i m damals ausgegrabe
nen N o r d t e i l der G e s a m t f l ä c h e sehr stark durch neu
zei t l iche Bauten ges tö r t waren. Umgekehr t waren i n 
der 1993 ausgegrabenen Südhä l f t e die Befunde dürf
tig: Es waren keiner le i r ö m i s c h e M a u e r n erhalten; die 
baul ichen Strukturen b e s c h r ä n k t e n s ich auf einen 
M ö r t e l h o r i z o n t , der - mehr oder weniger kompakt -
fast auf der ganzen F l ä c h e anzutreffen war. E i n Z u 
sammenhang zwischen diesem u n d den 1992 aufge
deckten Mauerres ten darf angenommen werden, da 
bei M a u e r 1 die M ö r t e l s c h i c h t auf der H ö h e des V o r 
fundamentes anschloss (Abb. 1). Es musste also vor 
a l lem da rum gehen, diesen M ö r t e l h o r i z o n t , sozusa
gen i m « S a n d w i c h - V e r f a h r e n » , ze i t l ich einzugrenzen 
u n d besonders seine Entstehungszeit anhand des 
Fundmater ia ls der darunter liegenden Schichten 
m ö g l i c h s t genau festzulegen. 

In dieser Si tua t ion schienen für die Mater ia lvor lage 
die Funde aus F e l d 11 a m geeignetsten, da hier der 
M ö r t e l h o r i z o n t nur durch wenige G r u b e n ges tö r t war 
u n d die unteren Schichten relat iv kompakt abschloss. 
F ü r die f rühes t e Phase u n d den M ö r t e l h o r i z o n t 
(Phase 3) mussten allerdings die Funde aus der gan
zen G r a b u n g s f l ä c h e v o n 1993 herangezogen werden, 
da die zur Ve r fügung stehende Mater ia lmenge aus 
F e l d 11 al le in z u gering war (Abb. 12). B e i den A b b i l 
dungen haben w i r uns auf die K e r a m i k b e s c h r ä n k t . 
D i e M ü n z e n s ind nur symbol isch dargestellt, j edoch 
i m Ka ta log m i t der genauen Bes t immung aufge führ t 5 ; 
die wenigen best immbaren Glasfragmente 6 u n d 
Haarnade ln s ind, mi t Typenbezeichnung, jeweils 
unter den nicht abgebildeten F u n d e n z u f inden. A u f 
eine Vorlage der Funde aus den beiden obersten A b 
t r ä g e n wurde verzichtet, da bereits i n dem, hier mi t 
Vorbehal ten z u Phase 4 gerechneten F u n d k o m p l e x 
C09872, die Z a h l der neuzei t l ichen S t ü c k e fast 10% 
erreichte. B e i den Ablagerungen, welche j ü n g e r s ind 
als Phase 4, war zudem die Abgrenzung der einzelnen 
Strukturen i m humosen Erdmate r ia l sehr schwierig, 
was eine saubere Trennung der einzelnen Ze i tho r i 
zonte v e r u n m ö g l i c h t e . 

Phase 1 

Das auf A b b i l d u n g 13 zusammengestellte, aus m u l 
denartigen Eint iefungen i n den gewachsenen Boden 
stammende M a t e r i a l der Phase 1 gehö r t grosso modo 
ins zweite nachchrist l iche Jahrhundert . V o n den rund 
sechzig gefundenen Scherben aus Ter ra Sigi l la ta s ind 
nur sieben, meist sehr kleine Fragmente, südgal l i 
schen T ö p f e r e i e n zuzuweisen 7 . D e r augusteische A s 

hat i n diesem Zusammenhang keine Bedeutung, da 
solche S t ü c k e bekannt l ich eine sehr lange Laufzei t ha
ben k ö n n e n . Weitere f rühe Elemente s ind eine S c h ü s 
sel D r a c k 19 (Abb . 13,20) sowie e in K r u g m i t gewell
t em Tr ich te r rand (Abb. 13,32), die aber beide ihren 
Schwerpunkt bereits i n flavischer Ze i t haben 8 . D i e 
beiden K o c h t ö p f e mi t geri l l tem R a n d (Abb . 13,33-
34) g e h ö r e n z u Furgers T y p «mi t ve rd ick tem Stei l 
r a n d » aus der Augster Theaterstratigraphie, Phasen 
11-16 9 , die z i e m l i c h genau dem zweiten Jahrhundert 
entsprechen. 

Phase 2 

D i e v o m A u s g r ä b e r als P l a n i e r u n g 1 0 angesprochene 
Phase 2 umfasst i m wesentlichen zwei ü b e r e i n a n d e r 
liegende Fundkomplexe , deren M a t e r i a l hier getrennt 
abgebildet w i r d ( F K C09893: A b b . 14,1 bis 15,45; F K 
C09891: A b b . 15,46 bis 17,118). B e i Planierungen ist 
n a t u r g e m ä s s mi t e inem grossen A n t e i l an Al tma te r i a l 
z u rechnen. D i e dem Eingr i f f ze i t l ich unmit te lbar 
vorausgehenden Elemente k ö n n e n dabei fehlen, da 
sie unter U m s t ä n d e n weggeführ t wurden. Z u r Dat ie 
rung der eigentlichen Planierungsakt ion m ü s s e n die 
j ü n g s t e n S t ü c k e herangezogen werden, die i m Laufe 
der Opera t ion vereinzelt i n den B o d e n kamen. 

Phase 2 e n t h ä l t i m m e r noch mehrhei t l ich M a t e r i a l 
aus dem zweiten u n d sogar einen A l t f u n d aus dem 
ersten Jahrhundert , n ä m l i c h das S c h ä l c h e n Drag . 27 
(Abb . 14,2). D e r Schwerpunkt hat sich g e g e n ü b e r 
Phase 1 gegen das Ende des zweiten u n d sogar i n den 
Anfang des dri t ten Jahrhunderts h ine in verlagert. B e i 
der Ter ra Sigi l lata f inden w i r nun die F o r m e n Drag . 
32 u n d 40 (Abb . 14,4.6; 15,46), Drag . 43 (Abb . 15,49-
52) u n d Rel iefgefässe aus Rhe inzabern (Abb. 14,10; 
15,54-55). D a z u k o m m e n e in Becher der F o r m N i e 
derbieber 33 (Abb . 14,16), eine Schüsse l mi t hohem, 

5 Die Bestimmung der Münzen verdanken wir wie immer M . Pe
ter. 

6 Wir danken B. Rütti für die nötigen Hinweise zur Bestimmung 
der Glasfragmente. 

7 Abb. 13,16; ausserdem (nicht abgebildet) 1 winzige RS Drag. 29, 
3 WS mit Eierstab und 2 BS eines Tellers (FK C09892 und 
C09901). Die Bestimmung der Reliefsigillata wurde durch 
A. Mees vorgenommen, dem wir auch für Hinweise zur übrigen 
Sigillata des 1. bis 3. Jh. sehr dankbar sind. 

8 Vgl. schon W. Drack, Die helvetische Terra-Sigillata-Imitation 
des 1. Jahrhunderts n.Chr. (Basel 1945) 91, und Th. Hufschmid, 
H. Sütterlin, Zu einem Lehmfachwerkbau und zwei Latrinen
gruben des 1. Jahrhunderts in Äugst. Ergebnisse der Grabung 
1991.65 im Gebiet der Insulae 51 und 53. JbAK 13, 1992, 129ff. 
bes. 157f. 

9 A. R. Furger, S. Deschler-Erb (mit Beitr. von M . Peter und 
M . Währen), Das Fundmaterial aus der Schichtenfolge beim 
Augster Theater. Typologische und osteologische Untersuchun
gen zur Grabung Theater-Nordwestecke 1986/87. Forschungen 
in Äugst 15 (Äugst 1992) 87f.; vgl. auch S. Martin-Kilcher, Die 
Funde aus dem römischen Gutshof von Laufen-Müschhag (Bern 
1980) 40, Taf. 36,1. 

10 S. oben unter Stratigraphie und Phaseneinteilung, sowie Le
gende zu Abb. 3. 



aussen gekehltem Deckel fa lzrand (Abb . 16,68) u n d 
eine r ä t i s che R e i b s c h ü s s e l (Abb. 17.112). D i e s p ä t e 
sten Elemente s ind die nach 270 gep räg te M ü n z e 
(Abb . 14,1), die R e i b s c h ü s s e l mi t H ä n g e r a n d (Abb. 
15 ,44) n , die ü b e r d r e h t e n Backplat ten aus Kochtopf 
ton (Abb. 17,103-108) und, vor a l lem, die beiden 
K o c h t ö p f e m i t scharfkantig nach aussen gebogenem 
R a n d u n d hor izonta lem K a m m s t r i c h (Abb . 17,101-
102), deren f rühes tes Auftreten zwar noch i m m e r 
nicht genau festliegt, die aber woh l k a u m vor 260 
n .Chr . anzusetzen s i n d 1 2 . 

Was bei einer Planierungsschicht etwas befremdet, 
ist das vermehrte Auftreten der s p ä t e r e n Elemente i m 
oberen der beiden Fundkomplexe (C09891), dass also 
eine gewisse En twick lung nach oben festzustellen ist, 
was eigentlich gegen eine Ablagerung i m Zuge einer 
einzigen Massnahme sprechen w ü r d e . 

Phase 3 

Le ide r war der eigentliche M ö r t e l h o r i z o n t prakt isch 
fundleer; nur i n F e l d 12 kamen einige nicht datier
bare Scherbchen zutage 1 3 . D i e hier auf A b b i l d u n g 18 
wiedergegebenen Funde s tammen aus F e l d 2, der er
sten Sondierung i m R a h m e n der Grabung v o n 1993, 
als m a n noch nichts v o n der kompakten M ö r t e l 
schicht wusste. D e r H o r i z o n t war an dieser Stelle nur 
als lose Schicht v o n einzelnen M ö r t e l b r ö c k c h e n er
kennbar, die nicht genau gegen unten u n d oben abzu
grenzen war. 

F ü r die Dat ie rung des M ö r t e l h o r i z o n t e s lässt s ich 
dieses Fundmate r i a l also nur bedingt heranziehen, 
dennoch k ö n n e n w i r es bis z u e inem gewissen G r a d 
als B e s t ä t i g u n g der Befunde i n F e l d 11 a n f ü h r e n . W i r 
f inden wiederum einen K o c h t o p f mi t scharfkantig 
nach aussen gebogenem R a n d u n d hor izonta lem 
K a m m s t r i c h (Abb . 18,23). U n g e f ä h r die gleiche Zei t 
stellung ist für die i n diesem F u n d k o m p l e x erstmals 
auftretende oberrheinische Drehscheibenware (Abb . 
18,10) anzunehmen 1 4 , w ä h r e n d der, ve rmut l i ch i m 
portierte, K o c h t o p f mi t Sichelrand (Abb. 18,24, U r 
mi tzer W a r e ? ) 1 5 w o h l etwas s p ä t e r anzusetzen ist. In 
diesem Zusammenhang m ö c h t e n w i r noch auf den 
relat iv d ickwandigen Boden mi t orangem G l a n z t o n 
ü b e r z u g aus sehr hart gebranntem, hellorangem T o n 
(Abb . 18,7) hinweisen. Solche Scherben wurde bei der 
Inventarisierung des Mater ia l s v o n Augst-Kaste len 
oft i n den s p ä t e s t e n Schichten angetroffen, meist ver
gesellschaftet mi t oberrheinischer Drehscheibenware 
u n d K o c h t ö p f e n wie A b b i l d u n g 18,23. Le ide r war die 
G e f ä s s f o r m nie z u bes t immen. B e i der vorl iegenden 
Grabung s ind nun eine Wandscherbe m i t Henke lan
sa tz 1 6 aus dem gleichen u n d e in Topf rand aus e inem 
sehr ä h n l i c h e n , i n der Farbe des Ü b e r z u g s etwas ins 
B r ä u n l i c h e abweichenden, M a t e r i a l (Abb. 21,42) auf
getreten. 

Phase 4 

Ü b e r dem M ö r t e l h o r i z o n t w i r d die Stratigraphie 
kompl iz ie r t , u n d die einzelnen humosen Schichten 
s ind oft nur schwer gegeneinander abzugrenzen. 

A u f A b b i l d u n g 19 ist M a t e r i a l aus G r u b e n u n d 
G r ä b e n dargestellt, die den M ö r t e l h o r i z o n t v o n 
Phase 3 durchbrechen (vgl. A b b . 6). Das M ü n z s p e k 
t rum reicht v o n 260 bis 341/348 n .Chr . N e b e n den 
schon bekannten K e r a m i k f o r m e n treten nun neu ty
pisch ostgallische Sigil laten mi t orangem Ü b e r z u g auf 
(Abb . 19,10-12.16-18). R ä d c h e n v e r z i e r u n g ist nur 
auf einer Scherbe z u f inden (Abb. 19,16), doch dü r f t e 
auch der R a n d auf A b b i l d u n g 19,17 z u einer Schüsse l 
m i t R ä d c h e n v e r z i e r u n g , Chenet 320, gehö r t haben. 
M i t einer Wandscherbe konnte auch Mayene r E i fe l -
ke ramik nachgewiesen werden 1 7 . D a m i t k o m m e n w i r 
schon sicher ins vierte Jahrhundert n .Chr . 

D e r F u n d k o m p l e x C09872 (Abb. 20-22) stammt 
aus d e m M i t t e l t e i l v o n F e l d 11, wo der K ie sho r i zon t 
v o n Phase 5 nicht vorhanden war. D a d u r c h war eine 
saubere Abgrenzung nach oben nicht mög l i ch . Es 
kann sein, dass er bereits M a t e r i a l en thä l t , das eigent
l i c h i n Phase 6 oder i n eine noch s p ä t e r e Phase g e h ö 
ren w ü r d e . Vie l l e i ch t e rk l ä r en sich daraus die s p ä t e n 
M ü n z e n , die bis ins dritte V ie r t e l des vier ten Jahr
hunderts reichen, das häuf igere V o r k o m m e n v o n r ä d 
chenverzierter Sigil lata (Abb. 20,30-35) u n d v o n an
deren s p ä t e n Ke ramik fo rmen , wie auf den A b b i l d u n 
gen 20,38; 21,58-59; 22,65.68. 

Phase 5 

D e r als Gehbelag einer Portikusanlage angesprochene 
Kiesho r i zon t v o n Phase 5 war nur a m N o r d - u n d Süd
rand der Grabung v o n 1993 erhalten (vgl. A b b . 3 u n d 
5). In F e l d 11 enthielt er nur wenige Funde ( F K 
C09884). Das auf A b b i l d u n g 23 wiedergegebene M a 
terial s tammt mehrhei t l ich aus einer Grube , die unge
fähr v o m N i v e a u des Kieshor izontes i n die darunter 
liegenden Schichten eingetieft war. W i r bewegen uns 
hier, wie w o h l auch schon mi t Phase 4, sicher i n der 
Nutzungszei t des Steinkastells. Das M ü n z s p e k t r u m 
reicht nun schon bis ans Ende des vier ten Jahrhun
derts; es treten K o c h t ö p f e mi t a u s g e p r ä g t e r e m Sichel
rand (Abb. 23,21) u n d hart gebrannte Schalen m i t 
eingebogenem R a n d auf (Abb. 23,31), ausserdem ei
nige ve rmut l i ch f rühmi t t e l a l t e r l i che Scherben (Abb . 
23 ,22-24) 1 8 . 

11 Die Orientierung ist auf der Zeichnung wohl etwas extrem aus
gefallen; es handelt sich um ein Stück von nur 6 cm Randlänge. 

12 Vgl. Martin-Kilcher (wie Anm. 9) 40ff.; S. Martin-Kilcher, Die 
römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst 1 : Die südspa
nischen Ölamphoren (Gruppe 1). Forschungen in Augst 7/1 
(Augst 1987); 39ff.; A. R. Furger (mit Beitr. von S. Jacomet, 
W. H. Schoch und R. Rottländer), Der Inhalt eines Geschirr
oder Vorratsschrankes aus dem 3. Jahrhundert von Kaiseraugst-
Schmidmatt. JbAK 10, 1989, 213ff. bes. 263f.; Furger/Deschler-
Erb (wie Anm. 9) 87. 

13 Vgl. unten im Katalog Phase 3, nicht abgebildete Funde aus FK 
C09905. 

14 Vgl. Martin (wie Anm. 12) 44 Abb. 18,10; 20,4-6; 21,B5. 
15 Vgl. Martin (wie Anm. 9) 38. Für ein früheres Auftreten von 

Urmitzer Ware, allerdings in einer anderen Gefässform, vgl. 
Martin (wie Anm. 12) 32 Abb. 12,21. 

16 Vgl. unten beim Katalog zu Phase 2, nicht abgebildete Funde aus 
FK C09893. 

17 Nicht abgebildeter Fund aus FK C09889. 
18 Wir danken R. Marti für die Durchsicht des gesamten Fundma

terials der Grabung 1993.03 im Hinblick auf frühmittelalterliche 
Keramik und deren Abgrenzung gegenüber dem spätrömischen 
Material. 



Phase 6 und folgende 

Das ü b e r den Phasen 5 u n d 4 liegende Erdmater ia l 
war, mi t Ausnahme v o n einigen Gruben , i n dre i A b 
t r ä g e n entfernt worden. Diese erbrachten nach oben 
zunehmend h ö h e r e Ante i le v o n neuzeit l ichen, oft 
sehr rezenten Funden . Mit te la l ter l iche Scherben be
fanden sich nur vereinzelt darunter. M a n muss also 
annehmen, dass die allfällig vorhandenen mittelalter
l ichen, f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n u n d wahrscheinl ich auch 
e in T e i l der s p ä t a n t i k e n Schichten durch neuzeit l iche 
Eingriffe stark ges tö r t und z .T . w o h l auch abgetragen 
worden s ind. 

Schlussfolgerungen 

Leide r konnte die Auswertung eines Tei ls des Mate 
rials aus der Grabung Zellhaus A G nicht v i e l zur L ö 
sung der z u Beginn gestellten F r a g e n 1 9 beitragen. 
W o h l konnte die Entstehungszeit eines M ö r t e l h o r i 
zontes mi t einiger Sicherheit ins dritte V ie r t e l des 
dri t ten nachchris t l ichen Jahrhunderts datiert werden, 
doch w ü r d e es an einen Zirkelschluss grenzen, z u be
haupten, dass dami t die Exis tenz eines ä l t e r en A u x i -
liarkastells bewiesen wäre . M a n k ö n n t e zwar argu
mentieren, dass die Portikusanlage, die vo r Phase 5 
entstanden sein muss, zur f rühes t en Innenbebauung 
des bekannten Kastel ls gehör t , also i n e inem Z u g mi t 
der Kas te l lmauer oder unmit te lbar nach deren Fert ig
stellung errichtet worden w ä r e , u n d dass der M ö r t e l 
hor izont mi t e inem V o r g ä n g e r b a u , eben dem A u x i 
l iarkastel l , z u s a m m e n h ä n g t . Selbst wenn der erste 
T e i l s t immt, ist dami t noch nicht gesagt, dass dieser 
V o r g ä n g e r b a u etwas mi t dem postulierten A u x i l i a r k a 
stell z u tun hat; es kann sich u m eine ä l t e re Kons t ruk
t ion bisher unbekannter Verwendung handeln. U m 
gekehrt k ö n n t e m a n den M ö r t e l h o r i z o n t auch mi t der 
Er r ich tung des eigentlichen Kastel ls i n V e r b i n d u n g 
bringen, die dann aber, entgegen der M e i n u n g v o n 
P . - A . Schwarz 2 0 , doch ins dritte V ie r t e l des 3. Jahr
hunderts z u setzen wäre . D i e Portikusanlage w ü r d e 
dann z u einer s p ä t e r e n Innenbebauung des Kastel ls 
g e h ö r e n . 

E ine A n t w o r t auf die Fragen nach der genauen B a u 
zeit des Kastel ls Kaiseraugst u n d des postulierten äl
teren Auxi l ia rkas te l l s ist unseres Erachtens nur v o n 
Grabungen z u erwarten, die i n eine direkte Beziehung 
zur Kas te l lmauer oder dem v o n ih r durchschlagenen, 
ä l t e r e n Grabengeviert zu setzen s ind. 

6 RS, TS, Teller Drag. 31 (Inv. 1993.03.C09844.5). 
7 RS und 2 WS, wohl TS-Teller Drag. 31 (Inv. 

1993.03.C09881.la-b, mit Passscherbe in F K C09876, Feld 3, 
Phase 2, vgl. Abb. 12). 

8 WS, TS, wohl Schale Curie 15 (Inv. 1993.03.C09901.12). 
9 WS, TS, Schüssel Drag. 38 (Inv. 1993.03.C09892.9). 
10 WS, TS, Reibschüssel Drag. 43 (Inv. 1993.03.C09877.2). 
11 RS, TS, wohl Schüssel Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09901.8). 
12 RS, TS, Schüssel Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09840.2). 
13 BS, TS, Schüssel Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09844.6). 
14 BS, TS, Schüssel Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09894.1). 
15 BS, TS, Schüssel Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09844.7). 
16 WS, TS, Schüssel Drag. 37, La Graufesenque. Das Dreiblatt 

wurde bereits in claudischer Zeit verwendet21. Die Qualität der 
Ausformung spricht für eine Herstellung in flavischer Zeit. Das 
Vorkommen auf Form 37 bestätigt die Langlebigkeit dieser 
Punze. Ca. 70-100 n.Chr. (Inv. 1993.03.C09901.23). 

17 WS, TS, Schüssel Drag. 37, Lezoux. Das Zweigespann ist mehr
mals bei Austrus nachweisbar22. Da bei der vorliegenden Punze 
aber eines der Beine abgebrochen ist, kommt eine Zeitstellung 
nach Austrus, also nach 140 n.Chr. in Frage. 140-170 n.Chr. 
(Inv. 1993.03.C09901.22). 

18 WS, TS, Schüssel Drag. 37, Rheinzabern. Die Punze23 ist kei
nem spezifischen Formschüsselhersteller zuweisbar. (Inv. 
1993.03.C09910.4). 

19 WS, TS, Schüssel Drag. 37. Lezoux oder Rheinzabern, Punze 
nicht bestimmbar (Inv. 1993.03.C09894.6). 

20 RS, Terra-Nigra, Schüssel Drack 19Bb, Ton hellgrau, Oberflä
che dunkelgrau mit Glättlinien (Inv. 1993.03.C09899.6). 

21 RS, Becher mit Karniesrand, Ton orange, matter Überzug, aus
sen braun, innen ziegelrot (Inv. 1993.03.C09910.5). 

22 RS, tonnenförmiger Becher mit verdicktem Steilrand, Ton 
orange, aussen Goldglimmerüberzug (Inv. 1993.03.C09895.1). 

23 WS, Becher, Ton orange, Glanztonüberzug, Barbotinedekor 
(z.T. abgefallen) (Inv. 1993.03.C09898.2). 

24 WS, Becher, Ton graubraun, dunkelbrauner Glanztonüberzug, 
Tonauflage (Lunula) (Inv. 1993.03.C09899.12). 

25 WS, Feinkeramik graubraun, eingestempeltes Kreisaugenmu
ster, kein Überzug erkennbar (Inv. 1993.03.C09894.25). 

26 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, dunkelgrau 
mit Glättlinien, Bruch graubraun (Inv. 1993.03.C09898.10). 

27 RS und WS, kleiner Honigtopf, hellbeige (Inv. 1993. 
03.C09892.31a-b). 

28 3 RS und 1 WS, Topf, Feinkeramik, orange, mit wenig Gold
glimmer, leichter Schulterabsatz (Inv. 1993.03.C09899.21, mit 
Passscherbe Inv. 1993.03.C09888.56 aus darüber liegendem F K 
in Phase 2, vgl. Abb. 12). 

29 2 RS, Backplatte, Ton orange, vereinzelt Goldglimmer (Inv. 
1993.03.C09901.26a-b). 

30 RS, Backplatte, hellbrauner Ton, aussen z.T. Brandflecken 
(Inv. 1993.03.C09899.17). 

31 RS, Krug, bräunlicher Ton (Inv. 1993.03.C09895.2). 
32 RS, Krug mit Wellenrand, bräunlicher Ton mit grossem, 

grauem Kern, weisse Engobe (Inv. 1993.03.C09899.23). 
33 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, grau (Inv. 1993. 

03.C09898.il). 
34 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, grau (Inv. 1993. 

03.C09892.41). 
35 RS, Kochtopf mit leicht gekehltem Trichterrand, überdreht 

dunkelgrau (Inv. 1993.03.C09898.12). 
36 RS, Ölamphore Dressel 20, Ton beige (Inv. 1993. 

03.C09901.45). 

Katalog Phase 1 

Abbildung 13: 

1 Münze: Augustus. As, Rom 7 v.Chr. RIC 1(2), 75, 428 (Inv. 
1993.03.C09901.1). 

2 Münze: Hadrian. Denar, Rom 119-122 n.Chr. RIC II, 353, 
110(a) (Inv. 1993.03.C09844.1). 

3 5 BS und 1 WS, TS (Inv. 1993.03.C09840.1/1993. 
03.C09844.4a-b/1993.03.C09845.1/1993.03.C09845.2a-b, alle 
anpassend). 

4 RS, TS, Schälchen Drag. 33 (Inv. 1993.03.C09901.4). 
5 RS, TS, Schälchen Drag. 35 mit abgefallenem Barbotine-Blatt 

(Inv. 1993.03.C09901.3, mit wohl zugehöriger, aber nicht an
passender RS Inv. 1993.03.C09910.1). 

19 S. oben mit Anm. 3 und 4. 
20 Vgl. Anm. 4. 
21 R. Knorr, Töpfer und Fabriken verzierter Terra-Sigillata des 

ersten Jahrhunderts (Stuttgart 1919) Textbild 49; Taf. 45, 14; 
47H. 

22 J. A. Standfield, G. Simpson, Les Potiers de la Gaule Centrale, 
Recherches sur les Ateliers de Potiers de la Gaule Centrale 5, 
Revue Archéologique Sites, HS 37 (Confaron 1990) PI. 94, 10. 

23 H. Ricken, Die Bilderschüsseln der römischen Töpfer von 
Rheinzabern, Tafelband (Speyer 19482), und H. Ricken, bearbei
tet von Ch. Fischer, Die Bilderschüsseln der Römischen Töpfer 
von Rheinzabern, Textband mit Typenbildern. Materialien zur 
Römisch-germanischen Keramik 7 (Bonn 1963) M 28. 

http://1993.03.C09881.la-b
http://03.C09898.il




Nicht abgebildete Funde Phase 1 

Fundkomplex C09845: 4 WS Krüge oder Töpfe; WS Reibschüssel; 
WS aus Lavez. 

Fundkomplex C09844: 2 WS TS, davon eine wohl Drag. 46; 4 WS 
Krüge oder Töpfe; WS Amphore (Passscherbe in FK C09840). 

Fundkomplex C09895: WS mit Henkelansatz und 2-stabigem Hen
kelfragment eines Kruges; WS Krug oder Topf; 2 WS Amphore, 
wohl Dressel 20. (Ausgeschieden: 1 Eisennagel; 3 Stücke Bauke
ramik). 

Fundkomplex C09894: 4 WS TS; WS Glanztonbecher, aussen 
braun, innen ziegelrot mit Ansatz von Riefelzone; 5 BS und 
1 WS Backplatten; 2 WS, wohl vom Topf Abb. 13,28; WS Krug 
mit Henkelansatz; 2 BS und 9 WS Krüge oder Töpfe; BS und 
4 WS Kochtöpfe; 3 WS gallische Amphore. (Ausgeschieden: 
2 Eisennägel; 1 Stück Baukeramik). 

Fundkomplex C09892: 2 RS TS-Schüsseln Drag. 37, die eine anpas
send an Inv. 1993.03.C09893.14 (s. unten, Abb. 14,9), die an
dere mit Passscherbe in FK C09876 (Feld 3, Phase 2, vgl. 
Abb. 12); RS vom Ausguss einer TS-Reibschüssel; 8 WS TS, 
davon zwei Drag. 33, eine wohl Walters 79, eine von Kragen
randschüssel, eine von Reibschüssel, eine aus La Graufesenque 
mit Resten von Eierstab; BS und 3 WS von Bechern mit brau
nem oder grauem Überzug; je 1 RS, BS und WS Backplatten; 
3 RS und 2 WS vom Topf Abb. 13,28; BS und 18 WS Krüge 
oder Töpfe; 3 WS Kochtöpfe; 3 WS Reibschüsseln; 4 WS Am
phoren; Nadelschaftfragment aus Bein; 4 Bronzefragmente; 
4 Eisenfragmente. (Ausgeschieden: 10 WS Feinkeramik, 
orange; 10 WS Amphoren; 5 Eisennägel; 4 Stücke Baukeramik). 

Fundkomplex C09882: 4 WS Krüge oder Töpfe; 5 WS Amphoren. 
(Ausgeschieden: 1 Stück Baukeramik). 

Fundkomplex C09881: WS Krug; BS und WS Kochtopf. 
Fundkomplex C09880: WS TS. 
Fundkomplex C09877: WS Glanztonbecher, grau mit schwarzer 

Zone; WS Krughals mit 3-stabigem Henkelfragment; 3 WS 
Krüge oder Töpfe; 4 WS Amphoren; stabförmiges Bronzefrag
ment. (Ausgeschieden: 2 Eisennagelfragmente). 

Fundkomplex C09840: WS Krug; BS Kochtopf; 4 WS Amphoren 
(eine mit Passscherbe in FK C09844). 

Fundkomplex C09901: 2 RS TS, Drag. 33; 1 RS TS Drag. 29; 3 WS 
Drag. 37, davon zwei, mit Eierstab, aus La Graufesenque; 3 BS 
und 10 WS TS, davon eine wohl Drag. 46; 2 WS von Glanzton
becher mit rotbraunem Überzug; BS Backplatte; 9 WS Krüge 
oder Töpfe; 3 Fragmente von zwei 2-stabigen Krughenkeln; WS 
Kochtopf; 7 WS Amphoren; WS Glas grünlich; Oberteil einer 
pfriemenförmigen Beinnadel mit kegelförmigem Abschluss24; 
4 Eisenfragmente. (Ausgeschieden: 15 WS Feinkeramik orange; 
6 WS Amphoren; 7 Eisennagelfragmente; 4 Stücke Baukera
mik). 

Fundkomplex C09899: RS TS-Kragenrandschüssel; 4 WS TS; BS 
TS-Imitation, wohl Drack 21; 10 WS von Glanztonbechern, 
davon eine mit mindestens 4 cm breiter Riefelzone (wohl vom 
Becher Abb. 14,12, Phase 2); 3 BS Backplatten; 1 BS und 12 WS 
Krüge oder Töpfe; Krughenkelfragment 3-stabig; BS und 3 WS 
Kochtöpfe; 2 WS Amphoren; WS Amphoriskos mit weisser 
Engobe; 1 Bronzeblechstreifen; 2 Bronzefragmente; 2 Eisen
fragmente. (Ausgeschieden 5 WS Feinkeramik orange; 5 WS 
Kochtöpfe; 6 Eisennagelfragmente; 1 Stück Baukeramik). 

Fundkomplex C09898: BS und 4 WS von Glanztonbechern; 5 WS 
Krüge oder Töpfe; 2 WS Kochtöpfe; WS Reibschüssel; 4 WS 
Amphoren; Eisenfragment. (Ausgeschieden: 4 Eisennagelfrag
mente; 1 Stück Baukeramik). 

Fundkomplex C09910: RS TS, Drag. 35 mit abgefallenem Barbo-
tine-Blattstiel (wohl vom Schälchen Abb. 13,5); 2 WS TS, da
von eine wohl Drag. 37; 5 WS Krüge; WS Kochtopf; WS Glas 
grünlich. (Ausgeschieden: Eisennagel). 

Kata log Phase 2 

Abbildungen 14-17: 

1 Münze: Imitation eines Antoninians für Divus Claudius II, 
nach 270 n.Chr. RIC V . l , 234, 266 [k] (Inv. 1993.03.C09893.3). 

2 RS, TS, Schälchen Drag. 27 (Inv. 1993.03.C09893.6). 
3 2 RS, TS, Schälchen, Drag. 33 (Inv. 1993.03.C09893.8). 
4 RS, TS, Teller Drag. 32 (Inv. 1993.03.C09893.10). 
5 BS, TS (Inv. 1993.03.C09893.19). 

6 2 BS, TS, wohl Teller Drag. 32 (Inv. 1993.03.C09893.20a-b). 
7 WS, TS, Schüssel, wohl Niederbieber 18/19 (Inv. 1993. 

03.C09893.37). 
8 RS, TS, Schüssel Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09893.15). 
9 RS, TS, Schüssel Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09893.14, mit Pass

scherbe Inv. 1993.03.C09892.12, Feld 9, Phase 1). 
10 WS, TS, Schüssel Drag. 37, Rheinzabern. Die Punzen25 sowie 

die Dekoreinteilung ermöglichen eine Zuweisung zur Dekora
tionsserie Janu II, ca. 170-200 n.Chr. (Inv. 1993. 
03.C09893.42). 

11 RS, Becher mit Karniesrand, Ton hellbeige, Überzug orange
braun (Inv. 1993.03.C09893.43). 

12 RS, Glanztonbecher mit Karniesrand, orange, Riefelzone wohl 
auf mindestens 4 cm Breite zu ergänzen (s. oben zu Phase 1, 
ausgeschiedene Funde aus FK C09899) (Inv. 1993. 
03.C09893.46). 

13 RS, tonnenförmiger Becher mit verdicktem Steilrand, Glanz
tonüberzug innen rotbraun, aussen graubraun (Inv. 1993. 
03.C09893.59). 

14 RS, tonnenförmiger Becher mit Steilrand, brauner Glanzton
überzug (Inv. 1993.03.C09893.55). 

15 RS, Becher mit verdicktem Steilrand, dunkelgrau (Inv. 
1993.03.C09893.66). 

16 RS, Becher Niederbieber 33, dunkelgrau (Inv. 1993. 
03.C09893.67). 

17 WS, Glanztonbecher, brauner Überzug, lanzettförmige Um
risse von Blättchen en Barbotine (Inv. 1993.03.C09893.44). 

18 WS, Glanztonbecher, dunkelgrau mit Fadenkreuzmuster en 
Barbotine (Inv. 1993.03.C09893.68). 

19 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand orange, leicht geschwärzt (Inv. 
1993.03.C09893.81). 

20 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, orange (Inv. 1993. 
03.C09893.82). 

21 RS, Halsbecher, orangebraun mit Goldglimmer (Inv. 
1993.03.C09893.126). 

22 RS, Topf, orange, leicht geschwärzt, mit Goldglimmer (Inv. 
1993.03.C09893.127). 

23 RS, Topf, orange mit wenig Glimmer (Inv. 1993. 
03.C09893.125). 

24 RS mit Bodenansatz, Backplatte, orange, leicht geschwärzt, we
nig Goldglimmer (Inv. 1993.03.C09893.84). 

25 RS mit Bodenansatz, Backplatte, orange (Inv. 1993. 
03.C09893.85). 

26 2 RS mit Bodenansatz, Backplatte, orangebraun, innen und 
Rand brauner Überzug (Inv. 1993.03.C09893.86a-b). 

27 RS, Backplatte, orangebraun mit Überzug, verbrannt (Inv. 
1993.03.C09893.87). 

28 RS mit Bodenansatz, Backplatte, orange mit Goldglimmer, im 
oberen Teil Überzug (Inv. 1993.03.C09893.92). 

29 RS, Backplatte, orangebraun mit Goldglimmer, Brandflecken 
(Inv. 1993.03.C09893.94). 

30 RS, Backplatte, graubraun (Inv. 1993.03.C09893.95). 
31 RS, Backplatte, orangebraun mit Überzug (Inv. 1993. 

03.C09893.97). 
32 RS, Backplatte, orangebraun mit Brandflecken (Inv. 

1993.03.C09893.99). 
33 RS mit Bodenansatz, Backplatte, ursprünglich wohl orange, 

geschwärzt (Inv. 1993.03.C09893.88). 
34 RS, Backplatte, orangebraun, aussen geschwärzt (Inv. 

1993.03.C09893.96). 
35 RS mit Bodenansatz, Backplatte, orange mit Überzug, Brand

flecken (Inv. 1993.03.C09893.90). 
36 RS mit Bodenansatz, Backplatte braunorange mit Brandflek-

ken (Inv. 1993.03.C09893.89). 
37 RS mit Bodenansatz, Backplatte braunorange mit Brandflek-

ken (Inv. 1993.03.C09893.91). 
38 RS, Backplatte, orange (Inv. 1993.03.C09893.98). 
39 2 RS, Schüssel, Kochkeramik, grau (Inv. 1993. 

03.C09893.188a-b, anpassend). 
40 RS, Kochtopf bräunlich (Inv. 1993.03.C09893.185). 
41 RS, Kochtopf, wohl überdreht, schwarz verbrannt (Inv. 

1993.03.C09893.186). 

24 Riha Typ 7, vgl. E. Riha (mit Beitr. von C. W. Beck, A. R. Furger 
und W. B. Stern), Der römische Schmuck aus Äugst und Kaiser
augst. Forschungen in Äugst 10 (Äugst 1990) 112; Taf. 63-65, 
2623-2783. 

25 Ricken/Fischer (wie Anm. 23) E 63a, O 246, KB 74, P 34. 



42 RS, Kochtopf, scheibengedreht, dunkelgrau bis schwarz (Inv. 
1993.03.C09893.187). 

43 4 RS, Reibschüssel mit Ansatz von Ausguss, Ton orange (Inv. 
1993.03.C09893.201a-b; 1993.03.C09893.202a-b, je 2 und 2 
anpassend). 

44 RS, Reibschüssel mit Hängerand, Ton orange (Inv. 
1993.03.C09893.203). 

45 RS, kleine Amphore, orangebeige, Bruch orange (Inv. 
1993.03.C09893.222). 

46 RS, TS, Schälchen Drag. 40 (Inv. 1993.03.C09891.12). 
47 RS, TS, Schälchen Drag. 33 (Inv. 1993.03.C09891.10). 
48 RS, TS, Kragenrandschüssel, Drag. 38 oder Curie 21 (Inv. 

1993.03.C09891.25). 
49 RS, TS, Kragenrandschüssel, wohl Drag. 43 (Inv. 

1993.03.C09891.26). 
50 RS, TS, Reibschüssel Drag. 43 (Inv. 1993.03.C09891.28). 
51 RS, TS, Reibschüssel Drag. 43 (Inv. 1993.03.C09891.27). 
52 RS, TS, vom Ausguss einer Reibschüssel Drag. 43 (Inv. 

1993.03.C09891.29). 
53 RS, TS, wohl Schüssel Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09891.34). 
54 WS, TS, Schüssel Drag. 37, Rheinzabern. Der Eierstab26 ist 

töpferspezifisch für Marcellinus. Vermutlich ist ein Teil seines 
Modelstempels im Bildfeld erhalten27. Marcellinus gehört zur 
Jaccard-Gruppe 2 2 8, die ins 3. Jh. datiert werden kann. 200-250 
n.Chr. (Inv. 1993.03.C09891.61). 

55 WS, TS, Schüssel Drag. 37, Rheinzabern. Der Eierstab29 ist 
Statutus I zuweisbar, der zur Jaccard-Gruppe 7 gehört. 200-
250 n.Chr. (Inv. 1993.03.C09891.60). 

56 WS, randnahe, tonnenförmiger Becher mit verdicktem Steil
rand, Glanztonüberzug braun, Ansatz von Riefelzone (Inv. 
1993.03.C09891.84). 

57 WS, TS, mit Kerbdekor (Inv. 1993.03.C09891.41). 
58 WS, TS, mit Glasschliffdekor (Inv. 1993.03.C09891.53). 
59 2 RS, Becher mit «rätischem» Rand, Überzug aussen dunkel

braun, innen ziegelrot, Ansatz von Kerb- oder Riefelzone (Inv. 
1993.03.C09891.82, mit Passscherbe Inv. 1993.03.C09885.9 
aus Phase 4). 

60 RS, Becher mit «rätischem» Rand, Überzug aussen braun, in
nen orange (Inv. 1993.03.C09891.81). 

61 RS, tonnenförmiger Becher mit verdicktem Steilrand, Glanz
tonüberzug orange, Ansatz von Riefelzone (Inv. 
1993.03.C09891.77). 

62 RS, tonnenförmiger Becher mit verdicktem Steilrand, Glanz
tonüberzug aussen dunkelbraun, innen orange, Ansatz von 
Kerbzone (Inv. 1993.03.C09891.90). 

63 WS, TS, mit Barbotineauflagen (Inv. 1993.03.C09891.62). 
64 RS, tonnenförmiger Becher mit verdicktem Steilrand, Glanz

tonüberzug braun, aussen irisierend, zwei Riefelreihen (Inv. 
1993.03.C09891.85). 

65 RS und WS, tonnenförmiger Becher mit verdicktem Steilrand, 
Glanztonüberzug braun, Ansatz von Riefelzone (Inv. 
1993.03.C09891.80a-b, anpassend). 

66 2 RS und 1 WS, tonnenförmiger Becher mit Steilrand, dunkel
grau (Inv. 1993.03.C09891.126a-c, alle anpassend). 

67 2 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, orange, z.T. leicht ge
schwärzt (Inv. 1993.03.C09891.140a-b). 

68 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, graubraun (Inv. 
1993.03.C09891.141). 

69 RS, tonnenförmiger Topf, braunorange (Inv. 1993. 
03.C09891.185). 

70 RS, Halsbecher, braunorange, Goldglimmerauflage (Inv. 
1993.03.C09891.190). 

71 RS, Becher oder Töpfchen, Ton braunorange mit etwas Glim
mer (Inv. 1993.03.C09891.188). 

72 RS, wohl tonnenförmiges Gefäss mit Wulstrand, Ton orange 
mit etwas Glimmer (Inv. 1993.03.C09891.189). 

73 RS, wohl tonnenförmiges Gefäss mit leicht gekehltem Rand, 
Ton orange, aussen graubraun mit Resten von heller Engobe 
(Inv. 1993.03.C09891.187). 

74 RS, Topf mit gerilltem Horizontalrand, Ton beigeorange (Inv. 
1993.03.C09891.186). 

75 2 RS, Backplatte, braunorange (Inv. 1993.03.C09891.157a-b, 
anpassend). 

76 RS, Backplatte, orange (Inv. 1993.03.C09891.156). 
77 RS, Backplatte, orange mit Brandfleck (Inv. 1993. 

03.C09891.159). 
78 RS, Backplatte, orangebraun, z.T. leicht geschwärzt, Goldglim

merauflage (Inv. 1993.03.C09891.163). 
79 RS, Backplatte, orange (Inv. 1993.03.C09891.155). 

80 RS, Backplatte, graubraun (Inv. 1993.03.C09891.166). 
81 RS, Backplatte, braunorange (Inv. 1993.03.C09891.153). 
82 RS, Backplatte, aussen orange, innen graubraun (Inv. 

1993.03.C09891.165). 
83 2 RS, Backplatte, graubraun (Inv. 1993.03.C09891.167a-b). 
84 RS, Backplatte, braunorange, Innenseite und Rand wohl mit 

Überzug (Inv. 1993.03.C09891.154). 
85 RS, Backplatte, orange, Innenseite und Rand wohl mit Über

zug (Inv. 1993.03.C09891.149). 
86 RS mit Bodenansatz, Backplatte, orangebraun (Inv. 

1993.03.C09891.164). 
87 RS, Backplatte, orange, Innenseite und Rand wohl mit Über

zug (Inv. 1993.03.C09891.148). 
88 RS, Backplatte, braungrau (Inv. 1993.03.C09891.237). 
89 RS, Krug mit abgetrepptem Kragenrand, graubeige (Inv. 

1993.03.C09891.207). 
90 RS, Krug mit Trichterrand, braunorange, mit Resten von weis

ser Engobe (Inv. 1993.03.C09891.206). 
91 WS, Krug oder Topf, orange, mit vor dem Brand eingeritztem 

Graffito (Inv. 1993.03.C09891.218). 
92 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, graubraun, Rand leicht 

geschwärzt (Inv. 1993.03.C09891.266). 
93 RS, Kochtopf mit leicht gekehltem Rand, überdreht, dunkel

grau (Inv. 1993.03.C09891.267). 
94 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, wohl scheibengedreht, beige

braun (Inv. 1993.03.C09891.265). 
95 RS, Kochtopf, überdreht, graubraun, aussen geschwärzt (Inv. 

1993.03.C09891.268). 
96 RS, Kochtopf, überdreht, dunkelgrau (Inv. 1993. 

03.C09891.269). 
97 RS, Kochtopf mit leicht gekehltem Rand, überdreht, dunkel

grau (Inv. 1993.03.C09891.271). 
98 RS, Kochtopf mit leicht gekehltem Rand, überdreht, grau, 

Wand mit Horizontalrille (Inv. 1993.03.C09891.270). 
99 RS, Kochtopf mit leicht gekehltem Rand, überdreht, grau

braun, Wand mit leichter Hohlkehle (Inv. 1993. 
03.C09891.263). 

100 RS, Kochtopf mit gekehltem Rand, überdreht, graubraun (Inv. 
1993.03.C09891.264). 

101 RS, Kochtopf mit scharfkantig nach aussen gebogenem Rand, 
überdreht, schwarz, mit horizontalem Kammstrich (Inv. 
1993.03.C09891.272). 

102 RS, Kochtopf mit scharfkantig nach aussen gebogenem Rand, 
überdreht, schwarz, mit horizontalem Kammstrich (Inv. 
1993.03.C09891.273). 

103 RS, Backplatte mit gekehltem Rand, Kochkeramik überdreht, 
dunkelgrau (Inv. 1993.03.C09891.255). 

104 2 RS, Backplatte mit gekehltem Rand, Kochkeramik über
dreht, dunkelgrau (Inv. 1993.03.C09891.258a-b, anpassend). 

105 RS, Backplatte, Kochkeramik überdreht, grau (Inv. 
1993.03.C09891.260). 

106 RS, Backplatte, Kochkeramik überdreht, grau (Inv. 
1993.03.C09891.261). 

107 2 RS, Backplatte, Kochkeramik überdreht, grau (Inv. 
1993.03.C09891.259a-b, anpassend). 

108 2 RS, Backplatte, Kochkeramik überdreht, schwarz (Inv. 
1993.03.C09891.262a-b, anpassend). 

109 RS, Schale oder Napf, Kochkeramik scheibengedreht, grau 
(Inv. 1993.03.C09891.257). 

110 RS, Schale oder Napf, Kochkeramik überdreht, grau, aussen 
geschwärzt (Inv. 1993.03.C09891.253). 

111 RS, Schale oder Napf, Kochkeramik scheibengedreht, grau 
(Inv. 1993.03.C09891.256). 

112 RS, rätische Reibschüssel, orange, brauner Überzug (Inv. 
1993.03.C09891.309). 

113 RS, Reibschüssel, orangebraun (Inv. 1993.03.C09891.301). 
114 RS und WS, Reibschüssel, orangebraun, Rand z.T. ziegelrot 

(Inv. 1993.03.C09891.300a-b, anpassend). 

26 Ricken/Fischer (wie Anm. 23) E 14. 
27 Ricken/Fischer (wie Anm. 23) Taf. 258. 
28 A. Mees, Zur Gruppenbildung Rheinzaberner Modelhersteller 

und Ausformer, JbAK 14, 1993, 227ff. 
29 Ricken/Fischer (wie Anm. 23) E 28. 











115 RS und WS, Reibschüssel, orange (Inv. 1993.03.C09891.303a-
b, anpassend). 

116 2 RS, 1 WS und 1 Henkelfragment, Ölamphore Dressel 20, 
bräunlich mit heller Engobe (Inv. 1993.03.C09891.31 la-d, alle 
anpassend). 

117 RS, Amphorendeckel, Amphorenton, hellbeige (Inv. 
1993.03.C09891.310). 

118 RS, Siebgefäss, 1 Loch erhalten (vor dem Brand von innen 
durch die Wand gestochen), Feinkeramik, hellbraun (Inv. 
1993.03.C09891.254). 

Nicht abgebildete Funde Phase 2 

Fundkomplex C09893: 3 RS von zwei TS-Schälchen Drag. 40; 1 RS 
TS-Kragenrandschüssel; 20 WS TS, davon eine Drag. 36, zwei 
von Reibschüsseln, zwei von Bechern; 8 BS TS; 2 BS und 7 WS 
von Bechern mit orangem Überzug, davon zwei mit Riefelzo
nen (eine wohl vom Becher Abb. 14,12); 1 BS und 7 WS von 
Bechern mit dunkelgrauem bis dunkelbraunem Überzug, da
von zwei mit Kerbbändern, drei mit Riefelzonen; 8 BS von 
Bechern mit schwarzem Überzug, davon zwei mit Kerbreihen; 
4 WS von Bechern mit metallisch glänzendem Überzug; 4 WS 
aus hart gebranntem Ton, hell orange, mit glänzend orangem 
Überzug, davon eine mit Henkelansatz; WS Schüssel mit 
Wandknick; 3 RS, 5 WS und 27 BS Backplatten; 48 WS und 
5 BS Krüge und Töpfe; 2 Henkelfragmente, 2- und 3-stabig; 
3 BS und 8 WS Kochtöpfe; RS, 5 WS und 3 BS Reibschüsseln; 
13 WS und 2 BS Amphoren; RS Glas, Schale mit Röhrchen
rand, beinahe farblos mit hellblauer Tönung3 0; 3 WS Glas bläu
lich; 3 Haarnadelfragmente aus Bein, davon eines pfriemenför-
mig mit kegelförmigem Abschluss31, eines mit ovalem, leicht 
facettiertem Kopf3 2, ein Schaft; Bronzeniet; 1 Stück Eisenkette; 
1 grosses, tüllenförmiges Eisenstück; 1 Eisen abgewinkelt mit 
Tülle; 1 Eisenstift, abgewinkelt; 1 Flacheisen, abgewinkelt; 1 Ei
senring; 5 plattige Eisenfragmente; 6 Eisenklümpchen; 1 Stück 
Wandverputz, weiss. (Ausgeschieden: 76 WS Feinkeramik 
orange; 5 WS Kochtöpfe; 12 WS Reibschüsseln; 28 WS Ampho
ren; 47 Eisennagelfragmente; 19 Stücke Baukeramik). 

Fundkomplex C09891: 3 BS von TS-Tellern, davon zwei mit Riefel
band; 4 WS TS-Kragenrandschüsseln; BS und 5 WS TS-Reib-
schüsseln; BS und 4 WS von TS-Bechern; RS TS, wohl Drag. 
37; 4 BS und 21 WS TS; Glanztonbecher: BS und WS, wohl 
vom Becher Abb. 14,11, 2 WS, wohl vom Becher Abb. 14,15, 
17 WS aus hart gebranntem Ton, hell orange, mit glänzend 
orangem Überzug, RS tonnenförmiger Becher mit verdicktem 
Steilrand, BS und 10 WS mit orangem Überzug, davon fünf mit 
Kerb- oder Riefelzonen, 5 BS und 15 WS mit braunem bis 
graubraunem Überzug, z.T. metallisch glänzend, davon acht 
mit Riefelzonen, eine zusätzlich mit Blättchen (wie Abb. 
14,17), eine von Faltenbecher; 2 BS und 30 WS mit grauem bis 
schwarzem Überzug, davon sechs mit Riefelzonen, drei von 
Faltenbechern; 4 WS Schüsseln; 1 RS der Backplatte Abb. 
14,26; 2 RS, 6 WS und 39 BS Backplatten; 8 BS und 30 WS 
Krüge oder Töpfe, davon eine mit Passscherbe in FK C09909, 
Feld 12; WS Henkeltopf, engobiert; 5 Henkelfragmente Krüge, 
drei 3-stabig, zwei 2-stabig; 10 BS und 18 WS Kochtöpfe, davon 
2 aus orangem Ton; RS und 6 WS Reibschüsseln; 10 WS Am
phoren; RS und WS Neuzeit, mit brauner Glasur; RS mit Hen
kelansatz, Krug mit gefaltetem Rand, Glas, blaugrün3 3; WS 
Glas, farblos; 11 Haarnadelfragmente aus Bein, davon je zwei 
anpassende mit ovalem, leicht facettiertem und mit rundem 
Kopf3 4, eines pfriemenförmig mit kegelförmigem Abschluss35, 
6 Schaftfragmente, davon 2 anpassend; 1 Stückchen Bronze
schlacke; 1 Stilus aus Eisen; 6 plattige und 1 stabförmiges Ei
senfragment mit verbreitertem Ende; 4 Eisennägel, davon einer 
mit sehr grossem Kopf; 1 Schuhnagel aus Eisen; 4 Eisenklümp
chen; 2 RS aus Lavez; Holzkohlestückchen. (Ausgeschieden: 
108 WS Feinkeramik orange; 23 WS Kochtöpfe; 24 WS Am
phoren; 77 Eisennägel; 28 Stücke Baukeramik). 

Die Münzen aus der übrigen Grabungsfläche 
von Phase 2 

1993.03.C09888.2: Claudius. Sesterz, Rom 41-54 n.Chr. 
1993.03.C09876.3: Constantin I. AE3, Trier 322-323 n.Chr. RIC 

VII, 197, 368. 

1993.03.C09837.1: Magnentius für Decentius Caesar. AE2, Lyon 
350 n.Chr. Bastien 167.36 

Kata log Phase 3 

Abbildung 18: 

1 RS, TS, Schälchen Ludowici B c (Inv. 1993.03.C09834.1). 
2 BS, TS, mit Bodenstempel IVLIVSFEc 3 7 (Inv. 1993. 

03.C09834.2). 
3 WS, TS-Becher mit Glasschliffverzierung (Inv. 1993. 

03.C09834.5). 
4 WS, tonnenförmiger Becher mit orangebraunem Überzug (Inv. 

1993.03.C09834.6). 
5 3 WS, Glanztonbecher, schwarz mit 2 Riefelreihen (Inv. 

1993.03.C09834.17, mit zugehöriger, aber nicht anpassender 
WS aus Feld 2, FK C09841). 

6 3 WS, Glanztonbecher, schwarz mit Riefelreihe (Inv. 
1993.03.C09834.16a-c). 

7 3 BS und 11 WS aus hart gebranntem Ton, hell orange, mit 
orangem Glanztonüberzug (Inv. 1993.03.C09834.18a-o, mehr
heitlich anpassend). 

8 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, Ton bräunlich (Inv. 
1993.03.C09834.19). 

9 WS, Feinkeramik dunkelgrau mit 2 feinen, horizontalen Dop
pelwülsten (Inv. 1993.03.C09834.58). 

10 RS, Schüssel, oberrheinische Drehscheibenware, Ton hell 
orange, Überzug dunkelbraun, poliert (Inv. 1993. 
03.C09834.75). 

11 RS, Backplatte, braunorange (Inv. 1993.03.C09834.21). 
12 2 RS, Backplatte, orange, Innenseite und Rand mit Überzug 

(Inv. 1993.03.C09834.24a-b). 
13 RS, Backplatte, orange (Inv. 1993.03.C09834.27). 
14 RS, Backplatte, braunorange (Inv. 1993.03.C09834.26a-b). 
15 4 RS, Backplatte, orange (Inv. 1993.03.C09834.20a-d, alle an

passend). 
16 RS, Backplatte, graubraun (Inv. 1993.03.C09834.28). 
17 RS mit Bodenansatz, Backplatte, braunorange (Inv. 

1993.03.C09834.29). 
18 RS, Backplatte, braunorange (Inv. 1993.03.C09834.25). 
19 RS, Backplatte, braunorange (Inv. 1993.03.C09834.72). 
20 2 RS, Backplatte, graubraun (Inv. 1993.03.C09834.30, mit 

Passscherbe in Feld 9, FK C09888). 

30 AR 109.1/Isings 44a, vgl. B. Rütti, Die römischen Gläser aus 
Äugst und Kaiseraugst. Forschungen in Äugst 13 (Äugst 1991) 
66ff., Taf. 91/92, 2063-2078, bes. 2077. 

31 Vgl. Anm. 24. 
32 Riha (wie Anm. 24) Typ 16: vgl. S. 104f.; Taf. 48-51, 1521-1575. 
33 Vgl. z.B. Rütti (wie Anm. 30) Taf. 132-139. 
34 Vgl. Anm. 32. 
35 Vgl. Anm. 24 und 31. 
36 Zwei der Münzen fallen stark aus dem für Phase 2 abgesteckten 

zeitlichen Rahmen heraus. Bei F K C09837 ist dies ohne weiteres 
zu erklären, da in Feld 4 der Mörtelhorizont völlig fehlte und 
Kontakt und Vermischung mit Material aus den oberen Schich
ten möglich war. Hingegen liegt die eingemessene Fundstelle 
von 1993.03.C09876.3 in Feld 3 eindeutig unter der Mörtel
schicht, etwa eine Handbreit von einer Störung durch eine spä
tere Grube entfernt. Für das übrige Fundmaterial von Phase 2 
ist jedoch eine Datierung in die Mitte des 4. Jh. (also mindestens 
70 Jahre später als angenommen) völlig auszuschliessen. 

37 W. Ludowici, Römische Ziegel-Gräber. Katalog IV meiner Aus
grabungen in Rheinzabern 1908-1912 (Jockgrim 1912) 29 mit 
No. 7723, 8540, 8943, 8944, alle auf Drag. 32. 





21 RS mit Bodenansatz und 5 BS, Backplatte, graubraun (Inv. 
1993.03.C09834.31a-f). 

22 RS, Kochtopf mit nach aussen gebogenem Rand, scheibenge
dreht, dunkelgrau, Bruch graubraun (Inv. 1993.03.C09834.54). 

23 RS, Kochtopf mit scharfkantig nach aussen gebogenem Rand, 
scheibengedreht, schwarz mit horizontalem Kammstrich, 
Bruch graubraun (Inv. 1993.03.C09834.55). 

24 RS, Kochtopf mit Sichelrand, scheibengedreht (Urmitzer 
Ware?), Ton hellbeige, Oberfläche dunkelbraun, evtl. Überzug? 
(Inv. 1993.03.C09834.77). 

Nicht abgebildete Funde Phase 3 

Fundkomplex C09834: 2 WS TS; WS Glanzton, orange; 8 WS 
Glanzton, braungrau bis schwarz; WS und 4 BS Backplatten; 
2 WS Töpfe mit Glimmerauflage; BS Krug oder Topf mit Pass
scherbe aus Feld 9, Phase 1, FK C09892; 16 WS Krüge oder 
Töpfe; WS mit Ansatz von 3-stabigem Henkel; 4 BS und 6 WS 
Kochtöpfe; RS Reibschüssel; WS Amphore; BS mit Röhrchen-
standring und Haftnarbe, Glas saftgrün38; WS, wohl Fenster
glas bläulich, rauh/glänzender, gegossener Typ; WS Tonlampe; 
Bronzefragment; 2 Eisenfragmente; 2 grosse und 1 mittlerer 
Eisennagel; Schuhnagel aus Eisen; 1 Stück Ziegelschrotmörtel. 
(Ausgeschieden: 9 WS Feinkeramik orange; 4 WS Kochtöpfe; 
3 WS Amphoren; 15 Eisennägel; 11 Stücke Baukeramik). 

Fundkomplex C09905: 2 WS TS, eine mit Mörtel; 3 WS Feinkera
mik orange, mit Mörtel; 4 Stücke Baukeramik, z.T. mit Mörtel; 
3 Mörtelproben, davon zwei mit Holzspuren. 

Kata log Phase 4 

Abbildung 19: 

1 Münze: AE3, nach 260 n.Chr. (Inv. 1993.03.C09885.4). 
2 Münze: Gallienus. Antoninian, 260-268 n.Chr. (Inv. 

1993.03.C09885.1). 
3 Münze: Claudius II. Antoninian, Rom 268 n.Chr. RIC V . l , 

212, 13(F) (Inv. 1993.03.C09886.1). 
4 Münze: Für Constantin I Caesar. Nummus, Trier 305-307 

n.Chr. RIC VI, 208, 667c (Inv. 1993.03.C09886.3). 
5 Münze: Constantin I. Nummus, Lyon 313-314 n.Chr. RIC 

VIII, 122, 1 (Inv. 1993.03.C09886.2). 
6 Münze: Constantin I. AE3, 323-325 n.Chr. (Inv. 

1993.03.C09889.1). 
7 Münze: Constantin I für Crispus Caesar. Arles 325-326 n.Chr. 

RIC VII, 265, 288(r5) (Inv. 1993.03.C09889.3). 
8 Münze: Constantius II. AE4, 341-348 n.Chr. (Inv. 

1993.03.C09885.2). 
9 RS, TS-Schälchen Drag. 40 (Inv. 1993.03.C09885.5). 
10 BS, TS-Schälchen, Überzug orange (Inv. 1993.03.C09886.6). 
11 BS, TS, Überzug orange (Inv. 1993.03.C09886.7). 
12 WS, TS-Schüssel Niederbieber 19/Chenet 325 mit Barbotine

dekor, Überzug braunorange (Inv. 1993.03.C09886.13). 
13 RS vom Ausguss einer TS-Reibschüssel Drag. 43 (Inv. 

1993.03.C09885.7). 
14 RS, TS-Reibschüssel Drag. 45 (Inv. 1993.03.C09886.17). 
15 RS, TS-Reibschüssel Drag. 45 (Inv. 1993.03.C09886.18). 
16 4 WS, TS-Reibschüssel Drag. 45/Chenet 328 mit Rädchen

muster auf dem Rand, Überzug braunorange (Inv. 
1993.03.C09886.19a-d, alle anpassend). 

17 RS, TS-Schüssel, Chenet 320, Überzug orange (Inv. 
1993.03.C09886.8). 

18 RS und WS, TS-Schüssel mit feiner Kerbreihe unter dem Rand, 
Überzug orange, matt (Inv. 1993.03.C09889.4a-b, anpassend). 

19 RS und WS, TS-Becher (Inv. 1993.03.C09886.10a-b, anpas
send). 

20 WS, TS, wohl Schälchen mit flächigem Glasschliffdekor (Inv. 
1993.03.C09886.9). 

21 RS, Glanztonbecher, orange, mit Steilrand und Schulterknick, 
darunter Ansatz von Riefelzone (Inv. 1993.03.C09885.il). 

22 RS, tonnenförmiger Becher mit verdicktem Steilrand, Glanz
tonüberzug braun, Ansatz von Riefelzone (Inv. 
1993.03.C09885.10). 

23 RS, Becher Niederbieber 33, innen dunkelgrau, aussen schwarz 
(Inv. 1993.03.C09885.13). 

24 2 RS, Schüssel mit Wandknick, oberrheinische Drehscheiben
ware, Ton rötlich, Oberfläche dunkelbraun, poliert (Inv. 
1993.03.C09886.39/1993.03.C09889.12, anpassend). 

25 RS, Schüssel mit Griffleiste, Ton orange, relativ grob gemagert 
(ähnlich Reibschüsselton) (Inv. 1993.03.C09886.24). 

26 RS, Schale oder Teller, Ton beige, hellbrauner Überzug (ober
rheinische Drehscheibenware?), aussen 2 Hohlkehlen (Inv. 
1993.03.C09886.40). 

27 RS, Schüssel oder Teller, oberrheinische Drehscheibenware, 
Ton beige, Oberfläche dunkelbraun, poliert (Inv. 
1993.03.C09886.41). 

28 RS, Schale oder Teller, evtl. oberrheinische Drehscheibenware, 
Ton graubraun, Oberfläche schwarz (Inv. 1993.03.C09886.42). 

29 2 RS, Backplatte, Kochkeramik scheibengedreht, grau (Inv. 
1993.03.C09885.26/1993.03.C09886.43, anpassend). 

30 RS, Backplatte, Kochkeramik scheibengedreht, grau (Inv. 
1993.03.C09886.44). 

31 RS, Schale oder Teller, Kochkeramik scheibengedreht, dunkel
grau (Inv. 1993.03.C09885.27). 

32 grösseres Bruchstück eines kleinen Tellers (Urmitzer Ware?), 
Ton beige, Oberfläche dunkelbraun (Inv. 1993.03.C09889.13). 

33 RS, Teller, Kochkeramik grob gemagert, dunkelgrau, rauh (Inv. 
1993.03.C09885.28). 

34 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, scheibengedreht, braunbeige 
(Inv. 1993.03.C09886.48). 

35 RS, Kochtopf, überdreht, schwarz, Bruch dunkelgrau (Inv. 
1993.03.C09885.30). 

36 RS, Kochtopf, überdreht, dunkelgrau (Inv. 1993. 
03.C09886.51). 

37 RS, Kochtopf, überdreht, grau mit Brandflecken (Inv. 1993. 
03.C09886.49). 

38 RS, Kochtopf, überdreht, dunkelgrau (Inv. 1993. 
03.C09886.50). 

39 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, überdreht, dunkelgrau (Inv. 
1993.03.C09889.16). 

40 RS, Kochtopf mit leicht gekehltem Rand, überdreht, schwarz, 
Bruch dunkelgrau (Inv. 1993.03.C09886.52). 

41 RS, Deckel oder Schale, scheibengedreht, braunorange mit 
Glimmerauflage, Bruch grau, relativ grobe Magerung (Inv. 
1993.03.C09886.28). 

42 WS, wohl Krug, Feinkeramik, hellbeige, mit Rest von nach 
dem Brand eingeritztem Graffito (Inv. 1993.03.C09885.22). 

43 RS, kleine Amphore, orange mit heller Engobe (Inv. 
1993.03.C09886.63). 

38 Evtl. Isings 42/44, vgl. z.B. Rütti (wie Anm. 30) Taf. 85, 1890-
1919. 

A b b . 19 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 1993.03). K e r a m i k aus den Fundkomplexen C09889, C09885 
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Abbildungen 20-22: 

1 Münze: Claudius II. Antoninian, 268-270 n.Chr. (Inv. 
1993.03.C09872.1). 

2 Münze: Tetricus I. Antoninian, Köln 271-274 n.Chr. Elmer 
761 (Typ) (Inv. 1993.03.C09872.21). 

3 Münze: Licinius I. Nummus, Rom 312-313 n.Chr. RIC VI, 
390, 348c (Typ) (Inv. 1993.03.C09872.28). 

4 Münze: AE3, um 315 n.Chr. (Inv. 1993.03.C09872.5). 
5 Münze: AE3, um 320 n.Chr. (Inv. 1993.03.C09872.23). 
6 Münze: Constantin I. AE3, 314-318 n.Chr. (Inv. 

1993.03.C09872.il). 
7 Münze: Constantin I. AE3, Arles 316 n.Chr. RIC VII, 241, 84 

(Inv. 1993.03.C09872.7). 
8 Münze: Constantin I für Crispus Caesar. AE3 (Imitation), 

(Trier 321 n.Chr.). RIC VII, 191, 309 Var. (Inv. 
1993.03.C09872.10). 

9 Münze: Constantin I für Crispus Caesar. AE3, Trier 321-322 
n.Chr. RIC VII, 191, 308 (Typ) (Inv. 1993.03.C09872.14). 

10 Münze: Constantin I für Crispus Caesar. AE3, Trier 321-323 
n.Chr. RIC VII, 199 bzw. 201, 394 oder 425 (Inv. 
1993.03.C09872.9). 

11 Münze: Constantin I. AE3, Trier 323-324 n.Chr. RIC VII, 202, 
435 (Inv. 1993.03.C09872.24). 

12 Münze: Constantin I für Constantin II Caesar. AE3, Trier 335-
337 n.Chr. RIC VII, 223, 591 (Inv. 1993.03.C09872.29). 

13 Münze: Valens. AE3, 364-378 n.Chr. (Inv. 
1993.03.C09872.13). 

14 Münze: Valens. AE3, Lyon 367-375 n.Chr. CHK 11/352 oder 
356 (Inv. 1993.03.C09872.15). 

15 Münze: Valens. AE3, Lyon 367-375 n.Chr. C H K 11/352 (Inv. 
1993.03.C09872.18). 

16 Münze: Gratian. AE3, Arles 367-375 n.Chr. C H K 11/505 oder 
529 (Inv. 1993.03.C09872.30). 

17 RS, TS-Schälchen Drag. 33 (Inv. 1993.03.C09872.79). 
18 RS und WS, TS-Teller Niederbieber 6b, Überzug gelbbraun mit 

orangen Flecken (Inv. 1993.03.C09872.66a-b). 
19 BS, TS-Teller, Überzug gelbbraun bis orange (Inv. 

1993.03.C09872.39). 
20 WS, TS-Schüssel Niederbieber 19/Chenet 325, mit Stielende 

und Blatt en Barbotine (Inv. 1993.03.C09872.68). 
21 WS, TS-Schüssel Niederbieber 19/Chenet 325, mit Ranke en 

Barbotine (Inv. 1993.03.C09872.69). 
22 RS, TS-Reibschüssel Drag. 43 (Inv. 1993.03.C09872.70). 
23 RS, TS-Reibschüssel Drag. 43 (Inv. 1993.03.C09872.73). 
24 WS, TS-Reibschüssel Drag. 43 mit Kerbreihe am unteren Kra

genrand (Inv. 1993.03.C09872.75). 
25 RS, TS-Schüssel, wohl Drag. 37 (Inv. 1993.03.C09872.81). 
26 RS, TS-Schüssel (Drag. 37?), mit feinen Kerbreihen (Inv. 

1993.03.C09872.80). 
27 RS und 2 WS, TS-Schüssel (Chenet 320?) (Inv. 

1993.03.C09872.36a-c, alle anpassend). 
28 RS, TS-Schüssel, Chenet 320, Überzug braun, evtl. verbrannt 

(Inv. 1993.03.C09872.82). 
29 RS, TS-Schüssel, Chenet 319, Überzug orange (Inv. 

1993.03.C09872.83). 
30 WS, TS, mit Rädchenmuster (Inv. 1993.03.C09872.46). 
31 WS, TS, mit Rädchenmuster, Überzug braun, evtl. verbrannt 

(Inv. 1993.03.C09872.47). 
32 WS, TS, mit Rädchenmuster, Überzug braunorange (Inv. 

1993.03.C09872.44). 
33 WS, TS, mit Rädchenmuster, Überzug orange (Inv. 

1993.03.C09872.45). 
34 WS, TS, mit Rädchenmuster, Überzug gelbbraun (Inv. 

1993.03.C09872.48). 
35 WS, TS, mit Rädchenmuster, Überzug orange (Inv. 

1993.03.C09872.43). 
36 BS, TS, ohne Standring, Becher oder Schälchen (Inv. 

1993.03.C09872.31). 
37 WS, Glanztonbecher, orange, mit Barbotineauflagen (Jagdbe

cher?) (Inv. 1993.03.C09872.52). 
38 RS, Becher Niederbieber 33, schwarz (Inv. 

1993.03.C09872.54). 
39 6 RS und 11 WS, Schüssel mit Wandknick, Ton gelblich, mit 

Glättstreifen, sehr ähnlich der oberrheinischen Drehscheiben
ware, aber keine Spuren von Überzug erkennbar (Inv. 
1993.03.C09872.62a-q, mehrheitlich anpassend, mit Pass
scherbe in Feld 9, Phase 2, 1993.03.C09888.45, vgl. Abb. 12). 

40 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, orange (Inv. 
1993.03.C09872.64). 

41 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, orangebraun (Inv. 
1993.03.C09872.85). 

42 RS, Topf, orange, hart gebrannt, mit Resten von orangem 
Glanztonüberzug (Inv. 1993.03.C09872.95). 

43 RS, Schüssel oder Napf, hellbraun, mit Hohlkehlen aussen, in
nen Glättstreifen (Inv. 1993.03.C09872.63). 

44 RS, Backplatte, orange (Inv. 1993.03.C09872.90). 
45 RS, Backplatte. orange, hart gebrannt (Inv. 

1993.03.C09872.91). 
46 2 RS, Schale oder Teller, dunkelbraun bis schwarz (Inv. 

1993.03.C09872.106a-b). 
47 RS und WS, Schale oder Teller, graubraun (Inv. 

1993.03.C09872.108a-b, anpassend). 
48 5 RS und WS, Schale oder Teller, schwarz, Bruch graubraun 

(Inv. 1993.03.C09872.109a-f, alle anpassend). 
49 RS, Schale oder Teller, grau, mit Rillen und Glättstreifen (Inv. 

1993.03.C09872.117). 
50 RS, Krug, rudimentärer Kragenrand, orange, hart gebrannt 

(Inv. 1993.03.C09872.100). 
51 RS, Kochtopf mit leicht gekehltem Rand, scheibengedreht, 

dunkelgrau, mit Brandflecken (Inv. 1993.03.C09872.148). 
52 RS, Kochtopf, scheibengedreht, braungrau (Inv. 

1993.03.C09872.146). 
53 RS, Kochtopf, scheibengedreht, grau (Inv. 

1993.03.C09872.145). 
54 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, scheibengedreht, braungrau 

(Inv. 1993.03.C09872.144). 
55 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, scheibengedreht, grau bis 

schwarz (Inv. 1993.03.C09872.143). 
56 RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, scheibengedreht, grau (Inv. 

1993.03.C09872.142). 
57 RS, Kochtopf mit gekehltem Rand, scheibengedreht, dunkel

grau bis schwarz (Inv. 1993.03.C09872.150). 
58 RS, Kochtopf, scheibengedreht, dunkelgrau bis schwarz (Inv. 

1993.03.C09872.149). 
59 RS, Kochtopf, scheibengedreht, Schulterrillen, graubraun, 

Bruch orange (Inv. 1993.03.C09872.151). 
60 RS und WS, Schüssel, Kochkeramik scheibengedreht, grau, mit 

Hohlkehlen und Glättstreifen (Inv. 1993.03.C09872.130a-b, 
anpassend). 

61 RS, Schale oder Teller, Kochkeramik scheibengedreht, grau, 
mit Hohlkehlen und Glättstreifen (Inv. 1993.03.C09872.131). 

62 RS, Schale oder Teller, Kochkeramik scheibengedreht, dunkel
grau, mit Glättstreifen (Inv. 1993.03.C09872.127). 

63 RS, Schale oder Teller, Kochkeramik scheibengedreht, dunkel
grau, mit Glättstreifen (Inv. 1993.03.C09872.126). 

64 RS, Schale oder Teller, Kochkeramik scheibengedreht, grau, 
mit Hohlkehlen (Inv. 1993.03.C09872.129). 

65 RS, Schale mit eingebogenem Rand, zwei Rillen aussen am 
Rand, Kochkeramik scheibengedreht, beigebraun (Inv. 
1993.03.C09872.124). 

66 RS, Teller oder Napf, Kochkeramik überdreht, dunkelgrau 
(Inv. 1993.03.C09872.125). 

67 RS, Teller oder Napf (evtl. Becher) mit nach innen abgeschräg
tem Rand, Kochkeramik, schwarz, aussen gerillt (Inv. 
1993.03.C09872.140). 

68 RS, Teller oder Napf mit gekehltem Rand, Kochkeramik, 
schwarz, aussen horizontaler Kammstrich (Inv. 
1993.03.C09872.139). 

69 RS, Reibschüssel, orange, mit groben, plattigen Körnern auf 
der Reibfläche (Inv. 1993.03.C09872.180). 

70 RS, Reibschüssel, orange (Inv. 1993.03.C09872.178). 
71 RS, Reibschüssel, orange (Inv. 1993.03.C09872.179). 
72 3 RS, Reibschüssel mit Hängerand, orange, z.T. schwarz ver

brannt (Inv. 1993.03.C09872.181a-c, alle anpassend). 
73 RS mit Ausguss, Reibschüssel, ziegelrot (Inv. 

1993.03.C09872.177). 
74 RS, Kleinamphore, gelbbraun, Bruch orange (Inv. 

1993.03.C09872.219). 
75 Deckelknauf, Feinkeramik, dunkelgrau, Bruch graubeige (Inv. 

1993.03.C09872.122). 
76 RS, Deckel oder Schüssel mit gekehltem Rand, Kochkeramik 

scheibengedreht (evtl. Ofenkachel), braungrau (Inv. 
1993.03.C09872.123). 
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A b b . 20 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 1993.03). K e r a m i k aus F u n d k o m p l e x C09872 (Phase 4, F e l d 11). 
M . 1:3. 





A b b . 22 Kaiseraugst, Zel lhaus A G (Grabung 1993.03). K e r a m i k aus F u n d k o m p l e x C09872 (Phase 4, F e l d 11). 
M . 1:3. 



Nicht abgebildete Funde Phase 4 Kata log Phase 5 

Fundkomplex C09889: 2 WS TS-Reibschüsseln; 5 WS Schüsseln 
oder Teller; 2 WS Krüge oder Töpfe; 2 BS und 5 WS Kochtöpfe, 
davon eine Mayener Eifelkeramik; 3 WS Amphoren; Haarna
delfragment aus Bein mit schräg gekerbtem Pinienzapfen-
kopf39; 1 Eisennagel, gross; 3 Eisenklumpen; WS aus Lavez; 
1 Stück Baukeramik. (Ausgeschieden: 2 Eisennägel, 10 Stücke 
Baukeramik). 

Fundkomplex C09872: WS TS, Drag. 15/17; RS TS, wohl Niederbie
ber 6b; WS TS, wohl Niederbieber 19, mit feinen Kerbreihen; 
1 WS Reibschüssel Drag. 45, 1 WS Reibschüssel céramique lui
sante; BS und 3 WS TS-Reibschüsseln; 2 BS und 7 WS TS; WS 
Griessbecher, schwarz; 4 WS Glanzton orange; 5 WS Glanzton 
grau, davon zwei von Faltenbechern; 2 WS Glanzton schwarz, 
hochglänzend, mit feinen Kerbreihen; RS Kragenrandschüssel; 
3 RS und 5 WS Schüsseln oder Teller, davon vier oberrheini
sche Drehscheibenware; RS, 15 BS und 1 WS Backplatten, grob 
und fein; 9 WS Krüge oder Töpfe; WS Krug mit Henkel, 3-sta
big, und 2 Krughenkelfragmente, 2-stabig und 3-stabig; RS 
wohl vom Kochtopf Abb. 21,52; 6 BS und 20 WS Kochtöpfe; 
RS und 7 WS Reibschüsseln; WS Amphore mit Ansatz von 
Rundstabhenkel; Halsstück Amphore mit 4-stabigem Henkel, 
orange mit heller Engobe; 4 Fragmente eines 3-stabigen und 1 
Fragment eines kleinen, rundstabigen Amphorenhenkels; 26 
WS Amphoren, darunter einige von nordafrikanischen; WS 
Kleinamphore; WS, Glas, beinahe farblos mit hellgrüner Tö
nung und Ansatz von bernsteinfarbener Nuppe40; 2 WS Glas, 
grünlich; 3 Fragmente von Nadeln aus Bein, darunter eine 
Haarnadel mit deutlich abgesetztem Kegelkopf41, zwei Schaft
fragmente; Zwiebelknopffibel aus Bronze; Bronzeschnalle mit 
gepunztem Beschlag; Bronzering; 3 Fragmente von Bronze-
röhrchen; längliches Bronzefragment; 4 Bronzeblechfragmente, 
z.T. zerfallen; Bronzeblechstreifen; 2 Bronzeklumpen; kleiner 
Eisennagel mit Kugelkopf; 2 Eisenringe, davon einer vielleicht 
ein Fingerring; 5 Eisennägel; 1 stabförmiges, sich verbreitern
des, 2 plattige und 1 klumpiges Eisenfragment; 2 Stückchen 
Schlacke; 2 WS aus Lavez; 1 Kieselfragment (Wetzstein?); 
4 Tuff- und 1 Sandsteinstück; 2 Stücke von Leistenziegeln mit 
Handmarken; 2 Mörtelstücke; 5 Stückchen Holzkohle. (Ausge
schieden: 4 WS Feinkeramik orange; 35 WS Kochtöpfe; 31 WS 
Amphoren; 16 Eisennägel; 60 Stücke Baukeramik; 29 Stücke 
neuzeitliche Keramik). 

Fundkomplex C09885: 2 WS TS; 1 WS Glanzton, orange; 2 WS 
Schalen oder Teller; 9 WS Krüge oder Töpfe; 5 BS und 6 WS 
Kochtöpfe; WS Reibschüssel; 2-stabiges Henkelfragment mit 
orangem Überzug und WS Amphore; neuzeitliche RS mit brau
ner Glasur innen; Bronzebeschlag, klammerförmig; 5 Bronze
blechfragmente; 2 plattige und 1 stabförmiges Eisenfragment; 
1 Kieselfragment (Wetzstein?); 1 Tuffsteinfragment; 1 Stück 
Mörtel. (Ausgeschieden: 5 WS Kochtöpfe; 3 Eisennagelfrag-
mente; 8 Stücke Baukeramik). 

Fundkomplex C09886: 2 WS von TS-Becher; RS und 2 WS TS-
Reibschüsseln; 3 WS TS; 1 WS Glanzton orange; 2 BS und 
1 WS von Glanztonbechern schwarz, wohl Niederbieber 33; 
5 BS und 1 WS Backplatten; 10 WS Krüge oder Töpfe; je ein 2-, 
3- und 4-stabiges Krughenkelfragment; 3 BS und 6 WS Koch
töpfe; RS und anpassende WS Reibschüssel; 9 WS Amphoren, 
davon eine von Abb. 19,43; 1 WS grün glasiert, wohl Tier-Bal-
samarium; 1 plattiges und 2 stabförmige Eisenfragmente; RS 
aus Lavez; Tuffsteinfragment; 7 Mörtelbrocken; 1 Stückchen 
Holzkohle. (Ausgeschieden: 3 WS Feinkeramik orange; 19 WS 
Kochtöpfe; 1 WS Amphore; 4 Eisennagelfragmente; 24 Stücke 
Baukeramik). 

Die Münzen aus der übrigen Grabungsfläche 
von Phase 4 

1993.03.C09906.3: Severus Alexander für Julia Domna. Denar, 
Rom 222-235 n.Chr. RIC V.2, 98, 335. 

1993.03.C09906.2: Bi-Antoninian oder Radiatus, ca. 250-320 n.Chr. 
1993.03.C09879.1: Constantin I für ? Caesar. AE3, 330-336 n.Chr. 

39 Riha (wie Anm. 24) Typ 10.3, vgl. S. lOlf., Taf. 42/43, 1407-
1414, bes. 1408. 

Abbildung 23: 

1 Münze: Septimius Severus für Julia Domna. Sesterz, Rom, 
196-209 n.Chr. RIC IV. l , 208, 851 (Inv. 1993.03.C09867.5). 

2 Münze: Constantin I für ?. AE Vierteinummus, Trier 310-311 
n.Chr. RIC VI, 228, 907-913 (Inv. 1993.03.C09867.9). 

3 Münze: Für Helena. AE4, Trier 337-340 n.Chr. RIC VIII, 143, 
42 (Typ) (Inv. 1993.03.C09867.4). 

4 Münze; Valentinian II. AE4, Arles, 388-392 n.Chr. CHK11/562 
(Inv. 1993.03.C09867.2). 

5 BS, TS-Teller (Inv. 1993.03.C09867.il). 
6 RS, TS-Schüssel Niederbieber 19/Chenet 325 mit Ranke und 

weiteren, abgefallenen Tonauflagen en Barbotine, Überzug 
braunorange (Inv. 1993.03.C09867.21). 

7 WS, TS-Schüssel Niederbieber 19/Chenet 325 mit Ranke en 
Barbotine, Überzug orange (Inv. 1993.03.C09867.22). 

8 RS, TS-Reibschüssel Drag. 43, Überzug orange (Inv. 
1993.03.C09867.23). 

9 RS, TS-Schüssel oder Teller (Inv. 1993.03.C09867.18). 
10 RS, TS-Schüssel Chenet 320, mit feinem Kerbband, Überzug 

orange (Inv. 1993.03.C09867.20). 
11 BS, TS-Schüssel wohl Drag. 30 oder 37 (Inv. 

1993.03.C09884.1). 
12 Profilierter Fuss, TS-Becher (z.B. Ludowici V g) oder Krug 

(z.B. Ludowici KS) (Inv. 1993.03.C09867.12). 
13 RS, Becher Niederbieber 33, hellgrau, kein Überzug erkennbar 

(Inv. 1993.03.C09867.26). 
14 BS, Schüssel oder Topf mit gekehltem Rand, grau, Oberfläche 

geschwärzt (Inv. 1993.03.C09867.38). 
15 RS, Kochtopf, scheibengedreht, grau (Inv. 1993.03.C09867.54). 
16 RS, Kochtopf, scheibengedreht, grau (Inv. 1993.03.C09867.56). 
17 RS, Kochtopf, scheibengedreht, grau (Inv. 1993.03.C09867.55). 
18 RS, Kochtopf, scheibengedreht, grau (Inv. 1993.03.C09867.57). 
19 RS, Kochtopf, scheibengedreht, mit Randrille, grau, z.T. 

geschwärzt (Inv. 1993.03.C09867.59). 
20 RS, Kochtopf, scheibengedreht, grau (Inv. 1993.03.C09867.58). 
21 RS, Kochtopf mit Sichelrand, scheibengedreht, (Urmitzer 

Ware?), graubraun, Bruch beige (Inv. 1993.03.C09867.52). 
22 BS, Kochtopf mit abgesetztem Boden, graubraun, wohl Früh

mittelalter (Inv. 1993.03.C09867.67). 
23 2 RS und WS, tonnenförmiger Kochtopf, graubraun, evtl. 

Frühmittelalter (Inv. 1993.03.C09867.48a-c, alle anpassend). 
24 2 RS und WS, tonnenförmiger Kochtopf, graubraun, z.T. 

geschwärzt, evtl. Frühmittelalter (Inv. 1993.03.C09884.5d.h.k, 
alle anpassend). 

25 RS, Backplatte, Kochkeramik scheibengedreht, hellbraun, aus
sen geschwärzt (Inv. 1993.03.C09867.27). 

26 RS, Backplatte, Kochkeramik scheibengedreht, dunkelgrau 
(Inv. 1993.03.C09867.35). 

27 RS, Schale oder Teller, Kochkeramik scheibengedreht, dunkel
grau (Inv. 1993.03.C09867.36). 

28 RS, Teller oder Napf, Kochkeramik scheibengedreht, dunkel
grau (Inv. 1993.03.C09867.51). 

29 RS und WS, Teller oder Napf, Kochkeramik scheibengedreht, 
dunkelgrau bis schwarz (Inv. 1993.03.C09867.50a-b, anpas
send). 

30 RS, Schüssel, Kochkeramik scheibengedreht, dunkelgrau (Inv. 
1993.03.C09867.47). 

31 RS, Schale mit eingebogenem Rand, zwei Rillen aussen am 
Rand, Kochkeramik scheibengedreht, beigebraun (Inv. 
1993.03.C09867.43). 

40 Aufgeschmolzene Nuppen sind in Augusta Raurica selten und 
beschränken sich auf späte Komplexe aus Kaiseraugst, vgl. Rütti 
(wie Anm. 30) 103, Taf. 65, 1403-1409; 66, 1428-1430. Wie 
B. Rütti bestätigt (mündliche Mitteilung), ist das vorliegende 
Exemplar das erste braune überhaupt (jetzt weiteres Beispiel aus 
der Grabung bei der Gemeindekanzlei Kaiseraugst, Inv. 
1994.02.D03113.29). Bei den von Fremersdorf publizierten Glä
sern aus Köln sind braune Nuppen immer mit andersfarbigen 
kombiniert, vgl. z.B. F. Fremersdorf, Die römischen Gläser mit 
aufgelegten Nuppen in Köln. Die Denkmäler des römischen 
Köln 7 (Köln 1962) Taf. 47 und 67. Dasselbe gilt übrigens in 
Köln auch für gelbe Nuppen. 

41 Riha (wie Anm. 24) Typ 20.2, vgl. S. 108f., Taf. 55/56, 2332-
2393. 

http://1993.03.C09867.il




Nicht abgebildete Funde Phase 5 Abbildungsnachweis 

Fundkomplex C09867; BS und 6 WS TS, davon zwei mit Kerbrei
hen; 2 WS TS-Reibschüsseln; WS Schüssel oder Teller; BS und 
8 WS Krüge oder Töpfe; 1 BS oberrheinische Drehscheiben
ware; RS, wohl vom Topf Abb. 23, 24; 8 BS und 15 WS Koch
töpfe, z.T. Frühmittelalter, zwei wohl Urmitzer Ware; 6 WS 
und 1 Henkelfragment Amphoren; neuzeitliche WS mit brau
ner Glasur; BS und WS, hoher konischer, sich gegen den gefal
teten Fuss stark verjüngender Becher aus farblosem Glas mit 
hellgrüner Tönung4 2; sehr schlecht erhaltene Münze, wohl 
4. Jh.; Haarnadelfragment und vollständige Haarnadel aus 
Bein, beide mit Kegelkopf13; Bronzeknopf; 2 kleine Bronzefrag
mente; Eisenring; 1 plattiges, 2 stabförmige und 5 bandförmige 
Eisenfragmente; 1 Bleiblechfragment; RS und anpassende WS 
aus Lavez; länglicher Kiesel (Wetzstein?); Säulenfragment aus 
Kalkstein; 2 Leistenziegelfragmente mit Handmarken; 11 Mör
telbrocken. (Ausgeschieden: 8 WS Feinkeramik orange; 33 WS 
Kochtöpfe; 3 WS Amphoren; 5 Eisennagelfragmente; 8 Stücke 
Baukeramik). 

Fundkomplex C09884: BS Krug; 3 WS Krüge oder Töpfe; RS wohl 
vom Kochtopf Abb. 23,20; RS und 7 WS vom Topf Abb. 23,24; 
5 WS Kochtöpfe; Fragment eines Stilus aus Eisen; ca. 20 Mör
telbrocken. (Ausgeschieden: 1 Eisennagel). 

Abb. 1; 4; 6; 9-11: Fotos Ausgrabungen Kaiseraugst. 
Abb. 8: Foto Ursi Schild. 
Abb. 2; 3; 5; 7: Zeichnungen Rolf Glauser. 
Abb. 12-23: Zeichnungen Zsuzsanna Pal und Clara Saner, Montage 

Clara Saner. 

Die Münzen aus der übrigen Grabungsfläche 
von Phase 5 

1993.03.C09829.6: Constantin I für Crispus Caesar. AE3, Lyon 321 
n.Chr. RIC VII 131, 133. 

1993.03.C09904.1: Constantin I. AE3, Trier 320-321 n.Chr. RIC VII 
189, 279. 

1993.03.C09829.7: Constantin I für Constantin II Caesar. AE3, 
Trier 320-321 n.Chr. RIC VII 190, 302. 

1993.03.C09828.1: Für Constantinopolis. AE4 (Imitation?), 330-
340 n.Chr.? 

1993.03.C09904.2: AE4, nach 330 n.Chr. 
1993.03.C09829.3: Constantin I. AE3, Nicomedia 336-337 n.Chr. 

RIC VII 635, 199. 
1993.03.C09829.4: Constantius II. AE4 (Imitation), 341-348 n.Chr.? 
1993.03.C09829.2: Constans. AE3, Trier 348-350 n.Chr. RIC VIII, 

154, 226 (Typ). 
1993.03.C09829.5: Valentinianisch, AE3, 364-378 n.Chr.? 
1993.03.C09829.1: Valentinian I. AE3, Aquileia 367-375 n.Chr. 

CHK 11/1017. 

42 Form AR 70/Isings 109a/b, vgl. Rütti (wie Anm. 30) 104; Taf. 
67/68, 1453-1476. 

43 Riha (wie Anm. 24) Typ 20.2 und 20.1, vgl. S. 108f, Taf. 55/56, 
2332-2393 und 2330-2331. 
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Ein weiterer römischer Steinbruch in Kaiseraugst 
Archäo log i s che , geologische und technologische Aspekte 

U r s M ü l l e r u n d Ph i l i ppe Ren tze l 1 

Zusa m menfas s u ng: 
Nach einleitenden Bemerkungen zu den bekannten römischen Steinbrüchen der Schweiz, werden die neuen Grabungsbefunde von Kaiseraugst 
Flur Schürmatt/Ziegelhof vorgestellt. Es handelt sich um eine weitere Abbausteile ausserhalb des spätrömischen Kastells mit einer 2,6 m hohen 
Felswand, die deutliche Abbauspuren an den grauen Plattenkalken (Muschelkalk) zeigt. Aufgrund von Sondierungen in der gegen den Rhein hin 
folgenden Geländemulde wird vermutet, dass hier nur ein Ausläufer eines grösseren Steinbruches vorliegt, der möglicherweise auch Baumaterial 
(Handquader, Füllmaterial und evtl. auch Branntkalk) für das nahegelegene spätrömische Kastell geliefert hat. Beobachtungen am archäologi
schen Fundmaterial aus der Einfüllung legen den Schluss nahe, dass die Abbausteile bereits in spätrömischer Zeit mit Bauschutt planiert wurde. 

Schlüsselwörter: 
Äugst BL, Baumaterial/Stein, Geologie, Kaiseraugst AG, Rohstoff gewinnung/Abbautechnik, Rohstoffgewinnung/Steinbruch, Römische 
Epoche. 

Einleitung 

A u f dem Gebie t der heutigen Schweiz s ind mehrere 
S t e i n b r ü c h e mi t r ö m i s c h e n Abbauspuren bekannt. 
E r w ä h n t seien an dieser Stelle der b e r ü h m t e Stein
bruch i n den m a r m o r ä h n l i c h e n Kre ideka lken v o n L a 
Lance bei Concise V D 2 oder die v o n A . Gerster ausge
grabene Steingrube i n den kreidigen Raurac ienka lken 
oberhalb D i t t i ngen 3 . Spuren r ö m i s c h e r A b b a u t ä t i g -
keit liegen auch für den t e r t i ä r e n Muschelsandste in 
v o n W ü r e n l o s A G sowie für die Kre ideka lke v o n 
Hauter ive N E 4 vor . Ferner lieferten die B r ü c h e v o n 
M ä g e n w i l A G 5 u n d C h a v a n n e s - l e - C h ê n e V D 6 nachge-
wiesenermassen Rohmate r i a l für M ü h l s t e i n e . R ö m i 
scher Tuffabbau ist dagegen an mehreren Stellen des 
Mi t te l landes belegt, so bei Leuzigen B E 7 , N i e d e r g ö s -
gen S O 8 u n d Toffen B E 9 . Verschiedent l ich wurden 
auch bereits i n r ö m i s c h e r Ze i t die K i m m e r i d g e - K a l k e 
(sog. « S o l o t h u r n e r M a r m o r » ) des J u r a s ü d f u s s g e b i e t e s 
- abgebaut woh l i n S t e i n b r ü c h e n n ö r d l i c h v o n Solo-
t h u r n 1 0 - verwendet. 

A u c h aus der Stadtanlage v o n Augusta R a u r i c a 
s ind bisher zwei gesicherte Abbaustel len v o n K a l k 
stein bekannt. So konnte 1982 1 1 bei einer Notgrabung 
50 m süd l i ch der Kaste l lmauer und 35 m westl ich der 
sog. Castrumstrasse (heutige Kastellstrasse) i m süd
l ichen Kas te l lvorfe ld eine etwa 80 m lange eingefül l te 
M u l d e beobachtet werden. A n deren Ostende fand 
sich die Abbaukante eines Steinbruchs i m M u s c h e l 
kalk, der hier w o h l wegen des Ü b e r g a n g s i n p o r ö s e n 
D o l o m i t aufgegeben worden war. A l s zusä t z l i che H i n 
weise für eine A b b a u t ä t i g k e i t konnten scharfkantiger 
Ka lksp l i t t u n d Gesteinsfragmente mi t eindeutigen 
Absch lag f l ächen beobachtet werden. D a n k der ausge
p r ä g t e n Bankung des Muschelkalkes Hessen sich hier 
d ü n n e Plat ten abbauen, die sich zur Her r ich tung v o n 
Handquade rn vortreffl ich eigneten 1 2 . B e i einer weiter 
west l ich gelegenen Sondierung « Im R e b g a r t e n » 1 3 

konnte 1989 die süd l i che Abbruchkante dieses G e 
steinsvorkommens n a c h t r ä g l i c h gefasst werden 1 4 . 

E ine andere Abbaustel le des Muschelkalkes postu
lierte I. G r ü n i n g e r für das Gebiet «Pfefferlädli» ös t 
l i c h der grossen Ergolzschlaufe 1 5 , obschon für diese 
Zone bisher noch keine a r c h ä o l o g i s c h e n Nachweise 
für einen A b b a u v o n Kalks te inen vorliegt. 

1 Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität, Ältere und 
naturwissenschaftliche Abteilung, Geoarchäologie. Petersgraben 
9-11, 4051 Basel. 

2 V. Bourgeois, La carrière romaine de La Lance près Concise 
(Canton de Vaud), Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 
N.F. 11, 1909, 215ff. 

3 Damals Kanton Bern, heute Baselland. - A. Gerster, Ein römi
scher Steinbruch bei Dittingen. Helvetia archaeologica 9, 1978, 
Nr. 33, 67ff. 

4 P. Haberbosch, Römischer Steinbruch bei Würenlos. Badener 
Neujahrsblattl4, 1938, 57ff. - P. Hoffmann, Hauterive NE. 
Fundbericht 1993. JbSGUF 77, 1994, 199. 

5 F. Keller, Römischer Steinbruch zu Mäggenwil (Aargau). Anzei
ger für Schweizerische Alterthumskunde A.F. 3, 1870, 126ff. 

6 L. Bosset, Chavannes-le-Chêne VD. Une nécropole burgonde 
dans une ancienne carrière romaine. Ur-Schweiz 7, 1943, 35ff. 

7 W. E. Aeberhardt, Die Tuffsteinlager von Leuzigen. Ein Beitrag 
zur Geschichte ihrer Ausbeutung und im Rückblick auf eine 
während zwei Jahrtausenden ausgeübte Industrie. Sonntagsblatt 
Solothurner Zeitung Nr. 31, 1931, S. 121.0. 

8 Tschumi, Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Kantons Bern. 
Nr. 6. Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums in Bern 
8, 1928, 64ff. bes. 67f. 

9 A. Baltzer, Der diluviale Aaregletscher und seine Ablagerungen 
in der Gegend von Bern. Beiträge zur geologischen Karte 
Schweiz (1896) 30. 

10 Siehe dazu auch De Quervain 1969, 17Iff. 
11 Grabung 1982.01. 
12 Siehe dazu Müller 1983, 19. 
13 Grabung 1989.09. 
14 Eindeutige Abschlagspuren waren im nur 1,2 m breiten Sondier

schnitt von 1989 nicht beobachtet worden. U. Müller, Ausgra
bungen in Kaiseraugst im Jahre 1989, JbAK 1 1, 1990, 83ff. bes. 
91f. Abb. 18. 

15 I. Grüninger, Beitrag zu den Bausteinen von Augusta Raurica 
(unpubl. Manuskript im Labor für Urgeschichte der Universität 
Basel, 7 Seiten, Basel 1968). Koordinaten des vermuteten Stein
bruchs: 621.175/264.950. 



Ausge lös t durch ein privates Bauvorhaben, wurde 
1992 eine Sondierung auf der F l u r S c h ü r m a t t i n K a i 
seraugst, 45 m vo r der Kas te l lmauer West, notwen
d i g 1 6 . D a b e i stiess man auf nahezu 4 m m ä c h t i g e rö 
mische F ü l l s c h i c h t e n , die aus organischen sowie holz

kohlereichen L e h m e n bestanden u n d an der Basis i n 
kiesige Sedimente übe rg ingen . Erst eine 1993 ange
legte F l ä c h e n g r a b u n g 1 7 erbrachte den Nachweis eines 
r ö m i s c h e n Steinbruchs: i n 2,8 m Tiefe zeichnete s ich 
eine deutliche Abbaukante i m Musche lka lk ab. 

Befunde 

D i e G r a b u n g s f l ä c h e beginnt 30 m vor der s p ä t r ö m i 
schen Kas te l lmauer West u n d befindet sich somit s i 
cher ausserhalb des 1935 festgestellten Kastel lgra
bens 1 8 . In rund 130 m Entfernung ver läuf t das heutige 
Rheinufer , wobei gegen den R h e i n h i n auf dem G e 
biet Ziegelhof eine deutliche G e l ä n d e m u l d e erkenn
bar ist. 30 m süd l i ch der G r a b u n g s f l ä c h e führ t eine 
postulierte Verbindungsstrasse v o m N W - H a n d w e r 
kerquartier ins Gebie t der f rühen Ü b e r b a u u n g b e i m 
R h e i n ü b e r g a n g . Es handelt s ich u m die V e r l ä n g e r u n g 
der v o n R . Laur-Belar t beobachteten vorkastellzeit-
l ichen Strasse innerhalb der K a s t e l l s ü d m a u e r . 

A b b . 1 Kaiseraugst, Damann-Nat te re r (Grabung 
1993.01). Ans ich t der A b b a u w a n d v o n N o r 
den. Stufig abfallender Muschelkalkfelsen 
mi t Abbauspuren. Ü b e r der ausgewasche
nen Gesteinsoberkante folgen die Nieder -
terrassenschotter. A m rechten B i l d r a n d ist 
part iel l das grosse N - S verlaufende P r o f i l 
erkennbar. Der Bildausschni t t entspricht 
einer F e l s h ö h e v o n rund 2,5 Mete rn . 

D a v o n der oben e r w ä h n t e n Sondierung i n der 
S c h ü r m a t t (Grabung 1992.01) bekannt war, dass sich 
i n der Parzel lenmit te eine mindestens 4 m tiefe 
Grube befinden muss, wurde nach dem A b b r u c h des 
Bauernhauses u n d der Scheune z u n ä c h s t i m süd 
l ichen T e i l der Parzelle sondiert. D a b e i stiessen w i r 
unterhalb des nicht unterkellerten G e b ä u d e b o d e n s 
rasch auf den n a t ü r l i c h e n Rheinschotter (zum G r a 
bungsvorgang siehe A b b . 2, P lanum) . 

U m die Ausdehnung der Grube zu ermit teln, wurde 
a m Grabungsrand West e in N - S gerichteter Schnit t 
gezogen. W i e auf dem P r o f i l (Abb. 5) ersichtl ich, 
stiess m a n ab 3 m Tiefe auf eine abgetreppte Fels
wand, die unmit te lbar vo r dem P r o f i l auf 1,7 m Breite 
freigelegt wurde (Abb. 1 u n d 3). H i e r b e i zeigte s ich 
eine 2,6 m m ä c h t i g e Abfolge v o n unterschiedl ich dik-
ken K a l k b ä n k e n , welche deutliche Abbauspuren auf
weisen. D i e Sondierung wurde nun nach Osten ver
l änger t und die Felsoberkante i n einer ersten F l ä c h e 
erfasst. I m Kontak tbere ich z u den hangenden R h e i n 
schottern Hessen sich die ausgewaschenen u n d stark 
abgerundeten O b e r f l ä c h e n des Muschelkalkfelsens 
dokument ieren (Abb. 1). Danach wurde die G r a -
b u n g s i l ä c h e nach N o r d e n erweitert, ohne dabei aller
dings den anstehenden Fels zu erreichen. In einer 
nachfolgenden Etappe wurde n ö r d l i c h der Sondierun
gen v o n 1992 bis an die Unterkante der Baugrube 
gegraben, wobei man auf k a l k s p l i t t e r f ü h r e n d e E i n 
fü l l sch ich ten stiess (Abb. 12 u n d 13), wie sie auch 
schon a m Fuss v o n P ro f i l 1 angetroffen wurden. 

Schliessl ich konnte i n einer Sond i e r f l ä che 11 m 
n ö r d l i c h der A b b a u w a n d eine Muschelkalkpla t te auf 
K o t e 263,36 m ü . M . nochmals nachgewiesen werden 
(Abb . 4 u n d 5). N a c h den Feldbefunden z u urteilen, 
scheint die bearbeitete G e s t e i n s o b e r f l ä c h e hier 
wiederum t r e p p e n f ö r m i g nach N o r d e n abzubrechen. 
A u s der unmit te lbaren Zone ü b e r dem Felsen stam
men erneut viele eckige Kalksteinspl i t ter . 

16 U . Müller (mit Beitr. von P. Gutzwiller, M . Maggetti und H.-R. 
Pfeifer), Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1992. JbAK 14, 
1993, 109ff. bes. 116 Abb. 15. 

17 Grabung 1993.10. Koordinaten der Grabung: 621.300/265.505. 
An dieser Stelle seien F. Maier, interimistischer Leiter der Kan
tonsarchäologie, und der Kantonsarchäologin E. Bleuer für ihre 
Unterstützung und für die Bereitstellung der finanziellen Mittel 
für die geologische Auswertung bestens gedankt. Dank gebührt 
auch M . Joos, der das Manuskript kritisch durchgesehen hat, 
sowie V. Vogel, die das Fundmaterial inventarisiert und datiert 
hat. Für die Entnahme der Gesteinsproben möchten wir M . Ho
risberger, für die Aufnahme von Museumsfotos U. Schild dan
ken. Mit in den Dank eingeschlossen sei auch die Kaiseraugster 
Equipe, die Zeichnungen, Pläne und Fotos erstellt hat. 

18 Baubegleitung Kanalisation 1935.05. Eintrag im Tagebuch von 
R. Laur-Belart vom 1. Juni 1935: «In Kaiseraugst, Südwestecke 
des Kastells: Kanalisation schneidet den Kastellgraben.» 



Z I E G E L H O F W E G 



A b b . 5 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 1993.01). Grosses N - S - P r o f i l am Grabungsrand West. D e r 
vermutete V e r l a u f der Steinbruchsohle bis i n den Ziegelhofweg ist schematisch angegeben. Z u m 
Schichtbeschrieb vgl . A b b . 6. M . 1:50. 



A b b . 3 Kaiseraugst, Damann-Nat terer (Grabung 
1993.01). S c h r ä g a n s i c h t v o n Nordwes ten 
auf die obersten Plattenkalklagen. Im V o r 
dergrund rechts erscheint die auf knapp 
zwei M e t e r n Breite freigelegte Fe lswand 
(vgl. A b b . 2), nach Osten (links i m B i l d ) 
w i r d der weitere V e r l a u f des Steinbruchs 
sichtbar. 

Schicht Beschreibung Interpretation 
1 Schwarzbrauner, humöser Lehm mit 

Kies, modernen Ziegelsplittern und 
Holzkohle. Diverse Kleinfunde. 

Aktueller 
Humushorizont. 

2 Humöser, brauner Lehm mit etwas Kies. 
Kalksteine. 

Neuzeitlich. 

3 Schwarzbrauner, organischer Lehm mit 
Kies. Vereinzelte Kalkstein- und Ziegel
fragmente. 

Vermischte 
Füllschichten. 

4 Dunkelgrauer, humöser Lehm mit etwas 
Kies und Gerollen. Präsenz von Ziegel
fragmenten und Kalksteinsplittern. 
Römische Münzen. 

Römische 
Füllschichten. 

5 Graubeiger kiesiger Lehm mit viel 
Holzkohle. Vereinzelte Ziegel- und 
Kalksteinfragmente. 

Römische 
Füllschichten. 

6 Wechsellagerung aus Rheinkies und 
gelbbraunem, lehmigem Silt. Vereinzelte 
scharfkantige Fragmente von Mu
schelkalk (Nodosuskalk). Allgemeines 
Schichtgefâlle von bis 35°. Etwas römi
sches Fundmaterial. 

Mischsubstrat aus 
Rheinschottern 
und verlagertem 
Auelehm. Kollu-
vium. 

7 Grauer sandiger Kies mit Gerollen. Im 
Kontaktbereich mit Schicht 6 bzw. 4 sind 
die Schotter leicht verlagert (gestörte 
Schichtung). 

Schotter der 
Niederterrasse. 

8 Graue bis beige, sehr dichte, feinkörnige 
Kalke mit ausgekolkter, überschliffener 
Oberkante. Die rund 30 cm starke 
Schicht gliedert sich in 4, je 8 bis 10 cm 
dicke, Kalkplatten, die durch dünne 
(2-10 mm) Mergellagen voneinander 
getrennt sind. Im Dünnschliff ist Mu
schelschill erkennbar, der von einer 
mikritischen Matrix umgeben ist. 

Nodosuskalk 
(=Plattenkalk) 
des Hauptmu
schelkalkes 
(Trias). 

9 Grauer spätiger Kalk mit Lagen aus 
Muschelschill. Präsenz von fossilen 
Knochen und Zähnen. Die rund 40 cm 
dicke Schicht ist sehr klüftig und gliedert 
sich in drei dünnere Bänke mit 
mergeligen, dolomitischen Zwischen
zonen. 

Nodosuskalk. 

10 50 cm mächtige Bank eines grauen, sehr 
klüftigen, porösen Bruchschillkalkes mit 
rekristallisierten Fossilien. 

Nodosuskalk. 

11 Dichter, grauer dolomitischer Kalk mit 
hellgelben Zonen. Wechsel von fossil
freien mikritischen Zonen und spätigen 
Bruchschillkalken. Horizontal- und 
Schrägschichtung. Die 20 cm dicke, sehr 
kompakte Bank weist an der Basis und 
an der Oberkante dünne gelbe Mer
gelbänder auf. 

Nodosuskalk. 

12 Dichter, grauer bis gelber, mikritischer 
Kalk, wie er in Schicht 11 vorliegt. 

Nodosuskalk. 

13 Grauer homogener Kalk mit Bruch-
schillagen und dichten mikritischen 
Zonen. In 2 Platten von 10 bzw. 20 cm 
gegliedert. 

Nodosuskalk. 

14 Grauer bis gelber, gut gebankter Kalk 
mit 8-10 cm dicken, diskontinuierlichen 
Platten. Mikrite mit Horizontal- und 
Schrägschichtung. Fossilreich. 

Nodosuskalk. 

15 Wechsellagerung aus dichten grauen 
Kalken und gelben tonigen Einschal
tungen (nicht beprobt). 

Nodosuskalk? 

A b b . 4 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 
M 1993.01). Muschelkalkpla t te i n der n ö r d 

l ichen Sondierung neben dem E in fami l i en 
haus, d a r ü b e r k a l k s p l i t t e r f ü h r e n d e Einfül
lung. 

In diesem Zusammenhang e r w ä h n e n s w e r t scheint 
die Tatsache, dass bei f rühe ren a r c h ä o l o g i s c h e n G r a 
bungen 1 9 i m Bereich der 10 m n ö r d l i c h verlaufenden 
Ziegelhofstrasse i n einer Tiefe v o n 261,24 m ü . M . 
noch ke in Fels, sondern braune Lehme - die woh l 
ebenfalls r ö m i s c h e E in fü l l sch ich ten r e p r ä s e n t i e r e n -
festgestellt wurden. Es ist durchaus denkbar, dass mi t 
den Ausgrabungen v o n 1993 nur der süd l i chs t e A u s 
läufer eines stufenartig abfallenden Steinbruches v o n 
m ö g l i c h e r w e i s e grosser Ausdehnung angeschnitten 
wurde. 

Zur Schichtabfolge 

I m westl ichen T e i l der Ausgrabung bietet das rund 
9 m breite u n d 5,6 m tiefe P r o f i l einen aufschlussrei
chen E i n b l i c k i n die S c h i c h t v e r h ä l t n i s s e , die sich zu
sammenfassend wie folgt beschreiben lassen (s. auch 
A b b . 6). 

Ü b e r einer 2,6 m m ä c h t i g e n Abfolge aus gut ge-
bankten, grauen bis beigen Kalksteinen (Schichten 8-
15) lagert ein 1,7 m stark erhaltenes Paket aus locke
ren, sandigen Rheinschottern (Schicht 7). D a r ü b e r le
gen sich Sedimente, die an der Basis eine Wechsel la
gerung aus kiesigen und s i l t ig- lehmigen 2 0 Abschni t ten 
zeigen u n d gegen oben - bei abnehmendem Gefä l le -
i n h u m ö s e und holzkohlehaltige, steinige Lehme 
ü b e r g e h e n (Schichten 1-6). D i e M ä c h t i g k e i t dieser 
r ö m i s c h e n u n d neuzeit l ichen Schichten b e t r äg t v o n 
der Ausgrabungssohle bis z u m rezenten H u m u s h o r i 
zont m a x i m a l 5,6 m . 

19 Kanalisation Ziegelhofweg (Baubegleitung 1973.07): Die ge
messene Unterkante des Fundkomplexes (FK) A04701 liegt 
261,24 m ü.M. Im Materialbeschrieb wird vermerkt «gegen un
ten verlehmt». Somit ist die Felskote noch nicht erreicht. Für die 
Flur Ziegelhof fehlen bisher Bohrsondierungen. 

20 Neuere Feldbeobachtungen zeigen, dass die Niederterrassen-
schotter im Gebiet des Kastells von einem gelben, siltig feinsan
digen Auenlehm bedeckt sind, der zu einem beträchtlichen Teil 
aus fluvial umgelagerten Lössen bestehen dürfte. In diesen 
Auenlehmen muss schon in vorrömischer Zeit eine intensive 
Bodenbildung (Parabraunerde) stattgefunden haben, was durch 
die in der Einfüllung des Steinbruchs vorgefundenen Bodenfrag
mente belegt wird. 

A b b . 6 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 
M 1993.01). Beschrieb u n d Interpretation der 

Schichten v o m N - S - P r o f i l (vgl. A b b . 5). 



A b b i l d u n g 6 beinhaltet einen Detai lbeschrieb der 
grossen, N - S verlaufenden Stratigraphie. 

D i e i m unteren T e i l des Prof i l s anstehenden grauen 
K a l k e , die i n acht Sch ich ten 2 1 unterteilt wurden, k ö n 
nen dem Hauptmusche lka lk der Tr ias zugewiesen 
werden. Es handelt s ich u m eine mehrfach repetierte 
Abfolge aus gut gebankten M i k r i t e n 2 2 , die v o n d ü n 
nen T o n - u n d Mergellagen begrenzt werden, was das 
plattige Aussehen dieser Geste insformat ion zusä t z 
l i c h hervorhebt. 

D e r i n unserer Gegend bis 55 m m ä c h t i g e Haupt 
musche lka lk 2 3 gliedert sich i n den rauchgrauen, sehr 
fossilreichen T roch i t enka lk 2 4 , der v o m grauen, gut ge
bankten Nodosus- oder Plat tenkalk übe r l age r t w i r d . 
Beide Forma t ionen k o m m e n oft i m selben Stein
bruch vor u n d ergeben gute Baus te ine 2 5 . D e n A b -
schluss des Oberen Muschelkalkes bi ldet der bis 20 m 
m ä c h t i g e gelbliche Tr igonodusdolomi t , der aber nur 
i n seltenen F ä l l e n Hausteine geliefert hat 2 6 . 

Aufg rund der petrographischen Ana lysen dür f t e 

der 1993 auf dem A r e a l Damann-Nat te re r (F lu r 
S c h ü r m a t t ) ausgegrabene r ö m i s c h e Steinbruch i n den 
tieferen Z o n e n des Nodosuskalkes angelegt worden 
sein. Dass aber auch der liegende Trochi tenka lk er
reicht wurde, den w i r i n den tieferen, nicht ausgegra
benen Bereichen der Abbaustei le vermuten, belegen 
einige i m A b r a u m aufgefundene Absch l äge u n d Spli t 
ter dieser Li tho logie . D i e Plat tenkalke zeigen auf der 
15 m brei ten Abbaustel le e in schwaches Einfa l len v o n 
3-5° gegen S ü d e n u n d s ind durch mehrere, rheinisch 
streichende B r ü c h e 2 7 leicht verstellt, was vo r a l lem an 
der übe r sch l i f f enen Felsoberkante deut l ich sichtbar 
i s t 2 8 (Abb. 7 u n d 9). Diese B r u c h l i n i e n b i lden zusam
men mi t den rechtwinkl ig dazu verlaufenden Klü f t en 
sowie der a u s g e p r ä g t e n Bankung einzelner Schichten 
sehr güns t ige Voraussetzungen für den b e r g m ä n n i 
schen A b b a u der Plat ten u n d die Herste l lung k le in 
formatiger Handquader . G r ö s s e r e Blöcke , Stelen oder 
Archi tekturelemente lassen sich dagegen aus diesen 
split tr igen Gesteinen nicht gewinnen 2 9 . 

A b b . 7 Kaiseraugst, Damann-Nat te re r (Grabung 
1993.01). Detai laufnahme der Abbaukante 
i m Ü b e r g a n g zu den Rheinschot tern. In der 
B i l d m i t t e ist e in rheinisch streichender 
B r u c h erkennbar. 

21 Kalkbänke mit ähnlichem oder vergleichbarem Habitus - eine 
Beurteilung erfolgte vorwiegend aufgrund des Fossilinhaltes, der 
sedimentären Strukturen und der Textur (Korngrösse) - wurden 
im untersuchten Abschnitt zusammengefasst und mit einer 
Schichtnummer versehen. Während der geologischen Feldauf
nahmen durch Ph. Rentzel war die Stratigraphie nur bis auf 
263,80 m ü.M. aufgeschlossen, so dass nur Schichten 8-14 be
probt und mit Dünnschliffen analysiert werden konnten. 

22 Verfestigter, sehr feinkörniger (Tonfraktion) Kalkschlamm. 
23 Fischer 1969; Müller et al. 1984, 66ff; Disler 1931, 70. 
24 Im Trochitenkalk finden sich grobkörnige dolomitische Kalke, 

die reichlich Stielglieder der Seelilie Encrinus Liliiformis LA
M A R C K aufweisen (Müller et al. 1984, 66). 

25 De Quervain 1969, 160ff. 
26 De Quervain 1969, 160. - Im 1982 entdeckten Steinbruch süd

lich des Kastells Kaiseraugst (Müller 1983) dürfte der verkar
stete Trigonodusdolomit bewusst nicht abgebaut worden sein. 
Handschriftliche Feldnotizen von M. Joos, 6. und 9.8.82. 

27 Nahezu Nord-Süd verlaufende Brüche, die im Zusammenhang 
mit der Entwicklung des Rheintalgrabens entstanden sind. 

28 Im Kontaktbereich zu den hangenden Rheinschottern wurden 
rheinisch streichende Brüche mit Versetzungsbeträgen bis 3 cm 
beobachtet. Sie dürften unseres Erachtens auf jungquartäre tek-
tonische Phasen - nach der Bildung der Niederterrasse - hinwei
sen. 

29 Zur Herkunft und Verwendung qualitativ hochstehender Hau
steine in Augusta Raurica siehe auch Ph. Rentzel, Verwendete 
Gesteine (Arbeitstitel). In: P.-A. Schwarz, L. Berger (in Vorberei
tung). 



Spuren der römischen Steinhauertätigkeit 

Auskunft ü b e r A r t und Weise der Steingewinnung 
vermi t te ln sowohl die A b b a u w a n d selbst, als auch die 
i n der E in fü l lung aufgefundenen K a l k s t e i n a b s c h l ä g e . 
Z u d e m geben die geotechnischen Eigenschaften des 
Gesteins Hinwei se auf die m ö g l i c h e n Abbaumetho-

A b b . 8 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 
1993.01). Ausschni t t aus dem Ü b e r s i c h t s 
plan: Felskante mi t Angabe besonders typ i 
scher Abbauspuren. M . 1:100. 

den. Gerade die d ü n n e n B ä n k e der Schichten 8, 9, 11 
u n d 14 lassen sich beispielsweise durch den Einsatz 
v o n S temmeisen 3 0 , die entlang der Schichtfugen ange
setzt werden, abspalten. Bruch- und Kluf t f lächen , die 
als S c h w ä c h e z o n e n wirken , b i lden dabei güns t ige 
Voraussetzungen für den A b b a u u n d e r m ö g l i c h e n e in 
relativ m ü h e l o s e s H e r a u s l ö s e n der K a l k b ä n k e . Das 
Anlegen v o n eigentlichen S c h r o t g r ä b e n ist daher 
nicht nö t ig , i n den splittrigen u n d harten Nodosuska l -
ken auch gar nicht mög l i ch . 

Dass b e i m A b b a u auch h a m m e r ä h n l i c h e Werk
zeuge eingesetzt wurden, i l lustr ieren die A u s b r ü c h e 
u n d Abschlagnegative, die sich zur Hauptsache auf 
den K a n t e n der abgetreppten Felswand befinden. D i e 
s c h ö n s t e n u n d deutlichsten Spuren, welche entlang 
der ganzen Felskante auftreten, wurden bei der G r a 
bung systematisch erfasst u n d auf den Abb i ldungen 
8-11 wiedergegeben. 

30 Vgl. auch Müller 1983, 55 bes. Abb. 7. 

A b b . 9 Kaiseraugst, Damann-Nat terer (Grabung 
1993.01). Detai laufnahme der obersten 
Steinbruchlage. In der B i ldmi t t e s ind die 
charakteristischen A u s b r ü c h e (wohl eines 
auftreffenden Hammers ) erkennbar. 

A b b . 10 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 
1993.01). Ans ich t der Abbaukante: De ta i l 
aufnahme der A u s b r ü c h e und Abschlag
negative. 



A b b . 11 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 
1993.01). Detai laufnahme der Abbauspu
ren. 

U n t e r den Abfa l lp rodukten der Steingewinnung be
finden sich ferner verschiedene T y p e n v o n zumeist 
scharfkantigen A b s c h l ä g e n 3 1 u n d Sp l i t t e rn 3 2 , die die 
Verwendung v o n H a m m e r und Flachmeissel b e s t ä t i 
g e n 3 3 (Abb. 12). Mehr fach liegen langschmale, i m 
Querschnit t dreieckige Kalksteinfragmente mi t tra
p e z f ö r m i g e r Schlagf läche (Abb. 13) sowie auch 
d ü n n e , nahezu quadratische Absch läge mi t diffusem 
Bulbus vor. Vereinzel te Absch läge s tammen aufgrund 
ihrer übe r sch l i f f enen Obe r f l äche v o n der obersten 
Bank (Schicht 8). Dies lässt vermuten, dass b e i m 
Steinabbau die Randzonen systematisch entfernt 
wurden. 

Auffa l lend ist weiter, dass die meisten Spli t ter rela
t i v gross s ind u n d sich i n e inem G r ö s s e n b e r e i c h z w i 
schen 3 c m u n d 20 c m bewegen, was unseres Erach
tens vor a l lem für einen groben A b b a u der K a l k 
steine, j edoch weniger für eine Zur ich tung v o n H a n d 
quadern direkt vo r Or t spricht. 

A b b . 12 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 
1993.01). Abschlag mi t Spuren eines F lach-
meissels, der Schlag erfolgte v o n oben ( in 
Pfeilr ichtung). A n der Oberkante ist ven-
tralseitig eine 1,5 c m breite Ansatzstelle des 
Meisseis sichtbar. T y p i s c h ist ebenfalls der 
sehr schwach ausgebildete Bulbus . G r ö s s t e 
Breite des Objekts: 15,5 cm. 

Zusammenfassend halten w i r fest, dass die Analyse 
der Abbauspuren die a r c h ä o l o g i s c h e n Befunde b e s t ä 
tigt u n d e rgänz t . So wurden b e i m A b b a u der harten 
Plat tenkalke nachweisl ich H a m m e r u n d Flachmeissel 
eingesetzt, ve rmut l i ch auch grössere Stemmeisen. 
Ferner erscheint eine Verwendung v o n H o l z k e i l e n 
durchaus mög l i ch , ist aber schwer z u belegen. D i e 
V i e l z a h l der meist grossformatigen Absch läge , die aus 
d e m A b r a u m stammen, lassen einen intensiven A b 
bau v o n Ka lkp la t t en vermuten, die woh l an e inem 
anderen (nahegelegenen?) Or t zu Handquade rn verar
beitet wurden. 

31 Als Abschlag bezeichnen wir ein durch direkten (mittels Ham
mer) oder indirekten (mittels Hammer und Meissel) Schlag ab
gelöstes Kalksteinfragment, das typische Spuren des auftreffen
den Werkzeuges zeigt. Zu diesen Spuren gehören unter anderem 
eine Schlagfläche, ein mehr oder weniger stark ausgeprägter Bul
bus und, bei feinkörnigen Kalken, wellenförmige Schlaglinien 
auf der Ventralseite des Abschlags. Die Dorsalseite eines Ab
schlags weist oft Ausbrüche oder Spuren früherer Bearbeitung 
auf. Infolge der im Nodosuskalk häufigen Kluftflächen entste
hen gerne atypische oder zerbrochene Abschläge, so dass die 
Abfallprodukte des Steinabbaus das gesamte Spektrum von un
definierbaren Trümmern bis zum perfekt geformten Abschlag 
einnehmen können. - Zur Typologie und Terminologie von ge
schlagenen Steinartefakten siehe auch J. Hahn, Erkennen und 
Bestimmen von Stein- und Knochenartefakten (Tübingen 1992). 

32 Bei den Splittern oder Trümmerstücken handelt es sich um aty
pische Abschläge, die keine deutlichen Schlagmerkmale aufwei
sen. 

33 Nahezu alle Abschlagtypen liessen sich aus demselben Steinma
terial experimentell herstellen. Dabei zeigte sich, dass beim An
satzpunkt eines flachen Meisseis deutliche Einschlagspuren mit 
diffusem Bulbus entstehen (vgl. Abb. 12), während der direkte 
Hammerschlag zu ausgeprägten Bulben und grösseren Schlagflä
chenresten führt. Diese Beobachtungen gelten für die dichten, 
feinkörnigen Plattenkalke. Bei den gröberen und klüftigen 
Bruchschillkaiken dagegen ist eine Unterscheidung der verwen
deten Werkzeuge nur schwer durchführbar. 

A b b . 13 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 
1993.01). Zusammenste l lung v o n drei typ i 
schen Absch lägen . Dorsalseit ige Ans ich t , 
der Schlag erfolgte jeweils v o n oben. L i n k s : 
langschmaler, spitz zulaufender Abschlag 
m i t dreieckigem Querschnit t , H ö h e : 
15,5 cm; Mi t t e : flacher, nahezu quadrat i
scher Abschlag; rechts: flacher Abschlag der 
obersten Steinbruchlage (Schicht 8). 



Interpretation und Datierung 

M i t dem neu entdeckten Steinbruch auf der F l u r 
S c h ü r m a t t mehren sich die Hinweise , dass auf e inem 
grösse ren G e l ä n d e der Kaiseraugster Unterstadt e in 
reger A b b a u des Muschelkalkes i n r ö m i s c h e r Ze i t be
trieben wurde. D e r mehrfarbige Stadtplan v o n A u g u 
sta R a u r i c a 3 4 weist i m H ö h e n k u r v e n p l a n i n der F l u r 
Ziegelhof r h e i n w ä r t s eine G e l ä n d e m u l d e v o n etwa 
100x150 m auf. Zusammen mi t der Beobachtung, 
dass der Steinbruch i n mehreren Stufen n o r d w ä r t s 
abfäll t , halten w i r es für wahrscheinl ich, dass diese 
Depress ion eine unge fäh re Ausdehnung des Stein
bruchs wiedergeben k ö n n t e (Abb. 14). 

D i e meist plattigen Gesteine des Nodosus- oder 
Plattenkalkes liefern einerseits Mauerquader v o n ho
her Q u a l i t ä t , andererseits auch b e t r ä c h t l i c h e Mengen 
v o n F ü l l m a t e r i a l für Doppelschalenmauern oder 
Fundaments t ickungen. W o die hier gebrochenen 
Kalks te inquader i m einzelnen verbaut wurden, kann 
b e i m jetzigen Stand der Untersuchungen nicht ent
schieden werden u n d dür f t e aufgrund der sehr homo
genen A u s b i l d u n g der Muschelka lkschichten auch 
schwer z u eruieren sein. W e i t e r f ü h r e n d e A n a l y s e n 3 5 

werden zeigen, ob vereinzelte Schichten des M u s c h e l 
kalkes auch bei der Branntkalkherstel lung eine R o l l e 
spielten. 

D i e E in fü l lung des Steinbruchs weist i n h ö h e r e n 
Schichten (Prof i l : Schichten 1-3) v i e l neuzeitliches 
M a t e r i a l auf u n d darunter dann p r i m ä r s p ä t r ö m i 
sches. Einzelne Fundkomplexe zeigen f rühes tes Ma te 
r i a l aus dem 2. Jahrhundert , nur zwei Fundkomplexe 
enthalten auch Funde aus dem 1. Jahrhundert n .Chr . 

W i r m ü s s e n annehmen, dass der Steinbruch i n 
s p ä t r ö m i s c h e r Ze i t aufgefüllt worden ist. Das ä l t e re 
F u n d m a t e r i a l 3 6 aus dem 1. Jahrhundert k ö n n t e einge
schwemmt sein u n d allenfalls v o n nahegelegenen 
Baustrukturen der Unterstadt s tammen. Andererseits 
w ä r e es sicher mög l i ch , dass auch Aushubmater ia l mi t 
Resten v o n V o r g ä n g e r n u t z u n g e n aus dem Bereich des 
Kastel ls hier deponiert worden w ä r e . Aufgrund der 
grossen Menge s p ä t r ö m i s c h e n Mater ia l s muss doch 
angenommen werden, dass man den Steinbruch zur 
Nutzungszei t des Kastel ls z u g e s c h ü t t e t hat. Es ist da
her wahrscheinl ich, dass auch Baumater ia l für das 
Kas te l l hier gewonnen wurde. 

34 M . 1:5000, Stand Dezember 1987. Publiziert in: R. Laur-Belart, 
Führer durch Augusta Raurica, 5., erweiterte Auflage, bearbeitet 
von L. Berger (Basel 1988) Faltbeilage. 

35 Im Rahmen der Augster Theatersanierungen sind Mörtelunter
suchungen im Gange, welche unter anderem auch das Ziel ver
folgen, die Art und Herkunft der jeweils verwendeten Bindemit
tel zu bestimmen. Ph. Rentzel, Geoarchäologische Untersuchun
gen an Mörteln aus dem Theater von Äugst (Arbeitstitel; in Vor
bereitung). 

36 Feld 9.004: FK C09930. 

A b b . 14 Kaiseraugst, Damann-Nat te rer (Grabung 1993.01). P l a n m i t allen bisher bekannten Abbauspuren des 
Musche lka lks i n der Kaiseraugster Unterstadt (Grabung 1982.01, Sondierung 1989.09, Grabung 
1993.01). D i e F l ä c h e n der vermuteten S t e i n b r ü c h e auf den F lu ren « I m R e b g a r t e n » u n d «Ziegelhof» 
s ind schraffiert. M . 1:5000. 
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Zu einigen ausgewählten Altfunden aus Augusta Raurica 
Sy lv i a Fünf sch i l l i ng 

Zusa mmenfassung: 
Zu den im vorliegenden Aufsatz vorgestellten Gegenständen, die ins 1. Jh. n.Chr. datieren, gehören die Werkzeuge 3 und 4 aus der Agathange
lus-Werkstatt oder deren Umkreis. Sie müssen zum Instrumentarium eines kunstgewerblich tätigen Handwerkers gehört haben. Ebenfalls ins 
1. Jh. datiert wird der Zierknopf mit Porträt 22, der auf Anwesenheit von Militär hinweist, sowie die Scheibenfibel 10, möglicherweise die 
Schweinchenfibel 11 und die Rasiermesserchen 5 und 6. 

In das 3. Jh. und damit vielleicht auch noch in die Zeit der Befestigung auf Kastelen gehören die Silberligula, die wie der an anderer Stelle 
bereits vorgestellte Silberteller1 und das mit Millefiori-Einlagen verzierte Tintenfässchen auf gutsituierte Bewohner schliessen lassen. Ins späte 3. 
und an den Anfang des 4. Jh. datieren die beiden Armreifen 7 und 8, wobei letzterer eindeutige Beziehungen zu Britannien zeigt. Sicher jünger 
als die Befestigung auf Kastelen sind die Gürtelteile 13-19, wogegen 20 und 21 noch mit der spätesten Phase der Befestigung zusammengehen 
könnten. 

Die meisten der hier vorgestellten Funde, die sicher vom Kastelensporn stammen, kommen aus dem Bereich der Insula 7 (7, 13, 14, 17, 25) 

Schlüsselwörter: 
Äugst BL, Handwerk/Knochenbearbeitung, Instrumente/Musikinstrumente, Knöpfe/Zierknöpfe, Löffel, Schmuck/Armschmuck, Schmuck/ 
Fibeln, Schmuck/Gürtel, Schmuck/Knochen, Schreibwerkzeuge/Tintenfass, Silber/Löffel, Spätantike. 

Einleitung 

« W e s h a l b soviel Aufhebens u m Al t funde m a c h e n ? » 
w i r d sich der Leser b e i m A n b l i c k des Ti te ls fragen. 
D a z u e in kurzer B l i c k auf die «For schungsge 
sch ich te» : besagte Al t funde g e h ö r e n z u e inem grossen 
Fundbestand, der b e i m Kiesabbau h a u p t s ä c h l i c h a m 
n ö r d l i c h e n u n d ös t l i chen R a n d des Kastelenplateaus 
gegen Ende des letzten u n d a m Anfang dieses Jahr
hunderts geborgen worden ist. D i e umfangreiche 
Sammlung durfte dank g rosszüg igem Entgegenkom
m e n des heutigen Besitzers untersucht u n d katalogi
siert werden 2 . Es wurden hier einige S tücke aus die
sem Ka ta log herausgegriffen, die beispielsweise i m 
Fundbes tand Augusta Raur icas selten auftreten oder 
die bereits monographisch vorgelegte Fundgruppen 
e rgänzen , wobei das Hauptaugenmerk den s p ä t r ö m i 
schen F u n d e n galt. 

D a n k der N o t i z e n , die K a r l Stehlin bei seinen G r a 
bungen u n d Begleitungen des Kiesabbaus a m Rande 
des K a s t e l e n h ü g e l s gemacht hat, k ö n n e n einige O b 
jekte als zweifelsfrei v o n Kaste len s tammend ident i f i 
ziert werden. I m Bereich der kü rz l i ch erfolgten G r a 
bung a m Nordabhang des Plateaus (Grabung 1991.51 
u n d 1992.51, Insulae 1 u n d 2) lassen sich die Al t funde 
k a u m mi t den neuen Ergebnissen korrel ieren, da die 
Schichten nicht an diejenigen angeschlossen werden 
k ö n n e n , die Stehl in aufgezeichnet hat. Gerade be i den 
s p ä t r ö m i s c h e n G ü r t e l t e i l e n (vor a l lem die Kata log
n u m m e r n 13-19, A b b . 35-39) w ü s s t e m a n gerne mehr 
ü b e r die genaue Lage innerhalb der Insula 7, da sie 
bereits nachbefestigungszeitlich datiert werden m ü s 
sen. 

Ich hoffe aber, dass die vorgestellten Objekte auch 
ohne Befunde eine kleine E r g ä n z u n g z u m Fundbe
stand i n Augusta R a u r i c a darstellen. D i e Reihenfolge 
der Objekte erscheint wi l lkür l ich , folgt aber weitge
hend der Gl iederung i m Ka ta log (vgl. A n m . 2); der 
Katalogtext wurde nahezu u n v e r ä n d e r t ü b e r n o m 
men. 

1 M . Martin. Römermuseum und Römerhaus Äugst. Augster 
Museumshefte 4 (Äugst 1987) 54 Abb. 42. 

2 S. Fünfschilling, Römische Altfunde von Augst-Kastelen. Eine 
Privatsammlung mit Altfunden aus Augusta Raurica, vor
nehmlich von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 7, 8), geborgen wäh
rend des Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jahrhunderts. Interne 
Augster Arbeitspapiere 2 (Äugst 1993). - Der Katalog wurde in 
die Reihe «Interne Augster Arbeitspapiere» aufgenommen, die 
in vervielfältigter Form zum internen Gebrauch bestimmt 
sind. Es handelt sich um einen reinen Katalog; die Kommen
tare zu einzelnen Gattungen oder Objekten reduzieren sich auf 
ein Minimum. Dies ist der Grund, weshalb an dieser Stelle 
nochmals einige Gegenstände herausgegriffen werden. Die 
Nummern, die am Ende des jeweiligen Katalogtextes stehen, 
sowie die Seitenzahlen beziehen sich auf diese Ausgabe. Zu den 
Altgrabungen auf Kastelen: K. Stehlin, Römische Forschungen, 
Antiquarische Aufnahmen von Äugst und anderen Orten. Un-
publizierte Manuskripte; Standort: Staatsarchiv Basel-Stadt so
wie, als Kopie, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Signa
tur PA 88, H7, 4a-4d. 



Fundobjekte 

Geschirr 

1 (Abb. 1) Ligula. Silber. Gegossen und überarbeitet. Spitzovale 
Laffe mit umlaufender Gravurlinie im Innern der Laffe sowie den 
eingravierten Buchstaben DD. Laffe abgesenkt, Absenkung durch 
eine Querleiste betont, jedoch noch keine Volute bildend. Ober
ster Teil des Stieles flach und schwach trapezförmig mit zwei 
Längsrillen. Auf dessen Rückseite zwei weitere gravierte Buchsta
ben DD. Restlicher Stiel mit rundem Querschnitt, in der Mitte 
eingeschnürt, gegen Ende drei Ringe. Abschluss in Form einer 
Hand bzw. eines Hufes. Vollständig und leicht verbogen. Länge 
15,9 cm, Laffenlänge 5,6 cm, Laffenbreite 3,7 cm, Gewicht 24,51 g 
(Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0640, S. 76). - Fundort: 
Kastelen, Kiesgrube «in der Nähe der am 12. und 21. August 
vermessenen Mauern». Insula 3. (Grabung 1926.51) Akten Stehlin 
(wie Anm. 2) H7, 4c, 298 und 283. 

D e r Silberlöffel 1 g e h ö r t z u der i n Augusta R a u r i c a 
nur schwach belegten Gruppe der ligulae oder cochle-
aria maiora, «die zumindest w ä h r e n d der Kaiserze i t 
als die speziellen, zusä t z l i chen Löffel» galten 3 . D e r 
Löffel, der - nach den A b n ü t z u n g s s p u r e n z u urtei len 
- v o n einem R e c h t s h ä n d e r gebraucht worden ist 4 , 
zeigt eine deutliche Absetzung zwischen Laffe u n d 
Stiel , die jedoch noch nicht durch eine Vo lu te betont 
ist, wie es für die Löffel des s p ä t e n 3. u n d des 4. Jahr
hunderts n .Chr . charakteristisch w i r d 5 . Das t r apez fö r 
mige V e r b i n d u n g s s t ü c k , welches unmit te lbar auf die 
Absenkung folgend z u m runden, e i n g e s c h n ü r t e n Stiel 
übe r l e i t e t , findet sowohl eine Entsprechung i n einer 
sehr ä h n l i c h gestalteten ligula6 aus dem Kastel lbe
reich wie auch i n zahlreichen cochlearia aus dem 
Stadtgebiet. T r a p e z f ö r m i g e M i t t e l s t ü c k e s ind i m al l 
gemeinen beliebt u n d in Augusta Raur ica , wo eine 
lokale P r o d u k t i o n derart gestalteter Löffel belegt ist, 
besonders häu f ig 7 . D e r Stielabschluss der Si lberl igula, 
der v o n der Seite wie eine H a n d , v o n oben u n d unten 
jedoch eher wie e in H u f aussieht, ist i n dieser A r t i n 
Augusta R a u r i c a noch nicht bekannt und auch sonst 
selten. Ge läuf ige r ist der zweifelsfrei als H u f z u inter
pretierende Stielabschluss 8 . Rä t se lha f t bleiben die i n 
die Laffe u n d auf den Stiel gravierten Buchstaben 
D D , die m ö g l i c h e r w e i s e i n donum dedit au fzu lösen 

A b b . 1 Augst, Insula 3 (Kastelen), K a t . - N r . 1. S i l 
berl igula. M . 1:2. 

s ind. D e r Löffel w ü r d e demnach ein Geschenk oder 
eine Weihegabe darstellen 9 . 

W i l l m a n trotz fehlender F u n d u m s t ä n d e eine zeit
l iche Eingrenzung des Silberlöffels vornehmen, so 
bieten s ich zwei ligulae aus Augusta R a u r i c a als Par
allelen u n d Datierungshilfen an. D i e bereits e r w ä h n t e 
ligula (Abb. 2: vgl . A n m . 6) aus dem mit t leren Dr i t t e l 
des 3. Jahrhunderts n .Chr . sowie eine ligula aus In
sula 6 (Abb . 3), die schon einen Volutenansatz a m 
Ü b e r g a n g z u m Stiel aufweist u n d deren St iel i n e inem 
Pferdehuf endet. Sie fand sich zusammen mi t e inem 
cochlear, m i t dem sie m ö g l i c h e r w e i s e e in Besteck ge
bildet hat, i n e inem Fundkomplex mi t K e r a m i k aus 
dem Ende des 2. und der 1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts 
n . C h r . 1 0 . D a s M a t e r i a l unserer ligula (Silber), das vo r 
a l lem bei s p ä t r ö m i s c h e n Löffeln häuf ig w i rd , sowie 
die Inschriften - sofern w i r sie als authentisch be
trachten wol len - verweisen den Löffel eher i n die 
zweite Hä l f t e des 3. Jahrhunderts, aufgrund des Feh
lens der Vo lu t e w i r d m a n w o h l k a u m i n das 4. Jahr
hundert a u f r ü c k e n d ü r f e n 1 1 . 

3 E. Riha, W. B. Stern, Die römischen Löffel aus Augst und Kai
seraugst, Forschungen in Augst 5 (Augst 1982) 20. - M. Martin, 
Esslöffel. In: H. Cahn, A. Kaufmann-Heinimann (Hrsg.), Der 
spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst. Basler Beiträge zur 
Ur- und Frühgeschichte 9 (Derendingen 1984) 93. Die Unter
scheidung in cochlear und ligula wird in Augst zur Hauptsache 
aufgrund des Stielabschlusses sowie aufgrund des höheren Ge
wichtes der ligula und der Laffengrösse getroffen. Dazu Riha/ 
Stern 1982 10 und 20. Zur Frage der Unterscheidung von ligula 
und cochlear sei auch auf F. Gelsdorf verwiesen, der eine 
Unterscheidung beider Typen aufgrund literarischer Quellen 
nur im 1. Jahrhundert n.Chr. für gegeben hält: F. Gelsdorf, 
«Wie nannten die Römer ihre Löffel?». Das Rheinische Lan
desmuseum Bonn 3. Berichte aus der Tätigkeit des Museums 
(Bonn 1987) 33-36. 

4 Freundlicher Hinweis S. Martin-Kilcher. 
5 Riha/Stern (wie Anm. 3) 22. 
6 Römermuseum Augst, Inv. 1964.10972, FK V04722, Region 

20, Kastellbereich. Riha/Stern (wie Anm. 3) 72 und Taf. 29,269. 
7 Riha/Stern (wie Anm. 3) 18; bei mittelkaiserzeitlichen Löffeln 

mit abgesenkter Laffe. 
8 N . Walke, Das römische Donaukastell von Straubing-Sorvio-

durum. Limesforschungen 3 (Berlin 1965) Taf. 110,2. - A. Bütt
ner, Figürlich verzierte Bronzen vom Kastell Zugmantel. Saal
burg Jahrbuch 20, 1962, Taf. 3,17.18. - U . Fischer, Grabungen 
im römischen Steinkastell Heddernheim 1957-1959. Schriften 
des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte 2 
(Frankfurt 1973) Abb. 21,10: ein Ligulagriff aus Periode IIb, die 
etwa die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts n.Chr. umfasst, dazu 
ebd. 24. - Ligulae mit hufförmigem Stielabschluss sind auch 
aus Pompeji bekannt. 

9 H. Lieb schloss diese Deutung im Gespräch nicht aus, doch 
erschien sie ihm wenig sinnvoll. Es ist bisher offenbar auch 
kein ähnliches Stück bekannt geworden. Da jedoch schon 
K. Stehlin auf seiner Fundzeichnung des Löffels in seinen Ak
ten das DD eingezeichnet hat, scheint es authentisch zu sein. Es 
ist allerdings zu bemerken, dass K. Stehlin nur das DD in der 
Laffe eingezeichnet hat. Akten Stehlin (wie Anm. 2) 4c, S. 298. 

10 Römermuseum Augst, Inv. 1980.2554, FK B05862, aus Insula 
6, Kastelen. Riha/Stern (wie Anm. 3) 20 sowie 21 Abb. 9,1. 

11 Von den wenigen spätrömischen Löffeln (mit Ausnahme des 
Silberschatzes) bei Riha/Stern sind drei Exemplare aus Silber: 
Riha/Stern (wie Anm. 3) 22. - Zu Inschriften auf Löffeln siehe 
Martin (wie Anm. 3) 67. Inschriften auf Löffeln kommen ver
einzelt im 3., vor allem aber im 4. Jahrhundert n.Chr. vor. 



A b b . 2 Kaiseraugst, Kastel lbereich. Bronze l igula 
(vgl. Z w i s c h e n s t ü c k und profi l ierten Stiel 
mi t A b b . 1). M . 1:2. 

A b b . 3 Äugst , Insula 6 (Kastelen). Bronze l igula mi t 
h u f f ö r m i g e m Stielabschluss. M . 1:2. 

A b b . 4 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 2. Seitenteil A b b . 5 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 2. Einlage-
eines Tintenfasses mi t Mi l le f io r ie in lagen . schema des Mi l l e f io r imosa iks . D i e Pfeile 
M . 1:1. auf der Ze ichnung zeigen die Bronzestege 

zwischen den Mosaike in lagen an. M . 2:1. 

S c h r e i b z u b e h ö r 

(Abb. 4 und 5) Seitenwand eines Tintenfasses. Bronze mit Mo
saikglaseinlagen. Gegossen, eingelegt. Flache, rechteckige Bronze
platte mit vier quadratischen Mittelfeldern und je drei seitlich 
angelegten, schmalen Streifen. In den Streifen ist von aussen nach 
innen folgende Glaseinlage eingebracht: hellblaues, opakes Glas 
mit einem Streifen vierblättriger, weiss-opaker Blümchen; grün
liches, schwach durchsichtiges Glas mit einem Streifen schwarzer 
Quadrate mit weiss-opakem Zentrum in den beiden folgenden 
Streifen. Die Mittelfelder waren ursprünglich schachbrettartig 
ausgelegt. Im linken, unteren Quadrat haben sich Felder aus hell
blauem, opaken Glas im Wechsel mit rot-opak eingerahmten Fel
dern erhalten, deren hellblau-opakes Inneres wiederum schach
brettartig mit weiss-opaken Feldern unterteilt ist. In den drei 
übrigen Feldern lassen sich nur einige hellblau-opake Glasreste 
erkennen, der Rest ist ausgefallen. Das rechte, untere Feld zeigt 
am unteren Rand eine Durchlochung, eine sich allfällig darin 
befindende Befestigung müsste im Millefioriglasfeld integriert ge
wesen sein. Auf der flachen Unterseite fallen die Kanten nach 
aussen hin schräg ab. Länge 5,7 cm, Breite 3,4 cm, Dicke 0,2 cm, 
Gewicht 19,28 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0865, 
S. 111). 

• rot 
• weiss? 
1 blau 

A b b . 6 Äugst , S ü d v o r s t a d t . Seitenwand eines k le i 
neren T i n t e n f ä s s c h e n s u n d Einlageschema. 
M . 1:1 bzw. 2:1. 

D i e Seitenwand 2 des T i n t e n f ä s s c h e n s , die nur eine 
Parallele i m Augster Fundbestand besitzt (Abb. 6 ) 1 2 , 
stellt eine kleine Besonderheit dar. Sie gehör t z u ei
nem mi t Mosa ike in lagen p r ä c h t i g verzierten T in ten 
fasstyp, der sechs Seiten aufweist u n d mi t e inem run-

12 Römermuseum Äugst, Inv. 1975.12274, Fundkomplex A00091, 
aus den Grabungen am Lärmschutzwall der Autobahn N2. Er
halten ist ebenfalls eine Seitenwand eines allerdings kleineren 
Tintenfässchens. Die Verzierung entspricht dem Exemplar aus 
der Sammlung Frey, das Mosaik ist leider sehr schlecht erhal
ten. Es handelt sich um einen Streufund. 



den, ebenfalls mi t M o s a i k eingelegten D e c k e l i n 
sechseckigem R a h m e n geschlossen ist. D r e i Ecken 
des T i n t e n f ä s s c h e n s s ind mi t k le inen F ü s s e n besetzt, 
an drei Ecken des Deckelrahmens und i n der M i t t e 
des Deckels befinden sich Ö s e n , an denen das Gefäss 
au fgehäng t werden konnte. D i e Seitenteile der selte
nen B e h ä l t e r weisen zwei Grundmus te r auf: entweder 
e in Mi t t e l f e ld aus v ier Quadraten mi t drei Streifen 
oben u n d unten oder ein Mi t t e l f e ld aus dre i senkrecht 
angeordneten Streifen und zwei mi t Bogenfeldern ge
s c h m ü c k t e n Randzonen oben u n d un ten 1 3 . 

T i n t e n f ä s s c h e n dieser A r t s tammen aus den öst
l i chen Reichsgebieten (vgl. A n m . 13), k o m m e n aber 
auch i n G a l l i e n u n d a m R h e i n v o r 1 4 . E i n besonders 
s c h ö n e s , vo l l s t änd iges Exempla r wurde i n K ö l n ge
funden, es w i r d i n das f rühe 3. Jahrhundert n .Chr . 
datiert (Abb. 7 ) 1 5 . D i e Technik des Emai l l ie rens er
langte i n den westlichen P r o v i n z e n vor a l lem i m 
Laufe des 2. Jahrhunderts n .Chr . neue Beliebtheit , 
was sich auch an den zahlreichen, emailverzier ten F i 
beln dieser Ze i t ablesen lässt , die sich besonders h ä u 
fig am R h e i n , i n Nordf rankre ich u n d dem angrenzen
den Belgien f inden lassen. A u c h i n Augst gibt es meh
rere F ibe ln , die mi t Schachbrettmosaik verziert s ind, 
darunter drei F i b e l n , die diesselbe Mosaikscheibe mi t 
blau-weissem Schachbrettfeld i n rotem R a h m e n ver
wenden 1 6 . Daneben s c h m ü c k t e m a n auch Siegelkap
seln, P y x i d e n u n d verschiedene andere Objekte mi t 
Mosa ike in lagen . D i e Mus te r s ind eindeutig aus 
Scheibchen, die v o n eigens gefertigten M o s a i k s t ä b e n 
abgeschnitten wurden, zusammengesetzt. 

A b b . 7 G a n z erhaltenes T i n t e n f ä s s c h e n mi t M i l l e -
f iorieinlagen aus K ö l n . M . 1:1. 

Instrumente aus der Werkstatt des Agathangelus(?) 

3 (Abb. 8) Doppelschäftung. Bronze. Geschmiedet. Flaches bandar
tiges Bronzestück, an beiden Enden zur Hülse gefaltet, wobei eine 
Hülse nach vorn, die andere nach hinten gerichtet ist. Hülsen 
leicht beschädigt. Erhaltene Länge 12,2 cm, Schaftbreite 0,5 cm, 
Gewicht 3,9 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0883, 
S. 115). 

4 (Abb. 9) Doppelspatel. Bronze. Geschmiedet. Sehr sorgfältig gear
beitetes Stück mit flachen Spatelflächen und verdicktem, gefalte
tem Griffteil, der mit schrägen, gravierten Linien verziert ist. 
Eine Spatelfläche mit geradem, die andere mit schrägem Ab-
schluss. Grösste Länge 11,7 cm, Gewicht 12 g (Fünfschilling 1993 
[wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0884, S. 115). 

A b b . 8 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 3. D o p p e l 
schä f tung aus Bronze . M . 1:2. 

13 I. Sellye, Les Bronzes emaillées de la Pannonie romaine. Dis-
sertationes pannonicae Ser. 2, Fase. 8 (Budapest 1936) Taf. 
16,6b,7 sowie 8,9. Die Nummern 6 und 7 stammen aus Carnun-
tum, 8 kommt aus Surduk, Kroatien und 9 aus unbekannten 
Zusammenhängen. 

14 F. Henry, Emailleurs d'occident, Préhistoire 2, Fase. 1 (Paris 
1933) 139f. - Im Musée des Antiquités Nationales in Saint-
Germain-en-Laye befindet sich ein vergleichbares Tintenfass 
aus Pas-de-Calais in der Ausstellung. Inv. 10918, unpubliziert. 

15 P. La Baume, Römisches Kunstgewerbe zwischen Christi Ge
burt und 400 (Braunschweig 1964) Taf. 16 sowie H. G. Horn 
(Hrsg.), Die Römer in Nordrhein-Westfalen (Stuttgart 1987) 
Taf. 19. 

16 E. Riha, Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. 
Forschungen in Augst 3 (Augst 1979) Taf. 13,308; Taf. 
62,1623.1625. - Die Fibel 308 hat Parallelen im Rheinland und 
wird allgemein in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts n.Chr. 
datiert. Ebd. 87f, Typ 3.16. Die Millefiorifibeln 1623 und 1625 
(Typ 7.14) kommen im ganzen Reichsgebiet vor und datieren 
in die zweite Hälfte des 2. und ins 3. Jahrhundert. 



A b b . 9 

I 

Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 4. Doppelspa
tel aus Bronze . M . 1:2. 

A b b . 10 Augst, Insula 31. Pinzette mi t gezackten 
G r e i f r ä n d e r n mi t Stempel des Agathange
lus. M . 1:2, Stempel: M . 2:1. 

A b b . 11 Vindon i s sa . D o p p e l s c h ä f t u n g mi t Stempel 
des Agathangelus. M . 1:2 

D i e D o p p e l s c h ä f t u n g 3 sowie der Doppelspate l 4 ge
h ö r e n zu einer Gruppe v o n G e r ä t s c h a f t e n , die i m 
weitesten Sinne z u m Repertoire der Werkstatt des 
Agathangelus gezäh l t werden k ö n n e n . Agathangelus 
ist einer der wenigen Handwerker oder Firmenbesi t 
zer, der seine Erzeugnisse oder Verkaufsprodukte ge
stempelt hat, wobei w i r allerdings nicht wissen, ob er 
alle seine Produkte oder nur einen T e i l davon signiert 
hat. Instrumente aus seiner P r o d u k t i o n s ind i n Ita
l ien , Frankre ich , Westdeutschland u n d der Schweiz 
bekannt 1 7 . Das Spektrum der Werkstatt umfasst P i n 
zetten mi t gezackten G r e i f r ä n d e r n (Abb. 10) 1 8 , die 
D o p p e l s c h ä f t u n g e n (Abb. 11, 12) 1 9 sowie die Instru
mente mi t brei tem Spatelteil auf der einen u n d unter
schiedlicher Ausb i ldung auf der anderen Seite 
(Abb. 13, 15, 16) 2 0 . D i e letztgenannten Instrumente, 
die E . K ü n z l als M o d e l l i e r g e r ä t e interpretiert, b i lden 
das dem Spatelteil g e g e n ü b e r l i e g e n d e Ende häuf ig 
ganz ä h n l i c h aus wie die D o p p e l s c h ä f t u n g e n 2 1 . Diese 
Model l ierwerkzeuge k ö n n e n nach E . K ü n z l sowohl 
v o m Bi ldhauer z u m Mode l l i e r en v o n G i p s als auch 
v o m Bronzegiesser z u m Mode l l i e r en v o n Wachs oder 
Vorschne iden v o n Buchstaben für Inschriften ver
wendet worden se in 2 2 . D i e Model l ierwerkzeuge, die 

A b b . 12 V indon i s sa . De ta i l des Agathangelus-Stem
pels auf der D o p p e l s c h ä f t u n g . M . 2:1. 

17 Zur Deutung und Einordnung der Instrumente aus der Produk
tion des Agathangelus vergleiche E. Künzl, Einige Bemerkun
gen zu den Herstellern der römischen medizinischen Geräte. 
In: Bronzes romaines figurés et appliqués et leurs problèmes 
techniques. Actes du 7e colloque international sur les bronzes 
antiques (Székesfehervâr 1984) 59-65. 

18 E. Riha, Römisches Toilettgerät und medizinische Instrumente 
aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 6 (Augst 
1986) Taf. 12,92. - Die Pinzetten mit gezackten Greifrändern 
gelten als medizinische Pinzetten. Römermuseum Augst, Inv. 
1962.10306, FK X01981, Insula 31 mit Keramik des späten 
2. und der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts, ebd. 36. 

19 Doppelschäftung mit Agathangelus-Stempel aus Vindonissa: 
M . Hartmann, H. Weber, Die Römer im Aargau. (Aarau 1985) 
106. Für Hinweise zu den Objekten aus Vindonissa danke ich 
C. Holliger. 

20 E. Künzl, Medizinische Instrumente aus Trier und Umgebung. 
Trierer Zeitschrift 47, 1984, 153-237, Taf. 30. 

21 Ein Instrument mit Spatelteil und gefaltetem Ende nach Art 
der Doppelschäftungen wird in Vindonissa unter der Inv. 
1942.26 (vgl. Abb. 13) aufbewahrt. Möglicherweise ist auch die 
Augster Inv. 1966.14586, FK X06598 (vgl. Abb. 14,6) aus den 
Grabungen an der Autobahn vergleichbar, allerdings scheint 
der Spatelteil schmäler zu sein. Das Objekt ist jedoch stark 
fragmentiert. Vergleiche auch: D. Zienkiewicz, Excavations in 
the Scamnum Tribunorum at Caerleon: The Legionary Mu
seum Site 1983-1985. Britannia 24 (London 1993) 27ff. beson
ders 110 Fig. 39,25 und 112; ohne genaue Datierung. 

22 Ob es mit den römischen Instrumenten wirklich möglich war, 
derart zu schneiden, wie es ein Experiment E. Künzls im Foto 
zeigt, ist fraglich. Das für das Experiment modern nachge
schöpfte Werkzeug scheint mir eine viel kräftigere Struktur 
aufzuweisen. Das gefaltete Ende der Modellierspatel besteht 
aus sehr dünnem Blech und kann nur zum allfälligen Bearbei
ten sehr weichen Materials gedient haben. Zum Experiment: 
Künzl (wie Anm. 20) Taf. 31 oben. Es ist in diesem Zusammen
hang interessant, dass in der Insula 8, ebenfalls im Bereich der 
Kiesgrube, Dekorationselemente von Wand- und Deckenstuck 
zum Vorschein gekommen sind: Römermuseum Augst, Inv. 
1919.438; 1920.158-160, Akten Stehlin (wie Anm. 2) 4c, S. 202 
bzw. S. 177. Zum Modellieren von Stuck hätte der Doppelspa
tel eingesetzt werden können. 



z u e inem sogenannten T ö p f e r b e s t e c k v o m Titelberg 
g e h ö r e n u n d ve rmut l i ch z u m Verz ie ren v o n Ter ra 
Belgica-Ware gedient haben, weisen andere F o r m e n 
auf 2 3 . In das zur H ü l s e gefaltete Ende der D o p p e l -
schä f tungen u n d m ö g l i c h e r w e i s e auch einiger M o d e l 
lierspateltypen k ö n n t e n organische Mate r i a l i en wie 
beispielsweise Haare eingesteckt worden sein. D i e 
D o p p e l s c h ä f t u n g e n wurden denn auch schon mehr
mals als Pinselhalter interpret iert 2 4 . Agathangelus 
scheint nicht der einzige Produzent oder Vert re iber 
dieser Werkzeuggruppe gewesen zu sein, wie der 
Stempel eines Agathorius auf einer D o p p e l s c h ä f t u n g 
aus Echternach zeigt 2 5 . E r w i r d jedoch eher Handwer
ker als Ä r z t e beliefert haben, denn auch die Pinzette 
mi t den gezackten G r e i f r ä n d e r n k ö n n t e durchaus i m 
n ich tmediz in i schen Bereich Verwendung gefunden 
haben. D a z u kommt , dass weder D o p p e l s c h ä f t u n g 
noch Doppelspate l jemals i n e inem der doch recht 
zahlre ich belegten Instrumentarien aus A r z t g r ä b e r n 
gefunden wurden. A u s Augusta R a u r i c a s ind v ier wei
tere D o p p e l s c h ä f t u n g e n bekannt sowie eine m ö g l i c h e 
Parallele z u m Model l ie rspate l 4 (Abb . 14,6; vergleiche 
A n m . 21), gut belegt s ind beide Instrumente i n V i n d o 
nissa (Abb. 11; 12; 13; 15; 16) 2 6 . D i e Dat ierungen der 
z u g e h ö r i g e n K e r a m i k k o m p l e x e verweisen die Instru
mente ins 1. Jahrhundert n .Chr . (vgl. A n m . 26). 

A b b . 13 Vindon i s sa . Doppelspatel . M . 1:2. 

23 H. Cüppers et al. (Red.), Die Römer an Mosel und Saar (Mainz 
19832) 213, Kat.-Nr. 160. Das Ensemble datiert ins 1. Jahrhun
dert n.Chr. 

24 Auch moderne Pinsel stecken noch in einer Blechhülse. Zur 
Interpretation als Pinselhalter: Ch. Simonett, Führer durch das 
Vindonissa-Museum (Brugg 1947) 70. 

25 J. Metzler, J. Zimmer, L. Bakker, Ausgrabungen in Echternach 
(Luxemburg 1981) 177 Abb. 140. 

26 Aus Augusta Raurica stammen: Römermuseum Äugst, Inv. 
1907.413 (Abb. 14,1); Inv. 1959.11943, FK V03372 aus Insula 
30 mit wenig Keramik um die Mitte des 1. Jahrhunderts n.Chr. 
(Abb. 14,2); Inv. 1965.2913, FK X04193 aus Insula 50 mit we
nig Keramik gegen die Mitte des 3. Jahrhunderts n.Chr. (Abb. 
14,3); Inv. 1983.18387, FK B05744 aus Insula 35 mit Keramik 

A b b . 14 Augst/Kaiseraugst . 1: ohne genauen F u n d 
ort; 2: Insula 30; 3: Insula 50; 4: Insula 35; 
5: Insula 35; 6: aus der S ü d v o r s t a d t . V e r 
gleichsbeispiele zur D o p p e l s c h ä f t u n g u n d 
z u m Doppelspatel (Abb. 8 u n d 9). M . 1:2. 

aus der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts n.Chr. mit wenigen späten 
Ausreissern (Abb. 14,4); Inv. 1983.30034, FK C00272 aus In
sula 35 mit Keramik aus der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts 
n.Chr (Abb. 14,5). Das vermutete Modellierinstrument ist Inv. 
1966.14586 (vgl. Anm. 21 und Abb. 14,6) mit Keramik aus der 
2. Hälfte des 1. Jahrhunderts und wenig Keramik aus dem spä
ten 2. und dem 3. Jahrhundert n.Chr. Für die Deutung als 
Modellierinstrument sprechen der runde Griffteil, der wie bei 
unserem Exemplar 4 schräg gerillt ist, sowie das eine, nicht 
gefaltete Ende. Aus Vindonissa kommen die Inv. 1942.26 (vgl. 
Anm. 21 und Abb. 13) und die Inv. 1127, deren Griffteil eben
falls schräg gerillt ist (vgl. Abb. 15). Beide Stücke aus Vindo
nissa weisen die charakteristische schräge Kante am Spatelteil 
auf, wie sie auch das Exemplar 4 aus der Privatsammlung zeigt. 



A b b . 15 Vindon i s sa . Fragmentierter Doppelspate l 
m i t geri l l tem Gr i f f t e i l u n d Stempel des 
Agathangelus. M . 1:2. 

A b b . 16 V indon i s sa . De t a i l des Agathangelus-Stem
pels auf dem fragmentierten Doppelspatel . 
M . 2:1. 

Messe r 

5 (Abb. 17) Rasiermesser mit Griff. Bein, Eisen. Der im Quer
schnitt dreieckige Beingriff, dessen Rücken durch zwei Perlstäbe 
betont wird, ist von einem kleinen Tier, wohl einen Löwen dar
stellend, bekrönt. Die Vorderfüsse des Löwen stehen auf einer 
durchbohrten Rolle, die Krallen sind deutlich hervorgehoben. 
Die Augen sind vertieft und mit eingeschnittenen Linien betont. 
Ein Absatz zum runden Hinterteil hin soll wohl den Übergang 
von Mähne zu Körper andeuten. Die Schnauze des Tieres ist 
abgebrochen. Auf der einen Seite des Griffes ist in den Ecken zum 
Rücken hin je ein Kreisaugenmotiv angebracht. Im unteren Teil 
des Griffes stellt ein fein profilierter Bronzeniet die Verbindung 
zur Klinge her. Den Abschluss des Griffes bildet eine stark korro
dierte Bronzemanschette. Die Eisenklinge ist zum grössten Teil 
abgebrochen, ihr Rücken ist deutlich abgesetzt. Gesamtlänge 7 
cm, Grifflänge 5 cm, Gewicht 6,8 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 
2] Kat.-Nr. 0912, S. 119). 

6 (Abb. 18) Rasiermesser mit Griff. Bein, Eisen, Bronze. Der im 
Querschnitt langdreieckige Beingriff ist am Rücken mit zwei ge
perlten Längsstreifen versehen. Das Ende des Griffes war ur
sprünglich mit einem Tier verziert, von dem sich nur noch die 
Vorderfüsschen, die auf einer durchbohrten Rolle stehen, erhal
ten haben. Die Eisenklinge ist in den Beingriff eingesteckt, am 
Übergang befindet sich eine ziemlich korrodierte Bronzeman
schette, darüber ein ebenfalls korrodierter Bronzeniet an beiden 
Griffseiten. Das Messer hat einen stark profilierten, abgesetzten 
Rücken. Die Klinge ist nur zu einem kleinen Teil erhalten. Erhal
tene Länge 5,6 cm, Grifflänge 3,5 cm, Griffbreite 1,3 cm, Gewicht 
7 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0913, S. 119). 

D i e beiden Messer 5 u n d 6 stellen w o h l e in P ä r c h e n 
dar. D i e geringe G r ö s s e und die q u a l i t ä t v o l l e Aus füh 
rung des Griffes lassen eine Verwendung als Rasier
messer vermuten, wobei allerdings unklar ist, weshalb 
zwei Rasiermesser v o n n ö t e n sind. D i e Verz ie rung der 
Gr i f fe mi t einer b e k r ö n e n d e n Tierf igur ist eher bei 
Rasierklappmessern anzutreffen. Weisen diese Gr i f f 
lappen aus B e i n auf, so s c h ü t z t e häuf ig eine Bronze
manschette die etwas empfindl ichen Gri f f lappenen

den. B e i unserem Messerpaar s ind die K l i n g e n zwar 
nach A r t einer Griffangel i n den Beingr i f f e ingefügt , 
die Enden des Beingriffes aber werden wie bei den 
Klappmessern durch eine Manschet te geschü tz t . A l s 
z u s ä t z l i c h e Befestigung der K l i n g e dient e in grosser 
Bronzeniet . In Äugs t wurde i n der Insula 23 ein v o n 
der K o n s t r u k t i o n her ä h n l i c h e s Messerchen mi t e i
nem Elfenbeingriff mi t huf fÖrmigem Abschluss ge
funden, ebenfalls v o n geringer G r ö s s e u n d ohne 
Klappmechan i smus (Abb. 19) 2 7 . D i e kle inen stil isier
ten L ö w e n , die den oberen Griffabschluss der beiden 
Messer b i lden , er innern stark an die L ö w e n f i b e l n des 
1. Jahrhunderts n .Chr . (Abb. 20) 2 8 . V o n diesen F i b e l n 
s ind offenbar auch die L ö w e n beeinflusst, die massive 
bronzene R e i b s t ä b e b e k r ö n e n , v o n denen m a n an
n immt , dass sie z u m Zerreiben v o n Mate r i a l i en für 
kosmetische Zwecke verwendet worden s ind. Solche 
R e i b s t ä b e s ind aus Äugs t u n d Ni jmegen bekannt 2 9 , 
sie g e h ö r e n ebenfalls ins 1. Jahrhundert n .Chr . 
(Abb . 21). 

A b b . 17 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 5. Messer mi t 
Löwenf igu r . M . 1:2. 

A b b . 18 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 6. Messer mi t 
Löwenf igu r . M . 1:2. 

27 Römermuseum Äugst, Inv. 1950.105 mit Keramik aus dem 
2. Viertel des 1. Jahrhunderts bis um die Mitte des 1. Jahrhun
derts n.Chr. Bei E. Riha (Riha [wie Anm. 18] 28ff.) ist dieses 
Messerchen nicht aufgeführt, sie scheint es also nicht als Ra
siermesser eingestuft zu haben. Die geringe Grösse sowohl die
ses Messers wie auch der Messer 5 und 6 lassen jedoch darauf 
schliessen, dass sie nur für kosmetische Zwecke gebraucht wor
den sind. In der Küche jedenfalls wären sie völlig fehl am Platz 
und auch im textilen Handwerk kann man sich die aufwendig 
gestalteten Geräte kaum vorstellen. 

28 Riha (wie Anm. 16) Taf. 21,549 sowie M . Feugère, Les Fibules 
en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du V e siècle après 
J.-C. Revue Archéologique de Narbonnaise, Supplément 12 
(Paris 1985) Taf. 102. 

29 Riha (wie Anm. 18) 40 Kat.-Nr. 117 und Taf. 14,117. Die dazu
gehörige Keramik datiert in die Mitte des 1. Jahrhunderts 
n.Chr. - A. N . Zadocks-Josephus Jitta, A. M . Gerhartl-Witte
veen, Descriptions of the Collections in the Rijksmuseum 
G. M . Kam at Nijmegen 7. The Figurai Bronzes. Supplement 
(Nijmegen 1983) 19 Kat.-Nr. 228. 



A b b . 19 Äugs t , Insula 23. Messerchen mi t Elfen
beingriff m i t huf fÖrmigem Abschluss u n d 
vergleichbarer Kons t ruk t i on . Z u m K o n 
struktionsschema: schwarz = Eisen, gestri
chelt = Bronze . M . 1:2. 

A b b . 20 St-Bertrand-de-Comminges, F . Z u m Ver 
gleich (Abb . 17 u n d 18): Löwenf ibe l aus 
Bronze . M . 1:1. 

A b b . 21 Äugs t , Insula 28. Z u m Vergle ich (Abb. 17 
u n d 18): Reibstab aus Bronze mi t L ö w e . 
M . 1:2. 

Schmuck 

7 (Abb. 22) Armring mit Zierscheibe. Bronze. Wohl gegossen. Der 
massive, im Querschnitt runde Ring mit ausserordentlich gros
sem Durchmesser zeigt an der Vorderseite eine flache, runde 
Scheibe, die ursprünglich eine Auflage getragen hat. Zu beiden 
Seiten der Scheibe ist der Reif leicht verbreitert, Gravurlinien 
schmücken die Stelle. Bis auf die Auflage der Zierscheibe voll
ständig. Gesamtdurchmesser 8,7-9,4 cm, Reifdurchmesser 0,6-
0,7 cm, Zierscheibendurchmesser 3 cm, Gewicht 85,5 g (Fünf
schilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0915, S. 120). - Fundort: 
Kastelen, Kiesgrube «bei den am 25. August vermessenen 
Mauern». Insula 7. (Grabung 1925.51). Akten Stehlin (wie Anm. 
2) 4c, S. 274. 

8 (Abb. 23) Armring. Bronze. Wohl gegossen. Der massive Ring ist 
in der Mitte im Querschnitt rund, gegen die Enden hin im Quer
schnitt D-förmig. Ein Ende ist oval, flach gehämmert und durch
bohrt, eine Öse bildend. Das andere Ende zeigt einen Einschnitt, 
der das Einhängen in die Öse ermöglicht. Vollständig. Gesamt
durchmesser 6-6,9 cm, Dicke 0,5-0,7 cm, Gewicht 19 g (Fünf
schilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0929, S. 121). 

D i e beiden A r m r i n g e 7 u n d 8 aus massiver Bronze 
s ind bisher unter dem aus Äugs t u n d Kaiseraugst vor
gestellten A r m s c h m u c k nicht belegt 3 0 . Interessant 
s ind beide Ringe ihrer Dat ie rung wegen, die aufgrund 
v o n Paral le len aus Deutsch land (Abb . 24) 3 1 u n d aus 
Grossbr i tannien (Abb. 25 ) 3 2 ins s p ä t e r e 3. oder eher 
4. Jahrhundert n .Chr . g e h ö r e n . V o r a l lem A r m r i n g 8 
ist e in a u s s e r g e w ö h n l i c h e s Exemplar , welches Paral le
len h a u p t s ä c h l i c h i n Grossbr i tannien f indet 3 3 . D e r 
Verschluss erinnert zwar entfernt an die H a k e n - u n d 
Ö s e n v e r s c h l ü s s e als germanisch geltender Drah t a rm-

30 Zum römischen Armschmuck siehe E. Riha, Der römische 
Schmuck aus Äugst und Kaiseraugst. Forschungen in Äugst 10 
(Äugst 1990) 52ff. 

31 H. Bernhard, Der spätrömische Depotfund von Lingenfeld, 
Kreis Germersheim, und archäologische Zeugnisse der Ala-
manneneinfälle zur Magnentiuszeit in der Pfalz. Mitteilungen 
des Historischen Vereins der Pfalz 79 (Speyer 1981) 6 und Taf. 
2,2. Der Depotfund wurde 1945 am Rand einer Sandgrube am 
Ufer eines Flusses gemacht. Es handelt sich bei dem reichen 
Ensemble um einen Verwahrfund, der auch eine ausreichende 
Münzreihe lieferte. Er war möglicherweise in einem Kasten 
deponiert und scheint um 350 n.Chr. verborgen worden zu 
sein. 

32 N. Crummy, The Roman Small Finds from Excavations in 
Colchester 1971-9. Colchester Archaeological Report 2 (Col
chester 1983) 38 und Abb. 42,1651. Der Armring stammt aus 
einem Grab des 3. oder 4. Jahrhunderts n.Chr. 

33 Crummy (wie Anm. 32) 45 Kat.-Nr. 1730 und 46 Abb. 47,1730, 
ein reich verziertes Exemplar aus der Zeit um 320-450 n.Chr. 
Ein weiterer, ebenfalls verzierter Armring stammt auch aus 
einem Grab des 3. und 4. Jahrhunderts n.Chr.: Crummy (wie 
Anm. 32) 45 Kat.-Nr. 1732 und 46 Abb. 47,1732. - Vier weitere 
verzierte und unverzierte Armringe desselben Typs kamen in 
Southshields zum Vorschein: L. Allason-Jones, R. Miket, The 
Catalogue of Small Finds from Southshields Roman Fort. The 
Society of Antiquaries of Newcastle upon Tyne, Monograph 
series 2 (Newcastle upon Tyne 1984) 127 Kat.-Nr. 223.224 und 
129 Kat.-Nr. 225.226. - Ein einziger vergleichbarer Armring 
stammt aus dem Rheinland, aus dem Gräberfeld Gondorf I in 
der Nähe von Koblenz; er ist allerdings flacher, bandförmiger 
als die Beispiele aus England und als der hier vorgestellte Arm
ring 8 und mit Punzmustern verziert. Die genaue Lokalisierung 
innerhalb des Gräberfeldes ist unklar; es handelt sich um einen 
Altfund. Der als Parallele angeführte Armreif aus Krefeld-Gel
lep Grab 713 zeigt eine ähnliche Verzierung; die Enden sind 
aber abgebrochen, so dass der Verschluss auch ein anderer ge
wesen sein könnte: M. Schulze-Dörrlamm, Die spätrömischen 
und frühmittelalterlichen Gräberfelder von Gondorf, Gem. 
Kobern-Gondorf, Kr. Mayen-Koblenz. Germanische Denkmä
ler der Völkerwanderungszeit B, Die Fränkischen Altertümer 
des Rheinlandes 14 (Stuttgart 1990) 79 und Taf. 17,27. 



A b b . 22 Augst, Insula 7 (Kastelen), K a t . - N r . 7. M a s 
siver A r m r i n g aus Bronze mi t heute verlo
rener Zierscheibe. M . 1:2. 

A b b . 23 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 8. Mass ive r 
A r m r i n g aus Bronze . M . 1:2. 

A b b . 24 Lingenfeld , K r . Germershe im, D . S p ä t r ö 
mischer Depotfund. Parallele z u m A r m r i n g 
7 (Abb . 22). M . 1:2. 

A b b . 25 Colchester, G B . Grabfund . Parallele z u m 
A r m r i n g 8 (Abb. 23). M . 1:2. 

r inge 3 4 , ist aber weniger h a k e n f ö r m i g ausgep räg t u n d 
besitzt eine runde Öse , ausserdem besteht der A r m 
r ing nicht aus Draht , sondern aus massiver Bronze . 
D i e A r m r i n g e s ind innerhalb des 3. u n d 4. Jahrhun
derts nicht genauer einzugrenzen, sie k ö n n t e n deshalb 
noch w ä h r e n d der Benutzungszeit der Befestigung auf 
Kaste len verloren worden se in 3 5 . 

9 (Abb. 26) Armband mit rautenförmig verbreiterten Enden und 
Doppelhakenverschluss, Riha Typ 3.14. Bronzeblech. Die ver
breiterten Enden sind mit Punzmustern verziert, es sind Kreisau
gen, Punkte und s-förmige Motive. Ein Verschlusshaken erhalten, 
der andere abgebrochen. Verbogen, etwas beschädigt. Rekon
struierte erhaltene Länge 15,6 cm, Breite 0,4-1,2 cm, Dicke 0,1 
cm, Gewicht 7,5 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 
0920, S. 120). - Fundort: Kastelen, Kiesgrube, «bei der Mauer mit 
den Strebepfeilern und dem Zimmer mit den bemalten Wänden 
am Ostabhang». Insula 8. (Grabung 1918.51). Funddatum: 
3.4.1918. Akten Stehlin (wie Anm. 2) 4a, S. 155 und 142. 

Dieses A r m b a n d hat eine w o h l werkstattgleiche Par
allele aus der v o n Kaste len u n g e f ä h r 500 m entfernten 
Insula 30. Le ide r konnte das A r m b a n d nicht genau 
datiert werden (Abb . 27) 3 6 , j edoch weist seine reich 
g e s c h m ü c k t e Obe r f l ä che i n die N ä h e der bekannten 
stempelverzierten B l e c h a r m b ä n d e r s p ä t r ö m i s c h e r 
Zei t . Sollte es sich dabei u m Schmuck handeln, der i n 
Augusta R a u r i c a hergestellt worden ist, oder reisten 
die damaligen H ä n d l e r mi t Serien identischer 
S c h m u c k s t ü c k e , v o n denen dann ein Paar i n Augusta 
R a u r i c a verlorenging? Es ist i n diesem Zusammen
hang bemerkenswert, dass aus der P r iva t sammlung 
ein weiteres, hier nicht behandeltes S c h m u c k s t ü c k 

A b b . 26 Augst, Insula 8 (Kastelen), K a t . - N r . 9. 
B lecharmband mi t Stempelmuster. M . 1:2. 

34 Riha (wie Anm. 30) 62f. Die einfachen Drahtarmringe mit Ha
ken- und Ösenverschluss gehören ebenfalls zu den typischen 
spätrömischen Armringen. Sie kommen gehäuft in den germa
nischen Provinzen vor, woraus verschiedentlich geschlossen 
wurde, dass es sich um germanisches Fundgut handelt. Die 
Ösen germanischer Hals- oder Armringe sind jedoch nicht 
rund, sondern deutlich gelängt. 

35 P. A. Schwarz, Die Nordmauer und die Überreste der Innenbe
bauung der spätrömischen Befestigung auf Kastelen in Augusta 
Rauricorum. Vorbericht über die Grabung 1991.51., JbAK 13, 
1992, 47ff. bes. 71 f. Die Befestigung wird vorläufig in die Zeit 
von ca. 270 bis ca. 330 n.Chr. datiert. Armband 7 wird wohl ins 
4. Jahrhundert gehören, Armband 8 tendiert auch eher zum 
späten 3. und 4. Jahrhundert n.Chr. 

36 Römermuseum Augst, Inv. 1961.7163, FK X00306 aus Insula 
30: Riha (wie Anm. 30) 57 und 143 sowie Taf. 18,537. 



stammt, eine F i b e l , die eine werkstattgleiche Parallele 
i m Augster Fundmate r ia l bes i tz t 3 7 u n d wie das A r m 
band viel le icht auf eine Werkstatt i m Stadtgebiet h in 
weisen k ö n n t e . 

ziert ist u n d eine heute verlorene Auflage getragen hat 
(Abb . 29) 4 1 . Das Portrai t findet die besten Entspre
chungen be i jenen auf den Re l i e fknöpfen des 1. Jahr
hunderts n .Chr . (vgl. 22, A b b . 50), die al lgemein als 
Zier te i le des H ä n g e s c h u r z e s des cingulums interpre
tiert werden 4 2 . A u c h bei den Re l i e fknöp fen s ind die 
Darstel lungen v o n e inem R a h m e n eingefasst, der je
doch glatt bleibt. D e r K o p f ist i m P r o f i l dargestellt, 
das G e f ä s s m o t i v mi t lituus allerdings ist bisher nicht 

A b b . 27 Äugst , Insula 30. Parallele z u m A r m r i n g 9 
(Abb. 26). M . 1:2. 

10 (Abb. 28) Scheibenfibel mit einer Symmetrieachse und Portrait. 
Riha Gruppe 7. Bronze, verzinnt. Gegossen und überarbeitet. 
Portrait eingesetzt, Material? Das nach rechts blickende Portrait 
wird von Perlbuckeln eingerahmt. Vor dem Kopf ist auf der 
rechten Seite ein kleiner Krater mit Volutenhenkeln sichtbar. 
Die darüber erscheinende Verzierung kann schlecht identifiziert 
werden, es könnte sich um einen lituus, einen Augurenstab han
deln38. Das Bild wird von zwei mit Punzstrichen verzierten Del
phinen mit kräftig eingerollter Schwanzflosse gerahmt, den 
unteren Abschluss bildet eine stilisierte Palmette. Die Binnen
zeichnung wird durch feine Punzstriche und Punzpunktlinien 
angegeben. Die Nadel fehlt, das Portrait ist stark korrodiert. 
Länge 3,5 cm, Breite 3,4 cm, Gewicht 6,3 g (Fünfschilling 1993 
[wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0998, S. 129). 

D i e F i b e l 10, die i n dieser Var ian te i n Augusta R a u 
r ica bisher nicht belegt ist, g e h ö r t zur grossen, vielge
staltigen G r u p p e der Backenscharnierf ibeln ( R i h a 
Gruppe 7) u n d dort z u den T y p e n der Scheibenfibeln, 
die häuf ig mi t E m a i l , organischen Auflagen oder 
durch andere Verzierungstechniken aufwendig ge
s c h m ü c k t s i n d 3 9 . Plastische Auflagen i n F o r m v o n 
P o r t r a i t k ö p f e n auf vergleichbaren F i b e l n haben sich 
i n Augusta R a u r i c a allerdings nicht erhalten, obwohl 
sie s icher l ich vorhanden waren 4 0 . U n t e r den F i b e l n 
aus Augusta R a u r i c a entspricht dem vorgestellten 
Exempla r a m ehesten eine geschlossene Lunu la f îbe l , 
die ebenfalls mi t Punzst r ichen u n d Punzpunk ten ver-

A b b . 29 Äugs t , Insula 24. M i t F i b e l 10 vergleichbare 
Scheibenfibel m i t verlorener Auflage 
(Abb . 28). M . 1:1. 

1 / 
A b b . 30 X a n t e n , D . M i t F i b e l 10 vergleichbare 

Scheibenfibel mi t Por t ra i t (Abb . 28). 
M . 1:1. 

belegt, doch tritt eine ä h n l i c h e K o m b i n a t i o n v o n li
tuus u n d Gefäs s als Reversdarstellung auf M ü n z e n 
auf, die w ä h r e n d des 1. Jahrhunderts n .Chr . geläufig 
wa ren 4 3 . Das Por t ra i t der F i b e l stellt eine N e u s c h ö p 
fung dar, die s ich sowohl an die S y m b o l i k auf M ü n z 
b i lde rn als auch an die Darstel lungen auf den Relief
k n ö p f e n anlehnt, wobei die M ü n z e n w o h l die eigent
l ichen V o r b i l d e r waren. E i n mi t F i b e l 10 gut z u ver
gleichendes Port ra i t i m Lorbeerkranz findet sich auf 
einer Scheibenfibel mi t Backenscharnier v o n D a l -

37 
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43 

A b b . 28 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 10. Scheiben
fibel mi t Portrai t . M . 1:1. 

Fünfschilling (wie Anm. 2) Taf. 130,0994 und Römermuseum 
Äugst, Inv. 1980.16076, FK B04090 aus der Region 17, Unter
stadt. 
Freundlicher Hinweis M . Peter. Vgl. auch Anm. 43. 
Riha (wie Anm. 16) 178f. 
Riha (wie Anm. 16) Taf. 59,1578-1583 Fibeln mit Auflagen 
Typ 7.7; vgl. aber auch Typ 3.14 mit Auflagen und Spiralkon
struktion, Taf. 13,303-305. 
Römermuseum Äugst, Inv. 1958.6283 aus Insula 24: Riha (wie 
Anm. 16) 183 und Taf. 58,1553. 
Zu den Reliefknöpfen mit Portraits vergleiche 22 sowie Abb. 
50 und Anm. 85-94. 
Für die Hinweise zu den Münzen danke ich M. Peter. Die 
Beifügung von lituus und Krater stellt eine sakrale Verbindung 
zum Portrait her, wobei genau diesselbe Kombination auf 
Münzen nicht vorkommt. Lituus und Gefäss (nicht Krater) er
scheinen nur als Reversdarstellung auf Münzen, die vom 
1. Jahrhundert v.Chr. bis ins 3. Jahrhundert n.Chr. gebraucht 
wurden. 



he im, bei der das Port ra i t i n e inem s t e r n f ö r m i g e n 
R a h m e n liegt, dessen Z a c k e n z w i s c h e n r ä u m e mi t 
E m a i l ausgefül l t s ind. D i e Aussenkontur begleiten 
8 Zacken oder R u n d e l 4 4 . D i e F i b e l ist leider undatiert, 
geht aber meines Erachtens nicht m i t den v o n 
M . Mackensen vorgestellten F i b e l n zusammen, die 
eine Spi ra lkons t rukt ion aufweisen und aus der 
2. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts n .Chr . s t ammen 4 5 . E ine 
m i t F i b e l 10 verwandte Gestal tung des Rahmens z u m 
allerdings differierenden Por t ra i t zeigt eine F i b e l aus 
X a n t e n , die ins 1. Jahrhundert n .Chr . datiert w i r d 
(Abb . 30) 4 6 . Das i n Frontalansicht gegebene Port ra i t 
m i t kurzem, den K o p f eng umschliessendem H a a r 
mi t Stirnfransen, grossen Augen u n d a u s g e p r ä g t e m 
M u n d u n d Nase w i r d v o n zwei De lph inen flankiert, 
die auf ihren Schnauzen eine Lunula balancieren. D e r 
F ibe l rahmen ist verzinnt , die Binnenze ichnung der 
De lph ine wurde mi t feinen Punzs t r ichen angegeben, 
den F ibe lkonturen folgen Punzpunk t l in i en . E i n e n 
ganz ä h n l i c h e n K o p f zeigt eine F i b e l aus Ai s l ingen 
(Abb . 31) 4 7 , deren geschlossene Lunula als R a h m e n 
wiederum zu der Lunula f ibe l aus Augst übe r l e i t e t 
(vgl. A n m . 41). D e r R a h m e n der Ais l inger F i b e l ist 
nur mi t P u n z p u n k t l i n i e n verziert , auch sie g e h ö r t ins 
1. Jahrhundert n .Chr . Feine Punzstr iche als B i n n e n 
zeichnung sowie die die K o n t u r e n begleitenden Punz 
punk t l in ien begegnen auch auf einer Doppeladler f ibe l 
aus Bern-Engehalbinsel , Reichenbachwald , die zu-

A b b . 31 Ais l ingen , D . M i t F i b e l 10 vergleichbare 
Scheibenfibel m i t Portrai t (Abb . 28). 
M . 1:1. 

A b b . 32 Bern , Engehalbinsel /Reichenbachwald. 
Doppeladlerf ibel , Verz ie rung der Ober f lä 
che vergleichbar mi t Scheibenfibel 10 
(Abb . 28). M . 1:1. 

sä tz l ich mi t heute verlorenen Auflagen g e s c h m ü c k t 
war (Abb . 32) 4 8 . Ä h n l i c h e Verzierungen zeigen die 
Scheibenfibeln mi t Punzornament u n d B e i n p l ä t t c h e n 
( R i h a T y p 7.7), die ebenfalls zur Hauptsache i m 
1. Jahrhundert getragen w u r d e n 4 9 . A l l e n Vergleichs
beispielen gemeinsam ist die V e r z i n n u n g der Ober f lä 
che (ausser be i der F i b e l aus D a l h e i m , die aber etwas 
aus dem R a h m e n fällt) sowie die Verwendung glei
cher Verzierungstechniken bei indiv iduel le r , formaler 
Gestaltung. D i e F i b e l mi t Por t ra i tmeda i l lon kann 
aufgrund stilistischer M e r k m a l e ins 1. Jahrhundert 
n .Chr . verwiesen werden. 

11 (Abb. 33) Fibel mit Schweinchen. Bein, Bronze. Das Tier steht 
auf einer Bronzeplatte, die an beiden Enden hochgebogen ist 
und so die Füsschen des Schweines festhält. Der Nadelhalter ist 
abgebrochen, von der Nadel nur ein kleines Stück erhalten. Das 
Schweinchen hat eingetiefte Augen, der Übergang vom Hals 
zum Körper ist durch eine Furche angedeutet. Kleine Öhrchen 
sind ausgearbeitet, die Rückenlinie ist gewellt. Die Wellung 
sollte wohl Wildschweinborsten oder ein bei römischen - heute 
kaum mehr bekannten - Hausschweinerassen deutlicher ausge
prägtes Haarkleid andeuten. Länge 2,4 cm, Gewicht 3 g (Fünf
schilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 0998, S. 131). 

D i e Schweinchenfibel 11 g e h ö r t z u e inem bisher we
nig bekannt gewordenen Fibe l typ , be i dem e in v o l l 
plastisch gestaltetes T i e r aus organischem M a t e r i a l 
auf einer bronzenen Standplatte mi t Backenscharnier 
angebracht ist. Oft w i r d s ich nur jeweils e in T e i l der 

44 M . Mackensen, Ein Fibelgrab von Regensburg-Grossprüfening. 
Zu den Scheibenfibeln mit bronzenen Pressblechmedaillons. 
Bayerische Vorgeschichtsblätter 38 (München 1973) 57ff; 71 
Taf. 6,5. M . Peter machte mich auf eine Fibel mit Portraitme
daillon aus Neftenbach aufmerksam, die ebenfalls eine Spiral
konstruktion aufweist. Das Portraitmedaillon ist vergoldet und 
mit zwei Bronzenieten auf der silbertauschierten Eisenunter
lage festgemacht. Die Silbertauschierung lässt sich mit der Ver
zierung eiserner Dosenortbänder aus dem 3. Jahrhundert 
n.Chr. vergleichen, wo auch das Motiv des laufenden Hundes 
vorkommt, das den Rand der Fibel aus Neftenbach schmückt. 
Die Fibel aus Neftenbach gehört nicht zur gleichen Gruppe wie 
10, sondern zu Riha Typ 3.14. Zur Fibel: J. Rychener, Der 
römerzeitliche Gutshof von Neftenbach ZH-Steinmöri. Ar
chäologie der Schweiz 13, 1990, 124ff. und 135 Abb. 21. Die 
Fibel ist im Text nicht weiter beschrieben. Zu den Dosenort-
bändern: S. Martin-Kilcher, Ein silbernes Schwertortband mit 
Niellodekor und weitere Militärfunde des 3. Jahrhunderts aus 
Augst. JbAK 5, 1985, 147ff. und besonders 158ff. sowie 163 
Abb. 11,3. 

45 Mackensen (wie Anm. 44) 57ff. Der bei M . Mackensen vorge
stellte Typ entspricht wohl eher dem Typ 3.14 bei E. Riha, der 
ebenfalls Spiralkonstruktion aufweist und in die 2. Hälfte des 2. 
und ins 3. Jahrhundert n.Chr. datiert wird. Riha (wie Anm. 16) 
86f. 

46 S. Leih, Bemerkenswerte Fibeln aus der CUT-West. Archäolo
gie im Rheinland 1988 (Köln 1989) 54f. und Taf. 2. Die Fibel 
stammt aus Suchschnitten, die der Klärung des Strassen- und 
Kanalsystems dienen sollten. Vergleiche auch eine Fibel aus 
Besançon, die ebenfalls einen Kopf in Frontansicht mit zwei 
flankierenden Delphinen zeigt. Sie soll aus dem Bachbett des 
Doubs stammen: L. Lerat, Catalogue des Collections Archéolo
giques de Besançon 2, Les Fibules Gallo-romaines. Annales 
Littéraires de l'Université de Besançon 3,1; 2. Serie, 1956 41 
und Taf. 18, 313. 

47 G. Ulbert, Die römischen Kastelle Aislingen und Burghöfe. 
Limesforschungen 1 (Berlin 1959) Taf. 16,14. 

48 E. Ettlinger, Die römischen Fibeln in der Schweiz. Handbuch 
der Schweiz zur Römer- und Merowingerzeit (Bern 1973) 115 
und Taf. 27,6. Die Fibel wurde 1927 gefunden und trägt die 
Inv. 29646 des Historischen Museums, Bern. Für Hinweise zur 
Fibel danke ich F. Müller. 

49 Riha (wie Anm. 16) 184 und Taf. 59,1566.1567 mit Punzstri
chen sowie Taf. 59,1563.1565 mit Punzpunktlinien. 



F i b e l erhalten haben, etwa die Standplatte oder das 
T ie r , was eine Z u s a m m e n f ü h r u n g der einzelnen Te i le 
schwierig mach t 5 0 . Vol lplas t ische F i b e l n s ind i n r ö m i 
scher Ze i t selten. D i e Tier f ibe ln s ind i n der Regel 
flach u n d lassen nur i n den U m r i s s e n die Gestalt des 
dargestellten Tieres erkennen, selten s ind einzelne 
Par t ien des Tieres i m Ha lb re l i e f gegeben 5 1 . V o l l p l a 
stisch dagegen s ind nur die k le inen L ö w e n f i b e l n des 
1. Jahrhunderts n .Chr . , die häuf ig g e g e n s t ä n d i g an
geordnete Tiere zeigen (vgl. A b b . 20) 5 2 . D i e Löwenf i 
be ln s ind i m Gegensatz zur Schweinchenfibel - aller
dings nicht aus unterschiedlichen Mate r i a l i en herge
stellt. D i e besten Paral lelen z u F i b e l 11 f inden sich i n 
Nordwestf rankreich. A u s der r ö m i s c h e n Siedlung 
b e i m heutigen Vendeu i l -Cap ly wurden zwe i E x e m 
plare bekannt, eine Platte mi t ver lorenem Aufsatz so
wie e in vo l l s t änd iges Exempla r mi t zwei g e g e n s t ä n d i 
gen, l iegenden L ö w e n aus B e i n (Abb. 34). D i e F igur 
ist i n ä h n l i c h e r Weise auf der Platte befestigt wie bei 
F i b e l 11, w i r d aber zusä tz l i ch i n der K ö r p e r m i t t e mi t 
e inem Bronzeband festgehalten. D i e A u g e n h ö h l e n 
s ind t ief eingearbeitet und haben w o h l wie bei unse
rem Schweinchen ehemals Einlagen getragen 5 3 . D i e 
Wiedergabe des Schweines bei g e w ö h n l i c h e n T ie r f i 
beln scheint vo r a l lem i n den ös t l i chen P r o v i n z e n ge
läufig gewesen zu sein, wie eine F u n d h ä u f u n g i n 
Ö s t e r r e i c h u n d U n g a r n nahelegt 5 4 . Das Schwein u n d 
vor a l lem der Eber spielt i m gesamten kel t isch gepräg
ten Kul tu rbe re i ch eine wichtige Rol le , es ist das «kel
tische K u l t t i e r s c h l e c h t h i n » 5 5 . D e r Eber kann unter 
anderen als heiliges Begleittier des M e r k u r auftreten, 
des i m g a l l o - r ö m i s c h e n Bere ich ebenso wie i n A u g u 
sta R a u r i c a a m häuf igs ten verehrten Go t t e s 5 6 . A u c h 
der Silberherkules aus der Schmidmat t hat einen k le i 
nen Eber neben sich, ein unbeholfen wirkendes, i m 
V e r h ä l t n i s z u Herkules z u kleines T i e r m i t auffallend 
welliger, Borsten andeutender R ü c k e n p a r t i e 5 7 . 

A b b . 33 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 11. Schwein
chenfibel aus K n o c h e n u n d Bronze . M . 1:1. 

A b b . 34 Vendeu i l -Cap ly , F . M i t K a t . - N r . 11 ver
gleichbare F i b e l (Abb . 33) mi t g e g e n s t ä n d i 
gen L ö w e n . M . 1:1. 

Gür te l t e i l e 

13 (Abb. 35) Geschlitzte Hülse einer Gürtelgarnitur. Bronzeblech. 
Die Hülse ist durch Astragale gegliedert, welche von zwei bis 
drei Rippen unterbrochen werden. Zwei der Astragale sind fa
cettiert. Der Abschluss nach oben und unten weist drei bzw. vier 
Rippen auf. Länge 7,2 cm, Durchmesser 0,8 cm, Gewicht 8,1 g 
(Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 1096, S. 142). 

14 (Abb. 35) Geschlitzte Hülse einer Gürtelgarnitur. Bronzeblech. 
Die Hülse ist durch Astragale gegliedert, welche von je zwei 
Rippen unterbrochen werden. Der Abschluss oben und unten ist 
vier- bzw. fünffach gerippt. Länge 9 cm, Durchmesser 1,1 cm, 
Gewicht 14g . - Fundort von 13 und 14 (gefunden 1929): Kies
grube Kastelen. Insula 7. (Grabung 1929.51). Akten Stehlin (wie 
Anm. 2) 4d, S. 403. (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 
1097, S. 142). 

15 (Abb. 35) Geschlitzte Hülse einer Gürtelgarnitur. Bronzeblech. 
Die Oberfläche ist durch feine Wulste und facettierte Astragale 
gegliedert. Ein Ende abgebrochen. Erhaltene Länge 5 cm, Durch
messer 0,6-0,7 cm, Gewicht 5,6 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 
2] Kat.-Nr. 1098, S. 142). 

16 (Abb. 36) Dreiteilige Gürtelschnalle. Bronzeblech, Bronze. Bügel 
gegossen und überarbeitet. Bügel langoval und flachrechteckig. 
Beschlag rechteckig mit zwei Nieten. Die Ränder der Beschlag
oberseite sind gezähnt, die Ränder der Rückseite gerade. Die 
Rückseite ist etwas kleiner als die Vorderseite, wobei die Lang
seite leicht abgerundet worden ist. Die Oberseite von Beschlag 
und Bügel ist mit reichem Tremolierstich verziert. Nahezu voll
ständig, etwas korrodiert, Dorn fehlt. Bügelbreite 5,8 cm, Be
schlagbreite 5,4 cm, Gewicht 38,8 g (Fünfschilling 1993 [wie 
Anm. 2] Kat.-Nr. 1099, S. 142). 

50 W. Krämer, Cambodunumforschungen 1953, 1. Die Ausgra
bungen von Holzhäusern zwischen der 1. und 2. Querstrasse. 
Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte 9 (Kallmünz 
1957) Taf. 23,20: Figur eines Hundes auf Standplatte aus Kno
chen, L. 2,4 cm, aus P I/III, ebd. 71. Periode III weist eine 
Schlussmünze von Titus (79-81 n.Chr.) auf, ebd. 34. Dieses 
Figürchen könnte ebenfalls auf eine Fibel montiert gewesen 
sein. Vergleiche auch das kleine Tierfigürchen aus Bein aus 
Grab 298 des römischen Friedhofes an der Jakobstrasse zu 
Köln, ein Frauengrab mit Kästchen, in dem sich ein Armband 
aus Gagatperlen zusammen mit dem Tierfigürchen befand. 
Das Tierfigürchen wird als Anhänger zum Armband interpre
tiert. Es scheint etwas beschädigt und korrodiert zu sein, mög
licherweise handelt es sich auch um ein Altstück in Zweitver
wendung. Auch hierbei könnte es sich meines Erachtens um 
einen Fibelaufsatz gehandelt haben: U . Friedhoff, Der römi
sche Friedhof an der Jakobstrasse zu Köln. Kölner Forschun
gen 3 (Mainz 1991) Taf. 112, Grabinventar 298,8/2 und 319f. 
bzw. 117. Zur Materialkombination Bronze und Bein verglei
che man auch den Typ Riha 7.9. Riha (wie Anm. 16) 185 und 
Taf. 59,1577. Der Typ datiert in die 1. Hälfte und um die Mitte 
des 1. Jahrhunderts n.Chr. 

51 Aus Augst Inv. 1984.1804, FK C00518, Insula 36. - A. Böhme, 
Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel, Saalburg 
Jahrbuch 29, 1972, 5ff. Taf. 27,1059. 

52 Riha (wie Anm. 16) 105f. und Taf. 21,549. Die Löwenfibeln 
kommen mit Spiralhülse oder mit Spiral-Scharnierkonstruk
tion vor. Feugère (wie Anm. 28) Taf. 102,1339.1340 und Taf. 
103,1343.1346. 

53 G. Dilly, F. Jobic, Les Fibules de Vendeuil-Caply. Vendeuil-
Caply, Nord-Ouest Archéologie 5 (Berck-sur-Mer 1993) 363ff. 
bes. 377, Kat.-Nr. 212 und 213 und Abb. auf S. 395, Kat.-Nr. 
212. Als Parallele hierzu wird eine Fibel aus dem Museum in 
Berry erwähnt, die eine Schweinefigur aus Bein tragen und an
scheinend aus Thermenanlagen in Drevant stammen soll, ebd. 
377. Die Erwähnung einer weiteren gleichartigen Fibel 211 ist 
nicht nachzuvollziehen und scheint missverständlich zu sein. 
Die Fibel 212 stammt aus einem Schacht, die Fibel 213 aus den 
frühesten Besiedlungsschichten der Stadt, ebd. 392. Diese 
Phase wird spätaugusteisch-frühtiberisch datiert, ebd. 83. 

54 J. Matouschek, H. Nowak, Unpublizierte Tierfibeln. Römi
sches Österreich. Jahresschrift der österreichischen Gesell
schaft für Archäologie 13/14, 1985/1986, lOlff. besonders 102 
und 209 Taf. 14,1.2. 

55 S. und P. F. Botheroyd, Lexikon der keltischen Mythologie 
(München 1992) 94. 

56 A. Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bronzen der 
Schweiz 1, Augst und das Gebiet der Colonia Augusta Raurica. 
(Mainz 1977) 29 Anm. 4. 

57 A. Kaufmann-Heinimann, Die Silberstatuetten des Herkules 
und der Minerva aus Kaiseraugst-Schmidmatt. Archäologie der 
Schweiz 8, 1985, 30ff. bes. 32 und Titelbild. 



A b b . 35 Augst/Kaiseraugst . Geschl i tz te As t r aga lhü l -
sen v o n s p ä t r ö m i s c h e n G ü r t e l g a r n i t u r e n . 
1: K a t . - N r . 13 (Kastelen, Insula 7); 2: K a t . -
N r . 14 (Kastelen, Insula 7); 3: K a t . - N r . 15 
(ohne n ä h e r e n Fundor t ) . M . 1:2. 

17 (Abb. 37) Dreiteilige Gürtelschnalle. Bronzeblech, Bronze. Bügel 
gegossen und überarbeitet. Bügel D-förmig, Rückseite flach, 
Oberseite abgetreppt. Der Bügel trägt Punzverzierung. Die na
hezu quadratische Beschlagplatte mit zwei Nieten ist vorne und 
hinten gleich gross. Der Rand der Vorderseite scheint leicht ge
zähnt. Die Oberseite des Beschlagbleches ist mit punzierten 
Kreisaugen und X-förmigen Punzmotiven verziert. Die Hülsen, 
in welchen der Bügel läuft, tragen Gravurlinien. Der Dorn ist 
leicht facettiert und mit Kerben versehen. Vollständig, leicht 
beschädigt. Bügellänge 3,1 cm, Bügelbreite 4,6 cm, Beschlag
breite 5,4 cm, Gewicht 32,6 g. - Fundort (gefunden 1929): Kies
grube Kastelen. Insula 7. (Grabung 1929.51). Akten Stehlin (wie 
Anm. 2) 4d, 403. (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 
1100, S. 142). 

A b b . 37 Augst, Insula 7 (Kastelen), K a t . - N r . 17. M i t 
Stempelmuster verzierte G ü r t e l s c h n a l l e 
einer punzverzier ten G ü r t e l g a r n i t u r . 
M . 1:2. 



18 (Abb. 38) Dreiteilige Gürtelschnalle. Bronzeblech, Bronze. Bügel 
gegossen und überarbeitet. Bügel D-förmig, flach-vierkantiger 
Querschnitt mit Punzverzierung und Tierkopfenden. Die na
hezu quadratische Beschlagplatte ist am Rand der Oberseite ge
zähnt. Die Rückseite ist gleich gross wie die Vorderseite. Der 
Gurt wurde durch zwei Niete im Beschlag festgehalten. Der 
Dorn ist facettiert und mit Kerben versehen. Nahezu vollstän
dig. Leichte Kratz- oder Feilspuren. Bügellänge 3,3 cm, Bügel
breite 5,9 cm, Beschlägbreite 4,1 cm, Gewicht 32,1 g (Fünfschil
ling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 1101, S. 143). 

19 (Abb. 39) Bügel einer Gürtelschnalle. Bronze. Gegossen und 
überarbeitet. Der schwach D-förmige Bügel ist im Querschnitt 
rechteckig, oben und unten plan. Auf der Oberseite Reste von 
Tremolierstich. Vollständig. Länge 3,4 cm, Breite 2,1 cm, Dicke 
0,15 cm, Gewicht 4,2 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.
Nr. 1103, S. 143). 

20 (Abb. 40) Dreiteilige Gürtelschnalle. Bronze. Beschlag wohl aus 
Bronzeblech getrieben. Der Bügel ist D-förmig, mit leicht facet
tiertem Querschnitt. Das ovale Beschlagblech ist auf der Ober
seite mit punzierten Kreisaugen verziert, der Rand nach unten 
umgebogen. Die Rückseite des Beschlages ist deutlich kleiner als 
die Vorderseite und nicht ganz oval, sondern leicht kantig. Der 
Gürtel wurde durch drei Niete, die heute lose sind, am Beschlag 
befestigt. Kratz- oder Feilspuren, die Rückseite ist beschädigt, 
der Dorn fehlt. Bügellänge 2,2 cm, Bügelbreite 2,9 cm, Beschlag
breite ca. 3 cm, Gewicht 7,5 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] 
Kat.-Nr. 1102, S. 143). 

21 (Abb. 41) Herzförmige Riemenzunge. Bronzeblech. Der herzför
mige Ausschnitt des Riemenzungenendes wiederholt sich an der 
Stelle, wo die Riemenzunge mit dem Leder des Gürtels zusam
mengenietet ist. Dort befinden sich links und rechts je zwei 
kleine Fortsätze, die dieser Partie das Aussehen zweier stilisier
ter Vogelköpfe geben. Die zwei Bleche umfassten das Gürtelle
der und waren mit diesem durch zwei Niete fest verbunden. 
Vollständig. Länge 3,7 cm, Breite 3,7 cm, Höhe 0,3 cm, Dicke 
unter 0,1 cm, Gewicht 8,07 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] 
Kat.-Nr. 1104, S. 143). 

D i e G ü r t e l s c h n a l l e n 16-19 g e h ö r e n z u Garn i tu ren of
fener, bis z u 16 c m breiter Ledergurte. D i e Gur te wa
ren durch B r o n z e s t ä b e ve r s t ä rk t , die E n d e n der Gur te 
waren i n geschlitzten H ü l s e n gefasst (vgl. 13-15, A b b . 
35) 5 8 . E i n zweiter, unter oder auf dem G u r t befestigter 
R i e m e n verband G u r t u n d Schnal le 5 9 . So stellt m a n 
sich das Aussehen des s p ä t r ö m i s c h e n cingulums vor , 
welches als Rangabzeichen h ö h e r e r m i l i t ä r i s c h e r oder 
z iv i l e r Beamter galt. D i e Frage, ob diese re ich verzier
ten s p ä t r ö m i s c h e n G ü r t e l g a r n i t u r e n vo r a l lem v o n 
R o m a n e n oder aber nur v o n Germanen , die i n r ö m i 
schen Diens ten standen, getragen wurden, ist noch 
nicht schlüss ig beantwortet 6 0 . D i e G ü r t e l s c h n a l l e n 
16-19 g e h ö r e n zur heterogenen Gruppe der punzver
zierten G ü r t e l g a r n i t u r e n 6 1 , v o n denen es i n Augusta 
R a u r i c a ausser den vorgestellten nur noch eine wei 
tere, allerdings vo l l s t änd ige re aus dem G r ä b e r f e l d 

A b b . 42 Oudenburg, B . G r a b 129. Parallele z u m 
ovalen Bügel v o n G ü r t e l s c h n a l l e 16 (Abb . 
36) u n d s c h e i b e n f ö r m i g e Riemenzunge. 
M . 1:2. 

A b b . 39 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 19. M i t Tre
mol iers t ich verzierter Bügel einer G ü r t e l 
schnalle. M . 1:2. 

A b b . 40 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 20. G ü r t e l 
schnalle mi t ova lem Bügel u n d ova lem Be
schlag. M . 1:2. 

A b b . 41 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 21. He rz fö r 
mige Riemenzunge aus Bronzeblech. 
M . 1:2. 

58 M . Martin, Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld 
von Kaiseraugst, Kanton Aargau. Basler Beiträge zur Ur- und 
Frühgeschichte 5A (Derendingen/Solothurn 1991) 37ff. 

59 H. Bullinger, Spätantike Gürtelbeschläge. Dissertationes Ar-
chaeologicae Gandenses 12 (Brügge 1969) Taf. 34 mit Befesti
gung unter und Taf. 35 mit Befestigung auf Gurt. Bullinger 
zeigt zahlreiche Rekonstruktionsvorschläge zur Tragweise spät
römischer Gürtel. 

60 H. Bernhard, Germanische Funde der Spätantike zwischen 
Strassburg und Mainz. Saalburg Jahrbuch 38, 1982, 72ff. bes. 
105: «In diesem Zusammenhang soll noch eine Gruppe von 
Grabausstattungen angesprochen werden, die sich nicht unmit
telbar als <germanisch> zu erkennen geben. Es sind dies Gräber 
der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, die mit breiten Gürtel
garnituren, sogenannten Militärgürteln ausgestattet sind.» und 
109: «Möglicherweise ist sogar die ganze Gruppe der Gräber 
mit Militärgürteln germanischer Herkunft...» - Vgl. auch Mar
tin (wie Anm. 58) 44: «Auch der Besitzer der Kaiseraugster 
Gürtelgarnitur ... war wie die grosse Masse der Träger derarti
ger Gürtel kein Romane, sondern ein in römischen Diensten 
stehender Germane.» - Man bedenke auch, dass die Beigaben
sitte von der romanischen Bevölkerung im Laufe des 4. Jahr
hunderts aufgegeben wird: S. Martin-Kilcher, Die Schweiz zur 
Römerzeit. Fundort Schweiz 3 (Solothurn 1983) 150. 

61 H. W. Böhme, Germanische Grabfunde des 4. und 5. Jahrhun
derts. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 19 
(München 1974) 62f. Ein Charakteristikum ist der flächendek-
kende Stempeldekor. Die einzelnen Teile der Garnituren sind 
sehr variantenreich, es kommen z.B. Tierkopfschnallen oder 
einfache Schnallen vor; die einzelnen Typen zeichnen sich 
durch eine sehr unterschiedliche Zusammensetzung aus. Am 
einheitlichsten sind die punzverzierten Garnituren der Form 
Trier-Basel, denen eine grosse Breite eigen ist. Zur eindeutigen 
Zuweisung zu bestimmten Garnituren sollten immer mehrere 
Gürtelteile vorliegen, was bei den vorgestellten Gürtelteilen 
nicht der Fall ist. Die besten Vergleiche fanden sich jedoch bei 
den punzverzierten Gürtelgarnituren, ausserdem liegt Augusta 
Raurica in deren Hauptverbreitungsgebiet. 



Kaiseraugst gibt, die jedoch schon an den Anfang des 
5. Jahrhunderts n .Chr . g e h ö r t 6 2 . Be rücks i ch t ig t m a n 
den Var ian tenre ich tum der punzverzier ten G a r n i t u 
ren, so verwundert nicht, dass k a u m ein S tück dem 
anderen gleicht u n d nur i m De ta i l Gemeinsamkei ten 
auftreten. D e r flache, ovale Bügel v o n G ü r t e l 16 f in 
det wie auch die Tremol iers t ichverzierung wenige 
Entsprechungen. D i e beste Parallele z u m ovalen Bü
gel s tammt aus e inem G r a b v o n Oudenburg, dieser ist 
j edoch wie das d a z u g e h ö r i g e rechteckige Beschlag na
hezu unverziert (Abb. 42) 6 3 . D i e mitgefundene Z w i e 
belknopffibel v o m T y p 4 nach K e l l e r (vgl. A n m . 65) 
gibt den zei t l ichen Ansatz i n die 2. Hä l f t e des 4. Jahr
hunderts n .Chr . Ebenfalls einen ovalen, wenn auch 
leicht abgetreppten Bügel zeigt eine Schnalle v o n der 
s p ä t r ö m i s c h e n Befestigung auf Sponeck 6 4 . D i e Tre
moliers t ichverzierung scheint ze i t l ich wenig herzuge
ben, sie k o m m t auf verschiedenen G ü r t e l t y p e n sowie 
auf anderen G ü r t e l t e i l e n vo r u n d lässt s ich durch alle 

Zeitstufen nach B ö h m e verfolgen 6 5 . D i e a u s g e p r ä g t e 
Randkerbung des Beschlags ist i n ä h n l i c h e r Weise nur 
bei einer Tierkopfschnal le aus Ludwigshafen-Rhein
g ö n h e i m vorhanden 6 6 ; v i e l häuf iger s ind kleine K e r 
ben wie be i G ü r t e l s c h n a l l e 18 oder eine nur noch an
gedeutete Z ä h n u n g wie bei 176 7. D e r abgetreppte Bü
gel v o n Schnalle 17 weist eine ausgep räg t e D - F o r m 
auf, ä h n l i c h wie der Bügel einer G ü r t e l s c h n a l l e aus 
A b b e v i l l e - H o m b l i è r e s G r a b 67 (Abb . 43), der aller
dings Tierkopfenden zeigt, aber wie 17 m i t einer 
Punzpunkt re ihe verziert i s t 6 8 . Reiche Punzverz ie rung 
findet s ich häuf ig auf Tierkopfschnal len der F o r m 
Hermes-Loxstedt u n d deren Var ian ten (Abb. 44) 6 9 , 
die, sieht man v o n den T i e r k ö p f e n ab, dem Bügel der 
Schnalle 17 formal a m ä h n l i c h s t e n sehen. A u c h der 
rahmenartige Aufbau der Punzverz ierung auf dem 
Beschlag hat zahlreiche Verb indungen zu Besch lägen 
der Hermes-Loxs tedt -Schnal len 7 0 . D i e dre i Punzs t r i 
che, die sich bei 17 am Einschni t t der Besch läghü l se 

62 
63 

A b b . 43 A b b e v i l l e - H o m b l i è r e s , F . G r a b 67. M i t 
G ü r t e l s c h n a l l e 17 vergleichbarer D - f ö r m i 
ger Bügel (Abb. 37). M . 1:2. 

A b b . 44 Z w e i G ü r t e l s c h n a l l e n der F o r m Hermes-
Loxstedt z u m Vergle ich mi t G ü r t e l s c h n a l l e 
17 (Abb . 37). 1: A b b e v i l l e - H o m b l i è r e s , F . 
G r a b 4. 2: Oudenburg, B . G r a b 37. M . 1:2. 

64 

65 

66 
67 

69 

70 

Martin (wie Anm. 58) 44 und 40/41 Abb. 18. 
Böhme (wie Anm. 61) Taf. 97,17. Die Gürtelschnalle wurde 
zusammen mit Versteifungsgliedern, geschlitzten Astragalhül-
sen, einer scheibenförmigen Riemenzunge sowie Lanze und 
Messer und einer Zwiebelknopffibel vom Typ 4 nach Keller in 
einem Körpergrab (Grab 129) gefunden. Im Katalog wird die 
Schnalle als einfache Gürtelschnalle mit völlig degenerierten 
Tierköpfen beschrieben, ebd. 296. Folgt man der Kurzcharak
terisierung der Merkmale von Gürtelzubehör zur Stufe III (ca. 
400-450 n.Chr.), so werden die degenerierten Tierköpfe dort 
aufgeführt, ebd. 90. Auf der Übersicht auf Texttafel A dagegen 
erscheint die gesamte Gürtelgarnitur unter der Stufe I (ca. 350-
400 n.Chr.). Böhme rechnet die Garnitur zu den punzverzier
ten Gürtelgarnituren, ebd. 82. 
R. M . Swoboda, Die spätrömische Befestigung Sponeck am 
Kaiserstuhl. Veröffentlichungen der Kommission zur archäolo
gischen Erforschung des spätrömischen Raetien, Münchner 
Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 36 (München 1986) 338 
Abb. 16,3 sowie 339. Die Anlage Sponeck scheint unter Valen-
tinian I neu konzipiert worden zu sein (364-375 n.Chr.). 
Tremolierstich auf Gürtelgarnituren: Böhme (wie Anm. 61) 
Taf. 104,4 auf lanzettförmiger Riemenzunge zu einer einfachen 
Gürtelgarnitur; wie sie vor allem in Stufe III (ca. 400-450 
n.Chr.) vorkommen: aus Grab 284 des Gräberfeldes III von 
Vermand, F. Aus Stufe II (ca. 380-420 n.Chr.) stammt die mit 
Tremolierstich reich verzierte Gürtelschnalle der Form Cuijk-
Tongern: Oudenburg, B, Grab 111, mit Schere, Messer und 
einer Zwiebelknopffibel vom Typ 6 nach Keller; ebd. Taf. 
96,16. Aus Tongern, B, stammt ein Einzelfund einer Gürtel
schnalle mit Tierkopfenden und leicht facettiertem Beschlag, 
ebd. Taf. 104,14. Tremolierstich kommt aber auch auf den klei
neren Gürtelschnallen mit ovalem Beschlag vor, die ungefähr 
in die Zeit um 340-380 n.Chr. gehören sowie auf Riemenzun
gen aus dem Gräberfeld Gellep-Süd, die bereits ins 7. Jahrhun
dert datieren. Dazu: E. Keller, Die spätrömischen Grabfunde 
in Südbayern. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 
14 (München 1971) Taf. 34,10: Gürtelschnalle mit ovalem Be
schlag aus Grab A in Altenstadt und R. Piding, Das römisch
fränkische Gräberfeld von Krefeld-Gellep 2. Germanische 
Denkmäler der Völkerwanderungszeit B, Die Fränkischen 
Denkmäler des Rheinlandes 2 (Berlin 1966) Taf. 4, Grab 35, 
Krefeld-Gellep Süd I. Stufe IV: ca. 600-700 n.Chr. 
Bernhard (wie Anm. 60) 105, Abb. 43,3. 
Gekerbte Beschlägränder finden sich häufig bei den Schnallen 
der Form Hermes-Loxstedt, wie beispielsweise bei einer 
Schnalle aus Wizernes, F, die ausserdem mit Tremolierstich 
verziert ist. Böhme (wie Anm. 61) Taf. 147,7. 
Böhme (wie Anm. 61) Grab 67: Schnalle der Form Wijster. Im 
Grab ein Siliqua des Valentinian I (364-375 n.Chr.). 
Böhme (wie Anm. 61) Taf. 112,2: Schnalle der Form Hermes-
Loxstedt aus Grab 4 in Abbeville-Homblières, F. Dieser Bügel 
zeigt auch die Facettierung der äusseren Bügelkontur wie bei 
17. 
Böhme (wie Anm. 61) 70. 
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A b b . 45 Z w e i G ü r t e l s c h n a l l e n mi t n i e r e n f ö r m i g e m 
Bügel u n d rechteckigem Beschlag mi t H a h 
nen t r i t t -Mot iv a m Einschni t t für den D o r n 
(Abb. 37). 1: M ü n c h e n , Berg a m L a i m , D . 
2: Kaiseraugst, G r a b 245. M . 1:2. 

A b b . 46 Vergleiche zur x-fÖrmigen Punze auf G ü r 
telschnalle 17 (Abb . 37). 1: Kaiseraugst. 
Blecharmband. 2: Tr ie r , Al tbachta l , D . S i l 
berne G ü r t e l s c h n a l l e . M . 1:2. 

für den D o r n befinden und die als Hahnen t r i t tmot iv 
bezeichnet werden, erscheinen an einer G ü r t e l 
schnalle aus G r a b 245 aus Kaiseraugst 7 1 u n d an e inem 
Beschlag aus M ü n c h e n , Berg a m L a i m (Abb . 45) 7 2 . 
Recht häuf ig s ind die Str ichpunzen auf der H ü l s e , die 
die Büge lachse fasst 7 3 . Selten belegt dagegen ist die 
x - fö rmige Punze, die auf dem Beschlag v o n 17 vor
k o m m t u n d ihre besten Entsprechungen auf e inem 
A r m b a n d aus Kaiseraugst (Abb. 46, l ) 7 4 sowie auf 
d e m Beschlag einer silbervergoldeten Tierkopf
schnalle mi t Dornquera rmen v o n Tr ie r , Al tbachta l , 
aus dem letzten D r i t t e l des 4. Jahrhunderts hat (Abb. 
46,2) 7 5 . A u c h die G ü r t e l s c h n a l l e 18 m i t Tierkopf
enden a m Bügel g e h ö r t zu den punzverzier ten G ü r t e l 
garnituren, obwohl nur der Bügel Punk tpunzen u n d 
K e r b e n zeigt, das Beschlag aber unverziert b le ib t 7 6 . 
U n g e w ö h n l i c h bei der Tierkopfschnal le ist der flache, 
anstatt ü b l i c h e r w e i s e abgetreppte, Bügel . O b w o h l 

meines Erachtens die Tierkopfschnal len der F o r m 
Hermes-Loxstedt wiederum die meisten Ä h n l i c h k e i 
ten aufweisen, scheint die Schnalle 18 nicht zu dieser 
F o r m gerechnet werden z u dü r fen , da die F o r m Her 
mes-Loxstedt scheinbar i n S ü d d e u t s c h l a n d nicht vor 
k o m m e n s o l l 7 7 . Sicher besteht aber eine Verwandt 
schaft zwischen der Schnal lenform Hermes-Loxstedt 
u n d den punzverzier ten G ü r t e l g a r n i t u r e n , da j a auch 
deren Schnal len meist reich mi t Punzmus te rn ver
ziert s ind (Abb . 44 u n d 47). Gute Paral le len zur G ü r 
telschnalle 18 f inden sich i n Osthofen (Abb . 48) u n d 
Hesshe im (Abb . 49), beide werden z u den punzver
zierten Garn i tu ren der F o r m Tr ier -Basel g e z ä h l t 7 8 , 
obwohl nur das Beschlag v o n Hesshe im eine K r e i s 
punze zeigt, das Beschlag v o n Osthofen dagegen un
verziert ist u n d nur gekerbte R ä n d e r aufweist. D i e 

71 M . Martin, Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld 
von Kaiseraugst, Kanton Aargau. Basler Beiträge zur Ur- und 
Frühgeschichte 5B (Derendingen/Solothurn 1976) Taf. 17,A.2. 
Die Verzierung tritt hier an einer einfachen Gürtelschnalle mit 
nierenförmigem Bügel und rechteckigem Beschlag auf, die mit 
Schnallen mit ovalem Bügel und ovalem Beschlag zusammen
gehen (vgl. Gürtelschnalle 20). Die Gürtelschnalle aus dem 
Frauengrab 245 gehört in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts 
n.Chr. und wurde in diesem Grab des 7. Jahrhunderts n.Chr. 
wiederverwendet (Zeitstufe ZSE, 610/620-700/720). Ebd. 86 
bzw. 239. 

72 Keller (wie Anm. 65) Taf. 24,8. Sie gehört zum gleichen Typ 
wie die Kaiseraugster Schnalle (vgl. Anm. 71). Zum Hahnen
trittmotiv bemerkt Keller, dass es überwiegend donauländisch 
vorkommt, ebd. 62. 

73 Böhme (wie Anm. 61) Taf. 92,7: Izier, Belgien, aus einem Grab 
der Stufe III (400-450 n.Chr.). Betrachtet man die Übersicht 
auf Texttafel A und B, so stellt man fest, dass diese Verzierung 
in allen Zeitstufen vertreten ist. 

74 Römermuseum Äugst, Inv. 1950.116, ein Streufund aus Kaiser
augst. Riha (wie Anm. 30) 142 und Taf. 18,535. In Äugst unda
tiert, nach Vergleichen aber 4. Jahrhundert, ebd. 57, bzw. 143. 

75 W. Binsfeld et al. (Hrsg.), Trier. Kaiserresidenz und Bischofs
sitz. Die Stadt in spätantiker und frühchristlicher Zeit. (Mainz 
1984) 303, 157d. Länge der Gürtelschnalle: 7,1 cm, Breite: 
6,6 cm. 

76 Punzpunktreihen zeigen folgende Gürtelschnallen: Böhme (wie 
Anm. 61) Taf. 3,13: eine Gürtelschnalle vom Typ Spontin mit 
geschlitzten Astragalhülsen aus Augustenfeld; Taf. 104,11 : ein 
Einzelfund aus Tongern, B, mit degenerierten Tierköpfen; Taf. 
116,8: ein ovaler Bügel mit unverziertem Beschlag aus Chouy, 
F, Grab 127 mit einer Münze des Valentinian II (375-392) als 
Obulus; Taf. 135,4.5: zwei Tierkopfschnallen aus Sissy, F, Ein
zelfunde; Taf. 136,2: eine Tierkopfschnalle aus Grab 193 des 
Gräberfeldes Vermand III, F. 

77 Zur Übersicht über die Form Hermes-Loxstedt vergleiche die 
Texttafel A bei Böhme. Böhme (wie Anm. 61) Texttafel A und 
82. Die Schnallen der Form Hermes-Loxstedt tauchen hier vor 
allem in der Stufe I auf (ca. 350-400 n.Chr.), andererseits seien 
sie aber auch für einfache Gürtelgarnituren typisch, die aber 
vor allem die Stufen II und III abdecken (ca. 380-450 n.Chr.), 
ebd. 89. Auch die bereits erwähnte Gürtelgarnitur aus Grab 405 
in Kaiseraugst rückt Martin aufgrund der Sichelpunzen in die 
Nähe der Form Hermes-Loxstedt. Er hält ein Vorkommen des 
Typs in Südfrankreich und Italien - und damit möglicherweise 
indirekt auch in Süddeutschland - für wahrscheinlich. Martin 
(wie Anm. 58) 39. 

78 Bernhard (wie Anm. 60) 79 Abb. 9,3 und 109 Abb. 45.5 sowie 
Böhme (wie Anm. 61) 364f., Fundliste Nr. 12 und 13. 



G ü r t e l s c h n a l l e v o n Hesshe im w i r d aufgrund der mi t 
gefundenen G ü r t e l t e i l e zugeordnet, die Zuo rdnung 
der Osthofener G ü r t e l s c h n a l l e , bei der sich nur noch 
geschlitzte A s t r a g a l h ü l s e n sowie eine Riemenzunge 
befanden, ist schwerer nachvollziehbar . D i e T ie r 
kopfschnalle ist die am häuf igs t en verwendete 
Schnalle s p ä t r ö m i s c h e r G ü r t e l g a r n i t u r e n . Punzver -
zierte G ü r t e l g a r n i t u r e n , z u denen auch die drei ge
schlitzten A s t r a g a l h ü l s e n (13-15, vgl . A b b . 35) g e h ö 
ren d ü r f t e n 7 9 , werden vor a l lem i n den Stufen I u n d II 
nach B ö h m e getragen, was e inem Z e i t r a u m v o n ca. 
350-420 n .Chr . entspricht (vgl. A n m . 77). Sie d ü r f t e n 
ze i t l ich etwas j ü n g e r sein wie die G ü r t e l s c h n a l l e 20 
m i t ova lem Beschlag u n d die h e r z f ö r m i g e R i e m e n 
zunge 21. N a c h E . K e l l e r k o m m e n die G ü r t e l s c h n a l 
len m i t h a l b k r e i s f ö r m i g e m Bügel u n d ova lem Be-

A b b . 47 We inhe im-Alzey , D . Beisp ie l einer punz
verzierten G ü r t e l g a r n i t u r . M . 1:2. 

schlag nur m i t Zwiebelknopff ibe ln des Typs 3 vo r 
u n d g e h ö r e n noch i n die vorvalent inianische Zei t , vo r 
360 n . C h r . 8 0 . D i e h e r z f ö r m i g e n Riemenzungen m i t 
mitgegossenem Riemeneinlass datieren nach K e l l e r 
i n die Ze i t u m ca. 340-380 n .Chr . u n d erscheinen bei 
B ö h m e i n der Zeitstufe I (350-400 n.Chr . ) , z u m B e i 
spiel i n G r a b 13 aus Andernach mi t einer M ü n z e des 
Valens (364-378 n . C h r . ) 8 1 . D i e G ü r t e l s c h n a l l e 17 u n d 
die zwei geschlitzten A s t r a g a l h ü l s e n 13 u n d 14 stam
men sicher v o m Kastelenplateau. Sie s ind j ü n g e r als 
die Befestigung auf Kastelen, k ö n n e n aber gut be i 
einer s p ä t e r e n Begehung des G e l ä n d e s , die unter an
derem der Beschaffung v o n Baumater ia l gedient ha
ben k ö n n t e , verlorengegangen sein. A u c h die ü b r i g e n 
Gür t e l t e i l e , deren Fundor t nicht gesichert ist, s ind 
j ü n g e r als die Befestigung auf Kaste len. Letztere 

A b b . 49 Hessheim, D . Beispie l einer punzverzier ten 
G ü r t e l g a r n i t u r . M . 1:2. 

A b b . 48 Osthofen, D . Beisp ie l einer punzverzier ten 
G ü r t e l g a r n i t u r . M . 1:2. 

79 Die geschlitzten Astragalhülsen können zu sogenannten einfa
chen Gürtelgarnituren sowie zu Kerbschnittgarnituren gehö
ren, in vorliegendem Fall darf jedoch eine Zuordnung zu den 
punzverzierten Gürtelgarnituren im Hinblick auf die Gürtel
schnallen 16-19 als wahrscheinlicher gelten. Böhme (wie Anm. 
61) 55 Abb. 15,57 und Abb. 17,64 sowie Abb. 22. 

80 Keller (wie Anm. 65) 59 und Anm. 267. - Böhme (wie Anm. 61) 
85. 

81 Keller (wie Anm. 65) 64. - Böhme (wie Anm. 61) 82 und Text
tafel A. 



k ö n n t e n j edoch auch von G r ä b e r n i m Bere ich des 
G r ä b e r f e l d e s Kaiseraugst s tammen, da auch dort 
K iesabbau durch diesselbe F i r m a betrieben wurde 8 2 . 
W ä h r e n d die G ü r t e l s c h n a l l e 20 u n d die Riemenzunge 
21 z u m «spezif isch p r o v i n z i a l r ö m i s c h e n » 8 3 F o r m e n 
schatz g e h ö r e n , fassen w i r mi t den punzverzier ten 
G ü r t e l t e i l e n m ö g l i c h e r w e i s e G e r m a n e n i n r ö m i s c h e n 
Diensten, die i m oder b e i m Kas t e l l « C a s t r u m Raura -
cense» gelebt haben. Sollte der T r ä g e r der reichen, 
punzverzier ten G ü r t e l g a r n i t u r aus G r a b 379 i n Basel, 
Aeschenvorstadt, dessen vergoldete Zwiebelknopf
fibel m i t Chr i s tog ramm den Bestatteten bereits als 
Chr i s ten ausweist, ebenfalls e in Germane gewesen 
se in 8 4 ? 

M i l i t a r i a 

22 (Abb. 50) Knopf mit Portrait. Bronze. Pressblech. Vierkantiger 
Befestigungsstift auf der Rückseite. Kopf nach rechts mit Rest 
von Kranz und mit Nackenknoten. Einfacher Halsabschluss. 
Vor dem Gesicht degenerierter Zweig oder Szepter. Durchmes
ser 1,5 cm, Gewicht 0,56 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] 
Kat.-Nr. 1124, S. 145). 

Re l i e fknöpfe mi t Portraitdarstellungen werden allge
m e i n als Zier te i le des H ä n g e s c h u r z e s des cingulums 
gedeutet 8 5 . D i e F o r m der B r o n z e k n ö p f e ist e inhei t l ich 
rund, der R a n d meist nach unten gezogen, die R ü c k 
seite mi t e inem a n g e l ö t e t e n Nietst if t versehen. Das 
ausgestanzte Bronzeblech wurde ü b e r e in Pos i t i vmo-

A b b . 50 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 22. Z i e r k n o p f 
mi t Por t ra i t aus Bronzeblech. Ze ichnung 
M . 1:1, Fo to M . 2:1. 

A b b . 51 Augst/Kaiseraugst . Paral lelen zu Z i e r k n o p f 
22 (Abb . 50). M . 1:1. 

del gepresst, die Obe r f l ä che konnte zusä t z l i ch ver
z innt oder versilbert werden. D i e G r ö s s e der Zier te i le 
vari ier t zwischen 1,6 u n d 4,3 cm, nur wenige E x e m 
plare liegen darunter oder d a r ü b e r . O b das d ü n n e 
Bronzeblech durch eine z u s ä t z l i c h e Unterlage ge
s c h ü t z t war, lässt sich heute nicht mehr feststellen. 
Vorher rschend s ind Darstel lungen v o n M ä n n e r k ö p 
fen i m P r o f i l , z u m T e i l stark barbarisiert u n d m i t 
Zweigen u n d K e u l e n komplett ier t (Herkules-Darstel
lung), selten erscheinen die V i c t o r i a oder Gespanne 8 6 . 
D i e Portrai ts werden i n der Regel v o n e inem d ü n n e n 
Rei fen umschlossen, einige s ind als Kaiserport ra i ts z u 
erkennen, wobei M ü n z e n des T i tus oder Vespasian 
als Vorlage d ien ten 8 7 . D i e Verbre i tung der Z i e r k n ö p f e 
zeigt eine deutliche H ä u f u n g i m Bere ich des L i m e s 
sowie i n B r i t a n n i e n 8 8 . A u s e inem G r a b i n B e s a n ç o n 
stammt e in Massenfund v o n 200 Exemplaren , den 
M . F e u g è r e m i t einer lokalen P r o d u k t i o n dieser Z ie r 
teile i n V e r b i n d u n g br ing t 8 9 . E r glaubt nur wenige 
W e r k s t ä t t e n an der Herstel lung dieser K n ö p f e betei
ligt u n d h ä l t die K n ö p f e für Geschenke an die Solda
ten, die diesen zu speziellen A n l ä s s e n i m R a h m e n 
kaiserl icher Propaganda ü b e r r e i c h t w u r d e n 9 0 . D i e 
Z i e r k n ö p f e g e h ö r e n vo r a l lem i n die 2. Hä l f t e des 
1. Jahrhunderts n . C h r . 9 1 , scheinen aber auch wieder
verwendet worden zu se in 9 2 . A u s Augusta R a u r i c a 
s tammen zwei weitere P o r t r a i t k n ö p f e , mi t nach 
rechts b l ickenden K ö p f e n u n d Szeptern d a v o r 9 3 

(Abb . 51); auch aus der kü rz l i ch erfolgten G r a b u n g 
auf Kaste len konnte e in Por t r a i tknopf geborgen wer
d e n 9 4 . 

82 Vgl. Tagebuch Laur-Belart, verschiedene Eintragungen im 
Jahre 1932 sowie B. Rütti, Neues zu einem alten Grab in Kai
seraugst. JbAK 15, 1994, 21 Iff. (in diesem Band). 

83 Keller (wie Anm. 65) 77. 
84 R. Fellmann, R. Brogli, S. Fünfschilling, R. Marti, B. Rütti, 

D. Schmid, Das römisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von 
Basel/Aeschenvorstadt. Basler Beiträge zur Ur- und Frühge
schichte 10B (Derendingen/Solothurn 1992) Taf. 32 und 33. 
Das Christentum konnte sich ab 311 ungehindert entfalten. 

85 G. Ulbert, Römische Bronzeknöpfe mit Reliefverzierung. 
Fundberichte aus Schwaben, N.F. 19, 1971, 278ff. - M . Feu
gère, Nouvelles observations sur les cabochons de bronzes 
estampés du cingulum romain in: The Production and Distri
bution of Roman Military Equipment. Proceedings of the 
Second Roman Military Equipment Research Seminar, BAR 
International Series 275, 1985, 117ff. Beide Aufsätze bieten 
umfassende Studien zu den Zierknöpfen des 1. Jahrhunderts 
n.Chr. 

86 Ulbert (wie Anm. 85) 287. 
87 Ulbert (wie Anm. 85) 287. 
88 Feugère (wie Anm. 85) 127 Abb. 4. 
89 Feugère (wie Anm. 85) 123 und 125. 
90 Feugère (wie Anm. 85) 117. 
91 Feugère (wie Anm. 85) 125. 
92 Feugère (wie Anm. 85) 135 Abb. 10,1.2 sowie 139 Anm. 10. 

Nach der Deutung Feugères wäre auch der Zierknopf von Hed
dernheim, der an einer Kette befestigt und mit einem Lunu-
laanhänger kombiniert ist, ein Knopf in Zweitverwendung: 
M . Kohlert-Németh, Römische Bronzen 1 aus Nida-Heddern-
heim. Archäologische Reihe 11, Museum für Vor- und Frühge
schichte (Frankfurt am Main 1987) 71. 

93 Es handelt sich um Römermuseum Augst, Inv. 1965.617 und 
Inv. 1970.4621. Die Fundumstände sind bei beiden Stücken 
unklar. Der Durchmesser der Knöpfe liegt bei 2,6 cm, sie sind 
also wesentlich grösser als das Stück aus der Privatsammlung. 

94 Römermuseum Augst, Inv. 92.51.D00865.5 mit Keramik um 
70-110 n.Chr und vereinzelt um 110-150 n.Chr. Das Material 
war in einen Kellerraum eingefüllt worden. Für die Hinweise 
danke ich H. Sütterlin. 



Musik ins t rumente 

23 (Abb. 52) Schlüssel einer Lyra. Bein, Metapodium. Oberfläche 
sorgfältig poliert, teilweise feine Feilspuren, auch Spuren vom 
Abdrehen. Oberes und unteres Ende flach abgesägt, mit je einem 
Zentrierloch vom Einspannen in die Drehbank. Das Objekt ist 
in zwei Abschnitte gegliedert, der eine, längere Teil, ist im Quer
schnitt rund und verjüngt sich zum Ende hin. Dieses Ende zeigt 
eine kreisrunde Durchbohrung. Der kürzere Teil ist im Quer
schnitt dreieckig. Länge 11,9 cm, Durchmesser 1,2 cm, Seiten
länge des dreieckigen Teiles 1,1-1,2 cm, Gewicht 17,9 g (Fünf
schilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.-Nr. 1082, S. 138). 

D e r u n g e w ö h n l i c h e Knochenstab 23, der aus dem 
M e t a p o d i u m eines Pferdes oder R indes geschnitzt 
worden ist, kann dank seinem dreieckigen, abgesetz
ten Ende u n d der Durch lochung am gegenüber l i egen
den, schmalen Ende eindeutig als Schlüsse l einer L y r a 
identif izier t werden. Diese Schlüssel waren i n unter
schiedlicher A n z a h l i n am Querstab des Instrumen
t e n k ö r p e r s angebrachte Durchlochungen eingesteckt 
(vgl. auch A b b . 53,4: L y r a aus K r a v i k ) . D e r dreieckig
prismatische T e i l des Stabes diente z u m Ansa tz eines 
Zangensch lü s se l s , m i t dessen Hi l f e das Instrument ge
s t immt wurde 9 5 . D i e Durch lochung a m schmalen 
Ende des Schlüsse ls nahm die Saite auf. V o m Instru
ment selbst haben sich nur i n den seltensten Fä l l en 
grössere Te i le erhalten, da der I n s t r u m e n t e n k ö r p e r 
zumeist aus H o l z bestanden hat. A u c h die Schlüsse l 
k ö n n e n aus H o l z sein, doch scheinen Funde antiker 
Zei ts tel lung ausschliesslich aus B e i n bestanden zu ha
b e n 9 6 . H inweise auf Mus ik ins t rumente s ind i m allge
meinen recht selten, da sie meist nur i n geschlossenen 
F u n d z u s a m m e n h ä n g e n , wie beispielsweise i n G r ä 
bern, r icht ig interpretiert werden k ö n n e n . E i n e n weit
gehend geschlossenen Fundzusammenhang lieferte 
e in Frauengrab des 2. Jahrhunderts i n Intercisa 9 7 , wo 
17 H a r f e n s c h l ü s s e l aus Elfenbein mi t reich verzierten 
Te i l en des Instrumentes gefunden wurden (Abb . 
5 3 , l ) 9 8 . E ine M ü n z e des M a r c A u r e l gibt den zeit
l ichen R a h m e n a m Ende des 2., eventuell auch noch 
a m Anfang des 3. Jahrhunderts n . C h r . 9 9 . Offensicht
l i c h aus der Siedlung stammen dagegen 16 beinerne 
Schlüssel , die i n K e r c h auf der K r i m zusammen mi t 

I 

o 
A b b . 52 Augst/Kaiseraugst , K a t . - N r . 23. L y r a s c h l ü s 

sel aus B e i n . M . 1:2. 

95 M . R. Alföldi et al., Intercisa II, Geschichte der Stadt in der 
Römerzeit. Archaeologia Hungarica 36 (Budapest 1957) 478. 
Einer der 17 Harfenschlüssel aus Intercisa war am dreieckigen 
Ende mit einer Bronzemanschette umkleidet (vgl. auch Abb. 
53,1). 

96 R. Bruce-Mitford et al., The Sutton Hoo Ship-Burial 3. (Lon
don 1983) 691 Abb. 504 b, hölzerne Schlüssel aus Novgorod, 
mittelalterlich. 

97 M. R. Alföldi et al., Intercisa I, Geschichte der Stadt in der 
Römerzeit. Archaeologia Hungarica 36 (Budapest 1957) 59 so
wie Alföldi (wie Anm. 95) 477f. sowie 575; Teil VIII des Grä
berfeldes, Grab 2, Kat.-Nr. 271-273. 

98 Alföldi (wie Anm. 95) Taf. 83, 1-17. Nr. 8 mit Bronzeman
schette, vgl. Anm. 95. 

99 Alföldi (wie Anm. 95) 575, Grab 2, Kat.-Nr. 256. 

A b b . 53 Paral lelen z u m Lyrasch lüsse l 23 (Abb. 52). 
1: Intercisa, H . Einige der insgesamt 17 
Schlüsse l (der oberste mi t Bronzeman
schette); 2: K e r c h , K r i m , U k r a i n e . L y r a 
schlüssel ; 3: A u t u n , F . Lyrasch lüsse l ; 
4: K r a v i k , N . Rekons t ruk t ion der L y r a , m i t 
steckendem Schlüssel . M . 1:2 (4: M . 1:5). 



d e m bronzenen I n s t r u m e n t e n k ö r p e r i n S c h i l d k r ö t e n 
fo rm z u m Vorsche in gekommen s ind (Abb . 53,2). D e r 
R a h m e n des Instrumentes scheint aus H o l z gewesen 
z u sein, v o n i h m blieben keine Reste erhalten. D i e 
Dekora t ionen auf dem bronzenen I n s t r u m e n t e n k ö r 
per g e h ö r e n nach stil istischen M e r k m a l e n an den A n 
fang des 4. Jahrhunderts n . C h r . 1 0 0 . Lyrasch lüsse l k ö n 
nen jedoch auch als Einzelfunde auftreten, wie zwei 
Beispiele aus A u t u n zeigen (Abb. 53 ,3) 1 0 1 . B e i unse
rem Objekt ist sehr bedauerlich, dass die F u n d u m 
s t ä n d e innerhalb des Stadtgebietes nicht bekannt 
s ind. B e i Einzel funden v o n Lyra sch lüs se ln ist z u be
denken, dass sie m ö g l i c h e r w e i s e i n anderer F u n k t i o n 
wiederverwendet worden s ind. 

24 (Abb. 54) Klangscheibe eines Musikinstrumentes. Bronze. Ge
gossen und überarbeitet. Massive Scheibe mit aufgewölbtem 
Mittelteil, dessen Zentrum durchlocht ist. Der gewölbte Teil ist 
mit heute verschliffenen, konzentrischen Rillen verziert, die 
Randpartie ist nach oben gebogen. Höhe 0,8 cm, Durchmesser 
5,1 cm, Gewicht 30,8 g (Fünfschilling 1993 [wie Anm. 2] Kat.
Nr. 1196, S. 154). 

D i e Bronzescheibe, die zwei gleichgrosse u n d gleich 
verzierte Paral le len hat, welche aus der S ü d o s t e c k e 
der Insula 9 (gegenübe r dem F o r u m ) u n d aus den 

A b b . 54 Augst/Kaiseraugst . Klangscheiben. 1: Ka t . 
N r . 24; 2: Parallele aus Insula 9; 3: Parallele 
aus der Augster S ü d v o r s t a d t . M . 1:2. 

A b b . 55 Hessloch, D . M ä d c h e n g r a b . Stabklapper 
m i t Klangscheiben (Abb. 54,1). M . 1:2. 

100 R. Bruce-Mitford et al. (wie Anm. 96) 692 und 691 Abb. 504 a. 
101 Autun-Augustudunum. Capitale des Eduens. Ville d'Autun, 

Musée Rolin (Autun 1987) 314 und 313,635ab. Weitere Bei
spiele aus Frankreich stammen aus Strassburg, drei Exemplare 
aus einem Grab der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts n.Chr. sowie 
zwei unveröffentlichte Beispiele aus dem Gebiet der römischen 
Stadt Vienne. Zahlreiche Belege kommen auch aus Gräbern in 
Italien. 



Grabungen bei der Au tobahn s tammen (Abb . 54 ) 1 0 2 , 
kann als T e i l eines Tambour ins oder einer Stabklap
per gedeutet werden. Stabklappern u n d verwandte In
strumente s ind vo r a l lem i m s p ä t e r e n 3. bis ins 
5. Jahrhundert n .Chr . jungen, weibl ichen Personen 
ins G r a b gegeben worden, h a u p t s ä c h l i c h i n Nordga l 
l ien u n d den angrenzenden Gebie ten (Abb . 55 ) 1 0 3 . 
Vereinzel te Funde v o n Scheiben, die z u ä h n l i c h e n In
strumenten g e h ö r t haben m ü s s e n , s ind aber auch aus 
dem 2. u n d f r ü h e r e n 3. Jahrhundert aus G r ä b e r n so
wie aus Siedlungen u n d Kaste l len bekannt. A u s den 
j ü n g e r e n K ö r p e r g r ä b e r n haben sich dank der besseren 
Erhaltungsbedingungen komplettere Ausstattungen 
mi t z u den Scheiben gehör igen Holz te i l en feststellen 
lassen, die eine Zuweisung u n d Rekons t ruk t ion eben 
erst e r m ö g l i c h e n . D i e vorgestellten Bronzebecken, 
deren Durchmesser e inhei t l ich 5,1 c m betragen, s ind 
wenig grösse r als die Becken aus den s p ä t r ö m i s c h e n 
G r ä b e r n , deren Durchmesser u m die 4,6-4,9 c m 
herum liegen, passen aber zu den Becken aus dem 
reichen T u m u l u s v o n T i r l emon t u n d aus e inem 
Brandgrab aus B r u n s s u m 1 0 4 , welches i n die M i t t e des 
3. Jahrhunderts n .Chr . g e h ö r t u n d ze i t l ich mi t dem 
Becken aus Reg ion 5,B zusammengeht (vgl. A n m . 

102). E i n Instrument mi t zwei Beckenpaaren i n recht
eckigem Eisenrahmen mi t s t i e l fö rmigem Gri f f , 
s tammt aus e inem G r a b i n Krefe ld-Gel lep (Abb . 56), 
das u m die M i t t e oder i n die 2. Hä l f t e des 3. Jahrhun
derts g e h ö r t 1 0 5 . Es ist zwar anders gestaltet als die mi t 
H o l z s t ä b e n versehenen Instrumente des 4. u n d 
5. Jahrhunderts u n d erinnert äusse r l i ch eher an ein 
Sis t rum, g e h ö r t aber durchaus z u der grossen u n d 
woh l auch vielgestaltigen Gruppe der s p ä t r ö m i s c h e n 
Klanginst rumente , v o n denen leider nur wenig gut 
erhaltene Beispiele die Ze i t ü b e r d a u e r t e n . D i e nahezu 
gleich gefertigten Klangscheiben v o n Z i m b e l n weisen 
durchschnit t l iche Durchmesser v o n 8 u n d mehr Z e n 
t imetern auf (Abb. 57 ) 1 0 6 . O b w o h l es ä h n l i c h aus
sehende Decke l z u Bronze lampen gibt (Abb. 58 ) 1 0 7 , 
scheint m i r die Deutung als Becken wahrscheinlicher. 
Es ist doch eine stattliche A n z a h l v o n Klapper ins t ru 
menten bekannt u n d auch die Ä h n l i c h k e i t der Becken 
mi t den Z i m b e l n scheint m i r e in Indiz zu sein. Z u 
dem stammt ein vergleichbares Instrument aus e inem 
s p ä t r ö m i s c h e n G r a b aus dem G r ä b e r f e l d Ka ise r 
augst 1 0 8 u n d die Scheibe w ü r d e auch z u keiner der 
ausserordentlich seltenen Bronze lampen aus Augusta 
R a u r i c a als Decke l passen. 

A b b . 56 Krefe ld-Gel lep , D . G r a b 3709. K lappe r 
instrument mi t Klangscheiben. M . 1:2. 

102 Römermuseum Äugst, Inv. 1954.326, mit einer Bronzestatuette 
des Merkur. A. Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bron
zen der Schweiz 1 (Mainz 1977) 35f. Nr. 30. Inv. 1966.15460, 
F K X06602, Grabung N2A3, Region 5,B, aus dem Oberflä
chenschutt mit Keramik des späten 2. bis mittleren 3. Jahrhun
derts (S. Martin-Kilcher) und Münzen des Gallienus (265 bzw. 
266-267 n.Chr., Bestimmung M . Peter). 

103 Martin (wie Anm. 58) 5Iff., mit einer nützlichen Zusammen
stellung der bekannten Körpergräber mit Instrumentenbeiga
ben. 

104 Martin (wie Anm. 58) 54 Anm. 261 und 262 mit weiteren Anga
ben. Die Masse der Becken aus dem Tumulus von Tirlemont 
liegen bei 5,0 und 4,4 cm, die Masse aus dem Brandgrab Bruns
sum bei 4,6-5,3 cm. Zu dem Grab aus Brunssum neuerdings 
auch: R. Pirling, Ein römischer Grabfund aus Brunssum in 
Limburg. Archäologisches Korrespondenzblatt 23, 1993, 213ff. 
Es handelt sich um ein ausserordentlich reich ausgestattetes 
Frauengrab in einer Aschenkiste aus Stein, mit zahlreichen 
Gläsern, Tongefässen und einem seltenen Spinnrocken aus 
Bernstein. 

105 R. Pirling, Das römisch-fränkische Gräberfeld von Krefeld-
Gellep 1966-1974. Germanische Denkmäler der Völkerwande
rungszeit B, Die fränkischen Altertümer des Rheinlandes 13 
(Stuttgart 1989) Grab 3709 Taf. 120,2. - R. Pirling, Römer und 
Franken am Niederrhein. Katalog-Handbuch des Landschafts
museums Burg Linn in Krefeld (Mainz 1986) 74 und 60, Abb. 
40. Das Grab 3709 ist ein Brand- oder Körpergrab. Pirling 
verweist auf die Ähnlichkeit zum Sistrum, unterstreicht aber 
auch die Unterschiede und spricht das Instrument als Klapper
instrument an. Die Becken sind ca. 4 cm im Durchmesser. 

106 Autun (wie Anm. 101) 634 mit Durchmessern von 13 und 
14,7 cm. 

107 M. Conticello de Spagnolis, E. De Carolis, Le Lucerne di 
Bronzo di Ercolano e Pompei, Ministero per i beni culturali ed 
ambientali. Soprintendenza Archeologica di Pompei, Cataloghi 
2 (Rom 1988) 70 und 103, Kat.-Nr. 49. Diese Deckelform 
scheint jedoch eher selten zu sein, die meisten Lampendeckel 
sind anders gestaltet und wesentlich kleiner. 

108 Martin (wie Anm. 71) 51 aus Grab 814, Taf. 52,1-4. 



A b b . 57 Pompe j i . Klangscheiben v o n Z i m b e l n , welche i n F o r m u n d O b e r f l ä c h e n g e s t a l t u n g mi t K a t . - N r . 24 
vergleichbar s ind (Abb . 54). M . 1:2. 

A b b . 58 Hercu laneum. Bronzelampe mi t den 
Klangscheiben ä h n l i c h e m Decke l 
(Abb. 54). M . 1:2. 

Beinobjekt 

25 (Abb. 59) Flacher, reich verzierter Stab. Bein. Der sich nach 
oben hin verjüngende, flache Beinstab hat ein halbrundes, 
unteres Ende, am oberen Ende Ansatz einer Öse? Die Oberseite 
ist zu einem Drittel unverziert, zu zwei Dritteln mit Profilierung 
sowie mit Schraffuren verziert. Das untere Ende zeigt das Bild 
eines stilisierten Fingers mit Fingernagel. Vollständig. Länge 
19,5 cm, Dicke 0,2-0,5 cm, Gewicht 17,2 g (Fünfschilling 1993 
[wie Anm. 2] Kat.-Nr. 1259, S.161). - Fundort (gefunden 1929): 
Kiesgrube Kastelen. Insula 7. (Grabung 1929.51). Akten Stehlin 
(wie Anm. 2) 4d, S. 403. 

D e r reich verzierte Knochenstab, dessen F u n k t i o n 
unklar ist, erscheint nur deshalb an dieser Stelle, we i l 
auch er eine Parallele i m Augster Fundbestand be
sitzt, die ebenfalls v o m K a s t e l e n h ü g e l stammt. D e r 
zweite Beinstab, mi t ä h n l i c h e m Querschni t t u n d ä h n 
l ichen Massen , dessen Obe r f l ä che jedoch unverziert 
geblieben ist, weist denselben Abschluss i n F o r m ei
nes stil isierten Fingernagels auf (Abb. 60 ) 1 0 9 . E i n e n 
als Fingernagel gestalteten Abschluss zeigt eine Str igi-
lis aus L y o n , die auch aus B e i n gefertigt ist, deren 
ovaler Querschni t t sich jedoch deut l ich v o m vorge
stellten Beinstab unterscheidet 1 1 0 . Derselbe Abschluss 
erscheint auch an r ü c k w ä r t i g e n Gr i f fen einer be
s t immten Spiegelgruppe, die den ü b l i c h e n Stielgriff 
durch einen auf der R ü c k s e i t e angebrachten G r i f f i n 
F o r m zweier gegens t änd ige r Finger mi t gut vergleich
baren F i n g e r n ä g e l n ersetzen (Abb. 61). Diese Spiegel

gruppe ist bereits i n Pompe j i belegt, scheint aber i n 
den P r o v i n z e n erst i m ausgehenden 2. u n d 3. Jahr
hundert i n M o d e gekommen z u s e i n 1 1 1 . W i l l m a n eine 
Deutung des Beinstabes wagen, so fallen e inem a m 
ehesten G e r ä t e ein, die b e i m Weben i n der A r t eines 
Webschwertes gebraucht werden k ö n n e n 1 1 2 . 

109 Römermuseum Augst, Inv. 1992.51.D0662.84. Masse: Breite 
1,5 cm, Dicke: 0,3-0,4 cm. Die Datierung des Stückes bleibt 
unklar, es ist aber sicher römisch. Für Hinweise danke ich Th. 
Hufschmid. 

110 J.C. Béai, Catalogue des objets de tabletterie du Musée de la 
civilisation gallo-romaine de Lyon. Centre d'études romaines 
et gallo-romaines de l'Université Jean Moulin Lyon III, Nou
velle Serie 1 (Lyon 1983) 245 und Taf. 43,770. Die Strigilis ist 
undatiert, es handelt sich um einen Altfund. 

111 F. Baratte, Miroir à Poignée in: Orfèvrerie Gallo-Romaine. Le 
Trésor de Rethel (Paris 1988) 101 und 97ff. mit Abbildungen zu 
Spiegel 11 und 12. - F. Baratte, A. Le Bot-Helly, B. Helly, M.-C. 
Depassiot, V. Langlet, Le trésor de la place Camille-Jouffray à 
Vienne (Isère). Un dépôt d'argenterie et son contexte archéolo
gique. 50e supplément à Gallia (Paris 1990) 86ff. und 88 
Abb. 62. 

112 G. Roche-Bernard, A. Ferdière, Costumes et textiles en Gaule 
Romaine (Paris 1993) 90. Zwei auf dieser Seite abgebildete 
Exemplare aus Strassburg (ohne Abbildungsnummer) zeigen 
eine annähernd ähnliche Form und sind zudem reich verziert. 
Die Länge von ca. 20 cm entspricht dem Beinstab 25 von Ka
stelen. Störend bei dieser Interpretation ist allerdings die einge
sattelte Spitze von Kat.-Nr. 25. 
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A b b . 59 Äugs t , Insula 7 (Kastelen), K a t . - N r . 25. 
R e i c h verzierter Beinstab mi t e inem F i n 
gernagel nachempfundenen Abschluss. 
M . 1:2. 

A b b . 61 Rethel , F ( M u s é e des A n t i q u i t é s N a t i o n a 
les, Saint-Germain-en-Laye) . Schatzfund. 
Spiegelgriff mi t Fingerdarstel lung v o n ei
nem Scheibenspiegel. M . 1:2. 

A b b . 60 Äugs t , Insula 3 (Kastelen). Neufund . U n -
verzierter Beinstab mi t e inem Fingernagel 
nachempfundenen Abschluss (vgl. 
A b b . 59). M . 1:2. 
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Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 15, 1994, 211-217. 

Neues zu einem alten Grab in Kaiseraugst 
Beat R ü t t i 

Zusammenfassung: 
Präsentation einer 1946 im Gräberfeld Kaiseraugst-Stalden gefundenen Körperbestattung in einem wohl mit Bleiplatten gefutterten Holzsarg. 
Die beigegebenen Glasschalen und eine Bronzegürtelschnalle datieren das Grab in die Mitte des 4. Jh. n. Chr. 

Sc h l üssel Wörter: 
Bestattungen/Körperbestattungen, Bestattungen/Sarg, Blei, Gefässe/Glas, Glas/Schalen, Kaiseraugst AG, Schmuck/Bronze, Schmuck/Gürtel, 
Spätantike. 

Anläss l i ch v o n kü rz l i ch erfolgten A u f r ä u m a r b e i t e n 
i m Aussendepot «Schwarzacker» des R ö m e r m u s e u m s 
Augs t 1 k a m neben anderen Objekten eine verschollen 
geglaubte Glasschale z u m V o r s c h e i n 2 . V o r Jahren für 
die geplante Restaurierung dort bereitgelegt, geriet 
das S tück infolge dringenderer Aufgaben i n Verges
senheit. D i e Schale k a m 1946 als eine v o n zwei gläser
nen Beigaben 3 i n G r a b 17 i n der sog. Ä l t e r e n Kas te l l -
nekropole i m Stalden ans L i c h t (Abb. I ) 4 . Funde u n d 
Befund wurden kurz danach v o n R . Laur-Belar t i n 
e inem A r t i k e l ü b e r s p ä t r ö m i s c h e G r ä b e r i n Kaise r 
augst erstmals vorgestellt 5 . 

F ü r die Entdeckung des Grabes ist e in Bagger verant
wor t l ich , der i m Zuge des Kiesabbaus besagte Bestat
tung anschnitt. T ro tz der teilweisen Z e r s t ö r u n g durch 

die Baumaschine konnte der Befund n o t d ü r f t i g i n 
einer Skizze dokumentier t (Abb. 2) u n d beschrieben 
werden 6 . Es handelt s ich u m ein Körpergrab, das Süd
wes t -Nordos t orientiert war. D e r K o p f der bestatte
ten Person lag i m S ü d w e s t e n , dies wenigstens folgerte 
die Ze ichne r in aus den spä r l i chen Knochenfunden i n 
vermuteter Schäde l l age (Abb. 2,s); der B l i c k ging also 
nach Nordos t en 7 . A n den beiden Schmalseiten u n d an 
einer Längsse i t e der Grabgrube lagen B r u c h s t ü c k e 
v o n Bleiplat ten, die R . Laur-Belar t als Ü b e r r e s t e e i
nes Bleisargs interpretierte 8 . W i e i n der Skizze festge
halten wurde, befand sich an der Längsse i t e eine aus 
mehreren B r u c h s t ü c k e n bestehende, waagrecht l ie
gende^) Bleiplat te - woh l v o n der Bodenplat te - u n d 
e in T e i l der Seitenwand, die offenbar noch 6 c m i n 
der H ö h e erhalten war (Abb. 2,b') 9 . A m K o p f - u n d a m 

1 Zu den Umbau- und Aufräumarbeiten im Aussendepot 
Schwarzacker vgl. A. R. Furger et al., Augusta Raurica. Jahresbe
richt 1993. JbAK 15, 1994, 7ff. bes. Abb. 1 (in diesem Band). 

2 Für die sorgfaltige «zweite Bergung» der Fundgegenstände danke 
ich P. Schaad und P. Erni; für Hinweise habe ich C. Bossert-
Radtke, C. Clareboets, S. Fünfschilling, B. Janietz Schwarz, 
L. Meyer, U. Müller, M . Peter, M . Schaub, D. Schmid und P.-A. 
Schwarz zu danken. - Die Zeichnungen fertigten M . Schaub 
(Abb. 1) und S. Fünfschilling (Abb. 4-5) an, die Fotos (Abb. 3-4) 
stammen von U. Schild. 

3 R. Laur-Belart, Spätrömische Gräber aus Kaiseraugst. Fest
schrift Reinhold Bosch (Aarau 1947) 137-154 bes. 152: «Zwei 
Schalen aus reinem Glas, halbkugelig, mit zwei eingeschliffenen 
Bändern, D(urchmesser) 11,3 cm»; die Existenz von zwei Scha
len wurde kürzlich vom Autor - zu Unrecht, wie der «Neufund» 
jetzt gezeigt hat, - in Zweifel gezogen: «Möglicherweise handelt 
es sich bei den angeblich zwei Schalen um die Bruchstücke eines 
Gefässes» (B. Rütti, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiser
augst. Forschungen in Augst 13 [Augst 1991] Band 2, 64, unter 
Kat.-Nr. 1259). 

4 Kaiseraugst, Region 21,A, Grabung 1946.01. - Zum Gräberfeld 
allgemein vgl. Laur-Belart (wie Anm. 3); R. Laur-Belart, Fund
bericht, Kaiseraugst. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft 
für Urgeschichte 37, 1946 (1947) 80-83; R. Laur-Belart, Fundbe
richt, Kaiseraugst. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft 
für Urgeschichte 42, 1952, 96-99. 

5 Laur-Belart (wie Anm. 3) 152f. - Zu Unstimmigkeiten zwischen 
dem Inventar des Römermuseums Augst und dem Katalog 
R. Laur-Belarts vgl. Rütti (wie Anm. 3) Band 1, 306, Anm. 309. 

6 Kommentar von R. Laur-Belart neben der Skizze: «Grabgrube 
war nur noch ganz flach erhalten. Keine Scherben, wenig Ziegel
brocken, wenig teils vermoderte Knochenreste. Scherben von 
Glasgefäss u. verschieden grosse Bleistücke v. dem Sarg im gan
zen Grab verstreut. Beim Durchsieben d. Aushubs Bronze
schnalle mit nierenförmigem Beschlag gefunden.» Auf der Rück
seite der Zeichnung: «Erhalten war das Grab nur noch ca. 30 cm 
tief, und durch den Bagger im oberen Teil bereits durchwühlt. 
Keine Scherben, ganz spärlich Knochenreste (meist verfault). 
Sehr wenig Ziegelbrocken. Dagegen Scherben von Glasgefäss im 
ganzen Grab verstreut, dsgl. flache Bleistücke von verschiedener 
Grösse, Bleisarg. Auf -30 cm Teile des Bodens des Sarges, s. 
Skizze. Ende d. Sarges bei B gesichert, da Teile der senkrechten 
Schmalseite gefunden, desgleichen bei A. (Dieser Satz wurde 
nachträglich durchgestrichen.) Bei A Fragmente eines Glases, 
auf der Innenseite des Sarges» (vgl. Abb. 2). 

7 Die Hinwendung des Toten nach Osten bzw. Nordosten, der 
aufgehenden Sonne entgegen, entspricht der häufigsten Grab
ausrichtung in spätrömischer Zeit, allerdings sind die Gräber im 
Stalden sonst zur Hauptsache nach Westen bzw. Nordwesten 
ausgerichtet (Laur-Belart [wie Anm. 3] 140; vgl. auch Rütti [wie 
Anm. 3] Band 1, 306 Abb. 270). - Im Unterschied zur Ausrich
tung im Stalden sind allerdings nahezu die Hälfte der vor weni
gen Jahren nördlich von Grab 17 ans Licht gekommenen Gräber 
(Kaiseraugst, Shredderanlage/Parzelle «Thommen» AG) eben
falls nach Nordosten ausgerichtet; vgl. Anm. 25. 

8 Laur-Belart (wie Anm. 3) 140 und 152; hier Anm. 6. 
9 «Blei-Rand 6 cm senkrecht erhalten»; vgl. Abb. 2,b'. 
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A b b . 1 Kaiseraugst. Ü b e r s i c h t s p l a n ü b e r die s p ä t r ö m i s c h - f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n G r ä b e r f e l d e r i m Bereich süd

l i c h des Kastel ls mi t Funds i tua t ion v o n G r a b 17 i m Stalden. M . 1:4000 ( Ü b e r s i c h t 1:10000). 

A b b . 2 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d i m Stalden (Grabung 1946.01). Befundskizze v o n G r a b 17. b - b " = Bleifrag
mente, g = Glasfragmente, s = vermutete Schäde l l age (zur Beschrif tung vgl . auch A n m . 6). M . 1:30. 

Fussende des Sarges lagen weitere Bleifragmente, R e 
ste der Bodenplatte und/oder der Schmalseiten (Abb. 
2,b.b") 1 0- Le ide r ist v o n dem damals i n mehreren T e i 
len gefundenen Sarg nur noch ein S tück vorhanden 
(Abb . 3); seine Fundlage kann nicht lokalis ier t wer
den. Das B l e i ist v o n hellgrauer Farbe, die O b e r f l ä c h e 
der Platte ist g röss ten te i l s b r ä u n l i c h oxydiert , i n den 
Randbere ichen ist das M a t e r i a l sehr b r ü c h i g . D i e 29,2 
c m lange, 14,8 c m breite u n d 0,4-0,5 c m dicke Platte 
besitzt keinerlei Verzierung: eine Seite - woh l die 

10 Vgl. Anm. 6. - Die Interpretation R. Laur-Belarts, dass beide 
Enden des Bleisarges aufgrund der Plattenfragmente gesichert 
seien, hat dieser offenbar später nicht mehr vertreten, da betref
fender Satz im Kommentar nachträglich durchgestrichen wurde. 
Die Bleiplattenstücke im Nordosten und Südwesten der Grab
grube dürfen tatsächlich nicht mit der ursprünglichen Länge des 
Sarges in Zusammenhang gebracht werden - der Sarg wäre näm
lich 2,80 m lang gewesen! -, sondern ihre Lage wurde vermutlich 
durch den Baggereingriff gestört. Die durchschnittliche Länge 
von Bleisärgen für Erwachsene liegt zwischen 1,45 und 2,13 m; 
vgl. H. Toller, Roman Lead Coffins and Ossuaria in Britain. 
British Archaeological Reports 38 (Oxford 1977) 5. 



A b b . 3 Kaiseraugst, Stalden. Bleiplatte aus G r a b 17, Vorde r - (oben) u n d R ü c k s e i t e (unten) sowie Quer
schnitt. M . 1:2. 

« S c h a u s e i t e » 1 1 - ist glatt, die andere rauh und v o n 
g r ü b c h e n f ö r m i g e r K o r r o s i o n durchsetzt. N a c h der 
leichten Stauchung u n d der Fal tung an der geraden 
Längsse i t e des Fragmentes zu schliessen (vgl. A b b . 3, 
Querschnit t) , s tammt der erhaltene T e i l aus e inem 
Eckbere ich des Sarges, woh l zwischen Boden u n d 
Seitenwand, dort, wo das Plattenende mi t einer weite
ren, rechtwinkl ig anstossenden Platte verbunden ge
wesen w a r 1 2 . Ü b e r die K o n s t r u k t i o n des Bleisarges 

11 Unter «Schauseite» ist in unserem Falle die Sarginnenseite zu 
verstehen, d.h. die Bleiplatte wurde mit ihrer rauhen (Rück-) 
Seite an die Innenwand des Holzsarges genagelt; vgl. dazu auch 
Anm. 17. 

12 Zu den verschiedenen Verbindungsarten der Bleiplatten (mittels 
Lot, Faltung, Verzapfung) vgl. Toller (wie Anm. 10) 13. - Bei 
unserem Fragment fanden sich keine Spuren von Lot; vermut
lich waren die Platten durch eine einfache Faltung verbunden. 
Nicht erklären können wir uns die dünne Bleischicht, die einen 
Teil der glatten Oberseite des Fragmentes bedeckt (vgl. Abb. 3, 
oben). Das Blei wirkt aufgetropft, ebenso deuten die runden 
Kanten der «Schicht» auf die Einwirkung hoher Temperaturen 
hin. - Für die Reinigung der Bleiplatte danke ich D. Liebel. 



lässt s ich nur wenig sagen 1 3 ; aufgrund unserer B l e i 
platte mi t gefaltetem Ende d ü r f e n w i r annehmen, 
dass der Sarg u r s p r ü n g l i c h nicht aus einem S tück 
B lech gefertigt war, wie dies v o n anderen Fundor ten 
bekannt i s t 1 4 , sondern aus mehreren Plat ten zusam
mengefüg t w a r 1 5 . D i e mi t den Bleiplat ten gefundenen 
E i s e n n ä g e l 1 6 weisen ausserdem daraufhin, dass es sich 
h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h nicht u m einen eigentlichen 
Bleisarkophag, sondern u m eine Holzk i s t e gehandelt 
hat, die auf der Innenseite mi t angehefteten Bleipla t 
ten ausgeschlagen w a r 1 7 . Ble isärge - bzw. m i t B l e i «ge
füt ter te» H o l z s ä r g e - s ind generell sel ten 1 8 , i n Augusta 
R a u r i c a z ä h l e n sie z u den grossen R a r i t ä t e n ; sie s ind 
bis heute i n den Ü b e r r e s t e n v o n nur gerade zwei 

A b b . 4 Kaiseraugst, Stalden. B r o n z e g ü r t e l s c h n a l l e 
aus G r a b 17. M . 1:1. 

13 Zur Herstellung der Bleisärge generell vgl. Toller (wie Anm. 10) 
10; G. Koch, H. Sichtermann, Römische Sarkophage. Handbuch 
der Archäologie (München 1982) 571; J. Santrot, D. Frugier, 
Sarcophage en plomb ouvragé découvert à Cenon (Gironde). 
Gallia 40, 1982, 271-286 bes. 273f. 

14 Vgl. dazu Toller (wie Anm. 10) 11 Abb. 2,2.2a.8. - Zu Bleisärgen 
allgemein vgl. Toller (wie Anm. 10); Santrot/Frugier (wie Anm. 
13) ; A. Riols, Les sarcophages de plomb en Gaule romaine. 
Bulletin de la Société d'études scientifiques de Séte et sa région 
3, 1971, 82-87 (zitiert nach Santrot/Frugier [wie oben]); H. Mer
ten, Drei römische Bleiplatten mit Jagdfries im Rheinischen 
Landesmuseum Trier. Mit einer Liste der im Trierer Land nach
gewiesenen Bleibehälter. Trierer Zeitschrift 50, 1987, 255-267; 
U . Friedhoff, Der römische Friedhof an der Jakobstrasse zu 
Köln. Kölner Forschungen 3 (Mainz 1991) 48-50. 

15 Etwa in der Art wie bei Toller (wie Anm. 10) 11 Abb. 2,3-7.10. -
Ein Bleisarg aus fünf einzelnen Platten, deren Kanten offenbar 
nicht verschweisst, sondern gefaltet waren, ist aus Strassburg 
bekannt; vgl. A. Straub, Le cimetière gallo-romain de Strasbourg 
(Strassburg 1881) 14f, 57; vgl. auch hier Anm. 17. 

16 Wie die restlichen Bleiplatten sind heute auch die Nägel ver
schwunden. R. Laur-Belart erwähnt die Nägel zwar nicht in sei
nem Artikel, doch wurde im Inventarbuch des Historischen Mu
seums Basel unter der Inventarnummer 1946.247 registriert: 
«Mehrere Bruchstücke eines Bleisarges mit Eisennägeln (...), 
Grab 17, 3.4.46.» - Ebenfalls erwähnt werden die Nägel von 
H. Reinhardt, Erwerbungen des Historischen Museums im 
Jahre 1946. Jahresbericht des Historischen Museums Basel 1946 
(1947) 25 unter C. Depositen: «Stücke eines Bleisarges mit Ei
sennägeln». 

17 Ein solcher doppelwandiger Sarg, d.h. ein mit Blei ausgekleide
ter Holzkasten ist u.a. aus Brühl bei Köln bekannt. Dort bestan
den der Boden und die Längswände aus einem Stück Bleiblech, 
das zu einem Trog gebogen war. An den beiden Schmalenden 
waren die Wandstücke mit den aufgebogenen Seitenwänden ver
schweisst. Diesen Bleimantel hatte man von innen her mit Ei
sennägeln an den äusseren Holzsarg festgenagelt. Den Deckel 
bildete eine Bleiplatte, die ebenfalls an den hölzernen Deckel 
festgenagelt war; vgl. W. Haberey, Spätrömische Gräber in 
Brühl. Bonner Jahrbücher 162, 1962, 397-406, dort Grab 2 (398 
Abb. 1; 402-404); vgl. auch Santrot/Frugier (wie Anm. 13) 271 f. 
Anm. 2 und 5, wo der «Holzmantel» als Schutz des Bleisarges vor 
dem Erddruck interpretiert wird. - In den meisten überlieferten 
Fällen waren die Holzsärge auf der Innenseite mit Bleiplatten 
ausgeschlagen; vgl. Toller (wie Anm. 10) 1; Friedhoff (wie Anm. 
14) 49; es scheinen jedoch auch seltene Fälle bekannt zu sein, wo 
die Bleiplatten offenbar auf der Aussenseite der Holzkiste aufge
nagelt waren; vgl. Toller (wie Anm. 10) 2 (zwei Bleisärge aus 
Poundbury, England) sowie Jahresbericht 1945 bis 1958. Trierer 
Zeitschrift 24, 1956/1958, 582 (Bleisarg aus Köwerich, Deutsch
land). 

18 Im Gebiet der heutigen Schweiz kommen die wenigen Exem
plare neben Augusta Raurica und Avenches vor allem aus dem 
Wallis, wo in Conthey bei Sitten mehrere Bleisärge entdeckt 
wurden (vgl. W. Drack, R. Fellmann, Die Römer in der Schweiz 
[Stuttgart 1988] 258 Abb. 253; R. Fellmann, La Suisse gallo-ro
maine [Lausanne 1992] 296 Abb. 264; 416f. Anm. 9 mit Litera
tur); zu einem sekundär verwendeten Fragment eines Bleisarges 
mit Reliefverzierung (Perlstab, Andreaskreuz und Medaillon?) 
aus Oberwil BL vgl. J. Ewald, Die Ausgrabungen in der Kirche 
St. Peter und Paul in Oberwil. Baselbieter Heimatbuch 10 (Lie
stal 1966) 18-20 und Abb. 10. - Im Rheinland (vgl. Friedhoff 
[wie Anm. 14] 48; Merten [wie Anm. 14]), besonders jedoch in 
Britannien sind Bleisärge etwas häufiger (vgl. Toller [wie Anm. 
10]); reliefverzierte Bleisärge sind für das römische Syrien und 
Palästina charakteristisch (vgl. etwa E. von Mercklin, Antike 
Bleisarkophage, Überblick und Vorschlag einer neuen Untersu
chungsmethode. Archäologischer Anzeiger, Beiblatt zum Jahr
buch des Deutschen Archäologischen Instituts 51, 1936, Sp. 
252-281; Koch und Sichtermann [wie Anm. 13] 570-572; Fried
hoff [wie Anm. 14] 49). - Zur Interpretation von zylindrischen 
Bleibehältern in England als Taufbecken vgl. K. S. Painter, Re
cent Discoveries in Britain. Actes du X I e Congrès International 
d'Archéologie Chrétienne, Collection de l'École Française de 
Rome 123, Studi di Antichità Cristiana XLI (Rom 1989) 2054-
2056 Abb. 20-21 (den Hinweis verdanke ich S. Fünfschilling, 
Basel). 

19 Nach Th. Burckhardt-Biedermann bzw. einem unbekannten In
formanten wurden in Augusta Raurica noch weitere Bestattun
gen mit Bleisärgen gefunden: «Es ist uns eine Nachricht überlie
fert, dass im Violenried 'Särge und alte Mauern' gefunden wur
den. 'Die Särge', so heisst es, 'seien meist von Stein, oft auch von 
Blei' u.s.w.» Dazu die Randbemerkung: «Notizen eines Unbe
kannten (...)»; vgl. Th. Burckhardt-Biedermann, Zur Stadtbefe
stigung von Augusta Raurica. Vortrag gehalten am Verbandstag 
der süd- und westdeutschen Vereine für römisch-germanische 
Altertumsforschung in Heidelberg am 14./15. September 1907 
(handschriftliches Manuskript im Archiv Ausgrabungen Äugst/ 
Kaiseraugst) 27. Th. Burckhardt-Biedermann ging davon aus, 
dass die Gräber im Gebiet zwischen der Curia («Rundturm») 
bzw. Basilicastützmauer und dem Violenbach gefunden wurden 
und folgerte: «Sind aber in dem Gebiet Begräbnisstätten ange
legt, so lag es damals ausserhalb der Stadt, wenn schon die ge
schilderte Mauer (= Basilicastützmauer) nicht 'Stadtmauer' war» 
(S. 27). Es bleibt allerdings fraglich, ob der Informant unter 
«Violenried» ebenfalls die Niederung zwischen Curia und Vio
lenbach verstand, die noch heute diesen Flurnamen trägt, oder 
ob nicht der Geländestreifen östlich des Baches gemeint war, 
also auf Kaiseraugster Boden im - zugegebenermassen weiteren 
- Einzugsgebiet der spätantiken Gräberfelder. Dieser Streifen 
östlich des Violenbaches wird gelegentlich ebenfalls mit «Violen
ried» bezeichnet (z.B. auf einem Plan von K. Stehlin aus dem 
Jahre 1927 im Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst [Plan 
1927.93.002]). 



Exemplaren ü b e r l i e f e r t 1 9 : unser - m i t g röss te r W a h r 
scheinl ichkeit unverziertes - S tück aus der Nekropo le 
i m Stalden u n d ein mi t R e l i e f dekoriertes Sarkophag
fragment, dessen genauer Fundor t nicht bekannt ist, 
das j edoch ve rmut l i ch ebenfalls aus Kaiseraugst 
s t ammt 2 0 . 

G r a b 17 enthielt offenbar nur wenige Beigaben bzw. 
Trachtbestandteile. I m gesiebten Aushub der Bagger
schaufel fand m a n eine kleine bronzene G ü r t e l 
schnalle m i t nierenformiger Beschlagplatte u n d drei 
N i e t l ö c h e r n (Abb . 4 ) 2 1 . Dieser F u n d identif izier t die 
hier bestattete Person als M a n n , da der G ü r t e l zur 
s p ä t r ö m i s c h e n M ä n n e r t r a c h t gehö r t e . D i e Schnalle 
erlaubt zudem eine relativ genaue Dat ie rung der 

Grablegung. E i n vergleichbares S tück kennen w i r aus 
Kaiseraugst, wo es i n einer Grube zusammen m i t K e 
r amik der ersten Hä l f t e des 4. Jahrhunderts u n d zahl
reichen M ü n z e n aus dem zweiten Vie r t e l des 4. Jahr
hunderts gefunden wurde 2 2 . V o n einer weiteren 
Bronzschnal le desselben Typs aus Augusta R a u r i c a 
s ind die genaue Fundstel le u n d die F u n d u m s t ä n d e 
leider nicht bekannt 2 3 . A n anderen Fundor ten stam
men vergleichbare Schnallen vo r a l lem aus den bei
den Jahrzehnten u m die M i t t e des 4. Jahrhunder ts 2 4 . 
Diese Befunde sprechen dafür , dass G r a b 17 i n der 
Ze i t zwischen ca. 340 u n d 360 n .Chr . angelegt wurde. 
D a m i t dü r f t e der i m Bleisarg Bestattete z u den letzten 
i m konstant inischen F r i e d h o f i m Stalden Begrabenen 
g e h ö r t haben 2 5 . 

20 Laut Inventarbuch des Historischen Museums Basel kommt das 
mit Friesen und Medaillons verzierte Stück (Inv. 1916.591) aus 
Kaiseraugst. Es wurde «um 1888» gefunden und im Jahre 1916 
vom Historischen Museum erworben (heute als Dauerdeposi
tum im Römermuseum Augst). 1936 erwähnte E. von Mercklin 
die Bleiplatte in seinem Artikel über Bleisärge; vgl. von Mercklin 
(wie Anm. 18) Sp. 278, Sp. 275 Abb. 20. Seither wurde das relief
verzierte Bleistück zwar mehrfach erwähnt bzw. abgebildet, je
doch nicht im Detail gewürdigt; vgl. L. Berger, S. Martin-Kil
cher, Gräber und Bestattungssitten. In: W. Drack (Red.), Ur-
und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz 5. Die römische 
Epoche (Basel 1975) 166 Abb. 34; M . Bossert, Eine römische 
Badewanne aus den Thermen von Iuliomagus (bei Schieitheim). 
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 
36, 1979, 205-219 bes. 214 Abb. 16; M . Frizot, Stucs de Gaule et 
des provinces romaines. Motifs et techniques. Université de Di
jon (Dijon 1977) 83f. Kat.-Nr. 3 (zitiert nach Bossert [wie oben]). 
- Eine eingehende Besprechung des Bleisarkophags ist jetzt 
durch K. Kob, Römermuseum Augst, in Vorbereitung. 

21 Eine sogenannte Schnalle mit ovalem Beschlag und halbkreisför
migem Bügel nach E. Keller, Die spätrömischen Grabfunde in 
Südbayern. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 14 
(München 1971) 58f. Abb. 23,1. 

22 Inv. 1978.14213 aus Region 19,B (Grabung 1978.06: Kaiser-
augst-Mühlegasse/Bahnweg), Fundkomplex B02097; vgl. S. Mar
tin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiser
augst, 1: Die südspanischen Ölamphoren (Gruppe 1). Forschun
gen in Augst 7/1 (Augst 1987) 46 Abb. 20, 14, Legende dazu auf 
S. 44. - Die Keramik aus diesem Komplex ist charakteristisch 
für die erste Hälfte des 4. Jh. Von den insgesamt 31 Münzen aus 
dem Fundkomplex stammen alle aus der ersten Hälfte des 4. Jh., 
die meisten davon kommen aus dem zweiten Viertel des 4. Jh., 
bei den jüngsten vier Münzen handelt es sich um JE 4 von Con-
stantius II oder Constans der Jahre 341 bis 348 (Bestimmung der 
Münzen durch M . Peter). Im selben Fundzusammenhang fan
den sich auch zahlreiche Gläser aus der ersten Hälfte bis Mitte 
des 4. Jh. (vgl. Rütti [wie Anm. 3] Kat.-Nr. 1400, 1406, 1433, 
1495, 1498 und 4641: fast ausschliesslich konische Becher der 
Form AR 64, AR 65, AR 67 und AR 73]). 

23 Vgl. S. Fünfschilling, Zu einigen ausgewählten Altfunden aus 
Augusta Raurica. JbAK 15, 1994, S. 187ff. Kat.-Nr. 20, Abb. 40 
(in diesem Band) sowie S. Fünfschilling, Römische Altfunde von 
Augst-Kastelen, Eine Privatsammlung mit Altfunden aus Augu
sta Raurica, vornehmlich von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 7, 8), 
geborgen während des Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jahrhun
derts. Interne Augster Arbeitspapiere 2 (Augst 1993, unpubli
ziert) 143 Kat.-Nr. 1102, Taf. 143. - Das Stück könnte beim 
Kiesabbau an der Hangkante des Kastelen-Plateaus zum Vor
schein gekommen sein, denkbar wäre allerdings auch ein Grab
fund vom Friedhof im Stalden, da nachweislich einige Objekte 
in der Sammlung von dort stammen, so z.B. die Glasschale Kat.
Nr. 532 (Fünfschilling [wie oben] 69 Kat.-Nr. 532, Taf. 69; vgl. 
auch Rütti [wie Anm. 3] Band 2, 64 Kat.-Nr. 1256, Taf. 54 [Form 
AR 57]). 

24 Vgl. Keller (wie Anm. 21) 59. - Diesen Zeitansatz bestätigt auch 
eine vergleichbare Gürtelschnalle in einem Grab in Basel-
Aeschenvorstadt, die u.a. zusammen mit einer Zwiebelknopf
fibel vom Typ Keller 3 B gefunden wurde und damit ebenfalls in 
die beiden Jahrzehnte um die Mitte des 4. Jh. zu datieren ist 
(Keller [wie Anm. 21] 35 Abb. 12; 37f); vgl. R. Fellmann Brogli 
et al., Das römisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Basel/ 
Aeschenvorstadt. Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 
10B (Derendingen 1992) 38 Grab 317, Taf. 18, G317, 2. - In 
dieselbe Zeit gehört ferner eine Bestattung in einem Steinsarko
phag in Köln-Jakobstrasse, der u.a. eine Bronzeschnalle unseres 
Typs und eine Zwiebelknopffibel vom Typ Keller 3 A enthielt; 
vgl. Friedhoff (wie Anm. 14) 237f. Grab 107, Taf. 77, 9/8. 

25 Im Zusammenhang mit den kriegerischen Ereignissen, von de
nen das Kastell in der Jahrhundertmitte heimgesucht wurde und 
in deren Vorfeld wohl zwischen 350 und 351 das Tafelsilber, der 
Kaiseraugster Silberschatz, verborgen worden war, würde man 
für die Bestattungszeit eher an die Jahre vor der Jahrhundert
mitte als an die danach denken, dies vor allem aufgrund der 
geographischen Lage des Grabes am Ostrand der älteren - kon
stantinischen - Kastellnekropole im Stalden. Bis vor kurzem 
musste aufgrund des Forschungsstandes angenommen werden, 
dass nach den Kriegswirren die neue Nekropole, die sog. Jüngere 
Kastellnekropole, weit im Osten angelegt worden war (vgl. dazu 
M . Martin, Römische Schatzfunde aus Augst und Kaiseraugst. 
Augster Museumshefte 2 [Augst 1977] 28-30 und 39-40). Die 
1986 nördlich von Grab 17 gefundenen Gräber (vgl. Abb. 1: 
«Thommen») zeigen nun jedoch, dass man in der Zeit wohl un
mittelbar nach den Kriegswirren (oder vielleicht schon während 
dieser Zeit?) auch wesentlich weiter im Westen als bisher ange
nommen bestattet hat. Die neu entdeckten Gräber dürften zum 
Teil gleichzeitig, der grössere Teil jedoch etwas später als Grab 
17, d.h. im dritten Viertel des 4. Jahrhunderts, angelegt worden 
sein. Ihre Datierung beruht auf den beigegebenen Zwiebelknopf
fibeln und Gürtelschnallen (noch nicht publiziert); erwähnt sind 
die Gräber von U . Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im 
Jahre 1986. JbAK 9, 1988, 231 f. (Kaiseraugst, Shredderanlage, 
Parzelle Thommen AG); Fundbericht, Römische Zeit, Kaiser
augst AG, Gstalten (Thommen AG). Jahrbuch der Schweizeri
schen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 70, 1987, 221. -
Zum Belegungsablauf und zur Datierung der jüngeren Kastellne
kropole im Gstaltenrain vgl. jetzt M . Martin, Das spätrömisch-
frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kt. Aargau. 
Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 5A (Derendingen 
1991) 238ff. bes. 243ff. und 308ff. 



A n Beigaben wurden dem Toten ve rmut l i ch nur zwei 
g lä se rne Schalen ins G r a b gelegt 2 6 . Beide G l ä s e r fand 
m a n i n u n z ä h l i g e Scherben zerbrochen. Wahrsche in
l i c h lagen sie zu F ü s s e n des To ten (Abb . 2,g) 2 7 . B e i 
den Glasschalen handelt es sich u m die Ü b e r r e s t e v o n 
beinahe halbkugeligen Gefäs sen nahezu identischer 
F o r m 2 8 : die bereits publizierte grössere Scha le 2 9 mi t 
e inem Randdurchmesser v o n 14 c m (Abb . 5,2) u n d 
das jetzt wiedergefundene kleinere Exempla r mi t 
11,6 c m (Abb . 5,1) 3 0 . D e r leicht e i n w ä r t s gebogene 
R a n d ist abgesprengt und n a c h t r ä g l i c h etwas übe r -
schliffen worden. D e r Boden ist flach bzw. leicht 
h o c h g e w ö l b t u n d besitzt keine Heftnarbe. Das i m 
B r u c h h e l l g r ü n e 3 1 , i n der Durchs ich t jedoch prakt isch 
farblos erscheinende Glas ist v o l l s t ä n d i g transparent. 
D i e Glasmasse ist ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h klar, weist 
keiner le i Schlieren auf und ist nahezu blasenfrei. A m 
R a n d der beiden Schalen befindet sich e in breites 
mattiertes Band , das zur W a n d u n g h i n v o n einer 
schmalen Schliffr i l le begrenzt ist. Dasselbe B a n d ist 
auf der W a n d u n g eingeschliffen, oben u n d unten ein
gerahmt v o n je einer schmalen R i l l e . Sch l i f fbänder 
u n d - r i l len g e h ö r e n zwar zu den häuf igs t en Verz i e run

gen bei s p ä t a n t i k e n G l ä s e r n 3 2 , vergleichbar sorgfäl t ig 
angebrachte Schliffdekore s ind allerdings bislang auf 
ke inem anderen Glasgefäss i n Augusta R a u r i c a be
legt. Diese Schliffverzierung i n K o m b i n a t i o n mi t der 
u n g e w ö h n l i c h reinen u n d klaren Glasmasse, die be
reits R . Laur-Belar t aufgefallen war 3 3 , bezeichnen die 
beiden Schalen unter den s p ä t r ö m i s c h e n F u n d e n i n 
Augst u n d Kaiseraugst als einzigart ig q u a l i t ä t v o l l e s 
Glasgeschirrensemble. Vergleichbar i n der Q u a l i t ä t 
der Glasmasse s ind die Schalen ledigl ich mi t e inem 
schliffverzierten Glas aus dem Kaste l lgebie t 3 4 sowie 
e inem kle inen B r u c h s t ü c k eines Goldglases, das süd 
l i c h des Schmidmat t -Areals , ebenfalls i n Kaiseraugst, 
z u m Vorsche in gekommen i s t 3 5 . Diese G l ä s e r gehör 
ten damals sicher zu den grossen Kostbarkei ten . Das 
Goldglas dü r f t e ein s t a d t r ö m i s c h e s P r o d u k t 3 6 , das 
Schliffglas eher rheinischer Herkunf t s e in 3 7 . B e i unse
ren beiden Schalen denken w i r ebenfalls an Produkte 
des Rheinlandes . Al lerd ings beruht unsere V e r m u 
tung auf nur entfernt vergleichbaren, i m Unte r sch ied 
z u unseren G l ä s e r n mi t figürlichem Sch l i f f verzierten 
Schalen aus E n g l a n d 3 8 , N o r d f r a n k r e i c h 3 9 u n d K ö l n 4 0 . 
O b w o h l die beiden Kaiseraugster Schalen keinen 

A b b . 5 Kaiseraugst, Stalden. D i e Glasschalen aus 
G r a b 17. M . 1:2. 

26 Weitere Beigaben sowie Trachtbestandteile wie z.B. eine Zwie
belknopffibel gingen vielleicht infolge des maschinellen Eingriffs 
verloren. 

27 Falls man den Toten tatsächlich Südwest-Nordost orientiert in 
sein Grab gelegt hat, wie dies laut Befundskizze von den Findern 
vermutet worden ist; vgl. Abb. 2. 

28 Die Form gehört zur Gruppe der halbkugeligen Schalen Isings 
96b 1 (mit Schliffdekor; vgl. C. Isings, Roman Glass From Dated 
Finds. Archaeologica Traiectina 2 [Groningen/Djakarta 1957] 
114-116) und AR 56 (vgl. Rütti [wie Anm. 3] Band 2, 64). Die 
dort angegebene vergleichbare Form Trier 27b (K. Goethert-Po-
laschek, Katalog der römischen Gläser des Rheinischen Landes
museums Trier. Trierer Grabungen und Forschungen 9 [Mainz 
1977] 38) entspricht indes nicht genau unseren beiden Schalen. 

29 Vgl. Rütti (wie Anm. 3) Band 2, 64 Kat.-Nr. 1259, Taf. 55. 
30 Auf eine fotografische Aufnahme der beiden Gläser wurde we

gen des äusserst fragmentarischen Zustandes verzichtet. 
31 Inv. 1946.243 (Abb. 5,1) = Pantone 397; Inv. 1946.244 (Abb. 5,2) 

= Pantone 583; vgl. Pantone® Color Paper/Uncoated Selector 
by Letrasettm. 

32 Vgl. etwa Rütti (wie Anm. 3) Band 2, Taf. 55.58.66-72. 
33 Laur-Belart (wie Anm. 3) 145: «Um so mehr fällt die ausgezeich

nete Qualität der beiden halbkugeligen Schalen aus dem Grab 17 
(...) auf (...)». 

34 Rütti (wie Anm. 3) Band 2, 190 Kat.-Nr. 4639, Taf. 175: wohl ein 
mit figürlichem Schliff verziertes Gefäss; vgl. Anm. 38. 

35 B. Rütti, Ein Goldglas aus Kaiseraugst. JbAK 11, 1990, 141-144, 
Abb. 2. 

36 Rütti (wie Anm. 35) 142. 
37 Vergleichbar mit einer mit figürlichem Schliff verzierten Flasche 

aus Nordfrankreich; vgl. D. B. Harden et al., Glass of the Cae
sars (Mailand 1987) 235f. Kat.-Nr. 132. 

38 F. Fremersdorf, Die römischen Gläser mit Schliff, Bemalung 
und Goldauflagen aus Köln. Die Denkmäler des römischen 
Köln 8 (Köln 1967) 177 (mit Literatur) und Taf. 242f: eine 
Schale mit bacchischen Szenen aus Dorchester. 

39 Harden et al. (wie Anm. 37) 230f. Kat.-Nr. 129: eine Schale mit 
bacchischen Szenen aus Nordfrankreich (erworben in Amiens). 
- Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass D. B. 
Harden diese Schale, die ohne Fundzusammenhang überliefert 
ist, aufgrund stilistischer Überlegungen zum Schliffdekor in die 
Zeit kurz vor der Mitte des 4. Jh. datiert (S. 185). In die Zeit um 
350 n.Chr. dürfte auch unser Grab gehören, dies aufgrund der 
im Grab gefundenen Gürtelschnalle; vgl. oben. 

40 Fremersdorf (wie Anm. 38) 177f. (mit Literatur) und Taf. 244: 
Schale mit Hasenjagdmotiv aus Köln-Müngersdorf. - F. Fre
mersdorf datiert die Schale aufgrund des Fundzusammenhangs 
bzw. der mitgefundenen Keramik in die Zeit um 370 n.Chr. 



f igür l ichen Schliffdekor aufweisen, ist - als entschei
dendes Charak te r i s t ikum - die A u s f ü h r u n g der ho r i 
zontalen mattierten Schl i f fbänder a m R a n d ident isch 
mi t derjenigen der e r w ä h n t e n Scha len 4 1 . A l l e diese 
Gefässe d ü r f t e n i n einer K ö l n e r Werkstatt entstanden 
se in 4 2 . 

D i e beiden wertvol len Glasschalen sowie der U m 
stand, dass m a n den Toten i n e inem - bei uns äusse r s t 
seltenen - Bleisarg bestattet hat, zeigen, dass hier eine 
a u s s e r g e w ö h n l i c h e Person beigesetzt worden ist. Sie 
gehö r t e , zumindest i n materieller Hins ich t , zur Ober
schicht, denn Glasgeschirr - besonders i n dieser Q u a 
l i tä t - z äh l t e zu den teuersten G e f ä s s b e i g a b e n 4 3 . W i e 
v o n anderen Fundor ten bekannt ist, enthalten B l e i 
särge auffallend häuf ig u n g e w ö h n l i c h wertvolle B e i 
gaben bzw. Trachtbestandteile der Bestatteten 4 4 ; sie 
werden deshalb generell mi t R e i c h t u m i n V e r b i n d u n g 
gebracht 4 5 . D i e Verwendung v o n B l e i für die letzte 
R u h e s t ä t t e eines - offensichtlich wohlhabenden -
Verstorbenen mutet allerdings etwas m e r k w ü r d i g an, 
da das M a t e r i a l i n der A n t i k e zwar i n der M e d i z i n als 
H e i l m i t t e l verwendet 4 6 , i n der Regel jedoch mi t b ö s e r 
M a g i e u n d Ü b e l i n Ve rb indung gebracht wurde 4 7 . D i e 
G r ü n d e für die Beisetzung i n e inem Bleisarg kennen 
w i r nicht. B l e i konnte - war es i n ausreichender 
Menge v o r h a n d e n 4 8 - relativ schnell z u e inem statt
l ichen Sarkophag verarbeitet werden, zumindest was 
die einfachen unverzierten Särge betrifft. M i t R e l i e f 
dekorierte Ble isärge bi ldeten eine r e p r ä s e n t a b l e R u 
h e s t ä t t e , vergleichbar mi t den imposanten Steinsar
kophagen 4 9 . Das B l e i konnte zudem durch sein G e 
wicht u n d die M ö g l i c h k e i t eines dichten Sargver
schlusses die bestattete Person z u e inem gewissen 
G r a d vo r S t ö r u n g e n ihrer Totenruhe s c h ü t z e n wie 
etwa durch G r a b r a u b 5 0 . Denkbar ist jedoch auch, 
dass das B l e i die Hinterbl iebenen vor dem Toten be
wahren sollte, z .B . vo r dessen Krankhe i t oder Boshaf-
tigkeit. Al le rd ings bewegen w i r uns hier i m Bereich 
v o n Spekulat ionen. A l s relativ sicher kann einzig gel
ten, dass i n G r a b 17 v o n Kaiseraugst-Stalden ein 
wohlhabender (Kastell?-)Bewohner i n e inem mi t 
Bleipla t ten ausgeschlagenen Holzsarg bestattet wor
den ist. D i e P e r s ö n l i c h k e i t starb u m die M i t t e des 
4. Jahrhunderts. Ihre Beerdigung i m sog. Alteren K a 
s te l lgräberfe ld i m Stalden spricht dafür , dass dies ver
m u t l i c h kurz vo r den Kriegsereignissen der Jahre 351/ 
352 geschah, als das Kas te l l v o n einfallenden A l a m a n -
nen gebrandschatzt wurde 5 1 . 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Zeichnung Markus Schaub. 
Abb. 2: Skizze Ursula Schweitzer und Rudolf Laur-Belart vom 

2. April 1946 (Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst, Grabung 1946.01). 

Abb. 3; 4: Fotos Ursi Schild, Zeichnungen Sylvia Fünfschilling. 
Abb. 5: Entwurf Beat Rütti, Reinzeichnung Sylvia Fünfschil

ling. 

41 Als kleine Einschränkung muss daraufhingewiesen werden, dass 
unser Vergleich lediglich auf den zur Verfügung stehenden Ab
bildungen und Beschreibungen der Stücke beruht. 

42 Fremersdorf (wie Anm. 38) 31. 
43 Friedhoff (wie Anm. 14) 58. 
44 Wie Anm. 43. - Vgl. hierzu auch die reichen Beigaben in den 

Gräbern von Conthey bei Sitten im Wallis, z.B. Seidenstoff; vgl. 
J. P. Wild, Ein römischer Seidenstoff aus dem Wallis. Vallis Poe
nina an der antiken Seidenstrasse? Helvetia Archaeologica 18, 
1987, Nr. 70, 59-73, oder ein ungewöhnlich reiches Glas
geschirrensemble (unpubliziert, freundliche Mitteilung von Ch. 
Martin, Lausanne). 

45 Straub (wie Anm. 15)113; Toller (wie Anm. 10) 2 und 4; R. Phil
pott, Burial Practices in Roman Britain, A Survey of Grave 
Treatment and Furnishing, A.D. 43-410. British Archaeological 
Reports 219 (Oxford 1991) 121. - Dass Blei als billiges Material 
betrachtet wurde, wie dies H. Merten (wie Anm. 14) 261 anführt, 
muss zumindest im Bestattungswesen mit einem Fragezeichen 
versehen werden. Als nicht ausgesprochen teures Material wird 
Blei von J. Santrot und D. Frugier (wie Anm. 13) 275 angesehen: 
«Les sépultures en sarcophage de plomb ouvragé étaient cepen
dant des sépultures de prix probablement choisies par les famil
les disposant d'une certaine aisance, assez riches pour offrir à 
leurs morts une tombe plus luxueuse que les cercueils de bois ou 
les coffrages de tuiles, assez modestes pour ne pouvoir assumer 
les frais de grands sarcophages de marbre ...» 

46 Vgl. dazu Projektgruppe Plinius (Hrsg.), Plinius der Ältere über 
Blei und Zinn. Naturalis Historia 34, 156-178 und 33, 94 und 
106-108. Werkhefte der Universität Tübingen, Reihe A, Natur
wissenschaften 10 (Tübingen 1989) bes. 59-67: als Heilmittel 
etwa zur Blutstillung, zur Förderung der Vernarbung, gegen Au
genkrankheiten, gegen Entzündungen, Geschwüre u.a. 

47 Vgl. z.B. E. Paszthory, Stromerzeugung oder Magie. Die Analyse 
einer aussergewöhnlichen Fundgruppe aus dem Zweistromland. 
Antike Welt 16, 1985, 7f.: «..., steht das Metall Blei immer für 
das Böse und wird ausschliesslich für Schadenszauber (...) be
nutzt. Seiner Zuweisung an böse Götter und Dämonen mag aus
ser der pechschwarzen Farbe und der Schwere auch seine Giftig
keit beigetragen haben.»; Merten (wie Anm. 14) 261: «Seinem 
Charakter als übelbringendes Material ist es zuzuschreiben, dass 
man Blei beim Anfertigen von Fluch- und Orakeltäfelchen ver
wendete». 

48 P.-A. Schwarz, Leiter der Ausgrabungen in Äugst, hält es für 
möglich, dass das Blei für die Särge aus den bleiernen Dachplat
ten der in Schutt gefallenen Tempel in der Oberstadt, d.h. in 
erster Linie vom Forumtempel, wiederverwendet worden ist. Er 
stützt sich dabei auf die Aussage Gregors von Tours, dass z.B. 
die Tempel von Vasso Galate (Clermont) mit Blei gedeckt waren 
(«desuper vero plumbo tectum»), s. M . Weidemann, Kulturge
schichte der Merowingerzeit nach den Werken Gregors von 
Tours, Teil 2. Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz 
Monographien 3, 2 (Mainz 1982) 158. - Zu Bleiplattenfunden 
beim Forumtempel in Äugst (noch ohne Interpretation des Au
tors als Dachplatten des Tempels) vgl. P.-A. Schwarz, Neue Er
kenntnisse zum Forums-Altar und Forums-Tempel in Augusta 
Rauricorum (Äugst BL). Die Ergebnisse der Grabung 1990.54. 
JbAK 12, 1991, 161-197 bes. 186ff. Abb. 46. 

49 Vgl. Anm. 45. 
50 Vgl. dazu etwa S. Berg et al., Der Archäologe und der Tod, 

Archäologie und Gerichtsmedizin (München/Luzern 1981) 66-
69. - Einen sicheren Schutz vor Grabraub bot jedoch auch ein 
schwerer Bleideckel nicht, wie z.B. der aufgebrochene Sarg in 
Cenon zeigt; vgl. Santrot/Frugier (wie Anm. 13) 273 und 272 
Abb. la. 

51 Vgl. dazu Anm. 25. 
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Eine Reibschale mit Stempeldekor aus Augst 
Sy lv i a Fünf sch i l l i ng 

Zusammenfassung: 
Das hier vorgestellte Gefäss gehört zu einer Gruppe aussergewöhnlich grosser Reibschalen, deren Rand mit figürlichem Stempeldekor verziert 
ist. Die benutzten Punzen weisen Beziehungen zu den helvetischen Sigillata-Manufakturen auf. 

Sehl üssel Wörter: 
Augst BL, Keramik/Reibschale, Römische Epoche, Stempel/Keramik. 

D i e hier z u besprechenden Fragmente der grossen 
Reibschale kamen 1993 aus dem His tor i schen M u 
seum Basel, dem sie 1899 v o n T h . Burckhardt -Bieder
m a n n geschenkt worden waren, als Dauerleihgabe ins 
R ö m e r m u s e u m Augst. D i e F u n d u m s t ä n d e s ind un
klar, der Fundor t w i r d nur al lgemein mi t «Augst» an
gegeben. D i e drei anpassenden R a n d s t ü c k e g e h ö r e n 
z u einer ausserordentlich grossen Reibschale v o n un
gefähr 70 c m Durchmesser aus orangem T o n mi t Z i e -
gelschrotmagerung u n d feinsten G l immerpa r t i ke ln . 
D i e dicht gesetzten, feinen R e i b k ö r n e r aus Quarz i m 
S c h ü s s e l i n n e r n s ind z i eml i ch abgenutzt u n d glatt ge
rieben. 

D e r R a n d der Reibschale (Abb. 1) ist m i t einge
stempelten M o t i v e n verziert: U n t e r e inem gekerbten 
bzw. glatten Doppel -Halbkre isbogen läuft e in 
schlecht e i n g e d r ü c k t e r Bestiarius nach l inks (Abb. 2a, 

A b b . 1 Augst. P r o f i l der Reibschale mi t gestempel
tem R a n d . M . 1:3. 

A b b . 2a Augst . R a n d der Reibschale mi t Punzenkombina t ion . M . 1:1. 



A b b . 2b Augst. Z w e i einzelne Bestiarier und Punzenkombina t ion auf dem R a n d der Reibschale. M . 1:1. 

2b). Das Gesicht des Bestiariers weist eine dreieckige 
Nase auf; schwach erkennbar s ind k re i s fö rmige A u 
gen, die F r i su r w i r d durch Striche angedeutet. D e r 
rechte A r m und das rechte B e i n s ind mi t geraden K e r 
ben versehen, das l inke B e i n mi t netzartigen Kerben . 
V o m l inken B e i n ziehen geschwungene L i n i e n den 
K ö r p e r hinauf. K e r b e n und L i n i e n sollen die spezielle 
K l e i d u n g des Bestiariers andeuten. In der H a n d t räg t 
er e in schwach erkennbares Fangseil . Ü b e r die rand
begleitende R i l l e ist zwischen den Best iar iern u n d 
unterhalb der Enden der H a l b k r e i s b ö g e n jeweils ein 
Eierstab mi t rechts angelehntem S t ä b c h e n mi t run
dem Abschluss gestempelt (Abb. 2). D i e H a l b k r e i s b ö 
gen und die E i e r s t ä b e s ind t ief e i nged rück t , der Be-
stiarius erscheint besonders i m Bereich des K ö r p e r s 
flau, die Beine s ind durch die ÜberStempelung der 
randbegleitenden R i l l e häuf ig ges tö r t u n d r u d i m e n t ä r 
wiedergegeben, auch der glatte Halbkreisbogen unter
halb des gekerbten Halbkreisbogens ist nur ansatz
weise sichtbar. 

U n t e r den ü b r i g e n i n Augusta Rau r i ca gefundenen 
Reibschalen mi t Randstempelung k o m m t nur der 

A b b . 4 K e m p t e n , Allgäu. Gesamtansicht des Randes der Reibschale aus K e m p t e n . M . 1:1. 
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Halbkreisbogen i n ä h n l i c h e r Aus fo rmung vo r 1 , der 
Eierstab u n d der Bestiarier s ind bisher nicht vertre
ten. D i e beste Parallele zur Best iar ier-Punze findet 
s ich auf e inem Reibschalenrand aus K e m p t e n 2 

(Abb . 3 u n d 4). A u c h hier erscheint die F igur unter 
e inem allerdings einfachen, gekerbten Halbkre i sbo
gen, ist j edoch ü b e r den Bogen gestempelt. G l e i c h 
s ind die dreieckige Nase u n d die k r e i s fö rmigen A u 
gen, die gesamte Hal tung sowie die Andeu tung der 
K l e i d u n g durch Netzkerben u n d Kerben . D i e G r ö s s e 
der Punze s t immt gut mi t der G r ö s s e der F igur auf 
der Augster Reibschale ü b e r e i n (Abb. 3). B e i der 
Reibschale aus K e m p t e n wechselt der Bestiarier mi t 
e inem B ä r unter dem Halbkreisbogen ab, zwischen 
den Bögen u n d unterhalb deren Enden befinden sich 
Wein t rauben (Abb. 4). 

E i n ähn l i che r , allerdings kleinerer Bestiarier mi t 
Fangsei l u n d differierender Wiedergabe der K l e i d u n g 
k o m m t auf dem R a n d einer Reibschale aus Avenches 

1 Auf den Reibschalen Inv. 1906.565 und Inv. 1957.3449 mit an
deren Figuren und ohne Eierstäbe. Auch hier sind die Figuren 
unter die Halbkreisbögen gesetzt, wobei es sich um einfache, 
gekerbte Bögen - nicht um doppelte - handelt. 

2 H. J. Kellner, Die raetischen Sigillata-Töpfereien. Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 27, 1962, 115ff. bes. 122 und Taf. 7,2. Die 
Reibschalenfragmente stammen aus einem Haus (Haus VI) auf 
dem Lindenberg, in dem im nordöstlichen Laden und der davor-
liegenden Porticus mehrere Formschüsselfragmente zum Vor
schein kamen (Haus VI, ebd. 120 Abb. 2). Leider konnte die 
Reibschale nicht im Original oder anhand eines Abdrucks unter
sucht werden, da sie wegen Umzug der Stadtarchäologie Kemp
ten im Moment nicht greifbar ist. Freundlicher Hinweis Dr. G. 
Weber. 

A b b . 5 Avenches , V D . P r o f i l der Reibschale u n d Punzenkombina t ion . M . 1:3 bzw. M . 1:1. 



(Abb . 5) 3 sowie fragmentiert auf dem R a n d einer 
Reibschale aus Leuzigen (Abb . 6) 4 vor . Dieser Bestia-
rier zeigt keine Ges i ch t s züge , die Umr i s se des K ö r 
pers w i rken kantiger. D e r rechte A r m u n d die Beine 
s ind ebenfalls gekerbt, die Brust zeigt zwei gekreuzte 
L i n i e n , i n den dadurch entstandenen Z w i s c h e n r ä u 
men haben sich teilweise punktartige Vert iefungen er
halten. U m die Ta i l l e markieren zwei K e r b e n einen 
G ü r t e l . A u f der Reibschale aus Avenches w i r d der 
Bestiarier v o n zwei aufgerichteten, bul l igen, nach 
l inks gerichteten B ä r e n sowie v o n e inem nach rechts 
springenden L ö w e n mi t aufgerichtetem Schwanz u n d 
lockiger M ä h n e begleitet (Abb . 5). D e r R a n d der 
Reibschale v o n Leuzigen ist z i eml i ch fragmentiert, 
v o m Bestiarier s ind e inmal e in rechter A r m sowie die 
Beine erhalten (Abb . 6); die Ä h n l i c h k e i t zur Punze 
aus Avenches ist j edoch deut l ich erkennbar. H i e r er
scheint der Bestiarier wie auf der Augster Reibschale 
unter dem gekerbten Halbkreisbogen. D i e E i e r s t ä b e 
s ind dagegen locker ü b e r den Reibschalenrand ver
streut, sie gleichen z u n ä c h s t denjenigen auf der A u g 
ster Reibschale, der mittlere Stab u n d das angelehnte 
S t ä b c h e n s ind j edoch gekerbt 5. I m Bere ich des A u s 
gusses zwischen den Randle is ten erscheinen zwei 
L ö w e n u n d das Hin te r t e i l des Bär s , dieselben Tiere 
also wie auf dem R a n d der Reibschale aus Avenches. 
A u f den Randle is ten wurde die Leuziger Schale mi t 
C E S T I V S F A gestempelt (Abb . 6). 

D i e v o n Cestius gestempelte Reibschale aus L e u z i 
gen ist m i t der Reibschale aus Avenches a m n ä c h s t e n 
verwandt, letztere dar f w o h l ebenfalls Cestius zuge
schrieben werden 6 . D i e Punzen auf der Reibschale 

v o n Augst s ind zwar ähn l i ch , aber nicht gleich. D i e 
Eierstab-Punze ist etwas grösser , der Bestiarier ist 
g rösse r u n d zeigt eine andere Binnenzeichnung, es 
handelt s ich somit u m eine weitere Punze , welche 
w o h l als V o r b i l d , nicht aber als direkte Vorlage für 
die Punze aus Avenches u n d Leuzigen gedient haben 
kann . D i e einzige V e r b i n d u n g der Reibschale aus 
Augst zu jener aus Leuzigen stellt der gekerbte H a l b 
kreisbogen dar, der auf der Schale v o n Avenches 
nicht v o r k o m m t . Dieser Halbkreisbogen wiederum 
verbindet auch die Reibschale aus K e m p t e n mi t den 
Schweizer Beispielen, der B ä r j edoch ist w iederum 
etwas grösser , u n d seine Beine s ind anders gestaltet. 

3 Musée Romain, Avenches, Inv. 1877/1823. Die Reibschale 
konnte dank dem freundlichen Entgegenkommen von D. Tuor-
Clerc in Augst gezeichnet und photographiert werden. 

4 Historisches Museum Bern, Inv. 31119, Leuzigen/BE. F. Müller 
sandte mit freundlicherweise einen Plastilin-Abdruck zum ge
nauen Punzenvergleich. Die Reibschale stammt aus einer Villa 
bei Leuzigen, die durch Kiesabbau heute praktisch zerstört ist 
und deren Verschwinden in den vergangenen Jahren nur unge
nügend beobachtet werden konnte. Dazu: P. J. Suter, R. Bacher, 
F. E. Koenig, Leuzigen-Kiesgrube/Thürner. Dokumente zur rö
mischen Villa. Archäologie im Kanton Bern 2B, 1992, 277ff. 

5 Der Eierstab ist mit dem Eierstab E3 der helvetischen Manufak
turen vergleichbar. E. Ettlinger, K. Roth-Rubi, Helvetische Re
liefsigillaten und die Rolle der Werkstatt Bern-Enge. Acta Ber-
nensia 8 (Bern 1979) 97 Taf. 2. 

6 E. Ettlinger spricht sich gleichermassen aus, stellt jedoch auch 
die Reibschale aus Kempten dazu, die meines Erachtens wie die 
Augster Schale nicht dieselbe Punze aufweist. Ettlinger/Roth-
Rubi (wie Anm. 5) 14. 



Eierstab E 1 Abbildungsnachweis 

Abb. 1 
Abb. 2 
Abb. 3 
Abb. 4: 

Abb. 5: 
Abb. 6: 

Abb. 7: 

Zeichnung Sylvia Fünfschilling. 
Foto/Zeichnung Ursi Schild/Sylvia Fünfschilling. 
Zeichnung Sylvia Fünfschilling. 
Reprofoto Ursi Schild nach: Kellner (wie Anm. 2) Taf. 
7,2. 
Zeichnung Sylvia Fünfschilling. 
Zeichnung der Punzen Sylvia Fünfschilling; Zeichnung 
des Reibschalenrandes nach: Suter/Bacher/Koenig (wie 
Anm. 4) 284 Abb. 10,2. 
nach: Ettlinger/Roth-Rubi (wie Anm. 5) 96 Taf. 1. 

A b b . 7 Punzen , die i n den helvetischen Ter ra S ig i l -
la ta-Manufakturen mi t Eierstab E1 verwen
det worden sind. M . 1:1. 

Bestiarier, Halbkreisbogen u n d Eierstab der A u g 
ster Reibschale s ind mi t Punzen helvetischer Rel ie fs i -
g i l l a t a - W e r k s t ä t t e n vergleichbar (Abb . 7), wobei die 
Punzenkombina t ionen mi t Eierstab 1 a m besten pas
sen 7 . M i t dem Eierstab E l treten häuf ig K o m b i n a t i o 
nen v o n H a l b k r e i s b ö g e n mi t eingeschriebenen F i g u 
ren auf, die reihenartig a n e i n a n d e r g e f ü g t s ind 8 . D i e 
ser Eierstab g e h ö r t zur sogenannten Nordostgruppe 
helvetischer Reliefsigi l laten, die i n Zusammenhang 
mi t den T ö p f e r e i e n i n Westerndorf gebracht werden 
muss, obwohl der Eierstab ke inem bes t immten T ö p 
fer eindeutig zugewiesen werden kann 9 . F ü r die S ig i l -
l a ta -Produkt ion scheinen dabei Punzen sowohl i n o r i 
ginaler G r ö s s e (aus M a t r i z e n abgeformte Stempel) 
wie auch als Abformungen gebraucht worden z u 
se in 1 0 . D i e F igu r des Bestiariers, die ebenfalls i m W e 
sterndorfer Punzenschatz vo rkommt , weist ihrerseits 
Beziehungen z u Rhe inzabern auf, wo sie ausschliess
l i c h v o n e inem T ö p f e r namens Helenius gebraucht 
worden sein s o l l 1 1 . 

D i e Punzen der Reibschale aus Augst weisen einer
seits Beziehungen z u den helvetischen S ig i l l a t a -Töp-
fereien, andererseits Beziehungen z u kleineren, raeti
schen Manufak tu ren auf, v o n denen eine i n K e m p t e n 
vermutet w i r d 1 2 . Diese wiederum orientierten s ich an 
den T ö p f e r e i e n i n Westerndorf. D i e Reibschale 
dü r f t e dami t w ä h r e n d der Produkt ionsze i t der helve
tischen Manufak turen , die zur Hauptsache i n die 
1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts fällt, entstanden se in 1 3 . 

7 Ettlinger/Roth-Rubi (wie Anm. 5) 96 Taf. 1 Eierstab E l , Kreis
bogen KB3, Bestiarier M7. Der Bär T4 weist wiederum zur 
Schale aus Leuzigen. 

8 Vgl. Ettlinger/Roth-Rubi (wie Anm. 5) 100 Taf. 5 mit mehreren 
Beispielen. 

9 Da verschiedene Töpfer mit denselben Punzen verzierten, bleibt 
es schwierig, Eingrenzungen vorzunehmen. Der Eierstab E l ver
weist jedoch in den Umkreis eines gewissen Helenius, der offen
bar gleiche Punzen wie Comitialis verwendet. Ettlinger/Roth-
Rubi 1979 (wie Anm. 5) 21. 

10 Ettlinger/Roth-Rubi (wie Anm. 5) 21. Es ist hier nicht der Ort, 
über die Vielfalt der Rezeptionsmöglichkeiten von Punzen zu 
diskutieren. Im Falle vorliegender Reibschalen muss man davon 
ausgehen, dass sich ein Töpfer bei den benachbarten Sigillata-
Produzenten bedient hat. 

11 Punze M199, Bestiarius mit Fangseil nach rechts. Hier jedoch 
keine Angabe der Kleidung, die Figur ist unbekleidet. Der Hele
nius in Rheinzabern verwendet jedoch andere Eierstäbe als He
lenius in Westerndorf. H. Ricken, Ch. Fischer, Die Bilderschüs
seln der römischen Töpfer von Rheinzabern. Materialien zur 
Römisch-germanischen Keramik 7. Textband (Bonn 1963) 87. 

12 Vgl. Anm. 2. Die relativ grosse Anzahl von Formschüsselfrag
menten könnte auf einen kleineren Betrieb hindeuten. 

13 Zur Diskussion um die Datierung der helvetischen Manufaktu
ren siehe Ettlinger/Roth-Rubi (wie Anm. 5) 22f. 
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Legierungen figürlicher Bronzen aus der Colonia Raurica 
Annemar i e K a u f m a n n - H e i n i m a n n u n d De t l e f L i e b e l 

Zusammenfassung: 
Von 27 figürlichen Bronzen aus Äugst und Kaiseraugst werden die Legierungen mit Hilfe der Ätomabsorptions-Spektralanalyse untersucht. Die 
gewonnenen Daten werden ausführlich diskutiert, und dabei werden objektbezogene, aber auch allgemeingültige Schlussfolgerungen gezogen. 
Ausserdem wird der Nachweis geführt, dass es sich bei zwei Statuetten um Fälschungen des 19. Jh. handelt. 

Schlüsselwörter: 
Analysen/Bronze, Analysen/Methoden/Atomabsorptions-Spektralanalysen, Analysen/Methoden/Röntgenfluoreszenzanalysen, Äugst BL, Bron
ze/Legierungen, Bronzen, Fälschungen, Kaiseraugst AG, Kunst/Statuetten, Römische Epoche. 

Einleitung 

Seit r und dreissig Jahren werden die K l e i n b r o n z e n 
der r ö m i s c h e n P r o v i n z e n aufgearbeitet u n d i n regio
nalen Pub l ika t ionen vorgelegt, so dass m a n sich mit t
lerweile für einzelne Gebiete e in recht gutes B i l d v o n 
der einst vorhandenen Vie l fa l t dieser Kleinkunstgat
tung machen kann 1 . E i n Haup tp rob lem jedoch ist 
nach wie vo r unge lös t , das der Herstellungsorte der 
Bronzen . Einerseits lassen sich auf G r u n d stilistischer 
M e r k m a l e Werkstat tgruppen b i lden oder einzelne, 
qual i ta t iv sehr gute Statuetten ze i t l ich u n d regional 
einordnen, andererseits s ind i n sehr v ie len Sied
lungen Bronzegiessereien nachgewiesen 2 , aber es ist 
erst für einzelne Objektkategorien mög l i ch , aus H a l b 
fabrikaten, F e h l g ü s s e n und W e r k a b f ä l l e n sicher abzu
leiten, welche der loka l gefundenen Bronzen nun lo
ka l hergestellt worden s ind 3 . 

Es ist deshalb v e r s t ä n d l i c h , dass m a n auf der Suche 
nach anderen M ö g l i c h k e i t e n auch die Analyse des 
Ausgangsmaterials i n Betracht zieht, u m herauszufin
den, ob Kupferlegierungen je nach Reg ion u n d Zei t 
stufe verschieden zusammengesetzt s i nd 4 . Erschwe
rend k o m m t bei der Bronze - i m Untersch ied z u an
deren Mate r i a l i en - h inzu , dass das M a t e r i a l mehr
fach verwendbar ist u n d b e i m Wiedere inschmelzen 
v o n A l t m e t a l l neue Legierungen entstehen k ö n n e n . 

In den letzten Jahrzehnten wurden kaiserzeit l iche 
Gussbronzen vor a l lem i n F rankre ich i n g rös se ren Se
r ien analysiert, u n d zwar mittels Emiss ions-Spektra l 
analyse 5 . D i e ä l t e re Studie des Laboratoi re d'analyses 
i n L y o n untersuchte i n erster L i n i e die Eigenschaften 
der verschiedenen Meta l le , aus denen sich die Bronze 
zusammensetzt, sowie die Eigenschaften der unter
schiedl ichen daraus entstandenen Legierungen 6 . Be
sonderes Gewich t wurde einerseits auf die R o l l e des 
Z i n k s gelegt, andererseits auf die Legierungsunter
schiede zwischen sogenannten alexandrinischen u n d 
g a l l o r ö m i s c h e n Bronzen . Es zeigte sich, dass Z i n k i n 
mutmass l ich f rühka i se rze i t l i chen , campanischen 
Bronzen weitgehend fehlte, dagegen sowohl i n soge
nannten alexandrinischen Bronzen - v o n denen ei
nige wahrscheinl ich aus dem Mi t t e lmee r raum stam
m e n - als auch i n typisch g a l l o r ö m i s c h e n Figuren i n 

recht unterschiedlichen Mengen (1-8%) vorhanden 
war; be i F ä l s c h u n g e n schliesslich konnten Ante i le bis 
z u 20% festgestellt werden. A u c h v o m Bleigehalt her 
Hessen sich keine charakteristischen Unterschiede 
zwischen alexandrinischen u n d g a l l o r ö m i s c h e n B r o n 
zen nachweisen; tendenziel l enthielten Bronzen des 
1. Jahrhunderts weniger B l e i als solche der s p ä t e r e n 

1 Einen guten Überblick gibt H. Menzel in: Aufstieg und Nieder
gang der römischen Welt II 12,3 (Berlin/New York 1985) 127-
169. 

2 Z.B. J. Draper et al., Excavations by Mr H. P. Cooper on the 
Roman Site at Hill Farm, Gestingthorpe (Essex). East Anglian 
Archaeology Report 25 (Norwich 1985) 10f.; 63f; M . Amand, 
Un atelier de bronzier d'époque romaine à Blicquy. Archaeolo-
gia Belgica 171 (1975); M. Mangin, Un quartier de commerçants 
et d'artisans d'Alésia. Publications de l'Université de Dijon 60 
(Paris 1981) 246-261 Taf. 136 und XXIII; E. Rabeisen in: Il était 
une fois la Côte-d'Or. Kat. Dijon 1990, 126-131; E. Rabeisen in: 
L. Roussel (ed.), Mediolanum, une bourgade gallo-romaine. Kat. 
Dijon 1988, 211-217 Abb. 12 Taf. 80; 81 Nr. 681-703; M . Mar
tin, Römische Bronzegiesser in Äugst BL. Archäologie der 
Schweiz 1, 1978, 112-120 Abb. 1-22; K. Gschwantler, H. Win
ter, Bronzewerkstätten in der Austria Romana. Römisches 
Österreich 17/18, 1989/90, 107-141 Taf. 12-14. 

3 Vgl. z.B. E. Rabeisen, La production d'équipement de cavalerie 
au 1er s. après J.-C. à Alesia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or, 
France). Journal of Roman Military Equipment Studies 1, 1990, 
73-98 Abb. 1-15. 

4 Bei der Materialanalyse der Terrakotten haben sich die in sie 
gesetzten Hoffnungen erfüllt; heute ist es möglich, auf Grund der 
Tonzusammensetzung die Herkunft einer Figur zu bestimmen. 
Vgl. z.B. C. Lahanier, G. Revel, C. Dennery in: C. Bémont, 
M. Jeanlin, C. Lahanier, Les figurines en terre-cuite gallo-ro
maines. Documents d'archéologie française (Paris 1993) 254-
279; G. Schneider, Chemische Zusammensetzung römischer Ke
ramik im Rhein-Main-Gebiet. Schriften des Frankfurter Mu
seums für Vor- und Frühgeschichte 10 (Bonn 1987) 303-327. 

5 Zur Methode s. unten (AAS). 
6 M . Picon, S. Boucher, J. Condamin, Recherches techniques sur 

des bronzes de Gaule romaine. Gallia 24, 1966, 189-215; 25, 
1967, 153-168; 26, 1968, 245-278; 31, 1973, 157-183. - Die 
analysierten Proben stammen von rund 200 Bronzen; es wurden 
vor allem Exemplare aus Südgallien (Museen von Vienne und 
Lyon), ferner solche aus dem Elsass (Museen von Strassburg, 
Hagenau und Mülhausen) und in den Museen von Autun, Lille 
und Besançon untersucht. 



Kaiserzei t . I m allgemeinen ergaben sich aus den A n a 
lysen viele aufschlussreiche Einzelbeobachtungen, 
aber wenige für eine grössere Objektgruppe verb ind
l iche Resultate. 

I m Gegensatz z u den Untersuchungen des Lyone r 
Labora tor iums, be i denen sich die analysierten O b 
jekte durch Abb i ldungen oder Li teraturhinweise 
ident i f iz ieren lassen, wurden i m Laboratoi re de Re 
cherche des M u s é e s de France viele unpubl iz ier te Sta
tuetten analysiert 7 , so dass i m dunkeln bleibt, nach 
welchen K r i t e r i e n die Objekte ausgewäh l t wurden. 
E ine einseitige A u s w a h l mag denn auch mitverant
wor t l i ch sein dafür , dass die Ana lysen verschiedene, 
für die jeweilige Reg ion anscheinend charakterist i
sche Legierungen ergaben 8 . 

In einer «Tab le R o n d e » ü b e r Bronzeanalysen, die 
i m R a h m e n des Bronzeko l loqu iums i n L y o n 1976 
stattfand 9 , betonte Claude Rol ley , dass nur vo r dem 
Hin te rg rund einer klaren a r c h ä o l o g i s c h e n Fragestel
lung Ana lysen d u r c h g e f ü h r t werden sollten. 

N a c h dem Abschluss v o n B a n d V der « R ö m i s c h e n 
Bronzen der S c h w e i z » 1 0 schien uns ein güns t ige r Zei t 
punkt gekommen, eine Reihe v o n gezielt au sgewäh l 

ten Gussbronzen aus der C o l o n i a R a u r i c a analysieren 
z u lassen. Seit der Bearbeitung der Al t funde bis zur 
1990 abgeschlossenen Aufnahme der Neufunde s ind 
r u n d 500 f igür l iche Bronzen aus dem ant iken Stadt
gebiet bekannt geworden; e in grosser T e i l davon 
stammt aus gut dokumentier ten Grabungen. A n h a n d 
v o n Vergleichsmater ia l konnten viele Bronzen s t i l i 
stisch u n d ze i t l ich eingeordnet werden; oft lieferten 
auch Befund u n d Schichtzusammenhang einen termi
nus ante quem. W i r stellten also eine Serie v o n 
27 Gussbronzen (gröss ten te i l s Statuetten; A b b . 1 u n d 
2) zusammen, ü b e r deren St i l , Herkunf t u n d Dat ie 
rung m ö g l i c h s t v i e l bekannt ist u n d die z u m T e i l auch 
untereinander st i l ist isch u n d ze i t l ich verwandt s ind, 
u m herauszufinden, ob sich die auf a r c h ä o l o g i s c h e m 
W e g festgestellten Besonderheiten u n d Zusammen
h ä n g e auch i n der jeweil igen Legierung fassen lassen. 
Bewusst gingen w i r v o n einer z a h l e n m ä s s i g sehr be
s c h r ä n k t e n Menge v o n Objekten aus, u m je nach E r 
gebnis dieser Probeserie z u entscheiden, ob die A n a 
lysen auf einer breiteren Basis we i t e rge führ t werden 
sollten. 

Katalog 

I m folgenden werden die einzelnen Objekte kurz cha
rakterisiert; aus füh r l i che Nachweise f inden sich je
weils i m ersten (I) oder fünften (V) B a n d der « R ö m i 
schen Bronzen der S c h w e i z » 1 1 . 

«Gal l isch» ist hier als geographischer, nicht als zeit
l icher oder ethnischer Begriff verwendet; dami t wer
den Statuetten bezeichnet, die i n der r ö m i s c h e n K a i 
serzeit i n e inem nicht n ä h e r bes t immbaren Gebie t 
Ga l l i ens ( G a l l i a Narbonensis , A q u i t a n i a , Lugdunen-
sis, Belgica) u n d der G e r m a n i a superior hergestellt 
worden s ind. In gleicher Weise meint «i tal isch» mut
t e r l ä n d i s c h e Objekte der Kaiserzei t . 

1 (Abb. 1) Herkules I N r . 46 ( R ö m e r m u s e u m Äugst , 
Inv. 1906.75). - 4.-2. Jh . v .Chr . , umbr isch-
sabellisch; offensichtlich i n neuerer Ze i t i n die 
Schweiz e ingeführ t u n d mi t lokaler Fundor tan
gabe versehen 1 2 . 

2 (Abb . 1) A p o l l o I N r . 10 (Inv. 1959.4312). F K 
(Fundkomplex) V02640; Mi t funde 1. bis 3. Jh . -
N ä c h s t e Paral le len i m H ä d u e r g e b i e t . - Entste
hungszeit: 1. Jh. ; nordostgallisch, m ö g l i c h e r w e i s e 
loka l gefertigt. 

3 (Abb . 1) Venus I N r . 69 (Inv. 1960.2561). F K - ; 
ohne Schichtzusammenhang. - Entstehungszeit: 
spä t e r e s 2. Jh. ; gallisch, m ö g l i c h e r w e i s e loka l ge
fertigt. 

4 (Abb. 1) A p o l l o I N r . 8 (Inv. 1961.11664). F K 
X01007 ; M i t f u n d e Ende des 2. Jh . u n d 3. Jh . -
Entstehungszeit: spä te re s 2. Jh. ; gall isch, m ö g 
licherweise loka l gefertigt. 

5 (Abb . 1) Sucellus I N r . 6 (Inv. 1961.128). F K - ; 
ohne Schichtzusammenhang. - N ä c h s t e , w o h l 
formgleiche Parallele aus B e s a n ç o n , weitere s t i l i 
stisch verwandte Exemplare aus Chalon-sur-
S a ô n e u n d aus der Umgebung v o n V a l e n c e 1 3 . -
Entstehungszeit: 1./2. Jh. ; nordostgallisch, m ö g 
licherweise loka l gefertigt. 

7 F. Beck, M . Menu, Th. Berthoud, L.-P. Hurtel, Métallurgie des 
bronzes. Recherches gallo-romaines 1 (Paris 1985) 69-139. 

8 So betrifft etwa im Fall der Region Centre rund die Hälfte der 
Proben den Hortfund aus Neuvy-en-Sullias, dessen - stilistisch 
sehr ungewöhnliche, sicher nicht für die ganze Region typische -
Figuren grösstenteils aus derselben Werkstatt stammen. In der 
Region Languedoc-Roussillon ergibt die eine Analyse einer Dia
nastatuette aus Lézignan (Nr. 804) den verdächtig hohen Zink
gehalt von 25,8% - was den mittleren Zinkgehalt, hochgerechnet 
auf alle Statuetten der Gegend, beträchtlich erhöht. 

9 Actes du IV e Colloque International sur les bronzes antiques 
(17-21 mai 1976). Annales de l'Université Jean Moulin (Lyon 
1977) 203-220. 

10 A. Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bronzen der Schweiz 
V. Neufunde und Nachträge (Mainz 1994). 

11 A. Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bronzen der Schweiz 
I. Äugst und das Gebiet der Colonia Augusta Raurica (Mainz 
1977) und Kaufmann-Heinimann (wie Anm. 10). - Bei Paralle
len, die erst im Auswertungsband zu den figürlichen Bronzen 
aus Äugst und Kaiseraugst (in Vorbereitung) erscheinen, werden 
knappe Nachweise hier angeführt. 

12 Vgl. A. Leibundgut, Zu den vorrömischen Hercules-Statuetten 
in schweizerischen Museen. Italischer Import? Jahrbuch des 
Bernischen Historischen Museums 55-58, 1975-78, 179-184. 

13 S. Boucher, Les bronzes figurés antiques. Musée Denon, Chalon-
sur-Saône (Lyon 1983) Nr. 63. - A. Pelletier et al., Histoire et 
archéologie de la France ancienne: Rhône-Alpes (Roanne 1988) 
Abb. S. 219. 



A b b . 1 Augst/Kaiseraugst , analysierte f igür l iche Bronzen (die fetten N u m m e r n entsprechen dem K u r z k a t a 
log i m Text u n d den Analysewerten i n den Tabel len 1 u n d 2). M . 1:3. 
1 Herkules , 2 A p o l l o , 3 Venus , 4 A p o l l o , 5 Sucellus, 6 Negerknabe, 7 M e r k u r mi t Ziegenbock, 8 Venus 
mi t Eroten, 9 M i n e r v a , 10 M e r k u r mi t Ziegenbock, 11 M e r k u r , 12 Zwerg, 13 M i n e r v a , 14 La r , 
15 A m o r , 16 M i n e r v a , 17b Basis, 18 Hockender Bär t iger , 19 Gauklerkopf , 20 La r . 



6 (Abb . 1) Negerknabe I N r . 83 (Inv. 1961.6532). F K 
X 0 0 4 2 9 ; Mi t funde Ende des 2. u n d erstes D r i t t e l 
des 3. Jh . - In v ier Te i l en gegossen. - Entstehungs
zeit: 1. Jh. ; ve rmut l i ch ägyp t i sch . 

7 (Abb . 1) M e r k u r I N r . 32 (Inv. 1963.38). F K 
X 0 2 2 6 2 ; M i t f u n d e u m die M i t t e des 3. Jh . - Ent
stehungszeit: 1. Jh. ; gallisch, evtl . südgal l i sch . 

8 (Abb. 1) Venus mi t zwe i Eroten I N r . 68 (Inv. 
1963.5828). F K X02449 ; Mi t funde 3. Jh . - Entste
hungszeit: f rühes 3. Jh. ; gall isch, m ö g l i c h e r w e i s e 
loka l gefertigt. 

9 (Abb . 1) M i n e r v a I N r . 63 (Inv. 1966. 3963). F K 
X 0 6 5 2 0 ; M i t f u n d e zweite Hä l f t e des 2. Jh . u n d 3. 
Jh . Z u s a m m e n mi t N r . 10-12 aus e inem u m 270/ 
80 n .Chr . in situ v e r s t ü r z t e n L a r a r i u m . - N ä c h s t e , 
formgleiche Parallele aus W i r d u m . - Entstehungs
zeit: 1./2. Jh. ; gallisch, m ö g l i c h e r w e i s e loka l gefer
tigt. 

10 (Abb . 1) M e r k u r I N r . 31 (Inv. 1966.3964). F K u n d 
F u n d u m s t ä n d e wie N r . 9. - N ä c h s t e Paral le len 
aus Sanxay u n d i n B e s a n ç o n . - Entstehungszeit: 
1./2. Jh. ; gall isch, m ö g l i c h e r w e i s e loka l gefertigt. 

11 (Abb . 1) M e r k u r I N r . 18 (Inv. 1966.3965). F K u n d 
F u n d u m s t ä n d e wie N r . 9. - N ä c h s t e , z u m T e i l 
formgleiche Paral lelen aus M u n z a c h u n d Jalle-
range. - Entstehungszeit: 1./2. Jh. ; gall isch, m ö g 
licherweise loka l gefertigt. 

12 (Abb . 1) Zwerg I N r . 84 (Inv. 1966.3966). F K und 
F u n d u m s t ä n d e wie N r . 9. - G e h ö r t thematisch z u 
den vo r a l lem i m hellenistischen Ä g y p t e n verbrei
teten Groteskdarstellungen. N ä c h s t e Paral le len 
aus Strassburg u n d i n K a i r o . - Entstehungszeit: 
l.(?) Jh. ; ägyp t i sch oder i n I tal ien oder G a l l i e n 
gefertigte Imi ta t ion eines ä g y p t i s c h e n Vorb i l d s . 

13 (Abb . 1) M i n e r v a I N r . 64 (Inv. 1967.53). F K 
X 0 6 6 4 9 ; Mi t funde 1. Jh . bis M i t t e des 3. Jh . -
Entstehungszeit: 1./2. Jh. ; gallisch, mög l i che r 
weise loka l gefertigt. 

14 (Abb . 1) L a r I N r . 52 (Inv. 1969.11776). F K - ; 
ohne Schichtzusammenhang. Z u s a m m e n mi t N r . 
15 u n d 25 aus e inem w o h l in situ v e r s t ü r z t e n E n 
semble mi t campanischen Larar iumsf iguren u n d 
weiteren Bronzen sowie verschiedenen G e r ä t 
schaften. - Entstehungszeit: f rühes 1. Jh. ; campa
nisch. 

15 (Abb . 1) A m o r I N r . 38 (Inv. 1969.11778). F u n d 
u m s t ä n d e wie N r . 14. - Entstehungszeit: erste 
Hä l f t e des 1. Jh. ; campanisch. 

16 (Abb . 1) M i n e r v a I N r . 59 (Inv. 1971.3248). F K - ; 
ohne Schichtzusammenhang. - Entstehungszeit: 
1./2. Jh. ; gallisch, m ö g l i c h e r w e i s e loka l gefertigt. 

17b (Abb . 1) Basis V N r . 124 (Inv. 1972.1576). F K 
A03559; M i t f u n d e spä tes 1. Jh . bis erste Hä l f t e des 
3. Jh . - P roduk t einer i m s p ä t e n 2. u n d f rühen 
3. Jh . i m r ä t i s c h e n R a u m tä t i gen Werkstatt . 

18 (Abb . 1) Hockender Bär t ige r V N r . 175 (Inv. 
1977.14718). F K B00804; Mi t funde zweites bis 
drittes V ie r t e l des 2. Jh . - Entstehungszeit: 2. Jh. ; 
gall isch, m ö g l i c h e r w e i s e loka l gefertigt. 

19 (Abb . 1) G a u k l e r k o p f V N r . 309 (Inv. 1979.3668). 
F K B04651; Mi t funde Ende des 1. Jh . u n d erste 
Hä l f t e bis nach M i t t e des 3. Jh . - G e h ö r t z u einer 
thematisch v o n Alexandr i en inspir ier ten, aber 
h a u p t s ä c h l i c h i n G a l l i e n verbreiteten Gruppe . 

N ä c h s t e Parallele i n Strassburg 1 4 . - Entstehungs
zeit: f rühes 3. Jh. ; gallisch (?). 

20 (Abb . 1) L a r V N r . 29 (Inv. 1979.8463). F K 
BOI964; keine datierbaren Mi t funde . - N ä c h s t e 
Parallele i n Neape l . - Entstehungszeit: 1. Jh. ; cam
panisch. 

21 (Abb . 2) Messergriff m i t Pan therkopf V N r . 216 
(Inv. 1983.34450). F K C00377; M i t f u n d e clau-
disch bis neronisch. - N ä c h s t e Paral le len aus 
Augst, V i n d o n i s s a u n d Oberwinter thur . - Entste
hungszeit: erste Häl f te des 1. Jh. ; nordostgall isch, 
m ö g l i c h e r w e i s e loka l gefertigt. 

14 Interessant ist, dass zwei Gauklerköpfe des gleichen Typus aus 
Strassburg sehr ähnliche Legierungen aufweisen; vgl. M . Picon, 
S. Boucher, J. Condamin, Recherches techniques sur des bron
zes de Gaule romaine. Gallia 31, 1973, 158-160; 175, Nr. 295. 
297 Abb. 1. 

25 24 

26 27 

A b b . 2 Augst/Kaiseraugst , analysierte f igür l iche 
B r o n z e n (Fortsetzung). M . 1:3. 
21 G r i f f m i t Pantherkopf, 22 A p p l i k e 
Löwenkopf , 23 M i n e r v a , 24 La r , 25 A m o r , 
26 Herkules , 27 « M i t h r ä e r » . 



22 (Abb. 2) L ö w e n k o p f V N r . 166 (Inv. 1984.15952). 
F K C01213; Mi t funde spä tes 3. bis evtl . f rühes 
4. Jh . - Entstehungszeit: 273. Jh. ; gallisch, m ö g 
licherweise loka l gefertigt. 

23 (Abb . 2) M i n e r v a V N r . 35 (Inv. 1986.17560). F K 
C02641; M i t f u n d e 1., evtl . auch 2. Jh . - N ä c h s t e 
Paral le len aus Schlettstadt, Gergy u n d Ost ia . -
Entstehungszeit: 1./2. Jh. ; gallisch, m ö g l i c h e r 
weise loka l gefertigt. 

24 (Abb. 2) L a r V N r . 27 (Inv. 1986.8638). F K 
C02032; neuzei t l ich d u r c h w ü h l t e r H u m u s . -
N ä c h s t e Paral le len aus Strassburg, M a r r e n u n d 
B o n n sowie i n Trev iso u n d Bologna. - Entste
hungszeit: 1. Jh. ; mi t te l - oder süd i t a l i s ch . 

25 (Abb . 2) A m o r i n Waffen I N r . 49 (Inv. A1759) . -
F u n d u m s t ä n d e wie N r . 14. - Entstehungszeit: er
ste Hä l f t e des 1. Jh. ; campanisch. 

26 (Abb. 2) Herkules I N r . 47 (Inv. 1921.725). - Fä l 
schung oder Nachguss aus d e m 19. Jh , nach e inem 
umbrisch-sabell ischen V o r b i l d des 4./3.(?) Jh . ( in 
Bronzen I noch nicht als F ä l s c h u n g erkannt). E i n 
identisches Exempla r befindet s ich i m M u s e u m i n 
T r e n t o 1 5 . 

27 (Abb . 2) «Mi th räe r» o. Inv. ( in I u n d V nicht auf
genommen, da der Fundor t unbekannt u n d keine 
lokale Provenienz v o r g e t ä u s c h t ist). W o h l aus 
einer alten Sammlung. - Nack te r M a n n ( H . 12 
cm), der mi t der rechten H a n d eine Tafel m i t 
Mi thras -Weih inschr i f t hä l t . D i e Statuette s tammt 
aus einer F ä l s c h e r w e r k s t a t t des 19. Jh , die i m V e 
neto, viel le icht i n Vened ig selbst, anzusiedeln 
i s t 1 6 . Statuetten mi t denselben S t i lmerkmalen -
die meisten mi t ä h n l i c h e n S c h r i f t b ä n d e r n oder 
-tafeln - befinden sich unter anderem i n C h u r 
(«aus Base l -Augs t» ) 1 7 , Z ü r i c h («aus K a i s e r a u g s t » ) 1 8 

u n d T r e n t o 1 9 . 

Analysenmethoden 

Röntgenf luoreszenzana lyse ( X F A ) 

Es hat eine lange T rad i t i on , dass das Geochemische 
L a b o r des Mineralogisch-Petrographischen Instituts 
der U n i v e r s i t ä t Basel für das R ö m e r m u s e u m Äugs t 
Ana lysen u n d a r c h ä o m e t r i s c h e Untersuchungen 
d u r c h f ü h r t . D a n k der geographischen N ä h e zu Äugs t 
u n d der Hilfsbereitschaft des Laborlei ters Prof. W i l 
l e m B . Stern konnten zahlreiche Ergebnisse erzielt 
u n d publ iz ier t werden. So bot sich uns 1992 die M ö g 
l ichkei t , durch energiedispersive R ö n t g e n f l u o r e s z e n z 
analyse eine O b e r f l ä c h e n a n a l y s e an 19 f igür l ichen 
Bronzen erstellen zu lassen 2 0 . 

Diese Analysenmethode nutzt die Eigenschaft v o n 
chemischen Elementen, bei Bestrahlung mi t R ö n t g e n 
strahlen einen jeweils best immten A n t e i l dieser Ener
gie z u absorbieren. D a b e i n i m m t jedes Element einen 
durch den A t o m b a u definierten charakteristischen 
T e i l der Energie auf u n d gelangt so i n einen energie
reicheren, angeregten Zustand. D i e Abgabe dieser 
Energie i n F o r m v o n Strahlung nennt m a n Fluores
zenz. D a diese Energie v o m A t o m b a u a b h ä n g t , lassen 
sich somit einzelne Elemente ident if iz ieren. D i e 
Menge der abgestrahlten Energie entspricht der A n 
zahl der angeregten A tome , wodurch auch eine quan
ti tative Auswer tung m ö g l i c h ist. 

V o n den Analysedaten, die w i r auf diese A r t an 
f igür l i chen Bronzen gewannen, s ind die Gehal te an 
C u , Sn, P b u n d Z n i n Tabelle 1 aufgeführ t . Sie wider
sprechen z u m T e i l völ l ig unseren Vorstel lungen v o n 
der Zusammensetzung der Legierungen v o n Guss
bronzen: In v ie len Fä l l en ergaben sich v i e l niedrigere 
Kupfergehalte als erwartet, w ä h r e n d Z i n n u n d B l e i 
oft mehr als die Hä l f t e der jeweil igen Legierung aus
machten. 

Z w a r ist die R ö n t g e n f l u o r e s z e n z a n a l y s e eine M e 
thode, die an s ich ze r s tö rungsf re i arbeitet u n d dami t 
für die Untersuchung a r chäo log i s che r Objekte beson
ders p r ä d e s t i n i e r t sein sollte. D a es sich jedoch i m 
engeren Sinne u m eine O b e r f l ä c h e n a n a l y s e handelt, 

s ind best immte Einflussfaktoren z u beachten. W i r 
m ü s s e n b e r ü c k s i c h t i g e n , dass e in G u s s s t ü c k v o n der 
O b e r f l ä c h e her erstarrt u n d dass dabei Legierungs
unterschiede z u m Innern h i n auftreten. Fo lg l i ch kann 
m a n nur bedingt v o n der Zusammensetzung an der 

15 E. Walde Psenner, I bronzetti figurati antichi del Trentino (Cal-
liano 1983) Nr. 61; E. Antonacci Sanpaolo, L. Follo, G. Gua
landi, I bronzetti figurati antichi del Trentino. Alcuni risultati 
delle analisi quali-quantitative e metallografiche, Archeologia 
delle Alpi 1, 1993, 155f. 180f. Nr. 21 Abb. 27. 

16 L. Franzoni, Bronzetti pseudoantichi di officine venete. Atti 
dell'Istituto veneto di Scienze. Lettere ed Arti, Classe Scienze 
morali, Lettere ed Arti 124, 1965/66, 39ff. Abb. 1. 

17 L R . Metzger, Antike Metallobjekte in der Sammlung des Räti
schen Museums Chur. Bündner Monatsblatt 1981, 57; 69 Nr. 
2- 4 Taf. 1. 

18 R. Ulrich, A. Heizmann, Catalog der Sammlungen der antiqua
rischen Gesellschaft in Zürich 2 (Zürich 1890) 14 Nr. 4044. Jetzt 
verschollen. 

19 Walde Psenner (wie Anm. 15) Nr. 170-176; Antonacci Sanpao-
lo/Follo/Gualandi (wie Anm. 15) 151. 162-168 Nr. 3-8 Abb. 6-9; 
11; 12. 

20 Unser Dank gilt auch hier Herrn Prof. Willem B. Stern für dieses 
grosszügige Angebot. - Vgl. E. Riha, W. B. Stern, Die römischen 
Löffel aus Äugst und Kaiseraugst. Archäologische und metall
analytische Untersuchungen. Forschungen in Äugst 5 (Äugst 
1982) bes. 41-59 Abb. 18-30 Tab. 1-2; W. B. Stern, Zur energie-
dispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse (EDS-XFA) des Schatz
fundes. In: T. Tomasevic-Buck, Ein Bronzedepotfund aus Augu
sta Raurica (Dorfstrasse 1, Kaiseraugst, Kt. Aargau). Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 49, 1984, 143ff. bes. 191ff. Abb. 1 Iff; W. B. 
Stern, Metallanalytische Untersuchungen an Spiegelfragmenten. 
Chemische und mineralogische Untersuchungen an blauen 
Fundobjekten. In: E. Riha, Römisches Toilettgerät und medizi
nische Instrumente aus Äugst und Kaiseraugst. Forschungen in 
Äugst 6 (Äugst 1986) bes. 16-20 Abb. 4-5 Tab. 1-2 bzw. 99-100 
Abb. 35; W. B. Stern, Zur Materialbestimmung von Schmuck
steinen. Zerstörungsfreie Analysen des Edelmetallschmucks. 
Untersuchungen an einer Melonenperle. In: E. Riha, Der römi
sche Schmuck aus Äugst und Kaiseraugst. Forschungen in Äugst 
10 (Äugst 1990) bes. 13-17 Abb. 2 Tab. 3-5 bzw. 18-21 Abb. 
3- 10 Tab. 6; 93 Abb. 27-28; J. Ballié and W. B. Stern, Non-de-
structive surface analysis of roman Terra Sigillata: A possible 
tool in provenance studies? Archaeometry 26,1, 1984, 62ff so
wie verschiedene noch nicht publizierte Analysen römischer 
Fundgruppen aus Äugst und Kaiseraugst: an Pigmenten römi
scher Wandmalereien, Bronzegefassen und am «Schrottfund». 



Tabelle 1 : Augst/Kaiseraugst , A u s w a h l v o n Bronze
statuetten (Abb. 1-2). Ergebnisse der 
energiedispersiven R ö n t g e n f l u o r e s z e n z -
analyse X F A a m Mineralogisch-Petrogra-
phischen Institut der U n i v e r s i t ä t Basel 
(es s ind nur die v ie r Haup tkomponen ten 
Kupfer , Z i n n , B l e i u n d Z i n k aufgelistet). 

Nr. Inventar- Ana Ctt Sn Pfc Zn 
(Abb. 1-2) Nummer lyse 

1 1906.75 A 3 U 36.3 27.9 0.34 
B 3 U 40.5 25.0 0.14 

2 1959.4312 A 71.1 12.1 14.2 1.04 
B 41.0 20.9 30.8 1.07 

5 1961.128 A 36.1 38.1 19.3 2.29 
B 41,6 33.5 - 19 J 1.91 

6 1961.6532 A 51.3 30.5 US 0.18 
B ËÉÉÉÉ 0.0 Q.2 0.58 

11 1966.3965 A 49:2 28.3 18.2 1.89 
B 44,$ 25.8 24.9 1.34 

12 1966.3966 A 51,0 34.5 13.3 0.10 
B l i t i 11.9 6.0 0.05 

17b 1972.1576 A : 52.2 11.2 33.6 0.10 
B 35.8 20.2 \, v.:.42J 0.01 

18 1977.14718 A 9.1 32 J 0.92 
B 14.9 19 8 0.45 

19 1979.3668 A 68.2 7.7 12.14 
B I U I 6.3 1.9 12.33 

21 1983.34450 A l l J § i 8.0 5.96 
B 0.7 8.3 20.16 

22 1984.15952 A 15.1 47.3 0.45 
B W3 14.2 40.5 0.79 

23 1986.17560 A W> 22.3 0.13 
B 17.4 21.0 57.2 0.12 

24 1986.8638 A 50.8 35.8 0.31 
B 65.S 21.8 0.18 

25 A1759 A 0,81 
B „,„ • , , , 1.74 

25a A1759a A 44. i. 32.4 0.53 
B Sì ,8 12.5 \ 3.5; 1.44 

O b e r f l ä c h e auf diejenige i m Inneren, u n d dami t auf 
einen « D u r c h s c h n i t t s w e r t » der Legierung, schliessen. 
Reelle, für die antike Metal legierung r e p r ä s e n t a t i v e 
Ergebnisse sollte m a n ohnehin nur erwarten dür fen , 
wenn die zu untersuchende O b e r f l ä c h e metal l isch 
blank ist, denn es ist mögl i ch , dass die z u untersu
chende O b e r f l ä c h e durch K o r r o s i o n i n ihrer Z u s a m 
mensetzung s e k u n d ä r v e r ä n d e r t i s t 2 1 , i n d e m bei
spielsweise K u p f e r he rausge lös t wurde. M a n dar f an
nehmen, dass die Pa t ina eine andere Zusammenset
zung aufweist als die u r s p r ü n g l i c h e Bronzelegie
rung 2 2 . Pa t ina sollte deshalb für eine derartige Unte r 
suchung entfernt werden, wenn m a n ü b e r eine re in 
quali tat ive Analyse hinausgehen w i l l . Das bedeutet 
aber für die Untersuchung an patinierten Statuetten 
le tz t l ich doch wieder einen erheblichen Eingriff , z u 
d e m w i r uns nicht entschliessen konnten. Schliessl ich 
soll auch der Einfluss, den die O b e r f l ä c h e n g e o m e t r i e 
der Probe hat, nicht u n e r w ä h n t b l e iben 2 3 . Das V e r 
fahren erfordert genaugenommen eine ebene Probe
f läche, die an Statuetten i n der Regel nicht zu f inden 
ist. 

D i e uns vorl iegenden XFA-Ergebn i s se , die an zwei 
verschiedenen Stellen eines Objektes erzielt wurden, 
differieren teilweise so sehr, dass eine grosse Inhomo
g e n i t ä t der Legierung angenommen werden muss. 

D ies kann durchaus einleuchten, wenn m a n bedenkt, 
dass sich das B l e i nicht mi t den ü b r i g e n Bestandteilen 
K u p f e r / Z i n n legiert u n d s ich b e i m Erstarren i n G e 
stalt mehr oder weniger grosser T r ö p f c h e n zwischen 
den Kupfe r -Z inn -Mischk r i s t a l l en einlagert. W i r d 
aber zufäl l ig an solch einer Stelle die X F A durchge
führ t (der untersuchte Ausschni t t hatte i n unserem 
F a l l einen Durchmesser v o n 2 mm) , kann m a n keinen 
für die gesamte Legierung r e p r ä s e n t a t i v e n Wer t er
warten. S p ä t e s t e n s dann aber w i r d jeglicher Verg le ich 
zwischen verschiedenen Objekten f r a g w ü r d i g 2 4 . Das 
allerdings war jedoch gerade das Z i e l unserer Arbe i t . 

Atomabsorptions-Spektralanalyse (AAS) 

N a c h diesen wenig ermutigenden Ergebnissen mi t der 
X F A erreichte uns eine andere Offerte. Das Rathgen-
Forschungslabor i n B e r l i n 2 5 bot an, Bronzelegierun
gen mittels Atomabsorptions-Spektralanalyse für uns 
z u untersuchen. 

F ü r diese Methode ist die Entnahme v o n Proben 
erforderlich, aber die erforderliche Menge (20 mg) ist 
so k le in , dass es ausreicht, mi t e inem 0,8-mm-Bohrer 
ein 1,5 m m tiefes L o c h z u bohren, u m g e n ü g e n d 
S p ä n e als Probemater ia l z u entnehmen. D a d u r c h ist 
es zwar v o n vornhere in u n u m g ä n g l i c h , das Objekt z u 
verletzen, j edoch scheint uns die B e e i n t r ä c h t i g u n g 
der O b e r f l ä c h e durch solch ein B o h r l o c h v i e l geringer, 
als dies b e i m Pol ie ren für die X F A der F a l l sein 
m ü s s t e . W i r bohrten, wenn m ö g l i c h an verdeckten 
Stellen, 4-5 m m tief, u m dami t eventuell bestehende 
Unterschiede zwischen der Zusammensetzung an der 
O b e r f l ä c h e u n d i m Inneren der Objekte ausgleichen 
zu k ö n n e n . 

F ü r die Atomabsorptions-Spektralanalyse A A S 
werden die P roben z u n ä c h s t i n S ä u r e aufgelöst u n d 
diese L ö s u n g w i r d anschliessend i n einer Gasf lamme 
z e r s t ä u b t . D u r c h die Erh i tzung w i r d die Probe a tomi-
siert. D i e A t o m e s ind dann i n der Lage, aus e inem 
durch die F l a m m e geschickten Lich ts t rah l be
st immte, für jedes Element charakteristische Wel l en 
l ä n g e n z u absorbieren, u n d gehen dadurch i n einen 
energiereicheren, angeregten Zus tand ü b e r . N a c h 
d e m Durchgang durch die F l a m m e w i r d der Rest des 
Lichtstrahles aufgefangen u n d gemessen. D i e Wel l en 
länge gibt dabei Auskunft ü b e r das betreffende Ele 
ment, die S c h w ä c h u n g des L ich t s ist e in Mass für die 
Konzen t ra t ion . I m Gegensatz dazu verwendet die 
Emissions-Spektralanalyse das L ich t , das thermisch 
angeregte A t o m e aussenden. Beide M e t h o d e n nutzen 
also nur zwei unterschiedliche Aspekte eines physika
l ischen Vorgangs. D a aber weitaus mehr A t o m e L i c h t 
absorbieren als thermisch angeregte A t o m e L i c h t aus
senden, liefert die A A S die genaueren Ergebnisse. 

21 So auch W. B. Stern in: Tomasevic-Buck 1984 (wie Anm. 20) 191. 
22 So W. B. Stern in: Riha 1982 (wie Anm. 20) 45; W. B. Stern, in: 

Tomasevic-Buck 1984 (wie Anm. 20) 194. Im Gegensatz dazu 
W. B. Stern in: Riha 1982 (wie Anm. 20) 49. 

23 So auch W. B. Stern (wie Anm. 21) 193. 
24 Im Gegensatz dazu vgl. W. B. Stern in: Riha 1982 (wie Anm. 20) 

45. 
25 Herrn Prof. Josef Riederer sei an dieser Stelle für die Durchfüh

rung der Analysen und sein Interesse an unserer Arbeit herzlich 
gedankt. 



Ergebnisse der Atomabsorptions-Spektralanalyse AAS 

D i e Ergebnisse der Atomabsorptions-Spektralanalyse 
unserer a u s g e w ä h l t e n Bronzen s ind i n Tabel le 2 auf
geführ t . 

Tabelle 2: Augst/Kaiseraugst , A u s w a h l v o n Bronzestatuetten (Abb. 1-2). Ergebnisse der Atomabsorpt ions-
Spektralanalyse A A S a m Rathgen-Forschungslabor i n Ber l in . 

Nr. 
[Abb. 1-2) 

Inventar-
Nummer 

Analyse Cu Sn Pb Zn Fe Ni Mi Sb : A S Bi C o Au Cd 

1 1906.75 1 Herkules, linkes Bein 76,83 8,26 14,23 0,16 0,12 0,05 0,05 0,07 0,18 <0.025 0,038 <0.01 O.001 1 1906.75 
2 Herkules, rechtes Bein 77,73 8,08 13,67 0,11 0,03 0,05 L 0,05 0,06 0,19 <0.025 ë 0,032 <0.01 O.001 

2 1959.4312 1 Apollo, rechtes Bein 65,16 6,11 26,98 1,28 0,23 0,03 0,05 0,08 0,06 <0.025 O.005- <0.01 O001 2 1959.4312 
2 Apollo, linkes Bein 67,28 6,55 24,21 1,26 0.46 0,03 0.05 0,08 0,06 <0.025 <0.005 <0.01 O.001 

3 1960.2561 1 Venus, rechtes Bein 71,09 7,40 20,57 0,50 0,15 0,04 0,06 0,07 0,10 <0.025 <0 005 <0.01 O.001 3 1960.2561 
2 Venus, linkes Bein 70,68 7,48 20,98 0,38 0,15 0,04 0,06 0,06 0,06 O.025 <0 005 <0.01 O.001 

3a 1960.2561 3 Venus, Sockel unten 88,79 8,71 1,25 0,92 0,04 0,04 0,11 0,06 0,08 <0.025 <0.005 <0.01 O001 3a 1960.2561 
4 Venus, Sockel oben 89,20 8,72 0,90 0,82 0,04 0,04 0,13 0,07 0,08 <0.025 <0.005 <0.01 O001 

4 1961.11664 Apollostatuette 65,83 8,09 25,09 0,71 0,06 0,03 0,06 0,07 0,06 <0.025 O005 <0.01 O.001 
5 1961.128 1 Sucellus, linkes Bein 74,73 8,00 12,89 3,86 0.38 0,03 0,05 0,05 <0.05 <0.025 <0.005 <0.01 0:00! 5 1961.128 

2 Sucellus, rechtes Bein 73,35 8,29 12,58 5,35 0,29 0,03 0.05 0,05 O.05 <0.025 <0.005 <0.01 0,001 
6 1961.6532 1 Negerknabe, Gewand unt. 80,96 8,56 10,12 0,08 0,04 0,05 0,03 0,04 0,07 <0.025 0,039 <0.01 <0 001 6 1961.6532 

2 Negerknabe, Gewand ob. 83,09 8,60 7,73 0,05 0.04 0,05 0,21 0,04 0,09 <0.025 0,038 0,06 O.001 
6* 1961.6532 3 Negerknabe, Kopf 97,54 0,35 0,47 0,01 001 0,02 0.39 0,03 0,21 <0.025 <0.005 0,97 O.001 
7a 1963.38 1 Merkur, Ziegenbock 82,56 9,68 4,24 2,97 0,32 0,03 0,07 0,11 O.05 <0.025 OÔ05 <0.01 0 001 
7 1963.38 2 Merkur, rechtes Bein 86,36 9,59 3,41 0,03 0,08 0,07 0,13 0,15 0,16 <0.025 <0 005 <0.01 •--0.00I 7 1963.38 

3 Merkur, linkes Bein 86,39 9,42 3,55 0,03 0,10 0,07 0,13 0,15 0,16 <0.025 <0.005 O.Ol 0 001 
7b 1963.38 4 Merkur, Sockel oben 85,34 10,81 2,89 0,02 0,61 0,05 0,11 0,09 0,06 <0.025 <0.005 O.Ol O.001 7b 1963.38 

5 Merkur, Sockel unten 85,21 10,95 2,93 0,02 0,62 0,05 0,11 0,09 0,05 <0.025 <0.005 O.Ol O.001 
8 1963.5828 1 Venus, linkes Bein 89,38 8,72 1,31 0,28 0,16 0,02 0,05 0,08 O.05 <0.025 <0.005 O.Ol O.001 8 1963.5828 

2 Venus, rechtes Bein 89,27 8,96 0,93 0,49 0.20 0,02 0,04 0,07 <0.05 O.025 <0 005 O.Ol 0:001 
8a 1963.5828 3 Venus, Sockel unt. rechts 81,94 10,32 4,64 2,64 0,33 0,04 0,04 0,04 <ao5 <0.025 <0.005 O.Ol --0 0 0 ! 8a 1963.5828 

4 Venus, Sockel unten links 82,62 10,00 4,21 2,72 0,33 0,04 : 0,04 0,04 <0.05 <0.025 O.Ô05 O.Ol O.001 
8b 1963.5828 5 Venus, Eros rechts, r. Bein 76,50 6,81 10,31 5,92 0,30 0,03 0,07 0,05 <0.05 <0.025 O.Ô05 O.Ol O.001 8b 1963.5828 

6 Venus, Eros rechts, Ii. Bein 78,62 6,53 8,99 5,43 : 0,27 0,03 0,07 0,05 <0.05 <0.025 <0 005 O.Ol O.001 
8c 1963.5828 7 Venus, Eros links, re. Bein 77,12 6,51 8,95 6,97 0,28 0,03 0,07 0,06 <0.()5 <0.025 <0.005 O.Ol O:00T 8c 1963.5828 

8 Venus, Eros links, Ii. Bein 77,51 6,55 9,80 5,71 0,27 0,03 0.07 0,05 <0.05 <0.025 <0.005 O.Ol 0,001 
9 1966.3963 1 Minerva, linker Fuss 89,00 9,50 1,41 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 <0.05 <0.025 O.0Ô5 O.Ol O.001 9 1966.3963 

2 Minerva, rechter Fuss 89,30 9,32 1,29 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 O.05 <0.025 <0.005 O.Ol O.00J 
10 1966.3964 1 Merkur, rechtes Bein 86,05 8,15 3,85 1,54 0,20 0,03 0,07 0,10 <0.05 <0.025 <0 005 O.Ol O.001 10 1966.3964 

2 Merkur, linkes Bein 85,82 8,62 3,96 1,18 0,04 0,07 0,10 <0.05 <0.025 <0.005 O.Ol 0:001 
10a 1966.3964 3 Merkur, Ziegenbock 76,60 6,19 10,75 5,80 0,3» 0,04 0.06 0,09 0,08 <0.025 0,006 O.Ol O.001 
11 1966.3965 1 Merkur, rechtes Bein 63,84 9,37 25,74 0,67 0.22 0,03 0,05 0,07 «&05 <0.025 <0.005 O.Ol O.001 
12 1966.3966 1 Zwerg 79,67 8,47 11,63 0,06 0,03 0,03 0,05 0,06 <0.05 <0.025 <0.005 O.Ol O.OOl 
13 1967.53 1 Minerva, rechtes Bein 79,69 9,66 10,10 0,40 0,02 0,03 0,04 0,05 <0,05 <0.025 <0 005 O.Ol 0.001 
13a 1967.53 2 Minerva, Sockel unten 86,51 5,23 7,97 0,05 0,07 0,04 0,05 0,07 <0.05 O.025 <0 005 O.Ol O.001 13a 1967.53 

3 Minerva, Sockel oben 86,68 4,96 8,01 0,05 0,13 0,04 0,05 0,07 O.05 <0.025 <0.005 O.Ol O;001 
14 1969.11776 1 Lar, linkes Bein 66,12 7,26 25,51 0,54 0,23 0,07 0,08 0,07 0,10 <0.025 0,006 O.Ol O.001 14 1969.11776 

2 Lar, rechtes Bein 66,82 7,64 24,53 0,46 0,22 0,07 0,08 0,07 0,09 <0.025 0,006 O.Ol 0:001 
15 1969.11778 1 Amor 84,94 5,99 2,23 6,27 0,44 0,03 0,04 0,06 <0.05 <0.025 O.005 O.Ol 0.001 
16 1971.3248 1 Minerva, rechtes Bein 82,64 4,52 10,90 1,73 0,07 0,02 0,05 0,06 <0.05 <0.025 <0 005 O.Ol O.001 16 1971.3248 

2 Minerva, linkes Bein 82,35 4,77 10,83 1,83 0,07 0,03 0,05 0,07 <0 05 <0.025 <0.005 O.Ol O001 
17b 1972.1576 1 Basis 72,66 4,99 22,02 0,13 0.04 0,04 0,05 0,06 <0.05 <0.025 0,0075: O.Ol O001 17b 1972.1576 

2 Basis 67,36 4,92 27,44 0,08 0,03 0,04 0,06 0,06 <0.05 <0.025 <0.005 O.Ol : 0:001 
18 1977.14718 1 Hockender Bärtiger 75,46 5,98 16,55 1,68 0,09 0,02 0,05 0,07 0,08 <0.025 <0.005 O.Ol 0:001 18 1977.14718 

2 Hockender Bärtiger 77,31 5,81 14,62 1,97 0.09 0,02 0,05 0,07 0,05 <0.025 <0 005 O.Ol 0:001 
19 1979.3668 1 Gauklerkopf 77,46 2,75 3,19 15,70 0,64 0,03 0.07 0,06 0,07 <0.025 O.005 O.Ol O001 19 1979.3668 

2 Gauklerkopf 76,75 2,70 2,86 15,95 1,43 0,04 0,08 0,06 0,08 <0.025 0,055 O.Ol 0.001 
20 1979.8463 1 Lar, linkes Bein 82,13 7,57 9,83 0,01 0,04 0,11 0.05 0,04 0,18 <0.025 0,020 0,01 O.001 20 1979.8463 

2 Lar, rechtes Bein 81,02 7,26 11,25 0,01 0,04 0,11 0,05 0,04 0,18 <0.025 0,020 0,01 O.001 
21 1983.34450 Griff mit Pantherkopf 74,46 3,86 9,90 10,99 0,56 0,02 0,07 0,13 O.05 O.025 <0.005 O.Ol O.001 
22 1984.15952 2 Applike Löwenkopf 75,66 7,39 15,48 1,26 0,05 0,03 0,06 0,07 <0 05 <0.025 <0.0()5 O.Ol O001 
23 1986.17560 1 Minerva 74,15 6,59 17,55 1,49 0,07 0,03 0,06 0,06 <0.05 <0.025 <0.005 O.Ol 0.001 
24 1986.8638 1 Lar, rechtes Bein 81,40 10,78 7,46 0,19 0,03 0,03 0,04 0,06 <0.05 <0.025 <0.0Ö5 O.Ol O.001 24 1986.8638 

2 Lar, linkes Bein 82,35 10,25 7,17 0,08 0,01 0,03 0,04 0,05 O05 <0.025 O.0Ô5 O.Ol O001 
25 A1759 1 Amor 75,09 6,98 8,89 8,83 0,06 0,03 0,05 0,05 <0.05 <0.025 <0 005 O.Ol 0,005 
25a A1759 2 Amor, Sockel 83,68 8,11 6,23 1,77 0,05 0,03 0,07 0,06 <0.05 <0.025 <0.005 O.Ol O.001 
26 1921.725 1 Herkules 70,16 6,91 6,06 15,06 1.38 0,24 0,05 0,11 <0;10 0,03 0 01 O.Ol 0,003 26 1921.725 

2 Herkules 69,79 6,88 5,45 15,88 1,48 0,24 0,04 0,20 O.10 0,03 0,01 O.Ol 0,003 
27 o. Inv. 1 "Mithräer" 71,04 3,44 3,57 20,83 0,86 0,12 0,04 0,07 <0 10 0,02 0,01 O.Ol 0,005 27 o. Inv. 

2 "Mithräer" 70,01 3,67 3.56 21,60 0,87 0,12 0,04 0,08 <0.30 0,04 0,01 O.Ol 0,005 



Homogeni tät der Proben 

B e i den Analysedaten fällt z u n ä c h s t auf, dass die 
Werte zweier P roben eines Objektes v i e l n ä h e r bei
einanderliegen, als dies bei der X F A der F a l l war. D i e 
oben be i der X F A e r ö r t e r t e n u n g ü n s t i g e n Faktoren 
konnten w i r somit durch die Probenahme für die 
A A S weitgehend e l iminieren . 

D i e max ima len Abweichungen an e inem Objekt be
tragen innerhalb der Versuchsreihe: 

Element Cu Sn Pb Zn Fe N i Sb As 
maximale 
%-Differenz 5,3 0,53 5,42 1,49 0,78 0,05 0,09 0,04 
bei Probe Nr. 17b 24 17b 5 19 19 26 3 

E ine g rösse re Abweichung tritt led ig l ich bei e inem 
untersuchten Objekt, der Basis 17b auf. Bemerkens
wert ist hier, dass der Unte rsch ied i m Bleigehalt m i t 
d e m be i den Kupfergehalten korreliert , w ä h r e n d die 
Zinnwer te der beiden Proben a n n ä h e r n d gleich s ind. 
W i r k o m m e n s p ä t e r noch darauf z u r ü c k . 

M a n kann dennoch feststellen, dass die untersuch
ten Legierungen g e n ü g e n d homogen s ind, u m mi t 
zwe i P roben ausreichend sicher charakterisiert wer
den zu k ö n n e n . Selbst i n den Fä l l en , wo aus konserva
torischen G r ü n d e n nur die Entnahme einer Probe ge
rechtfertigt war (s. Tabelle 2), sollte m a n den Analyse
wert als r e p r ä s e n t a t i v erachten k ö n n e n . D a m i t w i r d 
e in Verg le ich der Legierungen verschiedener Statuet
ten mög l i ch . 

Spurenelemente 

D i e Gehal te an Beimengungen - v o n zahlreichen A u 
toren z u m Zwecke der Herkunf tsbes t immung heran
gezogen - weisen bei unserer Untersuchung wenige 
bedeutsame u n d k a u m herausragende Werte auf. G e 
r ingfügig e r h ö h t e Antimonwerte f inden w i r be i N r . 21 
m i t 0,13% u n d N r . 7 sowie 7a m i t 0,15% bzw. 0,11%. 
Herkules N r . 26 m i t 0,11/0,20% Ant imongeha l t ist 
eine F ä l s c h u n g (vgl. N r . 26 oben i m Katalog) . A u s der 
Werkstatt , i n der diese A r t Statuetten hergestellt wur
d e n 2 6 , s ind auch solche aus Ble i /Z inn-Legie rungen be
kannt, die r ege lmäss ig e r h ö h t e n Ant imongehal t auf
weisen, wie dies v o n minderwert igem Z i n n l o t be
kannt ist. E r h ö h t e Arsenwerte treten ausser be i N r . 20 
(0,18%) u n d N r . 1 (0,19%) auch bei N r . 6* (0,20%) auf. 
Das K ö p f c h e n N r . 6* besteht aus 97,54% K u p f e r u n d 
fällt dami t völ l ig aus dem R a h m e n der v o n uns unter
suchten Bronzen . Sein po röses , dentritisches Gefüge 
läss t annehmen, dass es i m Feuer verbrannt ist. I m 
Bere ich der Augen s ind noch Reste einer u r s p r ü n g 
l ichen Vergoldung sichtbar, was auch den extrem ho
hen Goldgehal t (0,97%) u n d einen Silbergehalt v o n 
0,39% erk lä r t . B e i m Eisengehalt stossen w i r be i fünf 
Objekten auf herausragende Werte: B e i den beiden 
F ä l s c h u n g e n N r . 26 (1,48/1,38%) u n d 27 (0,86%), des 
weiteren bei N r . 19 (1,43/0,64%), N r . 21 (0,56%), N r . 
7b (0,62%). D i e letztgenannten drei Objekte weisen 
Rostablagerungen auf, so dass h ierdurch der Eisenge
halt e r k l ä r b a r ist. In diesem Zusammenhang fällt auf, 
dass der G a u k l e r k o p f (Nr . 19) n icht nur bezüg l i ch des 

Eisengehaltes, sondern auch h ins ich t l i ch des Legie
rungstyps grosse Ä h n l i c h k e i t m i t den F ä l s c h u n g e n 
aufweist, obwoh l er mi t Sicherheit ant ik ist (vgl. K a t a -
log). 

D i e Gehal te an Begleitelementen lassen für unser 
Probenmater ia l keine a l lgemeingü l t igen Sch lüsse zu , 
w o h l aber geben sie bei einigen - besonders be i zu 
sammengesetzten - Objekten wertvolle Hinwei se zur 
Arbei tsweise i n r ö m i s c h e n Giessereien. Vorers t sollen 
aber die v ie r Hauptbestandteile der Legierungen -
Kupfer , Z i n n , B l e i u n d Z i n k - eingehender betrachtet 
werden. 

Häufigkeitsvertei lung der Hauptbestandteile 

In A b b i l d u n g 3 ist die H ä u f i g k e i t s v e r t e i l u n g der G e 
halte an einzelnen Elementen aufgezeigt. 

Kupfer 

D i e Spitzenwerte liegen bei 76-77% (6 Werte) u n d be i 
82-83% (5 Werte). Zwischen diesen liegen nur 4 P r o 
ben (alle i tal ischer Herkunft) , nach h ö h e r e n u n d nach 
niedrigeren Wer ten n i m m t die Häu f igke i t ab. 

Zinn 

B e i der Ver te i lung der Zinnante i le liegen die M a x i m a 
be i 6% (7 Werte, davon 5 gallisch) u n d bei 8% 
(9 Werte, davon 5 gallisch). 

Blei 

D i e erste H ä u f u n g liegt be i 1-3% (je 3), die zweite 
H ä u f u n g be i 9-10% (3 bzw. 4 Werte) sowie 6 Werte 
ü b e r 20% Bleiante i l : 1 i ta l isch (Nr . 14), 5 gall isch 
(Nr . 2, 3, 4, 11 u n d 17b). 

Zink21 

18 Werte (50% aller Proben) liegen unter 1% (dar
unter 3 v o n 6 italischen), 27 Werte (73% aller Proben) 
liegen i m m e r noch unter 3%. H o h e Werte (15 bzw. 
21%) haben nur die beiden F ä l s c h u n g e n (26 u n d 27) 
sowie der G a u k l e r k o p f (Nr . 19) m i t 15,82% Z i n k . 

26 Antoniacci Sanpaolo et al. (wie Anm. 15). 
27 Metallisches Zink scheint in der Antike zwar weithin unbekannt 

gewesen zu sein, Zinkerze wurden jedoch gelegentlich zusam
men mit Kupfer- und Zinnerzen verhüttet, wodurch die entste
henden Legierungen eine goldglänzende Farbe (aurichalcum) er
hielten. Im Gegensatz dazu vgl. z.B.: R. Fellmann, Die Zinktafel 
von Bern-Thormebodenwald und ihre Inschrift. Archäologie der 
Schweiz 14, 1991, 270-273. 
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A b b . 3 Augst/Kaiseraugst , analysierte f igür l iche Bronzen . Elementvertei lung: A n z a h l der Proben mi t dem 
entsprechenden Prozentante i l an den Legierungskomponenten Kupfe r , Z i n n , B l e i u n d Z i n k . 



Italische oder gallische Legierung? 

Unterscheiden s ich nun p r i n z i p i e l l die Legierungen 
der Statuetten i talischer u n d gallischer Herkunf t? Z u r 
vergleichenden Ü b e r s i c h t be i Legierungen mi t mehr 
als zwe i Bestandtei len hat s ich die Dars te l lung i n 
Dre i eckskoord ina t en 2 8 als n ü t z l i c h erwiesen. F ü r un
sere E r ö r t e r u n g e n erschien es zweckmäss ig , die V e r 
h ä l t n i s s e der dre i Bestandteile Z i n n , B l e i u n d Z i n k i m 
Ü b e r b l i c k zu betrachten (Abb . 4): 

Z u n ä c h s t fällt auf, dass 25 Werte (68% der Proben) 
i m Bere ich bis 0.1 Z i n k liegen. V o n den 12 ü b r i g e n 
m i t Z inkan te i l en v o n 0.1-0.8 stellen N r . 26 u n d 27 
die beiden F ä l s c h u n g e n dar. We i t e rh in liegen 17 
Werte, die wenig Z i n k enthalten, be i Z i n n v o n 0-0.5 
u n d B l e i v o n 0.5-1.0. Somit liegen 46% aller unter
suchten Objekte i n der fast z inkfreien Ecke des P ro 
por t ionsdiagramms be i n iedr igem Z i n n - u n d hohem 
Ble ive rhä l t n i s . 

D i e dre i gallischen Statuetten (9.10.11), welche aus 
e inem F u n d k o m p l e x s tammen u n d w o h l i n die f rühe 
Kaiserze i t g e h ö r e n , liegen bei 0-0.1 Z i n k , unterschei
den s ich aber b e t r ä c h t l i c h i n den V e r h ä l t n i s s e n Z i n n / 
B l e i . D i e Extremwerte liegen bei 7 ,2:1 2 9 (Nr . 9) bis 
1:2,7 (Nr . 11). 

D i e ins 1. Jahrhundert n .Chr . z u datierenden, aus 
e inem weiteren F u n d k o m p l e x s tammenden drei cam
panischen Statuetten (Nr . 14.15.25) liegen i m Propor
t iona ld iagramm weit auseinander. N r . 14 hat nur un
bedeutenden Zinkgehal t (0,5%), aber für die f rühe 
Kaiserze i t bemerkenswerten Bleigehalt (25%) bei 
mi t t le rem Zinngehal t (7,4%). I m Gegensatz dazu ent
h ä l t die Legierung v o n N r . 15 wenig B l e i (2,2%), da fü r 
aber 6,2% Z i n k . N r . 25 wiederum e n t h ä l t Z i n n , B l e i 
u n d Z i n k i n vergleichbaren V e r h ä l t n i s s e n . 

28 Es sei an dieser Stelle ausdrücklich daraufhingewiesen, dass die 
so dargestellten Proportionen nicht den prozentualen Anteilen 
in der Vierstofflegierung entsprechen, sondern das Verhältnis 
(ohne Masseinheit) wiedergeben, in denen die drei dargestellten 
Bestandteile zueinander stehen. Dezimalstellen werden dabei 
zur besseren Unterscheidung mit Punkt geschrieben. Alle Pro
zentzahlen im Text geben die realen Werten aus der Analyse 
wieder und werden mit Komma geschrieben. 

29 Verhältnis Zinn/Blei entsprechend der Werte aus Tabelle 2. 
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A b b . 4 Augst/Kaiseraugst , analysierte f igür l iche Bronzen . P ropor t iona ld iagramm: V e r h ä l t n i s s e der Legie

rungsbestandteile Z i n n , Z i n k u n d B l e i be i den analysierten Proben 1 bis 27. 



Somi t treffen w i r bei den kaiserzei t l ichen - gal l i 
schen wie i tal ischen - Statuetten Legierungen mi t ho
hem Bleigehalt u m 25% und solche mi t geringem B l e i 
gehalt (1-2%) an. W i r f inden wei terhin sowohl fast 
zinkfreie Legierungen als auch solche m i t 6-9% Z i n k . 
Eine typisch italische oder typisch gallische Bronze
legierung können wir deshalb nach unseren Untersu
chungen nicht erkennen. A u c h eine werkstattypische 
Legierung, wie m a n sie bei den drei Statuetten 14, 15 
u n d 25 aus sti l ist ischen G r ü n d e n durchaus h ä t t e er
warten k ö n n e n , ist nicht feststellbar. I m Gegentei l , 
der relativ hohe Zinkgehal t be i N r . 15 u n d 25 ist unty
pisch für i talische Bronzen des 1. Jahrhunderts. 

Zunehmender Bleigehalt? 

W i e steht es nun mi t der vielfach geäus se r t en Behaup
tung 3 0 , spä tka i se rze i t l i che Bronzen zeichneten sich 
g e g e n ü b e r solchen aus der f rühen Kaiserze i t durch 
h ö h e r e n Bleigehalt aus? W i r f inden bereits i n B r o n 
zen der f r ü h e n Kaiserze i t 25% B l e i (Nr . 14) neben 
wenig B l e i (2,2% bei N r . 15). Dieselben V e r h ä l t n i s s e 
treffen w i r aber auch i m dri t ten Jahrhundert an: N r . 8 
m i t 1%, N r . 22 m i t 15% sowie Basis N r . 17b3 1 mi t 24% 
B l e i . Sogar der Herkules N r . 1, der s p ä t e s t e n s i m 
2. vorchr is t l ichen Jahrhundert gegossen wurde, weist 
bereits 13,9% B l e i auf. E ine Tendenz nach zunehmen
d e m Bleigehalt v o n der f rühen zur s p ä t e n Kaiserze i t 
k ö n n e n w i r - zumindest für die figürlichen Bronzen 
aus Äugs t u n d Kaiseraugst - deshalb nicht be s t ä t i gen . 

Verhältnis Blei-Kupfer und Zinn-Zink 

Vergleicht m a n das V e r h ä l t n i s B l e i / K u p f e r (Abb. 5), 
dann stellt m a n für das gallische M a t e r i a l rege lmäss ig , 

für die i tal ischen Bronzen zumindest tendenziel l fest, 
dass sich die Summe beider Meta l l e auf einen a n n ä 
hernd gleichen Wer t e rgänzen . W i r hatten diese Be
ziehung bereits bei der D i skuss ion ü b e r die A b w e i 
chungen der Analysewerte e r w ä h n t . 

E r h ö h t e r Bleigehalt geht also g e m ä s s unseren A n a 
lysen mi t e inem verringerten Kupfergehalt einher. 
Das bedeutet aber, dass B l e i nicht als preiswerterer 
Ersatz für das Z i n n angesehen werden kann, denn 
Z i n n liegt be i al len 25 Proben i n vergleichbarer G r ö s -
senordnung vor, mi t Ausnahme v o n N r . 19, die aber 
ohnehin aus einer völ l ig andersartigen Legierung be
steht. Dieser U m s t a n d lässt v ie lmehr den Schluss zu , 
dass B l e i zur gezielten Beeinflussung der Legierungs
u n d Verarbeitungseigenschaften (z .B. einer E r n i e d r i 
gung des Schmelzpunktes) zugesetzt wurde. 

Andererseits k ö n n e n w i r die Z u s a m m e n h ä n g e v o n 
Z i n n u n d Z i n k , wie sie C r a d d o c k 3 2 beschreibt, für 
gallische Statuetten z u m T e i l b e s t ä t i g e n (Abb . 6): 
Z i n k ersetzt hier mitunter teilweise das Z i n n . A l l e r 
dings dü r f t e dabei w o h l mehr die Erzeugung einer 
bes t immten Farbe als K o s t e n g r ü n d e i m Vorde rg rund 
gestanden haben. 

30 Z.B. bei der Münzprägung (J. Riederer, Metallanalysen römi
scher Sesterzen. Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 
24, 1974, 73-98) oder bei den Augster Löffeln (Riha/Stern 1982 
[wie Anm. 20], 27ff. und 50). 

31 Vier Sockel, die offenbar aus derselben rätischen Werkstatt 
stammen, ähneln in ihrer Legierung unserer Nr. 17b derart, dass 
sie sogar aus einer Schmelze stammen können: Cu: 69,33-
76,69%; Sn: 5,19-6,05%; Pb: 16,69-24,76%; Zn: 0,07-0,53%. -
Freundliche Mitteilung von J. Riederer (Artikel im Druck in: 
Akten des 10. internationalen Bronzekolloquiums, Freiburg i.Br. 
1988). 

32 P. T. Craddock, The Composition of the Copper Alloys used by 
the Greek, Etruscan and Roman Civilisations 3. The Origins and 
Early Use of Brass. Journal of Archaeological Science 5, 1978, 
1-16. 

•Kupfer, «Blei 
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A b b . 5 Augst/Kaiseraugst , analysierte figürliche Bronzen . Zusammenhang zwischen Kupfe r - u n d Bleigehalt 
(%) bei den analysierten Proben 1 bis 27. 
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A b b . 6 Augst/Kaiseraugst , analysierte figürliche Bronzen . Zusammenhang zwischen Z i n n - u n d Zinkgehal t 
(%) be i den analysierten Proben 1 bis 27. 



Legierungsverhältnisse bei mehrteiligen Ensembles 

N a c h der E r ö r t e r u n g der B l e i - u n d Z inn /Zinkgeha l te 
wol len w i r uns der Frage zuwenden, wie die Legie
r u n g s v e r h ä l t n i s s e bei mehrteil igen Ensembles ausse
hen. 

B e i r ö m i s c h e n K l e i n b r o n z e n wurden F igur u n d zu
gehör ige Basis meistens getrennt angefertigt u n d erst 
n a c h t r ä g l i c h z u s a m m e n g e l ö t e t . E ine Ausnahme stellt 
be i unseren B r o n z e n N r . 18 dar, die i n e inem S tück 
gegossen wurde. W i r untersuchten wei terhin drei E n 
sembles, be i denen mehrere F iguren z u s a m m e n g e h ö 
ren u n d i m Or ig ina l auf e inem Sockel vereinigt wa
ren. B e i fünf Figur-Sockel-Paaren stellten w i r fest, 
dass i n zwei F ä l l e n (Nr . 7 u n d 13) die F igu r aus einer 
vergleichbaren Legierung besteht wie ih r Sockel . B e i 
M e r k u r N r . 7 stehen zwar die Hauptbestandteile i n 
gleichem V e r h ä l t n i s , die Gehal te der Spurenelemente 
Fe, Sb u n d A s unterscheiden sich aber bei Sockel (7b) 
u n d F igur (7). A u c h die Legierung der Hauptf igur 
s t immt bezüg l i ch Z i n n u n d B l e i recht gut mi t der des 
z u g e h ö r i g e n Ziegenbocks 7a ü b e r e i n . Dessen Legie
rung e n t h ä l t allerdings 2,97% Z i n k (gegenübe r 0,03% 
bei der Hauptf igur 7). W i r schliessen daraus, dass 
es d e m Giesser der Merkurstatuette gelang, zwei L e 
gierungen gleicher Zusammensetzung z u vergiessen, 
er aber Rohstoffe unterschiedlicher Herkunf t ein
schmolz. D e r Legierung des Ziegenbocks mag w o h l 
wieder etwas Z i n k - E r z zwecks F a r b v e r ä n d e r u n g zuge
setzt worden sein. Es ist jedenfalls schwerl ich nach
vol lz iehbar , dass zwar eine einheit l iche Legierung ge
w ü n s c h t war, die Unterschiede aber durch Verwen
dung v o n A l t m e t a l l zustande kamen. W e n n m a n da
v o n ausgeht, dass dem r ö m i s c h e n Giesser A l tme ta l l 
i n F o r m verschiedener, unbekannter Bronzelegierun
gen zur Ver fügung stand, dann w ä r e es h ö c h s t zufäl
l ig , wenn dabei ü b e r h a u p t zwei Schmelzen gleicher 
Zusammensetzung entstehen konnten. 

W i r f inden bei M i n e r v a (Nr . 13) u n d Sockel (13a) 
fast gleichen Gehal t an Spurenelementen, w ä h r e n d 
der Zinngehal t differiert (9,66 u n d 5,1%). In der 
Werkstatt , i n der die M i n e r v a entstand, d ü r f t e n somit 
Rohstoffe einer Provenienz verarbeitet, aber Sockel 
u n d F igur (mög l i che rwe i se sogar absichtl ich) aus ver
schiedenen Legierungen gegossen worden sein. 

B e i N r . 8 ist die Legierung der Venus verschieden 
v o n jener der Eroten (8b.8c) u n d auch der des Sockels 
(8a). D i e beiden Eroten bestehen aus fast gleichen 
Legierungen (Sn: 6,7 bzw. 6,5%; Pb : 9,6 bzw. 9,3% 
u n d Z n : 5,7 bzw. 6,3%), w ä h r e n d die Hauptf igur V e 
nus wenig B l e i (1,1%) und k a u m Z i n k (0,4%) en thä l t . 
B e i diesem Ensemble ist anzunehmen, dass die E r o 
ten aus einer Schmelze s tammen u n d der Sockel aus 
einer weiteren, sehr ä h n l i c h zusammengesetzten 
Schmelze gegossen wurde. D i e Hauptf igur dagegen 
wurde offensichtl ich bewusst aus einer anderen, «ed
leren» Legierung, n ä m l i c h reiner Z innbronze , herge
stellt. D i e Gehal te an Spurenelementen lassen i n die
sem F a l l darauf schliessen, dass Rohstoffe gleicher 
Herkunf t verwendet wurden. 

M e r k u r N r . 10 besteht aus einer deut l ich anderen 
Legierung (Pb 3,9%, Z n 1,4%) als der zugehör ige Z i e 
genbock (10a) m i t 10,8% P b u n d 5,8% Z n . E ine r e in
hei t l ichen (werkstatt-typischen) Legierung wurde hier 
offenbar keine Bedeutung beigemessen. 

D i e Venus (Nr . 3) ist aus einer völ l ig anderen Legie
rung als ih r zugehö r ige r Sockel (3a) gegossen worden. 
Beide unterscheiden sich vo r a l lem i m Bleigehalt 
(20,8% u n d 1,0%). Dies mag wiederum als Argument 
d a f ü r gelten, dass B l e i nicht einen b i l l igen Ersatz für 
Z i n n darstellt; denn es ist k a u m anzunehmen, dass 
die F igu r aus einer « m i n d e r w e r t i g e r e n » Legierung ge
gossen wurde als der d a z u g e h ö r e n d e Sockel . Es zeigt 
aber auch deutl ich, dass Sockel u n d F igu r i n zwe i 
getrennten G ü s s e n entstanden. 

B e i m campanischen A m o r (Nr . 25) liegt der Z i n k 
gehalt (8,8%) deut l ich ü b e r demjenigen des Sockels 
mi t 1,8% Z n . D i e Abs ich t des r ö m i s c h e n Giessers 
k ö n n t e hier wieder da r in bestanden haben, der F igu r 
eine besondere Farbe z u geben. D e r etwas geringere 
Z i n n - u n d leicht e r h ö h t e Bleigehalt der F igur mag da
be i mehr zufäl l ig als beabsichtigt sein. 

Unsere Ergebnisse lassen also keinen einhei t l ichen 
Zusammenhang zwischen den Legierungen der Tei le 
eines Ensembles erkennen. W i r treffen sowohl gleich
artige, als auch recht verschiedene Legierungen an. 
M a n muss daraus den Schluss ziehen, dass F igur u n d 
Sockel nicht i m m e r i n e inem Giessvorgang entstan
den. Das aber deutet auf eine Ser ienprodukt ion h in . 

Zusammenfassung 

N a c h Abschluss v o n B a n d V der r ö m i s c h e n Bronzen 
der S c h w e i z 3 3 schien uns der Ze i tpunkt gekommen, 
eine Serie v o n 27 f igür l ichen Gussbronzen, ü b e r 
deren St i l , Herkunf t u n d Dat ie rung m ö g l i c h s t v i e l be
kannt ist, chemisch untersuchen z u lassen. A l s A n a l y 
semethoden kamen die R ö n t g e n f l u o r e s z e n z a n a l y s e 
( X F A ) u n d die Atomabsorptions-Spektralanalyse 
( A A S ) zur Anwendung . 

Verwertbare Ergebnisse wurden nur durch letztere 
Me thode erzielt. D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g zweier Werte 

eines Objektes ist dabei g e n ü g e n d gross, u m verschie
dene Objekte vergleichen z u k ö n n e n . D i e Ante i l e an 
Spurenelementen zeigen keine bemerkenswerte 
G r ö s s e bis auf eine Ausnahme, die ve rmut l i ch ägyp t i 
sche Statuette eines Negerknaben, die hohen G o l d -
u n d Si lberantei l aufweist, was durch eine ehemalige 

33 wie Anm. 10. 



Vergoldung e r k l ä r b a r ist. D i e v ier Hauptbestandteile 
r ö m i s c h e r Bronzen , Kupfer , Z i n n , B l e i u n d Z i n k , l ie
gen i n sehr unterschiedlichen V e r h ä l t n i s s e n vor . A u s 
diesen V e r h ä l t n i s s e n kann keine typisch gallische 
oder typisch italische Legierung abgeleitet werden. 
B e i zwei Statuetten konnte der Verdacht , dass es s ich 
u m N e u s c h ö p f u n g e n des 19. Jahrhunderts handle, 
durch die Legierungsanalyse verif iziert werden. 

D i e vielfach behauptete These, dass Bronzen der 
s p ä t e n Kaiserze i t mehr B l e i enthalten als solche der 
f r ü h e n Kaiserzei t , k ö n n e n w i r nicht be s t ä t i gen . Dage
gen wiesen w i r nach, dass B l e i nicht als Ersatz für 
Z i n n fungiert haben kann, sondern dass hoher Bleige
halt geringen Kupfergehalt bedingt. Das läss t den 

Schluss zu , dass B l e i zur Beeinflussung der Legie
rungseigenschaften diente. D i e Legierungen v o n fünf 
untersuchten Figuren samt z u g e h ö r i g e n Sockeln, aber 
auch diejenigen der aus mehreren F iguren bestehen
den drei Statuetten-Ensembles, lassen drei verschie
dene Z u s a m m e n h ä n g e erkennen. Z w e i zusammenge
h ö r e n d e F iguren wurden aus einer Schmelze gegos
sen. Andere «Paare» bestehen aus sehr ä h n l i c h e n L e 
gierungen. Sie machen die Abs ich t der r ö m i s c h e n 
Giesser deutl ich, eine einheit l iche Legierung z u ver
wenden. Andererseits scheinen wiederum grosse 
Unterschiede i n K a u f genommen worden zu sein. In 
j edem F a l l kann daraus eine Ser ienprodukt ion abge
leitet werden. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1: 1-16 Fotos O. Pilko (Römisch-Germanisches Zentral
museum Mainz, Archiv Römermuseum Äugst); 17-20 
Fotos J. Zbinden (Archäologisches Institut der Univer
sität Bern). 

Abb. 2: 21-25 Fotos J. Zbinden (Archäologisches Institut der 
Universität Bern); 26-27 Fotos Ursi Schild (Römermu
seum Äugst). 

Abb. 3-6: Diagramme D. Liebel 
Tabellen 1-2: D. Liebel 
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Topochronologie von Augusta Raurica 
in antiker und nachantiker Zeit 
Zum Verlauf der Ergolz und des Ruschenbächl is 

Constant Clareboets 

Zusa mmenfassung: 
Für den Zeitraum zwischen dem späteren 3. Jh. n.Chr. und der Gegenwart werden Beobachtungen zur Topographie in Augusta Raurica und der 
näheren Umgebung angestellt. Dabei wird besonders auf den nördlich der Autobahn gelegenen Bereich der Ergolz eingegangen, wo der Fluss das 
Ergolztal verlässt und die Ebene der «Grienmatt» und «Husmatt» in Äugst bzw. «Widen», «Wirtslöli» und «Husmatt» in Pratteln durchquert. 

Schlüsselwörter: 
Äugst BL, Geologie, Geographie/Topographie, Gewässer/Flüsse, Kaiseraugst AG, Neuzeit, Spätantike, Wasserleitungen. 

Der Lauf der Ergolz 

Schon K a r l Stehl in (1859-1934) hat seinerzeit ve rmu
tet, dass das Gr i enma t t -He i l i g tum (Abb . 1,1; 2,1) u n d 
das n ö r d l i c h davon gelegene r ö m i s c h e Abwassersy
stem (Abb. 2,2) an einer B ö s c h u n g s k a n t e abbrechen, 
bei der es sich u m nichts anderes als das ös t l i che U f e r 
eines f r ü h e r e n Ergolzlaufs handeln kann (Abb . 1 u n d 
4, Pfei le) 1 . D i e damals d u r c h g e f ü h r t e n Sondierungen 

1 K. Stehlin (1859-1934), Ausgrabungen in Äugst 1890-1934, 
bearbeitet von C. Clareboets. Forschungen in Äugst 19 (Äugst 
1994) 44. 

A b b . 1 Augst/Kaiseraugst . Luftaufnahme v o n 1953 
• mi t Lage der Ergolz , dem R h e i n (oben 

l inks) u n d dem D o r f Äugs t . D i e Pfeile an 
der B ö s c h u n g s k a n t e weisen auf das ehema
lige ös t l i che Ergolzufer h in . 
1: Grienmatt-Heiligtum 
2: Römisches Theater 
3: Amphitheater (zu diesem Zeitpunkt noch unent-

deckt und deshalb noch «Sichelengraben» genannt) 
4: Ergolz mit Überschwemmungsstreifen (1939 wies 

die Ergolz im Mittelteil noch keine so stark ausge
prägten Kurven auf) 

5: Kiesgrube am «Wannenhübel» in der Gemeinde 
Pratteln BL, an der Strasse von Äugst nach Liestal 
(bis zum Bau der Autobahn in den 1960er Jahren 
völlig abgetragen, heute befindet sich hier ein Auto
bahn-Zubringer) 

6: Eisenbahndamm in der Flur «Husmatt» (bedingte 
1873/74 eine Verlegung der Ergolz nach Süden) 



(Grabungen 1915.54 2 u n d 1915.62) b e s t ä t i g t e n seine 
Vermutung . A b b i l d u n g 3 zeigt eine dieser G r a b u n 
gen, b e i m n ö r d l i c h e n S ä u l e n u m g a n g des grossen H o 
fes des Gr ienmat t -He i l ig tums (Grabung 1915.54) 3, 
genauer gesagt jene Stelle, wo sich an der Umfas 
sungsmauer e in rechteckiger, nach aussen vorspr in 
gender B a u befindet, bei dem es sich u m einen E i n 
gang i n das H e i l i g t u m handeln k ö n n t e . V e r l ä n g e r t 
m a n n ä m l i c h die r ö m i s c h e Grienmattstrasse i n ä h n 
l icher Weise wie die ös t l ich parallel danebenliegende 
Heilbadstrasse i n e inem leicht geschwungenen Bogen 
nach S ü d e n , so endet sie genau an diesem vorspr in
genden Baukomplex (Abb. 2). D i e M a u e r n i n den 
Schnit ten A , B u n d C (Abb. 3) brechen nach Westen 
h i n ganz deut l ich ab. D a m i t steht fest, dass die Ergolz 
i n nachantiker Ze i t v o r ü b e r g e h e n d u m einiges weiter 
ös t l i ch ver l ie f als heute. So weit n ä m l i c h , dass auch 
Te i le des He i l ig tums und der Abwasserlei tung sowie 
der dort bef indl ichen Strassen 4 u n d G e b ä u d e durch 
den Fluss ze r s tö r t worden s ind. Dies kann allerdings 
erst z u e inem Zei tpunkt geschehen sein, an welchem 
der F luss lauf nicht mehr reguliert u n d die Tempelan
lage Gr ienmat t nicht mehr unterhalten worden ist. 
D e r f r ü h e s t m ö g l i c h e Ze i tpunkt da fü r ist u m 270 
n .Chr . anzusetzen, als die Stadt z u m gröss t en T e i l 
aufgegeben u n d der K a s t e l e n h ü g e l (Abb. 2) z u einer 
Festung umgebaut worden ist (Abb . 7 u n d 12,1) 5. D i e 
H ö h e n k u r v e n v o n 1962 (Abb. 2) 6 deuten stellenweise 
noch weitere Flussbette an, welche aber vorwiegend 
nur für die letzten 200 Jahre Gü l t i gke i t haben, da 
durch die jahrhundertelange Bewirtschaftung der 
Wiesen u n d Felder viele Spuren verwischt worden 
sind. So zeichnet sich nordwest l ich des Gr ienmat t -
Tempels , ös t l i ch der heutigen Ergolz (Abb. 2,5 u n d 
4,6), eine auffallende Vert iefung ab, bei der es sich 
u m den letzten Rest eines Flusslaufes handelt, wie er 
noch u m 1953 bestanden hat (Abb . 1 u n d 2,5). A u c h 
die Luftaufnahme v o n 1946 (Abb. 4,6) hä l t diesen 
Befund fest. V e r m u t l i c h w i r d sich die Ergolz zur rö 
mischen Zei t nicht dort befunden haben, wo sie heute 
fliesst, u n d k a u m kurzfrist ig weiter ös t l i ch Tei le der 
Gr ienmat t -Anlage ze r s tö r t haben, u m anschliessend 
wieder zu ih rem alten L a u f z u r ü c k z u k e h r e n . Z u r Ze i t 
der K o l o n i e g r ü n d u n g dür f te sie v ie lmehr weniger ka
nalisiert und deshalb auch breiter gewesen sein, so 
dass sie i m flachen G e l ä n d e m ä a n d r i e r t e . Erst mi t 
d e m B a u des He i l ig tums i n der Gr i enmat t w i r d m a n 
die Ergolz unter Kon t ro l l e gebracht haben (Abb . 2; 
6-9; 11-12). T a t s ä c h l i c h zeigt der H ö h e n k u r v e n p l a n 
v o n 1962 7 west l ich des Gr ienmat t -He i l ig tums (wenn 
man dieses z u e inem Quadrat e rgänz t ) auffallende 
K u r v e n , die nicht mi t dem heutigen Tempelhofweg i n 
V e r b i n d u n g stehen, so dass vermutet werden kann, es 
handle sich hier u m die letzten Spuren des r ö m e r z e i t 
l i chen Ergolzlaufes (Abb. 2,7). A u c h auf der l inken , 
westl ichen Seite der heutigen Ergolz i n der F l u r « H u s -
m a t t » zeichnet s ich anhand der H ö h e n k u r v e n noch 
ein Rest eines alten Bettes ab (Abb . 2,8). V o n diesem 
alten Flussbett aus (Abb. 2,7) - u n d woh l k a u m v o n 
ih rem heutigen - w i r d sich die Ergolz w ä h r e n d eines 
Hochwassers nach Osten i n die B ö s c h u n g gefressen 
u n d dabei den westlichen S ä u l e n u m g a n g der Tempe l 
anlage ze r s tö r t haben, womi t sie ihren ös t l i chs t en 
V e r l a u f e ingenommen hat (Abb . 2,12). Dama l s wur-

A b b . 2 Äugs t , Prat teln B L u n d Kaiseraugst. Lage 
der Ergolz i m Bere ich der dre i Geme inden . 
D i e H ö h e n k u r v e n v o n Äugs t u n d Prat teln 
entsprechen jenen des Jahres 1962, v o n 
Kaiseraugst u n d v o m R h e i n jenen v o n 1903 
u n d 1962. D i e N u m m e r n beziehen sich auf 
den Text . M . 1:10000. 

2 Grabung 1915.54: K. Stehlin, Römische Forschungen, Antiqua
rische Aufnahmen von Äugst und anderen Orten. Unpublizierte 
Manuskripte (Standort: Staatsarchiv Basel-Stadt [Signatur PA 
88] sowie - als Kopie - Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst) (im folgenden «Akten Stehlin») H7 2, 52. 54-56 und Gra
bung 1915.62: Akten Stehlin H7 2, 63. 

3 Grabung 1915.54: Akten Stehlin (wie Anm. 2) H7 2, 54-55. 
4 Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die weiter westlich lie

gende römische Ergolzstrasse (Abb. 2) bis zum Grienmatt-Hei
ligtum führte. 

5 Zuletzt P.-A. Schwarz, Die Nordmauer und die Überreste der 
Innenbebauung der spätrömischen Befestigung auf Kastelen in 
Augusta Rauricorum. Vorbericht über die Grabung 1991.51. 
JbAK 13, 1992, 47ff. 

6 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1962.99.001. 
7 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1962.99.007. 



den auch die n ö r d l i c h der Grienmat t -Tempelanlage 
gelegenen G e b ä u d e , die Grienmattstrasse und der 
Abwasserkanal (welcher an einer Stelle unter der 
Tempelanlage hindurchfloss u n d diese e n t w ä s s e r t e ) 
i n Mit le idenschaf t gezogen. F ü r l änge re Ze i t - bis 
wieder eine erneute Verlegung stattgefunden hat -
muss die Ergolz nun an dieser neuen Stelle geflossen 
sein, wie die noch heute markante, ca. 2 Me te r hohe 
B ö s c h u n g s k a n t e ganz deut l ich zeigt (Abb. 1 u n d 4, 
Pfeile). 

Welches Ereignis zur R i c h t u n g s ä n d e r u n g nach W e 
sten geführ t hat, kann noch nicht mi t Bes t immthei t 
gesagt werden (Abb. 2,13.14.15). N i c h t zwingend, 
aber auch nicht auszuschliessen ist, dass v o m Augster 
Hochpla teau, wahrscheinl ich v o n der F l u r «Winkel» 

A b b . 3 Augst, H e i l i g t u m i n der Gr i enmat t (Region 
8A) . Schnitte der Grabung 1915.54, die 
K . Stehl in a m n ö r d l i c h e n Peris tylumgang 
des grossen Innenhofes des He i l ig tums an
gelegt hat. M . 1:200. 

herabgeschwemmtes Erdre ich den Fluss nach Westen 
a b g e d r ä n g t hat. D o r t befindet sich an einer Stelle eine 
Runse (Abb . 5,1), die auf eine l ä n g e r d a u e r n d e Ero 
s ion schliessen lässt . Es w i r d sich dabei weniger u m 
sommerl iche G e w i t t e r b ä c h e als u m einen kont inuier
l ichen Wasserfluss gehandelt haben 8 . N u n befindet 
sich an der B i r c h h ö h e i n der F l u r «Augster Fe ld» e in 
tiefer Einschni t t a m H a n g (Abb. 5,2), welcher auf ei
nen B r u c h der r ö m i s c h e n Wasserlei tung hindeutet. 
A u c h diese Stelle hat K a r l Stehl in seinerzeit untersu
chen lassen u n d dort die b e s c h ä d i g t e Wasserlei tung 
aufgefunden. D e r Einschni t t i m G e l ä n d e zeigt deut
l i ch , dass dort ü b e r l ängere Ze i t Wasser aus der L e i 
tung ausgetreten ist 9 . Dieser neue t e m p o r ä r e Wasser
lauf muss der damals sicher noch i n Te i l en bestehen-

A b b . 4 Augst, Prat teln B L . Luftaufnahme v o n 
1946. B l i c k R ich tung Nordos ten . V o r n e i m 
B i l d die Grienmattebene mi t der Bö
schungskante des ehemaligen Ergolzufers 
(Pfeile). 
1: Grienmatt-Heiligtum 
2: Theater 
3: «Wildental» (ehemaliges Bett des Ruschenbächlis) 
4: Kiesgrube «Kastelen» in Augst 
5: Kiesgrube «Auf der Schanz» in Kaiseraugst 
6: Ergolz mit Überschwemmungszone 
7: Bahndamm (bedingte 1873/74 eine Verlegung der 

Ergolz nach Süden) 

8 Obwohl diese Platzregen auch heute noch mindestens einmal im 
Jahr am Fusse der Birchhöhe zu einer Überschwemmung füh
ren, so dass die Wölferstrasse von herabgeschwemmtem Erd
reich freigebaggert werden muss. 

9 Grabung 1915.55: Akten Stehlin (wie Anm. 2) H7 3, 7, 8. - Der 
Wasserleitungsbruch wird erst nach der Aufgabe der Oberstadt 
stattgefunden haben, da der Schaden sonst sicher sogleich beho
ben worden wäre. - Dass die Leitung und das Druckwassersy
stem allerdings noch um 270(?) n.Chr. funktionierten, scheint 
der Fund einer - allerdings nicht sicher bestimmbaren - Imita
tion eines Antioninians (Inv. 1987.56.C04639.11, Fundkomplex 
C04639) in einem Deuchelleitungsgraben im Innern von Insula 
23 nahezulegen: R. Hänggi, Augst, Insula 23. Ergänzungen zur 
Innenbebauung. Grabungsergebnisse 1987. Befunde. JbAK 9, 
1988, 167ff. bes. 195 Anm. 21 Abb. 26. 



den westl ichen Stadtmauer entlang nach Nordwes ten 
geflossen sein (Abb . 5,3) u n d sich sowohl durch die 
schon e r w ä h n t e Runse (Abb. 5,1) als auch durch das 
aufgelassene Amphi thea te r - den sogenannten Siche
lengraben (Abb . 5,4 ) 1 0 - i n die Gr ienmat t -Ebene er
gossen haben. D a b e i hat die Wassermenge aus der 
geborstenen Le i tung bei e inem benetzbaren Quer
schnitt v o n ca. 0,60 m 2 u n d e inem Gefä l le v o n rund 
0,2% bei vol ler Auslastung u n g e f ä h r 400 1/sec betra
gen 1 1 u n d hat dami t jene des weiter ös t l i ch entfernt 
fliessenden R u s c h e n b ä c h l i s ( f rüher R a u s c h e n b ä c h 
lein) u m ein Zehnfaches ü b e r t r o f f e n 1 2 , ist da fü r aber 
auch nicht ü b e r Jahre konstant geflossen 1 3 . Dass die 
Einlaufstelle der Wasserleitung an der Ergolz - be i 
der heutigen F i r m a Cheddi te Plast ic A G an der L i e 
staler Gemeindegrenze zu Lausen - wegen mangeln
d e m Unterha l t infolge des R ü c k z u g e s der R e s t b e v ö l 
kerung v o n Augusta R a u r i c a auf den befestigten K a 
s te l enhüge l bereits damals Schaden genommen hat, 
ist k a u m wahrscheinl ich. B e i den Grabungen an läss 
l i c h des Autobahnbaus i m Jahre 1967 s ind n ä m l i c h 
i m Innern des Wasserturmfundamentes a m A q u ä 
duktende die Metallbestandtei le eines Mi l i t ä rgü r t e l s 
des 4. Jahrhunderts gefunden w o r d e n 1 4 . Dieser F u n d 
k ö n n t e darauf hindeuten, dass die Le i tung noch bis 
zur Auflassung der Befestigung auf Kas te len u n d der 
Augster Oberstadt - u m 320 n .Chr? - noch intakt 
gewesen u n d durch M i l i t ä r p e r s o n a l unterhalten wor
den ist. M ö g l i c h e r w e i s e ist es erst nach diesem D a t u m 
z u e inem Erdrutsch und dami t z u m B r u c h der L e i 
tung b e i m «Augs te r Feld» a m B i r chhüge l gekommen. 
Schliessl ich kann auch nicht ausgeschlossen werden, 
dass damals die Wasserlei tung zwischen Lies ta l u n d 
Äugs t durch Erdrutsche auch an anderen Stellen be
schäd ig t worden ist. N o c h heute k o m m t es i m Bereich 
des Trassees der Wasserlei tung stellenweise z u Hang-
rutschungen. 

D i e i n die Grienmat t -Ebene ge spü l t en Erdmassen 
(Abb . 5,5) werden jedenfalls genüg t haben, u m die 
Ergolz (Abb . 5,6) nach Westen a b z u d r ä n g e n (Abb. 
2,13-15 u n d 5,7). U n k l a r bleibt die Stelle an der Süd
seite des Gr ienmat t -Tempels (Abb . 5,8), wo bei einer 
Sondierung K a r l S teh l ins 1 5 die Umfassungsmauern 
des grossen Hofes bei der Ausbuchtung abbrechen, 
was darauf hinzudeuten scheint, dass dort entweder 
die Ergolz (aus dem H ö h e n k u r v e n v e r l a u f allerdings 
nicht ersichtlich) oder der zeitweilige Wasserfluss 
durch das Amphi thea te r das G e b ä u d e z e r s t ö r t haben. 
E ine weitere, aber eher weniger wahrscheinl iche M ö g 
l ichkei t w ä r e die Annahme , dass das G r i e n m a t t - H e i 
l ig tum gar keine quadratische, sondern eine rechtek-
kige Temenosmauer besessen haben k ö n n t e u n d dass 
die Ergolz knapp westl ich a m T e m p e l vorbeigeflossen 
w ä r e u n d somit mehr i n das Tempelareal integriert 
war. Jedenfalls scheint die Ergolz nach der Richtungs
ä n d e r u n g nahezu i n j enem Bett geflossen z u sein, das 
auf dem Katas terplan v o n 1829 festgehalten i s t 1 6 . L e i 
der s ind noch ä l t e re Planunterlagen nur bedingt hilf
reich, hier für defini t ive K l ä r u n g z u sorgen. So fehlt 
auf der ä l t e s t en Landkar te aus der Gegend v o n Äugs t 
aus dem Jahre 1602 v o n M . H . Graber (Abb. 6 ) 1 7 die 
markante Ergolzschleife bei der Augster B r ü c k e , es ist 
nur e in schwacher Bogen u n d ein gerader F luss lauf 
süd l i ch davon eingetragen. Das gleiche gilt für den 

G r e n z p l a n des H . Bock (Abb. 7 ) 1 8 . W ä h r e n d der V i o 
lenbach als damalige Staatsgrenze z u m ös t e r r e i ch i 
schen T e r r i t o r i u m fast v o n Bogen bis Bogen genau 
mi t dem R u t e n l ä n g e n m a s s vermessen ist (1 R u t e / R u 
the = ca. 3,8 m), ä h n e l t die Dars te l lung der Ergolz 
süd l i ch der Augster B r ü c k e jener des M . H . Grabe r 
v o n 1602 (Abb . 6), obwohl sie dort schon damals we
gen felsigem Unte rg rund fast den gleichen V e r l a u f 
wie heute gehabt haben muss. Dass i n der F l u r « R u m -
pel» (Abb. 2 ,10) 1 9 a m n ö r d l i c h e n U f e r schon damals 
eine A u f s c h ü t t u n g stattgefunden hat, scheint denk
bar; jedenfalls ist 1987 i n e inem Sondierschni t t 2 0 ca. 
25 Me te r v o m heutigen Fluss lauf entfernt eine Ufe r -
verbauung aus Sandsteinquadern freigelegt worden. 
D a sie auf ke inem der alten P l ä n e erscheint, ist sie 
ve rmut l i ch vo r 1602 gebaut worden. 

E ine weitere Ü b e r r a s c h u n g auf H . Bocks P l a n v o n 
1620 (Abb . 7) ist zudem die E i n m ü n d u n g des V i o l e n 
bachs i n die Ergolz . W ä h r e n d der P l a n v o n M . H . 
Graber aus dem Jahre 1602 an jener Stelle die heutige 
Si tuat ion widerspiegelt (Abb. 6), m ü n d e t sie auf der 
Landkar te v o n 1620 entschieden weiter n ö r d l i c h i n 
die Ergolz (Abb . 7). D e r P l a n des H . B o c k zeigt die 
damalige Si tuat ion best immt recht genau, denn noch 
auf dem P l a n des « G r u n d r i s s e s des Bratteler Bannes» 
v o n 1678 2 1 m ü n d e t der V io l enbach weiter n ö r d l i c h i n 
die Ergolz . E ine querliegende Kie sbank scheint die 
Ursache da fü r gewesen z u sein. 

10 Vgl. die 1986 im Bereich der beiden Amphitheater-Eingänge be
obachteten deutlichen Erosionsspuren und Indizien, dass in 
nachrömischer Zeit sogar tonnenschwere Sandsteinquader aus 
dem Sichelengraben weggespült worden sind: A. R. Furger, Das 
Augster Amphitheater. Die Sicherungsgrabungen von 1986. 
JbAK 7, 1987, 7ff. bes. 75 Abb. 67 und 83, «Erosionskante»; 
Beilagen 6 und 8, gestrichelte Linien. 

11 Der Anio Novus, eine der Zuleitungen Roms, hatte bei gleichem 
Gefälle und 1,20 m Breite und 2,75 m Höhe eine Wasserleistung 
von 2270 1/sec; war also ungefähr 5V2mal grösser. Siehe dazu 
Leonardo B. Dal Maso, R. Vighi, Archäologische Zonen in La-
tium 4 (Roma 1976) 13ff. 

12 Wassermenge im März 1994: ca. 40 1/sec (vom Verfasser selbst 
an Ort und Stelle gemessen). 

13 N . Schnitter, Römischer Wasserbau in der Schweiz. Schweizer 
Baublatt 29, 1989, 57ff. 

14 Grabung 1967.51: R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Rau
rica, 5., erweiterte Auflage, bearbeitet von L. Berger (Basel 1988) 
162; M . Martin, Zwei spätrömische Gürtel aus Augst/BL. Rö
merhaus und Museum Äugst. Jahresbericht 1967 (1968) 3ff.; 
E. Schmid, Das Leder der zwei spätrömischen Gürtel aus Äugst/ 
BL. Römerhaus und Museum Äugst. Jahresbericht 1967 (1968) 
2Iff. - Vgl. auch den späten Befund in Insula 23, oben Anm. 9. 

15 Grabung 1915.54: Akten Stehlin (wie Anm. 2) H7 2, 52. 
16 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1829.94.002. 
17 Staatsarchiv des Kantons Baselland Liestal A 4. 
18 Um 1620 entstanden. Staatsarchiv des Kantons Baselland Lie

stal A 30. 
19 So benannt nach dem Gepolter der ehemaligen Augster Mühle, 

die 1951 abgerissen worden war. - H. R. Hey er, Die Kunstdenk
mäler des Kantons Basel-Landschaft 2. Der Bezirk Arlesheim. 
Die Kunstdenkmäler der Schweiz (Basel 1974) 32. 

20 Grabung 1987.55, Schnitt 1, Archiv Ausgrabungen Augst/Kai
seraugst. 

21 Kopie im Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 
1678.95.001. 



A b b . 5 Augst . Si tuat ion zwischen G r i e n m a t t - H e i 
l ig tum (8) u n d B i r chhüge l (2) mi t den hypo
thetischen Fliessrichtungen u n d den A n 
schwemmungen infolge der geborstenen 
Wasserleitung(?) u n d dem M ä a n d r i e r e n des 
R u s c h e n b ä c h l i s . D i e Numer i e rung bezieht 
s ich auf die Stellen i m Text . D i e H ö h e n k u r 
ven s tammen aus der Zei t vo r dem B a u der 
A u t o b a h n (1962). M . 1:10000. 

A b b . 6 Augst/Kaiseraugst . Ausschni t t aus M . H . 
Grabers P l a n v o n 1602. Osten liegt oben. 
W ä h r e n d die Kaiseraugster F l u r « U f em 
Berg» (1772 noch «Gibenach t e r f e ld» ge
nannt) schon keinen W a l d mehr aufweist, 
ist der B i r chhüge l noch bewaldet. Ebenso 
der K a s t e l e n h ü g e l mi t dem Hochger icht 
( R i c h t s t ä t t e ) . 
1: «Augst an der Brugg» (das heutige Dorf Augst) 
2: «Dorff Augst» (das heutige Kaiseraugst innerhalb des 

ehemaligen spätrömischen Kastells) 
3: Theater (genannt «Neuntürme» oder auch «Hoch

wald») 
4: Reste des römischen Rundturmes auf der ehemali

gen Insel Gwerd (1817 wurden bei einem Hochwas
ser die letzten Reste dieses Turmes weggespült) 

A b b . 7 Augst/Kaiseraugst . Ausschni t t aus dem P l a n des H . B o c k v o n 1620. B l i c k R ich tung S ü d w e s t e n . I m 
Vorde rg rund der V i o l e n b a c h («Vio lenbäch le in») , der damals die Grenze zwischen baslerischem u n d 
ö s t e r r e i c h i s c h e m Gebie t bildete. Dah in te r die Ergolz («Ergetz») u n d a m rechten B i l d r a n d der R h e i n 
(«Rein») . 
1: Wohnhaus der Augster Mühle (die Mühle ist durch das Schriftband «Augst an der Brucken» verdeckt) 
2: Offenburgerhof («Schlössli» genannt) 
3: Reitweg (auch Reitstrasse genannt, bestand noch bis zum Bau der Autobahn 1966-1969) 
4: Gasthaus «Rössli» (damals noch südlich und nördlich davon durch eine zinnenbewehrte Mauer verstärkt) 



A u c h G . F . Meyers Skizze aus dem Jahre 1680 mi t 
der A b b i l d u n g v o n Äugs t u n d den «Bra t te le r u n d 
Augster M a t t e n » 2 2 ist stellenweise sehr detailliert. 
W ä h r e n d aber die H ä u s e r des Dorfes west l ich der Er 
golz genau eingezeichnet s ind, ist der Ergo lz lauf nur 
schematisch festgehalten. Hingegen gibt seine eben
falls aus dem Jahre 1680 stammende Kar t e v o n Äugs t 
u n d Umgebung die Topographie recht genau wieder 
(Abb . 8 ) 2 3 . D i e Ergolz weist die deutliche Schleife 

b e i m D o r f Äugs t auf, u n d die E i n m ü n d u n g des V i o 
lenbachs entspricht wieder der heutigen Si tuat ion, 
was bedeutet, dass zwischen 1678 u n d 1680 eine V e r 
ä n d e r u n g des Bachlaufes stattgefunden haben muss. 

22 Original im Staatsarchiv des Kantons Baselland Liestal A 58. 
Ausschnitt aus G. F. Meyers Karte von Äugst und Umgebung. 

23 Staatsarchiv des Kantons Baselland Liestal A 58. 
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A b b . 8 Äugs t u n d umliegende Geme inden . Ausschni t t aus G . F . Meyers Ka r t e v o n Äugs t u n d den angrenzen
den Geme inden aus dem Jahre 1680. S ü d e n liegt oben. 
1: Zwei Kiesbänke an der Ergolzmündung in den Rhein (wahrscheinlich nur bei Niedrigwasser sichtbar) 
2: Reste des römischen Rundturmes auf der jetzt überfluteten Insel Gwerd («Im Werdt») 
3: Die wegen des geringen Wasserstandes sichtbaren mutmasslichen Reste der römischen Brückenwiderlager (die Brücke ver

band einst das Castrum Rauracense mit dem rechtsrheinischen spätrömischen Brückenkopf) 
4: Der Reitweg (Reitstrasse) von Rheinfelden nach Liestal 



Süd l i ch des Dorfes ist die Ergolz auf dem P l a n v o n 
1680 (Abb. 8) relat iv gerade eingezeichnet, zeigt aber 
auf den s p ä t e r e n P l ä n e n v o n 1751 u n d 1763 einen 
m ä a n d r i e r e n d e n Verlauf, wie i h n der Fluss heute 
noch e inn immt . Ü b r i g e n s w i r d die F l u r « G r i e n m a t t » 
auf den verschiedenen P l ä n e n v o n G . F . M e y e r so
w o h l mi t « G r ü e n m a t t » (Abb. 8) als auch « G r i e n m a t t » 
angegeben, was deshalb sowohl auf e in g r ü n e s F e l d als 
auch auf K i e s hindeuten kann. Das gleiche gilt für die 
F l u r «Wi lden ta l» (durch das bis z u m B a u der A u t o 
bahn noch das R u s c h e n b ä c h l i floss; A b b . 5), die einst 
als «Wilenta l» z u m Klos te r Himmelspfor te bei W y h -
len (D) g e h ö r t u n d welche er « W i n d e n t h a l » (Abb. 8) 
oder auch «Wi lden tha l» genannt hat. Z u Vors ich t be
zügl ich der A u t h e n t i z i t ä t seiner kartographischen 
Darstel lungen mahnt allerdings die Tatsache, dass auf 
seinem P l a n das Schif f der Kaiseraugster K i r c h e 
N o r d - S ü d anstatt Wes t -Os t ausgerichtet ist - eine 
Ausr ich tung , wie sie die K i r c h e zu ke inem Zei tpunkt 
besessen hat. A u c h H . Bock hat auf seinem P l a n die 
heutige G a s t s t ä t t e «Bären» mi t dem Treppengiebel 
(das f rühe re Wohnhaus der Augster M ü h l e ) 2 4 W e s t -
Ost anstatt N o r d - S ü d eingezeichnet (Abb. 7,1) u n d 
den Treppen turm des Offenburgerhofes (Schlössl i ge
nannt, A b b . 7,2) auf die Ost- u n d nicht auf die West
seite gesetzt - dies m ö g l i c h e r w e i s e aus ä s t h e t i s c h e n 
B e w e g g r ü n d e n . B e i den P l ä n e n des J . J . Fechter aus 
d e m Jahre 1751 2 5 u n d E . B ü c h e l v o n 1763 2 6 gleicht 
die Ergolz dann schon eher dem Lauf, wie er auf dem 
Katas terplan v o n 1829 2 7 eingezeichnet i s t 2 8 . E ine L i 
thographie v o n Engelmann p è r e et fils v o n M u l 
house 2 9 zeigt die Grienmat t -Ebene v o m S c h ö n b ü h l 
aus mi t B l i c k R ich tung S ü d w e s t e n , wie sie u m die 
M i t t e des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat (Abb. 9). 

D i e n ä c h s t e g rösse re V e r ä n d e r u n g des Flusslaufs 
hat dann erst wieder i m Jahre 1872 stattgefunden, als 
es durch Hochwasser der Ergolz b e i m T e m p e l h o f z u 
grossen V e r w ü s t u n g e n gekommen i s t 3 0 . Wahrsche in
l i c h hat s ich damals die Ergolz u m mehr als Fluss
breite nach Westen i n ih r heutiges Bett verschoben 
(Abb . 2: v o n 14 nach 4). K u r z e Zei t s p ä t e r ist 1873/74 
das Flussbett der Ergolz i n der F l u r « H u s m a t t » für 
den B a u der B ö z b e r g - B a h n l i n i e weiter nach S ü d e n 
verlegt worden (Abb. 2: v o n 9 nach 4 ) 3 1 , u m Pla tz für 
den B a h n d a m m z u schaffen (Abb. 1,6 u n d 4,7). E ine 
weitere K o r r e k t i o n ist bereits wieder 1878/1879 er
folgt 3 2 , als auf der H ö h e des Tempelhofs das Ergolz-
ufer gesichert werden musste (Abb. 2). N o c h i n den 
1880er Jahren hat ein weiteres Hochwasser zu einer 
nicht unbedeutenden Verlegung des Ergolzlaufs ge
f ü h r t 3 3 , d iesmal m ö g l i c h e r w e i s e bei der F l u r « H u s 
m a t t » , wo sich die Ergolz erneut u m eine Flussbreite 
nach Osten i n das heutige Bett verschoben hat 
(Abb . 2: v o n 15 nach 4). 

D u r c h diese R i c h t u n g s ä n d e r u n g e n s ind die Ufer -
verbauungen i m m e r wieder erneuert worden, so z u m 
Beisp ie l auch 1945 3 4 . D e n n o c h hat sich die Ergolz bis 
1953 erneut weit i n die Ufe r eingefressen (Abb. 1,4; 
2,5; 4,6), so dass sie wieder i n ihr altes Flussbett v o n 
1939 geleitet werden musste. Erst i n den letzten 30 
Jahren scheint m a n den Fluss durch v e r s t ä r k t e Ufe r -
verbauungen endl ich «in den Griff» bekommen z u 
haben. Al le rd ings hat die Kana l i s i e rung zu einer 
schnelleren Fliessgeschwindigkeit geführ t , wodurch 

A b b . 9 Augst u n d Umgebung. Li thographie v o n 
Engelmann p è r e et fils v o n der Gr ienmat t -
Ebene (nach einer Ze ichnung v o n C a r l O p -
permann aus der 1. Hä l f t e des 19. Jahrhun
derts). A m l inken B i l d r a n d sieht m a n die 
seinerzeit v o n A . Parent vo r dem G r i e n 
mat t -Hei l ig tum aufgestellte Säule , welche 
heute noch dort steht. Dah in te r befindet 
s ich der 1804 errichtete Tempelhof . Erst 
nach e inem B r a n d i m Jahre 1936 wurde der 
Wohnt rak t v o m Ö k o n o m i e g e b ä u d e ge
trennt. U n g e f ä h r i n der Bi ldhä l f te befindet 
s ich die Ergolz und i m Hin te rg rund das 
D o r f Prat teln zu F ü s s e n des Adlerberges. 

24 Heyer (wie Anm. 19) 33. 
25 J. J. Fechter in: J. D. Schöpflin, Alsatia illustrata. Celtica, Ro

mana, Francica (Colmar 1751) ad pag. 161a (ein Original von 
Schöpflins kompletter Alsatia illustrata befindet sich in der Bi
bliothek des Römermuseums Augst). 

26 E. Büchel in: D. Bruckner, Versuch einer Beschreibung histori
scher und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel 
23 (Basel 1763; Nachdruck Dietikon/Zürich 1968), Taf. 1 (ein 
Original des Kupferstiches befindet sich im Archiv des Römer
museums Augst). 

27 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1829.94.002. 
28 Nicht abgebildet, siehe dazu aber Abb. 2, 6-13-14-15-9. 
29 Nach einer Zeichnung von Oppermann und Muller, entstanden 

in der 1. Hälfte des 19. Jh. 
30 Amtsbericht des Cantons Baselland 1872: s. K. Stehlin, Augst. 

Allgemeines Ungeordnetes. Staatsarchiv Basel, Signatur PA 88, 
H 15, 7. 

31 Grabung 1873.55/1874.55, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst. 

32 Grabung 1878.61,1879.61, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst. 

33 Stehlin (wie Anm. 30) H 15, 7. 
34 «Grabung» 1945.57, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. 



sich das F l i essgewässe r immer mehr ins Te r ra in ein
getieft hat 3 5 . D e n n o c h k o m m t es auch heute manch
m a l noch z u Ü b e r s c h w e m m u n g e n , so z .B . a m 
19.5.1994 i n den Gebieten « H u s m a t t » , «Pfefferlädli» 
u n d « R ü m p e l » (Abb . 10) sowie teilweise auch b e i m 
«Tempe lho f» . 

Was den Ergo lz lauf i m Bere ich zwischen der A u g 
ster B r ü c k e u n d der M ü n d u n g i n den R h e i n betrifft, 
so geben uns die H ö h e n k u r v e n v o n 1903 3 6 , welche 
damals für das projektierte Rheinkraf twerk Augst-
W y h l e n aufgenommen worden sind, etwas Auf -
schluss. V o r d e m B a u des Kraf twerks 1907-1911 ist 
der Rheinspiegel ca. sieben Me te r tiefer als heute gele
gen. D i e Ergolz w i r d deshalb schon zur r ö m i s c h e n 
Ze i t an der westl ichen Seite der M ü n d u n g s n i e d e r u n g 
geflossen sein u n d nur bei Hochwasser des Rhe ins die 
ganze Ebene übe r f lu t e t haben. Diese Si tua t ion w i r d 
sowohl v o m H ö h e n k u r v e n p l a n als auch auf al len a l 
ten K a r t e n so festgehalten. A u f der Kar t e v o n G . F . 
M e y e r v o n 1680 (Abb . 8,1) s ind zudem noch zwei 
Inselchen i m M ü n d u n g s g e b i e t der Ergolz eingezeich
net - eine Si tuat ion, wie sie nur bei Niedrigwasser 
anzutreffen gewesen i s t 3 7 . 

Verschiedene bauliche Massnahmen (Planierungen 
u n d A u f s c h ü t t u n g e n ) i m letzten u n d vor a l lem i n die
sem Jahrhundert haben der rechten (Kaiseraugster) 
Ergolzuferseite eine neue Gestalt gegeben. Zwischen 
1843 u n d 1847 u n d wiederum 1864 u n d 1909 hat sich 
dort eine Saline befunden, welche vo r dem Rheins tau 
geschleift werden musste 3 8 . Das i n der Folge über f lu 
tete G e l ä n d e ist i m m e r mehr verschlammt u n d ver
sumpft, so dass der Rheinspiegel 1918 angehoben 
werden musste. D ies wiederum hat zu Feuchtigkeits
s c h ä d e n a m Gas tho f «Rössli» i n Äugs t geführ t . U m 
Schadenersatzforderungen begegnen z u k ö n n e n , ha
ben die Betreiber des Kraf twerks Äugs t diese Liegen
schaft schliesslich sogar gekauft 3 9 . Wegen der Versan
dung muss zudem die Ergolz seit 1919 i m m e r wieder 
ausgebaggert werden. M a n hat dann auch mi t dem 
E r h ö h e n des ehemaligen Salinenareals auf der Kaise r 
augster Seite begonnen In den vierziger Jahren ent
stand dort e in Fussballplatz, w ä h r e n d n ö r d l i c h der 
heutigen Kraftwerkstrasse i n den sechziger Jahren i n 
der F l u r « L o c h m a t t » der kleine Hafen (Abb . 2,16), 
welcher nach d e m Stau des Rheines dort angelegt 
worden war, z u g e s c h ü t t e t worden ist. Z u s ä t z l i c h muss 
seit dem B a u des Kraf twerks auch die Ergolz n ö r d l i c h 
der Augster B r ü c k e i m m e r wieder ausgebaggert wer
den. 

A b b . 10 Äugs t . Ergolz-Hochwasser v o m 19.5.1994. 
Das Fo to zeigt die Si tuat ion i n der F l u r 
«Pfefferlädli» (Abb. 2). D e r Fluss ist innert 
k ü r z e s t e r Ze i t u m mehr als 2 m angestiegen 
u n d hat b e t r ä c h t l i c h e S c h ä d e n angerichtet. 
D i e Ergolz hat dami t wahrscheinl ich bei 
nahe die H ö h e v o m 16. J u l i 1830 erreicht, 
als sie bei der Gesslerschen M ü h l e fast die 
Hauptstrasse übe r f lu t e t hatte u n d m a n 
«sein Wasser v o n der B r ü c k e aus schöpfen» 
konnte. 

35 In den letzten 1700 Jahren hat sich die Ergolz im Gebiet der 
Grienmatt ungefähr drei bis vier Meter abgetieft. 

36 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1909.42.001. 
37 G. F. Meyer hatte seine Aufnahmen damals im Winter aufge

nommen. 
38 R. Salathé, Äugst und Kaiseraugst im 19. und 20. Jahrhundert. 

In: S. Senti (mit Beitr. von W. Koch, R. Laur-Belart und R. Sala
thé), Geschichte von Äugst und Kaiseraugst. Quellen und For
schungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel
land 4 (Liestal 19621, 19762) 140ff. bes. 187f. 

39 Salathé (wie Anm. 38) 159f. 



Weitere Eingriffe in die Topographie 
( K o m m e n t a r zu A b b i l d u n g 11) 

D a es i m Laufe der Ze i t nicht nur be i der Ergolz z u 
Ä n d e r u n g e n i n der Topographie gekommen ist, sol l 
n u n kurz , soweit dies m ö g l i c h ist, auch auf andere 
Gebiete eingegangen werden. A b b i l d u n g 11 zeigt die 
Abgrabungen u n d Abschwemmungen seit dem letzten 
D r i t t e l des 3. Jahrhunderts n .Chr . j edoch ohne die 
modernen Einstel lhal len, Kel lerbauten, Garagenab
fahrten, aufgehobenen Strassen u n d Feldwege, ar
c h ä o l o g i s c h e n Grabungen (ausgenommen jene b e i m 
Theater) sowie ohne die k ü n s t l i c h e n Wasse r l äu fe , Set
zungen durch Dra inagen u n d Ausbaggerungen der 
Ergolz . A u c h f rühka i se rze i t l i che Bauvorhaben u n d 
S t e i n b r ü c h e s ind nicht be rücks i ch t ig t worden, da fü r 
aber der G r a b e n des ve rmut l i ch u m 320 n .Chr . err ich
teten Kastel ls u n d des westl ich anschliessenden, hier 
vermuteten Kastellhafens, der zu diesem Zweck i n 
einen bestehenden Steinbruch h ine in angelegt wor
den ist (Abb . 11,1) 4 0 . A l s Hafen für einen kle inen F lo t 
t e n s t ü t z p u n k t hat sich der neben dem Kas te l l v o n 
Kaiseraugst liegende Steinbruch geradezu angeboten, 
wobe i nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 
Hafen dort eventuell schon vo r dem B a u des Kastel ls 
bestanden hat. D e r a m n ö r d l i c h e n Rheinufer , gegen
ü b e r dem Kas t e l l Kaiseraugst (Cas t rum Rauracense), 
eingetragene Graben (Abb. 11,2) g e h ö r t z u m B r ü k -
kenkopf, der wahrscheinl ich i n valent inianischer Ze i t 
gegen die V o r s t ö s s e der A l a m a n n e n errichtet worden 
i s t 4 1 . 

• Lehmgruben der Ziegeleien: In den F l u r e n «Lieb
rüt i» , « Im Line r» , « Junkho lz» u n d « Im Sager»(?) i n 
Kaiseraugst k ö n n e n die r ö m i s c h e n Lehmgruben der 
dort ehemals t ä t i gen Ziegeleien des 4. Jahrhunderts 
vor läuf ig nur schematisch angegeben werden (Abb . 
11,3) 4 2 . 

• Steinbrüche: D i e n a c h r ö m i s c h e n S t e i n b r ü c h e , jene 
vor dem 19. Jahrhundert fallen k a u m ins Gewich t , 
befinden sich i m Gebiet Lochmat t (Abb . 11,4) u n d 
i m Gebie t « O b e r m ü l i / L a n g g a s s » (Abb. 11,5). Jener 
i m Gebie t O b e r m ü l i / L a n g g a s s k ö n n t e schon i n rö 
mischer Ze i t i n Betrieb gewesen se in 4 3 . 

• Befestigungen des 17. bis 19. Jahrhunderts: Es han
delt s ich vo r a l lem u m ausgehobene G r ä b e n u n d 
abgetragene W ä l l e der Schanzen des 17. bis 19. 
Jahrhunderts (Abb. 11,6), wie z u m Beispie l den 
Graben der 1689/1690 errichteten B r ü c k e n k o p f b e 
festigung be i der Augster B r ü c k e , die Schanze i m 
« W a n n e n b o d e n » auf dem Gemeindeareal v o n Prat-
teln, die Gigerschanze auf F ü l l i n s d ö r f e r Gebie t u n d 
der Spitzgraben längs der ös t l i chen Stadtmauer i n 
der «Liebrü t i» i n Kaiseraugst 4 4 . G e m ä s s den P r o f i 
len der G r a b u n g v o n 1974 scheint es s ich hier u m 
einen n a c h r ö m i s c h e n Graben zu handeln, welcher 
m ö g l i c h e r w e i s e mi t den anderen G r ä b e n i m «Wid-
hag» u n d a m « G s t a l t e n r a i n » (bzw. «Sta lden») i n Z u 
sammenhang stehen k ö n n t e u n d demnach ins 
17. oder 18. Jahrhundert z u datieren w ä r e . D i e an
deren f r ü h n e u z e i t l i c h e n Schanzen s ind alle d e m 
Kiesabbau z u m Opfer gefallen u n d deshalb hier 
nicht be rücks i ch t ig t . 

• Kiesgewinnung: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
setzte a m K a s t e l e n h ü g e l der Kiesabbau ein (Abb . 
4,4; 11,7) 4 5 , welcher i n diesem Jahrhundert auch an 
anderen Stellen i m grossen S t i l fortgesetzt worden 
ist u n d die Landschaft erheblich v e r ä n d e r t hat 
(Abb. 1,5; 4,5; 11,8). A m deutschen Rheinufer 
scheint b e i m s p ä t r ö m i s c h e n B r ü c k e n k o p f ü b e r 
mehrere Jahrhunderte hinweg K i e s für die dort a m 
Fuss der B ö s c h u n g liegende Salmenwaage entnom
men worden zu sein, welche alle paar Jahre wegen 
H o c h w a s s e r s c h ä d e n erneuert werden musste (Abb . 
11,9) 4 6 . 

• Strassenbauten: Weitere schwere Eingriffe i n die ur
s p r ü n g l i c h e Topographie - fast ausnahmslos i n der 
zweiten Hä l f t e des 20. Jahrhunderts - s ind schliess
l i c h durch die Strassenbauten (vorwiegend der A u 
tobahnbau) u n d U n t e r f ü h r u n g e n (Abb . 11,10) ent
standen. W i e schon vorher angemerkt, s ind aber die 
aufgehobenen Feldwege (bedingt durch die F lurbe
reinigungen nach d e m B a u der Autobahn) u n d die 
stellenweise Verlegung der Giebenacherstrasse auf 
A b b i l d u n g 11 nicht eingezeichnet, da sie nur gering
fügig ins Ter ra in eingreifen. 

40 U. Müller, Ph. Rentzel, Ein weiterer römischer Steinbruch in 
Kaiseraugst. Archäologische, geologische und technologische 
Aspekte. JbAK 15, 1994, 177ff. (in diesem Band). 

41 Laur-Belart/Berger 1988 (wie Anm. 14) 192. 
42 Vgl. U . Müller (mit Beitr. von P. Gutzwiller, M . Maggetti und 

H.-R. Pfeifer), Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1992. 
JbAK 14, 1993, 109ff. bes. 116 Abb. 16-20 (U. Müller) und 
13Iff. Abb. 44-46 (M. Maggetti, H.-R. Pfeifer). 

43 Die übrigen gesicherten Steinbrüche im Gebiet von Augusta 
Raurica im südlichen Kastellvorfeld (Grabung 1982.01) und in 
der Schürmatt (Grabung 1993.01) sowie die für das Gebiet Lang-
gass/Obermüli und Pfefferlädli postulierte Abbausteile sind 
wahrscheinlich vor das Ende des 3. Jahrhunderts zu datieren 
und werden hier nicht aufgeführt. - Vgl. dazu Müller/Rentzel 
(wie Anm. 40). 

44 Schanzen auf dem Gebiet von Pratteln BL und Füllinsdorf BL: 
C. Clareboets, M. Schaub, Antike und neuzeitliche Wehrbauten 
in und um Augst. JbAK 11, 1990, 17Iff. bes. 175. - Spitzgraben 
Kaiseraugst-Liebrüti: Grabung 1974.11, Archiv Ausgrabungen 
Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1974.11.400 (vgl. M. Schaub, Das 
Osttor und die Stadtmauer von Augusta Raurica. JbAK 15, 
1994, 73 [in diesem Band]). 

45 Die Kiesgewinnung am Kastelenhügel dauerte im grossen Stil 
von 1890 bis 1936. 1941 wurden im Südteil (und bis 1944 im 
Ostteil) der Kiesgrube noch Abschluss- respektive Instandstel-
lungsarbeiten getätigt. Siehe dazu, ausser den Grabungsdoku
mentationen der Abteilung Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, 
die Festschrift der Firma Ernst Frey AG: H.-R. Züger, 75 Jahre 
Ernst Frey A G (Basel 1988). - Zum archäologischen Fundgut, 
das anlässlich des Kiesabbaus auf Kastelen geborgen wurde, vgl. 
S. Fünfschilling, Römische Altfunde von Augst-Kastelen, Eine 
Privatsammlung mit Altfunden aus Augusta Raurica, vornehm
lich von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 7, 8), geborgen während 
des Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jahrhunderts. Interne Aug
ster Arbeitspapiere 2 (Augst 1993, unpubliziert) sowie S. Fünf
schilling, Zu einigen ausgewählten Altfunden aus Augusta Rau
rica. JbAK 15, 1994, 187ff. (in diesem Band). 

46 Stehlin/Clareboets (wie Anm. 1) 13. 



• Bau des Kraftwerks: B e i m B a u des Kraf twerks 
(1907—1911) 4 7 ist gleichzeitig auch eine Schleuse für 
die Schiffahrt angelegt worden. Z u diesem Zweck 
hat man einen kle inen Nebena rm des Rhe ins ausge
baggert (Abb. 11,11), das Kraftwerk-Betriebsge
b ä u d e der Schweizer Seite ist auf der grossen K i e s 
bank (der sogenannten Ergolz inse l 4 8 ) bei der F l u r 
«Gal lezen» errichtet worden. 

• Hafenanlagen: I m ös t l i chen M ü n d u n g s b e r e i c h der 
Ergolz i n den R h e i n (Abb. 11,12) s ind V e r ä n d e r u n 
gen i n der u r s p r ü n g l i c h e n Topographie erfolgt, die 
mi t dem B a u des Kraf twerks Ä u g s t - W y h l e n und der 
dahinter entstandenen Hafenanlage i n der F l u r 
« L o c h m a t t » , der Werft i n der «Holl» sowie mi t den 
Installationen für das Beladen der K i e s k ä h n e bei 
der « R i n a u » i n Zusammenhang stehen. 

• Ergolzverlegung: Süd l i ch der Bahn l in i e (Abb . 11,13) 
befindet sich jene Stelle, die 1873/1874 für die Ver 
legung der Ergolz nach S ü d e n abgegraben worden 
ist, als m a n n ö r d l i c h davon den B a h n d a m m für die 
B ö z b e r g - B a h n l i n i e au fgeschü t t e t hat (Abb. 1.6, 4.7). 

• Diverse Terrainveränderungen: A n verschiedenen 
Stellen i n Äugs t u n d Kaiseraugst (Abb. 11,14) s ind 
Abgrabungen für diverse Bauten (Pausenhof der 
Schule Äugst , Abgrabung r u n d u m das r ö m i s c h e 
Theater, für das S c h u t z g e b ä u d e mi t den r ö m i s c h e n 
R u i n e n i n der « S c h m i d m a t t » usw.) sowie i n der 
Gr ienmat t die inzwischen wieder abgetragenen K u 
gelfangwäl le der f rühe ren Augster Schiessanlage 
(Abb . 11,15) zu verzeichnen. 

• Erosion durch den Rhein: B e i der Insel G w e r d ist i m 
Laufe der Zei t , ausser der Uferzone, eine ganze In
sel dem Hochwasser des Rheins z u m Opfer (Abb. 
11,16) gefallen. A u f ihr stand bis z u m Jahr 1817 der 
r ö m i s c h e R u n d b a u , der v o n Emanue l B ü c h e l 4 9 u n d 
anderen f r ü h e r e n Au to ren noch festgehalten w i r d 
(Abb. 6,4 u n d 8,2) 5 0 . Es dür f t e dies die einzige der 
Gwerd inse ln gewesen sein, die i m Laufe der Ze i t 
fo r tgespül t worden ist, da sie durch die dortige Ver 
engung des Rheinbettes den K r ä f t e n des Haupt 
stroms a m meisten ausgesetzt war. A u c h weiter 
f lussaufwär t s (Abb . 11,17) haben an beiden U f e r n 
des Rhe ins Abschwemmungen stattgefunden, so 
dass damals wahrscheinl ich auch die r ö m i s c h e n 
B r ü c k e n j o c h e , sofern es welche waren, z e r s tö r t wor
den s ind. G . F . M e y e r hat sie noch i m W i n t e r 1680 
be i Niedrigwasser festgehalten (Abb. 8,3) 5 1 . N i c h t 
ganz ausgeschlossen werden kann, dass es sich dabei 
eventuell auch u m übe r f lu t e t e Reste (Fundamente) 
v o n Salmenwaagen handeln k ö n n t e , aber g e m ä s s 
dem Or ig ina lp lan i m Staatsarchiv Lies ta l scheint es 
sich doch eher u m die Wider lager einer (antiken) 
R h e i n b r ü c k e z u handeln, die s p ä t e s t e n s bzw. bis zur 
Ze i t des s p ä t r ö m i s c h e n B r ü c k e n k o p f e s bestanden 
hat. Schon Johann Stumpff berichtet 1548 v o n 
Landleuten, die bei k le inem R h e i n die Reste einer 
B r ü c k e gesehen haben 5 2 . A u c h i n den folgenden 
Jahrzehnten w i r d immer wieder ü b e r die Sichtung 
v o n B r ü c k e n j o c h e n berichtet 5 3 . 

• Erosionen durch Ergolz und Violenbach: Das ge
samte v o n der Ergolz abgetragene Gebie t i n der 
Gr i enmat t u n d bei der E i n m ü n d u n g des V i o l e n 
bachs i n die Ergolz (Abb. 11,18) über t r i f f t naturge-
m ä s s jenes des Violenbachs (Abb. 11,19) u m ein 

Vielfaches. D a zudem der r ö m e r z e i t l i c h e V e r l a u f 
des Vio lenbachs k a u m mehr nachvol lz iehbar ist, 
wurde bewusst darauf verzichtet, i h n z u rekon
struieren. In den Abb i ldungen 11 u n d 12 entspricht 
der Vio lenbachver lauf dem H ö h e n k u r v e n p l a n v o n 
1962 5 4 , n ö r d l i c h des K a s t e l e n h ü g e l s dem «Plan ü b e r 
den Stadtbezirk der Augusta R a u r a c o r u m » v o n 
J . Jb. Frey, Ingenieur, v o n 1829 5 5 , der sich i m S ü d e n 
mi t dem H ö h e n k u r v e n p l a n v o n 1962 nahezu deckt. 
D o r t haben demnach w ä h r e n d rund 130 Jahren 
k a u m nennenswerte V e r ä n d e r u n g e n stattgefunden. 
Das ist allerdings nicht i m m e r so gewesen, denn 
b e i m r ö m i s c h e n G r a b m a l i n der A l t - F l u r «Schlaf
s t a u d e n » s ind Tei le der S t ü t z m a u e r n v o m V i o l e n 
bach u n t e r s p ü l t w o r d e n 5 6 . A u c h südös t l i ch der C u 
r ia b e i m «Steinler» und dann wieder n ö r d l i c h des 
K a s t e l e n h ü g e l s sowie a m K a s t e l e n h ü g e l selbst fan
den u n d f inden i m m e r wieder Abschwemmungen 
statt. 

• Erosion beim «Winkel» und am «Birch»: B e i m A m 
phitheater (Abb . 11,20) s ind die wahrscheinl ich 
durch den bereits beschriebenen Wasserleitungs
bruch (Abb . 5) bedingten Abschwemmungen des 
Augster Hochplateaus i m Sichelengraben ( A m p h i 
theater) u n d i n der F l u r «Winkel» festgehalten. Et
was schwieriger ist es, das erodierte Gebie t a m 
«Birch» (Gemeinde Fü l l insdor f ) u n d «Siten» (Ge
meinde Giebenach) z u bes t immen (Abb . 11,21). D i e 
nicht unbedeutenden j ä h r l i c h e n Abschwemmungen 
d ü r f t e n dort seit der A b h o l z u n g des Waldes nach 
d e m Jahre 1835 noch zugenommen haben. D a m a l s 
holzten die Augster innert weniger Jahrzehnte ihren 
gesamten, auf Fü l l i n sdö r f e r Gebie t liegenden, 28 
Jucharten grossen W a l d ab 5 7 . A u f d e m P l a n v o n 
M . H . Graber aus dem Jahre 1602 ist a m B i r c h auf 
Giebenacher u n d F ü l l i n s d ö r f e r Gebie t noch e in zu 
s a m m e n h ä n g e n d e r W a l d eingezeichnet; er bedeckt 
also entschieden mehr F l ä c h e als heute (Abb . 6). 
A u c h auf den Skizzen v o n G . F . M e y e r v o n 1680 5 8 

47 Grabung 1908.52, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. 
48 W. Reichmuth, Heimatkunde Äugst (Liestal 1984) 22. 
49 Büchel/Bruckner (wie Anm. 26) 2751 Taf. 2. 
50 M . H. Graber, 1602 (hier Abb. 6); J. J. Fechter in: Schöpflin (wie 

Anm. 25) ad pag. 161a; G. F. Meyer, 1680 (hier Abb. 8). 
51 Zu dieser Brücke zuletzt M . Schaub, Die Brücke über den Vio

lenbach beim Osttor von Augusta Rauricorum (Grabung 
1969.52). JbAK 14, 1993, 135ff. bes. 153ff. Abb. 26 Nr. 3. 

52 J. Stumpff, Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen 
und Völckeren Chronickwirdiger Thaaten Beschreybung (Zü
rich 1548) 381. 

53 Schaub (wie Anm. 51) 153ff. 
54 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1962.99.007. 
55 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1829.93.001. 
56 L. Berger (mit Arbeitsgruppe des Seminars für Ur- und Frühge

schichte der Universität Basel), Die Grabungen beim Augster 
Osttor im Jahre 1966. JbAK 5, 1985, 6ff.; M . Schaub, Neue 
Erkenntnisse zur Umfassungsmauer des Grabmonumentes beim 
Augster Osttor (Grabung 1990.52). JbAK 12, 1991, 233ff.; 
M . Schaub, Zur Baugeschichte und Situation des Grabmonu
mentes beim Augster Osttor (Grabung 1991.52). JbAK 13, 1992, 
77ff. 

57 Salatile (wie Anm. 38) 197ff. (28 Jucharten entsprechen etwa 
0,1 km2). 

58 G. F. Meyer, Geometrische Vermessung der Landschaft Basel. 
1678-1681. Staatsarchiv des Kantons Baselland Liestal. «Aug
ster Bann» 1680, fol. 587 und fol. 665. 



A b b . 11 Augst/Kaiseraugst . Kar t i e rung der zwischen ca. 270 u n d 1994 erfolgten Abgrabungen und Erosionen. 
D i e H ö h e n k u r v e n zeigen die rekonstruierte Topographie zu Beginn des letzten Dri t te ls des 3. Jahr
hunderts. D i e N u m m e r n beziehen sich auf die i m Text e r w ä h n t e n Stellen. Hel le r Punktraster = 
n a t ü r l i c h e Abschwemmungen (Erosion); mitt lerer Punktraster = n a c h r ö m i s c h e Eingriffe; dunkler 
Punktraster = r ö m e r z e i t l i c h e Eingriffe; Gitterraster = schematische Ausdehnung r ö m i s c h e r Lehmgru
ben. M . 1:12500. 



u n d d e m P l a n v o n J . J . Schaeffer aus dem Jahre 
1792 5 9 ist dort der ganze A b h a n g bewaldet darge
stellt. B e i J . J . Schaeffer beginnt der W a l d 180 
Schritte (ca. 145 m) süd l i ch der damaligen Rei t 
strasse (die u n g e f ä h r der heutigen Wöl fe r s t r a s se ent
spricht; A b b . 7,3; 8,4,), also genau dort, wo die 
starke Steigung beginnt u n d die Gemeinde Augst 
L a n d auf Fü l l i n sdö r f e r Gebie t besitzt. A u c h auf 
dem P l a n des J . Jb. Frey v o n 1829 6 0 ist an jener 
Stelle noch W a l d angedeutet. Al le rd ings ist es auch 
schon i n f rühe ren Jahrhunderten an diesem Or t z u 
Abschwemmungen gekommen, sicher v o n Stellen, 
wo B ä u m e gefällt worden waren. D i e E ros ion a m 
B i r c h h ü g e l ist demnach selbstverschuldet, so wie es 
heute noch oft i n vielen E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n vor
kommt . 

• Teich des Mühlekanals?: In der F l u r «Stundglas» 
(Gemeinde Pra t te ln) 6 1 befindet sich eine rä t se lhaf te 
Senke (Abb . 11,22), die heutzutage v o m B a h n d a m m 
u n d der F r e n k e n d ö r f e r s t r a s s e durchschnit ten w i r d . 
D a der ehemalige M ü h l e k a n a l knapp ös t l i ch davon 
u m die M u l d e h e r u m g e f ü h r t worden ist, ist es nicht 
ausgeschlossen, dass sich hier einst e in T e i c h befun
den hat. E r m ü s s t e aber schon vor dem Jahre 1602 
abgegangen sein, da er - wie die einstige « O b e r e 
M ü l i n » auf d e m P l a n v o n M . H . Graber - nicht auf
geführ t w i r d 6 2 . Al lerd ings kann vor läuf ig auch nicht 
ausgeschlossen werden, dass es sich hier eventuell 
u m eine D o l i n e ( ähn l i ch jener i n der Kaiseraugster 
F l u r « G r u e b » ) oder u m einen alten Steinbruch han
deln k ö n n t e . 

Natürliche und künstliche Auffüllungen 
( K o m m e n t a r z u A b b i l d u n g 12) 

• Anthropogene Auffüllungen: A b b i l d u n g 12 hä l t sol
che fest. D a z u g e h ö r e n beispielsweise wahrschein
l i c h die dre i G r ä b e n süd l i ch des K a s t e l e n h ü g e l s , die 
bei dem B a u des Kastel ls Kaiseraugst (Cas t rum 
Rauracense) u n d der Aufgabe der Kastelenbefesti
gung n o t d ü r f t i g z u g e s c h ü t t e t worden s ind, u m 
feindl ichen T ruppen keinen S t ü t z p u n k t z u ver
schaffen. D e n n o c h s ind zwei v o n ihnen für Jahr
hunderte sichtbar geblieben u n d erst 1883/84 end
gül t ig eingeebnet worden (Abb . 12,1) 6 3 . 
E ine k a u m nennenswerte n a t ü r l i c h e «Aufschüt 
tung» hat sich i m Laufe der Ze i t ü b e r den R u i n e n 
v o n Augusta R a u r i c a gebildet. Sie b e t r ä g t i m M i t t e l 
nur ca. 40 c m u n d ist i n A b b i l d u n g 12 nicht darge
stellt. E i n z i g an den B ö s c h u n g e n hat s ich durch A b 
schwemmungen stellenweise mehr H u m u s gebildet 
(ebenfalls nicht be rücks i ch t ig t ) . 
D i e wahrscheinl ich kon t inu ie r l i ch erfolgte Verfül 
lung des Kaiseraugster Kastellgrabens u n d des west
l i c h davon vermuteten Hafens i m ehemaligen Stein
bruch dür f t e erst i m F r ü h m i t t e l a l t e r geschehen sein 
(Abb . 12,2), ebenso die Einebnungen der aufgelasse
nen Lehmgruben i n den F l u r e n «Liebrü t i» , « I m L i 
ner» , « Junkho lz» u n d « Im Sager»(?) (Abb . 12,3), 
deren Ausdehnung noch z u wenig bekannt s ind. 

• Auffüllungen des 16. Jahrhunderts: B e i e inem Strei
fen i m Dor fke rn v o n Augst (Abb . 12,4) handelt es 
s ich m ö g l i c h e r w e i s e u m eine erst 1539/40 erfolgte 
A n s c h ü t t u n g , als die Stadt Basel zur B r ü c k e n s i c h e 
rung anstelle eines V o r g ä n g e r b a u s ein Z o l l - , Wacht -
u n d Gasthaus errichten u n d an der R ü c k s e i t e e in 
kleines Bo l lwerk erstellen Hess (Abb. 7,4) 6 4 . In der 
gleichen Ze i t oder eventuell f rühe r k ö n n t e die A n 
s c h ü t t u n g g e g e n ü b e r i n der F l u r « R ü m p e l » zwecks 
Landgewinnung erfolgt sein (Abb . 2,10 u n d 12,5). 

• Schanzen und Landwehre: Schanzen des 17.-19. 
Jahrhunderts s ind v o n den verschiedensten Stellen 
bekannt geworden und teilweise auch z u m V o r 
schein gekommen (Abb. 12,6). Sie s ind i n der Regel 
schon nach wenigen Jahren, sobald die Bedrohung 

v o r ü b e r war, wieder geschleift u n d die G r ä b e n e in
geebnet worden. D i e meisten s ind leider durch 
Strassenbauten oder Ü b e r b a u u n g e n ze r s tö r t wor
d e n 6 5 . In A b b i l d u n g 12 eingetragen s ind die Schanze 
auf dem inzwischen abgetragenen « W a n n e n h ü b e l » 
(jetzt « U n t e r e r W a n n e n n e u s a t z » ) auf Pratteler B o 
den, die Schanzen u n d G r ä b e n der Landwehre i n 
Kaiseraugst a m «Gs ta l t en ra in» , «Auf der Schanz» , 
«Widhag» u n d der «Liebrüt i» sowie der aufgefüll te 
G r a b e n der B r ü c k e n b e f e s t i g u n g i n Augst b e i m heu
tigen Pol ize iposten. 

• Bau der Eisenbahnlinie: G r ö s s e r e Erdbewegungen 
haben dann erst wieder i m 19. Jahrhundert b e i m 
B a u der Eisenbahnl in ie eingesetzt. Z u diesem 
Zweck hat m a n l inks u n d rechts der Ergolz grosse 
D ä m m e aufgeschü t t e t (Abb. 1,6; 4,7 u n d 12,7). A u f 
der Augster Seite musste deswegen 1873/74 an einer 
Stelle sogar die Ergolz nach S ü d e n verlegt (Abb. 2,9) 
u n d H ä u s e r an der Hauptstrasse teilweise abgetra
gen werden. A u c h b e i m B a h n h o f Kaiseraugst s ind 
g rösse re Umgebungsarbei ten erfolgt, als m a n b e i m 
B a u der Bahn l in i e u n d s p ä t e r für die dort errichtete 
Shredderanlage die dortigen G e l ä n d e s e n k e n i n der 
F l u r « G r u e b » (hervorgerufen durch n a t ü r l i c h e D o h 
nen i m Untergrund) aufgefüllt (Abb . 12,8) 6 6 u n d 
ös t l i ch davon ebenfalls einen E i senbahndamm auf
g e s c h ü t t e t hat. 

59 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1792.93.001. 
60 Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Plan Nr. 1829.93.002. 
61 Wo seit 1868 der Augster Friedhof liegt. Salathé (wie Anm. 38) 

204f. 
62 Salathé (wie Anm. 38) 105. 
63 P.-A. Schwarz, Die spätrömische Befestigung auf Kastelen in 

Augst BL. Ein Vorbericht. JbAK 11, 1990, 25ff. Vgl. dazu auch 
P.-A. Schwarz, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1993. JbAK 15, 
1994, 39ff. bes. Abb. 14 (in diesem Band). 

64 Clareboets/Schaub (wie Anm. 44) 173. 
65 Clareboets/Schaub (wie Anm. 44). 
66 Stehlin/Clareboets (wie Anm. 1)10. 



• Aufschüttungen des 19. Jahrhunderts: I m M ü n 
dungsgebiet der Ergolz ist i n der F l u r « L o c h m a t t » 
ebenfalls i m 19. Jahrhundert für die dort errichteten 
S a l i n e n g e b ä u d e das Ter ra in stellenweise angehoben 
worden (Abb . 12,9) 6 7 . D i e ös t l ich des Cas t rum R a u - 6 7 S a ia thé (wie Anm. 38) I87ff. 
racense liegende F l ä c h e (Abb . 12,10) ist eine Planie- 68 Salame (wie Anm. 38) 190. 

rung für die 1888 i n Kaiseraugst g e g r ü n d e t e Ce l lu lo -
sefabrik 6 8 . 

A b b . 12 Augst/Kaiseraugst . Kar t i e rung der zwischen ca. 270 u n d 1994 erfolgten künstlichen und natürlichen 
Auffüllungen. D i e H ö h e n k u r v e n widerspiegeln u n g e f ä h r den Zus tand z u Beginn des letzten Dri t te ls 
des 3. Jahrhunderts. D i e Numer i e rung bezieht sich auf die i m Text e r w ä h n t e n Stellen. Hel le r Punkt 
raster = n a t ü r l i c h e Aufschwemmungen; mit t lerer Punktraster = n a c h r ö m i s c h e Auffü l lungen; dunkler 
Punktraster = z u g e s c h ü t t e t e W a l l - u n d Grabenanlage süd l i ch des Kastelensporns; Diagonalschraffur = 
Z u s c h ü t t u n g bzw. -schwemmung r ö m i s c h e r Lehmgruben. M . 1:12500. 



• Verschiedene Auffüllungen: D i e diversen Landauf
fü l lungen i m 20. Jahrhundert durch private Bauher
ren i n Augst u n d Kaiseraugst s ind, da z u zahlreich, 
nicht numeriert aber eingezeichnet. Staatliche Auf
s c h ü t t u n g e n b i lden die W ä l l e für den Kugelfang des 
ehemaligen Augster Schiessstandes (Abb. 12,11) 
u n d jenen der neuen Gemeinschaftsanlage, die auf 
F ü l l i n s d ö r f e r Gebie t errichtet wurde (Abb . 12,12). 
F ü r den grossen Kugelfang ist das kleine T a l des 
R u s c h e n b ä c h l i s an einer Stelle auf der ganzen 
Brei te aufgefüllt worden. U m den Standort des 
D a m m e s auf Fü l l i n sdö r f e r Gebie t zu e r m ö g l i c h e n , 
hat m a n zudem m i t der Gemeinde Giebenach einen 
Landabtausch vereinbaren m ü s s e n . 

• Moderne Strassenbauten: Grosse V e r ä n d e r u n g e n 
haben dann der Autobahnbau , die Zubringer- u n d 
die Umfahrungsstrassen mi t sich gebracht (Abb. 
12,13), für deren Trassees stellenweise m ä c h t i g e 
Auf fü l lungen ge tä t ig t worden s ind. 

• Verfüllungen von Kiesgruben und Geländesenken: 
U n g e f ä h r zur gleichen Zei t hat m a n auch n a t ü r l i c h e 
(Abb . 12,14) u n d k ü n s t l i c h e G e l ä n d e s e n k e n (Kies
gruben, A b b . 12,15) aufgefüllt . 

• Veränderungen im Bereich des Stausees: B e i m B a u 
des Kraf twerks 1907-1911 ist auch die grosse K i e s 
bank bei der F l u r «Gal lezen» aufgestockt worden, 
wo m a n ein B e t r i e b s g e b ä u d e errichtet hat (Abb. 
12,16). Das ganze A r e a l ist zu diesem Zweck mi t 
einer hohen M a u e r eingefasst worden, w ä h r e n d 
süd l i ch davon eine Schleuse gebaut worden ist, die 
vo r ku rzem eine Erweiterung erfahren hat, u m auch 
g rös se ren Schiffen Platz z u bieten. D a b e i ist auch 
die Insel nach Nordos ten h i n erweitert worden. 
Gle ichze i t ig hat m a n das bis anh in i n der Ü b e r 
schwemmungszone liegende Augster R h e i n b o r d bei 
der Schleuse angehoben (Abb. 12,17). D a b e i m Stau 
des Rhe ins die Insel G w e r d übe r f lu t e t worden ist, 
hat man , u m den R h e i n i n seinem heutigen Bett z u 
halten, auf der Südse i t e der Insel einen D a m m auf
s c h ü t t e n m ü s s e n (Abb. 12,18). I m Bere ich der ehe
maligen Insel ist inzwischen e in Vogelschutzgebiet 
eingerichtet worden. G e g e n ü b e r , auf der Schweizer 
Seite, hat m a n auf Kaiseraugster Gebie t ebenfalls 
einen D a m m mi t einer Öf fnung i m Bere ich der F l u r 
« H o l l » errichtet (Abb. 12,19). D o r t war 1919 durch 
die F i r m a Buss A G eine Schiffswerft eingerichtet 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Foto vom 23.3.1953, Archiv Ausgrabungen Augst/Kai
seraugst. 

Abb. 2; 5; 11; 12: Zeichnungen Constant Clareboets. 
Abb. 3: Zeichnung Constant Clareboets (Umzeichnung und 

Änderungen nach Karl Stehlin). 
Abb. 4: Foto vom 2.11.1946, Archiv Ausgrabungen Augst/Kai

seraugst. 
Abb. 6: Plan von M. H. Graber, im Staatsarchiv des Kantons 

Baselland in Liestal (vgl. Anm. 17). 
Abb. 7: Plan von Hans Bock, im Staatsarchiv des Kantons Ba

selland in Liestal (vgl. Anm. 18). 
Abb. 8: Plan von Georg Friedrich Meyer, im Staatsarchiv des 

Kantons Baselland in Liestal (vgl. Anm. 23). 
Abb. 9: Ansicht von Engelmann (nach Carl Oppermann), im 

Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst (vgl. 
Anm. 29). 

Abb. 10: Foto Markus Schaub. 

w o r d e n 6 9 , hinter dem D a m m ist es i n den letzten 
fünf Jahrzehnten erneut zu Umgestal tungen des G e 
l ä n d e s gekommen u n d bei der « L o c h m a t t » ist e in 
kleiner Hafen entstanden. D i e Kaiseraugster E r -
golzniederung süd l i ch der Kraftwerkstrasse ist auf
gefüllt worden u n d gleichzeitig hat m a n auch die 
A n k e r p l ä t z e i n der « L o c h m a t t » u n d die Schiffswerft 
i n der «Holl» z u g e s c h ü t t e t u n d i n einen C a m p i n g 
platz m i t S c h w i m m b a d umgewandelt (Abb . 12,20). 
A u c h auf der deutschen Seite ist durch eine kleinere 
A u f s c h ü t t u n g des U f e r g e l ä n d e s west l ich des s p ä t r ö 
mischen B r ü c k e n k o p f e s e in Campingpla tz einge
richtet worden (Abb. 12,21). 

• Amphitheater: A l s weitere k ü n s t l i c h e Auf fü l lungen 
k ö n n e n die Erdbewegungen bei der maschinel len 
Frei legung des erst 1959 entdeckten Amphi theaters 
angesehen werden (Abb. 12,22) 7 0 . D e r «Sichelengra
ben» i m Bere ich der A r e n a ist freigebaggert u n d an
schliessend bis ca. 30 c m ü b e r den u r s p r ü n g l i c h e n 
r ö m i s c h e n Arenahor izont z u g e s c h ü t t e t worden; 
übe r schüs s ige s M a t e r i a l hat m a n anscheinend aus
serhalb des Westeingangs a m A b h a n g abgeladen. 
W ä h r e n d durch die R i n n e b e i m Osteingang ein 
W e g z u m bestehenden Strassennetz h i n angelegt 
worden ist, scheint eine danebenliegende kleinere 
R i n n e , m i t Aushubschut t aufgefüllt worden zu sein. 
A u c h an anderen Stellen k a m u n d k o m m t es gele
gentlich i m m e r wieder z u relativ unbedeutenden 
H u m u s z u f ü h r u n g e n auf Fe ldern u n d Ä c k e r n v o n 
Landwi r t en u n d G ä r t n e r e i e n (so z u m Beisp ie l i n 
den letzten Jahren i n den F lu ren Schwarzacher, 
Gr ienmat t , Wal lmenacher , Steinler u n d Wir t s lö l i ) . 
Sie s ind i n A b b i l d u n g 12 nicht vermerkt . 

• Natürliche Auffüllungen: D i e n a t ü r l i c h e n Ablage
rungen g rös se ren Ausmasses haben verschiedene 
Ursachen: W i e schon weiter oben behandelt, hat 
sich i m Laufe der Jahre durch R e g e n g ü s s e u n d das 
R u s c h e n b ä c h l i am Fusse des B i r chhüge l s eine 
m ä c h t i g e Sedimentschicht gebildet, die stellenweise 
den r ö m i s c h e n Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t bis z u 2 Me te r 
ü b e r l a g e r t 7 1 u n d mindestens bis knapp ü b e r die 
heutige A u t o b a h n hinausreicht (Abb . 12,23). D a b e i 
scheint es durch das R u s c h e n b ä c h l i auch i m «Wil
den ta l» z u Ablagerungen gekommen z u sein (Abb . 
12,24). D i e A n s c h w e m m u n g west l ich des A m p h i 
theaters u n d der F l u r « G r i e n h a l d e » ist ve rmut l i ch 
auf einen nachant iken Wasserlei tungsbruch z u r ü c k 
z u f ü h r e n (Abb . 12,25) 7 2 . 

69 Salathé (wie Anm. 38) 161f. 
70 Grabung 1961.58/1962.58, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser

augst. - Vgl. Furger (wie Anm. 19) 11 Abb. 5. 
71 Grabung 1963.51-1968.51, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser

augst. 
72 Vgl. oben mit Abb. 5. 






