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D e r vorliegende Jahresbericht ( Ü b e r b l i c k auf den Seiten 5ff.) bringt verschiedene neue Forschungsschwer
punkte, die für Augusta Rau r i ca bedeutend sind: E ine kleine a r c h ä o l o g i s c h e Begleitung eines Leitungsgrabens 
zeigt i n aller Deut l ichkei t , wie wicht ig auch solche R o u t i n e e i n s ä t z e s ind, da sich dort die Reste v o n mindestens 
v ie r Mei lens te inen fanden (37; 7Iff.). Derart ige Funde i m Z e n t r u m einer ant iken Stadt s ind eine kleine Sensa
t ion . E ine andere aktuelle Grabung « im R ü m p e l » , einer Flussschlaufe der Ergolz i n der Unterstadt (43ff), 
erbrachte eine nachmittelal terl iche Uferverbauung, die aus ant iken Quadern - viel le icht einer B r ü c k e - zusam
menge füg t war (59ff). Im R a h m e n der l ang jäh r igen Theatersanierung wurden - an e inem Strebepfeiler der 
nordwest l ichen A d i t u s - S t ü t z m a u e r - neue Erkenntnisse ü b e r die A r t der Umgestal tungen der dre i Augster 
Theaterbauten herausgearbeitet (197ff.). U n t e r den auch i n Kaiseraugst zahlreichen Untersuchungen (89ff.) ist 
vo r a l lem die grosse Grabung «Jakob l i -Haus» i m Kastel lareal z u e r w ä h n e n , i n der e in Sodbrunnen mi t einer 
interessanten Ver fü l lung - u.a. 79 Spielsteine aus B e i n - des 2./3. Jh . z u m V or sc he i n k a m (107ff.) und wo 
erstmals Gehhor izonte aus dem F r ü h e n Mi t te la l te r (5.-7. Jh.) zu beobachten waren. E i n e n M a r k s t e i n i n der 
Forschungsgeschichte n i m m t daher der Bei trag ü b e r die stratifizierten f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Funde ein (149ff). 
Mehrere Altgrabungen mi t den entsprechenden F u n d e n u n d dokument ier ten Befunden f inden ebenfalls eine 
umfassende W ü r d i g u n g : D i e 25 B r a n d g r ä b e r des 1./2. Jahrhunderts an der Rheinstrasse 46 werden sehr aus führ 
l i c h u n d mi t detail l ierten naturwissenschaftlichen Untersuchungen vorgelegt (217ff.). Methodisches N e u l a n d 
w i r d auch i m A r t i k e l ü b e r die Herstel lungstechnik u n d Verwendung der v ie len eisernen Bautei le aus der C u r i a 
u n d dem T e m p e l Sichelen 2 betreten (31 Iff.). D e r an läss l i ch des Autobahnbaus i n den 1960er Jahren i n aller 
E i l e ausgegrabene Südos t t e i l der Insula 48 w i r d , so gut es die Grabungsdokumenta t ion zuläss t , vorgelegt 
(373ff), ebenso wie die gleichzeitig untersuchten öf fen t l i chen Areale i n der s ü d w e s t l i c h e n Vors tadt (395ff). 
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Augusta Raurica 
Jahresbericht 1995 
A l e x R . Furger 
(mit Be i t r ägen v o n Catherine A i t k e n , A n d r e a F rö l i ch , 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 , 
Pe ter -Andrew Schwarz, Chr i s Sherry, Hans Sü t t e r l i n u n d M a r c o W i n d l i n ) 

Zusa m m enfas su ng: 
Ausführlichere Erwähnung im jährlichen Rechenschaftsbericht der Römerstadt Augusta Raurica finden die umgesetzte Strukturreform, zwei 
rekonstruierte Rezepte für Brei (puls) nach Apicius, eine Wochenendveranstaltung zum Ende des langen Experimentiermarsches einer Legio
närsgruppe und die Bedeutung von kleinen Baubegleitungen am Beispiel mehrerer neuentdeckter Meilensteine. Zu den seit etwa zehn Jahren 
intensivierten naturwissenschaftlichen Analysen wird eine positive Zwischenbilanz gezogen. 

Sc h l üssel Wörter: 
Augst BL, Finanzierung, Inventarisierungen, Kaiseraugst AG, Konservierungen, Museologie, Museumspädagogik, Naturwissenschaften, Poli
tik, Rezepte, Römische Epoche, Ruinenrestaurierung, Zoologie/Haustiere. 

Organisation und Personal 
(Alex R . Furger) 

E i n neues «Amt für Kul tur» 

Z w e i bereits 1993 d u r c h g e f ü h r t e Strukturanalysen be
trafen die a r c h ä o l o g i s c h e n und musealen Bereiche 
der Erziehungs- u n d K u l t u r d i r e k t i o n . A l s Folge da
v o n setzte ein langwieriger Umsetzungsprozess ein, 
der i m Berichtsjahr abgeschlossen werden konnte; er
ste Erfahrungen mi t den neuen Strukturen s ind sehr 
posi t iv . 

N a c h d e m Ende 1994 der Baselbieter Landra t der 
Schaffung eines neuen « A m t e s für K u l t u r » zuge
s t immt hatte 1 , konnten die a r c h ä o l o g i s c h e n A b t e i 
lungen i n Augst per 1.1.1995 ihre Arbe i t unter dem 
neuen, offiziel len N a m e n R Ö M E R S T A D T A U G U S T A 
R A U R I C A fo r t führen . Sie ist eine v o n fünf Hauptab
teilungen des neuen Amtes . F ü r die künf t ige a r c h ä o 
logische Erforschung und Dokumen ta t i on v o n A u g u 
sta R a u r i c a entscheidend ist der U m s t a n d , dass das 
gesamte, meist schon lang jähr ig beschäf t ig te Personal 
(ausser jenes der befristeten Projekte) a m 21.2.1995 
v o n der Basellandschaftl ichen Regierung i n den So l l 
stellenplan aufgenommen worden ist (Abb. 1). E ine 
i m letzten N o v e m b e r verabschiedete Diens tordnung 
legt zudem die L e i t l i n i e n für die 42 Personen fest, die 
s ich 31,3 Sollstellen teilen. Sie decken die folgenden 
Bereiche ab: a r c h ä o l o g i s c h e Ausgrabungen i n Augst, 
Befunddokumentat ionen, Betrieb des R ö m e r m u 
seums, Fundabte i lung u n d Inventarisierung, F u n d 
konservierung, Ruinendiens t und Konserv ie rung der 
Monumen te , N u m i s m a t i k , Bib l io thek , E D V , Sekreta
riat sowie Öf fen t l i chke i t sa rbe i t , M u s e u m s p ä d a g o g i k 
u n d Marke t ing . D i e Organisa t ion u n d Betreuung der 
Ausgrabungen i n Kaiseraugst obliegt nach wie vor der 
K a n t o n s a r c h ä o l o g i e Aargau . 

D i e strukturellen Ä n d e r u n g e n i m Personalbereich 
konnten g lück l i che rwe i se g röss ten te i l s m i t den - z .T . 
seit v ie len Jahren bestens eingearbeiteten - M i t a r b e i 

terinnen u n d Mi ta rbe i t e rn vol lzogen werden. Innert 
weniger W o c h e n galt es, 46 neue Pflichtenhefte aus
zuarbeiten. In enger Zusammenarbei t mi t dem Perso
naldienst der Erziehungs- und K u l t u r d i r e k t i o n waren 
die verschiedensten bisherigen Ver t r äge , Ans te l 
lungen und Beauftragungen neu auf eine einheit l iche 
Basis zu stellen. E i n z i g eine bewill igte Restauratoren
stelle konnte zwar ausgeschrieben, vorerst aber nicht 
besetzt werden. 

D i e organisatorischen Ä n d e r u n g e n wirk ten sich i m 
ersten Jahr konsol id ierend aus, insbesondere was die 
Grundlagen für künf t ige Konservierungen, a r c h ä o l o 
gische Dokumenta t ionen , Programme und Auswer
tungen betrifft. D e r Ausbau des adminis t ra t iven Be
reichs der R ö m e r s t a d t ging allerdings zu Lasten der 
wissenschaftlichen Arbe i t , insbesondere der Auswer
tungen v o n Altgrabungen und F u n d b e s t ä n d e n . W i r 
versuchten bereits mi t Erfolg, dieses Def iz i t mi t B e i 
t r ägen v o n Stiftungen einigermassen wettzumachen 
(s. unten). 

Finanzierungen 

B e i den Vorbereitungsarbeiten für die Landratsvor
lage « T h e a t e r s a n i e r u n g » (s. unten « R u i n e n r e s t a u r i e 
rungen») tauchten von poli t ischer Seite i m m e r wieder 
Fragen nach den Bundessubvent ionen auf. N a c h d e m 
wi r ü b e r mehrere Jahre eine dauernde Ungewisshei t 
und drastische K ü r z u n g e n v o n seiten des Bundes hat
ten h innehmen m ü s s e n , strebten w i r b e i m Bundesamt 
für K u l t u r (BÄK) eine eindeutige u n d i n der Zukunf t 

1 Vgl. die vom Vorsteher der Erziehungs- und Kulturdirektion 
gezogene Zwischenbilanz nach einem Jahr Erfahrung mit der 
neuen Struktur: Basellandschaftliche Zeitung vom 12.1.1996; 
Basler Zeitung vom 12.1.1996. 



Erziéhitïigs- ima Kulturdirektìoo 
^ (EKP) 

ÂfTlt ftîl* KtìltlIF 

grau gerastert 
= Personen / Pensen im 
Sollstellenplan 

weiss = Kleinpensen + 
befristete Projektpensen 
+ Regie-Pensen 

RQMERSTAFF 
A U G U S T A R A T I M C A 

(RAR) 
1,00 Direktor, archäolog. Leiter 
L00 administrativer Leiter 

>v 
1,00 Sekretär/in (2 Personen) 
0,70 wissenschaftl. Bibliothekarin 
0,60 EDV-Leiter/Programmierer 
0,50 EDV-Koordinatorin 

A i 

1,00 Grabungsleiter 
1,00 Grabungsleiter-Stellvertreter 
1,00 Grabungsleiter Kaiseraugst 
2,00 Grabungstechniker 
2,40 wissenschaftliche Zeichner 
0,75 Grabungsfotografin 
1,00 Grabungsarbeiter 

3,20 Grabungsarbeiter Augst 
7,50 Grabungsequipe Kaiseraugst 

Verlag, 

0,30 wissenschaftl. Redaktorin 
0,70 Museumspädagogin 
0,10 Stiftung Pro Aug. Raurica 
0,30 Betreug. "Rom. Brotbacken' 

0,90 Museumsleiter/Konservator 
2,35 Hausbeamte 
1,75 Kassierinnen (4 Personen) 
1,30 wissenschaftl. Kustodinnen 
0,60 Numismatiker 
0,60 Museumsfotografin 
1,35 Depotverantwortliche 
1,00 techn. Assistent*Assistentin 
0,30 Dokumentation 

1,00 Leiter (Fundkonservierung) 
1,00 Leiter Ruinendienst 
2,50 Restauratoren/innen 
2,00 Handwerker Ruinendienst 

0,20 Leiter Ruinenkonservierung 
2,55 Konservierungsarbeiter 
0,50 Restauratorin Kaiseraugst 
0,50 Hilfsrestaurator (Eisen) 

Sïisiiïr: 

1,95 Archäologe/innen (3 Pers.) 
0,30 wissenschaftlicher Zeichner 
0,60 Restauratorin 
0,70 Osteologie Uni Basel 
0,30 Archäobotanik Uni Basel 

Autobahnproj ekt : 
1,50 Archäologinnen (3 Pers.) 

Theatersanierung: 
(1995 keine Arbeiten; 
normalerweise ca. 7,70 Pensen) 

A b b . 1 R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A . Organigramm, Sollstellen u n d aktuelle Projekte 1995. 

leichter zu handhabende Regelung an. P r i m ä r mi t 
B l i c k auf die Theatersanierung, aber gleichzeit ig auch 
für die Notgrabungen und anderen Konservierungs
arbeiten, galt es eine L ö s u n g zu finden. Es k a m 
schliesslich zwischen dem B Ä K und der R Ö M E R 
S T A D T A U G U S T A R A U R I C A ZU einer Pauschal -Vere in-

barung, wonach der K a n t o n Basel-Landschaft ab 
1995 - ges tü tz t auf eine neue Bundesverordnung -
einen j ä h r l i c h e n Pauschalbetrag an Bundessubvent io
nen e rhä l t , der einerseits an die Aufwendungen für 
die Theatersanierung u n d andererseits an die Notgra
bungen u n d ü b r i g e n Konservierungen geleistet w i r d . 

D u r c h Kostenplafonierungen u n d Schwerpunkt
verlagerung auf A d m i n i s t r a t i o n , Con t ro l l i ng u n d M u 
s e u m s p ä d a g o g i k i m R a h m e n der Strukturreform w i r d 
es uns künf t ig k a u m mehr mög l i ch sein, Forschungs
projekte, die ü b e r die Grabungs- und Museumsbe-
richte hinausgehen, ü b e r das Budget zu finanzieren. 

Gle ichze i t ig l i e f M i t t e 1995 das sechs jähr ige N a t i o 
nalfondsprojekt «Archäo log i sche Schwerpunkte v o n 
Augusta R a u r i c o r u m » aus. M i t grossem zei t l ichen 
A u f w a n d habe i ch daher versucht, wenigstens einige 
kleinere Projekte mi t G e l d e r n Dr i t t e r zu e r m ö g l i c h e n 
bzw. zu v e r l ä n g e r n . Es ist naheliegend, dass uns dabei 
weniger Sponsoren aus der Privatwirtschaft , sondern 
fast ausschliesslich Stiftungen unter die A r m e gegrif
fen haben. Ich b i n - zusammen mi t den beteiligten 
Mi ta rbe i t e r innen und Mi ta rbe i t e rn - für grosszügige 
U n t e r s t ü t z u n g folgenden Inst i tut ionen zu D a n k ver
pflichtet: 

Mitfinanzierungen wissenschaftlicher Projekte 
(vgl ausführlich unten S. 16f) 
• Schweizerischer Nat ional fonds , Be rn («Archäologi 

sche Schwerpunkte v o n Augusta R a u r i c o r u m » , 
1.7.1990-30.6.1995, abgeschlossen) 



• Bundesamt für Strassenbau, Bern , und B ü r o «Ar
chäo log ie und N a t i o n a l s t r a s s e n b a u » , Basel ( D o k u 
mentat ion der Autobahngrabungen v o n 1961-1974, 
i n Arbe i t bis ca. 1998) 

• F r i t z Thyssen Stiftung, K ö l n («Mi l i t ä r funde» , i n 
Bearbeitung 1995-1996 durch E . Deschler -Erb) 2 

• Freie Akademische Gesellschaft, Basel («Mil i tä r 
funde», i n Bearbeitung 1995-1996 durch E . Desch
ler-Erb) 

• Stiftung Pro Augusta Raur i ca , Äugs t («Eiserne B a u 
teile aus der Cur i a» , i n Bearbeitung 1995-1996 
durch V . Schaltenbrand Obrecht) 

Druckkostenzusch üsse 
• D r . h.c. A l f r ed M u t z Stiftung für alte, insbesondere 

antike Technologie u n d Technikgeschichte, Basel 
(Pub l ika t ion «Ein Depot zerschlagener Grossbron
zen aus Augusta R a u r i c a » , i m Druck ; vgl . A n m . 11 
und 16) 

• Stiftung P ro Augusta Raur ica , Äugs t («Ein Depot 
zerschlagener Grossbronzen aus Augusta R a u r i c a » ) 

• Sophie und K a r l B i n d i n g Stiftung, Basel ( C o m i c 
«Pr isca u n d Si lvanus» , Tei le 1 u n d 2, 1995-1996) 

Didaktische Projekte 
• C o o p Basel -Lies ta l -Fr ickta l («Erlebnis tag» i n A u g u 

sta Raur ica , 7.5.1995, mi t Handwerke rn i m R ö m e r 
haus) 3 

• Lotteriefonds Basel-Landschaft, Lies ta l (Herstel
lung von K o p i e n ge f äh rde t e r S t e i n d e n k m ä l e r , 
1992-1995) 

• Lotteriefonds Basel-Landschaft, Lies ta l (Ausstel
lung « O U T O F R O M E » , 1995-1998, s. unten S. 17) 

Personal 

Wegen der dezentralen Unterbr ingung unserer A r 
b e i t s p l ä t z e i n sieben verschiedenen Liegenschaften i n 
Äugs t leidet oft die K o o r d i n a t i o n unter den M i t a r b e i 
terinnen und Mi ta rbe i t e rn u n d zwischen den einzel
nen Abtei lungen. Z u r Verbesserung der internen In
format ion wurde neu eine a l lwöchen t l i che A b t e i 
lungsleiter-Besprechung e ingeführ t , an der auch der 
adminis t ra t ive Lei ter u n d die M u s e u m s p ä d a g o g i n 
tei lnehmen. I m Anschluss daran erfolgt jeweils eine 
Informationsrunde i n jeder der drei Abte i lungen. 
Diese E in r i ch tung hat sich gut b e w ä h r t u n d w i r d v o m 
T e a m auch sehr geschä tz t . 

Unse r treuer Verantwor t l icher für den R u i n e n 
dienst, S i l v io Fa l ch i , ging aus gesundheitl ichen G r ü n 
den per 31.8. i n Pens ion. In der F u n k t i o n des R u i n e n -
dienstleiters ist nun Al f r ed Her tner n a c h g e r ü c k t , der 
bereits verschiedene Massnahmen zur Ruinenbe
treuung und Organisat ion des Werkhofs eingeleitet 
hat. A l s neuer Mi ta rbe i t e r i m Ruinendiens t trat K u r t 
Degen a m 1.10. seine Stelle i n Äugs t an. 

Brigit te M ü l l e r quittierte ihren Diens t an der M u 
seumskasse u n d als Aushi l f s -Hauswar t in ; per 
1.12.1995 trat C l a u d i a G y s i n die entsprechende 
Nachfolge an. A l s Nachfolger innen v o n V r e n i Har t 
mann u n d Susi T rüs se l ü b e r n a h m e n S i l v i a Brunner 
u n d H e i d i N ö t h i g e r auf Saisonbeginn (1.3.95) den 
« r ö m i s c h e n B r o t b a c k d i e n s t » für Schulklassen. I m Se

kretariat trat D a n i e l T r i b o infolge des Austr i t ts v o n 
S i l v i a H u c k seinen Diens t an. Infolge Auswanderung 
nach Ü b e r s e e verliess D o m i n i q u e R o u i l l e r i m Fe
bruar das Projekt «Schro t t fund» ; ab 1.9. ü b e r n a h m 
M a y a W a r t m a n n die verantwortungsvolle Arbe i t als 
Projektassistentin und Restauratorin. In neu geschaf
fenen Funk t ionen traten per 15.8. Cather ine A i t k e n 
als M u s e u m s p ä d a g o g i n und per 1.9. D a n i e l Suter als 
adminis t ra t iver Lei ter , Cont ro l le r u n d Marke t ingchef 
ihre Arbe i t an (vgl. A b b . 1). Gerade mi t diesen beiden 
Stellenbesetzungen waren grosse Erwartungen ver
knüpf t , galt es doch, den Hauptabtei lungslei ter zu 
entlasten und mi t e inem klar definierten K o n z e p t 
noch vermehrt an die Öf fen t l i chke i t zu treten. D i e 
Erfahrungen schon nach wenigen M o n a t e n s t immen 
sehr opt imis t isch; die nahe Zukunf t w i r d zeigen, ob 
die vielschichtigen Anstrengungen ba ld auch F r ü c h t e 
zeigen. 

D i e K a n t o n s a r c h ä o l o g i e Aargau stellte per 1.9. die 
Restaurator in Tanja N e u h o r n an. I m R a h m e n ihres 
Pensums v o n 50% besorgt sie vorerst die Re in igung 
der grossen M ü n z e n - P e n d e n z e n und mittelfrist ig die 
kont inuier l iche Sicherung der Neufunde aus den lau
fenden Grabungen i n Kaiseraugst. 

Z w e i a r c h ä o l o g i s c h e Projekte mussten aus T e r m i n -
und B u d g e t g r ü n d e n z u e inem zwingenden Abschluss 
gebracht werden: die Befunde i m öf fen t l i chen R a u m 
der s ü d w e s t l i c h e n Vors tadt (Autobahngrabungen, 
Tei lprojekt v o n C l a u d i a Neukom-Rad tke ; vgl . A n m . 
28) u n d der erste T e i l ü b e r das Depot zerschlagener 
Grossbronzen (sog. «Schro t t fund» ; Bet t ina Janietz 
Schwarz u n d D o m i n i q u e Roui l l e r ; vgl . A n m . 11). 

Weiterbi ldung 

Vie l e Teammitgl ieder wurden i n mehreren K u r s e n i n 
E D V - A n w e n d u n g e n geschult (Word- for -Windows , 
Excel , Office usw.). E i n e n besonderen, internen 
«Lehrgang» organisierten A n d r e a F rö l i ch u n d K a r i n 
M e i e r - R i v a für Augster A u t o r i n n e n u n d Auto ren . 

E ine Gruppe Interessierter aus der R ö m e r s t a d t 
hatte i m J u l i Gelegenheit, s ich unter An le i tung v o n 
H e r r n R e i n h a r d Schneider aus W e r t h e i m (Deutsch
land) a m Beispie l der r ö m i s c h e n V i l l a v o n M u n z a c h 
i n Lies ta l i n die G e o m a n t i e 4 u n d das A u f s p ü r e n v o n 
verborgenen M a u e r n usw. e i n f ü h r e n zu lassen. 

Unsere A r c h ä o l o g e n / - i n n e n , Grabungstechniker/ 
innen und Restauratoren/-innen nahmen an verschie
denen Jahresversammlungen, Vor t ragszyklen u n d 

2 Vgl. Fritz Thyssen Stiftung. Jahresbericht 1993/94 (1995) 83f.; 
Fritz Thyssen Stiftung. Jahresbericht 1994/95 (1995) 77. - Wir 
möchten bei dieser Gelegenheit R. Kerscher vom Stiftungsvor
stand für seine Bemühungen herzlich danken. 

3 Ich danke Frau E. Schaad von der Abteilung «Public Relations» 
für ihr Interesse und die Vermittlung dieses Anlasses. 

4 Vgl. z.B. M. Mettler, H. H. Staehelin, Augusta Raurica. Das 
Globalnetzgitter und sein Zusammenhang mit römischen Bau
ten (Privatdruck Zürich/Basel 1983); M. L. Mettler, Das antike 
Äugst (Augusta Raurica). In: Atmosphärische Reizstreifen. Das 
Mass-System antiker Völker. Zusammenhänge von tellurischen 
und kosmischen Strahlenverdichtungen an sakralen Orten (Zü
rich 1986) 73ff. Abb. 33-36. 



Weiterbi ldungskursen ihrer B e r u f s v e r b ä n d e 5 te i l . A m 
21.8. führ t e ein Weiterbi ldungs- u n d Betriebsausflug 
die gesamte Hauptabte i lung i n das F re i l i ch tmuseum 
auf dem Ballenberg; die Ab te i lungsaus f lüge gingen 
u.a. nach Mulhouse . 

Erstmals fand ein Austausch zur Wei te rb i ldung 
zwischen zwei K a n t o n e n statt: D i e K a n t o n s a r c h ä o l o 
gie Aargau beschäf t ig te den Zuger Grabungstechniker 
H e i n z Bichse i w ä h r e n d mehrerer W o c h e n auf den 
Grabungen i n Kaiseraugst, w ä h r e n d R o l f Glauser 
v o m Kaiseraugster T e a m auf einer p r ä h i s t o r i s c h e n 
Grabung i m K a n t o n Z u g mi twirk te . 

Weitere Kurse u n d Weiterbildungsaufenthalte, die 
v o n jeweils e inem oder zwei Mi ta rbe i te r / innen be
sucht wurden, fanden statt i n : 
• Amsterdam (Kongress der Association Internationale pour l'His

toire du Verre [AIHV]) 
• Arbon (Grabungstechnikerausbildung) 
• Bad Homburg v.d.H. (Saalburg-Kolloquium) 
• Basel («Befund am Aufgehenden») 
• Basel (Tagung der Konservatoren/-innen schweizerischer Münz

kabinette) 
• Basel (Fachseminar des Schweizerischen Verbandes für Konser

vierung und Restaurierung [SKR] über Behandlung von Textilien 
und Brakteaten) 

• Brugg (Besichtigung der neuentdeckten Teile des Kaiseraugster 
Silberschatzes [Abb. 13]) 

• Brugg (Experimentelle Archäologie) 
• Brugg (botanische Makroreste und Knochenfunde) 
• Frankfurt a.M. (Römisch-Germanische Kommission) 
• Kempten im Allgäu (Süd- und Westdeutscher Verband für Alter

tumsforschung) 
• Ladenburg (Arbeitskreis «Römische Städte und Siedlungen») 
• Liestal (Einführung für neue Mitarbeiter) 
• Liestal (Kolloquium «Ländliche Siedlungen zwischen Spätantike 

und Mittelalter») 
• Murlo I (Guss antiker Grossbronzen) 
• Neuchâtel (Arbeitsgruppe Weiterbildung des SKR. Thema: Holz) 
• Neuchâtel (Tagung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für 

Fundmünzen [SAF], «Münzen in Gräbern») 
• Porrentruy (Kolloquium der Arbeitsgemeinschaft für die Provin-

zialrömische Forschung in der Schweiz [ARS] «60 BC-15 AD, 
d'Orgetorix à Tibère») 

• Reading GB («The Roman Archaeology Conference») 
• Zürich und Bern (Treffen der Arbeitsgruppe Archäologie und In

formatik [AGAI]). 
D i e Mi ta rbe i t e r innen und Mi ta rbe i te r der Hauptab
tei lung R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A i n leitender 

F u n k t i o n nahmen v o m 9. bis 11. N o v e m b e r an e inem 
intensiven K u r s « F ü h r u n g s v e r h a l t e n akt iv t r a in i e r t» 
i m A u d i t o r i u m auf Kaste len tei l . D i e dabei gewonne
nen Erfahrungen, Diskuss ionen u n d Lernzie le wur
den allseits geschä tz t u n d s ind sehr hi l f reich. 

Wissenschaftl iche Kol loquien und Manda te 

A m 21.9. referierte der Basler K a n t o n s a r c h ä o l o g e 
R . d 'Au jou rdhu i ü b e r das Beichendreieck u n d insbe
sondere ü b e r seine Studien u n d Vermessungen z u m 
Augster Stadtplan. E ine anregende Di skuss ion i m 
R a h m e n dieser internen Veranstal tung zeigte, wie 
schwer w i r uns mi t der M e t h o d i k v o n Randgebieten 
unserer Wissenschaft tun. 

D e r Hauptabtei lungslei ter A . R . Furger n a h m als 
M i t g l i e d verschiedener G r e m i e n an Sitzungen i n 
Bern (Wissenschaftliche K o m m i s s i o n der Schweizer i 
schen Gesellschaft für U r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e ) , i n 
Solothurn (kantonale A r c h ä o l o g i e k o m m i s s i o n ) u n d 
i n Liechtenstein (Verband Schweizer K a n t o n s a r c h ä o 
logen) tei l . Museumsle i te r B . R ü t t i schied nach fünf
j ä h r i g e r Mi t a rbe i t t u r n u s g e m ä s s aus dem Vor s t and 
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 ) aus. D e r i n Augst 
tä t ige N u m i s m a t i k e r M . Peter wirkte ehrenamtl ich i n 
der K o m m i s s i o n für F u n d m ü n z e n der Schweizer i 
schen A k a d e m i e für Geisteswissenschaften ( S A G W ) 
u n d neu als Vors tandsmi tg l ied der Schweizerischen 
Numisma t i s chen Gesellschaft mi t . D e r Kaiseraugster 
Grabungslei ter U . M ü l l e r bestritt einen Kurs tag ü b e r 
Grabungstechnik a m Seminar für U r - u n d F r ü h g e 
schichte der U n i v e r s i t ä t Basel . Unsere Glasspez ia l i 
sten S. Fünf sch i l l i ng u n d B . R ü t t i begutachteten auf 
E in ladung der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e i n Lies ta l die 
Glasfunde v o n Lausen-Bettenach, B . R ü t t i zudem als 
Koreferent eine Lizentiatsarbei t v o n D . K e l l e r an der 
U n i v e r s i t ä t Basel ü b e r « D a s Glas v o n ez Zantur, Pe
tra» (Referat: Prof. R . A . Stucky). 

Arbeits-, Archiv- und Depoträumlichkeiten 
(Alex R . Furger) 

D u r c h das Hochbauamt wurde eine neue, le is tungsfä
hige Telefonzentrale installiert. Sie bietet vielfäl t ige 
Verbindungs- u n d U m l e i t u n g s m ö g l i c h k e i t e n und 
stellt zwei Telefonbeantworter für Nachtze i ten sowie 
das « R ö m i s c h B r o t b a c k e n » bereit. D a n k dieser Neue
rung s ind s ä m t l i c h e Mi ta rbe i t e r innen u n d M i t a r b e i 
ter ü b e r D i r e k t w a h l erreichbar - dadurch w i r d uns 
ein effizienter Diens t am P u b l i k u m wesentl ich er
leichtert. 

E i n schwerer S tu rm fegte am 26. Januar ü b e r Augst, 
legte viele B ä u m e i m R u i n e n g e l ä n d e u n d Haust ier
park u m (Abb. 2) u n d deckte unser provisorisches 
Steinlagerdach aus Wel lb lech fast v o l l s t ä n d i g ab. 

N a c h erfolgter Sanierung des Ruinendienst -Schop
fes auf dem F o r u m stattete der Mob i l i a rd i ens t des 
Hochbauamtes unsere M e t a l l - u n d H o l z w e r k s t ä t t e n 
mi t geeignetem M o b i l i a r aus. D i e i m Vor jahr unter 
F e d e r f ü h r u n g des Hochbauamtes begonnenen A r b e i -

5 Insbesondere Tagungen der Arbeitsgemeinschaft für die Provin
zialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) am 3./4.11. in 
Porrentruy, der Vereinigung des archäologisch-technischen Gra
bungspersonals (VATG) am 19./20.5. in Schaffhausen und des 
Schweizerischen Verbandes für Konservierung und Restaurie
rung (SKR) am 19.-21.5. in Locamo. 



A b b . 2 Augs t -Area l O s t t o r / « R ö m i s c h e r » Haust ier
park: E i n schwerer Januarsturm b e s c h ä 
digte Gehege und Baumbestand. 

Öffentlichkeitsarbeit 
(Alex R . Furger) 

D i e neue Organisat ionsstruktur mi t e inem Lei ter für 
A d m i n i s t r a t i o n und Marke t ing , e inem Museums
konservator u n d einer M u s e u m s p ä d a g o g i n w i r d sehr 
w i l l kommene Auswi rkungen auf die Öf fen t l i chke i t s 
arbeit der R ö m e r s t a d t haben. E i n wichtiger dies
bezüg l i che r Schrit t war die Eva lua t ion neuer, pub l i 
kumsfreundlicher Öffnungszeiten, die ab 1996 für das 
R ö m e r m u s e u m , den Haust ierpark und für s ä m t l i c h e 
Aussenanlagen und S c h u t z h ä u s e r gleichermassen gel
ten werden. 

A b b . 3 R ö m i s c h e r Getre idebrei puls und A p é r o für 
die zur E inwe ihung des Augster Osttors ein
geladenen G ä s t e (29. A p r i l 1995). 

ten an einer neuen E n t w ä s s e r u n g des M u s e u m s g e b ä u 
des mi t Sickerschacht für das Dachwasser (= G r a b u n g 
1994.78) wurden fertiggestellt. 

Das 1994 i m Auftrag des Hochbauamtes v o n uns 
erstellte, umfangreiche und detaillierte Raumbewir t 
schaftungskonzept 6 bl ieb trotz der e r k l ä r t e n Abs ich t , 
die weitere P lanung an die H a n d z u nehmen, vorerst 
ohne Konsequenzen. So ruhten v o r ü b e r g e h e n d die 
A u s b a u p l ä n e « S c h e u n e Gess ler»; auch die p r e k ä r e n 
P l a t z v e r h ä l t n i s s e i n der Fundabtei lung, den G r a 
b u n g s b ü r o s , dem Grabungs- sowie dem Museums
archiv s ind mi t den bestehenden M ö g l i c h k e i t e n des 
Kan tons kurzfrist ig nicht zu beheben. D i e Renova 
t ion eines alten Schuppens hingegen, der uns künf t ig 
als wi l lkommenes G e r ä t e m a g a z i n für die Ab te i lung 
Ausgrabungen und für den Ruinendiens t dienen w i r d , 
wurde begonnen. G l ü c k l i c h e r w e i s e stand a m Jahres
ende fest, dass die Arbe i t en i n der « S c h e u n e Gess ler» 
i n den kommenden Jahren wiederaufgenommen wer
den. 

Wegen akuter Pla tznot i n den Restaurierungslabors 
wurde mi t eigenen M i t t e l n in der « S c h e u n e Gess ler» 
ein provisorischer Arbei tspla tz mi t Dampf - u n d 
Staubabsaugung eingerichtet. 

I m F r ü h j a h r konnte wiederum eine Serie von 25 
Infotafeln fertiggestellt u n d i m R u i n e n g e l ä n d e instal
liert werden. Sie betreffen das Osttor, den Kaste len-
Halsgraben, die Rhein thermen, eine Säu le i m D o r f 
Augst, die Ziegelei i n der L i e b r ü t i u n d die Aussen-
Ausstel lung « M a d e i n Augusta R a u r i c a » . D a m i t be
läuft sich die Z a h l der i n Augst und Kaiseraugst ( R u i 
nen, Haustierpark, Geschichtspfad usw.) aufgestellten 
Betonsockel mi t zweisprachigen, i l lustr ierten Tafeln 
auf 322 Stück . D e r S tückp re i s für die relativ vanda-
lensicheren, eloxierten A l u m i n i u m t a f e l n mitsamt 
Ü b e r s e t z u n g ins F r a n z ö s i s c h e , Li thohers te l lung u n d 
Betonsockel be t r äg t rund Fr . 600.-; unsere Eigenlei 
stungen wie Textabfassung, Redak t ion , Gestaltung, 
Laser-Ausdruck u n d Montage sowie Aufstel len der 
Sockel i m G e l ä n d e s ind dabei j edoch nicht mitgerech
net. 

A m 29. A p r i l konnten w i r an einer Vernissage das 
neu konservierte Ost tor und das Augster Museums
heft 14 ü b e r «Die puls. R ö m i s c h e r G e t r e i d e b r e i » der 
Öffen t l i chke i t p r ä s e n t i e r e n (Abb. 3). Regierungsrat 
Peter Schmid , Grabungslei ter M a r k u s Schaub, R e 
staurator M a r k u s Horisberger und A l e x R . Furger 
hielten kurze Ansprachen zu den Neuerungen. Was 
lag da n ä h e r , als den zahlreich erschienenen G ä s t e n 
anschliessend zwei verschiedene Bre i -Kos tp roben 
vorzusetzen (Rezepte vgl . K ä s t c h e n ) . 

6 Vgl. die Auszüge daraus in: A. R. Furger et al., Augusta Raurica. 
Jahresbericht 1994. JbAK 16, 1995, 5ff. bes. 7. 



Rezept für Brei mit Gemüse 
(in Anlehnung an Apicius' «Kochkunst» [1. Jh. n.Chr.] Buch III, 
103; Buch IV, 147.185) 

7 dl Wasser 
2 dl Weisswein (herb bis sauer) 
80 g Vollkorn- oder Gerstenmehl 
50 g Gerstenschrot 
50 g Linsen (trocken) 
20 g Butter 
2 EL Olivenöl 
+ Zwiebelringe, fein geschnitten 
+ würzen nach «römischer» Vorliebe, z.B. mit Koriander, 

Pfeffer, Kümmel 
ca. 30 Minuten auf kleiner Flamme kochen lassen, nötigenfalls 
Wasser oder Wein zugeben 
+ feingeschnittenen Lauch beigeben (oder auch Bohnen, 

Rüben usw.) 
+ fein geschnittenes Pouletfleisch (Menge nach Belieben) 
+ würzen mit frischen Kräutern nach «römischer» Art, 

z.B. mit Liebstöckel, Minze, Selleriekraut 
+ nötigenfalls abschmecken mit etwas Salz 
nochmals ca. 30 Minuten kochen lassen bzw. am nächsten Tag 
aufkochen und servieren 

Rezept für süssen Brei mit Honig 
(in Anlehnung an Apicius' «Kochkunst» [1. Jh. n.Chr.] Buch V, 
295; Buch VI, 296) 

3 dl defrutum herstellen: 6-7 dl sauren Most oder Trauben
saft («Sauser») kochend eindicken auf 3 dl (10-20 Mi
nuten bei mittlerer Hitze) 

5 dl Wasser zugeben 
80 g Vollkorn- oder Gerstenmehl 
50 g Gerstenschrot 
20 g Butter 
2 dl Milch 
1 dl aromatischer Weisswein (z.B. Gewürztraminer) 
4 EL Honig 
über Nacht erkalten und stehen lassen 
auf kleiner Flamme aufkochen, nötigenfalls Wasser oder Milch 
zugeben 
+ Pinienkerne, gehackte Baumnüsse und Haselnüsse 

(Menge nach Belieben) 
1 Ei daruntermischen und vom Feuer nehmen 
evtl. nochmals etwas Honig darübergiessen und servieren 

I m H i n b l i c k auf künf t ige Ausstellungs- u n d P r ä s e n t a 
t ionskonzepte der R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A 

wurden zusammen mi t dem P R - L e i t e r D . Suter, 
der M u s e u m s p ä d a g o g i n C . A i t k e n , Museumsle i te r 
B . R ü t t i , « O U T O F R o M E » - K o o r d i n a t o r i n K . K o b so
wie K . M e i e r - R i v a verschiedene Mul t imed iakonzep te 
e rö r t e r t . Z u r Ze i t haben wi r eine V i d e o - K u r z p r o d u k 
t ion ü b e r die R ö m e r s t a d t i m Auge, d.h. eine A r t C i t y 
guide für ankommende Besucherinnen u n d Besucher, 
ferner eine C D - R O M mi t v i e l Wissenswertem ü b e r 
Augusta Raur i ca , eine Neufassung der Bi ldschau 
« T i e r k ä m p f e und G l a d i a t o r e n s p i e l e » i m A m p h i t h e a 
ter und m ö g l i c h e r w e i s e ein elektronisches Spiel ü b e r 
die R ö m e r s t a d t . 

Medien 

D a n k des Entgegenkommens des Zwei ten L a n d 
schreibers u n d Redaktors A . A c h e r m a n n konnten wi r 
eine Art ikelser ie ü b e r unsere Öf fen t l i chke i t s a rbe i t i m 
I N F O - H e f t für das Baselbieter Staatspersonal starten. 

W i r hoffen, damit unsere Arbe i t verwaltungsintern 
etwas bekannter und die Leute auf S e h e n s w ü r d i g k e i 
ten i n unserer R ö m e r s t a d t aufmerksam machen zu 
k ö n n e n . 
Nr. 102, März 1995, Titelseite: Cover-Foto «Schrottfund» (Red.) 
Nr. 102, März 1995, S. 20/21: Römischer Geschichtspfad. Wande
rung entlang der Geschichte Roms und Augusta Rauricas (Red.) 
Nr. 103, Juni 1995, S. 20/21: «Mit Prisca und Silvanus durch Augu
sta Raurica ... vor 1700 Jahren» (A. R. Furger) 
Nr. 104, September 1995, S. 20/21: «Die römische Kloake: das Er
lebnis im Augster Untergrund» (M. Schaub) 
Nr. 104, September 1995, hintere Umschlagseite: «Einmarsch der 
Legionäre in Äugst» (Red.) 
Nr. 105, Dezember 1995, S. 20: «In Augusta Raurica Brot backen 
wie die Römer» (Chr. Pugin). 
I m Berichtsjahr erschienen insgesamt 499 Pressearti
kel ü b e r Augusta R a u r i c a (Vorjahr: 271). D i e starke 
Zunahme ist vo r a l lem zwei sehr medienwirksamen 
Ereignissen zuzuschreiben: dem Erscheinen des C o 
mics «Pr i sca u n d Si lvanus. Unruh ige Ze i ten i n A u g u 
sta R a u r i c a » i m J u n i (54 Zeitungen berichteten dar
ü b e r ) und dem feierlichen Abschluss des L e g i o n ä r s 
marsches i n Äugs t am 2./3. September (140 A r t i k e l i n 
der ganzen Schweiz; vgl . unten mi t A b b . 4-9). Wegen 
schwachen Medieninteresses i n Basel erschienen 
1995 «bloss» 59 A r t i k e l i n b a s e l s t ä d t i s c h e n Zei tungen, 
68 i m Baselbiet, aber 242 i n aargauischen Pr in t 
medien! 

In verschiedenen Radio in te rv iews war Aktuel les 
aus der R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A ZU h ö r e n , 

so z .B . ü b e r die Osttorsanierung, den C o m i c , das L e 
g i o n ä r s w o c h e n e n d e oder ü b e r die Grabungen und 
Kastel lmauersanierung i n Kaiseraugst. 

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

U n z ä h l i g e Führungen i m M u s e u m u n d i n der R ö m e r 
stadt werden seit Jahren v o n den S t a d t f ü h r e r i n n e n 
des Off iz ie l len V e r k e h r s b ü r o s Basel ü b e r n o m m e n 7 , 
für die wi r a m 28.3. wiederum einen Weiterbi ldungs
vormit tag veranstalteten. W ä h r e n d zwei Tagen i m 
Oktober weil ten die F ü h r e r i n n e n und F ü h r e r der R ö 
merstadt X a n t e n am N i e d e r r h e i n 8 i n Augusta R a u 
rica; auf R u n d g ä n g e n und F ü h r u n g e n bot sich ein i n 
teressanter und befruchtender Erfahrungsaustausch. 

V o n den rund 50 F ü h r u n g e n , die das T e a m der 
R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A selber bestritt, 

seien folgende G ä s t e g r u p p e n e r w ä h n t : zwei Landrats
kommiss ionen (zur Theatersanierung), eine Offiziers
gruppe, die Gesundhe i t skommiss ion des Schweizer 
Nationalrates, eine Gruppe der Juris t ischen F a k u l t ä t 
der U n i v e r s i t ä t Basel, die Zuger K a n t o n s a r c h ä o l o g i e , 
das Aargauische Raumplanungsamt sowie einige 

7 1995: 265 Führungen, davon 24 im Rahmen des regelmässigen 
Sommerprogrammes (Vorjahr: 189 Führungen, davon 17 im 
Sommerprogramm). 

8 Vgl. G. Precht, H.-J. Schalles, Archäologischer Park/Regional
museum Xanten - Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunfts
perspektiven. In: Spurenlese. Beiträge zur Geschichte des Xante
ner Raumes (Bonn 1989) 297ff.; A. Rieche, M . Hilke, Römer in 
Xanten. Archäologischer Park/Regionalmuseumn Xanten. 
Schülerhefte 1 und 2. Landschaftsverband Rheinland (Xanten 
1990 bzw. 1991); A. Rieche, Archäologische Rekonstruktionen: 
Ziele und Wirkung. Xantener Berichte. Grabung - Forschung -
Präsentation 6 (Xanten/Köln 1995) 449ff. 



Schulklassen. U . M ü l l e r l u d auf den 13.5. z u einer 
öffentlichen Führung durch die Grabung «Jakob l i -
H a u s » nach Kaiseraugst ein. 

Weitere Fachbesucher i m Berichtsjahr, die jeweils 
in Archive, Funddepots oder im archäologischen Ge
lände geführ t wurden, waren u.a. Prof. H . A m e n t u n d 
das Institut für V o 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 M a i n z (6.10.), Prof. C h . Bonnet aus G e n f (25.2.), 
H j . B r e m v o m F u n d m ü n z e n i n v e n t a r aus Z ü r i c h 
(5.1.), Prof. M . Carver und F r a u M . H u m m l e r v o n der 
Un ive r s i t y o f Y o r k (4.8.), A . Deathe von der Br i s to l 
Un ive r s i t y (24.7.), Prof. R . F e l l m a n n aus Basel 
(13.1.), Prof. G . H i s e l v o n der U n i v e r s i t ä t Fre iburg 
i . B . (8.9.), F r a u A . H o c h u l i - G y s e l v o m M u s é e R o 
m a i n Avenches (24.8.), St. H o c h u l i v o n der Kan tons 
a r chäo log i e Z u g (7.7.), E . Keefer u n d M . K e m k e s v o m 
W ü r t t e m b e r g i s c h e n Landesmuseum Stuttgart, F . E . 
K o e n i g aus Bern (26.1.), J . Leckebusch v o n der K a n 
t o n s a r c h ä o l o g i e Z ü r i c h (13.10.), R . M a r t i v o m K a n 
tonsmuseum Lies ta l (25.2.), F r a u A . Nagel v o m H i 
storischen M u s e u m Basel (24.3.), D . Schmutz aus 
Win te r thur (10.4.), F . Terr ie r aus Lausanne (6.1.), 
F r a u I. Wende v o m Seminar für U r - u n d F r ü h g e 
schichte der U n i v e r s i t ä t Bern u n d F rau I. Zetsche 
v o m M u s e u m für V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e Frankfurt 
a . M . (13.11.). Sie interessierten sich u.a. für unsere 
M ü n z e n b e s t ä n d e , die ze i t l ich geschlossenen K e r a 
mikkomplexe , Glasfunde, die Grabungsdokumenta
t ion, P r o s p e k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n mi t Geo -Rada r oder 
die Augster E D V - A n w e n d u n g e n . D i e neuen M e i l e n 
steinfunde haben L . Berger (Basel), G . Walser (Bern), 
A . K o l b ( L ö r r a c h / F r e i b u r g i .B. ) , J . Ott (Freiburg i .B.) 
u n d E . Wirbe lauer (Freiburg i .B.) zu e inem Augen
schein i n Augst mot ivier t . D e r Schü le r M i c h a e l H u n -
ziker aus Derendingen absolvierte v o m 4.-9.9. e in 
P r a k t i k u m i m R ö m e r m u s e u m ; die Schü le r in M a r t i n a 
Pfenninger am 9./10.10. eines auf der Kaiseraugster 
Grabung sowie hinter den Ku l i s sen der R ö m e r s t a d t . 
Theo Frey v o n der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e Aargau weilte 
v o r ü b e r g e h e n d auf der Grabung «Jakob l i -Haus» ; B r i 
gitte Schaffner, Student in an der U n i v e r s i t ä t Basel, 
u n d D a n i e l K ä c h , Student an der U n i v e r s i t ä t Z ü r i c h , 
u n t e r s t ü t z t e n zeitweise die Kaiseraugster Equ ipe u n d 
konnten an ihre Erfahrungen aus der ersten Etappe 
a n k n ü p f e n . 

A m 16.5. l u d die Regio Basi l iensis rund 200 G ä s t e 
aus P o l i t i k und Wirtschaft auf Kas te len nach Augst 
zur Jahresversammlung ein, wo w i r einen r ö m i s c h e n 
A p e r i t i f offerierten und als Vertreter der einstigen 
« H a u p t s t a d t der Regio» eine B e g r ü s s u n g s a n s p r a c h e 
hielten. A n der Regio Messe '95 i n L ö r r a c h war A u g u 
sta R a u r i c a mi t einer Infowand am Stand des Ver 
kehrsvereins Basel land p r ä s e n t (29.4.-7.5.). A m 10.9. 
hielt der Verwaltungsrat der F i r m a F . H o f f m a n n - L a 
Roche seine a u s w ä r t i g e Jahressitzung auf Kaste len i n 
Augst ab. Eingeladen waren die aargauische Regie-
r u n g s r ä t i n Stefanie M ö r i k o f e r sowie A l e x R . Furger, 
der in e inem K u r z v o r t r a g und w ä h r e n d einer F ü h 
rung durchs G e l ä n d e die R Ö M E R S T A D T A U G U S T A 
R A U R I C A vorstellte. 

A m 25.1. hielt der Hauptabtei lungslei ter A . R . Fur 
ger einen Vor t rag ü b e r Augusta R a u r i c a i m Auftrag 
der Volkshochschule beider Basel i m Basler K o l l e 
g i e n g e b ä u d e , am 31.1. i m Arbei tskreis « R ö m i s c h e 

S t ä d t e und S ied lungen» i n Ladenburg, B a d e n - W ü r t 
temberg, und a m 16.2. auf E in ladung des Berner Z i r 
kels für U r - und F r ü h g e s c h i c h t e ü b e r «Die Stadtent
wick lung von Augusta R a u r i c a » . 

D e r Augster Grabungslei ter P . - A . Schwarz sprach 
am 8.6. an der Jahrestagung des West- und S ü d d e u t 
schen Verbandes für Alter tumsforschung i n K e m p t e n 
i m Al lgäu ü b e r « S p ä t r ö m i s c h e Befestigungen i n A u g u 
sta R a u r i c a » und a m 22.9. an läss l ich des Saalburg-
K o l l o q u i u m s i n B a d H o m b u r g v . d . H . zur «Spä tze i t 
von Augusta R a u r i c a » . 

D e r Lei ter des R ö m e r m u s e u m s , B . R ü t t i , sprach 
am 12.12. i m V i n d o n i s s a - M u s e u m Brugg ü b e r r ö m i 
sches Glas . D e r N u m i s m a t i k e r M . Peter referierte a m 
1.4. an der « R o m a n Archaeology Confe rence» i n Rea
ding ( G B ) in e inem Vor t rag ü b e r «Inf luences on C o i n 
C i r cu l a t i on» . 

Anläss l i ch der Regiotagung '95 der Ä r z t e o r g a n i s a 
t ionen des D r e i l ä n d e r e c k s auf Kaste len hielt der 
Hauptabteilungsleiter am 23.9. einen Diavor t r ag ü b e r 
«Ärzte i n Augusta R a u r i c a » . A m 18.12. stand er R e d ' 
und An twor t an läss l ich eines Rappor ts mi t den V e r 
antwort l ichen für K u l t u r g ü t e r s c h u t z des Kan tons und 
zeigte auf e inem Rundgang durch das R u i n e n g e l ä n d e 
Aspekte verschiedener Schutzmassnahmen auf. 

A n der Jahrestagung 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 ) am 374.11. in Pruntrut referierten gleich fünf 
Personen ü b e r unsere Arbe i t i n Augusta Raur ica , so 
u.a. ü b e r die neuentdeckten Mei lens te ine 9 , ü b e r 
Grabfunde mi t dar in erhaltenen Pf lanzenres ten 1 0 u n d 
ü b e r die technologischen Untersuchungen am Depot 
zerschlagener Grossb ronzen 1 1 . D i e K a n t o n s a r c h ä o l o 
gie Aargau stellte den u n l ä n g s t bekanntgewordenen 
«Si lberscha tz von Kaiseraugst. 2. Tei l» v o r 1 2 . 

Stiftung Pro Augusta Raur ica 

D i e Be i t r äge der Stiftung P ro Augusta R a u r i c a ( P A R ) 
an die Projekte «Eise rne Bauteile aus der Cur i a» u n d 
« G r o s s b r o n z e n » wurden bereits oben e r w ä h n t . Es ge
h ö r t z u m tradi t ionel len Angebot der Stiftung, ihre 
Kont r ibuen ten zu F ü h r u n g e n nach Augusta R a u r i c a 
einzuladen. I m F r ü h j a h r wurden die Stiftungsmitglie
der auf den 29.4. an die O s t t o r e r ö f f n u n g eingeladen 
(vgl. auch A b b . 3), die H e r b s t f ü h r u n g hatte « U n t e r s u -

9 Referenten: Hans Sütterlin und Ludwig Berger (vgl. unten mit 
Abb. 11 und 12). 

10 Referentinnen: Chantal Haeffelé und Marianne Petrucci-Ba-
vaud (vgl. Ch. Haeffelé [mit Beiträgen von M. Petrucci-Bavaud, 
V. Trancik Petitpierre und M. Veszeli], Die römischen Gräber 
an der Rheinstrasse 46 des Nordwestgräberfeldes von Augusta 
Raurica. JbAK 17, 1996, 217ff. (in diesem Band). 

11 Referentin: Bettina Janietz Schwarz (vgl. B. Janietz Schwarz, 
D. Rouiller [mit Beiträgen von M. Maggetti, Th. Reiss, J. Riede
rer, B. Rütti und E. Schaller], Ein Depot zerschlagener Gross
bronzen aus Augusta Raurica. Die Rekonstruktion der beiden 
Pferdestatuen und Untersuchungen zur Herstellungstechnik. 
Forschungen in Augst 20 [Augst 1996]). 

12 Referent: Franz Maier (vgl. Abb. 13). - Für die Gelegenheit, in 
zwei Gruppen im Oktober/November auch die Originale in 
Brugg zu besichtigen, sind wir E. Bleuer und F. Maier von der 
Kantonsarchäologie Aargau zu Dank verpflichtet. 



chungen und Versuche zur Verarbei tung v o n Bronze 
und Mess ing i n Augusta R a u r i c a » z u m T h e m a und 
stand unter der Le i tung v o n A l e x R . Furger. 

D i e P A R l u d a m 21.11. zu e inem Vor t rag v o n T h o 
mas H u f s c h m i d , dem a r c h ä o l o g i s c h e n Lei te r des 
Theatersanierungsprojektes, ü b e r «Archäo log i sche 
Arbe i ten i m R ö m i s c h e n Theater v o n Augst - Neue 
Befunde u n d P e r s p e k t i v e n » an die U n i v e r s i t ä t Basel 
ein. 

D i e Stiftung u n t e r s t ü t z t e i m Berichtsjahr das v o n 
L . Berger angeregte Buchprojekt « R ö m i s c h e K e r a m i k 
der Schweiz» , bildete zwei kleine Arbei tsgruppen -
eine « T i e r p a r k - K o m m i s s i o n » u n d eine P R - G r u p p e , 
die sich für einen besseren Bekanntheitsgrad der Stif
tung und die G e w i n n u n g neuer Mi tg l i ede r einsetzt - , 
veranlasste einen u n v e r ä n d e r t e n N a c h d r u c k des 
« F ü h r e r s durch Augusta R a u r i c a » und verwaltete ihre 
beiden Liegenschaften i n Augst. 

«Römischer» Haustierpark 
(Alex R . Furger und M a r c o W i n d l i n ) 

D e r ebenfalls v o n der Stiftung P r o Augusta R a u r i c a 
getragene und v o n den Hausbeamten des R ö m e r m u 
seums betreute « R ö m i s c h e » Haust ierpark i n Augst 
konnte 72 Gebur ten von Jungtieren i m Jahre 1995 
verzeichnen (Vorjahr: 66); der Tierbestand betrug 
Ende Jahr 83 Ind iv iduen (Vorjahr: 51). 

D e r schon e r w ä h n t e Januarsturm richtete grosse 
S c h ä d e n am Baubestand u n d den Gehegen i m Haus
tierpark an, die z u m G l ü c k v o n der Vers icherung ge
deckt waren (Abb. 2). 

Wegen ü b e r m ä s s i g e r F ü t t e r u n g mi t altem Brot 
durch v e r s t ä n d n i s l o s e Besucher erlitten v ier Schafe 
u n d eine Ziege Vergiftungen. E i n t r äch t iges Schaf ver
lor i n der Folge seine L ä m m e r , u n d die Ziege war 
auch durch den Tierarz t nicht mehr zu retten. 

E i n e n weiteren R ü c k s c h l a g erlitt der Haust ierpark, 
als die Stiftung Pro Augusta R a u r i c a auf Ende Jahr 
den R ü c k z u g eines Hauptsponsors h innehmen 
musste, der uns bislang s ä m t l i c h e s Kraftfutter unent
geltlich zur Ver fügung gestellt hatte. 

A m 23. M ä r z u n d 1. J u n i t raf sich die neu formierte 
Subkommiss ion «Tie rpa rk» der Stiftung P A R z u m 
Gedankenaustausch i n Augst. Es war uns wicht ig , i n 
Zukunf t ein für den Augster Haust ierpark z u s t ä n d i 
ges Fachgremium ansprechen zu k ö n n e n , in dem die 
Stiftung P ro Augusta R a u r i c a als T r ä g e r i n (mit P rä s i 

dent H a n s j ö r g R e i n a u u n d K ä t h i M ö h l e r ) , Tierpark
leiter M a r c o W i n d l i n , der Tierarzt L u c a Be in , der 
Tierschutzvere in Basel land (mit P r ä s i d e n t D a n i e l 
Biedert), die osteologische Ab te i lung des Labors für 
Urgeschichte der U n i v e r s i t ä t Basel (mit J ö r g Sch i 
bier) u n d die R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A (mit 

A l e x R . Furger) vertreten s ind. 
D i e Nachfrage nach S o n d e r f ü h r u n g e n u n d Veran 

staltungen i n unserem « r ö m i s c h e n » Haust ierpark ist 
beachtl ich u n d erfreulich. D e r Tierparkverantwort 
l iche M . W i n d l i n begleitete 23 G r u p p e n durch den 
Park, u.a. den Schweizerischen Wol l schweinverband , 
den Tierschutzvere in Basel land, eine Gruppe v o n G e 
schichtslehrern aus Strassburg sowie zahlreiche 
Schulklassen. A n v ier Tagen i m September wurde ein 
K inde rku r s für « F a m i l i e und Freizei t Prat teln und 
U m g e b u n g » abgehalten. 

Im H i n b l i c k auf das i m Haust ierparkareal geplante 
« römische» Ö k o n o m i e g e b ä u d e auf or iginalen Funda 
men ten 1 3 durften w i r a m 23.3.1995 eine verbindl iche 
Mitf inanzierungsabsicht der J . und A . F rey-Clave l -
Stiftung entgegennehmen. Insgesamt s ind somit bis 
z u m heutigen Zei tpunkt 145000 Franken für dieses 
Projekt gesichert. I m Folgejahr soll eine De ta i lp la 
nung für dieses zweite Augster « R ö m e r h a u s » an die 
H a n d genommen werden. 

Didaktische Projekte 
(Alex R . Furger u n d Catherine Ai tken) 

D i e Besetzung der 70%-Stelle für M u s e u m s p ä d a g o g i k 
per 15.8. brachte eine Entlastung für den a r chäo log i 
schen Lei ter und verbesserte rasch u n d nachhalt ig un
ser Angebot g e g e n ü b e r Schulen und L e h r k r ä f t e n . V e r 
schiedene, auch langfristige Programme für Schü le r / 
innen und Erwachsene s ind i n Vorberei tung, u n d ein 
neuer Prospekt für Lehrer / innen wurde auf Jahres
ende fertig für den Druck . 

E i n zusammen mi t dem Kan tonsmuseum für den 
20.12. geplanter Workshop « M u s e u m öffne D i c h » 
musste wegen K r a n k h e i t s a u s f ä l l e n auf 1996 verscho
ben werden. 

A n neun Tagen boten wiederum der Schmied H o l 
ger Ra t sdor f aus Wiesbaden u n d der Schuhmacher 
D a n i e l Wis l e r aus Basel r ö m i s c h e s Handwerk «live» 
i m R ö m e r h a u s . D e r H ö h e p u n k t solcher « R ö m e r s p e k 
takel» war sicher der feierliche E inzug der L e g i o n ä r e 

13 Vgl. A. R. Furger et al., Hauptabteilung Augusta Raurica. Jahres
bericht 1990. JbAK 12, 1991, 5ff. bes. 8 und 29f. Abb. 16; zum 
Befund L. Berger (mit Arbeitsgruppe des Seminars für Ur- und 
Frühgeschichte der Universität Basel), Die Grabungen beim 
Augster Osttor im Jahre 1966. JbAK 5, 1985, 6ff. Beilage 1, 
Schnitte 7-14. 



a m 2. September (Abb. 4-9). D i e 24 wackeren N e u 
ze i t l eg ionä re bzw. a r c h ä o l o g i s c h e n Exper imenta toren 
hatten w ä h r e n d zwei W o c h e n die 260 K i l o m e t e r v o n 
C h u r nach Augst zu Fuss und mi t komplet ter A u s r ü 
stung durchquert u n d verbrachten das Abschlusswo
chenende auf dem Augster F o r u m , wo w i r ein zwe i t ä 
tiges Fest mi t r ö m i s c h e n V o r f ü h r u n g e n , C o m i c - T h e a 
ter, P r ä g e n v o n M ü n z e n , V e r k a u f s s t ä n d e n , stilgerech
ter Verpflegung u n d v ie l em mehr veranstalteten. D i e 
ses Wochenende i n Augst wurde dank der guten O r 
ganisation v o n M a r g i t Scheiblechner u n d der engen 
Zusammenarbei t mi t dem tesserarius der Opladener 
Kohor te , Hors t R . Bürger , z u e inem grossen P u b l i 
kumserfolg. 

A b b . 4 E i n z u g der r ö m i s c h e n L e g i o n ä r e am 
2.9.1995 nach e inem 260 k m langen M a r s c h 
durch die halbe Schweiz. Aufmarsch vor 
der Treppe des Forumtempels i n Augusta 
Raur i ca . 

A b b . 5 E inzug der r ö m i s c h e n L e g i o n ä r e i n Augusta 
Raur i ca . B e g r ü s s u n g s a n s p r a c h e v o n Regie
rungsrat Peter S c h m i d auf dem Tempe l 
p o d i u m . 

A b b . 6 L e g i o n ä r s w o c h e n e n d e v o m 2./3.9.1995 auf 
dem Augster F o r u m . Aufstel len der Leder
zelte. 

A b b . 7 L e g i o n ä r s w o c h e n e n d e v o m 2./3.9.1995 auf 
dem Augster F o r u m . Vorbere i ten der Fe ld 
k ü c h e . 



A b b . 8 L e g i o n ä r s w o c h e n e n d e v o m 2./3.9.1995 auf A b b . 9 L e g i o n ä r s w o c h e n e n d e v o m 2./3.9.1995 auf 
dem Augster F o r u m . M a h l e n der t äg l i chen dem Augster F o r u m . « Inszen ie rung» r ö m i -
Getre iderat ion. scher W o h n k u l t u r durch die «Cives Raura-

corum». 

E i n v o n M u s e u m s p ä d a g o g e Fe l ix Tob le r bereits i m D u r c h K a r l Steinbach, Lehrer u n d ehemaliger 
Vor jahr konzipierter , didaktischer Wanderkoffer für Prakt ikant i m R ö m e r m u s e u m , wurde ein Brettspiel 
Schulen konnte fertiggestellt werden (Abb . 10). E r be- ü b e r Augusta R a u r i c a konzipier t . Das Spie l sieht ver
handelt alles rund u m Haustiere i n r ö m i s c h e r Ze i t schiedene Figuren, Frage- und A n t w o r t k ä r t c h e n so-
(Zucht, K u l t , Nu tzung , Rohstoffe usw.) u n d ist m i t 50 
Anschauungsobjekten sowie einer umfassenden B i l d - - ~ U l u A w , m 

, - , j , . , , . . 14 F. Tobler. Haustiere in Augusta Raurica. Museumskoffer zum 
und Textdokumenta t ion versehen; dazu ISt auch ein «römischen» Haustierpark. Augster Blätter zur Römerzeit 9 
i m Buchhande l e rhä l t l i ches Begleitheft erschienen 1 4 . (Äugst 1995). 

A b b . 10 D e r neue museumsdidakt ische «Wanderkof fe r» zur Haust ierhal tung und -nutzung i n Augusta R a u 
rica. D i e 50 Objekte sowie Dias , B r o s c h ü r e n u n d weiteres Informationsmaterial k ö n n e n v o n Lehr 
krä f ten für die Schulen ausgeliehen werden. 



wie weitere Elemente vor . B e i der Ausarbei tung der 
a r c h ä o l o g i s c h e n Aspekte haben Debora S c h m i d u n d 
weitere Mi tg l i ede r des Museumteams mitgeholfen. 
A u f e inem v o n Sy lv i a Fünf sch i l l i ng gemalten E n t w u r f 
wurden bereits Tes t l äu fe gespielt. D i e ersten v o n uns 
eingeholten Offerten ergaben jedoch sehr hohe P ro 
duktionskosten, u n d auch eine Eva lua t ion m ö g l i c h e r 
A b s a t z k a n ä l e - d u r c h g e f ü h r t v o n D a n i e l Suter -
s t immte uns wenig zuvers icht l ich, so dass w i r die In
vest i t ion i n dieses Spiel zur Ze i t leider nicht verant
worten k ö n n e n . 

E ine Nachmittagsveranstal tung der Kaiseraugster 
Grabungsequipe i m Sommer galt i m R a h m e n des Fe
rienpasses einer Kindergruppe aus Gipf /Ober f r i ck . 

D i e « römische» Backstube benutzten i m Berichts
jahr 160 (Vorjahr: 143) Schulklassen z u m Getreide-

EDV 
(Chris Sherry, A n d r e a F r ö l i c h u n d A l e x R . Furger) 

D i e sporadischen E D V - K o o r d i n a t i o n s s i t z u n g e n s ind 
wegen der wachsenden K o m p l e x i t ä t der Mate r ie zu 
e inem unverzichtbaren Instrument geworden. In die
sem R a h m e n wurden i n erster L i n i e die Konzep te für 
den Ausbau der E D V - D a t e n b a n k M I C R O - R A U -
R I C A e rö r t e r t , das Budget, das P r o g r a m m u n d die 
P r i o r i t ä t e n der Dateneingabe sowie die Eva lua t ion 
eines Geographischen Informationssystems (GIS) . 

A u c h a u s w ä r t i g e Kon tak te wurden gepflegt, so fan
den z .B . Treffen statt mi t der Arbeitsgemeinschaft A r 
chäo log ie und Informatik, Basler Museumskol legen 
(zur elektronischen Bildverarbei tung), Restauratoren 
des S K R (Restaurierungsprotokollierung) sowie zahl
reichen G I S - A n b i e t e r n u n d -Anwendern . 

M I C R O - R A U R I C A erfuhr eine Op t imie rung sei
ner Strukturen, und wiederum wurden Tausende v o n 
Informationen neu i m System erfasst - sowohl der 
laufenden Ausgrabungen und der F u n d n e u e i n g ä n g e 
als auch r ü c k w i r k e n d bezüg l i ch der Altgrabungen. B i s 
heute konnten so z .B . die Rohda ten v o n fast 2000 seit 
dem Jahre 1437 d u r c h g e f ü h r t e n Ausgrabungen u n d 
F u n d a u f s c h l ü s s e n erfasst werden, ebenso die Inven
tardaten s ä m t l i c h e r 641 587 Funde der Grabungs

mahlen und Backen. Das « r ö m i s c h e Bro tback te l e fon» 
(061/8162202) hat sich b e w ä h r t , die K o o r d i n a t i o n 
durch D . Felber u n d die neuen Schulklassenbetreue
r innen S. Brunner und H . N ö t h i g e r haben sich gut 
eingespielt. 

D i e bisher i n der museumsdidakt ischen «Back
s tube» installierte D iaschau wurde durch zwei völl ig 
neue, interaktive Mul t imed ia shows i n jeweils v ie r 
Sprachen ersetzt und z u m Internationalen Museums
tag am 18.5. der Öf fen t l i chke i t ü b e r g e b e n . Es handelt 
sich u m den Bi ldervor t rag «Brot und B r e i für die 
Menschen R o m s » sowie u m die V ideove r f i lmung 
«Wir mahlen und backen wie die R ö m e r » (Dauer: 
IIV2 bzw. 8V2 Minu ten ) . Künf t i g k ö n n e n diese F i l m e 
auch auf Videokassette an der Museumskasse gekauft 
werden 1 5 . 

j ä h r e 1960-1981 u n d 1987-1995 (= 69% des gesamten 
Fundbestandes). D e r a r c h ä o l o g i s c h e Thesaurus, d.h. 
die Beschlagwortungsliste für Befunde und Funde , 
wurde weiter e rgänz t und soll zwischen den verschie
denen D i s z i p l i n e n koordin ier t werden, dami t er uns 
künf t ig auch für die n ä h e r e Bezeichnung der nicht
keramischen Funde i m E D V - M u s e u m s i n v e n t a r v o n 
N u t z e n sein kann. 

A u f Ende Jahr konnte die Eva lua t ion für e in G I S 
abgeschlossen, nach zahlreichen Arbei tssi tzungen 
eine detaillierte Projektbeschreibung erarbeitet und 
eine Works ta t ion installiert werden. D i e baselland
schaftliche Regierung hat zudem die E i n b i n d u n g der 
R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A i n das kantonale 

Landinformat ionssys tem (LIS) beschlossen. 
Wegen dringenderer P r o b l e m l ö s u n g e n musste die 

E in r ich tung einer D a t e n b a n k - u n t e r s t ü t z t e n D o k u 
mentat ion der Fundkonserv ie rung zurückges te l l t wer
den. Immerh in konnte i n e inem ersten Schri t t die 
Konserv ierungs-Fotodokumenta t ion i m M I C R O -
R A U R I C A eingerichtet werden (vgl. unten « F u n d 
konse rv i e rung» ) . 

15 Beide Produktionen laufen auf CD-i; die Verkaufsversionen 
überspielen wir museumsintern auf Video VHS. - «Brot und Brei 
für die Menschen Roms»: Dauer 11 Minuten; Konzept und Text: 
Alex R. Furger (unter Mithilfe von Werner Hürbin und Stefanie 
Jacomet); Fotos: Ursi Schild (Römermuseum Augst) und Stefa
nie Jacomet (Botanisches Institut der Universität Basel); Pro
duktion: Kurt Mattys, Polymedia News, 8050 Zürich (1995). -
«Wir mahlen und backen wie die Römer»: Dauer 8V2 Minuten 
(auf derselben Videokassette); Produktion: Kurt Mattys, Poly
media News, 8050 Zürich (1995); Mitwirkende: Schülerinnen 
und Schüler der Primarschule Augst unter Anleitung von Vreni 
Hartmann; Text: Jürg Ewald, Alex R. Furger und Christine Pu-
gin; Redaktion: Detlef Liebel und Christine Pugin. - © Copy
right: 1996 RÖMERSTADT A U G U S T A RAURICA, CH-4302 Augst. 



Wissenschaftliche Projekte 
(Alex R . Furger) 

Grabungs- und Fundauswertungen 

Das einzige noch v o m K a n t o n finanzierte Auswer
tungsprojekt betrifft e in Depot zerschlagener Gross
bronzen (sog. «Schrottfund»). D e r erste T e i l m i t der 
Rekons t ruk t ion der beiden dar in enthaltenen Pferde
statuen und aufschlussreichen Untersuchungen zur 
Herstellungstechnik solcher Bronzemonumente , ver-
fasst v o n Bet t ina Janietz Schwarz, D o m i n i q u e R o u i l 
ler u n d einer naturwissenschaftlichen Arbeitsgruppe, 
konnte Ende Jahr i n D r u c k gehen 1 6 . 

E ine andere Bearbeitung, n ä m l i c h der metallenen 
Beschläge s ä m t l i c h e r Kästchen, Truhen und Möbel
stücke aus Augst u n d Kaiseraugst, w i r d v o n E m i l i e 
R i h a ehrenamtl ich geleistet. 

Z w e i weitere wissenschaftliche Auswertungspro
jekte wurden dank Gelder verschiedener Stiftungen 
mög l i ch , einerseits die ü b e r die eisernen Baubeschläge 
zweier öf fen t l icher M o n u m e n t e (Verena Schalten
brand Obrecht) u n d andererseits die ü b e r die Mili
taria des 1. Jahrhunderts n.Chr. (Eckhard Deschler-
Erb) . 

E ine Lizent iatsarbei t v o n Chanta l Haeffe lé a m Se
mina r 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 B a 
sel befasste sich mi t Grabfunden des Jahres 1982 an 
der Rheinstrasse 1 7 , u n d am Mineralogisch-Petrogra-
phischen Institut konnte eine Disser ta t ion v o n C h r i 
stoph Z w i c k y ü b e r « N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Unte rsu
chungen an den Silberdenaren v o n Augst» abgeschlos
sen werden, für die unser N u m i s m a t i k e r M a r k u s Pe
ter Funde und D o k u m e n t a t i o n bereitgestellt hatte. 

D r e i sehr umfangreiche Disser tat ionen ü b e r A u g u 
sta R a u r i c a konnten ebenfalls i m Berichtsjahr einge
reicht werden: M a r k u s Peter untersuchte 7563 Fund
münzen der Grabungsjahre 1949-1972 1 8 ( U n i v e r s i t ä t 
Frankfurt a .M.) , Annemar i e K a u f m a n n - H e i n i m a n n 
die figürlichen Bronzen19 ( U n i v e r s i t ä t Basel) u n d Sa
bine Deschler-Erb die Gerätschaften aus Knochen, 
G e w e i h u n d E l f e n b e i n 2 0 ( U n i v e r s i t ä t Basel). E ine 
weitere Basler Disser ta t ion ü b e r die s p ä t r ö m i s c h e Be
festigung auf Kastelen ist durch Peter-A. Schwarz i n 
Bearbe i tung 2 1 . D i e M ü n c h n e r Doktorarbe i t v o n 
Hanspeter Ot ten ü b e r die Wandmale re ien v o n A u g u 
sta R a u r i c a wurde i n Augst für den D r u c k vorbereitet, 
ebenso zwei Manusk r ip t e ü b e r die H o l z - u n d die J ü n 
geren Steinbauten der Grossgrabung Kas t e l en 2 2 . 

Seit drei Jahren betreiben das 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 u n d die 
R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A das Projekt «Epi-

graph ik» gemeinsam. D i e Aufarbei tung s ä m t l i c h e r 
Steininschriften aus Augst u n d Kaiseraugst erfolgt 
meist ehren- bzw. nebenamtl ich; sie erfuhr wegen ver
s p ä t e t e r Manuskr ip tabgabe u n d anderweitiger V e r 
pflichtungen der Projektlei tung i m Berichtsjahr eine 
l ängere V e r z ö g e r u n g 2 3 . 

Nationalfonds- und Autobahnprojekt 

Das sechs jähr ige , i m wesentlichen v o m B u n d f inan
zierte Nat ionalfondsprojekt «Archäo log i sche Schwer
punkte i n Augusta R a u r i c o r u m » konnte i m Sommer 
abgeschlossen werden. V o n den fünf Einzelprojekten 
s ind die M o s a i k e n durch D e b o r a S c h m i d bereits pu
bl iz ier t (1993 2 4 ) , zwei Disser ta t ionen liegen fast 
druckfertig vor, n ä m l i c h v o n M a r k u s Peter ü b e r die 
F u n d m ü n z e n 2 5 u n d v o n Sabine Deschler -Erb ü b e r die 
Beinartefakte 2 6 , e in M a n u s k r i p t v o n Beat R ü t t i befin
det sich noch i m Entwurfss tadium (Insula 28) u n d ein 
T h e m a w i r d gegenwär t ig v o n Debora S c h m i d i m 
R a h m e n des « A u t o b a h n p r o j e k t e s » weiterverfolgt 
(Töpfe re i en ) . 

Im R a h m e n des ebenfalls v o m B u n d finanzierten 
« A u t o b a h n p r o j e k t e s » wurden Dokumenta t ionen ü b e r 

16 Janietz Schwarz/Rouiller (wie Anm. 11). 
17 Vgl. jetzt Haeffelé (wie Anm. 10). 
18 M. Peter, Augusta Raurica I: Die Fundmünzen aus Augst. Inven

tar der Fundmünzen der Schweiz 3 (in Vorbereitung); M . Peter, 
Augusta Raurica II: Die Fundmünzen aus Kaiseraugst. Inventar 
der Fundmünzen der Schweiz 4 (in Vorbereitung); M . Peter, 
Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und Kaiser
augst. Studien zu Fundmünzen der Antike (in Vorbereitung). -
Die Vorbereitungen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit 
dem Inventar der Fundmünzen der Schweiz. Bei Abgabe der 
Dissertation war M. Peter Gast am Seminar für griechische und 
römische Geschichte, Abt. II, Hilfswissenschaften, der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt a.M. 

19 A. Kaufmann-Heinimann, Die figürlichen römischen Bronzen 
aus Augst und Kaiseraugst (Dissertation Basel 1995). - Vgl. jetzt: 
A. Kaufmann-Heinimann. Götter und Lararien aus Augusta 
Raurica. Herstellung, Fundzusammenhänge und sakrale Funk
tion figürlicher Bronzestatuetten in einer römischen Stadt. For
schungen in Augst (in Vorbereitung). 

20 S. Deschler-Erb, Römische Beinartefakte aus Augusta Raurica. 
Rohmaterial, Technologie, Typologie und Chronologie (Arbeits
titel). Forschungen in Augst (in Vorbereitung). 

21 P.-A. Schwarz. Kastelen 4. Die spätrömische Befestigung. Ein 
Beitrag zur Geschichte von Augusta Raurica im späteren 3. und 
frühen 4. Jahrhundert. Forschungen in Augst (in Vorbereitung). 

22 Vgl. jetzt Th. Hufschmid (mit einem naturwissenschaftlichen 
Beitr. von M. Petrucci-Bavaud und S. Jacomet), Kastelen 3. Die 
Jüngeren Steinbauten in den Insulae 1 und 2 von Augusta Rau
rica. Untersuchungen zur baugeschichtlichen Entwicklung einer 
römischen Domus im 2. und 3. Jahrhundert n.Chr. Forschungen 
in Augst 23 (Augst 1996); H. Sütterlin (mit naturwissenschaft
lichen Beiträgen von M . Petrucci-Bavaud und S. Jacomet, 
G. Breuer und Ph. Rentzel), Kastelen 2. Die Älteren Steinbauten 
in den Insulae 1 und 2 von Augusta Raurica. Forschungen in 
Augst 22 (in Vorbereitung). 

23 L. Berger, P.-A. Schwarz (Hrsg.), Testimonien zu den Namen 
von Augst und Kaiseraugst und Aufsätze zu ausgewählten In
schriften aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 
(Augst, in Vorbereitung); P.-A. Schwarz, L. Berger (mit Katalog
beiträgen von K. Bartels, V. von Falkenstein, J. Furrer, 
Ch. Haeffelé, R. Matteotti, M . Poux, E. Rigert, Th. Schibier, 
C. Schluchter, S.G. Schmid und Chr. Schneider), Katalog der 
römischen und frühmittelalterlichen Steininschriften aus Augst 
und Kaiseraugst. Forschungen in Augst (Augst, in Vorberei
tung). 

24 D. Schmid, Die römischen Mosaiken aus Augst und Kaiseraugst. 
Forschungen in Augst 17 (Augst 1993). 

25 Peter (wie Anm. 18). 
26 Deschler-Erb (wie Anm. 20). 



die 1960-1976 aufgenommenen Befunde und gebor
genen Funde weiter aufgearbeitet. C l a u d i a N e u k o m -
Radtke arbeitete ü b e r die S ü d v o r s t a d t (Tempel Siche
len 2 /3 2 7 , West tor und Stadtmauer, sog. « R h o m b u s g e 
b ä u d e » 2 8 ) , M a r g i t Scheiblechner a m Fund inven ta r 
u n d an der Insula 48 2 9 , S y l v i a Fünf sch i l l i ng am F u n d 
mater ial aus der mansio (Herberge) i m « K u r z e n -
b e t t l i » 3 0 und Debora Schmid , wie e r w ä h n t , an der 
T ö p f e r e i Venusstrasse-Ost. 

Ausstellung Augusta Raurica - Aquincum 

D i e Vorberei tungen für die schweizerisch-ungarische 
Ausstel lung « O U T O F R O M E . Augusta R a u r i c a -
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 äd ten» machten grosse Fortschrit te: I m J u n i u n d i m 
Dezember war je eine Schweizer G r u p p e zu Arbei t s 
u n d K o o r d i n a t i o n s g e s p r ä c h e n i n Budapest (z.T. auch 
i n Pees, Keszthely u n d V e s z p r é m ) . D i e V o r v e r t r ä g e 
mi t den Museen i n Budapest u n d Kesz the ly lagen vor, 
u n d ü b e r die Häl f t e der P u b l i k a t i o n s b e i t r ä g e v o n 
rund 40 Autoren / - innen beider L ä n d e r waren bis a m 
Jahresende - zumindest als E n t w u r f - der Ausste l -
lungskoordinator in K a r i n K o b ü b e r g e b e n worden. I m 
Folgejahr werden die Arbe i t en am Begle i tbuch 3 1 , das 
Deta i lkonzept für die Ausstel lung, die Beschaffung 
v o n V i t r i n e n , Gra f ik usw. u n d schliesslich die Suche 
nach weiteren Sponsoren i m Vorde rg rund stehen. 

Seit v ier Jahrzehnten war u n d ist die osteologische 
Erforschung der Tierknochenfunde ein naturwissen
schaftliches Schwerpunkt thema i n Augusta R a u r i c a 3 2 . 
D u r c h die Innovat ion i n der j ü n g e r e n D i s z i p l i n A r -
c h ä o b o t a n i k versuchten w i r vor rund acht Jahren, 
den d i e sbezüg l i chen Probenbestand aufzuarbei ten 3 3 . 
W i r k ö n n e n heute mi t Genugtuung - und mi t h ö c h s t 
aufschlussreichen Resultaten - feststellen, dass w i r i n 
der Augster A r c h ä o - O s t e o l o g i e u n d A r c h ä o - B o t a n i k 
à- jour s ind und dank D a u e r v e r t r ä g e n mi t dem L a b o r 
für Urgesch ich te 3 4 u n d dem Botanischen Institut der 
U n i v e r s i t ä t B a s e l 3 5 auch künf t ig diese D i s z i p l i n e n auf 
e inem professionellen N i v e a u weiter beanspruchen 
k ö n n e n . 

In den letzten v ie r Jahren standen neu petrographi-
sche und sedimentologische Fragen i m Vordergrund . 
Es hat sich gezeigt, dass durch die Steinbruchfor
schung 3 6 , die Bes t immung der Reliefs u n d R u n d 
skulp turen 3 7 , die Analyse der Inschriftsteine 3 8 , j a 
selbst durch die Begutachtung der M o s a i k s t e i n c h e n 3 9 

sowie erste Untersuchungen an den Bausteinen des 
Theaters 4 0 viele neue Erkenntnisse ü b e r die Herkunft , 
den Transport u n d die Verwendung der i n Augusta 
R a u r i c a genutzten Steine zu erzielen sind. 

In a l le r jüngs ter Ze i t hat sich das Schwergewicht der 
v o n uns ausge lös ten naturwissenschaftlichen Unter -

27 C. Bossert-Radtke, Überlegungen zur Ausgrabung des gallo-rö-
mischen Tempels Sichelen 2 im Süden von Augusta Raurica. In: 
F. E. Koenig, S. Rebetez (Hrsg.), Arculiana. Recueil d'hommages 
offerts à Hans Bögli (Avenches 1995) 303ff. 

28 C. Neukom-Radtke, Autobahngrabungen in Augst 1960-1976. 
Areale der Südweststadt. JbAK 17, 1996, 395ff. (in diesem 
Band). 

29 M . Scheiblechner, Autobahngrabungen in Augst 1960-1976. In
sula 48, Südostteil 1967-1968. JbAK 17, 1996, 373ff. (in diesem 
Band). 

30 Bislang ist erst der Grabungsbefund aufgearbeitet: H. Bender, 
Archäologische Untersuchungen zur Ausgrabung Augst-Kurzen-
bettli. Ein Beitrag zur Erforschung der römischen Rasthäuser. 
Antiqua 4 (Frauenfeld 1975). 

31 K. Kob et al., Out of Rome. Augusta Raurica - Aquincum. Das 
Leben in zwei römischen Provinzstädten. Ein Lese- und Bild
band zur Ausstellung 1997 in Budapest (Ungarn) und 1998 in 
Augst (Schweiz) (Augst 1997, in Vorbereitung). 

32 Bis 1990: J. Schibier, A. R. Furger, Die Tierknochenfunde aus 
Augusta Raurica (Grabungen 1955-1974). Forschungen in Augst 
9 (Augst 1988); J. Schibier, E. Schmid, Tierknochenfunde als 
Schlüssel zur Geschichte der Wirtschaft, der Ernährung, des 
Handwerks und des sozialen Lebens in Augusta Raurica. Aug
ster Museumshefte 12 (Augst 1989); J. Schibier, A. R. Furger, 
Zum Andenken an Frau Prof. Dr. Elisabeth Schmidf. JbAK 15, 
1994, 4f. - Ab 1991 wird das osteologische Schrifttum über Au
gusta Raurica sehr umfangreich; viele Einzelstudien wurden pu
bliziert oder sind in Arbeit (aus Platzgründen können sie hier 
nicht einzeln aufgeführt werden). 

33 S. Jacomet, Verkohlte Pflanzenreste aus einem römischen Grab
monument beim Augster Osttor. JbAK 6, 1986, 7ff.; S. Jacomet, 
Verkohlte pflanzliche Makroreste aus Grabungen in Augst und 
Kaiseraugst. Kultur- und Wildpflanzenfunde als Informations
quellen über die Römerzeit. JbAK 9, 1988, 27Iff. 

34 Beispiel einer solchen Vertragsarbeit: G. Breuer, Die Tierkno
chenfunde aus zwei Latrinengruben des 1. Jahrhunderts in Augst 
(Grabung 1991.65) unter besonderer Berücksichtigung der Hun-
deskelettreste. JbAK 13, 1992, 177ff. - Jüngstes Beispiel: M. Ves-
zeli, Tierische Speisebeigaben in den Brandgräbern. In: Haeffelé 
(wie Anm. 10). - Vgl. auch Deschler-Erb (wie Anm. 20). 

35 Beispiel einer solchen Vertragsarbeit: S. Jacomet, M. Bavaud, 
Verkohlte Pflanzenreste aus dem Bereich des Grabmonumentes 
(«Rundbau») beim Osttor von Augusta Raurica: Ergebnisse der 
Nachgrabungen von 1991. JbAK 13, 1992, 103ff. - Jüngste Bei
spiele: Petrucci-Bavaud (wie Anm. 10 und 22). 

36 U. Müller, Römische Abbauspuren im Muschelkalk von Kaiser-
augst/AG. Minaria Helvetica 3, 1983, 3, 49ff.; U . Müller, Ph. 
Rentzel, Ein weiterer römischer Steinbruch in Kaiseraugst. Ar
chäologische, geologische und technologische Aspekte. JbAK 15, 
1994, 177ff. 

37 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) bes. 11; 121 f.; 136ff. 

38 Ph. Rentzel, Die Ergebnisse der geologisch-petrographischen Be
stimmung der Schriftträger. In: P.-A. Schwarz, Stadtgeschicht
liche Auswertung der Steininschriften aus Augst und Kaiser
augst (Arbeitstitel, in Vorbereitung). 

39 L. Berger, M . Joos, Das Augster Gladiatorenmosaik. Römerhaus 
und Museum Augst. Jahresbericht 1969/70, 1971, 3ff. bes. 84ff. 
Abb. 24-25; Schmid (wie Anm. 24) 170ff. Abb. 85-86. 

40 Die wesentlichen Resultate sind noch unpubliziert und werden 
zur Zeit im Rahmen der mehrjährigen Theatersanierung von Ph. 
Rentzel erarbeitet. - Vgl. M. Horisberger, I. Horisberger (mit 
Beiträgen von A.R. Furger und Ph. Rentzel), Das römische 
Theater von Augst: Sanierungs- und Forschungsarbeiten 1992. 
JbAK 14, 1993, 55ff. bes. 77. 



suchungen nochmals verlagert: In der Folge v o n A n a 
lysen und Werkstattforschungen zu den f igür l ichen 
B r o n z e n 4 1 , den W e r k s t a t t a b f ä l l e n aus den Augster 
« B r o n z e » - G i e s s e r e i e n 4 2 und den zahlreichen Frag
menten der beiden Pferde aus dem bekannten 
« S c h r o t t f u n d » 4 3 wurden innert k ü r z e s t e r Ze i t H u n 
derte v o n Buntmetal lanalysen publ izier t , die vielfäl

tige Aufsch lüsse u n d Erkenntnisse ü b e r antike M e t a l 
lurgie, Analysenmethodik , R ö n t g e n d i a g n o s e , Guss
technik, Al tmeta l l recycl ing , Messingverarbei tung 
usw. erbrachten. 

Ausser den laufenden Arbe i ten sei nochmals auf 
die oben e r w ä h n t e Arbe i t « N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Untersuchungen an den Silberdenaren v o n Augst» 
v o n Chr i s toph Z w i c k y hingewiesen. 

Publikationen 
(Alex R . Furger und K a r i n K o b ) 

Per 1.4.1995 wurde der Ver t r ieb unseres Buchverlags 
mi t rund 80 T i t e l n zur r ö m i s c h e n Kulturgeschichte 
und ü b e r Augusta R a u r i c a an die F i r m a B u c h Service 
Basel (BSB) i n Basel delegiert. In e inem Ver t rag s ind 
die Vertr iebs-Dienst leistungen, Verkaufspreise, Wer 
beverpflichtungen, Gewinnmargen sowie der Vertre
ter- u n d Versanddienst festgelegt. T ro tz e inem hohen 
Kommiss ionsan t e i l konnten w i r a l le in i n den ersten 
neun M o n a t e n auf diese Weise die E i n n a h m e n u m 
46% u n d den B ü c h e r u m s a t z sogar u m 83% steigern 
(vgl. auch unten «Verkauf») . 

D a n k grosser Verkaufsanstrengungen des «BSB» 
u n d einer sehr erfreulichen P u b l i z i t ä t i n den M e d i e n 
hatten w i r bis z u m Jahresende fast die ganze erste 
Auflage des C o m i c s «Pr i sca und S i lvanus» v o n 10000 
Exemplaren abgesetzt! Dies ist nicht nur der spannen
den Geschichte, der ansprechenden Aufmachung und 
dem didakt ischen Wer t dieser Bildergeschichte zu 
verdanken, sondern auch dem güns t i gen Verkaufs
preis von nur 14 Franken. E r m ö g l i c h t wurde dieser 
kinderfreundliche Preis durch einen à - fonds -pe rdu -
Beitrag v o n F r . 20000 . - der Sophie u n d K a r l B i n d i n g 
Stiftung i n B a s e l 4 4 . 

Das R ö m e r m u s e u m Augst pflegt seit seiner Eröff
nung i m Jahre 1957 den V e r k a u f v o n Postkarten. I m 
Laufe der letzten zehn Jahre wurde das Angebot von 
50 auf heute 73 Kartensujets erweitert. Besonders be
liebt s ind n a t ü r l i c h gute Farbfotos v o n den Spi tzen
s t ü c k e n des M u s e u m s (z .B. Silberschatz, Mosa iken) 
sowie v o m Theater, aber auch K a r t e n mi t mehreren 
kle inen B i lde rn , die w i r z u m R ö m e r h a u s , z u m Haus
tierpark und z u m Ruinenarea l anbieten. A u c h i m Be
richtsjahr mussten w i r wieder - i n einer k o s t e n g ü n s t i 
gen Sammelbestel lung i m Zusammendruck - 72000 
Kar t en mi t neun Sujets nachdrucken lassen. D e r U m 
satz mi t Postkarten ist jedoch s p ü r b a r z u r ü c k g e g a n 
gen: W ä h r e n d w i r i n den Jahren 1980-1993 noch 
j ä h r l i c h 40000 S tück umsetzten, waren es in den letz
ten beiden Jahren nur noch 27000 bzw. gar 17000 
Kar t en . Dies mag mi t der schwindenden Schreiblust, 
besonders bei den Jugendlichen, z u s a m m e n h ä n g e n . 

Neue Publ ika t ionen der R Ö M E R S T A D T A U G U S T A 
R A U R I C A 1995 

• Verschiedene Autoren/ - innen, Jahresberichte aus 
Augst und Kaiseraugst 16 (Augst 1995): 225 Seiten, 
226 Abb i ldungen und Tabel len, F r . 60.- . 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentlicher Pfeiler der Arbeit 
und auch des Jahresberichtes 1995 der RÖMERSTADT A U G U S T A 
RAURICA. Ein differenziertes Bild des Publikums und seiner 
Wünsche hat die grossangelegte Besucherumfrage ergeben, die im 
Sommer 1994 durchgeführt und kulturgeographisch ausgewertet 
wurde. Ein Vergleich mit einer Umfrage im Jahr 1988 hat gezeigt, 
dass die Römerstadt auch heute einen sehr hohen Stellenwert in 
der Freizeitgestaltung der Bevölkerung einnimmt, gewisse besu
cherfreundliche Veränderungen allerdings unumgänglich sind. 
Die Auswertung von 419 Fragebogen wird ergänzt durch eine 
repräsentative Sammlung von «Besucherstimmen» der letzten 
zwölf Jahre mit Kritik und Anregungen zum archäologischen 
Freilichtmuseum, seiner Präsentation und der wissenschaftlichen 
Arbeit. 
Grossgrabungen mussten in Augst auch 1994 nicht durchgeführt 
werden. Im Dorfkern von Kaiseraugst wurde eine unbekannte 
Partie der Kastellthermen ausgegraben, «Im Sager» das Gräber
feld weiter untersucht und neue Aufschlüsse über die römische 
Ausfallstrasse in Richtung Bözberg gewonnen. Die Sanierung des 
Theaters machte Fortschritte; aus statischen Gründen musste ein 
Teil des nördlichen Zugangs teilweise wiederhergestellt werden. 
Weitere Beiträge im Jahresbericht befassen sich mit den Untersu
chungen von Buntmetallabfällen aus verschiedenen Werkstätten. 
Diese haben ergeben, dass zahlreiche Objekte nicht aus Bronze, 
sondern Messing bestehen und dass das Metall häufig recycliert 
worden ist. Einen weiteren Hinweis zu den handwerklichen Ar
beitsmethoden erhalten wir durch ein Sigillatagefäss, dessen Her
stellungstechnik Erkenntnisse über eine Arbeitsteilung zwischen 
Modelhersteller und Formschüsseldekorateur liefert. 

• A l e x R . Furger (English translat ion Cather ine A i t -
ken and Chr i s toph Ma ie r ) Augusta Raur i ca . Engl i sh 
G u i d e A r c h ä o l o g i s c h e r F ü h r e r durch Augs t /Kaise r 
augst 2 - Archaeologica l guide to Augst and Kaise r 
augst 2 (Augst 1995). 

• A l e x R . Furger (Nederlandse vertal ing A l l a r d W . 
Mees en M a r i n u s Polak) Augusta Raur i ca . Neder
landse gids A r c h ä o l o g i s c h e r F ü h r e r durch Augst/ 
Kaiseraugst 3 - Archeologische gids door Augst en 
Kaiseraugst 3 (Augst 1995). 

41 A. Kaufmann-Heinimann, D. Liebel, Legierungen figürlicher 
Bronzen aus der Colonia Raurica. JbAK 15, 1994, 225ff; Kauf
mann-Heinimann, in Vorbereitung (wie Anm. 19). 

42 A. R. Furger, J. Riederer, Acs und aurichalcum. Empirische 
Beurteilungskriterien für Kupferlegierungen und metallanalyti
sche Untersuchungen an Halbfabrikaten und Abfällen aus me
tallverarbeitenden Werkstätten in Augusta Raurica. JbAK 16, 
1995, 1 15ff. 

43 Janietz Schwarz/Rouiller (wie Anm. 11). 
44 Wir möchten an dieser Stelle Herrn Hans Meier für seine Ver

mittlungsbemühungen sowie Herrn D. Linder und dem ganzen 
Stiftungsrat für ihr Wohlwollen und ihre Grosszügigkeit danken. 



• A l e x R . Furger (traduzione i ta l iana E l l a van der 
M e i j d e n e Ivo Zanon i ) Augusta Raur i ca . G u i d a ar
cheologica A r c h ä o l o g i s c h e r F ü h r e r durch Augst/ 
Kaiseraugst 4 - G u i d a archeologica d i Augst e K a i 
seraugst 4 (Augst 1995). 
Je 86 Seiten mi t 2 mehrfarbigen Ü b e r s i c h t s p l ä n e n 
auf den inneren Umschlagklappen und 49 Textab
bildungen, F r . 18.-. 
Mit den Kurzführern in drei Fremdsprachen wurde einem oft 
wiederholten Publikumswunsch nachgekommen. Die Reihe er
gänzt den sehr viel ausführlicheren «Führer durch Augusta Rau
rica» von R. Laur-Belart, letztmals 1988 in 5. Auflage erschienen 
(von L. Berger überarbeitet), sowie den inhaltgleichen «Guide 
d'Augusta Raurica» (1991). Die neuen Kurzführer sind unter sich 
identisch illustriert und paginiert. Sämtliche in Augst und Kaiser
augst sichtbaren Denkmäler sowie die anderen behandelten Stät
ten und topographischen Einheiten werden konsequent durchnu
meriert. Das Nummernsystem folgt den empfohlenen Rundgän
gen im Gelände und begleitet die Leserschaft wie ein roter Faden 
durch sämtliche Pläne, Abbildungen und den ganzen Text. Eine 
kurze Einleitung (S. 9-16) vermittelt eine Übersicht über Ge
schichte und Forschungsstand. Der zentrale Teil (S. 17-67) ist 
naheliegenderweise den Sehenswürdigkeiten von Augusta Rau
rica gewidmet, gefolgt von einem Rundgang durch das Römermu
seum mit seiner Schatzkammer und dem Römerhaus (S. 68-81). 

• M . W ä h r e n , C h r . Schneider (mit Bei t r . v o n S. Fünf
schi l l ing u n d A . R . Furger), D i e puls. R ö m i s c h e r 
Getreidebrei . Augster Museumshefte 14 (Augst 
1995): 74 Seiten mi t 38 Abbi ldungen , F r . 12.-. 
Über dreihundert Kochkeramikfragmente aus Augusta Raurica 
tragen dunkle, organische Krusten, die sich trotz jahrhundertelan
ger Lagerung im Boden erhalten haben. Es handelt sich um Reste 
von übergelaufenem oder «angehocktem» Brei und von Mehlsup
pen. Die antiken Autoren bezeichnen diesen Brei (puls) als das 
Grundnahrungsmittel der Römer. Die puls und ihr Hauptbe
standteil, ursprünglich der Emmer (far), fanden im bäuerlichen 
Alltag Roms vielfache Verwendung als Grundnahrungs- und Heil
mittel sowie im Opferritual. Im ersten Teil der Publikation be-
fasst sich Chr. Schneider intensiv mit diesen schriftlichen Quel
len. 
Im zweiten Teil konnte nachgewiesen werden, dass auch in Augu
sta Raurica häufig Getreidebrei (puls) in grosser Vielfalt in Koch
töpfen, Auflaufformen und Schüsseln zubereitet wurde. Natur
wissenschaftliche Untersuchungen an Augster Kochkeramik zei
gen, dass sich bei guten Erhaltungsbedingungen eingekochte K r u 
sten an den Gefässen erhalten haben, die von den antiken Köchen 
und Hausfrauen nicht weggewaschen worden sind. Die von M . 
Währen durchgeführten Untersuchungen solcher Krusten legen 
nahe, dass häufig sowohl dünne Mehlsuppe als auch dicker Ge
treidebrei gekocht wurden. Die erhaltenen Poren in den Krusten 
machen wahrscheinlich, dass bei uns im 1.-3. Jahrhundert n.Chr. 
Weizen, Dinkel und Gerste zu vielerlei Brei verarbeitet und oft 
auch Fett - z.B. Butter - und pflanzliche Beilagen wie Gemüse 
und Gewürze beigegeben wurden. Man gewinnt sogar den Ein
druck, die neuen, noch sehr porösen Kochtöpfe seien durch K o 
chen einer Mehlsuppe erst einmal «abgedichtet» worden. 

• D . S imko , R . Me ie r , Pr i sca und Silvanus. Unruh ige 
Zei ten i n Augusta Raur i ca . Augster Museumshefte 
15 (Augst 1995): 72 Seiten (davon 43 in Farbe), 
Fr . 14.-. 
Die Neuerscheinung ist konzipiert als Comic-Heft mit 43 farbigen 
Bildseiten sowie einem 20seitigen komprimierten Anhang mit 
wissenschaftlichen Quellennachweisen. Bei der Geschichte han
delt es sich um eine «Vita», d.h. um die Lebensgeschichte zweier 
Hauptpersonen. Die eine Person erzählt als Greis im hohen Alter 
von etwa 80 Jahren aus ihrem Leben. In permanenter Rückblende 
wird dann - quasi als roter Faden des ganzen Comics - das Leben 
von Silvanus, dem Erzähler, und Prisca, seiner Frau, in einzelnen 
Episoden aufgerollt: Silvanus erblickt in Augusta Raurica am 
1. Mai 239 n.Chr. das Licht der Welt. Er ist Metzgersohn und 
lernt schon früh Prisca, die Tochter eines Bronzegiessers, kennen, 
die später seine Frau werden wird. Die eigentliche Geschichte 
beginnt mit der Geburt des Silvanus, Sohn der Augustilla und des 
Ciltus. 
Die Zeit der erfundenen Lebensgeschichte ist historisch so ange
legt, dass die beiden Hauptfiguren als Kinder (sehr ausführlich!) 

den römischen Alltag mit all seinen Schattierungen erfahren. 
Einerseits kommt dieser mit den Handwerkern, Händlern, dem 
Markt und den Spielen im Theater und im Amphitheater zur 
Darstellung, anderseits erleben die beiden schon in der Kindheit 
und dann während des Erwachsenenalters zahlreiche Abenteuer, 
welche die Geschichte für die jugendlichen Leser erst so richtig 
spannend machen. Sie ist somit geeignet, nicht nur zu unterhalten 
und Aufschluss über das Alltagsleben in Augusta Raurica zu ge
ben, sondern auch ein möglichst lebensnahes Bild der Kultur, des 
Verkehrswesens, der römischen Religionen und der historischen 
Vorkommnisse im fortgeschrittenen 3. Jahrhundert n.Chr. zu ver
mitteln. 
Es wird jeweils versucht, wenn immer möglich, konkrete archäo
logische Funde aus Augusta Raurica und historisch bzw. archäo
logisch nachgewiesene Fakten in die Geschichte einfliessen zu 
lassen. Im Anhang, der von der Autorin, dem wissenschaftlichen 
Herausgeber und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RÖ
MERSTADT A U G U S T A RAURICA begleitet wurde, sind die Quellen 
(Funde, Grabungsbefunde usw.) mit den entsprechenden Litera
turangaben detailliert aufgeführt, um so dem Interessierten den 
Einstieg in die Primärli teratur zu ermöglichen. 
Ein zweiter Band, der das späte 3. Jahrhundert zum Thema hat, 
ist in Arbeit. In die Fortsetzung haben wir möglichst viele Ereig
nisse integriert, die für jene bewegte Zeit charakteristisch sind: 
das vermutete Erdbeben um 250 n.Chr., die Zeit der Angst und 
Bedrohung, gekennzeichnet durch t Versteckfunde, Strassen-
kämpfe und die Zerstörung der Stadt um 273/274 n.Chr., Bau der 
Befestigung auf Kastelen und später schliesslich die Errichtung 
des Castrum Rauracense. Von beiden Bänden sind auch französi
sche und lateinische Ausgaben vorgesehen. 

• D . S imko , R . Me ie r , Pr i sca et Si lvanus. Temps trou
blés à Augusta Raur i ca . Augster Museumshefte 16 
(Augst 1995): 64 Seiten (davon 43 in Farbe), F r . 14.-. 
Französische Ausgabe der «bande dessinée» (lateinische Ausgabe 
in Vorbereitung). 

• F . Tobler , Haustiere i n Augusta Raur i ca . Museums
koffer z u m « r ö m i s c h e n » Haust ierpark. Augster 
B lä t t e r zur R ö m e r z e i t 9 (Augst 1995): 50 Seiten u n d 
50 Abbi ldungen , F r . 8.-. 
Vor dem Osttor der Römerstadt Augusta Raurica ist es seit 1992 
möglich, «römischen» Haustieren zu begegnen. Die Vermittlungs
arbeit des Haustierparks wird nun durch einen Museumskoffer 
ergänzt, der von Schulen ausgeliehen werden kann und zu dem 
eine museumspädagogische Broschüre erschienen ist. Die stabile 
Metallkiste ist reich bestückt mit originalgetreuen Fundkopien 
aus Augst und Kaiseraugst und enthält zusätzliche Dokumenta
tionen und Materialien für den Unterricht. Ausgehend von den 
Funden in Augusta Raurica, können Fragen in verschiedene 
Richtungen gestellt werden, die über die römischen Haustiere und 
den antiken Alltag Aufschluss geben. Vor allem die umfangrei
chen Untersuchungen an Tierknochen lieferten zahlreiche Infor
mationen über die in Augusta Raurica gehaltenen Tierarten, über 
deren Grösse, Wuchs sowie über die Verarbeitung von tierischen 
Rohstoffen wie Knochen, Horn, Leder und Fleisch. Färbung oder 
Behaarung der Tiere sowie Anhaltspunkte über die Tierhaltung 
können oft durch römische Bild- und Textquellen ergänzt werden. 
In der Broschüre geben die einzelnen Kapitel zu den Themen 
«Von Mensch und Tier», «2 500000 Knochen erzählen», und 
«Vom Nutzen der römischen Haustiere» einen Überblick über die 
Bedeutung einzelner Tierarten im römischen Glauben sowie über 
ihre Rolle als Haustiere. Dazwischen finden sich zahlreiche Zitate 
römischer Schriftsteller zu den Nutzen und Eigenschaften der ein
zelnen Gattungen. Das letzte Kapitel «Die heutigen Haustiere: 
Stichworte zu den landwirtschaftlich wichtigsten Gruppen» führt 
schlussendlich zurück in unsere Zeit und zu unserem Verhältnis 
zu den Haustieren. Als Unterrichtshilfe sind zwischen den Erläu
terungen immer wieder Tips für die konkrete Umsetzung des 
Stoffes an den Schulen eingestreut. 

• M . Peter, E i n A n t o n i n i a n des Pacatianus aus K a i 
seraugst. Schweizer M ü n z b l ä t t e r 45, N r . 178, 1995, 
33ff. 

• C . Bossert-Radtke, Ü b e r l e g u n g e n zur Ausgrabung 
des g a l l o - r ö m i s c h e n Tempels Sichelen 2 i m S ü d e n 
v o n Augusta Raur i ca . In: F . E . K o e n i g , S. Rebetez 
(Hrsg.), Arcu l i ana . Recue i l d 'hommages offerts à 
Hans Bögli (Avenches 1995) 303ff. 



• A . R . Furger, D i e urbanistische En twick lung v o n 
Augusta R a u r i c o r u m v o m 1. bis z u m 3. Jahrhun
dert. In: R . Frei -Stolba , H . E . H e r z i g (Hrsg.), 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 . I P - I V e s iècles a p r è s J . -C . (Bern 1995) 87ff. 

• Ausgrabungen Augst ( H . Sü t t e r l in ) , N e u f u n d eines 
Meilensteines i n Augusta Raur i ca . A r c h ä o l o g i e der 
Schweiz 18, 1995, 130 (Kurzmi t te i lung) . 

• Postkare «Achi l lespla t te» (Nr . 23) i n neuer Farbauf
nahme. 

Bibliothek 
( K a r i n K o b ) 

In den Jahren 1990-1995 konnte die B ib l io thek des 
R ö m e r m u s e u m s einen erfreulichen Zuwachs ver
zeichnen. B e i den Monograph ien e r h ö h t e sich der Be
stand u m 39% v o n 1697 auf 2770, bei den Zeitschrif
t e n b ä n d e n u m 12% v o n 2879 auf 3256 (bei 94 aktual i 
sierten Zeitschriftenreihen). Ü b e r den Zuwachs i n der 
B ü c h e r e c k e für Museumsbesucher innen u n d bei den 
Sonderdrucken lässt sich indes keine Aussage ma
chen. 

N i c h t eingerechnet wurden bei dieser Statistik die 
B e s t ä n d e der B ib l io thek der R ö m e r s t i f t u n g D r . R e n é 
C lave l , die seit Dezember 1995 als D e p o s i t i u m i m 
R ö m e r m u s e u m steht und eine ideale E r g ä n z u n g zur 
bestehenden Bib l io thek bildet. 

D i e Statistik hat folgende Zah len ergeben: 
Monograph ien 2574 
L e x i k a und W ö r t e r b ü c h e r 19 
Zeitschrif tenreihen 102 
Sonderdrucke ca. 2200 

Insgesamt standen also Ende 1995 insgesamt 5270 
Monograph ien i n der B ib l io thek des R ö m e r m u 
seums. H i n z u k o m m e n noch rund 200 Zeitschrif ten
reihen mi t e inem u n g e f ä h r e n To ta l v o n 6000 E i n z e l 
b ä n d e n . D i e rund 3000 Sonderdrucke sowie die 200 
Werke , die i n der öffent l ich z u g ä n g l i c h e n B ü c h e r e c k e 
i m Museumseingang stehen, ergeben das abgerundete 
B i l d einer Fachbib l io thek für P r o v i n z i a l r ö m i s c h e A r 
chäo log ie . 

Grabungen in Augst 

(Alex R . Furger, Hans Sü t t e r l in u n d Peter-A. Schwarz) 

Schwerpunkte 

I m Berichtsjahr 1995 s ind 31 (Vorjahr: 30) a r c h ä o l o 
gische Untersuchungen i n Augst d u r c h g e f ü h r t wor
d e n 4 5 . Neben den beiden Notgrabungen «Elek t ro -Le i -
tung Steinler» (Grabungsnummer 1995.60) u n d « Im 
R ü m p e l » (1995.64) wurde der weitaus g röss te T e i l der 
Bodeneingriffe durch den Aushub v o n Werklei tungs
g r ä b e n verursacht, deren systematische Beobachtung 
weitere punktuelle Aufsch lüsse zur Geschichte v o n 
Augusta R a u r i c a geliefert hat. 

E i n M o d e l l f a l l mi t exemplarischer Bedeutung in 
diesem Sinne war das Un te rnehmen «E lek t ro -Le i tung 
Ste inler» (1995.60). H i e r zeigte sich besonders deut
l i ch , wie wicht ig u n d aufschlussreich es sein kann, 
selbst kleinste Eingriffe ins Erd re ich a r c h ä o l o g i s c h zu 
begleiten. E ine bereits vor Jahren, 1975 zur Ze i t der 
Hochkon junk tu r und des Baubooms verlegte (damals 
a r chäo log i sch nicht begleitete) Elektrole i tung musste 
1995 repariert werden. D a b e i wurde ledigl ich der L e i 
tungsgraben i n seiner alten Ausdehnung wieder aus
gehoben, also z u n ä c h s t keine u n g e s t ö r t e n ant iken 
Schichten entfernt. Erst die Beobachtung des dadurch 
wieder offenliegenden Schichtprofiles an der Graben
wand durch unseren Grabungstechniker H . P . Bauho
fer liess knapp eine « S ä u l e n t r o m m e l » aus K a l k s t e i n i n 
originaler Fundlage erkennen, auf der sich s p ä t e r -
bei den Vorberei tungen zur Frei legung u n d Bergung -

Buchstaben zu erkennen gaben. D a m i t liess sich das 
S tück als r ö m i s c h e r Meilenstein ident i f iz ieren (Abb . 
11 u n d 12). U n s war bewusst, dass nur selten M e i l e n 
steine in situ vorgefunden werden, schon gar nicht i n 
g rösse ren r ö m i s c h e n Siedlungen. Dieser einzigartige 
U m s t a n d war uns Pfl icht , der Sache nachzugehen, 
den Befund zwischen Insularand u n d Strasse sowie 
die S c h i c h t v e r h ä l t n i s s e durch eine 2 x 4 m grosse u n d 
3,2 m tiefe Erwei terung a b z u k l ä r e n und das Ganze z u 
dokument ie ren 4 6 . D i e 43tägige Untersuchung er
brachte schliesslich auf kleinstem R a u m Tei le v o n 
vier neuen Inschriften aus Augusta R a u r i c a und mi t 
dem Z ä h l o r t A V G R A V R auf dem einen Mei lens te in 
einen weiteren Beleg für den ant iken N a m e n unserer 
R ö m e r s t a d t 4 7 ! 

D u r c h die Ve rmi t t l ung v o n Hanspeter Stolz führ t e 
der Geophys iker N ico la s F lo r sch aus L a Rochel le am 
2V3.9. Messungen des Erdwiderstandes i n zwei Test-
g e l ä n d e n auf dem F o r u m u n d i m Bereich des «Pa
lazzo» (Insulae 41/47) durch. D i e Resultate waren 

45 Vgl. ausführlich: H. Sütterlin, Ausgrabungen in Augst im Jahre 
1995. JbAK 17, 1996, 33ff. (in diesem Band). 

46 Dazu detailliert H. Sütterlin, Miliaria in Augusta Raurica. Be
merkungen zu den Meilensteinfunden im Bereich der Hohwart-
strasse (Grabung 1995.60). JbAK 17, 1996, 7Iff. 

47 Vgl. Berger (wie Anm. 23). 



A b b . 11 Augst-Steinler (Grabung 1995.60). D i e 
S t e i n t r ü m m e r (links oben) i n der P r o f i l 
wand des Leitungsgrabens entpuppen sich 
zuerst als Tei le einer «Ste insäule» . 

A b b . 12 Augst-Steinler (Grabung 1995.60). B e i m 
weiteren Freilegen geben sich die stark ab
gewitterten Buchstaben und dadurch der 
Mei lens te in zu erkennen. 

zwar dank modernster E D V innert weniger Stunden 
auf P l ä n e n ausgeplottet, doch erbrachte der Messab
stand v o n 1 m leider z u wenig detaillierte Strukturen 
(S t r a s senzüge zeichnen sich ab, aber keine Mauern) . 
D i e Methode , i n die w i r viele Erwartungen gesetzt 
haben 4 8 , ist anscheinend noch nicht so weit ausgereift, 
u m i n unserem G e l ä n d e brauchbare Resultate zur r ö 
mischen Ü b e r b a u u n g zu liefern. 

2 Notgrabungen (Vorjahr: 4) 
1995.60: Elektro-Leitung «Steinler»; Aushub von Werkleitungs

gräben; Bergung eines Meilensteines (vgl. auch oben 
mit Abb. 11-12) 

1995.64: «Im Rümpel», Baugrubenaushub für ein Mehrfamilien
haus 

19 Baubegleitungen (Vorjahr: 20) 
1995.51: Amphitheater: geplante Einrichtung für Bühnenüber

dachung 
1995.52: Osttor: Aushub von Werkleitungsgräben; Aushub der 

Fundamente für die Kopie einer Säule (vgl. Abb. 22) 
1995.53: Ergolzmündung: Anlage einer Bootseinwasserungs-

stelle 
1995.54: Fortunastrasse: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.56: Pratteln-Längi: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.57: Pratteln-Remeli: Baugrubenaushub für ein Einfami

lienhaus 
1995.58: Kraftwerkstrasse: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.61: Elektroleitung Hauptstrasse: Aushub von Werklei

tungsgräben 
1995.65: Pratteln-Fernwärme: Aushub von Werkleitungsgräbcn 
1995.66: Restaurant Römerhof: Aushub von Werkleitungsgrä

ben 
1995.67: Insula 23: Anbau an bestehende Liegenschaft 
1995.68: Gallezen: Anbau an bestehende Liegenschaft 
1995.69: Poststrasse: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.70: Giebenacherstrasse: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.76: Forum: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.77: Rheinstrasse: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.78: Römermuseum: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.80 Kastelenweg: Aushub von Werkleitungsgräben 
1995.81: Elektroleitung Forum/Violenried: Aushub von Werk-

leitungsgräben 

0 V o r a b k l ä r u n g e n / S o n d i e r u n g e n (Vorjahr: 1) 
(1995 keine) 

7 Prospekt ionen u n d Lesefunde (Vorjahr: 3) 
1995.59: Wallmenacher: Lesefunde 
1995.63: Schönbühl: Lesefund 
1995.71: Geoelektrische Untersuchung Forum: Prospektion 

mittels Widerstandsmessung 
1995.72: Geoelektrische Untersuchung Insula 41: Prospektion 

mittels Widerstandsmessung 
1995.73: Radaruntersuchung Curiastrasse: Prospektion mittels 

Geo-Radar 
1995.74: Radaruntersuchung Rossweid: Prospektion mittels 

Geo-Radar 
1995.75: Radaruntersuchung Insula 34, 40-42: Prospektion mit

tels Geo-Radar 

3 Konservierungsbegleitungen (Vorjahr: 2) 
1995.55: Theatersanierung: Aushub der Fundamente für die Ko

pie einer Säule (vgl. Abb. 21) 
1995.62: Schneckenberg: Archäologische Begleitung von Kon

servierungsarbeiten (Abb. 24) 
1995.79: Basilika/Curia: Archäologische Begleitung von Konser

vierungsarbeiten 

To ta l 1995: 31 Grabungen und Baubeglei tungen/Vor
a b k l ä r u n g e n i n Augst (Vorjahr: 30) 

48 Vgl. auch die 1991 von J. Leckebusch aus Zürich durchgeführten 
Messungen: P.-A. Schwarz, Widerstandsprospektionen. In: A. R. 
Furger, P.-A. Schwarz et al., Augusta Raurica. Jahresbericht 
1991. JbAK 13, 1992, 5ff. bes. 34ff. Abb. 26-28. 



Grabungen in Kaiseraugst 
(Urs Mül l e r ) 

Ü b e r b l i c k 

D i e Saison 1995 4 9 war gepräg t durch die zweite und 
letzte Etappe der Grabung «Jakob l i -Haus» (Erweite
rung der Gemeindeverwal tung, Grabungsnummer 
1995.02). D i e F inanz ie rung einer für diesen Zweck 
erweiterten Equipe war durch einen v o n der Aargauer 
Regierung bewil l igten Sonderkredit sichergestellt. Im 
F r ü h j a h r wurde w ä h r e n d sechs W o c h e n der West te i l 
der Kas te l lmauer von der F i r m a Sekinger A G saniert 
(1995.07). Ende August stellte die K a n t o n s a r c h ä o l o -
gin Elisabeth Bleuer weitere 18 Tei le aus dem spä t 
ant iken Silberschatz - Platten, Tel ler u n d Schalen 
(Abb. 13) - vor, die neu dem K a n t o n Aargau übe rge 
ben worden waren. Verhandlungen z u m Schutze des 
G r ä b e r f e l d e s « Im Sager» s ind angelaufen. 

A n Bodeneingriffen i n der Unterstadt s ind eine 
Baubegleitung i m modernen Friedhofareal (1995.04), 
eine Sondierung (1995.05) i m Gebie t «Ziegelhof» -
woh l westl ich des grossen Steinbruchs - zu melden. 

I m Kas te l l wurde die Sanierung der Westmauer 
(1995.07) begleitet und die F l ä c h e n g r a b u n g «Jakobl i -
H a u s » (1995.02) beendet. I m Vor fe ld ös t l ich des K a 
stells (vgl. G r ä b e r R i n a u 1988.07) verliefen die beiden 
Aushubbeglei tungen (1995.03,1995.06) negativ. 

Dasselbe gilt für drei Aushubbeglei tungen a m R a n d 
des G r ä b e r f e l d e s «Gs ta l t en» (1995.08, 1995.09, 

1995.10). A u c h zwei Sondierschnit te « Im J u n k h o l z » 
(1995.11) erbrachten keine Befunde. I m Gebie t « Im 
Sager» konnte bei einer Strassenverbreiterung die 
Umfassungsmauer der Tempel(?)anlage beobachtet 
werden. 

Z w e i Schnitte durch die Vindonissastrasse 
(1995.12, 1995.13) erbrachten wiederum Informatio
nen zur r ö m i s c h e n Ausfallstrasse. 

1995 wurden i n Kaiseraugst eine F l ä c h e n g r a b u n g 
(1995.02; Vorjahr : 3), neun Baubegleitungen 
(1995.01, 1995.03, 1995.04, 1995.05, 1995.06, 
1995.07, 1995.08, 1995.09, 1995.10; Vorjahr : 5) u n d 
vier V o r a b k l ä r u n g e n (1995.05, 1995.11, 1995.12, 
1995.13; Vorjahr : 4) für v ierzehn Bauvorhaben (Vor 
jahr: 10) du rchge füh r t . 

Organisat ion 

E . Bleuer führ t e als K a n t o n s a r c h ä o l o g i n die Oberauf
sicht ü b e r die Ausgrabungen u n d engagierte sich i n 
tensiv für die verschiedenen offenen Fragen i n K a i 
seraugst. D i e Stammequipe ( R o l f Glauser , U r s M ü l 
ler, C la ra Saner) wurde e rgänz t durch die Neubeset-

49 Vgl. ausführlich: U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im 
Jahre 1995. JbAK 17, 1996, 89ff. (in diesem Band). 

A b b . 13 K a i s e r a u g s t - S ü d m a u e r Kas te l l (Grabung 1962.01 ). D i e erst 1995 aus einer Erbschaft bekanntgeworde
nen Tei le , die z u m b e r ü h m t e n Kaiseraugster Silberschatz g e h ö r e n (zur Ze i t noch nicht ausgestellt). 
Durchmesser der g röss t en Platte: 67 cm; Gesamtgewicht der abgebildeten S tücke : 22 kg (Gewicht der 
bisher bekannten S tücke des Schatzes: 35 kg). 



zung der frei gewordenen beiden Planstel len durch 
F r a u M y r t a Brügger (Fotoarchivierung/Sekretariat) 
u n d Lukas G r o l i m u n d (Zeichner, grabungstechni
scher Mitarbei ter ) . Zsuzsanne P a l arbeitete neu als 
freie Mi ta rbe i t e r in w ä h r e n d der Feldkampagne mit , 
u m danach wiederum i n Cos ta R i c a an e inem begon
nenen Projekt weiter mitarbei ten zu k ö n n e n . R o l f 
Glauser konnte zeitweise i n O b e r w i l Z G arbeiten, u m 
i m Austausch mi t H e i n z Bichsei als Vorbere i tung für 
die G r a b u n g s t e c h n i k e r p r ü f u n g eine andere Zei tepo
che kennenlernen zu k ö n n e n . Neben unseren b e w ä h r 
ten A u s g r ä b e r n v o n der F i r m a Helfenstein und Natte
rer A G , Kaiseraugst (Jose-Manuel Dias , D r a g o m i r 
K o r a c , N i c o l a M a n t a , Z i v o s l a v R a d u l o v i c , Diego R a 
mos, M a n u e l Torres), halfen Stefan B i e r i und Hans
peter D u d l i mi t . 

Die Einsatzstellen in Kaiseraugst 1995 

Z u Beginn der Saison wurde die Sanierung des K a 
stellmauerabschnitts v o m Westtor s ü d w ä r t s bis zu 
T u r m 1 a r chäo log i s ch begleitet (1995.07). W ä h r e n d 
der ganzen Saison l i e f die F l ä c h e n g r a b u n g «Jakob l i -
H a u s » 2. Etappe (1995.02) und legte das Zwischen
s tück zwischen den Rhe in thermen u n d der alten G e 
meindekanzle i frei. H i e r war ein r ö m i s c h e r Grabs te in 
(Abb. 14) 5 0 als Deckplat te auf e inem s p ä t a n t i k e n A b 
wasserkanal eingebaut. D i e r ö m i s c h e « V i n d o n i s s a -
strasse» wurde an zwei Stellen (1995.12, 1995.13) ge
schnitten, u m F ixpunk te zu erhalten u n d die aufgeho
bene r ö m i s c h e Ü b e r l a n d s t r a s s e i m F e l d gartengestal
terisch mittels Pappeln markieren zu k ö n n e n . 

1 Notgrabung (Vorjahr: 3) 
1995.02: «Jakobli-Haus» 2. Etappe, Dorfstrasse 10 

8 Baubegleitungen (Vorjahr: 4) 
1995.01: Strassen-Erweiterung Linerweg 
1995.03: Einfamilienhaus Majewski, Lindenweg 
1995.04: Erweiterung des modernen Friedhofs (vgl. 1994.04), 

Bireten 
1995.05: Erschliessung Parzelle Einfamilienhaus A. Füchter-

Dormann, Ziegelhofweg 30 
1995.06: Einfamilienhaus E. und D . Schöpfer-John, Lindenweg 
1995.08: Anbau Einfamilienhaus Tripold, Gstaltenrain 35 
1995.09: Neubau Schwimmbecken Jeryen, Rinaustrasse 22 
1995.10: Anbau Einfamilienhaus Waltert-Busam, Gstaltenrain 
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4 V o r a b k l ä r u n g e n / S o n d i e r u n g e n (Vorjahr: 4) 
1995.05: Sondierung Einfamilienhaus A. Füchter-Dormann, 

Ziegelhofweg 30 
1995.11 : Zwei Sondierungen Junkholz, Wohlfahrtsstiftung Hoff-

mann-La Roche 
1995.12: Sondierschnitt durch röm. Vindonissastrasse/Projekt 

Pappelbepflanzung, Hoffmann-La Roche 
1995.13: Sondierschnitt durch röm. Vindonissastrasse, Rotzin

ger AG/Real-Technik A G 

0 Prospekt ionen und Lesefunde (Vorjahr: 1) 
(1995 keine) 

1 Konservierungsbeglei tung (Vorjahr: 1) 
1995.07: Sanierung und Dokumentation der Kastellmauer West 

Tota l 1995: 13 Grabungen u n d Baubeglei tungen/Vor
a b k l ä r u n g e n i n Kaiseraugst (Vorjahr: 12) 

A b b . 14 K a i s e r a u g s t - « J a k o b l i - H a u s » . Grabstele 
(Inv. 1995.02.D04575.2) für Be l l in ius R i t e -
nicus. D i e Platte war s e k u n d ä r i n e inem 
s p ä t r ö m i s c h e n K a n a l i n den Rhe in thermen 
verbaut worden (vgl. A n m . 50). M . 1:7. 

50 Dazu detailliert Müller (wie Anm. 49) Abb. 5 (Lesung Peter-A. 
Schwarz). 



Fundinventarisierung 
(Beat R ü t t i u n d A l e x R . Furger) 

1995 wurden insgesamt 16062 Funde (Vorjahr: 
46718) der Grabungsjahre 1994-1995 inventarisiert ; 
davon stammen 3264 (32710) aus Augst u n d 12798 
(14008) 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 927 888 inventarisierte r ö m i s c h e Funde 
angewachsen (ohne Tierknochen) . Seit 1987 erfolgt 
die Inventarisierung des R ö m e r m u s e u m s direkt per 
E D V . D a n k grosser Anstrengungen v o n M . Scheib-
lechner, die die Fundinventare der Grabungsjahre 
1960-1981 ebenfalls i m Compute r nacherfasst hat, 
s ind heute mi t 641 587 N u m m e r n 69% des Gesamtbe
standes elektronisch gespeichert u n d v o n allen M i t a r 
bei terinnen und Mi ta rbe i t e rn ab N e t z abrufbar. 

D i e B e w ä l t i g u n g grosser Fundmengen i n zwei 
Fundabtei lungen mi t zusammen sechs Beschäf t ig ten 
erfordert eine geeignete Infrastruktur, die i m Fal le 
der Augster Fundabte i lung mi t nur gerade 19 Q u a 
dratmetern bei wei tem nicht gegeben ist. E ine Verbes
serung der Si tuat ion durch den Ausbau der « S c h e u n e 
Gess ler» musste e inmal mehr u m ein Jahr verschoben 
werden. 

A n besonderen Neufunden seien vier auf dem 
«Steinler» zusammen gefundene Mei lens te ine mi t In
schriften u.a. der Ka i se r An ton inus P ius u n d P h i l i p 
pus Arabs (vgl. oben mi t A b b . 11) sowie eine i n K a i 
seraugst wiederverwendete Grabstele mi t Inschrift 
(Abb . 14; Grabung 1995.02) e r w ä h n t . 

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

Besucher 

Das R ö m e r m u s e u m wurde i m Berichtsjahr v o n insge
samt 60417 Personen (Vorjahr: 64155) besucht. D a 
v o n waren 29015 (32328) Schü le r aus 1898 (1871) 
Klassen . Seit der Erö f fnung des R ö m e r h a u s e s a m 
9.4.1955 haben somit bis z u m Ende des Berichtsjah
res 2 126245 Personen das R ö m e r m u s e u m Augst be
sichtigt. 

Im Vergle ich mi t anderen historischen u n d a r c h ä o 
logischen Museen sowie mi t a r c h ä o l o g i s c h e n F r e i 
l ichtanlagen k ö n n e n w i r froh sein, dass der Besucher
einbruch bei uns nicht i n so grossem Umfange festzu
stellen war, wie anderswo zu beklagen ist, wo i n den 
letzten fünf Jahren R ü c k g ä n g e bis z u 30% z u ver
zeichnen waren 5 1 . 

D e r Er lös aus dem Bi l l e tverkauf betrug F r . 
170465 . - (182396 . - ) . 

A m 18. M a i war « I n t e r n a t i o n a l e r M u s e u m s t a g » , am 
9. September Tag der K u l t u r g ü t e r . W i r g e w ä h r t e n an 
diesen Tagen wiederum freien Ein t r i t t und eröf fne ten 
am 18.5. die neue Mul t imed ia schau i n der Brotback
stube (vgl. oben, didaktische Projekte). 

Vertriebsorganisation F r . 52282 . - ( im Vor jahr noch 
keine Zusammenarbei t ) . D i e F a k s i m i l i a - K o p i e n rö 
mischer F u n d g e g e n s t ä n d e aus Augusta R a u r i c a - er
zielten einen U m s a t z v o n F r . 75 526.- (65 885.-). D e r 
v o m R ö m e r m u s e u m Augst i m Jahre 1995 erwirt
schaftete Gesamtumsatz betrug F r . 4 4 0 1 5 1 . -
(381 138.-). 

Ausstel lung 

In der Neufundvi t r ine b e i m Museumseingang wurde 
bis z u m F r ü h j a h r eine kleine Ausstel lung z u m T h e m a 
« G a l v a n o t e c h n i k » p r ä s e n t i e r t , ab Sommer vermit te l 
ten w i r einen E i n b l i c k i n die Entstehungsgeschichte 
des Augusta Rau r i ca -Comics «Pr isca u n d S i lvanus» 
(Abb. 15). 

D i e vor einigen Jahre rekonstruierte F igu r eines L e 
g i o n ä r s aus dem 1. Jahrhundert n . C h r . 5 2 wies i n meh
reren Detai ls typologische M ä n g e l auf. D i e gravie
rendsten konnten 1995 insofern behoben werden, als 
w i r das C i n g u l u m ( G ü r t e l ) mitsamt dem D o l c h durch 

Verkauf 

Literatur , Postkarten u n d Diaser ien wurden i m Wer t 
v o n insgesamt F r . 194160.- (132857.-) verkauft. D a 
v o n erzielte der Kassenverkauf F r . 83 817. - (70996.-) , 
der V e r k a u f des Jahresberichtes an die Stiftung Pro 
Augusta R a u r i c a F r . 14000. - (14000.-) , der hausin
terne B ü c h e r - P o s t v e r s a n d mi t 416 (473) versandten 
Rechnungen F r . 4 4 0 6 1 . - (47 861.-) u n d neu der ex
terne Ver t r ieb durch die v o n uns beauftragte Buchi

si Vgl. z.B. Historisches Museum Basel. Jahresbericht 1994 (1995) 
194 (mit Grafik für die Jahre 1991-1994: Barfüsserkirche); Ar
chäologischer Park/Regionalmuseum Xanten. Bericht über die 
Tätigkeit in den Jahren 1990 und 1991. Bonner Jahrbücher 192, 
1992, 443ff. bes. 459; Xantener Berichte. Grabung - Forschung -
Präsentation 6 (Xanten/Köln 1995) 485 und 497. - Die Besu
cherstatistik für sämtliche schweizerische Museen verzeichnet 
bei insgesamt 1,2 Mio. Eintritten (1995) einen durchschnitt
lichen Rückgang von 22,8% zwischen 1994 und 1995 (nach ei
nem Rundschreiben des Bundesamtes für Statistik vom 19./ 
20.4.1996; der Rückgang im Römermuseum Augst belief sich in 
derselben Periode auf 6,1%). 

52 Vgl. Furger/Schwarz et al. (wie Anm. 48) 41 Abb. 33. 



A b b . 15 D i e 1995 umgestaltete Sondervi t r ine weist 
auf den C o m i c «Pr i sca u n d Si lvanus» h in . 
Inszeniert s ind die folgenschwere Verlet
zung mi t e inem Metzgermesser ( H a n d 
l inks), einige Originalfunde, welche i n der 
Bildergeschichte eine R o l l e spielen, sowie 
die Stadien der P r o d u k t i o n des C o m i c s 
v o m Script ü b e r die zeichnerischen Ent
wür fe bis h i n z u m fertigen B u c h . 

A b b . 16 Rekonstruier ter G ü r t e l (cingulum) mi t 
«Schurz», Scheide und D o l c h für die Legio
närs f igur i n der Ausstel lung des R ö m e r m u 
seums. 

Holger Ra t sdor f neu herstellen Hessen (Abb. 16). A l s 
Vor lagen für die C i n g u l u m b e s c h l ä g e dienten die h ü b 
schen Pressbleche mi t Rosetten bzw. der r ö m i s c h e n 
Wöl f in und R o m u l u s und Remus aus dem Mi l i t ä r l a 
ger in der Kaiseraugster Unters tad t 5 3 . 

D i e Vorberei tungen für die Neugestaltung der ex
ternen V i t r i n e n i n den S c h u t z h ä u s e r n wurden w ä h 
rend des Berichtsjahres wei te rgeführ t , so dass diese 
i m kommenden Jahr neu eingerichtet werden k ö n 
nen. Es s ind auch dezentrale V i t r i n e n - u n d Panneaux-
Ausstel lungen i n der neuen Gemeindeverwal tung 
Kaiseraugst u n d i m Foyer des Verpackungsbetriebes 
der F i r m a F . H o f f m a n n - L a Roche A G geplant, für die 
B . R ü t t i , U . M ü l l e r u n d V . Vogel M ü l l e r verschiedene 
Vorberei tungen getroffen haben. 

D i e für 1999 geplante komplette Umgesta l tung des 
R ö m e r m u s e u m s war f lange Schatten voraus, da die 
Konzepte , das V i t r i nenp rog ramm, die Gra f ik usw. so
woh l auf die aktuellen Arbe i ten an den « A u s s e n a u s -
s te l lungen» i n den S c h u t z h ä u s e r n als auch auf die 
« O U T O F R O M E » - W a n d e r a u s s t e l l u n g Budapest /Augst 
v o n 1997/98 abgestimmt sein m ü s s e n . D i e beiden 
Verantwort l ichen, B . R ü t t i u n d K . K o b , besuchten i n 
diesem Zusammenhang i m J u n i die Internationale 
Messe für Museumstechnik ( M U T E C ) i n M ü n c h e n . 

Sammlungen und Aus le ihen 

M i t der Neuentdeckung vieler, bislang unbekannter 
Tei le des b e r ü h m t e n Kaiseraugster Silberschatzes 
(Abb. 13) ist mittelfrist ig die Schatzkammer neu z u 
gestalten. D i e Zusicherung des Kan tons Aargau, auch 
die neu h inzugekommenen S t ü c k e i n Augst zeigen zu 
k ö n n e n , liegt bereits vor. 

W i e d e r u m wurden w i r v o n mehreren Museen u n d 
Instituten für Leihgaben angefragt. I m Berichtsjahr 
gingen u.a. verschiedene Bronzeobjekte an die W a n 
derausstellung «Erare humanuni est. Pech u n d Pan
nen i n der Ant ike» nach Lausanne u n d L o c a m o , der 
T r i t o n - M ö b e l a u f s a t z u n d der G a n y m e d - G e r ä t e f u s s 
wurden in der Ausstel lung « S e h n s u c h t An t ike» i m 
Ki r schgar ten-Museum zu Basel gezeigt, eine umfang
reiche Keramikser ie v o n der Theater-Nordwestecke 
ging für Unterr ichtszwecke ans 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 Bern , ein bronzener 
G ü r t e l b e s c h l a g war i n der P r ä s e n t a t i o n «Des jumeaux 
et des au t res» i m M u s é e d 'Ethnographie i n G e n f zu 
sehen u n d einige Augster K ü c h e n g e r ä t e gingen mi t 
der Vindonissa-Auss te l lung « C u l i n a r i a R o m a n a » 
nach Passau. 

53 E. Deschler-Erb, M. Peter, S. Deschler-Erb (mit Beiträgen von 
A. R. Furger, U. Müller und S. Fünfschilling), Das frühkaiser-
zeitliche Militärlager in der Kaiseraugster Unterstadt. Forschun
gen in Augst 12 (Augst 1991) bes. 25ff. Abb. 15-16 und 62 Abb. 
42,40.41. 



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

Fundkonservierung 

In den W e r k s t ä t t e n wurden 1170 Funde (Vorjahr 
2390) restauriert: 

Anzahl Objekte 

2 Gläser 
8 Keramiken 
4 Steinobjekte (Meilensteine) 

149 Münzen 
272 sonstige Bronzen 

1 Bleiobjekt 
2 Silber (1 Omegafibel, 1 Münze) 

10 Beinartefakte 
1 Zahn (Bärenzahnanhänger) 
1 Geweihartefakt 
2 Hornobjekte 

717 Eisenfunde 
1 Mosaik 

1170 gesamt 

D i e Pendenzen an unrestaurierten Funden konnten 
somit wegen einer geringen A n z a h l an Neufunden 
auch i n diesem Jahr geringfügig abgebaut werden. 
D e r personelle Engpass h ä t t e i m Berichtsjahr zwar 
mi t der Besetzung einer neuen Restauratorenstelle ge
milder t werden sollen, doch nach Ausschreibung der 
Stelle u n d Eingang von 12 Bewerbungen wurde die i m 
Sollstellenplan vorgesehene Arbeitskraft vorerst blok-
kiert. Diese Vorgehensweise w i r d sich besonders i m 
H i n b l i c k auf die i n den n ä c h s t e n Jahren geplanten 
Grossgrabungen i n Augst u n d i n Kaiseraugst negativ 
auswirken. 

B e i den Eisenobjekten wurden, neben den Neufun
den aus den aktuellen Grabungen, die noch penden-
ten Funde aus dem Jahre 1990 restauriert, w o m i t 
auch dieser Jahrgang nunmehr komplet t konserviert 
u n d restauriert ist. Al le rd ings liegen noch die Jahr
gänge 1969-1989 unkonserviert i n den Depots . 

V o n den Bronzefunden wurden nach der Bearbei
tung einiger weniger Neufunde vo r a l lem M ö b e l b e 
schläge i n A n g r i f f genommen 5 4 . D i e Beschlag- und 
Schlossbleche s tammen v o n verschiedenen J a h r g ä n 
gen aus dem Gesamtbestand des Museumdepots . Sie 
waren durchweg stark verkrustet und obendrein v ie l 
fach durch Brande inwi rkung i n e inem besonders b r ü 
chigen Zustand. T r o t z d e m s ind dank der Restaurie
rung Verzierungen sichtbar geworden, die vorher 
nicht zu erkennen waren. Einige Bleche weisen Punz 
verzierungen auf, andere s ind verzinnt bzw. vers i l 
bert. In e inem Bronze-Sammelkomplex aus der G r a 
bung «Adler» i n Kaiseraugst 1990 kamen bei der Re
staurierung unter anderem eine M ü n z e der Iu l ia M a -
mea - ein nachgegossener Denar , also eine antike Fä l 
schung 5 5 - sowie ein f igürl ich getriebenes Blech (Abb. 
17) z u m Vorsche in , bei dem es sich u m das Fragment 
eines Beschlagbleches handeln dür f te . 

B e i der Restaurierung v o n 149 Münzen wurde i n 
diesem Jahr eine R a r i t ä t ersten Ranges entdeckt: 
B e i m Fundamentaushub zu e inem Doppe le in fami -

Tmiimiiiimrtmiiimiiiiiiniii 
A b b . 17 Kaiseraugst-Kastel lareal A G , G r a b u n g 

«Adler», Inv. 1990.05.C07334.3. Getr iebe
nes Bronzeblech mi t f igür l icher Dars te l 
lung. M . 2:1. 

A b b . 18 Kaiseraugst-Biretenweg A G , Grabung 
«Bucco A G » , Inv. 1992.08.C09569.3. S i l 
b e r m ü n z e (Antonin ian) des Pacatianus, ge
p räg t i n V i m i n a c i u m (bei Kos to lac , E x - J u 
goslawien) 248 n .Chr . M . 1:1. 

l ienhaus am Biretenweg i n Kaiseraugst (Grabung 
1992.08) 5 6 wurde neben 117 B r o n z e m ü n z e n eine g r ü n 
patinierte S i l b e r m ü n z e ausgegraben. Es handelt s ich 
dabei u m einen A n t o n i n i a n des Pacatianus, m ö g 
licherweise die erste derartige M ü n z e , die i n der 
Schweiz gefunden wurde (Abb. 18) 5 7 . D i e Restaurie
r u n g 5 8 erfolgte z u m T e i l mechanisch sowie part iel l 
durch 5%ige K o m p l e x o n l ö s u n g . 

54 In Vorbereitung zum Katalog der Möbelbeschläge von E. Riha 
(vgl. oben «Grabungs- und Fundauswertungen»). 

55 Münze: Inv. 1990.05.C07334.35. Bestimmung durch Markus Pe
ter. 

56 U. Müller (mit Beiträgen von P. Gutzwiller, M . Maggetti und 
H.-R. Pfeifer), Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1992. 
JbAK 14, 1993, 109ff. bes. 121 und 127. 

57 M. Peter, Ein Antoninian des Pacatianus aus Kaiseraugst. 
Schweizer Münzblätter 45, Nr. 178, 1995, 33ff. 

58 Durch Christine Pugin. 



A b b . 19 Kaiseraugst A G , G r ä b e r f e l d « Im Sager», A b b . 
Inv. 1991.02.C09444.5. Stark ze rb röcke l t e s 
P a r f ü m f l ä s c h c h e n aus farblosem Glas , i m 
gehobenen Erdb lock in situ. M . 1:1. 

20 Kaiseraugst A G , G r ä b e r f e l d « Im Sager». 
Das P a r f ü m f l ä s c h c h e n v o n A b b i l d u n g 19 
nach der Festigung mi t M o w i l i t h 60. 
M . 1:1. 

I m Berichtsjahr wurden die letzten noch unbearbei
teten Urneninhalte v o m G r ä b e r f e l d « Im Sager» (Gra 
bung 1991.02) anthropologisch untersucht 5 9 . In einer 
Glasurne (Inv. 1991.02.C09444.2) wurde neben L e i 
chenbrand ein völl ig ze r s tö r t e s F l ä s c h c h e n gefunden 
(Inv. 1991.02.C09444.5). D a es u n m ö g l i c h war, dieses 
ve rmut l i ch durch Brande inwi rkung in winzige Bröck-
chen zersprungene Gefäs s (Abb. 19) S tück für S tück 
herauszunehmen, musste es in situ gefestigt und stabi
lisiert werden. Z u n ä c h s t wurde es mi t einer L ö s u n g 
v o n M o w i l i t h 60 i n Ace ton ge t r änk t . Anschl iessend 
konnte es in Etappen i m G a n z e n f r e i p r ä p a r i e r t wer
den, wobei es mi t Gazeb inden stabilisiert wurde. 
N a c h der v o l l s t ä n d i g e n Frei legung wurden die s tabi l i 
sierende Gaze wieder entfernt; das G la s hatte i n z w i 
schen g e n ü g e n d Festigkeit erhalten (Abb. 20) 6 0 . 

U m künf t ig bei der Restaurierung effizienter arbei
ten u n d die Struktur der Objekte besser erkennen zu 
k ö n n e n , wurde in der Abteilungslei terkonferenz der 
R ö m e r s t a d t e ins t immig beschlossen, eine technische 
R ö n t g e n a n l a g e anzuschaffen, die i n E r g ä n z u n g zur 
bestehenden Anlage des Kantonsmuseums i n Lies ta l 
auch die Durchs t rahlung dickerer Objekte aus Bronze 
m ö g l i c h macht. A u s mehreren Angeboten wurde eine 
gebrauchte Volls t rahlenschutz-Anlage mi t einer L e i 
stung v o n 320 k V ausgewäh l t und bestellt. Sie w i r d 
z u m Einsatz k o m m e n , sobald der A u s b a u der 
« S c h e u n e Gess ler» dies zuläss t . 

D i e seit nunmehr drei Jahren konsequent durchge
führ te Dokumentation der Restaurierungsarbeiten 
wurde i m Berichtsjahr durch die vo l l s t änd ige E D V -
Katalogis ierung des Restaurierungs-Fotoarchivs er
gänz t . D i e E D V - m ä s s i g e Dokumen ta t i on der Restau
rierung bleibt wei terhin e rk lä r t e s Z i e l . 

59 Durch Grabungsleiter Urs Müller und Anthropologe Bruno 
Kaufmann. 

60 Restaurierung durch Tanja Neuhorn. 



W i e i n j edem Jahr wurden auch i m Ber ichtszei t raum 
zahlreiche Objekte abgeformt und Kopien v o n ihnen 
hergestellt: 12 Beinartefakte aus der Ausste l lung z u m 
r ö m i s c h e n Handwerk i m Forumsschopf, zwei k o m 
plette Säu len (Abb . 21-22), e in r ö m i s c h e s K a p i t e l l 
(Abb. 23) 6 1 sowie 15 - meist bronzene - Objekte für 
den Tierparkkoffer (Abb . 10). B e i e inem Lampengr i f f 
aus orangefarbenem T o n i n F o r m eines Pferdekopfes 

A b b . 21 Augs t -Forum, R a u m H n ö r d l i c h der Bas i 
l i k a (Grabung 1851.60). E r g ä n z t e r Abguss 
einer Säule , 1995 aufgestellt i m «Archäo lo 
gischen Pa rk» b e i m Theater. Das K a p i t e l l 
wurde nicht mi t dem Säu lenscha f t zu
sammen gefunden; es stammt angeblich 
v o n Kaste len (Grabung vor 1840). H ö h e : 
5,10 m . 

musste für die Herstel lung einer K o p i e ein U m w e g 
beschritten werden. Das Or ig ina l konnte wegen der 
Saugfähigke i t des Tons nicht direkt mi t S i l i konkau 
tschuk abgeformt werden, und eine isolierende 

61 Vgl. zu diesem für Augst ausserordentlich wertvollen Kapitell 
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) 120ff. Abb. 60. 

A b b . 22 Augs t -Forum, R a u m H n ö r d l i c h der Bas i 
l i k a (Grabung 1851.60). E r g ä n z t e r Abguss 
einer Säule mi t z u g e h ö r i g e m K a p i t e l l (vgl. 
A b b . 23), 1995 aufgestellt i m « R ö m i s c h e n » 
Haust ierpark. H ö h e : 5,00 m . 



Trennschicht h ä t t e die feinen Ri tzverz ierungen ver
deckt. Deshalb wurde das P f e r d e k ö p f c h e n z u n ä c h s t 
mi t einer hydrokol lo ida len A b f o r m m a s s e 6 2 abge
formt, welche auf dem Or ig ina l keine R ü c k s t ä n d e 
h in te r l ä s s t . Dieses Zwischennegat iv wurde mi t 
K u n s t h a r z 6 3 ausgegossen u n d erst v o n diesem Abguss 
eine Kau t schukfo rm hergestellt, i n die dann das end
gült ige Pos i t i v aus e i n g e f ä r b t e m G i p s gegossen 
wurde. 

Weitere Objekte für diesen museumsdidakt ischen 
Ausleihkoffer wurden auf unsere Veranlassung durch 
externe Spezial isten materialgerecht nachgeschöpf t : 
e in bronzenes G l ö c k c h e n (durch die F i r m a J . & R . 
Gunzenhauser A G , Sissach), eine Taube und ein B a i 
samar ium i n F o r m eines Ebers i n Pfeifenton (durch 
Elke L iebe l , Rheinfelden), ein M i l c h k o c h t o p f u n d 
eine K ä s e f o r m (durch Hans Huber , Augst), e in Paar 
Sandalen aus Rinds leder (durch D a n i e l Wis ler , B a 
sel), zwei eiserne Klappmesser mi t Bronzegriffen, e in 
eiserner Hufschuh , ein Metzgermesser u n d ein M e t z 
gerhaken (durch Holger Ratsdorf, D-Wiesbaden) so
wie 13 Nade ln , Spie lwürfe l , Halbfabr ikate usw. aus 
T ie rknochen (durch Rég i s Picavet , F -Vi l l a rd -de -
Lans) . 

27 K o p i e n des « E h e p ä r l i - R e l i e f s » 6 4 wurden haus
intern für den V e r k a u f an der Museumskasse herge
stellt. 

A b b . 23 Augs t -Forum, R a u m H n ö r d l i c h der Bas i 
l i k a (Grabung 1851.60). E r g ä n z t e r Abguss 
des s c h ö n s t e n Augster Säu lenkap i t e l l s , 
1995 aufgestellt i m L a p i d a r i u m hinter dem 
R ö m e r h a u s sowie als Zwei tkop ie zusam
men mi t der ve rmut l i ch z u g e h ö r i g e n Säu le 
(Abb. 22). Breite: 0,75 m. 

Denkmalpflege und Ruinendienst 

(Alex R . Furger und De t l e f Liebel) 

Ruinenrestaurierungen 

D i e so dr ingend d u r c h z u f ü h r e n d e n Rettungsarbeiten 
im Theater mussten das ganze Jahr ruhen 6 5 , da die 
v o n uns und v o m Hochbauamt erarbeitete Landrats
vorlage i n ihrer ersten Fassung eine R ü c k w e i s u n g i n 
der Regierung erfuhr, dann ü b e r a r b e i t e t u n d schliess
l i ch mi t e inem Kos tendach v o n 16,35 M i o . F ranken 
v o m Regierungsrat und der B a u - u n d P lanungskom
miss ion zu H ä n d e n des Landrates verabschiedet 
wurde. In u n z ä h l i g e n internen Planungs- und «Kr i 
sens i t zungen» , je e inem Augenschein i n der Theater
ruine mi t der B a u - u n d P lanungskommiss ion , der Er -
ziehungs- u n d B i ldungskommiss ion u n d ü b r i g e n 
Landratsmitgl iedern sowie i n zwei langen K o m m i s 
sionssitzungen wurde schlussendlich der K o m p r o -
miss, der Vorlagetext u n d die Argumenta t ion gefun
den, u m dem Projekt z u m Durchb ruch zu verhelfen. 
D e r nach langem Bangen schliesslich doch sich ein
stellende Erfolg ist einerseits den b e w ä h r t e n , kosten
transparenten Vorarbe i ten v o n Ines und M a r k u s H o 
risberger i m R a h m e n der ersten Sanierungsetappe z u 
verdanken, andererseits der von Thomas H u f s c h m i d 
br i l lant formulier ten und vorgetragenen Parlaments
vorlage. 

Im allerletzten M o m e n t , als die Landratsvorlage 
schon i n ihrer def in i t iven Fassung vorlag, gelangte die 
E idgenöss i s che K o m m i s s i o n für Denkmalpflege mi t 

dem Vorschlag an uns, als E r g ä n z u n g z u m a rchäo log i 
schen Experten D a n i e l Paunier ( U n i v e r s i t é de L a u 
sanne) auch einen Vertreter der Denkmalpflege mi t 
der Bundesaufsicht ü b e r die Theatersanierung zu be
trauen. W i r schlugen den K o m m i s s i o n s p r ä s i d e n t e n 
A n d r é M e i e r (Luzern) vor und hielten gemeinsam mi t 
den Experten, dem Vertreter des Bundesamtes für 
K u l t u r und unserer Projektgruppe zwei erste K o o r d i 
nationssitzungen a m 24.10. und 22.12. i n Augst bzw. 
in Be rn ab. 

E i n i n unserem Auftrag v o n M a r k u s Horisberger 
erstellter, aktueller Schadenskataster zeigt die M ä n g e l 
und den Sanierungsbedarf an den 22 D e n k m ä l e r n i n 
Augst u n d Kaiseraugst auf. Daraus ergibt sich - zu
sä tz l ich z u m Theater - für die n ä c h s t e n Jahre ein 
Konserv ierungsprogramm i m U m f a n g v o n rund 6 
M i o . Franken , was b e i m gegenwär t igen Budget etwa 
20 Jahre i n Ansp ruch nehmen w ü r d e . A m p r e k ä r s t e n 
s ind demnach die S c h ä d e n an der C u r i a , wo starker 
Wassereintritt , S a l z a u s b l ü h u n g e n u n d das A b l ö s e n 

62 Finogel der Firma DT in Bad Kissingen (D). 
63 Ureol 6426-1 der Firma CIBA-GEIGY, Wehr (D). 
64 Bossert-Radtke (wie Anm. 37) 97ff. Taf. 52-53 Kat.-Nr. 65. 
65 Vgl. Th. Hufschmid, Das römische Theater von Augst. Sanie-

rungs- und Forschungsarbeiten 1995. JbAK 17, 1996, 197ff. (in 
diesem Band). 



der Mauerschalen zu beklagen s ind. G r ö s s e r e , durch 
unerlaubtes Beklet tern verursachte S c h ä d e n weisen 
die Maue rk ronen u n d vor a l lem die or iginalen Ver 
putzreste unter den Schutzbauten « R h e i n t h e r m e n » 
u n d « S c h m i d m a t t » i n Kaiseraugst auf. Dr ingende 
kleinere Reparaturen s ind kurzfrist ig an der Treppe 
z u m T e m p e l auf dem S c h ö n b ü h l , a m H e i l i g t u m i n 
der Gr ienmat t u n d an der Cur iadecke a u s z u f ü h r e n . 
Mit te l f r i s t ig erfordern die Treppe z u m S c h ö n b ü h l 
tempel, das P o d i u m des S c h ö n b ü h l t e m p e l s u n d die 
s ü d ö s t l i c h e F o r u m s s t ü t z m a u e r b e i m Zugang z u m C u -
riakeller eine umfassende Neu-Konserv ie rung . 

D e r römische oecus (Speisesaal) mit Hypokaust am 
«Schneckenberg» (ausgegraben 1941-1947, restauriert 
Anfang der 50er Jahre 6 6 ) war seit dem A b b r u c h eines 
k le inen Schutzdaches M i t t e der 80er Jahre der Wi t te 
rung ausgesetzt. Infolge starker Durchfeuchtung der 
M a u e r n und B ö d e n waren massive F r o s t s c h ä d e n auf
getreten, die eine dringende Restaurierung erforder
ten. D u r c h den A b b r u c h u n d Ersatz der schadhaften 
Rekonst rukt ionen, A b d i c h t e n der Mauerk ronen , A u s 
fräsen und E r g ä n z u n g des (neuzeitl ichen aber schad
haften) F u g e n m ö r t e l s sowie durch Sanierung des 
Fussbodens konnte auch dieses Bauwerk konserviert 
werden. E i n neues Schutzdach ü b e r der gesamten A n 
lage soll künf t ig S c h ä d e n verhindern (Abb. 24). 

D i e aargauische K a n t o n s a r c h ä o l o g i e veranlasste 
i m F r ü h j a h r die Sanierung des Kastellmauerab
schnitts zwischen West tor u n d S ü d w e s t e c k e durch ein 
spezialisiertes Baugeschäf t (Grabungsdokumenta t ion 
1995.07). 

A m Objekt Rheinthermen in Kaiseraugst konnte i m 
Berichtsjahr dank eines Kredi tes der K a n t o n s a r c h ä o 
logie Aargau die Restaurierung der seit zwei Jahren 
kartierten S c h ä d e n in A n g r i f f genommen werden. I m 
Berichtsjahr wurde ein T e i l des v o n den M a u e r n gelö
sten originalen Verputzes gefestigt u n d ein T e i l der 
lockeren Maue rk ronen gesichert. D i e Arbe i ten wer
den entsprechend der Kredi tzusagen noch weitere 
zwei Jahre i n Ansp ruch nehmen. 

Das D a c h des Schutzhauses ü b e r den r ö m i s c h e n 
Ziegelbrennöfen in der Liebrüti i n Kaiseraugst ist seit 
Jahren stark r e p a r a t u r b e d ü r f t i g . D i e Ausste l lung z u m 
r ö m i s c h e n Handwerk « M a d e in Augusta R a u r i c a » 
musste deshalb abgebaut werden. I m Berichtsjahr 

66 Grabungen 1941.55; 1942.55; 1944.55 und 1945.55. - R. Laur-
Belart, Führer durch Augusta Raurica, 5. erweiterte Auflage, 
bearbeitet von L. Berger (Basel 1988) 148f.; W. Drack, Die römi
sche Wandmalerei der Schweiz. Monographien zur Ur- und 
Frühgeschichte der Schweiz 8 (Basel 1950) 54f. Abb. 24 Taf. 
33,24; Sütterlin (wie Anm. 45) Abb. 3-12. 

A b b . 24 Augst-Schneckenberg (Grabung 1941.55). B l i c k v o n Osten auf die 1995 neu restaurierte Anlage mi t 
hypokaust ier tem Speisezimmer u n d modernem Schutzdach. D i e verputzte W a n d ist auf dem B i l d 
noch nicht patiniert; sie war einst mi t einer M a l e r e i versehen, die aber schon bei Auf f indung stark 
verblasst war und sich nur i n k le inen Par t ien erhalten hat (vgl. A n m . 66). 



wurden Verhandlungen mi t dem bisherigen E igen tü 
mer, der F . H o f f m a n n - L a Roche-Wohlfahrtsst if tung, 
u n d dem K a n t o n Aargau i m H i n b l i c k auf eine a n f ä l 
lige Ü b e r g a b e des Schutzhauses geführ t . D e r K a n t o n 
Aargau w i r d voraussicht l ich i m kommenden Jahr das 
G e b ä u d e ü b e r n e h m e n k ö n n e n u n d die dringenden 
Dachreparaturen a u s f ü h r e n . 

I m Gewerbehaus Schmidmatt wurde die Treppe 
v o n der Besucherplat tform zur r ö m i s c h e n Anlage ent
fernt, u m künf t ig das unbefugte Begehen durch Besu
cher z u erschweren. D a d u r c h w i r d gleichzeit ig der 
B l i c k auf das r ö m i s c h e Gewerbehaus erweitert. 

Verschiedene kleinere Reparaturarbeiten an der 
Feitreppe zum Schönbühltempel, an der Aussenanlage 
des Gewerbehauses Schmidmatt sowie an anderen 
R u i n e n waren auch i m Ber ichtszei t raum wieder akut 
nö t i g und wurden ausgeführ t . 

Ruinenvermietung, Veranstaltungen 
und Anlässe Dritter 

D i e r ö m i s c h e n R u i n e n in Augst u n d Kaiseraugst wur
den i m Berichtsjahr 42mal an Vereine, Betriebe u n d 
Privatpersonen vermietet (Vorjahr: 58). Einz ige öf
fentliche Veranstal tung i m Amphi thea te r waren die 
t radi t ionel len « A u g u s t a - K o n z e r t e » v o m 11.-13. A u 
gust, die die Vere in igung P ro Augst i n j edem Jahr 
d u r c h f ü h r t . D u r c h das Fehlen kommerz ie l l e r Ve ran 
staltungen i m Amphi thea te r beliefen sich die E i n n a h 
men aus Vermie tungen auf F r . 2340. - (Vorjahr: 
7316.-). In der r ö m i s c h e n Backstube waren 160 (Vor 
jahr: 143) Schulklassen z u m Getre idemahlen u n d 
Backen. 

Rekonstruktionen und Infrastruktur 

D i e Tempelfassade auf dem Forum wurde nach e inem 
Bli tze inschlag i m Jahre 1994 mi t e inem Bl i tzable i ter 
versehen u n d die S c h ä d e n ausgebessert. 

A n der neu restaurierten Osttoranlage im Tierpark
gelände wurde die Umgebung durch Anlegen eines 
Weges und Anpf lanzung v o n S t r ä u c h e r n neu gestal
tet, so dass am 29. A p r i l die Anlage feierl ich der Öf
fentlichkeit ü b e r g e b e n werden konnte. 

Im Curiakeller, der ein beliebtes Objekt für An lä s se 
verschiedenster A r t darstellt, entschlossen w i r uns, 
die Schutzabdeckung des Fussbodens z u entfernen 
und den modernen Tonpla t tenboden e i n z u ö l e n . Z w a r 
s ind diese Bodenplat ten nicht für hohe Beanspru
chung geeignet, wie sie bei den häuf igen Ve rmie tun 
gen auftreten, sie geben jedoch dem R a u m ein gefälli
geres Aussehen. Zwangs l äu f ig mussten i m Z u s a m 
menhang mi t dieser Massnahme neue S i t z m ö b e l an
geschafft werden, die nun i n e inem Conta iner au f der 
Mat te z u m V i o l e n r i e d aufbewahrt werden u n d v o n 
den Nu tze rn der C u r i a nach Bedar f aufgestellt wer
den k ö n n e n . 

D i e Anlage u m das i m Vor jahr restaurierte Mosaik 
unter dem Forumsschopf7 wurde neu gestaltet, so 
dass nunmehr den Besuchern eine weitere A t t r ak t ion 
p r ä s e n t i e r t werden kann. 

Im Ber ichtszei t raum wurde die bisherige Diaschau 
in der römischen Brotbackstube durch zwei völ l ig 
neue, interaktive Mul t imed ia shows i n jeweils v ier 
Sprachen ersetzt u n d a m Internationalen Museums
tag am 18.5. der Öf fen t l i chke i t ü b e r g e b e n 6 8 . 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Zusammenstellung Alex R. Furger nach dem Zwi
schenbericht zur Reorganisation des Amtes für Museen 
und Archäologie vom September 1993 und dem Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 537 vom 21.2.1995 (Sollstellen
plan). 

Abb. 2: Foto Ursi Schild (26.1.1995). 
Abb. 3 Foto Ursi Schild. 
Abb. 4-9: Fotos Ursi Schild. 
Abb. 10: Foto Ursi Schild, Konzept Felix Tobler, Abgüsse Detlef 

Liebel und Christine Pugin, Rekonstruktionen Régis 
Picavet, Hans Huber, Holger Ratsdorf und Daniel Wis-
ler, Zusammenstellung und Einbau Erwin Bürgi. 

Abb. 11; 12: Fotos Germaine Sandoz und Hans Sütterlin. 
Abb. 13: Foto Aargauische Kantonsarchäologie, Brugg (Jörn 

Maurer). 
Abb. 14: Foto Germaine Sandoz (Inv. 1995.02.D04575.2; Gross

steinlager Nr. 4115). 
Abb. 15: Foto Ursi Schild, Inszenierung Dorothée Simko und 

Beat Rütti . 
Abb. 16: Foto Ursi Schild, Rekonstruktion Holger Ratsdorf. 
Abb. 17; 18: Fotos Ursi Schild. 
Abb. 19-20: Fotos Tanja Neuhorn. 
Abb. 21: Foto Ursi Schild, Abguss Markus Horisberger (Schaft: 

Inv. 1904.172, Grosssteinlager Nr. 2795; Kapitell: ohne 
Inv., Grosssteinlager Nr. 2611). 

Abb. 22-23: Fotos Ursi Schild, Abguss Markus Horisberger (Schaft: 
siehe Abb. 21; Kapitell: Inv. 1904.172; Grosssteinlager 
Nrn. 2795 [Schaft] sowie 1133, 1971, 2444, 2795, 2809, 
3549, 3550 [in viele Teile zerbrochenes Kapitell]). 

Abb. 24: Foto Ursi Schild, Konservierung Markus Horisberger, 
Schutzdach Steinegger & Hartmann, Architekten. 

67 Wir haben dort das 1973 geborgene Mosaik aus der Grabung 
«Gasleitung» im Süden der Stadt («Wallmenacher») für die Besu
cherinnen und Besucher verlegt. Vgl. D . Liebel, Restaurierungs
und Konservierungsarbeiten 1994. J b A K 16, 1995, 105ff. bes. 
111 Abb. 11; Schmid (wie Anm. 24) 132ff. Abb. 73-75; Taf. 7,5. 

68 Vgl. ausführlich oben mit Anm. 15. 





Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 17, 1996, 33-57 

Ausgrabungen in Augst im Jahre 1995 
Hans Sü t t e r l i n 

Zusa m m e nfas sung: 
Der weitaus grösste Teil der im Berichtsjahr 1995 in Augst BL durchgeführten Untersuchungen glich archäologischer Routinearbeit und betraf 
punktuelle Aufschlüsse im antiken Siedlungsperimeter. Das konsequente Dokumentieren dieser Bodeneingriffe resultierte zum einen in der 
relativ hohen Anzahl von Negativbefunden, zum anderen ist es aber nur der konsequenten Begleitung aller Bodeneingriffe zu verdanken, dass die 
bereits 1975 angeschnittenen Meilensteinfragmente (Grabung 1995.60) überhaupt erkannt worden sind. 

Ein erster positiver «Test» für die archäologische Begleitung von Ruinensanierungen konnte anlässlich der Restaurierung des sogenannten 
Hypokaustzimmers am Schneckenberg (Grabung 1995.62) abgeschlossen werden, die neue Erkenntnisse zur bis anhin nur bruchstückhaft 
bekannten Baugeschichte des Gebäudes erbracht haben. 

Während der Grabung im ehemaligen Mühlequartier «Im Rümpel» von Augst (Grabung 1995.64) sind Teile eines Ökonomiegebäudes sowie 
der Rest einer aus Buntsandsteinquadern bestehenden Uferverbauung freigelegt worden. 

Noch unbekannte Mauerzüge, die während der Begleitung des Grabenaushubes für eine neue Elektroleitung zum Vorschein kamen (Grabung 
1995.81), zeigen, dass das Gebiet des Violenriedes dichter überbaut gewesen sein muss als bisher aufgrund von Luftaufnahmen und geophysika
lischen Prospektionen angenommen worden ist. 

An fünf Orten im Stadtgebiet sind Versuche mit geophysikalischen Prospektionsmethoden («Grabungen» 1995.71-1995.75) durchgeführt 
worden, wobei eine erste Auswertung der Messungen mit Geo-Radar vielversprechende Resultate geliefert hat. 

Schlüsselwörter: 
Verkehr/Strassen; Architektur- und Bauelemente/Hypokaust; Kanalheizung; Wandverkleidung; Uferverbauung; Prospektion, Römische 
Epoche; Mittelalter; Neuzeit; Augusta Raurica; Augst BL; Pratteln BL. 

Allgemeines 

Neben der durch den F u n d eines Meilensteines des 
An ton inus P ius ausge lös t en Notgrabung «Elekt ro le i 
tung Steinler» (Grabung 1995.60), i n deren V e r l a u f 
Fragmente v o n mindestens noch drei weiteren M e i 
lensteinen z u m Vorsche in kamen, einer bisher aus 
Augst/Kaiseraugst unbekannten Inschriftengattung 
u n d der Grabung «Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64) 
standen i m Berichtsjahr 1995 wiederum zahlreiche 
kleine a r c h ä o l o g i s c h e Untersuchungen an (Abb . 1). 
D i e systematische Registr ierung und D o k u m e n t a t i o n 
dieser Befunde hat weitere punktuelle Aufsch lüsse 
zur Baugeschichte der ant iken Stadt geliefert 1. So 
konnten an läss l i ch der a r c h ä o l o g i s c h e n Begleitung 
der Konservierungsarbei ten am sogenannten « Z i m 
mer mi t H y p o k a u s t » a m «Schneckenbe rg» (Grabung 
1995.62) unter anderem noch unbekannte M a u e r z ü g e 
i m Bereich des schon i n den 1940er Jahren freigeleg
ten Hypokaustes dokumentier t werden 2 . Zahlre iche 
M a u e r n s ind vo r a l lem auch ös t l ich des Schnecken
berges u n d i m Werkhofareal der F i r m a E . Frey A G 
b e i m Verlegen einer neuen Elektrole i tung angeschnit
ten worden. Sie bezeugen - zusammen mi t den v o n 
K a r l Stehlin in diesem Gebie t dokument ier ten Struk
turen - , dass i m Schwemmlandbere ich des V i o l e n 
bachs mi t einer dichten r ö m i s c h e n Ü b e r b a u u n g zu 
rechnen ist. Diese aufgrund der knappen zur Verfü
gung stehenden Zei t nur punktuel l dokument ier ten 
Befunde s ind vo r a l lem auch deswegen eine wichtige 
Informationsquelle, we i l i n den n ä c h s t e n Jahren i m 
Werkhofareal der F i r m a Frey A G grösse re Unte r 
suchungen anstehen, u n d der U m f a n g der a r chäo log i 

schen Substanz anhand der ä l t e r en Befunde k a u m ab
z u s c h ä t z e n ist. 

D i e insgesamt 31 a r c h ä o l o g i s c h e n Untersuchungen 
(davon 16 Negativbefunde 3 ) teilen sich i n folgende 
Kategor ien auf: 
• 2 Notgrabungen (1995.60; 1995.64), 
• 2 Untersuchungen i m Zusammenhang mi t K o n -

servierungs- u n d Restaurierungsarbeiten (1995.62; 
1995.79), 

• 15 geplante baubegleitende Massnahmen (1995.51; 
1995.52; 1995.53; 1995.55; 1995.57; 1995.58; 
1995.61; 1995.67; 1995.68; 1995.69; 1995.70; 
1995.76; 1995.77; 1995.78; 1995.81), 

• 5 ad hoc organisierte Baubegleitungen (1995.54; 
1995.56; 1995.65; 1995.66; 1995.80), 

• 5 Prospekt ionen (1995.71; 1995.72; 1995.73; 
1995.74; 1995.75), 

• 2 Lesefund-Komplexe von Begehungen (1995.59; 
1995.63). 

1 Allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Hans-
Peter Bauhofer, Constant Clareboets, Peter Emi, Shabani Musa, 
Vicente Sanchez, Germaine Sandoz, Peter Schaad, Markus 
Schaub und Martin Wegmann - möchte ich an dieser Stelle 
herzlich für ihren Einsatz danken. Für Literaturhinweise, Be
funddiskussionen und die Durchsicht des Manuskriptes danke 
ich Alex R. Furger, Thomas Hufschmid, Claudia Neukom, 
Peter-Andrew Schwarz und Norbert Spichtig. 

2 Vgl. die Ausführungen zur Grabung 1995.62 unten. 
3 Zur konsequenten Registrierung der sog. Negativbefunde vgl.: 

P.-A. Schwarz (mit einem Beitrag von H. Sütterlin), Ausgrabun
gen in Augst im Jahre 1994. JbAK 16, 1995, 3Iff. 



A b b . 1 Augst, Ü b e r s i c h t ü b e r die i m Jahre 1995 i n Augst 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 , Begleitungen v o n Restau-
rierungs- u n d Konservierungsarbei ten sowie Sondierungen u n d V o r a b k l ä r u n g e n . M . 1:7000. 



Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die schon 
vor l änge re r Ze i t getroffenen Abmachungen mi t der 
Te lecom P T T Basel u n d der Elekt ra Augst i n bezug 
auf nichtmeldepfl ichtige Tiefbauarbeiten pos i t iv z u m 
Tragen k o m m e n 4 . So scheint mi t der v o r g ä n g i g e n 
M e l d u n g ü b e r geplante Netzarbei ten i m Gebie t v o n 
Augst ein für beide Seiten akzeptabler Konsens gefun

den worden zu sein, welcher der Abte i lung Ausgra
bungen Augst den n ö t i g e n Planungsspiel raum ein
r ä u m t 5 . Z u m einen k ö n n e n dadurch V e r z ö g e r u n g e n 
i m Bauablauf vermieden werden, andererseits dür f t e 
es auch i n Zukunf t m ö g l i c h sein, durch geringfügige 
T r a s s e ä n d e r u n g e n eine mög l i chs t opt imale Schonung 
der a r c h ä o l o g i s c h e n Substanz zu erzielen 6 . 

Grabungsdokumentation und Grabungsarchiv 

In Zusammenarbei t mi t R . G s c h w i n d v o m Institut 
für physikalische Chemie der U n i v e r s i t ä t Basel wur
den Versuche unternommen, teilweise schon sehr 
stark ausgeblichene Farbdiapos i t ive v o n Grabungen 
der 1960er Jahre zu digital is ieren und die Farbwerte 
mittels e inem v o n R . G s c h w i n d entwickelten Verfah
ren zu rekonstruieren 7 . E ine weitere Fragestellung des 
mi t rund 100 D iapos i t i ven d u r c h g e f ü h r t e n Testlaufes 
bestand dar in , M ö g l i c h k e i t e n für eine längerfr is t ige 
digitale Sicherstellung unseres etwa 200000 fotografi
sche Aufnahmen umfassenden Arch ives a b z u k l ä r e n . 

Das Grabungsarchiv erfuhr i m Berichtsjahr einen Z u 
wachs an Fotografien sowie anderen Dokumen ten , 
die uns v o n folgenden Personen resp. Inst i tut ionen 
ü b e r l a s s e n bzw. zur Rep roduk t ion zur Ver fügung ge
stellt wurden: 
• D u r c h die Ve rmi t t l ung von Barbara R e b m a n n 

konnten wi r s ä m t l i c h e A k t e n ü b e r Augs t /Kaiser 
augst, die noch i m A r c h i v der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e 
Basel-Landschaft aufbewahrt wurden, ü b e r n e h m e n . 
Un te r den mehrhei t l ich aus verschiedenen Schrift
s t ü c k e n ü b e r Augster Funde und Befunde bestehen
den A k t e n f inden sich auch etliche, bisher unbe
kannte Fotografien u n d P l ä n e zu ä l t e r en G r a b u n 

gen, z .B . erste Fotos v o n einer Grabung i m Bereich 
des S ü d f o r u m s (Grabung 1936.54) oder eine u m 
1929 angefertigte Skizze (Abb. 2), welche die Auf 
stellung v o n Archi tek tur te i len i m ehemaligen A n 
staltsgarten an der Hauptstrasse von Augst zeigt 8 . 

• W ä h r e n d den Grabungen 1995.64 und 1995.70 stell
ten uns die A n w o h n e r M a r c e l Vögt l in , Got t f r ied 
S c h ö t z a u und F r i t z Neb ike r alte Fotografien und 
G e m ä l d e mit Augster Ans ich ten leihweise zur V e r 
fügung, von denen w i r A b z ü g e zu H ä n d e n unseres 
Arch ives erstellten. 

• I m Zusammenhang mi t der Grabung 1995.64 i m 
ehemaligen M ü h l e q u a r t i e r v o n Augst ergaben sich 
Kontak te zu H e r r n Pa t r ik Bi r re r v o n der D e n k m a l 
pflege des Kan tons Basel-Landschaft, aus deren 
A r c h i v w i r mehrere Reprofotos von Aufnahmen 
ü b e r Augst erhielten. 

• Debora S c h m i d vermittelte uns einen häuf ig i n 
Zusammenhang mi t Augst abgebildeten St ich v o n 
N . Per ignon aus dem 18. Jahrhundert, den w i r re
produzieren durften. D e r St ich zeigt eine Ans ich t 
der Augster B r ü c k e von N o r d e n mi t dem Gas tho f 
«Rössli» und dem auf dem rechten Ergolzufer gele
genen B r ü c k e n k o p f 9 . 

4 Vgl. Schwarz (wie Anm. 3) 33. 
5 Herrn T. Herzog von der Telecom PTT und dem Präsidenten 

der Elektra Augst, Herrn J. Pfändler, sei an dieser Stelle 
wiederum für die gute Zusammenarbeit gedankt. 

6 So konnte z.B. aufgrund einer im Einvernehmen mit dem Amt 
für Liegenschaftsverkehr des Kantons Basel-Landschaft und der 
Elektra Augst durchgeführten Trasseänderung vermieden wer
den, dass ein Grossteil der Aussenkammern an der Nordfront 
des Forums beim Verlegen einer neuen Elektroleitung (Grabung 
1995.81) durchschlagen worden ist. Herr J. Pfändler (Elektra 
Augst) und Herr H.R. Tschopp vom Amt für Liegenschaftsver
kehr sei an dieser Stelle für ihren Einsatz für die Belange der 
Archäologie gedankt. 

7 R. Gschwind, F. Frey, Electronic Imaging, a Tool for the Recon
struction of Faded Color Photographs. Journal of Imaging 
Science and Technology 38, 1994, 520ff. 

8 Mit ehemaliger Anstalt wird das 1721 erbaute, heute unter 
Denkmalschutz stehende Landgut an der Hauptstrasse bezeich
net, wo der Basellandschaftliche Armenerziehungsverein im 
19. Jh. eine «Rettungsanstalt» eingerichtet hatte, s. H.-R. Heyer, 
Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Landschaft, Band II, 
Der Bezirk Liestal (Basel 1974) 38f. Einige der ehemals dort 
plazierten Säulenstücke stammen wahrscheinlich aus dem Tem
pelareal in der Grienmatt, vgl. K. Stehlin, Römische Forschun
gen in Augst. Antiquarische Aufnahmen von Augst und anderen 
Orten. Unpublizierte Manuskripte; Standort: Staatsarchiv 
Basel-Stadt sowie Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst (Ko
pien) H7 12a, 14f. 

9 Eine Abbildung des Stiches findet sich in R. Laur-Belart, S. Senti 
et al., Geschichte von Augst und Kaiseraugst. Quellen und For
schungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel
land 4 2 (Liestal 1976) Bild 16. 



Archäologische Untersuchungen 

1995.51 Augst-Amphitheater 

Lage: Region 3,A; Parz. 1063. 
Koordinaten: 621 184/264 338. Höhe: 282.00 m ü.M. 
Anlass: geplanter Witterungsschutz im Bereich der Konzertbühne. 
Fläche: 0 m 2 (keine Bodeneingriffe). 
Grabungsdauer: -
Fundkomplexe: keine Fundkomplexe vergeben. 
Kommentar: D a m i t der vorgesehene B ü h n e n b e r e i c h 
w ä h r e n d den Augusta Konze r t en nicht mehr den W i t 
t e rungse in f lüs sen ausgesetzt ist, plante die V e r e i n i 
gung P ro Augst ( V P A ) i h n w ä h r e n d den Konze r t en 
mittels einer mob i l en Zel tkons t ruk t ion zu ü b e r d a 
chen. A l s F ix ie rpunkte für das Zel t sollten i m Bereich 
der A r e n a sechs V e r a n k e r u n g s ö s e n gesetzt werden 1 0 . 
Das Projekt gelangte 1995 nicht zur A u s f ü h r u n g . 
Publikation: keine. 

1995.52 Augst-Osttor 

Lage: Region 14; Parz. 1070. 
Koordinaten: 622 140/264 640. Höhe: 292.50 m ü.M. 
Anlass: Verlegen einer Wasserleitung im Rindergehege des «Römi
schen» Haustierparkes und Aushub einer Fundamentgrube für den 
Sockel einer Säulenkopie. 
Fläche: 10 m2. 
Grabungsdauer: 1.3.-29.5.1995. 
Fundkomplexe: D04851-D04852. 
Kommentar: E ine neu verlegte Wasserlei tung i m R i n 
dergehege des « R ö m i s c h e n » Haustierparkes Augusta 
R a u r i c a k a m i n eine sterile Lehmschich t zu liegen. 
A r c h ä o l o g i s c h e Strukturen wurden dabei nicht beob
achtet. 

Gle iche S c h i c h t v e r h ä l t n i s s e wurden etwas weiter 
ös t l ich be im P ickn ickp la t z vorgefunden, wo eine 
rund quadratmetergrosse G r u b e ausgehoben worden 
ist. Sie diente zur Aufnahme des Fundamentes für die 
K o p i e einer Säule . A u c h an dieser Stelle war der Be
fund negativ. 
Publikation: keine. 

1995.53 Augst-Ergolzmündung 

Lage: Region 15; Parz. 827. 
Koordinaten: 620 725/265 750. Höhe: 262.00 m ü.M. 
Anlass: Bau einer Bootseinwasserungsstelle am Ufer der Ergolz. 
Fläche: 250 m 2. 
Grabungsdauer: 13.2.-16.2.1995. 
Fundkomplex: D02322. 
Kommentar: D e r unterste, knapp 300 m lange T e i l 
der Ergolz i n der F l u r « L o c h m a t t » , der seit der 
Stauung des Rheines durch den Kraf twerkbau i n den 
Jahren 1907-1911 u n d der dami t verbundenen E r h ö 
hung des Rheinpegels u m ca. 7 m schiffbar ist, dient 
seit v ie len Jahren als g e s c h ü t z t e r Anlegeplatz für M o 
torboote. U m die Boote besser zu Wasser lassen zu 
k ö n n e n , wurde durch die Einwohnergemeinde Augst 
eine Bootseinwasserungsstelle unmit te lbar n ö r d l i c h 
der Kraftwerkstrasse angelegt. Z u diesem Zweck 
wurde ein Zufahrtsweg ausgehoben und i n dessen 
V e r l ä n g e r u n g eine bis z u 6 m breite R a m p e ins West
ufer der Ergolz eingetieft. S ä m t l i c h e Aushubarbei ten 

kamen i n den an läss l i ch des Kraftwerkbaues getä t ig
ten Auffü l lungen zu liegen und tangierten keine ar
c h ä o l o g i s c h e n S t ruk turen 1 1 . 
Publikation: keine. 

1995.54 Augst-Fortunastrasse 

Lage: Region 1, Insula 22; Parz. 649. 
Koordinaten: 621 390/264 550. Höhe: 294.50 m ü.M. 
Anlass: Reparaturarbeiten an defekter Wasserleitung. 
Fläche: 5 m2. 
Grabungsdauer: 20.2.1995. 
Fundkomplex: D02421. 
Kommentar: D i e G r a b u n g s f l ä c h e befand sich i m Por 
t ikusbereich i n der N ä h e der S ü d - W e s t e c k e v o n In
sula 22. D e r Bodeneingr i f f ü b e r s c h n i t t s ich z u m T e i l 
m i t einer schon 1961 (Grabung 1961.56) b e i m B a u 

10 Zum Amphitheater allgemein sowie zum Kiesabbau in der 
Arena vgl. A. R. Furger, Das Augster Amphitheater. Die Siche
rungsgrabungen von 1986. JbAK 7, 1987, 7ff. 

11 C. Clareboets, Topochronologie von Augusta Raurica in antiker 
und nachantiker Zeit. Zum Verlauf der Ergolz und des Ruschen-
bächlis. JbAK 15, 1994, 246ff. bes. 252 und Abb. 12,17. 

B E J P O T Z I E R U H C * D E R R J N D E . A U F D E M A Ö £ & L D E S » 

A b b . 2 Augst, Skizze v o n der A n o r d n u n g v o n 
Archi tek tur te i len u m 1929 i m Gar ten der 
ehemaligen Ansta l t (heute Hauptstrasse 
15). 



der Kana l i s a t i on geöffneten F l äche , i n der e in A b 
schnitt der s ü d l i c h e n Por t ikusmauer gefasst worden 
wa r 1 2 . O b w o h l die damals festgestellte Mauerober
kante rund 1 m h ö h e r lag als die Unterkante des 1995 
ausgehobenen Grabens, fanden sich keine Hinwei se 
mehr auf diese Maue r . V e r m u t l i c h ist sie schon b e i m 
B a u der Kana l i s a t i on oder b e i m Einbr ingen der Was
serleitung entfernt worden. 
Publikation: keine. 

1995.55 Augst-Theater 

Lage: Region 2,A; Parz. 244. 
Koordinaten: 621 310/264 808. Höhe: 286.00 m ü.M. 
Anlass: Fundament für eine Säulenrekonstruktion im «Archäologi
schen Park». 
Fläche: 1 m2. 
Grabungsdauer: 3.3.-6.3.1995. 
Fundkomplex: DO 1384. 
Kommentar: Bedingt durch die i m Berichtsjahr noch 
häng ige Landratsvorlage ruhten die Sanierungsarbei
ten a m Theater. E i n z i g i m «Archäo log i s chen P a r k » 
bei der Nordwestecke des Theaters wurde eine rund 
quadratmetergrosse Fundamentgrube für eine Säu
lenrekonstrukt ion ausgehoben, die keine a r chäo log i 
schen Strukturen tangierte. 
Publikation: keine. 

1995.56 Prat teln-Längi 

Lage: Region 15; Parz. 3357. 
Koordinaten: 620 625/264 860. Höhe: 272.00 m ü.M. 
Anlass: Reparatur einer Elektroleitung. 
Fläche: 5 m 2. 
Grabungsdauer: 23.2.-28.2.1995. 
Fundkomplex: D02323. 
Kommentar: D i e Ü b e r w a c h u n g v o n Reparaturarbei
ten an einem Elektrokabel i n der zur Gemeinde Prat
teln g e h ö r e n d e n F l u r «Längi» ergab keine Befunde. 
D e r Kabelgraben war i n den anstehenden K i e s einge
tieft. 
Publikation: keine. 

1995.57 Pratteln-Remeli 

Lage: Region 10; Parz. 2386. 
Koordinaten: 620 500/264 550. Höhe: 275.00 m ü.M. 
Anlass: Baugrubenaushub für einen Anbau an die Liegenschaft 
Augsterstrasse 30. 
Fläche: 56 m 2. 
Grabungsdauer: 27.02.-28.02.1995. 
Fundkomplex: D02324. 
Kommentar: A u s dem beidseitig der Augsterstrasse 
bzw. parallel z u m Bahntrasse verlaufenden Streifen 
i n P r a t t e l n - L ä n g i s ind bisher keine Aufsch lüsse be
kannt gewesen. Anläss l i ch des Baugrubenaushubes 
für den A n b a u an eine schon bestehende Liegenschaft 
ergab sich die Gelegenheit , die stratigraphischen V e r 
hä l tn i s se i n diesem Gebie t a b z u k l ä r e n . Es zeigte sich, 
dass direkt unter der 30-40 c m m ä c h t i g e n H u m u s 
schicht der gewachsene K i e s ansteht. A r c h ä o l o g i s c h e 
Befunde waren nicht zu verzeichnen. 
Publikation: keine. 

Lage: Region 15; Parz. 832. 
Koordinaten: 620 590/265 120. Höhe: 262.00 m ü.M. 
Anlass: Verlegen einer Elektroleitung. 
Fläche: 37 m 2. 
Grabungsdauer: 13.03.-17.03.1995. 
Fundkomplex: D02325. 
Kommentar: E ine der v ier N e t z ä n d e r u n g e n für das 
Jahr 1995, die uns freundlicherweise schon zu Beginn 
des Jahres v o n der Elekt ra Augst bekannt gegeben 
wurden, betraf ein kurzes T e i l s t ü c k i m süd l i ch der 
Schiffsschleuse liegenden Abschnit tes der Kraf twerk
strasse. B e i m Aushub des ca. 25 m langen Kabelgra
bens und dem Freilegen einer benachbarten Netzver
zweigung wurden keine a r c h ä o l o g i s c h e n Strukturen 
angeschnitten. 
Publikation: keine. 

1995.59 Augst-Wallmenacher 

Lage: Region 5; Parz. 1075. 
Koordinaten: 621 514/264 160. Höhe: 295.00 m ü.M. 
Anlass: Lesefunde in der Flur «Wallmenacher». 
Fläche: 1 m2. 
Grabungsdauer: 23.03.1995. 
Fundkomplex: D02326. 
Kommentar: B e i einer Begehung i n der süd l i ch der 
Au tobahn N 2 liegenden F l u r Wal lmenacher wurde 
von E d w i n Mörge l i , Winter thur , e in M ü h l s t e i n -
Unter l ieger zusammen mi t einer M ü n z e u n d einigen 
Keramikfragmenten gefunden. D i e Objekte wurden 
freundlicherweise i m R ö m e r m u s e u m abgegeben. 
V o r b i l d l i c h ist, dass die Fundstelle i m G e l ä n d e mar
kiert worden ist, so dass eine n a c h t r ä g l i c h e E inmes-
sung des Fundortes m ö g l i c h war. 
Publikation: keine. 

1995.60 Augst-Elektroleitung Steinler 

Lage: Region 1, Insula 19; Parz. 1105/1106. 
Koordinaten: 621 512/264 742. Höhe: 295.50 m ü.M. 
Anlass: Reparatur einer Elektroleitung. 
Fläche: 18 m2. 
Grabungsdauer: 5.4.-22.8.1995 (mit Unterbrüchen). 
Fundkomplexe: D02328-D02350; D02422-D02450; D02701-
D02800. 
Publikation: V g l . aus führ l i ch H . Sü t t e r l in , M i l i a r i a i n 
Augusta Raur ica . Bemerkungen zu den Mei lens te in 
funden i m Bere ich der Hohwartstrasse (Grabung 
1995.60). J b A K 17, 1996, 7Iff. ( in diesem Band) . 

12 Grabung 1961.56 «Kanalisation Fortunastrasse». Ein kurzer 
Fundbericht zu dieser Grabung von R. Laur-Belart findet sich 
im 26. Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica [1961]. 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 62, 1962, 
XXXVIII . 



Lage: Region 9,L; 9,M und 17,F; Parz. 65, 158-160, 411, 443; 494 
und 644. 
Koordinaten: 621 150/265 030. Höhe: 267.00 m ü.M. 
Anlass: Verlegen einer Elektroleitung. 
Fläche: 67 m2. 
Grabungsdauer: 5.5.-2.6.1995. 
Fundkomplexe: D02280-D02288. 
Kommentar: D i e ausge füh r t en N e t z ä n d e r u n g e n be
trafen das gesamte Quart ier , das i m U m f e l d der E i n 
m ü n d u n g der Giebenacherstrasse i n die Hauptstrasse 
liegt. A n mehreren, z u m T e i l nicht z u s a m m e n h ä n g e n 
den Stellen mussten W e r k l e i t u n g s g r ä b e n geöffnet 
werden. Neben etl ichen modernen und neuzeit l ichen 
Befunden, die z u m T e i l ä l t e ren , abgerissenen G e 
b ä u d e n zuweisbar waren, konnten auch r ö m i s c h e 
Aufsch lüsse beobachtet und dokumentier t werden. 
Ausser einer i m Bereich der modernen Giebenacher
strasse festgestellten und wahrscheinl ich v o n der 
r ö m i s c h e n Rauricastrasse s tammenden Kiesschicht , 
Hessen sich keine weiteren r ö m i s c h e n Befunde i n 
einen g rösse ren Kon tex t stellen. 
Publikation: keine. 

1995.62 Augst-Schneckenberg 

Lage: Region 1, Insula 10; Parz. 547 
Koordinaten: 621 470/264 920. Höhe: 287.00 bis 291.00 m ü.M. 
Anlass: Archäologische Begleitung von Restaurierungsarbeiten. 
Fläche: 180 ml. 
Grabungsdauer: 22.5.-23.12.1995. 
Fundkomplexe: D02292-D02300, D02363-D02369, D02373-
D02374, D02454-D02500. 
Kommentar: N a c h d e m 1994 durch M a r k u s Hor isber 
ger ein Schadensinventar für das heute öf fent l ich zu
gängl iche sogenannte Hypokaus t z immer a m Schnek-
kenberg (Abb. 3 ) 1 3 erstellt worden ist, konnten i m Be
richtsjahr die dr ingend notwendigen Konservierungs-
massnahmen i n A n g r i f f genommen werden 1 4 . 

A b b . 3 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r 
am «Schneckenbe rg» (Grabung 1995.62). 
Zus tand der R u i n e 1995 vor der Restau
rierung. 

N i c h t zuletzt aufgrund der Erfahrungen, die bei 
den Sanierungsarbeiten a m Theater gemacht worden 
sind, werden i n Zukunf t Konservierungsarbei ten an 
R u i n e n durch die Abte i lung Ausgrabungen Augst ar
chäo log i sch begleitet. D a b e i bietet sich die Gelegen
heit, i n f rühe ren Jahren nur wenig oder gar nicht do
kumentierte Baubefunde an R u i n e n zu untersuchen 
resp. mi t neuen Fragestellungen anzugehen. W i e sich 
i m V e r l a u f der Arbe i t en ebenfalls gezeigt hat, besteht 
aber durchaus auch die Mög l i chke i t , dass noch neue 
Befunde z u m Vorsche in k o m m e n k ö n n e n 1 5 . 

Das « H y p o k a u s t z i m m e r a m S c h n e c k e n b e r g » wurde 
1941 bei der Er r ich tung v o n Panzersperren ange
schnitten und i n den folgenden Jahren freigelegt u n d 
konservier t 1 6 . E ine detaillierte Befundinterpretat ion 
gestaltet sich aufgrund der auch an damaligen V e r 
h ä l t n i s s e n gemessen als u n g e n ü g e n d z u bezeichnen
den Dokumen ta t i on sehr schwierig. Sie umfasst für 
die relativ grossf lächigen Freilegungsarbeiten ledig
l i ch einige Planaufnahmen u n d etwa 15 Fotografien. 
D i e damaligen Bestandsaufnahmen erfolgten zudem 
vor a l lem vor Beginn der Grabungsarbeiten u n d nach 
Abschluss der Restaurierung u n d Konserv ie rung , 
k a u m jedoch w ä h r e n d den Erdarbei ten. 

E i n grosses P r o b l e m bei den Freilegungsarbeiten 
v o n 1995 bi ldeten die alten restauratorischen Mass 
nahmen, da z .B . speziell be i den M ö r t e l b ö d e n mi t 
Stoffen gearbeitet worden war, die r ö m i s c h e B ö d e n 
t ä u s c h e n d echt imi t ier ten , so dass es aufgrund der 
fehlenden D o k u m e n t a t i o n äusse r s t schwierig war, 
r ö m i s c h e v o n modernen B ö d e n zu unterscheiden 1 7 . 

13 R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica, 5. erweiterte 
Auflage, bearbeitet von L. Berger (Basel 1988) 148f sowie A. R. 
Furger (English translation C. Aitken and Chr. Maier), Augusta 
Raurica. English Guide. Archäologischer Führer durch Augst/ 
Kaiseraugst 2 - Archaeological guide to Augst and Kaiseraugst 2 
(Augst 1995) 35. - Zum Zustand nach der Konservierung (mit 
Schutzdach) vgl. A. R. Furger et al., Augusta Raurica. Jahresbe
richt 1995. JbAK 17, 1996, 5ff. bes. Abb. 24 (in diesem Band). 

14 Die Konservierungsarbeiten wurden vom Ruinendienst Augst 
unter der Leitung von Markus Horisberger, dem an dieser Stelle 
für die gute Zusammenarbeit gedankt sei, ausgeführt. 

15 Danken möchte ich Peter-Andrew Schwarz, der mir freund
licherweise ein unpubliziertes Manuskript zur Verfügung gestellt 
hat, aus dem die folgenden Ausführungen zum Teil übernom
men sind. 

16 Grabungen bzw. Konservierungsarbeiten 1941.55; 1942.55; 
1944.55 und 1945.55. Nach Ausweis des Inventarbuches müssen 
aber auch im November 1943 Freilegungsarbeiten durchgeführt 
worden sein. Bei den Schneckenberg-«Grabungen» aus dem 
Zeitraum von 1946-1955 handelt es sich um Geländemeliorisa-
tionsarbeiten im südöstlich des Hypokaustzimmers gelegenen 
Violenried. Bei künftigen Untersuchungen im Violenried ist 
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass dort erhebliche Mengen 
an Abraum aus den damaligen Theatergrabungen deponiert 
worden sind. Vgl. Tagebuch U. Schweitzer vom 24.4.1946 sowie 
C. Hürbin, Bericht zur Urbarisierung Schneckenberg zwischen 
dem 4.3.-14.12.1946. Im Jahr 1945 ist dagegen Schutt und Hu
mus in umgekehrter Richtung, nämlich vom Schneckenberg ins 
Theater, dort vor allem in die Orchestra, geführt worden (Tage
buch R. Laur-Belart: Eintrag vom 15.1.1945). - Sämtliche Akten 
befinden sich im Archiv der Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. 

17 So z.B. Abb. 12, Schicht 9. 



A b b . 4 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r a m «Schneckenberg» (Grabung 1995.62/1995.81). Mauer 
plan. D i e an läss l i ch der Grabungen 1995.62 und 1995.81 untersuchten Part ien s ind steingerecht 
gezeichnet. L i n k s ist der ( e rgänz te ) V e r l a u f des s p ä t r ö m i s c h e n Wall -Graben-Systems angegeben 
(vgl. A b b . 25). M . 1:150. 

B e i der zwischen 1941 u n d 1945 i n Insula 10 freige
legten R u i n e handelt es s ich u m einen ca. 9 ,5x6,7 m 
grossen, r e p r ä s e n t a t i v ausgestatteten R a u m mi t ei
nem Hypokaus t (Abb. 4 ) 1 8 . D e r T e i l des Raumes, der 
hypokaustiert war, wies eine Breite v o n ca. 6,5 m bei 
beinahe quadratischer F o r m auf. D a d u r c h , dass der 
R a u m i m Westen an die B ö s c h u n g z u m V i o l e n r i e d 
angelehnt ist, hatte sich die Wes twand ( M R 9) bis zu 
einer H ö h e v o n noch 4,5 m erhal ten 1 9 . A n dieser 
H a n g s t ü t z m a u e r fanden sich noch i n beiden E c k e n 
die Reste v o n je 6 Re ihen tubuli sowie an der W a n d 
ein mi t geometrischen M u s t e r n bemalter Wandver 
putz (Abb. 5) 2 0 . Ü b e r r e s t e der Hypokaus t -Kons t ruk-
t ion i n F o r m v o n runden pilae wurden offenbar nur 
noch i n der nordwest l ichen Ecke des Hauptraumes 
angetroffen. A n die Ostmauer ( M R 1) waren i n den 
Ecken des Raumes rechteckige, pfeilerartige K o n 
struktionen aus tegulae angelehnt, auf denen der B o 
den des Hypokaustes ruhte (Abb. 4 u n d 6). D i e grös-

18 Zu den Freilegungs- und Restaurierungsarbeiten am Schnecken
berg sind nur knappe Meldungen in den Jahresberichten der 
Stiftung Pro Augusta Raurica (PAR) publiziert: Vgl.: 6. Jahres
bericht der Stiftung Pro Augusta Raurica [1940/41]. Basler Zeit
schrift für Geschichte und Altertumskunde (BZ) 40, 1941, XVII; 
7. Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica [1941/1942]. 
BZ 41, 1942. XXI ; 8. Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta 
Raurica [1942/1943]. BZ 42, 1943, XXII; 9 Jahresbericht der 
Stiftung Pro Augusta Raurica, [1943/1944]. BZ 43, 1944, IX 
sowie R. Laur-Belart, Fundbericht. Augst BL. Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 32, 1940/1941, 
111. 

19 Nach Abzug des hypokaustierten Teiles hat die eigentliche 
Raumhöhe mindestens 2,8 m betragen. Einen guten Überblick 
über Raumhöhen in römischen Gebäuden gibt H. Kaiser, C. S. 
Sommer. Lopodunum I. Die römischen Befunde der Ausgrabun
gen an der Kellerei in Ladenburg 1981-1985 und 1990. For
schungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-
Württemberg 50 (Stuttgart 1994) 344ff. 

20 Vgl. dazu W. Drack, Die römische Wandmalerei der Schweiz. 
Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 8 (Basel 
1950) Nr. 20. 



A b b . 5 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r 
am «Schneckenberg» (Grabung 1941.55). 
Ans ich t an den oberen T e i l v o n M a u e r 5 
und der westl ichen H a n g s t ü t z m a u e r ( M R 
9) mi t den Wandmalereires ten w ä h r e n d 
den Freilegungsarbeiten 1941. 

A b b . 6 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r 
am «Schneckenbe rg» (Grabung 1944.55). 
B l i c k i n die Nordos t -Ecke mi t der nicht 
konservierten tegulae-KonsXruklion w ä h 
rend den Freilegungsarbeiten 1944. I m 
Hin te rg rund ist i n M a u e r 10 die Nische für 
die Tubula tu r zu erkennen. 

sere der beiden Kons t ruk t ionen i m Osten mass unge
fähr l , 6 x 1,3 m 2 1 . Zwischen ih r u n d der N o r d w a n d ist 
ein Spalt freigelassen worden, dami t die Rauchgase 
ungehindert z u den dort i n einer N i sche verlegten 
tubuli gelangen konnten. D i e genaue Bedeutung der 
Kons t ruk t ionen ist unklar; viel le icht sollten an diesen 
Stellen die w ä r m e s p e i c h e r n d e n Eigenschaften der 
Ziegel ausgenutzt werden 2 2 . 

B e i den i m Berichtsjahr d u r c h g e f ü h r t e n Restaurie
rungsarbeiten musste auch ös t l ich des Hypokaus t rau-
mes der H u m u s abgetragen werden, da ein gekiester 
Vorp la t z angelegt werden sollte. I m Zuge dieser A r 
beiten kamen die Oberkanten mehrerer, bisher unbe
kannter M a u e r n z u m Vorsche in (Abb . 7), darunter 
auch das Mauergeviert , das den Bedienungsraum des 
Hypokaustes umschloss. Besonders die n ö r d l i c h e A b 
schlussmauer des Gevier ts ( M R 20) wies m i t 90 c m 
eine ü b e r der N o r m liegende Mauerbre i te auf u n d 
muss einst eine tragende F u n k t i o n gehabt haben 
(Abb. 4). 

E i n T e i l dieser M a u e r n konnte an läss l i ch der G r a 
bung 1995.81 etwas weiter ös t l i ch wiederum gefasst 
werden (Abb. 4). Aufgrund der an dieser Stelle deut
l i c h tiefer gehenden M a u e r n - die Abbruchkronen der 
M a u e r n lagen bis zu 1,50 m tiefer als der anstehende 
K i e s be im Hypokaus t - ist für den Bere ich des 
Schneckenberges eine am H a n g gestaffelte Bauweise 
i n E r w ä g u n g zu ziehen. 

A n den Hypokaus t schloss gegen S ü d e n eine durch 
M a u e r 11 abgetrennte rechteckige Nische m i t e inem 
M ö r t e l b o d e n an (Abb . 4 u n d 8), der nicht hypokau-
stiert wa r 2 3 . A n der westlichen Ni schenwand ( M R 5) 
hatte sich noch grossf lächig e in «ro te r M ö r t e l v e r p u t z » 
erhalten. I m unteren Bereich dieser W a n d wurden 
«Res te einer marmornen W a n d v e r k l e i d u n g » ange
troffen 2 4 . W i e e in weiteres 1995 süd l i ch der Ni sche 
gefundenes Fragment mi t gerundeter Abschlusskante 
(Abb. 9) zeigt 2 5 , scheint die W a n d nicht vo l l s t änd ig , 
sondern viel leicht nur i m Sockelbereich mi t Plat ten 

A b b . 7 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r 
a m «Schneckenberg» (Grabung 1995.62). 
B l i c k v o n S ü d - O s t i n das P r ä f u r n i u m . 

verkleidet gewesen zu sein. Ent lang der W a n d waren 
in den M ö r t e l b o d e n kleine Ziegelfragmente eingelas
sen, die als Auflager bzw. Ausgleichsschicht für die 
Verkleidungsplat ten dienten. 

A n der Os twand ( M R 3) der Nische war eine K a n a l 
heizung (Abb. 10) eingebaut. D i e westliche Wange des 
relativ gut dokument ier ten Heizkana ls bestand aus 
e inem aus tegulae- und Tonplattenfragmenten kon-

21 Die Ausdehnung in der Breite konnte nur approximativ auf
grund von Fotografien festgestellt werden. 

22 Diesen Hinweis verdanke ich Thomas Hufschmid. 
23 Tagebuch R. Laur-Belart: Eintrag vom 7.11.1941: In der vier

eckigen Nische gegen Süden erscheint ca. 80 cm über dem Heiz
boden ein zweiter massiver Boden. 

24 Tagebuch R. Laur-Belart: Eintrag vom 7.11.1941. Es handelt 
sich höchstwahrscheinlich um Platten aus sogenanntem Solo-
thurner Marmor. 

25 Fragment Verkleidungsplatte Inv. 1995.62.D02491.1. 



A b b . 8 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r A b b . 
am «Schneckenbe rg» (Grabung 1945.55). 
B l i c k von N o r d e n i n das H y p o k a u s t z i m m e r 
a m «Schneckenbe rg» w ä h r e n d den Restau
rierungsarbeiten 1945. A u f der rechten 
Seite ist die rekonstruierte Hypokaus tkon-
strukt ion zu erkennen, i m Hin te rg rund die 
Nische mi t dem He izkana l . 

9 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r 
am «Schneckenbe rg» (Grabung 1995.62). 
D r e i Plattenfragmente der u r s p r ü n g l i c h e n 
Wandverk le idung . Das S tück mi t der N r . 
3987 weist an der oberen Kan te den abge
rundeten Abschluss auf. M . 1:4. 

struierten M ä u e r c h e n , das ein Nachrutschen der Auf 
fül lung i m Ni schen raum verhinderte (Abb . 11). A n 
die Os twand der Ni sche wurden ebenfalls aus tegulae-
u n d Tonpla t ten konstruierte, vorgeblendete Pfeiler
chen angemauert, welche zusammen mi t der west
l ichen Wange des Kana l s als Wider lager für die leider 
nicht n ä h e r beschriebene Abdeckung der K a n a l h e i 
zung dienten (Abb. 10). 

Im Zuge der Restaurierungsarbeiten konnte e in 
Vie r t e l der Nische bis auf den gewachsenen Boden 
untersucht werden 2 6 . D a b e i s ind Reste v o n zwei ä l te
ren M a u e r n ( M R 11 [ä l tere Phase] und M R 14) freige
legt worden, die beide i n den gewachsenen K i e s einge
tieft s ind (Abb . 4 und 12). 

D i e folgenden A u s f ü h r u n g e n basieren zur Hauptsa
che auf den 1995 gemachten Beobachtungen, die neue 
Erkenntnisse z u m Bauablauf gebracht haben. Auf 
grund der mangelhaften D o k u m e n t a t i o n der ä l t e r en 
Untersuchungen und infolge restauratorischer E i n 
griffe m ü s s e n jedoch gewisse Fragen offen bleiben. 

Bisher wurde angenommen, dass die Nische ur
sp rüng l i ch ebenfalls z u m Hypokaus t gehö r t hat u n d 
dann n a c h t r ä g l i c h verfül l t worden ist, u m einen k ü h 
len W i n k e l i m R a u m - wahrscheinl ich für ein T r i c l i 
n i u m - zur Ve r fügung zu haben 2 7 . Diese A n n a h m e 
muss aufgrund der vorgefundenen Stratigraphie vo r 
a l lem i n bezug auf eine ehemals hypokaustierte 
Nische , bei der anschliessend der Hypokaus t verfül l t 
worden w ä r e , aufgegeben werden. Ausser einer leh
mig-sandigen Schicht, die an die beiden ä l t e r en 
M a u e r n ( M R 11 [äl tere Phase] u n d M R 14) a n s t ö s s t 
u n d wahrscheinl ich ein ä l t e res G e h n i v a u bildet (Abb. 
12, Schicht 3), s ind i m Bere ich der Ni sche nur Auffül
lungen z u m Vorsche in gekommen. 

N a c h Ausweis der Stratigraphie (Abb. 12) muss da
v o n ausgegangen werden, dass der T e i l der Ni sche i n 
einer ä l t e r en Phase nicht Bestandteil des Haupt rau-

A b b . 10 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r 
a m «Schneckenbe rg» (Grabung 1945.55). 
Aufs icht von S ü d e n auf den H e i z k a n a l 
w ä h r e n d der Frei legung 1945. 

26 Das 1941 unter dem noch in situ angetroffenen Mörtelgussboden 
der Nische liegende Material wurde seinerzeit nicht untersucht. 

27 R. Laur-Belart (wie Anm. 13) 148f. 



A b b . 11 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r 
am «Schneckenbe rg» (Grabung 1995.62). 
Ans ich t des Heizkana ls v o n Osten. D i e i m 
Zuge ä l t e re r Restaurierungsarbeiten ersetz
ten Pfei ler s ind bereits entfernt. In der B i l d 
mit te s ind noch die restlichen originalen 
r e ^ / ß e ^ - F r a g m e n t e der westl ichen Wange 
zu erkennen. 

A b b . 12 Augst, Insula 10, sog. H y p o k a u s t z i m m e r 
a m «Schneckenbe rg» (Grabung 1995.62). 
P r o f i l 2. Z u r Lage vgl . A b b . 4. M . 1:30. 
1 gewachsener Kies 
2 Baugrubenverfüllung von Mauer 11 (ältere Phase) 

lehmig-sandige Schicht, an der Oberkante Gehhori
zont 

3 Füllschichten 
4 Bauhorizont? aus kleinen Ziegclstückchen - steht 

evtl. in Zusammenhang mit dem Bau der Kanalhet-
zung 

5 restaurierter Teil von Mauer 11 
6 Füllschichten 
7 römischer Mörtelboden 
8 moderner oder römischer Mörtelboden 
9 moderner Mörtelboden, 1995 entfernt 
10 Rest des 1995 wieder entfernten modernen Mörtel

bodens im Hypokaust 
11 römischer Mörtelboden (Unterboden) des Hypo-

kaustes. 

mes war u n d M a u e r 11 i n einer ersten Phase die Tren 
nung der beiden Bereiche gebildet hat. N a c h e inem 
Tei labbruch v o n M a u e r 11 scheint dann die N i sche 
angebaut und verfül l t worden zu se in 2 8 . D a f ü r spricht 
auch, dass die Os twand der Nische ( M R 3) h ö c h s t 
wahrscheinl ich ü b e r die darunterliegende ä l t e re 
Phase v o n M a u e r 11 z ieh t 2 9 . I m Zuge dieser U m b a u -
massnahmen ist die schräg verlaufende M a u e r 14 auf
gegeben worden. M a u e r 11 wurde zwar beibehalten; 
sie ist aber nicht mehr i n ihrer u r s p r ü n g l i c h e n Breite 
v o n 60 cm, sondern nur noch ca. 40 c m breit aufge
mauert worden. M ö g l i c h e r w e i s e war sie nur e i n h ä u p -
tig und gegen die Erde gemauert 3 0 . N a c h dem V e r l a u f 
der weiteren Schichten z u urteilen (Abb . 12, Schicht 
4), muss M a u e r 11 entweder nach der Auflassung des 
G e b ä u d e s e inges tü rz t sein, oder die Fü l l s ch i ch t , die 
ü b e r nahezu die ganze Abbruchkrone der ä l t e r en 
Phase von M a u e r 11 zieht, hat an dieser Stelle das 
Mauerwerk nach aussen g e d r ü c k t . D e r genaue Sach
verhalt konnte nicht mehr festgestellt werden, da auf 
der L i n i e des Prof i ls der gesamte vorgeblendete T e i l 
der M a u e r restauriert war. 

Ü b e r den F ü l l s c h i c h t e n liegt ein Terrazzoboden 
(Abb. 12, Schicht 8), der m i t dem Boden des hypokau-
stierten Bereiches eine Einhe i t gebildet hat. M ö g 
licherweise hat sich i n der Ni sche ein T r i c l i n i u m be
funden 3 1 . A u f diesem B o d e n fanden sich die Reste 
eines zweiten M ö r t e l g u s s b o d e n s mi t grossen Ziegel
s t ü c k e n (Abb. 12, Schicht 9), bei dem unklar ist, ob er 
noch r ö m i s c h e n Ursprunges ist, oder ob es sich dabei 
schon u m einen i m Zuge ä l t e re r Restaurierungsmass-
nahmen eingebrachten B o d e n handelt. D e n A b 
schluss des Prof i ls bildete ein moderner, ebenfalls mi t 
Z iege l s tücken durchsetzter M ö r t e l b o d e n (Abb. 12, 
Schicht 10), der 1995 entfernt und an dessen Stelle 
wieder ein neuer Boden eingebracht worden ist. 

W ä h r e n d den i m Berichtsjahr d u r c h g e f ü h r t e n Unte r 
suchungen s ind keine wesentl ich neuen Aufsch lüsse 
i m Zusammenhang mit der Auflassung des G e b ä u d e s 
angeschnitten worden. I m Tagebuch v o n R . Laur -
Belart findet sich als einziger H i n w e i s zur Dat ie rung 
der Eintrag: « im Ausbruch der Bodenplat ten des 
Heizkana ls zahlreiche Scherben, darunter s c h ö n e 
Glas sch l i f f -TS» 3 2 . Diese Funde s ind dort erst abgela
gert worden, als die E in feue rungsö f fnung nicht mehr 
i n Betrieb stand. A u c h 1995 fand sich - neben einigen 

28 Ein weiterer Hinweis für einen späteren Anbau könnte der gang
artige Zwischenraum zwischen MR 5 und MR 7 sein. Warum 
aber MR 5 nicht auf die Flucht von MR 9 gesetzt worden ist, 
entzieht sich unserer Kenntnis. 

29 Abklärungen an anderen Stellen (z.B. bei Mauer 5) konnten 
nicht durchgeführt werden. 

30 Die Höhe der Auffüllung, die die jüngere Phase von Mauer 11 
stützen musste, betrug 50 cm. 

31 Hinweise für eine ebenfalls diskutierte Variante, nachdem das 
«Hypokaustzimmer» Teil eines Bades war und sich in der Nische 
ein Bassin befunden hätte, fanden sich nicht. 

32 Mit Bodenplatten des Heizkanals ist hier nicht die erst 1945 
freigelegte Kanalheizung der Nische gemeint, sondern die senk
recht gestellten Ziegelplatten in der Einfeuerungsöffnung des 
Hypokaustes (Tagebuch R. Laur-Belart vom 9.5.1944). 



wenigen anderen Keramikfragmenten - ebenfalls so
genannte Glasschl i ff-Sigi l la ta i n einer G r u b e n v e r f ü l -
lung vo r dieser E in feue rungsö f fnung auf der H y p o -
kaust innenseite 3 3 . 

Aufgrund der Lage des « H y p o k a u s t z i m m e r s a m 
Schneckenbe rg» kann aber davon ausgegangen wer
den, dass der R a u m s p ä t e s t e n s b e i m B a u der s p ä t r ö 
mischen Befestigung bzw. vor dem A u s h u b des W a l l -
Graben-Systemes aufgelassen worden ist. D e r ausser
ordent l ich gute Erhaltungszustand der bis fast z u m 
Deckenansatz erhaltenen H a n g s t ü t z m a u e r u n d des 
daran anhaftenden Wandverputzes kann durch den 
U m s t a n d e rk lä r t werden, dass sie v o m Aus l äu fe r des 
Walles A ü b e r d e c k t worden ist bzw. dass der R a u m 
mi t dem b e i m Aushub der G r ä b e n 1 u n d 2 angefalle
nen und nicht für die A n s c h ü t t u n g von W a l l A b e n ö 
tigten A b r a u m verfül l t worden ist (Abb. 4 ) 3 4 . 

E i n T e i l des s p ä t r ö m i s c h e n Befestigungswerkes, der 
sogenannte Halsgraben (Graben 1), konnte zumindest 
noch indirekt festgestellt werden, i ndem die nord
westl ich des sog. Hypokaus tz immers liegende M a u e r 
17 (Abb. 4) v o m Graben durchschlagen w i r d . 
Publikation: keine (zu den Altgrabungen vgl . A n m . 13 
und 18). 

Bere ich der G r a b u n g s f l ä c h e s tammen aus der 
2. Hä l f t e des 17. Jahrhunderts. A u f zwei u m 1678 ent
standenen Skizzen von G . F . Meyer , wie auch auf sei
ner Kar t e v o n Augst u n d Umgebung aus dem Jahre 
1680 3 8 , ist i m Bereich der sich südwes t l i ch der M ü h l e 
befindenden Liegenschaft N r . 48 bzw. unserer G r a 
bungs f l äche (Abb. 13) e in G e b ä u d e eingezeichnet 3 9 . 
Interessanterweise fehlt dieses G e b ä u d e u n d ein T e i l 
des M ü h l e k o m p l e x e s auf einer ebenfalls aus dem 
Jahre 1680 s tammenden A b b i l d u n g , die auf eine 
Skizze v o n G . F . M e y e r z u r ü c k g e h t 4 0 , sowie auf s ä m t 
l ichen weiteren P l ä n e n bis ins Jahr 1763 4 1 . A u f allen 
nachfolgenden j ü n g e r e n Abb i ldungen s ind die G e 
b ä u d e wieder dargestellt. 

Bereits 1987 s ind i n dem v o m Bauprojekt tangierten 
Bereich mittels v ier Sondierschnit ten erste a r c h ä o l o 
gische V o r a b k l ä r u n g e n d u r c h g e f ü h r t worden (Abb. 
13) 4 2 . In e inem dieser Schnitte s ind die 1995 erneut 
freigelegte süd l i che Abschlussmauer ( M R 1) des z w i 
schen 1949 und 1953 abgebrochenen Ö k o n o m i e g e -

1995.63 A u g s t - S c h ö n b ü h l 

Lage: Region 2; Parz. 206. 
Koordinaten: 621 220/264 760. Höhe: 286.50 m ü.M. 
Anlass: Streufund durch eine Schulklasse. 
Fläche: 1 m 2. 
Grabungsdauer: 10.5.1995. 
Fundkomplex: D02451. 
Kommentar: A m Nordabhang des S c h ö n b ü h l s wurde 
v o n einer Schulklasse aus I sny /Al lgäu ein vermeint
liches Archi tekturfragment gefunden und an der 
Kasse des R ö m e r m u s e u m s abgegeben. Das i n unge
waschenem Zus tand als m ö g l i c h e Abspl i t te rung v o n 
einem K a p i t e l l gedeutete S tück erwies sich s p ä t e r als 
eine Laune der Natur . 
Publikation: keine. 

1995.64 Augs t - Im Rumpel 

Lage: Region 10,C; Parz. 150. 
Koordinaten: 621 120/264 940. Höhe: 263.00 m ü.M. 
Anlass: Mehrfamilienhausüberbauung «Ergolzgarten». 
Fläche: 1030 m2. 
Grabungsdauer: 17.7.-1.9.1995. 
Fundkomplexe: D02857-D02894, D02897-D02899, D02901-
D03000. 
Kommentar: D i e G r a b u n g s f l ä c h e lag i n der F l u r « Im 
R ü m p e l » , dem i n einer markanten Schleife der Ergolz 
gelegenen ehemaligen M ü h l e q u a r t i e r v o n Augst (Abb . 
13 und 14) 3 5 . Anlass für die Grabung bildete die seit 
l änge re r Ze i t geplante, aber aufgrund eines Bundesge
richtsurteils u n d der dadurch notwendigen A b ä n d e 
rung des u r s p r ü n g l i c h e n Projektes erst 1995 zur A u s 
f ü h r u n g gelangte M e h r f a m i l i e n h a u s - Ü b e r b a u u n g 
«Ergo l zga r t en» 3 6 . 

D i e ehemals direkt an der Ergolz g e g e n ü b e r dem 
Gasthaus «Rössli» gelegene Augster M ü h l e w i r d ur
kund l i ch erstmals 1363 e r w ä h n t 3 7 . Erste Dars te l 
lungen des M ü h l e q u a r t i e r s mi t e inem G e b ä u d e i m 

33 Datierung des Fundkomplexes D02488: 100-230 n.Chr. Die 
Datierung des Fundkomplexes verdanke ich Beat Rütti. 

34 Eine ähnliche Situation wurde am genau entgegengesetzt liegen
den westlichen Ende des spätrömischen Wall-Graben-Systems 
in der sogenannten Taberne in Insula 5/9 angetroffen, wo der 
frühestens im Jahre 270 n.Chr. bei der Zerstörung des Gebäudes 
abgelagerte Brandschutt ebenfalls vom Ausläufer von Wall A 
überdeckt wird. Vgl. P.-A. Schwarz (mit einem Beitrag von 
M. Schaub), Die spätrömische Befestigung auf Kastelen in Augst 
BL - Ein Vorbericht 1990. JbAK 11, 1990, 25ff. bes. Abb. 2 
sowie P.-A. Schwarz, Augst Kastelen 4. Die spätrömische Be
festigung. Ein Beitrag zur Geschichte der Augster Oberstadt im 
späteren 3. und früheren 4. Jh. n.Chr. Forschungen in Augst 
(Arbeitstitel; in Vorbereitung). 

35 Zum Flurnamen vgl. Clareboets (wie Anm. 11) 242 bes. Anm. 
19. 

36 Im Rahmen des Ornithologischen Inventars für den Kanton Ba
sel-Landschaft wurden 1992 noch 10 Eisvogel-Paare im gesam
ten Kantonsgebiet festgestellt. Mindestens ein Paar dieser stark 
gefährdeten Vogelart hat ihre Bruthöhle im östlichen Steilufer 
der Ergolzschleife. Da eine Gefährdung des Eisvogelbiotops so
wohl durch die ursprünglichen Dimensionen des Projektes als 
auch durch die bei den Bauarbeiten entstehenden Lärmemissio
nen nicht ausgeschlossen werden konnte, kam es zu einem Ver
fahren vor dem Kantons- und schliesslich vor dem Bundesge
richt. Da kein Ersatz für das in der Ergolzschleife bestehende 
Eisvogelbrutbiotop geschaffen werden kann, ist im Urteil des 
Bundesgerichtes vom 19.11.1992 festgelegt worden, dass die ur
sprünglich geplante Überbauung reduziert werden muss (Rück-
versetzung der Bauten, Reduzierung der Geschosszahl) und dass 
sich die Bauarbeiten auf die Wintermonate resp. auf den Zeit
raum ausserhalb der Brutzeit zu beschränken habe. - vgl. auch 
Basler Zeitung vom 17.6.1994, Basellandschaftliche Zeitung (bz) 
vom 2.2.1994 und 22.4.1996. 

37 Heyer (wie Anm. 8) 32f. 
38 Vgl. Clareboets (wie Anm. 11) Abb. 8. 
39 Auf der ältesten Darstellung von Augst, dem Grenzplan von 

M. H. Graber aus dem Jahre 1602, scheint an dieser Stelle kein 
Gebäude eingezeichnet zu sein. Allerdings lässt sich der Sach
verhalt aufgrund der gewählten Perspektive nicht eindeutig ent
scheiden, vgl. Clareboets (wie Anm. 11) Abb. 6. 

40 Vgl. Laur-Belart et al. (wie Anm. 9) Bild 13. 
41 Plan nach E. Büchel in D. Bruckner, Versuch einer Beschreibung 

historischer und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft 
Basel (Basel 1748-1763; Nachdruck Dietikon/Zürich 1968). 

42 Grabung 1987.55 Augst-Ergolzknie; vgl. R. Hänggi, Ausgrabun
gen in Augst im Jahre 1987. JbAK 9, 1988, 13ff. bes. 27. 



A b b . 13 Augst, « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). P l a n des ehemaligen M ü h l e q u a r t i e r s in Augst mi t der Lage 
der G r a b u n g s f l ä c h e n . D i e hell gerasterten F l ä c h e n bezeichnen die Sondierschnitte v o n 1987. 
M . 1:500. 
1 Grundriss der Mühle laut Katasterplan von 1829 3 ehemaliges Ökonomiegebäude 
2 Grundriss der Mühle laut Katasterplan von 1904 4 Liegenschaft Nr. 48. 



b ä u d e s 4 3 sowie die Uferbefestigung aus Buntsand
steinquadern ( M R 2) angeschnitten worden. Infolge 
der G r ö s s e der zu ü b e r b a u e n d e n F l ä c h e - es handelt 
sich u m ca. 1000 m 2 - u n d den Ergebnissen der V o r 
a b k l ä r u n g e n v o n 1987 konzentr ier ten sich die A u s 
grabungsarbeiten v o n 1995 einerseits auf den Bere ich 
des Ö k o n o m i e g e b ä u d e s ös t l ich der Liegenschaft N r . 
48 sowie auf das U m f e l d der Uferbefest igung 4 4 . N a c h 
Abschluss der Grabung ist der weitere Baugrubenaus
hub und der A b b r u c h der Liegenschaft N r . 48 a r c h ä o 
logisch begleitet w o r d e n 4 5 . 

D i e unmit te lbar neben der Liegenschaft N r . 48 ge
legene 12x15 m grosse F l ä c h e umfasste den west
l ichen Bere ich des f rüher zu diesem Haus g e h ö r e n d e n 
Ö k o n o m i e g e b ä u d e s 4 6 , das mi t seinem - nicht ausge
grabenen - Ostende direkt an den M ü h l e k o m p l e x an-
schloss (Abb. 13) 4 7 . 

Z u den ä l t e s t en freigelegten Schichten g e h ö r t e in 
nur i m mit t leren T e i l des ausgegrabenen G e b ä u d e s 
festgestelltes lehmiges Stratum, das direkt auf der 
K i e s ü b e r d e c k u n g des anstehenden Felsens lag. Seine 
O b e r f l ä c h e hat zeitweise als Gehhor izon t gedient, für 
den sich aufgrund einer M ü n z e aus der ü b e r l a g e r n d e n 
Fü l l s ch i ch t e in terminus ante quem v o n 1765 ergibt 4 8 . 
Dieser Gehhor i zon t k ö n n t e z u d e m G e b ä u d e g e h ö r t 
haben, das G . F . M e y e r u m 1678 i n seinem Skizzen
buch bzw. i n seiner Ka r t e v o n 1680 an dieser Stelle 
festgehalten hat. 

J ü n g e r als dieser Gehhor izon t muss eine sich ent
lang M a u e r 5 erstreckende, mindestens 5,50x1,50 m 
grosse G r u b e sein, die wahrscheinl ich z u m E insump
fen v o n K a l k gedient hat (Abb. 15) 4 9 . D i e G r u b e n 
w ä n d e und stellenweise der Boden waren noch mi t 
Resten von K a l k ü b e r z o g e n . Z u e inem s p ä t e r e n Zei t 
punkt ist die i m Fundamentbere ich zur Hauptsache 
aus grossen Kiese lwacken bestehende M a u e r 11 z w i 
schen die G r u b e n w ä n d e gespannt worden. W i e das 
Fehlen jeglicher K a l k r ü c k s t ä n d e an dieser M a u e r be-

43 Das genaue Datum des Abbruches ist nicht bekannt. Die angege
bene Zeitspanne kann aufgrund von Luftaufnahmen ermittelt 
werden. 

44 Die ursprünglich auf 3 Monate veranschlagte Grabungsdauer 
musste aus Rücksicht auf die Brutzeit des Eisvogels auf 6 Wo
chen verkürzt werden. 

45 Das Gebäude der Liegenschaft Nr. 48 sollte ursprünglich im 
Rahmen des Bauprojektes «Ergolzgarten» renoviert und in die 
Überbauung integriert werden; es ist aber infolge der sehr 
schlecht erhaltenen Bausubstanz Ende August 1995 abgerissen 
worden. 

46 Laut den Aussagen der Anwohner G. Schötzau und M. Vögtlin 
hat das Gebäude in den letzten Jahren bis zu seinem Abbruch als 
Heu- und Kornlager gedient. 

47 Eine Vergrösserung des südlichen, zur Mühle gehörenden Ge
bäudes bis auf die Höhe des Ökonomiegebäudes muss aufgrund 
der vorhandenen Katasterpläne in die Jahre zwischen 1829 und 
1904 fallen. 

48 Bei der Münze handelt es sich um einen Batzen der Stadt Basel 
von 1765 mit geringen Zirkulationsspuren. Die Bestimmung 
wird Markus Peter verdankt. 

49 Wie Kalklinsen in der östlichen Hälfte des später eingebauten 
Vorratskellers nahelegen, hat sich die Kalkgrube ursprünglich 
bis in diesen Bereich erstreckt, womit ihre Länge mindestens 
7-8 m betragen hat. Der nördliche Grubenabschluss konnte 
nicht festgestellt werden. 

A b b . 14 Augst, « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). 
Luftaufnahme (um 1946) des i n der Ergolz
schleife gelegenen ehemaligen M ü h l e q u a r 
tiers v o n S ü d e n . Unte rha lb der B r ü c k e , d i 
rekt an der Ergolz , ist der aus zwei G e b ä u 
den bestehende M ü h l e k o m p l e x z u erken
nen. D a r a n schliessen gegen S ü d w e s t e n das 
Ö k o n o m i e g e b ä u d e u n d die Liegenschaft 
N r . 48 an. 

A b b . 15 Augst, « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). 
B l i c k v o n N o r d e n i n die Sumpfkalkgrube. 
Im Hin te rg rund ist die aus grossen K i e s e l 
wacken bestehende M a u e r 11 zu erkennen. 



legt, ist die Grube anschliessend aufgegeben u n d ver
füllt worden oder hat zumindest ihre u r s p r ü n g l i c h e 
F u n k t i o n ve r lo ren 5 0 . Wahrsche in l i ch gleichzeit ig mi t 
dem E i n b a u v o n M a u e r 11 ist i m Süd te i l des G e b ä u 
des ein 2 ,40x2,20 m grosser K e l l e r (Abb. 16) angelegt 
worden. D i e M a u e r n dieses woh l zur Lagerung v o n 
V o r r ä t e n dienenden Kel ler raumes waren noch ca. 
0,80 m hoch erhalten u n d verputzt. D e r Zugang er
folgte v o n N o r d e n ü b e r eine Treppe aus sorgfäl t ig 
versetzten Buntsandsteinstufen. N a c h seiner Auflas
sung ist der K e l l e r mi t Abbruchschut t , unter anderem 
mi t grossen Buntsandsteinfragmenten, verfül l t wor
den. D a r a n anschliessend ist i m ganzen G e b ä u d e t e i l 
westl ich v o n M a u e r 5 ein Merge lboden eingebracht 
worden, der bis z u m A b b r u c h des G e b ä u d e s bestan
den hat 5 1 . 

Ös t l i ch v o n M a u e r 5 wurde ü b e r dem oben schon 
e r w ä h n t e n ä l t e r en Gehhor izont , auf e inem h ö h e r e n 
N i v e a u liegend, eine weitere Lehmschich t angetrof
fen, deren Oberkante m ö g l i c h e r w e i s e ein G e h h o r i 
zont war, s p ä t e r aber als Unterlage für einen Bretter
boden gedient hat. V o m Ho lzboden , welcher wie der 
Mergelboden direkt v o m Abbruchschut t des G e b ä u 
des übe r l age r t wurde, hatten sich noch Reste der längs 
verlaufenden B a l k e n u n t e r z ü g e und der Bodenbretter 
erhalten. Dieser R a u m scheint v o n S ü d e n her einen 
Zugang besessen z u haben, wie eine mi t Biber 
schwanzziegeln, aber auch mi t wiederverwendeten 
r ö m i s c h e n Z i e g e l s c h r o t m ö r t e l - u n d Mosaikf ragmen
ten, ausgelegte Stelle auf M a u e r 1 vermuten lässt , die 
als Unterlage für eine T ü r s c h w e l l e gedient haben 
d ü r f t e 5 2 . 

I m Osten von M a u e r 18 hat sich, i n einer f r ü h e r e n 
Phase, ein Stall befunden, v o n dem noch Reste des 
Holzbodens z u m Vorsche in k a m e n 5 3 . Z u diesem 
H o l z b o d e n hat wahrscheinl ich auch die ös t l ich v o n 
M a u e r 16, i m Bereich der Scheunendurchfahrt gele
gene K o p f s t e i n p f l ä s t e r u n g gehör t , die einen ä l t e ren , 
unter der Pflasterung noch i n Resten angetroffenen 
weiteren H o l z b o d e n ersetzte. A l s j ü n g s t e Strukturen 
ü b e r dem e r w ä h n t e n Stal lboden fanden sich noch we
nige, b e i m A b b r u c h des G e b ä u d e s nicht b e s c h ä d i g t e 
Stellen einer weiteren K o p f s t e i n p l ä s t e r u n g , die zu
sammen mi t derjenigen aus der Scheunendurchfahrt 
bis zur Aufgabe des G e b ä u d e s i n Gebrauch war. 

Z w e i an der S ü d s e i t e des G e b ä u d e s angetroffene 
Pfeilerfundamente ( M R 3 u n d M R 4) m ü s s e n i n Z u 
sammenhang mi t e inem D a c h u m b a u i n den Jahren 
zwischen 1829 u n d 1904 entstanden sein (Abb . 13). 
So weist die D a c h f l ä c h e des G e b ä u d e s auf dem K a t a 
sterplan von 1829 i n dem Bere ich noch einen R ü c k -
sprung g e g e n ü b e r dem ös t l ich v o n M a u e r 16 liegen
den und weiter nach S ü d e n reichenden D a c h auf. A u f 
dem Katasterplan v o n 1904 ist dieser R ü c k s p r u n g 
nicht mehr zu erkennen. 

D i e zweite G r a b u n g s f l ä c h e lag i m Bere ich der schon 
durch die 1987 d u r c h g e f ü h r t e n Sondierungen be
kannten Uferverbauung ( M R 2), deren weiterer Ver 
l auf und Zeits tel lung abgek lä r t werden sollte (Abb. 
13) 5 4 . 

W ä h r e n d den Ausgrabungsarbeiten konnte die 
leicht g e k r ü m m t verlaufende Uferbefestigung auf 
einer L ä n g e v o n rund 10 m freigelegt werden. D i e 

A b b . 16 Augst, « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). 
B l i c k v o n S ü d e n i n den Vorratskel ler . 

« M a u e r » bestand aus einer Lage v o n 11 u n r e g e l m ä s s i 
gen, mehrhei t l ich dicht a n e i n a n d e r g e f ü g t e n Bunt 
sandsteinquadern (Abb. 17 und 18) 5 5 . Aufg rund der 
Beobachtungen an der n ö r d l i c h der Quaderreihe vor
handenen Baugrube ist vo r dem Setzen der Quader 
e in Paket aus Ergolzschotter bis auf den anstehenden 
Felsen aus Tr igonodusdo lomi t abgetragen w o r d e n 5 6 . 
Besonders gut war am n ö r d l i c h e n Ende der M a u e r zu 
erkennen, dass daran anschliessend die Fe lsober f lä 
che zumindest teilweise abgeschrotet worden ist, u m 

50 Das fast vollständige Fehlen von Kalkrückständen auf dem Gru
benboden nördlich von Mauer 11 könnte ein Hinweis für eine 
Nutzungsänderung sein. 

51 An der Unterkante des Mergelbodens fanden sich, über die 
ganze Fläche verteilt, zahlreiche Fragmente eines Mühlsteines. 

52 Mosaikfragment aus schwarzen Tesserae. Inv. Nr.: 1995.64. 
D02878.1 

53 Zum einen haftete den feuchten Balkenfragmenten bei der Ber
gung noch ein starker Uringeruch an, zum anderen hat sich nach 
den Aussagen von Herrn Marcel Vögtlin, Augst, in einer älteren 
Phase westlich und östlich der mit einer Kopfsteinpflästerung 
versehenen Scheunendurchfahrt je ein Stallbereich befunden. 

54 Die Uferverbauung ist 1987 mittelalterlich bzw. frühneuzeitlich 
datiert worden; vgl. Hänggi (wie Anm. 42) 27. 

55 Die Herkunft der Quader bzw. - wenn es sich um Spolien han
delt - deren primärer Verwendungszweck war bereits auf der 
Grabung Gegenstand von Diskussionen. Untersuchungen an 
den Buntsandsteinquadern ergaben meiner Meinung nach keine 
eindeutigen Hinweise, dass es sich bei diesen um Spolien han
delt. Sämtliche Oberflächen sind grob behauen und weisen keine 
eindeutigen Lagerflächen auf. Ebenfalls ist keine Anathyrosis 
feststellbar (zur Nomenklatur vgl. J.-P. Adam, La construction 
romaine. Matériaux et techniques (Paris 1984) 53 bes. Abb. 111). 
Zudem konnten auch keine klaren Wolfslöcher festgestellt wer
den, wie sie gerade bei Keilsteinen an entsprechenden Stellen für 
ein genaues Versetzen notwendig sind. Wenn es sich bei den 
Buntsandsteinquadern um Spolien handeln sollte, dann müsste 
davon ausgegangen werden, dass sämtliche Flächen in Zusam
menhang mit der Zweitverwendung stark überarbeitet worden 
sind. In diesem Fall kann die heutige Form der Steine nicht 
mehr oder nur noch sehr bedingt auf deren ursprünglichen Ver
wendungszweck hinweisen. - Vgl. dazu, mit anderer Interpreta
tion, M. Schaub, Brückenquader in Zweitverwendung. Eine 
nachrömische Uferverbauung «Im Rümpel» in Augst, Grabung 
1995.64, JbAK 17, 1996, 65ff. (in diesem Band). 

56 In der Baugrube sind zahlreiche Splitter der Buntsandsteinqua
der, die bei der Bearbeitung abgeschlagen wurden, zum Vor
schein gekommen. - Zur Gesteinsbestimmung sowie zu geolo
gischen Beobachtungen im Umfeld der Uferverbauung vgl. 
Ph. Rentzel, Augst. Archäologische Ausgrabung «Im Rümpel» 
1995.64. Bericht zu geologischen Beobachtungen an den Profil
aufschlüssen (Standort: Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst). Ph. Rentzel sei an dieser Stelle für Diskussionen gedankt. 



A b b . 17 Augst, « Im R ü m p e l » Grabung 1995.64). 
Aufs icht auf die i m uferseitigen Bereich 
freigelegte Fe l sobe r f l äche mi t der neuzeit
l ichen Uferverbauung aus Buntsandstein
quadern. 

>. 18 Augst, « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). 
Ans ich t an die Stirnseite der Buntsand
steinquader der Uferverbauung. B l i c k v o n 
S ü d e n . 

eine mög l i chs t ebene F l ä c h e zu erhal ten 5 7 . D a n a c h 
s ind die Quader auf eine d ü n n e , feinsandige Schicht, 
welche die verbliebenen Unebenhei ten der Felsober
f läche auszugleichen hatte, gebettet worden. U n t e r 
dieser feinsandigen Schicht kamen nach dem Entfer
nen der Buntsandsteinquader i n e inem Abs tand v o n 
4,5-5 m drei rechteckige, i n den Felsen geschrotete 
Pfostengruben z u m Vorsche in (Abb . 19), die v o n 
einer ä l t e ren , sehr wahrscheinl ich h ö l z e r n e n Uferver 
bauung s t ammen 5 8 . 

D i e A r t des O b e r f l ä c h e n b e h a u e s der Sandsteinqua
derlage legt nahe, dass die Uferverbauung einst m i n 
destens zweilagig gewesen sein muss. Z u dieser zwei 
ten Lage k ö n n t e e in nicht mehr in situ angetroffener 
Quader gehö r t haben, der auf e inem Sedimentkei l 
ü b e r den Steinen lag, ebenso das Fragment einer Säu
len t rommel aus K a l k s t e i n (Abb. 20) 5 9 . Aufg rund der 
an der S ä u l e n t r o m m e l festgestellten Abarbei tungen 
kann angenommen werden, dass sie als Spolie b e i m 
B a u der Uferbefestigung wiederverwendet worden ist. 
Das S ä u l e n f r a g m e n t fand sich i m uferseitigen Bere ich 
vor der St i rn der Quaderreihe i n einer Vert iefung des 

57 Nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass die Abarbeitung 
des Felsens bereits in Zusammenhang mit einer älteren, wahr
scheinlich hölzernen Uferbefestigung entstanden ist. 

58 Die Masse der Pfostenlöcher betrugen durchschnittlich 0,5x4 m 
bei einer Tiefe von ungefähr 0,5 m. 

59 Inv. 1995.64.D02897.1; Grosssteinlagernr. 4075. Die für Augster 
Verhältnisse recht grosse Säulentrommel besitzt einen Durch
messer von ca. 0,9 m und hat ursprünglich ca. 20 Kanneluren 
aufgewiesen. An ihrer Ober- und Unterseite befindet sich je ein 
viereckiges Dübelloch, wobei dasjenige an der Oberseite aus 
einem ehemaligen Wolfsloch gearbeitet ist. Eine Seite des Säu
lenfragmentes weist Beschädigungen durch eine Baggerschaufel 
auf. Aufgrund der Masse kann die ursprüngliche Höhe der Säule 
bis zu 8 m betragen haben, vergleichbar mit Säulenhöhen, wie 
sie für Monumentalbauten angenommen werden. Die Angaben 
stammen von Markus Horisberger, dem an dieser Stelle gedankt 
sei. 

A b b . 19 Augst, « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). 
B l i c k v o n Westen auf die Uferverbauung, 
nachdem drei Quader entfernt worden 
s ind. G u t zu erkennen ist die unter der 
Quaderreihe z u m Vorsche in gekommene, 
i n den Felsen geschrotete Pfostengrube. 



anstehenden Felsens. N a c h Ausweis der B e s c h ä d i g u n 
gen an der O b e r f l ä c h e und der Lage i n e inem der 
Schnitte v o n 1987 muss das Fragment zwar w ä h r e n d 
den Sondierungen v o n der Masch ine erfasst worden 
sein, scheint sich aber zu diesem Zei tpunkt schon 
nicht mehr in situ auf der Uferverbauung befunden 
zu haben. 

Z u r Zeitstel lung der Uferverbauung kann festge
halten werden, dass, obwohl die meisten Funde aus 
dem U m f e l d der Uferverbauung r ö m i s c h e n Ur sp run 
ges s ind, aufgrund v o n F u n d e n aus einer der unter 
den Quadern z u m Vorsche in gekommenen Pfosten
gruben und eines n a c h r ö m i s c h e n Ziegelfragmentes 
aus der Baugrube der Uferbefestigung die v o n 
R . H ä n g g i geäusse r t e mittelal terl iche bzw. f r ü h n e u 
zeit l iche Dat ie rung bes tä t ig t w i r d 6 0 . 

U m a b z u k l ä r e n , ob gegen Westen noch weitere A b 
schnitte der Uferbefestigung vorhanden sind, wurden 
i m restlichen v o n der Baugrube tangierten T e i l der 
Parzelle mehrere Sondierschnit te angelegt (Abb . 13). 
In e inem dieser Schnitte ist e in v o n der Liegenschaft 
N r . 48 weg füh rende r , N o r d - S ü d verlaufender Abwas
serkanal freigelegt worden (Abb. 13 und 21), der ur
sp rüng l i ch i n die Ergolz m ü n d e t e . D i e Wangen des 
Kana l s waren z u m gröss t en T e i l aus Bruchste inen 
und einigen wenigen Ziegelfragmenten mi t K a l k m ö r 
tel gemauert. D e r K a n a l selbst war g röss ten te i l s mi t 
Buntsandsteinfragmenten, darunter etl ichen Spol ien, 
abgedeckt (Abb. 22). A u f der Sohle des Kana l s , beson
ders i m n ö r d l i c h e n Abschni t t , kamen zahlreiche neu
zeit l iche Funde z u m Vorsche in . 

N a c h Abschluss der Grabung ist w ä h r e n d den 
Bauarbei ten für die Anlage v o n P a r k p l ä t z e n n ö r d l i c h 
der Ü b e r b a u u n g ein T e i l des s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n 
M ü h l e k a n a l s angeschnitten worden (Abb . 13) 6 1 . D a 
bei konnten noch die Ü b e r r e s t e der z u m T e i l bis z u 
1 m m ä c h t i g e n Wangen aus Buntsandsteinquadern 
festgestellt werden. Zwischen den Kana lwangen be
fand sich eine sch räg gegen die Ergolz abfallende 
R a m p e aus Beton, bei der sich s p ä t e r herausstellte, 
dass da r in e in Zement rohr verlegt war. W i e der Be
fund einer Grabung aus dem Jahr 1972 6 2 , bei der 
ebenfalls etwas weiter westl ich i m K a n a l ein Zement
rohr z u m Vorsche in gekommen ist, zeigt, wurde das 
Wasser des M ü h l e k a n a l s vo r seiner v o l l s t ä n d i g e n 
Aufgabe i m ös t l i chen , teilweise ü b e r b a u t e n Abschni t t 
i n e inem R o h r der Ergolz zugeführ t . 
Publikation: H ä n g g i (wie A n m . 42); Schaub (wie 
A n m . 55). 

A b b . 20 Augst, « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). 
R ö m i s c h e s S ä u l e n f r a g m e n t aus Ka lks t e in , 
u r s p r ü n g l i c h i n der Uferbefestigung ver
baut. M . 1:10. 

60 Zur Datierung der Uferverbauung vgl. Hänggi (wie Anm. 42), 
Clareboets (wie Anm. 11) 242 und M. Schaub (wie Anm. 55). 

61 Zum Mühlekanal vgl. Schwarz (wie Anm. 3) 48f. und Anm. 78 
mit weiterführender Literatur. 

62 Grabung 1972.51, Foto-Nr. 3 und 5 (Archiv Ausgrabungen 
Augst/Kaiseraugst). 

A b b . 21 Augst, «Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). 
B l i c k v o n S ü d e n auf den neuzei t l ichen 
Abwasserkanal , nachdem die Abdeckung 
(Abb . 22) entfernt worden ist. 



A b b . 22 Augst, « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). 
Aufs ich t auf die z u m T e i l aus Spol ien beste
hende Abdeckung des Abwasserkanals. 

1995.65 Pratteln-Fernwärmeleitung 

Lage: Region 10; Parz. 2341, 2343, 2357, 2358, 2359, 2397, 2555, 
3357, 3397, 3690. 
Koordinaten: 620 500/264 800. Höhe: 272.50 m ü.M. 
Anlass: Wärmeverbund Elektra Baselland. 
Fläche: 400 m2. 
Grabungsdauer: 29.5.-18.7.1995. 
Fundkomplex: D02452. 
Kommentar: I m Zuge der Arbe i t en für den W ä r m e 
verbund P r a t t e l n - L ä n g i s ind ca. 320 Me te r W e r k l e i 
t u n g s g r ä b e n ausgehoben worden. D i e nicht melde
pflichtigen Tiefbauarbeiten wurden v o n unserem 
Mi ta rbe i te r M a r t i n W e g m a n n zufäll ig entdeckt. B e i 
dem nur noch nach erfolgten Aushubarbei ten durch
ge führ t en Augenschein konnten weder Funde noch 
Befunde festgestellt werden. 
Publikation: keine. 

1995.66 Augst-Restaurant «Römerhof» 

Lage: Region 1, Insula 25; Parz. 1107. 
Koordinaten: 621 505/264 695. Höhe: 295.50 m ü.M. 
Anlass: Gasleitungsanschluss zum Restaurant «Römerhof». 
Fläche: 7 m2. 
Grabungsdauer: 29.5.-30.5.1995. 
Fundkomplex: D02453. 
Kommentar: B e i m Einbr ingen einer Gasle i tung z w i 
schen der Giebenacherstrasse und dem Restaurant 
R ö m e r h o f s ind keine r ö m i s c h e n Befunde angeschnit
ten worden. D e r Leitungsgraben k a m ausnahmslos i n 
der modernen B a u g r u b e n v e r f ü l l u n g z u liegen. 
Publikation: keine. 

1995.67 Augst-Insula 23 

Lage: Region 1, Insula 23; Parz. 620. 
Koordinaten: 621 440/264 640. Höhe: 295.00 m ü.M. 
Anlass: Anbau eines Wintergartens an die Liegenschaft Merkur
strasse 5 und Bau eines Autounterstandes. 
Fläche: 60 m 2. 
Grabungsdauer: 13.6.-14.6.1995. 
Fundkomplex: D02289. 

Kommentar: O b w o h l der westliche i n Insula 23 l ie
gende T e i l der betroffenen Parzelle bereits 1948 aus
gegraben worden ist, mussten die Bauarbei ten ar
chäo log i sch ü b e r w a c h t werden, da Tei le des Win te r 
gartens i m Bere ich eines damals nicht abgetragenen 
Profilsteges zu liegen k a m e n 6 3 . D i e durchschni t t l ich 
0,6 m tiefen G r ä b e n für die Streifenfundamente des 
Anbaues tangierten jedoch nur die humose Auffüll
schicht, die bei der Anlage des Gartens eingebracht 
worden ist. R ö m i s c h e Strukturen wurden nicht beob
achtet. 
Publikation: keine. 

1995.68 Augst-Gallezen 

Lage: Region 15; Parz. 577. 
Koordinaten: 620 590/265 020. Höhe: 269.50 m ü.M. 
Anlass: Baugrubenaushub für den Anbau eines Ausstellungsraumes 
der Liegenschaft Oberer Gallezenweg 6. 
Fläche: 75 m 2. 
Grabungsdauer: 17.7.1995. 
Fundkomplex: D02290. 
Kommentar: D i e fragliche Parzelle i n der F l u r Ga l l e -
zen liegt an der Per ipher ie des r ö m i s c h e n Nordwest 
gräber fe ldes v o n Augusta Raur ica . D a bisher aus die
sem Gebie t keine Grabfunde bekannt geworden s ind 
und bei kü rz l i ch vorgenommenen Erdarbei ten keine 
r ö m i s c h e n Befunde angetroffen wurden, ist au f eine 
vorgäng ige Grabung verzichtet worden. D i e a r c h ä o l o 
gische Ü b e r w a c h u n g des Baugrubenaushubes ergab 
keine Hinweise auf G r ä b e r oder sonstige Strukturen. 
Es zeigte sich, dass der geologische Aufbau etwa dem
jenigen entspricht, der etwas weiter n ö r d l i c h schon 
w ä h r e n d der Grabung Kana lweg (1993.58) beobach
tet worden i s t 6 4 . I m Untersch ied z u der 1993 beobach
teten Stratigraphie ist das G e l ä n d e i m U m f e l d der 
1995 geöffneten Baugrube wahrscheinl ich bei der Er 
r ichtung der Liegenschaft a u f g e h ö h t worden, da sich 
ca. 0,6 m unter der heutigen Terrainoberkante der 
u r s p r ü n g l i c h e H u m u s h o r i z o n t i m P r o f i l abzeichnete. 
Publikation: keine. 

1995.69 Augst-Poststrasse 

Lage: Region 10; Parz. 2374, 3523. 
Koordinaten: 620 750/264 960. Höhe: 271.50 m ü.M. 
Anlass: Netzerweiterung durch die Telecom PTT. 
Fläche: 13 m2. 
Grabungsdauer: 3.8.1995. 
Fundkomplex: D02291. 
Kommentar: D i e uns v o n der Te lecom P T T vo rgäng ig 
gemeldeten Tiefbauarbeiten i m Gehsteigbereich b e i m 
Restaurant «Salmeck» tangierten ausnahmslos ä l t e re 
K a b e l s c h ä c h t e u n d L e i t u n g s g r ä b e n . 
Publikation: keine. 

63 Die Grabungsfläche von 1948 (Grabung 1948.53) lag in der 
Nordostecke von Insula 23, wo vor allem gewerblich genutzte 
Räume (Fleischereien mit Räucherkammern) zum Vorschein 
kamen; vgl. R. Laur-Belart, Insula XXIII. Gewerbehalle mit 
Öfen. Ausgrabungen in Augst 1948, Stiftung pro Augusta Rau
rica (Basel 1949) bes. Abb. 1 mit dem stehengelassenen Profil-
steg bei Ofen 11. 

64 P.-A. Schwarz, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1993. JbAK 15, 
1994, 39ff. bes. 48ff. 



Lage: Region 9,L; Parz. 155. 
Koordinaten: 621 170/264 995. Höhe: 270.00 m ü.M. 
Anlass: Kanalisationsanschluss zur Liegenschaft Giebenacherstrasse 
10. 
Fläche: 4m 2 . 
Grabungsdauer: 5.9.-7.9.1995. 
Fundkomplex: D02362. 
Kommentar: Bedingt durch den E i n b a u eines Bades 
musste e in Graben für den Anschluss an die i n der 
Giebenacherstrasse verlaufende Kana l i s a t i on geöff
net werden. D a die r ö m i s c h e Rauricastrasse i n die
sem Bere ich unter der heutigen Giebenacherstrasse 
liegt, war dami t z u rechnen, dass der Kanal i sa t ions
graben den ant iken Strassenkoffer tangiert. Aufgrund 
v o n S t ö r u n g e n durch die Kana l i s a t i on u n d andere 
Werkle i tungen s ind aber keine ant iken Schichten 
mehr angetroffen worden. 

I m Gehsteigbereich vo r der Liegenschaft s ind Reste 
v o n drei M a u e r n , w o v o n eine i n Trockenmauer tech
n ik errichtet war, freigelegt worden. D a laut e inem 
alten Katas terplan an der Stelle des jetzigen W o h n 
hauses bis ca. 1853 ein S t a l l gebäude gestanden hat, ist 
anzunehmen, dass die M a u e r n i n Zusammenhang mi t 
diesem G e b ä u d e stehen und ihre Dat ie rung neuzeit
l i ch i s t 6 5 . 
Publikation: keine. 

1995.71 Augst-Geoelektrische Untersuchung Forum 

Lage: Region 1, Insula 11; Parz. 1002. 
Koordinaten: 621 450/264 760. Höhe: 295.00 m ü.M. 
Anlass: Testlauf für Prospektion mittels geoelektrischer Wider
standsmessung. 
Fläche: 1000 m2. 
Grabungsdauer: 3.9.1995. 
Fundkomplexe: keine Fundkomplexe vergeben. 
Kommentar: D u r c h Vermi t t l ung v o n Hanspeter 
Stolz, Pratteln, führ t e der Geophys iker Nico las 
F lo r sch ( U n i v e r s i t ä t L a Roche l le /F) geoelektrische 
Widerstandsmessungen i n Augst d u r c h 6 6 . E i n Messge
biet lag an der S ü d w e s t e c k e des Hauptforums, das 
andere i n Insula 41 (Grabung 1995.72). 

E ine Ü b e r p r ü f u n g der Messergebnisse anhand der 
schon durch Luf tb i ldprospekt ion resp. durch G r a 
b u n g s a u f s c h l ü s s e bekannten Strukturen ergab zwar, 
dass sich i n beiden Testgebieten G r u p p e n v o n 
M a u e r n , wie z .B . i m F a l l des F o r u m s die Re ihe der 
Tabernen, gut g e g e n ü b e r ihrer Umgebung abzeichne
ten, einzelne M a u e r z ü g e konnten jedoch nicht unter
schieden werden 6 7 . G r u n d da fü r dür f t e der relativ 
grosse Elektrodenabstand v o n 1 m sein, der bei diesen 
als Test gedachten Messungen gewäh l t worden ist. 
D u r c h eine Reduzie rung des Elektrodenabstandes 
mussten wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden 
k ö n n e n 6 8 . 
Publikation: keine. 

1995.72 Augst-Geoelektrische Untersuchung Insula 41 

Lage: Region 1, Insula 41; Parz. 1042, 1043, 1045, 1046. 
Koordinaten: 621 650/264 500. Höhe: 296.50 m ü.M. 
Anlass: Testlauf für Prospektion mittels geoelektrischer Wider
standsmessung. 
Fläche: 1400 m2. 

Grabungsdauer: 3.9.1995. 
Fundkomplexe: keine Fundkomplexe vergeben. 
Kommentar: vgl . den K o m m e n t a r z u Grabung 
1995.71. 
Publikation: keine. 

1995.73 Augst-Radarmessung Basilicastrasse 

Lage: Region 1, Insula 11 und 12; Parz. 1001. 
Koordinaten: 621 460/264 840. Höhe: 295.00 m ü.M. 
Anlass: Testlauf für Prospektionen mittels Radar. 
Fläche: 45 m 2. 
Grabungsdauer: 13.10.1995. 
Fundkomplexe: keine Fundkomplexe vergeben. 
Kommentar: M i t den v o n J ü r g Leckebusch durchge
füh r t en Radar-Testmessungen 6 9 sollte gek lä r t werden, 
ob Bereiche i m Stadtgebiet v o n Augusta R a u r i c a ge
eignet s ind, u m mi t H i l f e dre idimensionaler Verar 
beitung mehrere ü b e r e i n a n d e r l i e g e n d e u n d ineinan
der verschachtelte Strukturen a u f z u l ö s e n 7 0 . A l s ei
gentliches V e r s u c h s g e l ä n d e wurde ein Bereich, der i n 
den Insulae 34/40-42 u n d 47 (Grabung 1995.75) zu 
liegen kam, ausgeschieden. Te i le dieser Insulae s ind 
i n den Jahren 1972-1973 ausgegraben worden, wobei 
vo r a l lem i n den Insulae 41/47 eine r e p r ä s e n t a t i v e 
Ü b e r b a u u n g mi t mehreren M o s a i k e n angeschnitten 
wurde 7 1 . Aufg rund der vielversprechenden Resultate 
soll i m n ä c h s t e n Jahr i n diesem Testgebiet eine detail
lierte Prospekt ion d u r c h g e f ü h r t werden. 

D a schon w ä h r e n d den Messungen z u erkennen 
war, dass die Q u a l i t ä t der registrierten Da ten ausser
ordent l ich gut war, wurde beschlossen, noch an zwei 
weiteren Or ten der Stadt, ü b e r teilweise schon be
kannten Strukturen, Messungen d u r c h z u f ü h r e n . 
Einerseits handelte es sich dabei u m das H a u p t f o r u m 
v o n Augusta Raur ica , nament l ich i m Bere ich der 
Aussenkammern an der Nordsei te der area publica 
(Grabung 1995.73), andererseits u m das n ö r d l i c h 

65 Eine Untersuchung der Mauern ergab keine Hinweise auf 
wiederverwendetes Baumaterial aus römischer Zeit, wie es un
weit der diesjährigen Grabung an einem abgebrochenen Bauern
hof festgestellt werden konnte. Vgl. P. Rebmann, Beobachtun
gen zum Baumaterial in den Fundamenten eines neuzeitlichen 
Bauernhofes in Augst (Grabung 1989.53 auf Parzelle 435, Kaste-
len/Giebenacherstrasse). JbAK 11, 1990, 177ff. - Ebenfalls in 
neuzeitlichen Mauern wiederverwendetes römisches Baumate
rial fand sich anlässlich der Grabung 1995.64. 

66 Zur Methodik: J. Leckebusch, Geophysikalische Prospektions
methoden. Archäologie im Kanton Zürich. Zürcher Denkmal
pflege 12. Bericht 1987-1992. l.Teil, 1994, 274ff. 

67 Zu den 1991 durchgeführten Widerstandsmessungen im Gebiet 
der Zentralthermen von Augusta Raurica vgl. A. R. Furger, P.-A. 
Schwarz et al., Augusta Raurica. Jahresbericht 1991. JbAK 13, 
1992, 5ff. bes. 33ff. 

68 Schriftliche Mitteilung von N . Florsch vom 3.10.1995. 
69 Die Testfahrten wurden an drei Orten im Stadtgebiet durchge

führt, und jede von ihnen erhielt aufgrund der unterschiedlichen 
geographischen Lage eine eigene Grabungsnummer zugeteilt 
(Grabungen 1995.73 bis 1995.75). 

70 Für Diskussionen und Mithilfe beim Abfassen des Textes 
möchte ich an dieser Stelle Jürg Leckebusch danken. - Zur Me
thodik: Leckebusch (wie Anm. 62) 274ff. sowie J. Leckebusch, 
P. Nagy, Prospektionsmethoden in der Archäologie am Beispiel 
des Kantons Zürich. Archäologie der Schweiz 17, 1994, 13ff. 

71 Vgl. dazu D. Schmid, Die römischen Mosaiken aus Augst und 
Kaiseraugst. Forschungen in Augst 17 (Augst 1993) 113ff. bes. 
Abb. 53-72. 
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A b b . 23 Augst, Insula 11 u n d 12 (Grabung 1995.73). Prospekt ion mi t Geo-Radar . West-Ost verlaufendes 
P r o f i l ü b e r die ä u s s e r e n Tabernen der Forumsnordsei te . Si tuat ionsplan M . 1:750. G e r ä t : S I R - 1 0 A von 
G S S I , 500 M H z - A n t e n n e . 

des Fo rums gelegene s p ä t r ö m i s c h e Wal l -Graben-Sy
s t em 7 2 i n der F l u r «Rosswe id» (Grabung 1995.74). 

I m Fal le des Haupt forums sollte versucht werden, 
die Trennmauern zwischen den einzelnen K a m m e r n 
z u fassen. Es wurde eine Messung entlang des B a s i l i -
caweges d u r c h g e f ü h r t . T a t s ä c h l i c h zeichnete s ich i n 
dem Radarpro f i l das rege lmäss ige Mus te r der 
M a u e r n ab. Zwischen einzelnen M a u e r n konnten te i l 
weise sogar B ö d e n festgestellt werden (Abb . 23). 

A u c h bei dem i n der F l u r «Rossweid» (Grabung 
1995.74) liegenden Wal l -Graben-Sys tem der s p ä t r ö 
mischen Befestigung auf Kastelen v e r h ä l t es sich ä h n 
l i ch . Das erst i m W i n t e r 1883/84 endgü l t i g einge
ebnete und durch mehrere Aufsch lüsse bekannte V e r 
teidigungswerk lässt s ich i n zwei rechtwinkl ig dazu 
verlaufenden Radarprof i len gut erkennen. G e g e n ü b e r 
den relativ reflexionsarmen Zonen ü b e r den drei G r ä 
ben zeichnen sich die Abschni t te , die ü b e r der ehema
ligen Insulabebauung bzw. den eingeebneten W ä l l e n 

liegen, durch eine V i e l z a h l v o n sich z u m T e i l übe r l a 
gernden Signalen ab. 
Publikation: keine. 

1995.74 Augst-Radarmessung «Rossweid» 

Lage: Region 1, Insula 10; Parz. 235. 
Koordinaten: 621 400/264 900. Höhe: 295.00 m ü.M. 
Anlass: Testlauf für Prospektionen mittels Radar im Bereich des 
spätrömischen Wall-Graben-Systems. 
Fläche: 120 m2. 
Grabungsdauer: 13.10.1995. 
Fundkomplexe: keine Fundkomplexe vergeben. 
Kommentar: vgl . den K o m m e n t a r zu G r a b u n g 
1995.73. 
Publikation: keine. 

72 Zum Wall-Graben-System vgl. Schwarz (wie Anm. 34) 25ff. so
wie Schwarz [in Vorbereitung] (wie Anm. 34). 



1995.75 Augst-Radarmessung Insulae 34/40-42, 47 

Lage: Region 1, Insulae 34/40-42, 47; Parz. 1022, 1040, 1042, 1043, 
1045. 
Koordinaten: 621 600/264 500. Höhe: 296.50 m ü.M. 
Anlass: Testlauf für Prospektionen mittels Radar. 
Fläche: 296 m2. 
Grabungsdauer: 13.10.1995. 
Fundkomplexe: keine Fundkomplexe vergeben. 
Kommentar: vgl . den K o m m e n t a r zu Grabung 
1995.73. 
Publikation: keine. 

20 c m unter das heutige Te r ra in reichte. O b w o h l der 
Randbere ich der Strasse durch moderne Eingriffe ge
s tö r t war, was eine genaue Bes t immung der Strassen-
breite erschwerte, ist i n diesem Bere ich m i t einer 
Breite von mindestens 12 m zu rechnen 7 5 . W i e etwas 
weiter ös t l ich schon w ä h r e n d der Grabung Shell-
Tankstel le (Grabung 1986.55) festgestellt worden war, 
konnte auch i n unserem Aufschluss e in Auslaufen des 
Strassenkieses i m Randbere ich beobachtet werden 7 6 . 
Publikation: keine. 

1995.76 Augst-Forum 

Lage: Region 1, Insula 12; Parz. 1001. 
Koordinaten: 621 460/264 830. Höhe: 295.00 m ü.M. 
Anlass: Anschluss einer Abwasserleitung an die Kanalisation. 
Fläche: 2 m2. 
Grabungsdauer: 31.3.1995. 
Fundkomplex: D02327. 
Kommentar: I m Zuge der i m Vor jahr begonnenen 
Umbauarbe i t en i m sogenannten Fo rumschopf 7 3 

musste eine Abwasserlei tung an die süd l i ch des 
Schopfes v o r b e i f ü h r e n d e Kana l i s a t i on angeschlossen 
werden. D e r Leitungsgraben k a m i n der Humuskan te 
zu liegen u n d tangierte keine r ö m i s c h e n Strukturen. 
Publikation: keine. 

1995.77 Augst-Rheinstrasse 

Lage: Region 15; Parz. 566, 992. 
Koordinaten: 620 530/264 960. Höhe: 268.00-271.00 m ü.M. 
Anlass: Grabenaushub für Druckleitung des Abwasserpumpwerkes 
Augst-Kraftwerk sowie Elektroleitungen. 
Fläche: 297 m 2. 
Grabungsdauer: 17.10.-15.12.1995 (wird 1996 fortgesetzt). 
Fundkomplexe: D04762-D04770, D04772-D04775, D04777-
D04780. 
Kommentar: D e r 1995 ausgehobene Tei labschni t t des 
Grabens erstreckte sich v o n der Liegenschaft R h e i n 
strasse 34 (Avia-Tankstel le) bis zur E i n m ü n d u n g des 
Kanalweges i n die Rheinstrasse, v o n wo aus die L e i 
tung weiter i n n ö r d l i c h e r R i ch tung i m Kana lweg ver
legt worden ist. 

Das Trasse des Grabens k a m i m Bere ich der r ö m i 
schen Ausfallstrasse gegen Westen (Basiliastrasse) 
und des entlang dieser Strasse sich hinziehenden 
N o r d w e s t g r ä b e r f e l d e s zu liegen. D a b e i m B a u der 
n ö r d l i c h des Grabens liegenden C h e m o f o r m a A G 
(Grabung 1968.52) 22 Bestattungen freigelegt worden 
sind, bestand die Mög l i chke i t , auf weitere G r ä b e r zu 
stossen 7 4 . Entgegen der anfangs v o n der Baule i tung 
mitgeteilten Aushubtiefe k a m die Sohle des Grabens 
aber ca. 40 cm h ö h e r zu liegen als die Oberkante der 
Befunde aus der Grabung v o n 1968. D ies dü r f t e der 
G r u n d da fü r sein, dass keinerlei Anze ichen v o n Be
stattungen festgestellt worden s ind. Im Bere ich des 
Kanalweges waren ebenfalls keine Befunde zu ver
zeichnen. 

D e r entlang der Rheinstrasse verlaufende westliche 
Abschni t t des Grabens durchschlug i n spi tzem W i n 
kel die r ö m i s c h e Basiliastrasse, deren Kieskoffer stel
lenweise bis zu 60 c m m ä c h t i g war u n d z u m T e i l bis 

1995.78 Augst-Öltank Römermuseum 

Lage: Region 1, Insula 5; Parz. 226 und 227. 
Koordinaten: 621 320/264 840. Höhe: 285.00-290.00 m ü.M. 
Anlass: Setzen des Sickerschachtes und Aushub der Meteorwasser
leitungen. 
Fläche: 60 m 2. 
Grabungsdauer: 5.4.-24.4.1995. 
Fundkomplex: D02279. 
Kommentar: D i e Ende Vor j ah r begonnenen Arbe i ten , 
bei denen der ehemalige Ö l t a n k des R ö m e r m u s e u m s 
einer Versickerungsanlage Pla tz machen musste, 
wurden 1995 fortgesetzt 7 7 . Weder b e i m E i n b a u des 
Sickerschachtes noch b e i m Aushub für die rund ums 
R ö m e r m u s e u m gelegten E n t w ä s s e r u n g s l e i t u n g e n ka
men g e g e n ü b e r den 1994 schon gefassten Strukturen 
weitere Befunde z u m Vorsche in . 
Publikation: keine. 

1995.79 Augst-Basilica/Curia 

Lage: Region 1, Insula 13; Parz. 532. 
Koordinaten: 621 532/264 868. Höhe: 295.00 m ü.M. 
Anlass: Abklärungen im Rahmen von Restaurierungsarbeiten. 
Fläche: 2 m2. 
Grabungsdauer: 30.10.1995. 
Fundkomplex: D04776. 
Kommentar: Seit mehreren Jahren dringt Wasser so
wohl durch die Westmauer als auch durch die Beton
decke i n das Innere des Curiakel lers . U m a b z u k l ä r e n , 
auf welchem Weg das Wasser i n die C u r i a eindringt 
bzw. was für Massnahmen geeignet s ind, u m den C u -
riakeller t rocken zu legen, wurde an der Nordwest -

73 Zu der Grabung 1994.76 vgl. Schwarz (wie Anm. 3) 59ff. 
74 T. Tomasevic, Gräber an der Rheinstrasse 32. Augst 1968, Aus

grabungen in Augst 4, Basel 1974, 5ff; B. Rütti, Die römischen 
Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 13 
(Augst 1991) 288ff. sowie Ch. Haeffelé, Die römischen Gräber 
an der Rheinstrasse 46 des Nordwestgräberfeldes von Augusta 
Raurica, JbAK 17, 1996, 217ff. (in diesem Band). 

75 Die nach Osten führende sogenannte Vindonissastrasse weist 
eine Breite von ca. 18 m auf. Vgl. G. Lassau, Die Grabung 
1994.13 im Gräberfeld «Im Sager». Ein Vorbericht. JbAK 16, 
1995, 79ff. 

76 Zum Befund der Grabung von 1986 vgl. D. Schmid, Die Gra
bung bei der Shell-Tankstelle in Pratteln 1986. JbAK 7, 1987, 
163ff. bes. Abb. 2 und zur Deutung dieser Randzonen von Stras
sen als Fuss- oder Viehwege: Lassau (wie Anm. 72) 83. 

77 Zur Grabung des Vorjahres (Grabung 1994.78) vgl. Schwarz (wie 
Anm. 3) 59ff. 



ecke durch unseren Ruinendiens t eine kleine Sondage 
gemacht, wobei die Oberkante der Bas i l i cas tü tz -
mauer freigelegt worden i s t 7 8 . 
Publikation: keine. 

1995.80 Augst-Kastelenweg 

Lage: Region 1, Insula 1; Parz. 435. 
Koordinaten: 621 240/264 860 und 621 285/264 970. Höhe: 284.00-
294.00 m ü.M. 
Anlass: Graben für Elektroleitung und Auswechseln des Belages auf 
dem Vorplatz sowie auf der Rückseite der Villa Clavel. 
Fläche: 40 m 2. 
Grabungsdauer: 16.1.-1.3.1995. 
Fundkomplexe: D02360-D02361. 
Kommentar: B e i m Grabenaushub für eine Elekt ro
leitung z u m neuen A u d i t o r i u m , die quer ü b e r den 
Kastelenweg verlegt worden ist, s ind keine r ö m i s c h e n 
Befunde angeschnitten w o r d e n 7 9 . Ebenfalls negativ 
war der Befund bei kleineren Aushubarbei ten, die i m 
Zuge der Belagserneuerung des Vorpla tzes der V i l l a 
C l ave l sowie bei der Asphal t ie rung der Parkwege auf 
der Westseite der V i l l a nö t i g waren. 
Publikation: keine. 

1995.81 Augst-Elektroleitung Forum/Violenried 

Lage: Region 1, Insulae 8-10; Parz. 179, 232, 235, 237, 547, 654. 
Koordinaten: 621 480/264 930. Höhe: 279.00-295.00 m ü.M. 
Anlass: Verlegen einer neuen Elektroleitung von der Nordseite der 
Liegenschaft Basilicaweg 3 bis ins Areal des Werkhofes der Firma 
E. Frey AG. 
Fläche: 280 m 2. 
Grabungsdauer: 22.1 1.-6.12.1995. 
Fundkomplexe: D02370-D02373, D02375-D02393. 
Kommentar: D u r c h die f rühze i t ige Bekanntgabe der 
projektierten L e i t u n g s f ü h r u n g durch die Elekt ra 
Augst war es mög l i ch , den T e i l der rund 310 m langen 
Le i tung (Abb. 24 und 25), der u r s p r ü n g l i c h i m B a s i l i 
caweg verlegt werden sollte, u n g e f ä h r 6 m weiter 
nö rd l i ch , i n einer dem K a n t o n Basel-Landschaft 
g e h ö r e n d e n Parzelle, zu verlegen. D a d u r c h konnte er
reicht werden, dass die Elektrolei tung i n e inem ar
chäo log i sch weniger heiklen Bereich zu liegen kam, 
n ä m l i c h auf dem Trasse der an der Nordf ron t des 
Forums entlangziehenden r ö m i s c h e n V i c t o r i a 
strasse 8 0. Ansonsten h ä t t e die Le i tung auf einer L ä n g e 

78 Vgl. zur Curia und Basilica P.-A. Schwarz, M . Trunk (unter 
Mitarbeit von M. Schaub), Die Ergebnisse der Sondierung und 
Bauuntersuchung an der Curia und Basilika-Stützmauer in 
Augusta Rauricorum (Grabung 1990.53). JbAK 12, 1991, 21 Iff.; 
M. Trunk, Römische Tempel in den Rhein- und westlichen 
Donauprovinzen. Ein Beitrag zur architekturgeschichtlichen 
Einordnung römischer Sakralbauten in Augst. Forschungen in 
Augst 14 (Augst 1991) sowie V. Schaltenbrand Obrecht, JbAK 
17, 1996, 31 Iff. (in diesem Band). 

79 Zur archäologischen Situation beim Kastelenweg und zur Gra
bung 1994.80 «Kastelenweg» vgl. die Ausführungen von Schwarz 
(wie Anm. 3) 59ff. 

80 Allen bei der Elektra Augst bzw. Baselland und dem Amt für 
Liegenschaftsverkehr an der Abänderung des Projektes beteilig
ten Personen sei an dieser Stelle für ihr Verständnis und Ent
gegenkommen gedankt. 

81 Nahezu das gesamte Gebiet des ehemaligen Hauptforums von 
Augusta Raurica ist im Zonenplan der Gemeinde Augst als 
archäologische Schutzzone ausgeschieden. Nur der schmale 
Streifen des Basilicaweges, der über der nördlichen Forumsfront 
verläuft, ist nicht Bestandteil der Schutzzone. 

A b b . 24 Augst, Insula 1 O/Violenr ied (Grabung 
1995.81). Lageskizze des Elektrograbens 
( ). D e r gerasterte Bere ich ist i m D e t a i l 
auf A b b i l d u n g 25 wiedergegeben. 
M . 1:2000. 

v o n rund 30 m die ä u s s e r e n Tabernenkammern an 
der Nordsei te des Haupt forums durchschlagen 8 1 . 
Diese A b ä n d e r u n g des Trasses hat einerseits gerade 
i m Bereich des Haupt forums z u einer opt imalen 
Schonung der a r c h ä o l o g i s c h e n Substanz geführ t , an
dererseits konnten dadurch auch grössere Verzöge -

A b b . 25 {nächste Doppelseite) Augst, Insula 10 /Vio-
• lenr ied (Grabung 1995.81). P l a n des L e i 

tungsgrabens i m Bere ich der F lu ren «Ross 
weid» (Insula 10) u n d «Schneckenberg» 
(Violenr ied) . D e r weitere V e r l a u f des 
Grabens i m Nordos ten ist nicht abgebildet. 
M . 1:300. 







rungen i m Bauablauf vermieden werden, welche 
durch die a r c h ä o l o g i s c h e n Dokumenta t ionsarbei ten 
entstanden w ä r e n . 

B e i den Aushubarbei ten s ind besonders i m Bere ich 
des «Schneckenberges» , aber auch i m W e r k h o f der 
F i r m a E . Frey A G , mehrere i m Bere ich des V io l en r i e 
des bisher unbekannte M a u e r z ü g e angeschnitten wor
den. So wurde an der Parzellengrenze zur F i r m a Frey 
A G ein noch gut erhaltener Abschni t t einer Pfeiler
port ikus leider durchschlagen, der die r ö m i s c h e F i e -
lenriedstrasse gegen Osten begrenzte. D i e Por t ikus
mauer bestand aus einzelnen gemauerten Abschni t 
ten, zwischen die i n best immten A b s t ä n d e n Sand
steinquader als Auflager für die Pfei ler eingeschoben 
waren. 

In der Reg ion 1 tangierten die Arbe i t en dank der 
oben e r w ä h n t e n Verschiebung der Le i tung nur we
nige Strukturen: In Insula 10 wurde an der Nordsei te 
der r ö m i s c h e n Victoriastrasse die ös t l i che Ecke eines 
Raumes angeschnitten, der zu einer bereits i m W i n t e r 
1928/1929 v o n K a r l Stehl in freigelegten Badeanlage 
g e h ö r t 8 2 . A n diesem u n d e inem u n g e f ä h r gleich gros
sen, westl ich davon liegenden R a u m ist auffällig, dass 
sie aus der G e b ä u d e f l u c h t i n die Victoriastrasse vor
springen. In beiden fand sich ein Badebassin. Lau t 
dem Bericht und den Grabungsakten v o n K a r l Steh
l i n waren die Wes twand u n d der B o d e n des 1995 er
neut angeschnittenen Bassins m i t weissen Steinplat
ten verkleidet; die ü b r i g e n W ä n d e wiesen einen Z i e 
g e l m ö r t e l v e r p u t z auf. V o m Bassin aus gelangte man 
ü b e r drei Treppenstufen i n einen h ö h e r gelegenen, 
ganz mi t weissen Steinplatten ausgekleideten R a u m . 
I m Gegensatz z u m westl ichen Bassin, das zusammen 
mi t dem n ö r d l i c h daran anschliessenden R a u m hypo-
kaustiert war, konnten die beiden mi t Steinplatten 
ausgekleideten R ä u m e nicht beheizt werden. 

E i n weiterer Abschni t t des Grabens k a m auf der 
N o r d - S ü d verlaufenden r ö m i s c h e n Hohwartstrasse 
zu liegen, die hier, zumindest was das Koffermater ia l 
der obersten Straten anbelangt, eine stark abwei
chende Zusammensetzung (gegenübe r ä l t e ren , fast 

ausschliesslich aus K i e s bestehenden Strassenschich-
ten) aufwies. I m P r o f i l zeigte sich, dass der j ü n g s t e 
Strassenbelag zur Hauptsache aus einer Unmenge 
stark kompaktierter Ziegelsplitter bestand, die m i t 
K i e s e l n u n d kleineren Ka lks te inen vermengt waren 8 3 . 
U m den Sachverhalt genauer a b z u k l ä r e n , wurde der 
G r a b e n an einer Stelle u m etwa 2 m erweitert. D i r e k t 
unter dem H u m u s fand s ich m i t M ö r t e l durchsetzter 
Mauerschut t zusammen mi t e inem durch H i t zee in 
wi rkung i n mehrere Einzel te i le zerbrochenen A r c h i 
tekturelement aus K a l k s t e i n (Abb . 26) 8 4 . D e r K a l k 
stein war dermassen b r ü c h i g , dass w i r auf eine Ber
gung verzichteten, nicht zuletzt, da die Grabung auf 
der Oberkante des Strassenbelages eingestellt worden 
ist. Es war deshalb auch nicht mög l i ch , das stark frag
mentierte S tück genauer z u untersuchen u n d z u be
s t i m m e n 8 5 . Gegen Osten wurde diese Schuttschicht 
v o n einer S t ö r u n g durchschlagen u n d brach ab. So
w o h l unter d e m Archi tekture lement als auch unter 
dem Mauerschut t lag eine d ü n n e Brandschicht m i t 
Resten v o n verkohlten Konstruktionshölzern direkt 
auf der S t r a s senobe r f l äche . W i e i n der F l ä c h e z u er
kennen war, m ü s s e n die Ziegelspli t ter des Strassen-
koffers schon i n kleinfragmentiertem Zus tand einge
bracht worden sein und s ind nicht erst durch häuf iges 
Befahren zerkleinert u n d verdichtet worden. 

A n der Unterkante des Schuttmaterials fand sich 
die Imi ta t ion eines An ton in i ans des Tetr icus I für Te-
tricus II, Caesar, die nach 273 gepräg t worden ist u n d 
einen terminus post quem für die Ablagerung des 
Mauerschuttes ergibt 8 6 . Aufg rund der M ü n z e ist m a n 
versucht, die Ablagerung des Schuttes i n Zusammen
hang mi t einer sich i m m e r mehr herauskristall isieren
den Z ä s u r i n der Stadtgeschichte, ausge lös t durch 
kriegerische Ereignisse i n den 70er Jahren des 3. Jahr
hunderts, zu sehen 8 7 . B e i dem aus Ziegelspl i t tern zu 
sammengesetzten Strassenkoffer muss es sich dem
nach u m den vorbefestigungszeitlichen Kof fe r der r ö 
mischen Hohwartstrasse handeln. O b w o h l i n diesem 
F a l l n a t ü r l i c h alles an der Dat ie rung einer M ü n z e 
häng t , kann diese M ö g l i c h k e i t m . E . i m Sinne einer 

A b b . 26 Augst, Insula 10 (Grabung 1995.81). Ost
prof i l durch die Hohwartstrasse mi t der 
aufliegenden Schuttschicht. Rechts neben 
dem Massstab ist das i n mehrere Te i le zer
brochene A r c h i t e k t u r s t ü c k zu erkennen. 

82 K. Stehlin, Augst. In: O. Schulthess, Römische Zeit. 20. Jahres
bericht der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, 1928, 
56 und D. Schmid, Die römischen Mosaiken aus Augst und 
Kaiseraugst. Forschungen in Augst 17 (Augst 1993) 68 und 
Abb. 26. 

83 Zum Aufbau der jüngeren Strassenschichten aus Ziegelbrocken 
und Bauschutt vgl. R. Laur-Belart (wie Anm. 13) 35. 

84 Während den Aushubarbeiten sind besonders im Bereich der 
Hohwartstrasse zahlreiche weitere Architekturstücke wie Frag
mente von Säulentrommeln und Pilastern sowie profilierte 
Stücke zum Vorschein gekommen. Eine erste summarische 
Durchsicht der Fragmente lässt vermuten, dass es sich dabei 
zum Teil um Architekturelemente handelt, ähnlich wie die 
schon 1928 von Karl Stehlin bei der Auffindung des Victoria
pfeilers (Grabung 1928.52) beobachteten Teile. 

85 Das Architekturelement wies eindeutige Bearbeitungsspuren, 
z.B. den Rest einer Hohlkehle, auf. 

86 Die Bestimmung der Münze Inv. 1995.81.D02388.1 verdanke 
ich Markus Peter. 

87 Vgl. dazu E. Deschler-Erb, P.-A. Schwarz, Eine bronzene Speer
spitze aus der Insula 22. Ihre Bedeutung für die Stadtgeschichte 
von Augusta Rauricorum (Augst BL). JbAK 14, 1993, 181f. so
wie A. R. Furger, Die urbanistische Entwicklung von Augusta 
Raurica vom 1. bis zum 3. Jahrhundert. JbAK 15, 1994, 29ff. 



Arbeitshypothese i n Betracht gezogen werden. A u f 
grund der äusse r s t k le inen G r a b u n g s f l ä c h e (4x 1,5 m) 
werden aber erst weitere Aufsch lüsse ü b e r ein grösse
res z u s a m m e n h ä n g e n d e s Gebie t oder eine V e r k n ü p 
fung v o n Befunden aus mehreren Auf sch lüs sen den 
Sachverhalt k l ä r en k ö n n e n . 
Publikation: keine. 

1995.89 Augst-Streufunde Augst 

Fundkomplexe: D04751-D04761, D04771. 
Kommentar: Lesefunde bekamen bisher pro Fundor t 
eine eigene Grabungsnummer zugetei l t 8 8 , was dazu 
führ te , dass i m Berichtsjahr die 40 i m System zur 
Ver fügung stehenden N u m m e r n für Grabungen auf 
basellandschaftl ichem Gebie t nicht mehr ausreich
ten 8 9 . Deshalb wurde beschlossen, dass i n Zukunf t 
solche Lesefunde zwar unter einer eigenen, i m m e r 
gleichbleibenden Grabungsnummer (Nr . 89) zusam
mengefasst werden, aber anhand der unterschied
l ichen F u n d k o m p l e x n u m m e r n auch wei terhin inner
halb des ant iken Siedlungsperimeters lokal is ierbar 
bleiben. 

Fund- Fundort Fundgegenstand Finder 
komplex 
D04751 Ergolz Eisenobjekt E. Tejada, 

5012 Schönenwerd 
D04752 Region 5 Mörtelgussstück H. Lucas, 

D-79199 Kirchzarten 
D04753 Region 3 (?)2 Eisenobjekte S. Straumann, 

4410 Liestal 

D04754 Region 2 3 Eisenobjekte S. Straumann, 
4410 Liestal 

D04755 Region 2 Keramikfrag N. Iten, 6414 Oberarth 
ment 

D04756 Amphi Eisenkeil D. Krienbühl, 
theater 6410 Goldau 

D04757 Region 3/4 Tubulusfrag- M . Kistler, 
ment 4153 Reinach 

D04758 Theater Terra Sigillata E.-A. Kussler, 
Fragment D-79713 Bad Säckingen 

D04759 Insula 32 Glasfragment E.-A. Kussler, 
D-79713 Bad Säckingen 

D04760 Insula 50 Terra Sigillata E.-A. Kussler, 
Stempel D-79713 Bad Säckingen 

D04761 Tempel Münze, Kera E.-A. Kussler, 
Sichelen 3 mik, Eisen, D-79713 Bad Säckingen 

Glas, Knochen 
D04771 Diverse Knochenfrag B. Meier, 8335 Hittnau 

Fundorte mente 
Publikation: keine. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1; 4; 12; 24; 25: Zeichnungen Constant Clareboets. 
Abb. 2; 5; 6; 14: Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. 
Abb. 3; 7; 9; 20: Fotos Germaine Sandoz. 
Abb. 8; 10: Fotos Ursula Schweitzer. 
Abb. 11: Foto Hans Sütterlin. 
Abb. 13: Zeichnung Constant Clareboets/Crista Ziegler. 
Abb. 15-18; 21; 22: Fotos Ursi Schild. 
Abb. 19; 26: Fotos Hans-Peter Bauhofer. 
Abb. 23: Feldaufnahme und Interpretation Jürg Leckebusch; 

Zeichnung Constant Clareboets. 

88 Vgl. Grabung 1995.63. 
89 Zur Vergabe von Grabungsnummern vgl. A. R. Furger, P.-A. 

Schwarz et al. (wie Anm. 67) 24 mit Anm. 44. 
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Brückenquader in Zweitverwendung? 
Eine nachrömische Uferverbauung «Im Rümpel» in Augst, Grabung 1995.64 

M a r k u s Schaub 

Zusammenfassung: 
Im Südteil der Grabung 1995.64 wurde gegen die Ergolz eine Uferverbauung aus grossen, teils keilförmigen Sandsteinquadern aufgedeckt. Die 
Form, Art und Fundlage der Quader in Zweitverwendung sowie die historische Entwicklung der in unmittelbarer Nähe sich befindenden 
Ergolzbrücke macht es wahrscheinlich, dass die Quader der Uferverbauung ursprünglich aus einer am Ende des Mittelalters - oder kurz da
nach - zerstörten Brückenkonstruktion über die Ergolz stammen. 

Schlüsselwörter: 
Augst BL, Architektur, Brücke, Ergolz, Frühe Neuzeit, Mittelalter, Römische Epoche, Uferverbauung. 

Einleitung 

D a i n der F l u r « Im R ü m p e l » , dort wo die Ergolz kurz 
vor ihrer E i n m ü n d u n g i n den R h e i n eine markante 
Schleife beschreibt, eine grösse re Ü b e r b a u u n g geplant 
war, musste das Gebie t vo rgäng ig nach a r chäo log i 
schen Spuren untersucht werden (Abb. 1). D i e Ergeb
nisse der G r a b u n g werden v o n H . Sü t t e r l i n i n diesem 
B a n d vorgelegt 1 . 

Schon 1987 war m a n bei einer Sondierung i n die
sem Gebiet auf den k le inen Abschni t t einer aus gros

sen Sandsteinquadern bestehenden ehemaligen Ufer
b ö s c h u n g gestossen 2. Bereits damals wurde auch ver
mutet, dass diese B ö s c h u n g s m a u e r nicht r ö m i s c h , 
sondern mit te lal ter l ich bzw. f r ü h n e u z e i t l i c h sei u n d 
wahrscheinl ich i n Zusammenhang mi t der ehemali
gen M ü h l e stehe 3. 

Situation 

K u r z vo r der E i n m ü n d u n g der Ergolz i n den R h e i n 
zeigt das Bachbett eine auffallende Schlaufe: V o n Sü
den kommend , macht die Ergolz zuerst einen Bogen 
nach Osten, dann nach N o r d e n , kurz darauf nach W e 
sten, u m i n der V e r l ä n g e r u n g der u r s p r ü n g l i c h e n L i 
nie wieder nach N o r d e n i n den R h e i n zu fliessen 
(Abb. 1). Diese, i n ih rem Ursp rung geologisch be
dingte, Schlaufe k ö n n t e m ö g l i c h e r w e i s e durch den 

H. Sütterlin, Die Grabung 1995.64 Augst - Im Rumpel. In: Aus
grabungen in Augst im Jahre 1995, JbAK 17, 1996, 43ff. (in 
diesem Band). 
Grabung 1987.55. Vgl. R. Hänggi, Ausgrabungen in Augst im 
Jahre 1987. JbAK 9, 1988, 13ff. bes. 27. 
Die Frage, ob die bei der Uferverbauung benutzten Quader nun 
römisch, mittelalterlich oder frühneuzeitlich seien, ob sie erst
mals oder als Spolien verwendet wurden, war bei Grabungsende 
1995 völlig offen und wurde unterschiedlich beurteilt. - Für Dis
kussionen zum Thema «Keilsteine im Rümpel» danke ich Con
stant Clareboets und Martin Wegmann. 

Uferverbauung 
aus Sandstein 
Felsabbruch 
Steilufer 

A b b . 1 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). Ü b e r s i c h t s p l a n . Rechts oben S i 
tuat ion v o n Augusta R a u r i c a mi t Lage der 
Grabung (schwarzer Punkt) . M . 1:10000. 



A b b a u v o n Bruchsteinen i n r ö m i s c h e r Ze i t gegen 
Osten noch erweitert worden sein 4 . 

Das ganze Gebie t der Ergolzschlaufe wurde bis 
heute bei Hochwasser i m m e r wieder ü b e r s c h w e m m t 5 . 

Steinquader der Uferverbauung 

V o n den insgesamt 14 Steinquadern befanden sich 
bei der Ausgrabung 1995 noch 11 S tück i m V e r b a n d 
der auf gut 10 m L ä n g e erhaltenen B ö s c h u n g s m a u e r 
(Abb. 2-4). D i e restlichen drei Steine fanden sich ver
schoben gegen die Ergolz (Nr . 1 u n d 14); oder i n ei
nem Fragment (Nr . 5) nicht mehr in situ ü b e r der 
Mauer . Denkbar w ä r e u.a. auch deshalb ü b e r der 
unteren Quaderreihe eine zweite, durch Steinraub 
heute nicht mehr vorhandene Lage (vgl. A b b . 6). 

D i e folgende Numer i e rung hä l t sich an die bei der 
Ausgrabung festgestellte Reihenfolge 6 (Abb. 5): 

Nr. Gesteinsart Form 

1 Kalkstein Quader 
2 Sandstein Quader 
3 Sandstein Keilstein 
4 Sandstein Quader 
5 Sandstein Quader(?) 
6 Sandstein Quader 
7 Sandstein Keilstein 
8 Sandstein Keilstein 
9 Sandstein Keilstein 
10 Sandstein Quader 
11 Sandstein Quader 
12 Sandstein Quader 
13 Sandstein Quader 
14 Kalkstein Säulentrommel (sekundär zu einem Quader 

umgearbeitet) 

D i e Steine waren auf eine feinsandige Schicht gebet
tet, welche die u n r e g e l m ä s s i g e u n d ö r t l i ch abgearbei
tete Fe l sobe r f l äche ausglich (Abb. 6). 

B e i m Entfernen der Quader zeigten sich unter der 
aus grossen Steinen errichteten Uferbefestigung 
rechteckige, rund 4 0 x 5 0 c m grosse, i n den Fels einge
tiefte L ö c h e r v o n etwa 50 c m Tiefe, die als Pfosten
gruben zu deuten s ind. A n derselben Stelle befand 

4 Schon immer wurde am östlichen Steilufer der Ergolz (zwischen 
dem Gebiet «Rümpel» und «Langgasse») ein Steinbruch vermu
tet. In diesem Sinne zu deutende Abbauspuren wurden jedoch 
bis heute nicht gefunden. Nur aufwendige Untersuchungen 
könnten - wenn überhaupt - Klarheit bringen, denn grössere 
Bereiche an antiker Felsoberfläche sind wohl nur noch an ganz 
wenigen Stellen zu erwarten, hatte sich doch die Gemeinde 
Augst in der Vergangenheit immer wieder mit zum Teil riesigen 
Felsabstürzen in diesem Gebiet zu befassen. Auch nach dem Bau 
des Kraftwerks, der einen Rückstau bis weit in das Ergolzdelta 
zur Folge hatte, fanden Abbruche von Steinmaterial statt. So 
löste sich z.B. in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 1919 
eine riesige Fels- und Schuttmasse von rund 300 m 3 vom rech
ten, zwischen 12 und 18 m hohen Ergolzufer und stürzte in das 
Bachbett (diverse Korrespondenz, Fotos sowie geologisches 
Gutachten befinden sich im Staatsarchiv Liestal BL). Auch spä
ter kam es infolge der Flusserosion immer wieder zu kleineren 
Felsabstürzen, die dann schliesslich zum Bau einer Uferver
bauung führten, welche die Gewalt des Wassers brechen sollte. 
Die Chancen, eventuell jemals noch vorhanden gewesene Ab-

Dieser Gefahr versuchte m a n seit Jahrhunderten mi t 
Bachverbauungen und Uferbefestigungen zu begeg
nen. 

A b b . 2 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). B l i c k gegen Westen i n den G r a 
bungsabschnitt m i t der Uferbefestigung. 

s ich also schon vor der Quaderreihe eine wahrschein
l i ch h ö l z e r n e Uferbefestigung (vgl. dazu A b b . 3) 7 . 

Aufgrund der i m Pro f i l s ich abzeichnenden Strati
graphie hatte man die Quader i n eine uferseitig ausge
hobene Baugrube gestellt (Abb . 6). A l l e auf der E r -
golzseite an die Quader anschliessenden Schichten 
s ind erst nach dem Versetzen der Steine entstanden. 
Diese Sedimente s ind also j ü n g e r . 

bauspuren zu finden, sind also verschwindend klein, um so 
mehr, da es sich bei dem dort anstehenden Kalk gar nicht um 
hochwertiges Gestein für die Bautätigkeit handelt. - Zu römi
schen Steinbrüchen vgl. zuletzt: U. Müller und Ph. Rentzel, Ein 
weiterer römischer Steinbruch in Kaiseraugst. Archäologische, 
geologische und technologische Aspekte. JbAK 15, 1994, 177ff. 
bes. 177 mit Anm. 15. 

5 Vgl. C. Clareboets, Topochronologie von Augusta Raurica in 
antiker und nachantiker Zeit. Zum Verlauf der Ergolz und des 
Ruschenbächlis. JbAK 15, 1994, 239ff. bes. 246 mit Abb. 10. 

6 Vgl. dazu die Schemazeichnungen der Sandsteinquader in 
M . Schaub, Die Brücke über den Violenbach beim Osttor von 
Augusta Rauricorum (Grabung 1969.52). JbAK 14, 1993, 135ff. 
bes. 141 f. mit den Abb. 8 und 9. - Zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Artikels befinden sich die Steine aus dem «Rümpel» im
mer noch in einem provisorischen Zwischendepot bei der Bau
stelle auf dem ehemaligen Grabungsareal und sind daher noch 
nicht allseitig exakt vermessen. 

7 Vgl. auch Anm. 1. 
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A b b . 3 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). Uferbefestigung. Schwarz (Stein-
N r . 2-4 u n d 6-13): in situ der B ö s c h u n g s 
mauer. - Gepunkte t (Stein-Nr. 1, 5 u n d 14): 
aus der u r s p r ü n g l i c h e n Lage verschoben. 
M . 1:200. 

A b b . 4 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). Uferverbauung aus grossen Sand
steinquadern. B l i c k gegen S ü d w e s t e n . 
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A b b . 5 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). Ü b e r s i c h t aller 1995 gefundenen Quader aus der Ufer 
verbauung. M . 1:80. 



Funde und Datierung 

W ä h r e n d der a r c h ä o l o g i s c h e n Untersuchung 1995.64 
s ind i n diesem T e i l der Grabung nur wenige Funde 
gemacht worden 8 . 

Das F ü l l m a t e r i a l aus den P f o s t e n l ö c h e r n unter 
der Uferverbauung (Fundkomplexe [ F K ] D02889, 
D02894, D02972) u n d der Schicht zwischen den Pfo
s t e n l ö c h e r n u n d den Steinen ( F K D02888, D02956) 
enthielt einige kleinfragmentierte Keramikfragmente , 
die als r ö m i s c h oder «wohl ausschliesslich r ö m i s c h » 
zu datieren s ind. 

In der Baugrube für die Uferverbauung aus Qua 
dern ( F K D02850, D02874, D02881 , D02885) wurde 
ebenfalls kleinfragmentiertes keramisches Ma te r i a l , 
eine r ö m i s c h e M ü n z e und ein n a c h r ö m i s c h e s Ziegel
fragment gefunden. 

Das M a t e r i a l aus den diversen Schichten, deren Se
dimente an u n d ü b e r die aus Steinquadern beste
hende Uferverbauung füh ren ( F K D02932, D02933 , 
D02943 , D02955), enthielt r ö m i s c h e u n d neuzeit l iche 
Funde . V o n besonderer Bedeutung war die direkt 
dem Fels aufliegende Schicht, welche n a c h r ö m i s c h e s 
M a t e r i a l enthielt. 

Es stellt sich die Frage, ob w i r hier eine r ö m i s c h e 
Uferverbauung, eine mittelal terl iche oder sogar eine 
f r ü h n e u z e i t l i c h e Anlage vor uns haben. D a s sich i n 
der Baugrube befindende kleinfragmentierte r ö m i 
sche M a t e r i a l beweist nur, dass mi t r ö m i s c h e n F u n 
den durchmischtes M a t e r i a l e ingefül l t wurde. R ö m i 
sches M a t e r i a l war aber auch i n diesem Gebie t nach
weisbar i m m e r wieder verwendet und/oder umgela
gert worden; dies beweist z .B . auch das r ö m i s c h e M o 
saikfragment, das i m S p ä t m i t t e l a l t e r als Baumater ia l 
des Ö k o n o m i e g e b ä u d e s - nur knapp 15 m entfernt! -
wiederverwendet wurde u n d be i unserer Ausgrabung 
1995 z u m Vorsche in kam. Z u d e m liegt das Grabungs
areal i n unmit telbarer N ä h e der r ö m i s c h e n Bas i l i a -
strasse mi t dem diese begleitenden G r ä b e r f e l d . Jeder 
Bodeneingr i f f bringt hier bis heute i m m e r wieder r ö 
misches Fundmate r i a l an die Obe r f l äche , das dann 
bei Umlagerungen erneut i n den Boden gelangen 
kann. 

A l l e an die Uferverbauung anschliessenden oder 
dieselbe ü b e r d e c k e n d e n Sedimente s ind aus nach
r ö m i s c h e r Zei t . Aufgrund des Schichtbeschriebes u n d 
Bemerkungen zur Stratigraphie lässt s ich die Chrono 
logie nach dem B a u der B ö s c h u n g s m a u e r wie folgt 
kurz sk izz ieren 9 : 
1. B e i diversen Hochwasserper ioden lagerte die Er 

golz jeweils kiesig-sandiges M a t e r i a l entlang der 
bachseitigen Fron t der Uferverbauung ab. 

2. Zwischendurch wurden durch kurzfristiges M ä a n -
drieren der Ergolz bei Hochwasser jeweils neue 
U f e r b ö s c h u n g e n gebildet (sog. Erosionskehlen = 
zeitweiliger Uferverlauf). 

3. D a n n folgte eine l ängere , stabilere Per iode mi t B i l 
dung eines Humushor izontes . 

4. D a r ü b e r befinden sich A n s c h ü t t u n g e n u n d Sedi
mente, die i n Zusammenhang mi t der B ö s c h u n g s 
befestigung i m Bereich des heute noch bestehenden 
l inken Ergolzufers stehen. 

Sichere Hinweise zur Bauzei t , Nutzungszei t u n d Auf 
gabe dieser Uferverbauung s ind also nicht vorhan
den. A u f ind i rek tem Wege k ö n n e n jedoch t ro tzdem 
einige interessante Hinweise zur Dat ie rung gewonnen 
werden. So muss aus der z u m Quader umgearbeiteten 
S ä u l e n t r o m m e l (Abb. 7) geschlossen werden, dass 
hier andernorts verbaut gewesenes M a t e r i a l für einen 
neuen Verwendungszweck zusammengestellt wurde 

8 Vgl. auch Anm. 1. 
9 Vgl. Schichtbeschreibung von M. Schaub und den Bericht zu 

den geologischen Bemerkungen an den Profilaufschlüssen von 
Ph. Rentzel (Grabungsdokumentation 1995.64 im Archiv Aus
grabungen Augst/Kaiseraugst). - Ob, und wenn ja, in welchem 
Ausmass man an dieser Stelle aus der ursprünglichen Felsober-
fläche Steine gebrochen hatte, konnte nicht abgeklärt werden. 
Indizien von Abbauspuren wurden nicht nachgewiesen (vgl. 
auch Anm. 4). 



u n d diese Steine somit nicht i n Pos i t i on ihrer Erstver
wendung sind. Das S ä u l e n s t ü c k hat s ich s p ä t e r - als 
die Uferverbauung nicht mehr unterhalten u n d ge
braucht wurde - wahrscheinl ich durch U n t e r s p ü l u n g 
aus der Quaderreihe gelöst und wurde R ich tung Er 
golz i n eine Felsvertiefung verschoben (Abb . 8; vgl . 
auch A b b . 2; 3; 14) 1 0 . 

Weitere Ind iz ien liefern die F o r m e n der ü b r i g e n 
Quader: H ä t t e man diese Steine speziell für die Ufe r 
verbauung gebrochen u n d bearbeitet, w ä r e anzuneh
men, dass alle nach e inem mehr oder weniger einheit
l ichen kons t rukt iven Schema u n d Mus t e r hergestellt 
worden w ä r e n . D e m ist aber nicht so. Sie zeigen ein 
sehr uneinheit l iches B i l d . Einzelne Quader s ind 
rechteckig, andere ke i l fö rmig . A u c h ihre Seiten- u n d 
F l ä c h e n m a s s e s ind uneinhei t l ich , u n d bei einigen ist 
eine Seite spitz- bzw. s tumpfwinkl ig bearbeitet (vgl. 
A b b . 2 u n d 3 ) 1 1 . A u c h diese Vie l fa l t der verwendeten 
F o r m e n spricht gegen eine Erstverwendung bzw. für 
einen u r s p r ü n g l i c h anderen Verwendungszweck der 
Quader. 

D i e voneinander völ l ig abweichende F o r m u n d 
G r ö s s e der Steine sowie die Zwei tverwendung k ö n n t e 
zumindest e in Indiz auf eine spä t - bzw. n a c h r ö m i s c h e 
Zeitstel lung sein. 

E inen H i n w e i s für die zeit l iche Abgrenzung nach 
oben ergibt s ich aus folgender Tatsache: A u f ke inem 
der alten P l ä n e , welche die Ergolzschlaufe abbi lden, 
ist diese Uferverbauung eingezeichnet. D e m n a c h 
muss sie also schon damals wieder ü b e r d e c k t gewesen 
sein. D e r ä l tes te P l a n mi t einer naturgetreuen D a r 
stellung ist derjenige v o n G . F . M e y e r aus dem Jahre 
1680 1 2 . D i e f r ü h e r e n P l ä n e v o n M . H . Graber (1602) 1 3 

u n d H . B o c k (1620) 1 4 s ind z u summarisch, u m eine 
eindeutige Aussage zu erlauben. 

D i e Dat ie rung lässt s ich aufgrund dieser Hinweise 
grob zwischen spä t - bzw. n a c h r ö m i s c h u n d d e m Ende 
des 17. Jahrhunderts eingrenzen. 

Erhaltene 
Kanneluren 

A b b . 7 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). Fo to u n d Schemazeichnung der 
s e k u n d ä r z u m Quader umgearbeiteten 
S ä u l e n t r o m m e l . 

10 Die Säulentrommel hatte ursprünglich einen Durchmesser von 
rund drei römischen Fuss (ca. 90 cm) und gegen 20 Kanneluren. 
Beim Sondierschnitt im Jahre 1987 wurde das Säulenstück un
wissentlich mit dem Bagger etwas beschädigt, befand sich jedoch 
schon damals nicht mehr in der Uferverbauung. 

11 Bei Druckkräften aus dem angeschütteten Uferbereich würde 
z.B. auch die Gefahr bestehen, dass die beiden keilförmigen 
Quader Nr. 7 und 9 - eben wegen ihrer konischen Form - sich 
nach vorne gegen die Ergolz verschieben würden. 

12 Clareboets (wie Anm. 5) 244 mit Abb. 8. 
13 Clareboets (wie Anm. 5) 243 mit Abb. 6 sowie 242 mit Anm. 20. 
14 Clareboets (wie Anm. 5) 243 mit Abb. 7. 

A b b . 8 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). Si tuat ion der Uferbefestigung. 
Pfe i l : aus u r s p r ü n g l i c h e r Lage i n der Q u a 
derreihe verschobene S ä u l e n t r o m m e l . 



Funktion und Situation der Uferbefestigung 

A m plausibelsten w i r d die Erbauung der Uferbefesti
gung i n Zusammenhang mi t der M ü h l e z u e r k l ä r e n 
sein, führ t doch die V e r l ä n g e r u n g der B ö s c h u n g s 
mauer gegen N N O exakt auf die G e b ä u d e e c k e des i n 
den 1950er Jahren abgerissenen u n d zur ehemaligen 
M ü h l e g e h ö r e n d e n Ö k o n o m i e g e b ä u d e s 1 5 . 

D i e M ü h l e w i r d erstmals i m Jahre 1363 am 
11. M ä r z , e r w ä h n t : «... den zo l l by der m u l i ze Ougst 
by der brugg, . . . » 1 6 . 

Diese M ü h l e war gleichzeitig auch Z o l l - u n d Wir t s 
haus u n d hatte eine bewegte Geschichte, so wurde sie 
z .B . i m Jahre 1381 v o n einem M ö r d e r g e f ü h r t 1 7 . 

I m Laufe der Jahrhunderte wurde die F l u r « R u m -
pel» mi t der M ü h l e i m m e r wieder v o m Hochwasser 
der Ergolz ü b e r s c h w e m m t . Das zeigen die Sedimente 
i n den verschiedenen Sondierschnit ten (vgl. auch das 
P ro f i l i n A b b . 6) ebenso wie die schrift l ichen Ü b e r l i e 
ferungen i n diversen A k t e n u n d die Erfahrungen der 
Neuzei t . D i e mittelal terl iche M ü h l e u n d die daran 
angrenzenden G e b ä u d e mussten deshalb auch i m m e r 
wieder gegen die z e r s t ö r e n d e n Krä f t e dieser Wasser
massen geschü tz t werden (Abb . 9 mi t Wasserspiegel 
der Ergolz vor dem Stau 1912). 

A u s dem Jahre 1715 s ind z .B . die B e m ü h u n g e n des 
Lehenwirtes Gessler bekannt, der eine Organisa t ion 

aller Landbesi tzer z u m Zweck einer g rosszüg igen 
Uferverbauung bildete, u m das Hochwasser der Er 
golz abhalten zu k ö n n e n 1 8 . 

I m Jahre 1743 beklagte sich der M ü l l e r G r ü r i n g , 
i h m habe ein Hochwasser i m F r ü h l i n g das W u h r , die 
Pri tsche u n d die M ü h l e i n Mit le idenschaf t gezogen 1 9 . 

E ine weitere grosse Ü b e r s c h w e m m u n g s k a t a s t r o p h e 
w i r d v o m Nachmi t t ag des 16. J u l i 1830 über l ie fe r t . 
Dama l s schwoll die Ergolz infolge eines heftigen G e 
witters i m Oberbaselbiet innerhalb kurzer Ze i t ü b e r 
2 m an u n d floss bei der Gesslerschen M ü h l e beinahe 
ü b e r die Landstrasse. D a m a l s schwemmte die Ergolz 
«... nicht nur B ä u m e , sondern auch Fahrhabe u n d 
H a u s g e b ä l k i n den R h e i n » 2 0 . 

A u c h s p ä t e r hat die Ergolz i n u n r e g e l m ä s s i g e n A b 
s t ä n d e n i m m e r wieder zu H o c h w a s s e r s c h ä d e n ge
führ t . D i e letzte g rösse re Ü b e r s c h w e m m u n g fand a m 
19.5.1994 statt, als die Ergolz innerhalb weniger Stun
den wiederum auf mehr als 2 m ü b e r Normalpege l 
anschwol l 2 1 . A l s Reak t i on auf dieses Ereignis wurde 
anschliessend auf der rechten Uferseite - i n der N ä h e 
unserer Uferbefestigung - e in grosser Schu tzdamm 
a n g e s c h ü t t e t 2 2 . Heute befindet sich i n der F l u r « Im 
R ü m p e l » die moderne Ü b e r b a u u n g «Ergolzgar ten» . 

A b b . 9 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). P r o f i l durch die Uferverbauung, 
die Ergolz u n d die S t e i l b ö s c h u n g aus Fels. 

15 Vgl. Anm. 1. - Grössere römische Baustrukturen auf diesem 
Höhenniveau, zu deren Schutz die Uferverbauung errichtet wor
den sein könnte, wurden weder in Altgrabungen noch 1995 fest
gestellt. 

16 H. Boos, Urkundenbuch der Landschaft Basel, 1881, Nr. 387. 
17 «Anno 1381 waren vii morder von dem Bötzen untz an das 

Elisas, und waren deren by hundert, und wurden vil (gefangen 
und) uff reder gesetzt, besunder der muller von Ougst und der 
wirt von Grisszhein, der den gesten mit der ax niderzunt. (Sins 
suns wib) und sin wib verjachen, das sy 14 jar darzu hetten 
geholffen. (Die zwo frowen vergrub man lebendig.)» Zitiert 
nach: Basler Chroniken 5 (Basel 1895) 32. - Vgl. auch W. Merz, 
Die Burgen des Sisgaus 1 (Aarau 1909) 82ff. bes. 84. 

18 G. A. Frey, Augst an der Brücke. In: Vom Jura zum Schwarz
wald, 1941, Heft 1, 22. 

19 Frey (wie Anm. 18) 6f. 
20 R. Salathé, Augst und Kaiseraugst im 19. und 20. Jahrhundert. 

Geschichte von Augst und Kaiseraugst. In: Quellen und For
schungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel
land 4 (Liestal 1976) 140ff. bes. 154. 

21 Clareboets (wie Anm. 5) 246 mit Abb. 10. 
22 Grabung 1994.70. Vgl. dazu P. A. Schwarz (mit einem Beitrag 

von H. Sütterlin), Ausgrabungen in Augst im Jahre 1994. JbAK 
16, 1995, bes. 58. 



Der ursprüngliche Verwendungszweck der Quader 

D i e A r t u n d F o r m dieser Quader weist eine verblüf
fende Ä h n l i c h k e i t m i t denjenigen der « B ö t m e n s t e i n e » 
auf, die z u e inem Doppelbogen der r ö m i s c h e n V i o 
l e n b a c h b r ü c k e g e h ö r e n 2 3 . 

Mehrere Quader der Uferverbauung « Im R ü m p e l » 
s ind ebenfalls ke i l fö rmig gearbeitet (Nr . 3, 7-9; vgl . 
A b b . 3 u n d A b b . 5)! E ine genaue D e f i n i t i o n der ur
s p r ü n g l i c h e n S te ingrösse u n d die exakte Radiusbe
rechnung der Bögen ist heute nicht mehr mög l i ch . D i e 
Quader wurden b e i m B a u der B ö s c h u n g s m a u e r wahr
scheinl ich stellenweise auch etwas ü b e r a r b e i t e t u n d 
angepasst, dies beweisen z . B . einzelne kleine i n der 
Baugrube gefundene Sandsteinsplitter. Erschwerend 
k o m m t h inzu , dass die Sandsteine i m Laufe der Ze i t 
ö r t l i ch an den O b e r f l ä c h e n erodierten u n d nun z .T . 
ze r s tö r t e F l ä c h e n aufweisen. Dies ist m ö g l i c h e r w e i s e 
auch der G r u n d , weshalb die bis heute (vgl. A n m . 6) 
i n den Quadern festgestellten L ö c h e r (vgl. z .B . A b b . 4) 
keine saubere klare F o r m besitzen. Z u d e m k ö n n e n 
Quader mi t diversen Hi l f smi t t e ln gehoben u n d ver
setzt werden. Neben d e m sogenannten W o l f existierte 
auch die Schere/Klaue u n d die an A r c h i t e k t u r s t ü c k e n 
stehengelassenen Bossen/Buckel , die nach dem V e r 
setzen wieder entfernt werden konn ten 2 4 . 

D i e sich heute nicht perfekt p r ä s e n t i e r e n d e n Ober
f lächen der Steine k ö n n e n ihren G r u n d da r in haben, 
dass hier ke in Prestigebau nach Vi t ruvschen M a s s s t ä 
ben - oder s p ä t e r e n architektonischen Idealregeln -
errichtet wurde oder dass dies Quader aus dem In
nenbereich des Bogens s ind, die somit keine v o l l k o m 
men bearbeiteten Sichtseiten aufweisen mussten. 
E ine bis jetzt (vgl. A n m . 6) nicht sichtbare Anathyrose 
muss ebenfalls nicht zwangs läuf ig vorhanden gewesen 
sein, fehlt sie doch auch bei e inem T e i l der « B ö t m e n -
q u a d e r » 2 5 . Z u d e m birgt die Anathyrose bei starker 
Belastung auch i m m e r das R i s i k o einer Bruchgefahr 
durch Kantenpressung 2 6 . 

D i e einzelnen Quader weisen unterschiedl ich gear
beitete Sei tenwinkel auf. O b der G r u n d dar in liegt, 
dass z .B . erst mi t zwei oder mehr Quadern der ange
strebte Radiusmit te lwer t des Bogens erreicht wurde 2 7 , 
die Radialfugen des Bogens aus bautechnischen 
G r ü n d e n ke in gemeinsames Z e n t r u m ha t ten 2 8 oder 
ob zwei unterschiedliche R a d i e n auf mehrere Bögen 
hinweisen, sei i m M o m e n t dahingestellt. Gesamthaft 
wurden bis heute auch zu wenige Kei l s te ine gefunden, 
u m exakte Angaben ü b e r Masse und K o n s t r u k t i o n z u 
machen. D a die « R u m p e l q u a d e r » jedoch grösse r als 
diejenigen der V i o l e n b a c h b r ü c k e s ind, ist anzuneh
men, dass auch die gesamte K o n s t r u k t i o n m ä c h t i g e r 
d imensionier t wa r 2 9 . 

D i e Quader der Uferverbauung s tammen sicher 
aus einer massiven Bogenkonst rukt ion u n d aufgrund 
der Zwei tverwendung als Uferverbauung, ihrer 
G r ö s s e sowie der Tatsache, dass die gesamte K o n 
strukt ion f rüh (Ende des 17. Jahrhunderts) schon 
wieder ü b e r d e c k t war, k a u m v o n e inem f rühneuze i t 
l ichen G e b ä u d e . Infolgedessen werden die Quader ur
sp rüng l i ch r ö m i s c h oder mit te lal ter l ich sein. 

Ke i l fö rmige Quader werden bei den verschieden
artigsten G e w ö l b e n b e n ö t i g t . D i e « R u m p e l q u a d e r » 

k ö n n t e n v o n e inem mi t einer L ä n g s t o n n e ü b e r d e c k 
ten G a n g stammen, wie sie vorwiegend bei monu
mentalen G e b ä u d e n ( in r ö m i s c h e r Ze i t z .B . Thermen , 
Theater; i m Mit te la l te r z .B . christ l iche Basi l iken) an
zutreffen waren, v o n e inem Torbogen (z.B. Stadttor) 
oder v o n einer B r ü c k e n k o n s t r u k t i o n ( r ö m i s c h u n d 
mittelalterl ich). 

Das Gebie t v o n Augst u n d Kaiseraugst war nach 
dem A b z u g des r ö m i s c h e n M i l i t ä r s (Ende 4. /Anfang 
5. Jh.) u n d s p ä t e s t e n s b e i m Wegzug des Bischofs nach 
Basel (7. Jh.) zur Bedeutungslosigkeit abgesunken; es 
s ind aus dieser Ze i t keine G e b ä u d e bekannt, welche 
Quader v o n diesen Ausmassen aufgewiesen h ä t t e n . 

O b w o h l aufgrund der spä r l i chen Hinweise , welche 
die Grabung 1995.64 lieferte, vor läuf ig keine absolute 
Sicherheit ü b e r den u r s p r ü n g l i c h e n Verwendungs
zweck der als Uferverbauung wiederverwendeten B o -
genquader bestehen kann, sollen hier einige Ü b e r l e 
gungen geäusse r t werden 3 0 : D i e Reste der r ö m i s c h e n 
Stadt Augusta R a u r i c a wurden w ä h r e n d des gesamten 
Mit te la l ters bis i n die Neuze i t i m m e r wieder nach 
brauchbarem Steinmaterial durchsucht. Es war eben 
entschieden einfacher, die Steine unter einer H u m u s 
decke auszugraben, als sie sich m ü h s a m aus mehr 
oder weniger weit entfernten S t e i n b r ü c h e n zu be
schaffen. V o r a l lem n a t ü r l i c h , wenn es sich u m Q u a 
der v o n so ausserordentlicher G r ö s s e u n d Gewich t 
handelte, wie es die Steine aus dem « R ü m p e l » s i n d 3 1 ! 

23 M. Schaub, Die Brücke über den Violenbach beim Osttor von 
Augusta Rauricorum (Grabung 1969.52). JbAK 14, 1993, 135ff. 

24 Vgl. z.B. P. Adam, La construction Romaine, Matériaux et 
Techniques (Paris 1984) 52. 

25 Schaub (wie Anm. 23) bes. 141f. mit Abb. 8 und 9. 
26 Vgl. u.a. dtv-Atlas zur Baukunst 1. Allgemeiner Teil. Bauge

schichte von Mesopotamien bis Byzanz (8. Aufl. München 1990) 
31. 

27 Schaub (wie Anm. 23) bes. 149 mit Anm. 37. Dies kann auch 
heute noch an diversen aus Keilsteinen erbauten Brücken beob
achtet werden. 

28 Vgl. dazu u.a. J. Dürrn, Die Baukunst der Etrusker und Römer. 
Handbuch der Architektur II, 2 (Stuttgart 1905) 1531T. sowie 
dtv-Atlas zur Baukunst (wie Anm. 26) 206f. 

29 Die keilförmigen Quader aus dem «Rümpel» geben Anhalts
punkte für einen (oder mehrere?) Bogen mit einem Durchmesser 
zwischen 4 und 5 m. 

30 Es ist nicht völlig auszuschliessen, dass sich im Gebiet ausser
halb unserer untersuchten Baugrube - in Richtung der ehemali
gen Mühle - noch Spuren der Uferverbauung bzw. Indizien ihrer 
ursprünglichen Verwendung finden Hessen. 

31 Noch im Jahre 1843 hatte man «zur Erbauung einer Brücke über 
die Ergolz für die neue Saline ... eine Masse grosser Quader, zum 
Theil mit Inschriften, aus den Fundamenten der Mauer von 
Kaiseraugst gezogen» (vgl. Schaub [wie Anm. 23] bes. 155 Nr. 4). 
Auch damals war der finanzielle und arbeitstechnische Auf
wand, die Steine aus dem Fundament der Kastellmauer zu bre
chen, kleiner als sie sich aus einem entfernt liegenden Stein
bruch zu beschaffen. 



N u n gibt es i n unmittelbarer Umgebung unserer 
Grabung ein Bauwerk, dessen f rühe re K o n s t r u k t i o n 
grosse und massive Ke i lquade r b e n ö t i g t e : D i e B r ü c k e 
ü b e r die Ergolz! Dieser F l u s s ü b e r g a n g bestand schon 
i n der R ö m e r z e i t (Abb . 10) 3 2 und auch heute noch 
bildet diese Stelle die wichtigste Ve rb indung (neben 
der Autobahn) der Strasse B a s e l - R h e i n f e l d e n - Z ü -
r ich . 

D i e steinerne B r ü c k e an diesem wicht igen Ergolz-
ü b e r g a n g war i m Mit te la l te r u.a. Anlass für die B i l 
dung des Dorfes «Augst an der Bruck» u n d den hier 
erhobenen Z o l l . 

D i e B r ü c k e spielte i n der Vergangenheit auch i m 
mer wieder eine wichtige poli t ische u n d m i l i t ä r i s c h e 
R o l l e 3 3 . A n dieser Stelle befand sich zuerst die Grenze 
des Sisgaus und s p ä t e r diejenige zwischen der Eidge
nossenschaft u n d Ö s t e r r e i c h . 

Diese exponierte Grenzs i tua t ion war auch die U r 
sache für vielfache Z e r s t ö r u n g e n u n d V e r w ü s t u n g e n 
der B r ü c k e . M e h r m a l s musste sie wieder neu gebaut, 
repariert oder befestigt werden (Abb. 11 u n d 12). 

I m folgenden w i r d die historische Chronologie der 
Augster E r g o l z b r ü c k e - soweit sie deren Bausubstanz 
betrifft - aufgelistet 3 4 . N i c h t eingetragen s ind his tor i 
sche E r w ä h n u n g e n der B r ü c k e i n Zusammenhang mi t 
Truppenverschiebungen oder Grenzstrei t igkei ten. 

Epoche/Jahr Bemerkungen und Hinwei se 

Römisch, Bau einer Brücke 
1. Jh. n.Chr. 
1363 (11. März) Die Brücke wird erstmals erwähnt: «... den zoll by 

der muli ze Ougst by der brugg ...» 
1363 (30. Juli) Frühester Hinweis, dass es sich um eine steinerne 

Brücke handelt: «... an der steinen brugg by der 
muli ze Ougst an der Ergentzen ...» 

1437 Die Stadt Basel lässt die Brücke durch den Maurer 
Conrad Labahürlin neu erbauen: «... mit neuen 
Landvesten und Mittelpfeiler ...» (u.a. aus Konzils
interessen. Konzil von Basel 1431-1449). 

1445/46 Die Brücke wird in den Wirren des St. Jakobkrie-
ges zerstört. (Am 19.11.1448 wird auch die Mühle 
von Augst zerstört und am 18.3.1449 das Dorf ver
brannt35.) 

1555 Die Stadt Basel lässt die Brücke durch den Maurer-
(26. Dezember) meister Ulrich teilweise neu erbauen: «Er soll ein 

murweckh und gwelb über das wasser von dem 
mittlen joch bitz hinüber by 40 schuchen lanng und 
15 schuchen breitt, doch enetthalb ann beiden ort-
ten zu einem annsechenlichenn gutten und ge
schickten inngang unngevorlichen umb dry schuch 
inn die breitte wytter machen. ... Er soll die landt-
veste gegen dem huss und der mülin sampt dem 
mittlen joch und dem allten gwelblin nach nott-
durfft ersuchen ussnemen und erbessern. Er soll 
die gewenndt der lanndtvestinen mitt gehownen 
Warenbachern und das gwelb mitt thoubsteinen 
machenn ...» 

1690 Die Stadt Basel erneuert und befestigt die Brücke. 
1718 Gessler repariert die Brücke mit ausgegrabenen 

Steinen aus der Flur «Obermühle». 
1830 Das Brückentor wird entfernt. 
1957 Die Brücke aus dem Jahre 1555 wird abgebrochen. 
1958 (12. April) Die noch heute bestehende Brücke wird durch den 

Kanton Baselland gebaut und dem Verkehr über
geben. 

Aufgrund dieser Angaben kann geschlossen werden, 
dass mindestens v ie rmal Tei le der Bausubstanz der 
B r ü c k e komplet t ersetzt, a b g e ä n d e r t oder ausgewech
selt wurden. 

A b b . 10 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). Rekonst rukt ionszeichnung v o n 
Augusta Raur i ca . Ausschni t t . B l i c k gegen 
Nordwesten . Kre i s : r ö m i s c h e E r g o l z b r ü c k e . 

Es ist nun wahrscheinl ich, dass einzelne Quader der 
B r ü c k e nach Z e r s t ö r u n g derselben oder be i Reparatu
ren als Zwei tverwendung i n unmit telbarer N ä h e für 
die Befestigung der g e f ä h r d e t e n U f e r b ö s c h u n g ver
wendet worden s ind. Hat te doch z .B . Basel i m Jahre 
1555 a u s d r ü c k l i c h verlangt, dass m a n die tragenden 
Bogen der B r ü c k e aus Tuffsteinen z u machen habe 
(s.o.) und nicht aus Sands te in 3 6 . 

Ausserdem muss die Uferbefestigung ze i t l ich nicht 
zwangs läuf ig mi t e inem B r ü c k e n n e u b a u oder -umbau 
korrespondieren, k ö n n e n doch die Steine auch zur 
s p ä t e r e n Wiederverwendung l änge re Ze i t deponiert 

32 Vgl. dazu Schaub (wie Anm. 23) bes. 155 Nr. 5 Ergolzbrücke. 
33 Vgl. dazu u.a.: E. Wirz, Der Pass zu Augst, Ein Kapitelchen der 

schweizerischen Neutralität, in: Der Rauracher - Quartalschrift 
der Gesellschaft Raurachischer Geschichtsfreunde, 15. Jg., Nr. 
4, 4. Quartal 1943. 

34 Ob auch das schwere Erdbeben von Basel (18. Oktober 1356) -
nur 6,5 Jahre vor der Ersterwähnung der Brücke - grössere Re
paraturen an derselben nötig machte, ist nicht überliefert. - Lite
raturzitate aus diversen Quellen (vgl. Anm. 20 und 23; H. R. 
Heyer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Landschaft 2. 
Der Bezirk Liestal (Basel 1974) 25ff. sowie entsprechende Gra
bungsunterlagen im Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. 

35 Am Ende des 15. Jh. gab es in Augst total 20 Haushaltungen 
(M. Othenin-Girard, Ländliche Lebensweise und Lebensformen 
im Spätmittelalter. Eine wirtschafts- und sozialgeschichtliche 
Untersuchung der nordwestschweizerischen Herrschaft Farns
burg. Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landes
kunde des Kantons Basel-Landschaft 48 [Liestal 1994] 75). 

36 Siehe dazu auch Anm. 39 (Abbruch der Brücke). - Auch aus den 
diversen Sondierungen und Grabungen des Theaters in Augst 
wurde Steinmaterial für Reparaturen an der Ergolzbrücke ver
wendet. Ebenso soll im 16. Jh. beim Bau des Wirtshauses «Zum 
Rössli» durch die Stadt Basel ein Hauptteil des Materials aus 
den zuvor beendeten Ausgrabungen am Theater stammen. 



A b b . 11 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung A b b . 12 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). S i tua t ion der B r ü c k e n ü b e r die 1995.64). Ze ichnung der E r g o l z b r ü c k e v o n 
Ergolz . E . Büche l aus dem Jahre 1754. B l i c k gegen 

N o r d e n . 

gewesen sein, u m sie dann bei Beda r f für die B ö 
schungsmauer zu gebrauchen 3 7 . 

A l l e i n der Uferverbauung wiederverwendeten 
Steine aus unserer G r a b u n g 1995 s ind i n der rekon
struierten B r ü c k e n z e i c h n u n g der A b b i l d u n g 13 einge-
passt. D i e s e k u n d ä r z u m Quader umgearbeitete Säu
len t rommel ist m ö g l i c h e r w e i s e u r s p r ü n g l i c h ebenfalls 
i n Zusammenhang m i t der B r ü c k e verwendet wor
d e n 3 8 . Aufgrund der Di s t anz v o m l inken z u m rechten 
Ergolzufer (plus den beiden B ö s c h u n g e n ) ist mi t meh
reren B r ü c k e n b o g e n z u rechnen: zwe i g rösse ren B o 
gen wie bei der B r ü c k e der f rühen Neuze i t oder ( rö
misch-mit telal ter l icht?]) z .B . mi t e inem grossen M i t 
telbogen u n d zwei kleineren seitl ichen. Heute w i r d 
die Ergolz ohne Mi t te lpfe i le r ü b e r b r ü c k t . 

A l s die «alte Augster Ergo lzbrücke» gegen Ende des 
Jahres 1957 abgerissen wurde, hat R . Laur-Belar t den 
A b b r u c h - soweit es die V e r h ä l t n i s s e damals erlaub
ten - begleitet (Abb . 14) 3 9 . In seinem Tagebuch u n d 
i m Kurzbe r i ch t der Hefte der Gesellschaft P ro A u g u 
sta R a u r i c a ( P A R ) e r w ä h n t er, i m westl ichen der bei
den Bogen einen ä l t e r en B r ü c k e n b o g e n a n s a t z gefun
den z u haben und schloss nicht aus, dass es sich dabei 
u m die Reste der R ö m e r b r ü c k e handeln k ö n n t e 4 0 . 
T ro tz r ö m i s c h anmutendem Mauerwerk u n d Ro t 
m ö r t e l i m Bogenansatz betont er jedoch, dass auch i m 
Mit te la l te r mi t Ziegelschrott hergestellter R o t m ö r t e l 
angewendet wurde u n d eine sichere Zuweisung des
halb nicht mög l i ch sei. 

37 Das Profil in Abbildung 6 und die Interpretation der Stratigra
phie zeigt auch später eine längere Unterbrechung der Sedimen
tation bzw. eine Ruhephase mit Humusbildung. - Bis heute 
konnte auch nicht abgeklärt werden, ob einzelne der vielen für 
den mittelalterlichen Mühlekanal verwendeten Sandsteine eben
falls von sekundär bearbeiteten Brückensteinen stammen. Es 
wäre ausserdem noch zu untersuchen, inwieweit sogar einzelne 
Abdecksteine des im Westen unserer Grabung gefundenen Ka
nals in Richtung der Ergolz ursprünglich z.B. Brüstungssteine 
der Brücke gewesen sein könnten (vgl. Plan Nr. 1995.64.003 im 
Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst). 

38 Zu monumentalen Säulen an Brückenenden vgl. u.a. P. T. Bid-
well and N . Holbrook et al., Hadrian's Wall bridges. Historic 
Buildings and Monuments Commission for England, Archae-
logical report 9, English Heritage (London 1989) 35 mit Abb. 28; 
45 mit Abb. 36. - B. Heinrich, Brücken - Vom Balken zum 

Bogen (Hamburg 1983) 42 mit Abb. 41. - W. Heinz, Strassen 
und Brücken im römischen Reich. Antike Welt, Zeitschrift für 
Archäologie und Kulturgeschichte, Sondernummer 1988 (Jona 
1988) 29ff. mit Abb. 34; 39 mit Abb. 50 sowie H. Cüppers, Die 
Trierer Römerbrücken (Mainz 1969) Tafel 5 mit Nr. 3 (Römer
brücke zweiter Bauzustand). 

39 «Ein historischer Mord! Die grossen Sand- und Tuffsteinblöcke 
erhalten wir und legen wir auf die Forumswiese.» (R. Laur-
Belart, Tagebuch. Eintrag vom 19. Dezember 1957, Grabung 
1957.58). 

40 Laur-Belart (wie Anm. 39), Eintrag vom 14. Januar 1958 sowie 
23. Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica (JberPAR), 
in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 57, 
1958, 3f. Zumindest kann daraus geschlossen werden, dass zu 
einem früheren Zeitpunkt eine völlig andere Bogenführung be
stand. 



Basiliastrasse 

A b b . 13 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 1995.64). Rekonst rukt ionsze ichnung der E rgo lzb rücke . Schwarz: 
hypothetisch eingezeichnete Quader u n d Kei ls te ine , die i n Zwei tverwendung aus der 1995 aufgedeck
ten Uferverbauung der Ergolz s tammen. 

D i e Quader aus Sand- u n d Tuffstein der abgebro
chenen B r ü c k e wurden dann i m M ä r z 1958 auf der 
Wiese des Haupt forums aufgeschichtet 4 1 . 

Lange blieb es dann ruhig u m die ehemaligen Brük-
kensteine. D o c h i m M a i 1965 findet s ich der Tage
bucheintrag v o n R . Laur-Belar t : « H ü r b i n hat unter 
den Sandsteinquadern, die v o m E r g o l z b r ü c k l e i n 
s tammen und b e i m Schuppen auf dem H a u p t f o r u m 
liegen, ein B r u c h s t ü c k eines Grabsteines m i t Buchsta
benresten entdeckt, als er den Stein für die S tü tz 
mauer b e i m Cur ia -Eingang verwenden woll te .» (es 
folgt eine kleine Handskizze) «... Es k o m m t aber 
nichts V e r n ü n f t i g e s h e r a u s . » 4 2 Es handelt s ich hier 

41 Laur-Belart (wie Anm. 39), Eintrag vom 11. März 1958. - Wie
viel Bausubstanz der älteren Bogenwiderlager noch heute im 
Boden erhalten ist, wurde nicht überliefert. 

42 Laur-Belart (wie Anm. 39), Eintrag vom 21. Mai 1965. Erkenn
bar sind u.a.: D M (Dis Manibus). Nähere Angaben vgl.: Kat. Nr. 
99, Altfund (verschollen) Ergolzbrücke, in: P.-A. Schwarz und 
L. Berger (Hrsg.) mit Beitr. von K. Bartels, V. von Falkenstein, 
J. Furrer, Ch. Haeffelé, R. Matteotti, M . Poux, E. Rigert, Th. 
Schibier, C. Schluchter, St. G. Schmid und Chr. Schneider, Die 
römischen und frühmittelalterlichen Steininschriften aus Augst 
und Kaiseraugst (in Vorbereitung; erscheint in der Reihe «For
schungen in Augst»). 

A b b . 14 Augst B L , « Im R ü m p e l » (Grabung 
1995.64). A b b r u c h der alten E r g o l z b r ü c k e 
i m Jahre 1957. D i e B r ü c k e n k o n s t r u k t i o n 
stammte z u m gröss t en T e i l noch aus dem 
Jahre 1555. 



wohl u m ein Grabsteinfragment, das i n n a c h r ö m i 
scher Ze i t aus dem i n unmit telbarer N ä h e liegenden 
G r ä b e r f e l d als Spolie für den B a u der mittelalter
l ichen E r g o l z b r ü c k e - oder eine Reparatur an dersel
ben - verwendet wurde 4 3 . 

Seit dem N e u b a u der E r g o l z b r ü c k e i m Jahre 1958 
wurde i m Bere ich der alten B r ü c k e n w i d e r l a g e r - trotz 
kleineren No t sond ie rungen 4 4 - ke in Befund aufge
deckt, der irgendwelche Hinweise auf die diversen 
f rühe ren B r ü c k e n k o n s t r u k t i o n e n erlauben w ü r d e . 
N u r gezielte Sondierungen k ö n n t e n hier allenfalls 
noch Spuren der r ö m i s c h e n u n d mit telal ter l ichen 
B r ü c k e n ü b e r die Ergolz liefern. 

Abb. 1; 3; 5-11; 13: Zeichnung Markus Schaub. 
Abb. 2; 4: Foto Ursi Schild. 
Abb. 12: Federzeichnung von Emanuel Büchel 1754, Original 

im Kupferstichkabinett Basel. 
Abb. 14: Bildarchiv Denkmalpflege Basel-Landschaft, Liestal, 

Nr. 7/11.9, Neg. Nr. 4085. 

43 Das Gräberfeld an der Basiliastrasse datiert vom 1. bis ins 
4. Jahrhundert. - Bei Aushubarbeiten werden in diesem Bereich 
bis heute immer wieder Reste von Grabsteinen gefunden. 

44 Grabung 1991.67. 
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Miliaria in Augusta Raurica 
Bemerkungen zu den Meilensteinfunden i m Bereich der Hohwartstrasse (Grabung 1995.60) 

Hans Sü t t e r l i n 

Zusa m m enfassu ng: 
Während einer ad hoc durchgeführten Baubegleitung sind im Bereich eines bereits 1975 ausgehobenen Leitungsgrabens Fragmente von 
mindestens vier Meilensteinen zum Vorschein gekommen. Auf dem am besten erhaltenen, einem Meilenstein des Antoninus Pius, ist durch die 
Nennung von Augusta Raurica (A VG RA VR) belegt, dass einerseits Augusta Raurica als offizieller Ausgangspunkt für die Meilenzählung gedient 
hat, andererseits liegt dadurch ein weiterer epigraphischer Beleg für den Namen der Koloniestadt vor. Der Meilenstein des Antoninus Pius ist 
frühestens im 2. Drittel des 3. Jahrhunderts in sekundärer Verwendung noch einmal aufgestellt worden. Die übrigen Meilensteine fanden sich im 
Zerstörungsschutt und scheinen bereits zum Zeitpunkt der Ablagerung schon stark fragmentiert gewesen zu sein. Infolge der eng begrenzten 
Häufung von Meilensteinfragmenten wird eine ursprüngliche Aufstellung innerhalb der Stadt, entlang der Hohwartstrasse postuliert. 

Schlüsselwörter: 
Augst BL, Bau und Architekturelemente/Ziegel, Epigraphik, Inschrift, Meilensteine, Verkehr/Strassen. 

Einleitung 

A l s die Ab te i lung Ausgrabungen Augst a m 5.4.1995 
v o n R o l f F u x (Bauunternehmung M . F u x A G , Augst) 
ü b e r die bevorstehende Reparatur an einer süd l i ch 
des Haupt forums verlegten Elektrole i tung informier t 
wurde, schien alles auf eine r o u t i n e m ä s s i g e Baube
gleitung h inzudeuten 1 . 

A u f der Suche nach einer schadhaften Stelle i n 
einer Elektrolei tung wurde mi t e inem Kleinbagger ein 
schon 1975 ohne a r c h ä o l o g i s c h e Begleitung einge
brachtes K a b e l auf einer L ä n g e v o n rund 16 m freige
legt. Das K a b e l war damals auf der K r o n e einer r ö m i 
schen M a u e r verlegt worden; i m weiteren Grabenver
lauf tangierte es noch knapp die obersten Schichten 
der r ö m i s c h e n Hohwartstrasse. 

W ä h r e n d der D o k u m e n t a t i o n der Befunde fiel i n 
der s ü d w e s t l i c h e n Ecke der Grabenverbrei terung eine 
nur knapp aus dem P r o f i l ragende, stehende Säu len 
t rommel auf 2, die anschliessend geborgen werden 
sollte. I m Laufe der Freilegungsarbeiten bemerkte 
unser Grabungstechniker , Hans-Peter Bauhofer, dass 
die Säule eine Inschrift trug (Abb. I)3. D i e s e m glück
l ichen U m s t a n d ist es zu verdanken, dass eine bislang 
i n Augst u n d Kaiseraugst nicht belegte Inschriftengat
tung w ä h r e n d der Grabung 1995.60 gleich i n mehre
ren Exemplaren z u m Vorsche in gekommen ist. V o r 
ausgesetzt die unter den Fragmenten getroffenen Z u 
weisungen s ind korrekt, handelt es sich u m Tei le v o n 
mindestens v ie r Mei lens te inen, andernfalls w ü r d e 
sich ihre Z a h l auf m a x i m a l sechs S tück e r h ö h e n . 

A b b . 1 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Funds i tua t ion nach dem P r ä p a r i e r e n der 
Profi le (Ansicht v o n Norden) . D e r restliche 
T e i l des Leitungsgrabens (unten rechts) ist 
bereits wieder verfüll t . 

1 Rolf Fux sei an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit ge
dankt. 

2 Vgl. A. R. Furger et al., Augusta Raurica. Jahresbericht 1995. 
JbAK 17, 1996, 5ff. bes. Abb. 11 (in diesem Band). 

3 H.-P. Bauhofer, C. Clareboets, P. Erni, S. Musa, V. Sanchez, 
G. Sandoz, P. Schaad, M . Schaub, M . Wegmann und C. Ziegler 
sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit gedankt. Für Hinweise, 
Anregungen und Diskussionen habe ich L. Berger, J. Ewald, Th. 
Hufschmid, B. Janietz Schwarz, I. und M . Horisberger, P.-A. 
Schwarz, N . Spichtig sowie G. Walser zu danken. Die gründliche 
Durchsicht des Manuskriptes übernahmen dankenswerterweise 
A. R. Furger, C. Neukom-Radtke, P.-A. Schwarz, N. Spichtig 
und G. Walser. 



Lage der Grabung 

D e r rund 16 m lange Leitungsgraben sowie die 2 x 4 m 
messende, f lächig untersuchte Erweiterung an dessen 
S ü d e n d e lagen a m West rand v o n Insula 19 zwischen 
Zentral thermen u n d Haup t fo rum (Abb. 2). D e r 
gröss te T e i l der F l ä c h e k a m jedoch i m Bere ich der 
r ö m i s c h e n Hohwartstrasse z u liegen; der ös t l i che 

Grabungsrand tangierte noch eine die Insula 19 gegen 
die Strasse abgrenzende Maue r . Bisher s ind aus dieser 
Zone keine a r c h ä o l o g i s c h e n Aufsch lüsse bekannt ge
wesen. V o n der Insula 19 ist e inzig die Nordostecke, 
die 1970 an läss l i ch eines Einfamil ienhausbaues 
untersucht werden musste, ausgegraben 4. 

Befund 

U n m i t t e l b a r ü b e r dem anstehenden L e h m bzw. 
unterhalb der ä l t e s t en Kiesschichten der r ö m i s c h e n 
Hohwartstrasse lag eine graue, lehmige Schicht (Abb. 
3,2; 4,2) mi t Holzkohleres ten 5 , i n der s ich i n regel
m ä s s i g e n A b s t ä n d e n v o n 10-20 cm, rechtwinkl ig zu 
M a u e r 1 verlaufende, l äng l iche m i t K i e s verfül l te 
Vert iefungen erhalten hatten. D i e durchschni t t l ich 2 -
5 c m tiefen Negat ive s tammen wahrscheinl ich v o n 
vergangenen H ö l z e r n eines ehemals an dieser Stelle 
verlegten Prüge l lagers . Solche P rüge l l age r dienten als 
Substruktionen der r ö m i s c h e n Strassen u n d s ind auch 
an anderen Or ten i n der Augster Oberstadt angetrof
fen worden 6 . 

E i n weiteres v o n R . H ä n g g i für einige Strassen v o n 
Augusta R a u r i c a herausgearbeitetes konstruktives 
M e r k m a l zeichnete sich auch hier i n F o r m einer ent
lang d e m Strassenrand verlaufenden Pfostenreihe i m 
anstehenden L e h m ab. D i e i m Abs t and v o n ca. 20-25 
c m gesetzten Pfostchen s ind parallel z u m ä l t e s t en 
Strassengraben eingetieft worden. Es muss somit für 
diesen Bere ich der Hohwartstrasse e in Bauablauf an
genommen werden, bei d e m ü b e r d e m lehmigen 
Unte rg rund ein h ö l z e r n e s P rüge l l age r verlegt worden 
ist, ü b e r welches dann eine erste K i e s s c h ü t t u n g einge
bracht wurde. Diese ist gegen seitliches Abrutschen i n 

A b b . 2 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.65). 
Lage der G r a b u n g s f l ä c h e innerhalb der 
Augster Oberstadt. M . 1:2000. 

4 Zu der Grabung an der Nordostecke (Grabung 1970.53), bei der 
die Reste eines Peristylhauses freigelegt wurden, vgl. J. Ewald, 
35. Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica. Basler Zeit
schrift für Geschichte und Altertumskunde 35, 1971, XIIff. 

5 Die gleiche oder zumindest eine ähnliche Schicht scheint schon 
1963 nur wenige Meter von der jetzigen Stelle entfernt angetrof
fen worden zu sein, nämlich unter der zwischen den Insulae 18 
und 25 verlaufenden römischen Merkurstrasse, welche gegen 
Süden die nächste Querstrasse zur römischen Hohwartstrasse 
bildet (Grabung 1963.53). Vgl. dazu: Tagebuch R. Laur-Belart, 
Eintrag vom 23.9.1963: «Unter den Kiesschichten der Strasse 
zwischen Ins. 18 und 25 findet sich eine 5-10 cm dicke graue 
Schlammschicht mit Kohlestückchen, Tierknochen und früh-
röm. Keramik». - Am 30.10.1963 vermerkt er: «Prof. [E.] 
Schmid stellt fest, dass die Holzsplitter unter dem Strassenkies 
in der schlammigen Schicht Werkspäne sind, also wohl vom Bau 
der ersten Häuser stammen». Überreste von Holzsplittern sind 
1995 nicht beobachtet worden. - Zur Interpretation dieser direkt 
über dem anstehenden Boden liegenden grauen bis braunen 
Schicht als Rodungshorizont vgl. O. Lüdin, M . Sitterding, R. 
Steiger (mit einem Beitrag von H. Doppler), Insula XXIV. 1939— 
1959. Ausgrabungen in Augst 2 (Basel 1962) 10 sowie P.-A. 
Schwarz (mit einem Beitrag von H. Sütterlin), Ausgrabungen in 
Augst im Jahre 1994. JbAK 16, 1995, 3Iff. bes. 49f. 

6 R. Hänggi, Zur Baustruktur der Strassen von Augusta Raurico
rum. Mit einem Exkurs zu den Latrinen. JbAK 10, 1989, 73ff. 
bes. Abb. 9 und 22. 



A b b . 3 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Ans ich t von P r o f i l 1. Z u r Lage vgl . A b b . 7. 
M . 1:40. 
1 anstehender gelblicher Lehm 
2 grauer Lehm mit Holzkohlepartikel 
3 Strassenkies der Hohwartstrasse und Verfüllung 

des ältesten Strassengrabens 
4 Strassenkoffer der Hohwartstrasse 
5 Verfüllung Strassengraben 
6 Fundamentierung aus Trigonodusdolomit 
7 Strassenkies 
8 Verfüllung Strassengraben 
9 Strassenkies 
10 Kiesschicht als Unterlage für den Strassengraben, 

gegen Westen in Strassenkies übergehend 
11 Begrenzungssteine des Strassengrabens 
12 Brandschuttverfüllung des jüngsten Strassengra

bens mit darüberliegendem kleinteiligem Mörtel
schutt 

13 Lehmig-sandiges Sediment mit Schutt vermischt 
14 Meilenstein 1 des Antoninus Pius 
15 Verfüllung der Grube für den Meilenstein 1 des 

Antoninus Pius 
16 angeschüttetes mit Schutt durchsetztes Material 
17 römische Schichten - nicht interpretierbar 
18 kleinteilige Splitterschicht, durch Pflugeinwirkung 

entstanden 
19 Verfüllung des Leitungsgrabens von 1975 
20 Grasnarbe. 

den Strassengrabenbereich mi t H i l f e einer Bretter
oder F lechtwerkkons t rukt ion ges tü tz t worden 7 . 

D e r genaue V e r l a u f des ersten Strassenkoffers 
konnte weder i n der F l ä c h e noch i m P r o f i l genau fest
gestellt werden, da zwischen dem kiesigen Sediment 
des Strassenbereiches u n d der Ver fü l lung des ä l t e s t en 
Strassengrabens (Abb. 3,3; 4,3) bzw. dem Mate r i a l , 
das ü b e r diesen G r a b e n zieht, keine klaren Schicht
grenzen zu erkennen waren. E ine woh l auch für diese 
f rühe Phase anzunehmende Por t ikus muss etwas wei 
ter ös t l ich als die zu e inem s p ä t e r e n Ze i tpunkt i m 

A b b . 4 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Ans ich t v o n Pro f i l 7 ( süd l i che r Grabungs
rand). Z u r Lage vgl . A b b . 7. M . 1:40. 
1 anstehender gelblicher Lehm 
2 grauer Lehm mit Holzkohlepartikeln 
3 Strassenkies der Hohwartstrasse und Verfüllung 

des ältesten Strassengrabens 
4 Strassenkoffer der Hohwartstrasse 
5 Verfüllung Strassengraben 
6 Quader aus Buntsandstein 
7 Fundamentierung aus Trigonodusdolomit 
8 Strassenkies 
9 Verfüllung Strassengraben 
10 Strassenkies 
11 Kiesschicht als Unterlage für den Strassengraben 
12 Brandschuttverfüllung des jüngsten Strassengra

bens mit darüberliegendem kleinteiligem Mörtel
schutt 

13 lehmig-sandiges Sediment mit Schutt vermischt 
14 Grubenverfüllung und angeschüttetes Schuttmate

rial 
15 Meilensteinfragment 3 
16 kleinteilige Splitterschicht, durch Pflugeinwirkung 

entstanden 
17 Verfüllung des Leitungsgrabens von 1975 
18 Grasnarbe. 

Bereich des ä l t e s t en Strassengrabens errichtete M a u e r 
1 gelegen haben. 

N a c h Ausweis der Stratigraphie k o m m t es i n der 
Folgezeit zu einer - man ist fast versucht zu sagen 

7 Hänggi (wie Anm. 6) 84ff. bes. Abb. 19-21. Während der Gra
bung 1995 fanden sich ebenfalls keine Hinweise darauf, ob eher 
mit einer Flechtwerk- oder mit einer Bretterbegrenzung zu rech
nen ist, weshalb auch in diesem Fall beide Konstruktionen mög
lich sind. 



« n o r m a l e n » - mehrmal igen Aufkofferung der Strasse 
(Abb. 3,4; 4,4). Diese Niveauanhebungen der Strasse 
ziehen Ä n d e r u n g e n i m Strassengrabenbereich mi t 
sich, was sich i n der Anlage eines neuen Strassengra-
bens manifestiert (Abb . 3,5; 4,5). 

Wahrsche in l i ch i m Zusammenhang mi t einer noch
maligen Aufkofferung der Strasse w i r d i m Ü b e r g a n g s 
bereich z u m ös t l i chen Strassengraben auf der H ö h e 
v o n Pro f i l 7 ein Buntsandsteinquader gesetzt (Abb . 
4,6; 6). D e r u n g e f ä h r 0,6 m breite u n d noch 0,8 m 
hoch erhaltene Quade r 8 wurde i n eine Grube , welche 
i n den Strassenkies eingetieft ist, gestellt. N a c h dem 
Setzen des Steines ist die Strasse i n der ganzen F l ä c h e 
neu aufgekoffert worden, wobei zuerst eine Lage v o n 
grossen, plattenartigen Steinen aus Tr igonodusdolo
mi t u n d einigen g rös se ren K i e s e l n (Abb . 3,6; 4,7) ein
gebracht worden ist 9 . O b w o h l man dies aufgrund der 
plattenartigen Steine vermuten k ö n n t e , haben die 
Steinplatten nachweis l ich nicht als Strassenbelag ge
d ien t 1 0 , sondern sie m ü s s e n als eine A r t Fundamen-
tierung der Strasse angesprochen werden (Abb . 5) 1 1 . 
Einerseits fehlten n ä m l i c h an den u n r e g e l m ä s s i g e n 
S t e inobe r f l ä chen jegliche Abnutzungsspuren, ande
rerseits zog ü b e r diese Substrukt ion eine auffallend 
harte u n d extrem kompakt ier te Kiesschicht , die die 
ehemalige S t r a s senobe r f l ä che ü b e r der Steinschicht 
gebildet hat. Weshalb eine solche A r t der Fundamen-
tierung i n der Strasse ü b e r h a u p t notwendig gewesen 
ist, konnte nicht festgestellt werden - der bis zu die
sem Zei tpunkt vorhandene S t r a s s e n k ö r p e r wies doch 
i m m e r h i n schon eine H ö h e v o n rund 0,8 m auf und 
muss sehr stabil gewesen sein. A u c h eine w ä h r e n d der 
Grabung i n E r w ä g u n g gezogene Entsorgung v o n nicht 
mehr brauchbarem Baumater ia l scheint nicht i n 
Frage zu k o m m e n , da Tr igonodusdo lomi t nur selten 
i m ant iken Hausbau Verwendung f and 1 2 . A n der 
Unterkante der Steinlage fand sich par t ie l l eine ganz 
d ü n n e Schicht aus K a l k m i l c h , die eventuell zur Fest i 
gung der darunterliegenden Kiesschicht gedient hat. 

I m Zusammenhang mi t dieser erneuten Aufkoffe
rung (Abb. 3,7; 4,8) k a m es wiederum zur Anlage 
eines neuen Strassengrabens (Abb . 3,8; 4,9), der z u m 
T e i l i n die Ver fü l lung des Vorangehenden eingetieft 
worden ist. G e g e n ü b e r der Strasse war dieser Graben , 
der an der Ostseite des oben e r w ä h n t e n Buntsand
steinquaders verlief, m i t einer Re ihe aus K a l k - bzw. 
Sandsteinen abgegrenzt (Abb. 5). D i e F u n k t i o n des 
Quaders konnte nicht geklär t werden. Mög l i che r 
weise hat er als Auflage für einen sogenannten L o c h 
stein ü b e r dem Strassengraben gedient 1 3 oder die 
Stelle eines Ü b e r g a n g e s ü b e r den Strassengraben mar
kiert, u m i n die Por t icus zu gelangen. 

In einer nachfolgenden Erneuerungsphase der 
Strasse u n d eines weiteren, noch h ö h e r angelegten 
Strassengrabens verliert der Quader seine F u n k t i o n , 
wobei sein oberer T e i l abgeschrotet w i rd . D i e nun 
eingebrachten Strassenkofferungen m ü s s e n den Bunt
sandsteinquader zumindest teilweise ü b e r d e c k t ha
ben, da seine abgeschrotete Ostseite die Auflage für 
das Kiesbet t (Abb. 3,10; 4,11) des jetzt wieder neu 
angelegten Strassengrabens bildet. I m Unte rsch ied zu 
den bisher e r w ä h n t e n Strassengraben, die teilweise je
weils i n die Ver fü l lung des V o r g ä n g e r s eingetieft wor
den sind, w i r d bei der Anlage des jetzigen Grabens 

eine trennende Kiesschicht als Unterlage eingebracht, 
welche bankettartig an M a u e r 1 en t lang läuf t . A u c h 
dieser Graben w i r d - wie sein V o r g ä n g e r - durch eine 
Reihe v o n Steinen (Abb. 3,11) begrenzt. W i e i n der 
F l ä c h e angetroffene E i sennäge l mi t daran anhaften
den Holzres ten zeigen, hat sich zusä t z l i ch zwischen 
der G r a b e n v e r f ü l l u n g u n d der Steinbegrenzung eine 
Versteifung mittels Brettern befunden. 

Dieser j ü n g s t e , parallel zu M a u e r 1 verlaufende 
Strassengraben war fast ausschliesslich mi t B r a n d 
schutt verfül l t (Abb . 6), wobei auf der Grabensohle 
grössere H o l z k o h l e s t ü c k e u n d i m oberen T e i l vo r al
l em b r a n d g e s c h w ä r z t e Ziegel lagen (Abb . 3,12; 4,12), 
die anscheinend v o m h e r a b g e s t ü r z t e n G e b ä u d e - bzw. 
Por t icusdach stammen. N a c h Ausweis der Funde aus 
dem Graben ist der Ze i tpunkt des Brandes f rühes t ens 

8 Die Tiefe des im Profil am südlichen Grabungsrand (Profil 7) 
liegenden Quaders konnte nicht festgestellt werden, da er nicht 
geborgen werden konnte. 

9 Die Gesteinsbestimmung wird Philipp Rentzel verdankt. 
10 Eine aus Steinplatten errichtete Strasse, wie sie im Mittelmeer

raum üblich sind, wurde in Augusta Raurica bisher nicht nach
gewiesen. Dagegen ist laut Aufzeichnungen von Karl Stehlin im 
Jahre 1911 und erneut 1914 (Grabungen 1911.53/1914.53) im 
Gebiet der Schweizerhalle über eine Strecke von mehr als 100 m 
ein Plattenbelag festgestellt worden, der römischen Ursprungs 
sein soll. Der Belag fand sich 0,4 m unter der Strasse nach Basel 
im Bereich des Roten Hauses und wies auf der ganzen Strecke 
mehrere Stellen auf, wo die Platten fehlten. K. Stehlin beschreibt 
den Belag wie folgt: «Platten, geschlossen verlegt, die Fugen mit 
Splittern und Kieseln verkeilt». (K. Stehlin, Römische Forschun
gen. Antiquarische Aufnahmen von Augst und anderen Orten. 
Unpublizierte Manuskripte; Standort: Staatsarchiv Basel-Stadt 
sowie Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst [Kopien] PA 88, 
H7 lc, 48ff.). - Zur Lage des «Roten Hauses» vgl. Topographi
scher Atlas 1:25000 Blatt 8 (Muttenz) von 1896 mit Nachträgen 
von 1899 und 1902. 

11 Ein ähnliches, aus Tuffsteinen bestehendes geschlossenes Fun
dament ist in der Venusstrasse vor Insula 50 festgestellt worden 
(Grabung 1982.52). Vielleicht dienten die Tuffsteine dort auch 
als Abdeckung oder Schutz von fünf nebeneinander verlegten, 
unterhalb dieser Steine verlaufende Teuchelleitungen. Vgl. auch 
R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica, 5. erweiterte 
Auflage, bearbeitet von L. Berger (Basel 1988) 35. 

12 Der nächste bekannte Aufschluss dieses Gesteines befindet sich 
in einem römischen Steinbruch südlich des Kastells von Kaiser
augst. Dort ist ein Teil des Steinbruches aufgegeben worden, 
nachdem an Stelle des als Baumaterial geschätzten Plattenkalkes 
das dolomitische Gestein anstand. Vgl. U . Müller, Römische 
Abbauspuren im Muschelkalk von Kaiseraugst/AG. Minaria 
Helvetica 3 (1983) 49ff. bes. 56. - In unmittelbar östlich des 
Steinbruches zum Vorschein gekommenen Mauern (Grabung 
1996.06) ist Trigonodusdolomit beim Bau verwendet worden. -
Für Literaturhinweise, Diskussionen und die Gesteinsbestim
mung sei an dieser Stelle Philipp Rentzel gedankt. 

13 Die bis anhin ausschliesslich als Teile von Latrinen gedeuteten 
Lochsteine (vgl. Hänggi [wie Anm. 6] 94ff. sowie R. Hänggi [mit 
einem Beitrag von A. Zumstein und Y. Endriss], Augusta Rauri
corum, Insula 22: Grabungs- und Dokumentationsstand 1988. 
Mit Exkursen zur Dokumentationstechnik in Augst seit 1923 
und zu Parasiteneiern in «Kotsteinen» und Erdproben. JbAK 10, 
1989, 53ff.) werden heute eher im Zusammenhang mit der Ablei
tung von Wasser gesehen, vgl. H. Hellenkemper, Wasserbedarf, 
Wasserverteilung und Entsorgung der Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium. In: K. Grewe (mit Beiträgen von W. Brinker, 
G. Garbrecht, H. Hellenkemper, H.-O. Lamprecht, H. D. Schulz 
und E. Thofern), Atlas der römischen Wasserleitungen nach 
Köln. Rheinische Ausgrabungen 26 (Köln 1986) 214 mit Abb. 
22. 



i m 3. Jahrhundert anzunehmen. Ü b e r dieser Stras-
s e n g r a b e n v e r f ü l l u n g lag eine weitgehend durch den 
Leitungsgraben v o n 1975 ze r s tö r t e Schicht, die vo r 
a l lem aus kle inte i l igem M ö r t e l m a t e r i a l u n d einigen 
Kalks te inen bestand. B e i dem M a t e r i a l muss es sich 
u m Ü b e r r e s t e v o n Mauerschut t handeln, der wahr
scheinl ich i m Zuge der G e w i n n u n g v o n wiederver
wertbarem Steinmater ial d u r c h w ü h l t worden ist. 

D i e i m Bereich des Strassengrabens angetroffenen 
Straten werden als Zeugen einer Zerstörung interpre
tiert, die g rösse re Ausmasse gehabt haben muss als 
e in lokales Schadenfeuer. Hauptargument für diese 
A n n a h m e ist die Tatsache, dass die bis anhin beste
hende S t r a s s e n f ü h r u n g der Hohwartstrasse nach A u s 
weis der Stratigraphie aufgegeben worden ist. D i e 
Strasse muss aber, wenn auch mi t reduzierter Brei te 
u n d nach Westen verschoben, weiterbestanden ha
ben. Dies zeigt der a m n ö r d l i c h e n Ende des Leitungs
grabens angetroffene Befund: D e r dort nur noch 
knapp angeschnittene, etwas weiter i m Westen ge
legene Strassenkies der Hohwartstrasse stand auf 
295,22 m ü . M . an, liegt also rund 0,6 m h ö h e r als der 
Strassenkoffer i m Bereich v o n P ro f i l 1 (Abb . 3,9) 1 4 . 

U n m i t t e l b a r auf der obersten, i m Bere ich v o n P ro 
f i l 1 festgestellten Strassenschicht lag ein Paket v o n 
lehmig-sandigem Sediment (Abb. 3,13), das einen ho
hen A n t e i l an Steinschutt aufwies und wahrscheinl ich 
bei R ä u m u n g s a r b e i t e n bzw. bei der Durchsuchung 

A b b . 5 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Aufs icht auf die Fundament ie rung des 
Strassenkoffers aus Tr igonodusdo lomi t 
u n d einigen Kiese lwacken. L i n k s i m B i l d 
ist die auf M a u e r 1 verlegte Elektrolei tung, 
daneben auf e inem tieferen N i v e a u die i n 
den Strassengraben verkippte Re ihe v o n 
Begrenzungssteinen eines ä l t e r en Strassen
grabens zu erkennen. 

A b b . 6 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Ans ich t v o n N o r d e n an P r o f i l 7 ( süd l i che r 
Grabungsrand; zur Lage des Prof i ls vgl . 
A b b . 7). L i n k s neben dem Buntsandstein
quader befindet sich der v o l l s t ä n d i g mi t 
Brandschutt verfül l te Strassengraben. Ü b e r 
dem Quader ist die aus Steinschutt beste
hende G r u b e n v e r f ü l l u n g zu erkennen, die 
nach rechts i n die Ver fü l lung des Leitungs
grabens v o n 1975 ü b e r g e h t . B e i dem gros
sen, l äng l i chen Sandsteinfragment a m rech
ten oberen B i l d r a n d handelt es sich u m das 
gröss te Fragment des Meilensteines 3 (vgl. 
A b b . 17). 

14 Dieser Befund wird auch durch die Tatsache gestützt, dass die 
Oberkante der jüngsten Strassenschicht der Merkurstrasse im 
Bereich der südlich der Grabungsfläche gelegenen Kreuzung 
zwischen der Hohwart- und Merkurstrasse auf ca. 295,30 m ü.M. 
ansteht. Vgl. Dokumentation der Grabung 1963.53, Profil 19, 
Zeichnungs-Nr. 38. Standort: Archiv Ausgrabungen Augst/Kai
seraugst. 



der Z e r s t ö r u n g s s c h i c h t nach brauchbaren Mate r i a l i en 
hier angefallen u n d liegengeblieben ist. In diesem Se
diment fanden sich auch zwei aufgrund v o n Boden
e inf lüssen äusse r s t schlecht erhaltene u n d i n zahlrei
che Kle in te i l e zerbrochene, rechteckige Fragmente 
aus weissem bis g r ü n l i c h e m Sandstein (Abb . 7 [ge
punktete Rech t eck f l ächen ] ) . Beide S t ü c k e bestehen 
aus demselben Ges te in und haben die gleichen A b 
messungen 1 5 , weshalb angenommen werden kann, 
dass sie u r s p r ü n g l i c h zusammen gehö r t haben und 
v o n ein u n d demselben Quader s tammen. Aufg rund 
der auffäl l igen u n d nur i n Zusammenhang mi t dem 
Mei lens te in 3 angetroffenen Sandsteinart, den A b 
messungen u n d den unmit te lbar d a r ü b e r z u m V o r 
schein gekommenen B r u c h s t ü c k e n dieses Mei lens te i 
nes k ö n n t e es sich hierbei u m die Ü b e r r e s t e seines 
Sockels handeln. M ö g l i c h e r w e i s e sollte der Sandstein
quader abtransportiert werden u n d ist dabei parallel 
zu e inem Lager gespalten worden. B e i m s ü d l i c h e n 
Fragment, das leicht schräg gegen N o r d e n verkippt i n 
der Schicht lag, dü r f t e es sich u m den abgeplatzten 
T e i l handeln. Hinweise , dass das andere B r u c h s t ü c k 
in situ angetroffen worden ist, d.h. dass an dieser 
Stelle der Standort des Meilensteines 3 anzunehmen 
w ä r e , fehlen. I m gleichen stratigraphischen Zusam
menhang ist ferner das Inschriftenfragment 6 (Abb. 
20) z u m Vorsche in gekommen 1 6 . 

A b der Oberkante dieses Schichtpaketes (Abb. 
3,13) u n d der w o h l aus Resten v o n Mauerschut t be
stehenden Strate ü b e r dem Strassengraben ist die ca. 
1 m tiefe Grube für den Mei lens te in 1 des An ton inus 
P ius ausgehoben worden (Abb. 3,15). D i e mindestens 
2 X 1,4 m grosse G r u b e hat sich süd l i ch des Mei lens te i 
nes fortgesetzt (Abb . 4,14 - unterer T e i l ) 1 7 . D e r M e i 
lenstein 1 des An ton inus P ius (Abb . 3,14; 8 ) 1 8 ist am 
n ö r d l i c h e n , leicht spitz zulaufenden Grubenende in 
sekundärer Verwendung so gesetzt worden, dass das 
Schriftfeld v o n der Strassenseite abgewandt z u liegen 
kam. D a m i t der Mei lens te in mög l i chs t aufrecht 
stand, ist der b e s c h ä d i g t e T e i l seines Sockels m i t e i
nem K a l k s t e i n unterlegt u n d g e g e n ü b e r der Gruben 
wand mi t Ka lks te inen verkeil t w o r d e n 1 9 . In der Folge 
ist vor a l lem die G r u b e süd l i ch des Meilensteines mi t 
K a l k - und Sandsteinfragmenten, darunter mehreren 
A r c h i t e k t u r s t ü c k e n , verfül l t worden. Zuunterst auf 
der Grubensohle fand sich eine q u a d e r f ö r m i g e Säu
lenbasis aus kre id igem Raurac ienkalk (Abb . 9 -10) 2 0 , 
die wahrscheinl ich z u m Meilensteinfragment 4 g e h ö r t 
hat 2 1 . Aufgrund des stratigraphischen Befundes muss 

A b b . 7 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Si tuat ionsskizze i m Bereich der Grabungs
f läche mi t der Lage der Profi le . D i e maschi
nell ausgehobene F l ä c h e der Jahre 1975 
u n d 1995 ist grau gerastert wiedergegeben. 
D i e Sternsignaturen markieren F u n d 
punkte der z .T . anpassenden Mei lens te in 
fragmente 1-6. D i e Signaturen i m Aushub 
stehen für mehrere Fragmente. M i t S ist der 
auf der Grubensohle z u m Vorsche in ge
kommene u n d wahrscheinl ich z u m M e i l e n 
stein 4 g e h ö r e n d e Sockel bezeichnet. D i e 
punktierte F l ä c h e bezeichnet die u n g e f ä h r e 
Ausdehnung der Grube . M . 1:100. 

15 Die Masse der Fragmente betrugen je 0,65x0,55 m. Ihre Dicke 
lag soweit feststellbar zwischen 0,25 m und 0,35 m. 

16 Das Fragment wurde von Peter Schaad während der zeichneri
schen Dokumentation von Architekturstücken entdeckt. 

17 Die genauen Masse konnten nicht eruiert werden, da ihr süd
liches Ende ausserhalb der Grabungsfläche lag und sie im Osten 
durch den Elektrograben gestört ist. 

18 Vgl. A. R. Furger, Augusta Raurica. Jahresbericht 1996. JbAK 
17, 1996, 5ff. bes. Abb. 12 (in diesem Band). 

19 Zum Zeitpunkt seiner Auffindung war der Meilenstein leicht 
nach Norden gekippt, was wohl auf den Druck der im Süden des 
Meilensteines liegenden, grösstenteils aus Schutt bestehenden 
Packung zurückzuführen ist. So fand sich ein grosses Fragment 
eines Buntsandsteinquaders direkt an den obersten Teil des 
Meilensteines gelehnt. 

20 Sämtliche Gesteinsbestimmungen werden Philipp Rentzel ver
dankt. 

21 Die Höhe der Basis beträgt 0,4 m, ihre Breite misst 0,7 m; ihre 
Tiefe konnte nicht festgestellt werden, da nur eine Seite erhalten 
ist. Aufgrund ihrer Form und Grösse kann sie gut als Sockel 
eines Meilensteines gedient haben. Der sich noch an der Basis 
befindliche Säulenrest besitzt einen Durchmesser von ca. 0,5 m, 
der mit dem (zwar rekonstruierten) Durchmesser des Meilen
steines 4 und dem ebenfalls zugewiesenen Fragment 5 überein
stimmt. Ausserdem ist die Gesteinsart identisch, wobei hier ein
schränkend angefügt werden muss, dass alle Meilensteinfrag
mente aus Kalk, also auch der Meilenstein 1 des Antoninus Pius, 
aus derselben Kalksteinformation gebrochen worden sind; sie 
lassen sich nicht voneinander unterscheiden. 



angenommen werden, dass gleichzeitig mi t der V e r 
fül lung der Grube das Ter ra in angehoben wurde, 
wozu stark schutthaltiges M a t e r i a l a n g e s c h ü t t e t wor
den ist (Abb. 3,16; 4,14 - oberer T e i l ) 2 2 . N e b e n mehre
ren, zur Hauptsache aus Buntsandstein bestehenden 
A r c h i t e k t u r s t ü c k e n kamen i n dieser Schuttpackung 
(Abb. 11) auch noch Fragmente v o n zwei weiteren 
Mei lens te inen z u m Vorsche in . A n erster Stelle ist das 
ve rmut l i ch zur oben beschriebenen Basis g e h ö r e n d e 
Inschriftenfragment 4 eines Meilensteines für einen 
« G e r m a n i c u s » 2 3 (Abb. 18; 21,4) zu nennen, das un
mit telbar süd l i ch des Meilensteines 1 des A n t o n i n u s 
P ius i m Schuttmaterial gefunden wurde. Etwas weiter 
westl ich davon fand sich das sehr schlecht erhaltene 
S ä u l e n s t ü c k 3 aus weissem bis g r ü n l i c h e m Quarz 
sandstein, das auf dem Schriftfeld lag u n d ve rmut l i ch 
v o n e inem Mei lens te in Ka i se r Caracallas s tammt 
(Abb. 4,15; 17) 2 4 . Weitere sehr schlecht erhaltene Säu
lenfragmente desselben Meilensteines 3 fanden sich 
auf dem gleichen N i v e a u weiter n ö r d l i c h i n der F lä
che ü b e r den oben e r w ä h n t e n , wahrscheinl ich z u m 
Sockel dieses Meilensteines g e h ö r e n d e n rechteckigen 
Sandsteinfragmenten (Abb. 7) 2 5 . 

Ü b e r dem Schuttpaket sowie der Oberkante des 
Meilensteines 1 des A n t o n i n u s P ius lag direkt unter 
der Grasnarbe eine 0,1-0,2 m m ä c h t i g e Schicht aus 
kle inte i l igem Schutt u n d Steinspli t tern (Abb . 3,18; 
4,16), welche durch die neuzeit l iche Feldbewirtschaf
tung entstanden sein muss. D i e Oberseite des M e i l e n 
steines 1 des An ton inus P ius ist jedenfalls ausgesplit
tert u n d weist Beschädigungen i n F o r m v o n Furchen 
auf, die durch Pflugeinwirkung entstanden s ind (Abb . 
12) 2 6 . Ebenfalls i n diesem Zusammenhang m ü s s e n 
etliche B r u c h s t ü c k e v o m oberen T e i l der R ü c k s e i t e 

A b b . 8 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Ans ich t v o n N o r d e n an den oberen T e i l 
v o n P r o f i l 1 (zur Lage des Profi les vgl . A b b . 
7). L i n k s v o m Mei lens te in 1 des An ton inus 
Pius befindet sich die Ver fü l lung des L e i 
tungsgrabens v o n 1975; daneben die auf 
M a u e r 1 verlegten Elektrokabel . A n der 
Untersei te des Meilensteines ist der b e s c h ä 
digte Sockel z u erkennen, welcher m i t 
e inem Ka lks t e in unterlegt wurde. 

sowie ein Fragment der Inschrift, das sich zwar noch 
in situ auf dem Mei lens te in befand, abge lös t bzw. ge
lockert worden se in 2 7 . 

I m Pflugbereich scheint sich auch noch der oberste, 
ebenfalls aus kleinfragmentiertem, mi t H u m u s durch
mischtem Steinmaterial bestehende T e i l des planier
ten Schuttpaketes befunden zu haben, weshalb nicht 

22 Vom Inschriftenformular des Antoninus Pius sind höchstens 
noch die beiden obersten Zeilen sichtbar gewesen, der Rest muss 
durch das angeschüttete Material verdeckt gewesen sein. 

23 Inv. 1995.60.D02450.1, Grosssteinlager-Nr. 4136. Das Fragment 
besteht aus kreidigem Rauracienkalk. 

24 Für die Restaurierung dieses aus mehreren, sehr brüchigen Frag
menten zusammengesetzten Meilensteines sei an dieser Stelle 
Markus Horisberger gedankt. 

25 Dass Fragmente dieses Meilensteines über eine grössere Fläche 
verstreut waren, belegen auch die zahlreichen grösseren und 
kleineren Bruchstücke, die aus dem Grabenaushub geborgen 
worden sind. 

26 Beschädigungen im Bereich der Basis und am unteren Teil der 
Rückseite sind schon vor dessen sekundärer Verwendung vor
handen gewesen. Möglicherweise hatte der Stein Risse und die 
fehlenden Fragmente sind während dem Transport des Meilen
steines in antiker Zeit verlorengegangen. 

27 Das Inschriftenfragment stammt vom rechten oberen Teil der 
Inschrift mit den Buchstaben N und O von [HADRIANO]. -
Von den Bruchstücken der Rückseite, bei denen eine endgültige 
Loslösung vom Stein auch durch Frostsprengung in Erwägung 
gezogen werden muss, konnte ein Grossteil der Fragmente nach
träglich wieder angepasst und angeklebt werden. 

A b b . 9 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Aufs icht auf den unteren T e i l der G r u b e n -
ver fü l lung süd l i ch des a b g e s t ü t z t e n M e i l e n 
steines 1 des An ton inus Pius . A u f der Sohle 
stehend die wahrscheinl ich zur Inschrift 4 
g e h ö r e n d e Basis aus kre id igem Raurac ien
kalk. Rechts neben der Basis ist der Rest 
der hellen, stark m ö r t e l h a l t i g e n Schicht 
ü b e r dem m i t Brandschut t ver fü l l t en Stras
sengraben zu erkennen. L i n k s i m B i l d be
findet sich das sehr schlecht erhaltene M e i 
lensteinfragment 3. 



A b b . 10 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
S ä u l e n b a s i s aus kre id igem Raurac ienka lk 
(vgl. A b b . 9). G e h ö r t wahrscheinl ich zu den 
Meilensteinfragmenten 4 u n d 5. M . etwa 
1:10. 

A b b . 11 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
B l i c k auf A n s c h ü t t u n g aus K a l k - u n d Bunt 
sandsteinfragmenten süd l i ch des M e i l e n 
steines 1 des A n t o n i n u s P ius (rechts i m 
Bi ldfe ld) . A m unteren B i l d r a n d befindet 
sich die ebenfalls aus dem gleichen Schutt
material bestehende u n d i n der F l ä c h e 
k a u m unterscheidbare Ver fü l lung des L e i 
tungsgrabens von 1975. A m oberen B i l d 
rand l inks befindet s ich das sehr schlecht 
erhaltene, l äng l iche B r u c h s t ü c k des M e i l e n 
steines 3. 

ausgeschlossen werden kann, dass Verle tzungen an 
der Oberseite des Meilensteines 3 ebenfalls durch den 
Pflug verursacht worden s ind (Abb. 4,15) 2 8 . 

Fragmente eines weiteren Meilensteines 2 aus grob
k ö r n i g e m Degerfelder Buntsandstein mi t der T i t u l a 
tur Ka i se r Ph i l i ppus Arabs u n d seines Sohnes P h i l i p 
pus Iunior (Abb . 16; 21,3) s ind w ä h r e n d dem maschi
nellen Aushub des Grabens z u m Vorsche in gekom
men. 

Aufgrund der Fragmentierung der Inschriften ha
ben w i r den gesamten Aushub nach weiteren B r u c h 
teilen durchsucht. Neben B r u c h s t ü c k e n eines bisher 
i n Augst nicht belegten sogenannten Haubenziegels 
(Abb. 13-14) 2 9 sowie zahlreichen A r c h i t e k t u r s t ü k -

28 Der Stein lag mit dem noch erhaltenen Teil des Schriftfeldes 
nach unten. 

29 Unter der Voraussetzung, dass der vordere aufgerichtete Teil 
des Ziegels vertikal steht, ergibt sich für die Neigung des Daches 
ein relativ steiler Wert um 30 Grad. Dies ist zwar ein deutlich 
steilerer Winkel als er an römischen Bauten nachgewiesen 
wurde, er korrespondiert aber teilweise mit Werten, die für an
dere Dachneigungen in Augusta Raurica erschlossen worden 
sind: Th. Hufschmid (mit einem Beitr. von M. Petrucci-Bavaud 
und S. Jacomet), Kastelen 3. Die Jüngeren Steinbauten in den 
Insualae 1 und 2 von Augusta Raurica. Untersuchungen zur bau
geschichtlichen Entwicklung einer römischen Domus im 2. und 
3. Jahrhundert n.Chr. Forschungen in Augst 23 (Augst 1996) 
13Iff. mit Abb. 123-126 und Taf. 27 (Dachneigung ca. 25-30°; 
mit weiterführender Lit. Anm. 481); U. Müller, Die römischen 
Gebäude in Kaiseraugst-Schmidmatt. Archäologie der Schweiz 
8, 1985, 15ff. bes. 24 Abb. 14e (Dachneigung ca. 16°). - Zu den 
sog. Haubenziegeln allgemein: J. Dürrn, Handbuch der Archi
tektur 2. Die Baustile. Historische und technische Entwicklung 
2. Die Baukunst der Etrusker und Römer (Darmstadt 1885) 
219f. bes. Abb. 198; W. Ludowici, Römische Ziegelgräber. Kata
log IV meiner Ausgrabungen in Rheinzabern 1908-1912 (Jock
grim 1912) 193 (dort als Dachluke bezeichnet). 

A b b . 12 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Oberseite v o m Mei lens te in 1 des A n t o n i 
nus P ius mi t den durch den Pf lug verur
sachten Furchen . 



A b b . 13 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). A b b . 14 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
A u s mehreren Fragmenten zusammenge- In Dachrekons t ruk t ion eingebundener sog. 
setzter sog. Haubenziegel . Haubenziegel . 

k e n 3 0 fanden sich noch weitere Fragmente der M e i 
lensteine 2 u n d 3 (Abb . 7,2.3), darunter auch Pass
s tücke z u m F o r m u l a r des Meilensteinens 2 des P h i 
l ippus Arabs und seines Sohnes Ph i l i ppus Iunior. Sie 
s tammen zwar alle mi t g röss te r Wahrsche in l ichkei t 
aus der Ver fü l lung des 1975 unbeobachtet ausgehobe

nen Leitungsgrabens 3 1 , m ü s s e n aber i n denselben 
stratigraphischen Kon tex t g e h ö r e n wie die anderen 
Meilensteinfunde. Ebenfalls i n der Ver fü l lung des 
Grabens v o n 1975 fand sich das Fragment 5 aus kre i 
digem Raurac ienka lk (Abb. 19; 21,5), welches m ö g 
licherweise z u m Mei lens te in 4 g e h ö r t hat. 

30 Bei der Durchsicht des Aushubes sind über 200 Steinfragmente 
aussortiert worden, die grösstenteils von Architekturteilen stam
men. 

31 Die Fundortangaben zum grössten Fragment dieses Meilenstei
nes stammen vom Maschinisten Rolf Fux. - Aufgrund der maxi
malen Tiefe des Grabens von 1995 und der Angabe des Fundor
tes kann angenommen werden, dass das Fragment aus der Ein
füllung des 1975 angelegten Grabens stammt. Dafür spricht auch 
ein weiteres Passstück dieser Inschrift, das weiter nördlich im 
Profil des Grabens, aber noch in der Verfüllung von 1975 gefun
den worden ist. 



Interpretation und Datierung 

D i e i m Zusammenhang mi t den Meilensteinfragmen
ten angetroffenen Spuren einer h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h 
f l ä c h e n d e c k e n d e n Z e r s t ö r u n g k ö n n e n , nach Ausweis 
des keramischen Fundmater ia ls aus dem mi t B rand 
schutt ver fü l l ten Strassengraben sowie aus den 
Schuttschichten ü b e r der ehemaligen Hohwartstrasse, 
f rühes t ens i m 3. Jahrhundert entstanden se in 3 2 . D e r 
sicherste H i n w e i s für die zeit l iche Abgrenzung dieser 
Z e r s t ö r u n g nach unten lässt s ich aus dem j ü n g s t e n i n 
diesem Kon tex t gefundenen Mei lens te in ableiten: 
D e m F o r m u l a r ist n ä m l i c h z u entnehmen, dass der 
Mei lens te in des Ph i l ippus Arabs nicht vo r dem Jahre 
244 n .Chr . gesetzt worden sein kann. 

D a m i t k o m m e n w i r ze i t l ich i n die N ä h e eines an 
mehreren Stellen der Augster Oberstadt angetroffe
nen Zerstörungshorizontes, der s ich unter anderem 
durch i m V e r b a n d u m g e s t ü r z t e M a u e r n manifestiert 
u n d als dessen Ursache ein Erdbeben vermutet 
w i r d 3 3 . Dieses Ereignis kann sich nach Ausweis der 
j ü n g s t e n unter den v e r s t ü r z t e n M a u e r n z u m V o r 
schein gekommenen M ü n z e n f rühes t ens i m Jahre 
244 n .Chr . ereignet haben 3 4 . 

O b w o h l der Befund aufgrund der sehr k le inen G r a 
bungs f l äche nur bedingt aussagekrä f t ig ist, soll i m 
Sinne einer Hypothese die angetroffene Z e r s t ö r u n g s 
schicht mi t dem e r w ä h n t e n Erdbebenhorizont paralle-
lisiert werden. D e r i n Zwei tverwendung erneut aufge
stellte Mei lens te in 1 des An ton inus P ius ist m ö g 
licherweise Bestandtei l v o n improvis ie r ten Instand-
stellungsarbeiten gewesen, ü b e r deren Detai ls erst we
nig bekannt ist. Solche Massnahmen, durch die zer
s tö r t e Insulae zumindest teilweise wieder benutzbar 
gemacht worden sind, konnten bisher an mehreren 
Stellen i n Augst für den Z e i t r a u m zwischen 250 u n d 
275 n .Chr . nachgewiesen werden 3 5 . Welche F u n k t i o n 
der Mei lens te in erfüllt hat, der ab diesem Zei tpunkt 
i m Randbere ich der weiter west l ich verlaufenden 
Hohwartstrasse erneut gesetzt wurde, muss jedoch of
fenbleiben. Aufg rund der S t ö r u n g durch den moder
nen Leitungsgraben konnte auch nicht mehr festge
stellt werden, ob M a u e r 1 u r s p r ü n g l i c h noch h ö h e r 
erhalten war u n d ob allenfalls e in konst rukt iver Z u 
sammenhang mi t dem Mei lens te in bestanden hatte. 

D u r c h den u n g e w ö h n l i c h e n Fundor t u n d die A n 
sammlung v o n mehreren Mei lens te inen i m zentralen 
T e i l einer r ö m i s c h e n Stadt stellt s ich die Frage nach 
deren u r s p r ü n g l i c h e m Aufstellungsort u n d ihrer 
F u n k t i o n . Fal ls der Mei lens te in 1 des An ton inus P ius 
und dami t sehr wahrscheinl ich auch die anderen M e i 
lensteine 2-6 den N u l l p u n k t der D i s t a n z z ä h l u n g des 
Fernstrassennetzes markier t h ä t t e n , dann m ü s s t e er 
für seine s e k u n d ä r e Verwendung zusammen m i t M a 
terial, das die Fragmente der anderen Mei lenste ine 
beinhaltet hat, v o m p r i m ä r e n Standort a m Rande der 
Stadt zugeführ t worden s e i n 3 6 - eine M ö g l i c h k e i t , die 
angesichts v o n leichter greifbarem Baumater ia l aber 
k a u m wahrscheinl ich scheint. Aufgrund der K o n z e n 
trat ion der Meilensteinfragmente ist der u r s p r ü n g 
liche Standort v ie lmehr i n der N ä h e unserer G r a 

bungs f l äche zu suchen, weshalb eine Aufs te l lung a m 
ehesten an der Hohwartstrasse, einer der Hauptach
sen v o n Augusta Raur i ca , die i n n ö r d l i c h e r R i c h t u n g 
ü b e r das Haup t fo rum führ t , postuliert w i r d . 

D a m i t k ä m e eine F u n k t i o n der M i l i a r i e n als Z ä h l 
punkt nicht mehr i n Betracht. O b die Mei lenste ine 
dann allerdings an dieser Stelle S t r a s s e n b a u t ä t i g k e i -
ten der au fge führ t en K a i s e r bezeugen sollten oder ob 
dabei eher der Aspekt einer Ehr - oder L o y a l i t ä t s b e 
zeugung i m Vorde rg rund s tand 3 7 , muss offenbleiben. 

33 

32 Aufgrund des Vorkommens weniger Fragmente von Bechern der 
Form Niederbieber 33, die bei uns wohl erst in den Jahrzehnten 
um 220-240 n.Chr. einsetzen; vgl. A. R. Furger, S. Deschler-Erb 
(mit Beiträgen von M . Peter und M . Währen), Das Fundmaterial 
aus der Schichtenfolge beim Augster Theater. Typologische und 
osteologische Untersuchungen zur Grabung Theater-Nordwest
ecke 1986/87. Forschungen in Augst 15 (Augst 1992) 79f. 
E. Deschler-Erb, P.-A. Schwarz, Eine bronzene Speerspitze aus 
der Insula 22. Ihre Bedeutung für die Stadtgeschichte von Augu
sta Rauricorum (Augst BL). JbAK 14, 1993, 173ff; A. R. Furger, 
Die urbanistische Entwicklung von Augusta Raurica vom 1. bis 
zum 3. Jahrhundert. JbAK 15, 1994, 29ff. bes. 36 Abb. 8 (beide 
mit weiterführender Lit.); P.-A. Schwarz, Die spätrömische Be
festigung auf Kastelen. Ein Beitrag zur Geschichte der Augster 
Oberstadt im späteren 3. und früheren 4. Jh. n.Chr. Forschungen 
in Augst (Arbeitstitel, in Vorbereitung). 
M. Peter, Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und 
Kaiseraugst. Auswertung der Münzfunde der Jahre 1949-1972. 
Studien zu den Fundmünzen der Antike (in Vorbereitung). 
Vgl. die Hinweise in der Anm. 33 zitierten Literatur. 
A. Grenier, Manuel d'archéologie gallo-romaine 2. L'archéologie 
du sol. Les routes (Paris 1934) 83 bes. Anm. 5 mit Bemerkungen 
zum Ausgangspunkt der Meilenzählung vom Stadtrand. 

37 Vgl. in diesem Zusammenhang die Ausführungen von A. Gre
nier (wie Anm. 36) 60ff. zu weiteren Ansammlungen von Mei
lensteinen. 
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Katalog der Meilensteinfragmente 

Mei lens te in 1 des An ton inus Pius 

(Abb. 15; 21,1.2) 
Inv.™: 1995.60.D02331.1,2,3; 1995.60.D02341.1; 1995.60.D02345.2; 
1995.60.D02423.1 ; 1995.60.D02703.2. 
Grosssteinlager-Nummer: 4145. 
Grabung: 1995.60. 
Fundkomplexe: D02331; D02341; D02345; D02423; D02703. 
Fundort: Augst BL, Hohwartstrasse (Region 1). 
Fundlage: Der Meilenstein fand sich am östlichen Rand der römi
schen Hohwartstrasse im Übergangsbereich zum Strassengraben der 
Insula 19, wohin er sekundär versetzt worden ist. 
Funddatum: 10. April 1995. 
Standort: Römermuseum Augst, Grosssteinlager. 
Material: Kreidiger Rauracienkalk. 
Erhaltung: Der obere Teil der Säule fehlt. Auf der Rückseite sowie 
im Sockelbereich ist sie beschädigt (vgl. auch Abb. 12). Die Inschrift 
weist mehrere z.T. durchgehende Risse auf. 
Besondere Bearbeitungsspuren: Die Rückseite der Säule ist im 
Gegensatz zur geglätteten Oberfläche des Inschriftenfeldes roh be
lassen. 
Masse: Höhe mit Sockel: 158 cm; Durchmesser: 54 cm. - Sockel: 
Höhe: 25 cm, Länge: mindestens 50 cm, Breite: 42 cm. 
Schriftfeld: Breite 120 cm (abgerollt). 
Buchstabenhöhe: 1. Zeile: unvollständig erhalten; 2. Zeile: 5,5-6,3 
cm; 3. Zeile: 5,6-6,2 cm; 4. Zeile: 5,5-6,3 cm. 

Beschreibung: Fast ganz erhaltener Meilenstein des Antoninus Pius. 
Die Bruchkante an der Oberseite des Meilensteines weist Beschädi
gungen durch Pflugeinwirkung auf. Teile der unteren Schaftrück
seite sowie des Sockels fehlen. 
Epigraphische Datierung: 139 n.Chr. 
Archäologische Datierung: - (sekundäre Aufstellung im 3. Jh.). 
Bibliographie Inschriften-Editionen: -. 
Bibliographie Sonstiges: Berger/Schwarz (wie Anm. 39) Testimo
nium 6. 
Lesung und Ergänzung39: 

[Imp(eratori) * Caes{sari) T(ito) 
Aeli]o * H[a]driano [*An 
to]nino [*] Augusto) * Pio [*] Co(n)[s(ulï) II] 
Designato * Z/7 P{atrï) [P(atriae)] 
Augiusta) * Raur(ica oder -acum) 

38 Zum Aufbau des Kataloges vgl. P.-A. Schwarz (mit einem Bei
trag von B. Janietz Schwarz), Neue Erkenntnisse zum Forums-
Altar und Forums-Tempel in Augusta Rauricorum (Augst BL). 
Die Ergebnisse der Grabung 1990.54. JbAK 12, 1991, 16Iff. bes. 
184 mit Anm. 73. 

39 Zur Lesung und Ergänzung vgl. L. Berger, Testimonien zu den 
Namen von Augst und Kaiseraugst. In: L. Berger; P.-A. Schwarz 
(Hrsg.), Testimonien zu den Namen von Augst und Kaiseraugst 
und Aufsätze zu ausgewählten Inschriften aus Augst und Kaiser
augst. Forschungen in Augst (Arbeitstitel, in Vorbereitung). 



Kommentar: 
Hauptaugenmerk verdient - neben dem sehr guten 
Erhaltungszustand u n d der mi t hinreichender Sicher
heit erschliessbaren T i tu la tu r Ka i se r An ton inus P ius 
aus dem Jahre 139 n . C h r . 4 0 - besonders die letzte 
Zei le mi t der N e n n u n g v o n Augusta R a u r i c a ( A V G 
R A V R ) 4 1 . D a d u r c h w i r d eine schon v o n E . M e y e r 
u n d F . S t ähe l in anhand eines 1875 bei M u m p f A G 
gefundenen Meilensteinfragmentes geäusse r t e Ver 
mutung b e s t ä t i g t 4 2 , dass Augusta R a u r i c a Ausgangs
punkt (caput viae) für die M e i l e n z ä h l u n g wa r 4 3 . 
Gle ichze i t ig liefert uns der Mei lens te in einen weite
ren epigraphischen Beleg für die Namensnennung der 
C o l o n i a [Paterna(?) Munat ia(?) Felix(?) A p o l l i n a r i s 
[Augusta EJmeri ta [Raur j i ca 4 4 . 

Auffäll ig ist neben dem Fehlen v o n pont(ifex) 
max(imus) und trib(unicia) pot(estas) die Verwen
dung v o n hederae als Worttrenner, die auf Mei lens te i 
nen eher u n ü b l i c h ist. Interessant ist auch die Beob
achtung, dass die R ü c k s e i t e des Meilensteines 1 des 
An ton inus P ius i m Gegensatz z u m geg lä t t e t en In
schriftenfeld roh belassen worden i s t 4 5 , was darauf 
hindeuten k ö n n t e , dass er u r s p r ü n g l i c h an einer 
M a u e r aufgestellt oder sogar i n eine M a u e r verbaut 
gewesen sein k ö n n t e 4 6 . 

Kommentar: 
V o n diesem Mei lens te in 2 ist der obere Abschluss , der 
aus mehreren Fragmenten wieder zusammengesetzt 
werden konnte, erhalten. D i e T i tu la tu r ist aufgrund 
der B u c h s t a b e n a b s t ä n d e und i n An lehnung an den 
bisher einzigen erhaltenen Mei lens te in dieses K a i 
sers 4 7 auf d e m Gebie t der heutigen Schweiz e rgänz t 
worden. Z u m unteren fehlenden T e i l der Inschrift las
sen sich keine genauen Aussagen machen. D a der tra
di t ionel le T i t e l des K r o n p r i n z e n princeps iuventutis 
bisher nur i n Ve rb indung mi t Kaiser , K a i s e r i n u n d 
K r o n p r i n z vo rkommt , war m ö g l i c h e r w e i s e auch noch 
die K a i s e r i n O tac i l i a Severa a u f g e f ü h r t 4 8 . 

Infolge des Ti te ls princeps iuventutis u n d der Erhe
bung v o n Ph i l i ppus Iunior z u m Mitregenten i m Jahr 
247 n .Chr . ist die Inschrift auf den Ze i t r aum z w i 
schen Ju l i /Augus t 244 u n d Ju l i /Augus t 247 n .Chr . da
t ier t 4 9 . 

Mei lens te in 2 des Ph i l ippus Arabs und seines Sohnes 
Ph i l ippus Iunior 
(Abb. 16; 21,3) 

Inv.: 1995.60.D02334.17, 1995.60.D02334.18, 1995.60.D02334.23, 
1995.60.D02334.45, 1995.60.D02334.51, 1995.60.D02334.52. 
Grosssteinlager-Nummer: 4149. 
Grabung: 1995.60. 
Fundkomplex: D02334. 
Fundort: Augst BL, Hohwartstrasse (Region 1 ). 
Fundlage: Im Aushub des Leitungsgrabens von 1995 sowie in der 
Verfüllung eines 1975 ohne archäologische Begleitung angelegten 
Leitungsgrabens. 
Funddatum: 11.4.1995. 
Standort: Römermuseum Augst, Grosssteinlager. 
Material: Grobkörniger Degerfelder Buntsandstein. 
Erhaltung: Mehrere, im Zuge der Konservierung verklebte Frag
mente; Inschrift gut lesbar. 
Besondere Bearbeitungsspuren: Der obere Säulenabschluss besitzt 
eine grob gespitzte Oberfläche. 
Masse: Höhe: 80 cm; Durchmesser: 45 cm. 
Schriftfeld: Noch erhaltene beschriftete Fläche: Höhe: 42 cm; Breite: 
65 cm. 
Buchstabenhöhe: 1. Zeile: 5,4 cm; 2. Zeile: 5,5 cm; 3. Zeile: 5,1-5,5 
cm; 4. Zeile: 5,4-6,2 cm, 5. Zeile: 5,6-6,1 cm, 6. Zeile: 4,8-5,4 cm. 
Beschreibung: Oberster Teil eines Meilensteines mit Resten von 
sechs Zeilen der Inschrift. 
Epigraphische Datierung: 244-247 n. Chr. 
Archäologische Datierung: -. 
Bibliographie Inschriften-Editionen: -. 
Bibliographie Sonstiges: -. 
Lesung und Ergänzung: 

[Imp(eratori) Caes(ari) M(arco)] Iul(io) 
[Philippo] Pio Fe 
[lic(i) Aug(usto)] et M(arco) [I\u 
lio [Phi]lippo No 
bil[issi] mo Caes(ari) 
Pri[nci]pi luven 
[tutis ] 

40 D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römi
schen Kaiserchronologie (Darmstadt 1990) 134. 

41 Eine Kopie des Meilensteines befindet sich ab Winter 1996/97 
im Archäologischen Park beim Römermuseum Augst. 

42 E. Howald, E. Meyer, Die römische Schweiz. Texte und Inschrif
ten mit Übersetzung (Zürich 1940) 331; F. Stähelin, Die Schweiz 
in römischer Zeit3 (Basel 1948) 364. - Zum Meilenstein aus der 
Nähe von Mumpf (CIL XIII 9077) vgl. G. Walser, Die römi
schen Strassen in der Schweiz 1. Die Meilensteine (Bern 1967) 
92 Nr. 47. 

43 Zu den capita viae, mit Einbeziehung des hier vorgestellten Mei
lensteines des Antoninus Pius, jetzt: G. Walser, Zu den Römer
strassen in der Schweiz: Die capita viae. Museum Helveticum 
(in Vorbereitung). - G. Walser sei an dieser Stelle für die Ein
sicht in sein Manuskript gedankt. 

44 Zur Neulesung des Kolonienamens sowie zu den epigraphisch 
belegten Namensnennungen vgl. Berger/Schwarz (wie Anm. 39) 
Testimonium 6. 

45 An den Meilensteinen 2 und 4 konnte - soweit überprüfbar -
kein solcher Sachverhalt festgestellt werden. 

46 Der Hinweis wird Markus Horisberger verdankt. - Spuren von 
Mörtel, die eine Einbindung in eine Mauer anzeigen könnten, 
sind nicht festgestellt worden. 

47 Vgl. Walser (wie Anm. 43) 26 Nr. 26 (Meilenstein aus Colovrey 
bei Nyon). 

48 Vgl. CIL XVII 2, 308. 
49 Kienast (wie Anm. 40) 197ff. 



A b b . 16 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). Meilensteinfragment 2 des Ph i l ippus Arabs und seines 
Sohnes Ph i l ippus Iunior . A b w i c k l u n g der Inschrift. M . 1:5. 



Meilensteinfragment 3 
(Abb. 17; 21,4) 

Inv.: 1995.60.D02896.1. 
Grosssteinlager-Nummer: 4270. 
Grabung: 1995.60. 
Fundkomplex: D02896. 
Fundort: Augst BL, Hohwartstrasse (Region 1). 
Fundlage: In einer mit Steinschutt durchsetzten Anschüttung bzw. 
Planierung. 
Funddatum: 25.9.1995. 
Standort: Römermuseum Augst, Grosssteinlager. 
Material: Weisser bis grünlicher Quarzsandstein. 
Erhaltung: Der Stein war aufgrund der Bodenfeuchtigkeit sehr 
weich und brüchig. Er besteht aus mehreren im Zuge der Konservie
rung verklebten Fragmenten. Inschrift schlecht lesbar. 
Besondere Bearbeitungsspuren: -. 
Masse: Höhe: 106 cm; Durchmesser: ca. 64 cm. 
Schriftfeld: Kein eigentliches Schriftfeld - noch erhaltene beschrif
tete Fläche: Höhe: 57 cm; Breite: 32 cm. 
Buchstabenhöhe: 1. Zeile: nicht bestimmbar; 2. Zeile: nicht be
stimmbar; 3. Zeile: 4,0 cm; 4. Zeile: 3,6-4,0 cm, 5. Zeile: 3,4-4,2 cm, 
6. Zeile: 3,0-5,4 cm, 7. Zeile: 3,4-3,8 cm, 8. Zeile: 3,4-4,0 cm, 
9. Zeile: nicht bestimmbar. 
Beschreibung: Aus mehreren verklebten Stücken bestehendes Säu
lenfragment mit Resten einer Inschrift. 
Epigraphische Datierung: 213 n.Chr.(?). 
Archäologische Datierung: -. 
Bibliographie Inschriften-Editionen: -. 
Bibliographie Sonstiges: -. 
Lesung und Ergänzung: 

[Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) 
Antoninus Pius Fejl(ix) 
[Aujg(ustus) [P]a[rth]i 
[eus Maximus BJritan 
[nicus Maximus Pontifex] Maximus 
[Trib(unicia) Pot(estate) XVI Imp(erator) II C]o(n)s(ul) 
IUI 
[Proco(n)s(ul) Fortissimus Fejlicissifnüsq(ue) 
[Magn(us) Princeps Pacatojr Orpis 
[Vias et Pontes Vetustate] C?nlab[s]a[s] 
[Restituit] 

Kommentar: 
Infolge der Bodenfeuchtigkeit ist der Sandstein sehr 
weich u n d b r ü c h i g geworden. Das Schriftfeld ist stark 
abgeschliffen, wodurch die Inschrift, besonders die 
beiden ersten u n d die letzte Zei le , nur noch schlecht 
lesbar ist. Aufgrund v o n noch schwach erkennbaren 
Bearbeitungsspuren i m Bere ich des Schriftfeldes 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Inschrift 
e inmal ü b e r a r b e i t e t worden ist. 

Neben dem Fragment mi t dem z u s a m m e n h ä n g e n 
den T e i l der Inschrift existieren noch zahlreiche wei 
tere, nicht anpassende B r u c h s t ü c k e , wobei auf drei 
S t ü c k e n noch Reste v o n Buchstaben z u erkennen 
sind. A u f allen weiteren Fragmenten fehlen Spuren 
einer Inschrift. 

Das Meilensteinfragment 3 w i r d aufgrund des h ä u 
fig i n Zusammenhang mi t Caracal la vo rkommenden 
Wortes [fejlicissimusque und der v iermal igen K o n s u 
latsangabe diesem Ka i se r zugewiesen. Das F o r m u l a r 
wurde i n An lehnung an vier weitere Mei lens te ine die
ses Kaisers aus der Schweiz e rgänz t . 

A b b . 17 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Meilensteinfragment 3. A b w i c k l u n g der 
Inschrift. M . 1:5. 

Meilensteinfragment 4 
(Abb. 18; 21,6) 

Inv.: 1995.60.D02450.1. 
Grosssteinlager-Nummer: 4136. 
Grabung: 1995.60. 
Fundkomplex: D02450. 
Fundort: Augst BL, Hohwartstrasse (Region 1). 
Fundlage: In einer mit Steinschutt durchsetzten Anschüttung bzw. 
Planierung. 
Funddatum: 10.5.1995. 
Standort: Römermuseum Augst, Grosssteinlager. 
Material: Kreidiger Rauracienkalk. 
Erhaltung: Fragment, Inschrift gut lesbar; Die Oberfläche weist an 
einigen Stellen Versinterungen auf. 
Masse: Höhe: 44 cm; Breite: 41 cm. 
Schriftfeld: Kein eigentliches Schriftfeld - noch erhaltene beschrif
tete Fläche: Höhe: 35 cm, Breite: 22 cm. 
Buchstabenhöhe: 1. Zeile: 7 cm; 2. Zeile: 6,8-7,0 cm; 3. Zeile: 7,4 cm; 
4. Zeile: nicht bestimmbar. 
Beschreibung: Säulenfragment mit dem rechten Abschluss einer In
schrift. Reste von vier Zeilen sind erhalten. In der zweiten Zeile ist 
in GER das E in Ligatur seitenverkehrt mit dem R wiedergegeben. 
Epigraphische Datierung: -. 
Archäologische Datierung: -. 
Bibliographie Inschriften-Editionen: -. 
Bibliographie Sonstiges: -. 
Lesung: 



a 
Ger 
[T\rib 
P(atrï) p a t r i a e ) 

Kommentar: 
Das gut lesbare Inschriftenfragment stammt v o n ei
nem Mei lens te in für einen « G e r m a n i c u s » . Aufg rund 
der gleichen Gesteinsart u n d des wahrscheinl ich iden
tischen Durchmessers v o n 0,5 m w i r d eine Z u s a m 
m e n g e h ö r i g k e i t m i t B r u c h s t ü c k 5 angenommen. 

A b b . 18 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Meilensteinfragment 4. Ans ich t . M . 1:5. 

Meilensteinfragment 5 
(Abb . 19; 21,5) 

Inv.: 1995.60.D02339.1. 
Grosssteinlager-Nummer: 4135. 
Grabung: 1995.60. 
Fundkomplex: D02339. 
Fundort: Augst BL, Hohwartstrasse (Region 1 ). 
Fundlage: Moderne Verfüllung eines 1975 ausgehobenen Leitungs
grabens. 
Funddatum: 21.4.1995. 
Standort: Römermuseum Augst, Grosssteinlager. 
Material: Kreidiger Rauracienkalk. 
Erhaltung: Fragment, Inschrift gut lesbar. 
Besondere Bearbeitungsspuren: -. 
Masse: Höhe: 15 cm; Breite: 30 cm. 
Schriftfeld: Kein eigentliches Schriftfeld - noch erhaltene beschrif
tete Fläche: Höhe: 15 cm; Breite: 30 cm. 
Buchstabenhöhe: 1. Zeile: nicht bestimmbar; 2. Zeile: 6,5-6,9 cm. 
Beschreibung: Säulenfragment mit Resten einer Inschrift. 
Epigraphische Datierung: -. 
Archäologische Datierung: -. 
Bibliographie Inschriften-Editionen: -. 
Bibliographie Sonstiges: -. 
Lesung und Ergänzung: 

I Ç  
[P]otest(ate) C[o(n)s(uli)] ] 

Kommentar: 
A u f d e m vermut l i ch z u m S t ü ck 4 g e h ö r e n d e n Frag
ment 5 ist nur i n der zweiten Zei le « O T E S T » vo l l s t än 
dig erhalten. D i e nachfolgende R u n d u n g lässt s ich z u 
einem «C» von C O S e rgänzen . Ü b e r dem E ist noch 
von der d a r ü b e r l i e g e n d e n Zei le schwach der Ansa tz 
einer senkrechten Haste sowie daneben, ü b e r dem S, 
eine R u n d u n g zu erkennen. D e r rekonstruierte Säu
lendurchmesser b e t r ä g t wie bei 4 etwa 0,5 m . Auf 
grund der vermuteten Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t mi t 
dem Fragment 4 k ö n n t e n die Buchstabenreste der er
sten Zei le zu I und C v o n Germanicus g e h ö r e n . E ine 
E r g ä n z u n g der ganzen Inschrift ist nicht mög l i ch . 

A b b . 19 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Meilensteinfragment 5. Ans ich t . M . 1:5. 

Inschriftenfragment 6 
(Abb. 20) 

Inv.: 1995.60.D02703.13. 
Grosssteinlager-Nummer: 4142. 
Grabung: 1995.60. 
Fundkomplex: D02703. 
Fundort: Augst BL, Hohwartstrasse (Region 1 ). 
Fundlage: Lehmig-sandiges Sediment vermischt mit Schutt. 
Funddatum: 15.5.1995. 
Standort: Römermuseum Augst, Grosssteinlager. 
Material: Kreidiger Rauracienkalk. 
Erhaltung: Fragment. 
Besondere Bearbeitungsspuren: -. 
Masse: Höhe: 12,2 cm; Breite: 6 cm. 
Schriftfeld: Kein eigentliches Schriftfeld - noch erhaltene beschrif
tete Fläche: Höhe: 8 cm, Breite: 6 cm. 
Buchstabenhöhe: Nicht bestimmbar. 
Beschreibung: Reste von 2 Buchstaben; oberste Zeile: Ansatz einer 
senkrechten Haste; unterste Zeile: wahrscheinlich oberster Teil von 
einem A. 



Epigraphische Datierung: -. 
Archäologische Datierung: -. 
Bibliographie Inschriften-Editionen: -. 
Bibliographie Sonstiges: -. 
Lesung: 

Kommentar: 
Das S tück besteht wie die Meilensteinfragmente 1, 4 
u n d 5 aus kre id igem Raurac ienkalk und läss t s ich we
der aufgrund v o n Unterschieden i m Geste in noch der 
Pa t ina eindeutig e inem der anderen Fragmente zu
weisen. 

A b b . 20 Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). 
Meilensteinfragment 6. Ans ich t u n d 
Schnitt . M . 1:5. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1; 5; 6; 8-14; 21: Fotos Germaine Sandoz. 
Abb. 2; 7: Zeichnungen Crista Ziegler. 
Abb. 3; 4: Zeichnungen Markus Schaub. 
Abb. 15-20: Zeichnungen Peter Schaad. 



Augst, Hohwartstrasse (Grabung 1995.60). Synoptische Ü b e r s i c h t . 
la Meilenstein des Antoninus Pius (M. 1:10) 
lb Formular des Meilensteines des Antoninus Pius 

(M. 1:10) 
2 Meilensteinfragment des Philippus Arabs und sei

nes Sohnes Philippus Iunior (M. 1:10) 
3 Meilensteinfragment des Caracalla (M. 1:10) 
4 Meilensteinfragment eines «Germanicus» (M. 1:5) 
5 Meilensteinfragment (M. 1:5). 





Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 17, 1996, 89-105 

Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1995 
U r s M ü l l e r 
(mit Be i t r ägen v o n R o l f Glauser, Lukas G r o l i m u n d u n d C la ra Saner) 

Zusa mmenfas sung: 
Aus der Grabung 1995.02 «Jakobli-Haus 2. Etappe» werden vier Bauzustände des südlich an die Rheinthermen angrenzenden Bereichs 
(Apodyteriump]) aufgezeigt. Eine Folge von fünf Abträgen illustriert die Befunde zu Reto Marlis Artikel über deren frühmittelalterliche 
Siedlungsfunde. Ein «Ziegelschutthorizont» trennt die spätrömischen von den frühmittelalterlichen Schichten; darüber konnten in Kaiseraugst 
erstmals Lehmbodenreste aus dem Frühmittelalter beobachtet werden. - Ein Grabstein für Bellinius Ritenicus wurde als Deckplatte auf einem 
spätantiken Abwasserkanal verwendet. - Eine Frauenbüste aus Terracotta bezeugt eine mittelkaiserzeitliche Besiedlung beim Westtor des 
späteren Kastells. - Als die kastellinnenseitige Schale der Westmauer des Castrum Rauracense (1995.07) saniert wurde, konnten Steinlagen mit 
einem Gefälle von 3%, die bis in den Mauerkern hineinreichen, beobachtet werden. - Die Sondierung 1995.05 liegt offenbar westlich, also 
ausserhalb des Steinbruchareals Ziegelhof 

Sch l üssel Wörter: 

Architektur- und Bauelemente/Kanalheizung, Architektur/Hausbau/Hüttenlehm, -/Lehmbodenrest, -/Wandverputz, polychrom, Befestigung/ 
Kastell/Sanierung der inneren Mauerschale, Castrum Rauracense, Gruben/Grubenhäuser, Inschriften /Spolie eines Grabsteins, Kaiseraugst A G 
Kunst/Kleinplastik/Frauenbüste aus Terracotta, Militär•/Ziegelstempel/legio I Martia, Öffentliche Bauten/Rheinthermen/Apodytenum(?) Öf
fentliche Bauten/Tempelf?) Im Sager/Umfassungsmauer, Schmuck/Armreif/Sapropelit, Stein/Silkes, Verkehr/Strasse/Bautrasse, -/Strassen
graben, Wasserleitungen/Abwasserleitungen, Wasserversorgung/Sodbrunnen, Zeitepoche/Trennschicht des Frühmittelalters vom spätrömi
sch en /Ziegelsch ut t horizon t. 

Allgemeines 

D i e Saison 1995 war gepräg t durch die zweite u n d 
letzte Etappe der Grabung «Jakob l i -Haus» (Erweite
rung bzw. N e u b a u der Gemeindeverwal tung Kaise r 
augst, Grabung 1995.02). D i e F inanz ie rung einer für 
diesen Zweck erweiterten Equipe war durch einen 
v o n der Aargauer Regierung bewil l igten Sonderkre
d i t 1 sichergestellt. Im F r ü h j a h r wurde w ä h r e n d sechs 
W o c h e n der West te i l der Kas te l lmauer v o n der F i r m a 
Sekinger A G saniert (1995.07). Ende August stellte 
die K a n t o n s a r c h ä o l o g i n F r a u D r . El isabeth Bleuer 
weitere 18 Te i le aus dem spätantiken Silberschatz -
Platten, Tel ler u n d Schalen 2 - vor, die neu dem K a n 
ton Aargau ü b e r g e b e n worden waren. Verhandlungen 
z u m Schutze des G r ä b e r f e l d e s « Im Sager» s ind ange
laufen. 

A n Bodeneingriffen i n der Unterstadt s ind eine 
Baubegleitung i m modernen Friedhofareal (1995.04) 
u n d eine Sondierung i m Gebie t Ziege lhof (1995.05) -
w o h l west l ich des grossen r ö m i s c h e n Steinbruchs 3 -
z u melden. 

I m Kastell wurde die Sanierung der Westmauer 
(1995.07) a r chäo log i s ch begleitet u n d die F l ä c h e n g r a 
bung «Jakob l i -Haus» (1995.02) beendet. I m V o r f e l d 
ös t l ich des Kastel ls (vgl. G r ä b e r R i n a u 1988.07) ver
liefen zwei Aushubbeglei tungen (1995.03, 1995.06) 
negativ. 

Ebenso verliefen die drei Aushubbeglei tungen am 
R a n d des Gräberfeldes Gstalten (1995.08, 1995.09, 
1995.10) negativ. A u c h zwei Sondierschnit te Im 

Junkholz (1995.11) erbrachten keine Befunde. I m G e 
biet Im Sager konnte bei einer Strassenverbreiterung 
die Umfassungsmauer der Tempelanlage(?) (1981.03) 
beobachtet werden. 

Z w e i Schnitte durch die Vindonissastrasse 
(1995.12, 1995.13) erbrachten wiederum Informatio
nen zur r ö m i s c h e n Ausfallstrasse R ich tung Ost. 

1995 wurden i n Kaiseraugt eine F l ä c h e n g r a b u n g 
(1995.02; Vorjahr : 3), neun Baubegleitungen 
(1995.01, 1995.03, 1995.05, 1995.06, 1995.07, 
1995.08, 1995.09, 1995.10; Vorjahr: 5) u n d v ier V o r 
a b k l ä r u n g e n (1995.05, 1995.11, 1995.12, 1995.13; 
Vorjahr : 4) für v ierzehn Bauvorhaben (Vorjahr: 10) 
du rchge füh r t . 

1 Der aargauischen Regierung sei dafür gedankt, dass ein Sonder
kredit für die Grabung «Jakobli-Haus» gesprochen worden ist. 
Diese Grabung erbrachte Funde und Befunde von der frühen 
Römerzeit über das Frühmittelalter, Mittelalter und teils bis in 
die Neuzeit. 

2 Vgl. A. R. Furger et al., Augusta Raurica. Jahresbericht 1995. 
JbAK 17, 1996, 5ff. Abb. 13 (in diesem Band). 

3 Vgl. die Darstellung der vermuteten Ausdehnung des Stein
bruchs im Gebiet Ziegelhof auf Abb. 14 in: U. Müller/Ph. Rent-
zel: Ein weiterer römischer Steinbruch in Kaiseraugst, JbAK 15 
(1994) 177-186 bes. 185. 



Personelles 

Elisabeth B leuer 4 f üh r t e als K a n t o n s a r c h ä o l o g i n die 
Oberaufsicht ü b e r die Ausgrabungen u n d engagierte 
sich intensiv für die verschiedenen offenen Fragen i n 
Kaiseraugst. D i e Stammequipe ( R o l f Glauser , U r s 
Mül l e r , C la ra Saner) wurde e r g ä n z t durch die Neube
setzung der beiden frei gewordenen Planstel len durch 
F r a u M y r t a Brügger (Fotoarchivierung/Sekretariat , 
Tei lpensum) u n d Lukas G r o l i m u n d (Zeichner/gra
bungstechnischer Mi tarbe i te r , Tei lpensum). Z s u 
zsanna P a l arbeitete neu als freie Mi t a rbe i t e r in w ä h 
rend der Feldkampagne mit , u m danach ihre i n Costa 
R i c a begonnene T ä t i g k e i t fortsetzen zu k ö n n e n . R o l f 
Glauser konnte zeitweise i n O b e r w i l Z G arbeiten, u m 
i m Austausch mi t H e i n z Bichse i als Vorbere i tung für 

die G r a b u n g s t e c h n i k e r p r ü f u n g eine andere Zei tepo
che kennenlernen z u k ö n n e n . N e b e n unseren b e w ä h r 
ten A u s g r ä b e r n v o n der F i r m a Helfenstein u n d Natte
rer A G , Kaiseraugst (Jose-Manuel D ia s , D r a g o m i r 
K o r a c , N i c o l a M a n t a , Z i v o s l a v R a d u l o v i c , Diego R a 
mos, M a n u e l Torres), halfen Stefan B i e r i u n d Hans
peter D u d l i mi t . A l l e n sei für ihren Einsatz u n d ih r 
Engagement aufrichtig gedankt. Schliessl ich inventa
risierte Verena Vogel , R ö m e r m u s e u m Augst, bis 
Ostern 1996 das ganze 1995 zutage ge fö rde r t e F u n d 
mater ial der Kaiseraugster Ausgrabungen u n d da
tierte alle Fundkomplexe aufgrund der K e r a m i k 
funde 5 . M a r k u s Peter, R ö m e r m u s e u m Augst , füh r t e 
die Bes t immung der Kaiseraugster F u n d m ü n z e n fort. 

Naturwissenschaftliche Analysen und Auswertungen 

P h i l i p p e R e n t z e l 6 wurden mehrere M ö r t e l p r o b e n aus 
der Kastel lmauersanierung (1995.07) sowie zwei M a 
terialproben ( p r ä h i s t o r i s c h e Kochgrube[?], r ö m e r z e i t 
l icher M ö r t e l m i s c h p l a t z [ ? ] ) aus der G r a b u n g «Jako
b l i -Haus» (1995.02) zur Aufbewahrung ü b e r g e b e n . I m 
Zusammenhang mi t der Ausstel lung « O U T O F R O M E » 

wurden B r u n o K a u f m a n n 7 die Inhalte der Glas 
urne 1991.02.C09444.2 u n d der Be igabengefässe 
1991.02.C07989 u n d 1991.02.C07917 zur Bes t im

mung des Leichenbrands ü b e r g e b e n . Ferner wurden 
mehrere P roben für eine allfällige Bes t immung bota
nischer Makrores te aus d e m s p ä t a n t i k e n Abwasser
kanal der G r a b u n g «Jakob l i -Haus» entnommen. 

Ph i l i ppe Rentze l legte i m M ä r z 1995 einen internen 
Vorber ich t ü b e r die geologisch-bodenkundlichen 
Analysen vor, die er « Im Sager» (Grabung 1994.13) 
d u r c h g e f ü h r t hat. 

Öffentlichkeitsarbeit 

F ü r verschiedene Schulklassen u n d G r u p p e n fanden 
F ü h r u n g e n durch die Grabung «Jakob l i -Haus» statt. 
A m 13. M a i wurde eine öffent l iche F ü h r u n g angebo
ten. D e r Betriebsausflug der Abte i lung R a u m p l a n u n g 
des Kan tons Aargau führ te nach Kaiseraugst, wo G r a 
bung u n d konservierte Anlagen v o n unserer Arbei ts 

gruppe gezeigt wurden. A m 10. J u l i füh r t e D a v i d 
W ä l c h l i m i t S c h ü l e r n aus Gipf /Ober f r i ck einen 
Ferienpass-Anlass auf der Grabung « J a k o b l i - H a u s » 
durch. M i t t e J u n i wurde der Presse eine Informa
t ions-Mappe zur Sanierung der Kas te l lmauer zuge
stellt. 

4 Ihr sei für ihr ausserordentliches Engagement und ihre Unter
stützung der archäologischen Tätigkeiten in Kaiseraugst herzlich 
gedankt. 

5 Für Datierungen, Beratungen und die gute Zusammenarbeit 
danke ich Verena Vogel ganz herzlich. 

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

7 Anthropologie IAG, St. Jakobstrasse 30, 4147 Aesch. 
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A b b . 1 Kaiseraugst, Lage der Notgrabung (Stern): G r a b u n g 1995.02; der Sondierungen (Quadrate): 1995.05 u n d 1995.11-.13; der Baubegleitungen (Kreise): 1995.01, 
1995.03-.04 u n d 1995.06-.10; M . ca. 1:7000. 



Baubegleitungen 

1995.01 Kaiseraugst - Strassenbau Linerweg 

Lage: Linerweg, Region 13,G; Parz. 363 (Abb. 1). 
Koordinaten: 622.430/264.910. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Verbreiterung des Linerwegs zur Erschliessungsstrasse. 
Fläche: Begleitung Maschinenaushub. 
Grabungsdauer: 13./14.3.1995. 
Funde: FK D03050: römisch. Streufunde. Keramik, Glas, Eisen. 
Kommentar: Es zeigen sich Fundamentreste des Süd
west-Winkels der bereits f rühe r aufgenommenen Hof 
mauer der sog. Tempelanlage « Im Sager» (Grabung 
1981.03). 

1995.03 Kaiseraugst - Lindenweg, 
E F H J . und M . Majewski 

Lage: Lindenweg, Region 22, Parz. 902 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.730/265.650. Höhe: 269 m ü.M. 
Anlass: Neubau Einfamilienhaus. 
Fläche: Begleitung Maschinenaushub. 
Grabungsdauer: April/Mai 1995. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: keine Befunde. 

1995.04 Kaiseraugst - Erweiterung Friedhofareal 

Lage: Bireten/Friedhofstrasse, NW-Unterstadt, Region 16,D/18,A; 
Parz. 154/157 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.175/265.375. Höhe: 269 m ü.M. 
Anlass: Erweiterung des Friedhofareals. 
Fläche: Begleitung Maschinenaushub. 
Grabungsdauer: Begleitung des Aushubs für eine neue Leitungsfüh-
rung vom 27.4.-19.5.1995. 
Funde: FK D04646: Streufunde, vermischt. Eine Münze, Keramik, 
Silex bearbeitet. 
Kommentar: Fundament eines modernen Kreuzes 
freigelegt, neuzeit l iche Friedhofbegrenzungsmauer. 

1995.06 Kaiseraugst - Lindenweg, 
E F H E . und D . Schöpfer-John 

Lage: Lindenweg, Kastellvorfeld Ost, Region 22; Parz. 901 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.710/265.650. Höhe: 266 m ü.M. 
Anlass: Neubau Einfamilienhaus. 
Fläche: Augenschein Maschinenaushub. 
Grabungsdauer: 22.5A995. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Befund negativ. 

1995.07 Kaiseraugst - Sanierung Kastellmauer-West 
Südteil 

Lage: Südteil der Westmauer des Castrum Rauracense, von Turm 1 
bis zu Turm 11, Region 20,A; Parz. 71/448 (Abb. 1-3). 
Koordinaten: 621.350/265.500. Höhe: 271 m ü.M. 
Anlass: Archäologische Begleitung der Sanierungsarbeiten der 
Firma Sekinger AG, Würenlos, an der Kastellmauer nach photo-
grammetrischer Aufnahme durch die Firma Schenkel AG, Zürich. 
Fläche: 60 Laufmeter (Im) Mauerabwicklung. 
Restaurierungsdauer: Sanierungsarbeiten durch Sekinger A G vom 
20.3.-3.5.1995. 
Funde: diverse Mörtelproben an Philippe Rentzel. 
Kommentar: Das i m Herbst 1994 begonnene Sanie
rungs-Projekt 8 des S ü d w e s t - W i n k e l s der Kas te l l 

mauer wurde an der Innenschale der Westmauer fort
gesetzt. D i e kastellinnenseitige Mauerschale - teils 
durch Fros t e in f lüs se bis z u 15 c m ausgebeult - musste 
i n die alte Lage z u r ü c k g e s c h o b e n u n d mi t dem K e r n 
verbunden werden. 

I m Inter turr ium T 1 - T 9 ist e in Kalks te inquader mi t 
Wol f s loch verbaut. N ö r d l i c h davon fallen, m i t ca. 3°, 
die untersten sieben sichtbaren Steinlagen u n d die 
drei gefasten Lagen des ersten Absatzes der ös t l i chen 
Mauerschale ab (Abb . 2). Dieses Gefal le setzt sich an 
T u r m 9 fort. Dasselbe konnten w i r auch i m Maue r 
kern beobachten (Abb. 3). 

V o n T u r m 9 nach S ü d e n gleichen hor izonta l einge
schobene Lagen oberhalb des ersten Absatzes die fal
lenden Steinlagen aus. Dies konnte auch generell i m 
Ma ue rke rn beobachtet werden, wo i m Innern alle 
freigelegten Steinlagen exakt denjenigen der Maue r 
schale entsprechen. 

I m Inter turr ium T 9 - T 1 1 b e t r ä g t das Gefä l le der 
sichtbaren Steinlagen etwa 2°. Innerhalb T u r m 11 ver
laufen die Steinlagen wieder beinahe waagrecht. 

D a w i r i m freigelegten M a u e r k e r n i m Bere ich des 
Kalks te inquaders mi t Wol f s loch keiner le i Senkrisse 
feststellen konnten, nehme i c h an, dass die M a u e r 
schon bei ihrer Er r ich tung mi t fallenden Steinlagen 
konzip ier t worden ist. 

D e r K e r n oberhalb des ersten Absatzes i m Intertur
r i u m T 1 - T 9 ist ab der ersten bzw. stellenweise ab der 
dri t ten Steinlage mi t hartem, rotem Z i e g e l s c h r o t m ö r 
t e l 9 gegossen. Darunter s ind i n der Mauerschale ei
nige Stellen fleckenweise mi t demselben M ö r t e l aus
gefugt (Abb. 2). O b dies e in H i n w e i s auf Reparaturen 
ist, bleibt vor läuf ig offen. R o l f Glauser 

A b b . 3 Kaiseraugst, Sanierung der Kas te l lmauer 
West (Grabung 1995.07). Segment m i t den 
r h e i n w ä r t s abfallenden Steinlagen unmi t 
telbar süd l i ch T u r m 9. 

8 U . Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1994. JbAK 
16, 1995, 68-70. 

9 Müller (wie Anm. 8) 70 mit Anm. 8. 



A b b . 2 Kaiseraugst, Sanierung der Kas te l lmauer West (Grabung 1995.07). Ist-Zustand 1995, Mauerausschni t t In ter turr ium T 1 - T 9 mi t Anschn i t t T u r m 9. M a n beachte 
das Segment mi t den abfallenden Steinlagen n ö r d l i c h des grossen Steinquaders. M . 1:40. 
1 Sandstein 
2 Tuffstein 
3 Ziegelband 
4 Eternitstreifen 
5 Flickstellen ab 1950 
6 Mauerkernabdeckung 
7 OK Original nach 1950 
8 roter Ziegelschrotmörtel 
9 OK Mauer-Haupt 
10 Mauerabsatz. 



1995.08 Kaiseraugst - Gstaltenrain 35, 
Anbau R. und A . Tripold-Minder 

Lage: Gstaltenrain 35, Gräberfeld «Gstalten», Region 21,A; 
Parz. 437 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.790/265.300. Höhe: 285 m Ü.M. 
Anlass: Anbau an EFH Tripold-Minder. 
Fläche: Augenschein Aushub. 
Daten: 27729.3.1995. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Befund negativ; es konnten keine H i n 
weise auf den S ü d r a n d des G r ä b e r f e l d e s «Gs ta l t en» 
beobachtet werden. 

1995.09 Kaiseraugst - Rinaustrasse 22, 
Neubau Schwimmbad Jeryen 

Lage: Rinaustrasse 22, Region 22; Parz. 316 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.930/265.510. Höhe: 273 m ü.M. 
Anlass: Neubau eines Gartenschwimmbeckens. 

Fläche: Augenschein Aushub. 
Datum: 29.3.1995. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Befund negativ. 

1995.10 Kaiseraugst - Gstaltenrain 33, 
Anbau E F H H . Waltert-Busam 

Lage: Gstaltenrain 33, Region 21,A; Parz. 261 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.805/265.325. Höhe: 284 m ü.M. 
Anlass: Anbau an EFH. 
Fläche: Augenschein Aushub. 
Datum: 17./18.7.1995. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Befund negativ, es konnten keine H i n 
weise auf das G r ä b e r f e l d «Gs ta l t en» beobachtet wer
den. 

Vorabklärungen (Sondierungen) 

1995.05 Kaiseraugst - Ziegelhofweg 30, 
E F H A. Füchter-Dormann 

Lage: Ziegelhofweg 30, NW-Unterstadt bzw. Steinbruch Ziegelhof, 
Region 18,D; Parz. 201 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.175/265.575. Höhe: 263 m ü.M. 
Anlass: Voruntersuchung für Neubau EFH bzw. Aushubbegleitung 
von Leitungsgraben. 
Fläche: 11 Im Baggerschnitt, Augenschein Maschinenaushub. 
Grabungsdauer: 22723.3. und 5.12.1995. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Befund negativ; einzelne Kalks te inspl i t 
ter k ö n n e n nicht mi t r ö m i s c h e n M a u e r n i n V e r b i n 
dung gebracht werden. Sie d ü r f t e n v o n anstehendem 
Fels aus der N ä h e stammen. 

1995.12 Kaiseraugst - Hirsrütiweg, 
Pappelallee Hoffmann-La Roche A G 

Lage: Nordöstlich Kreuzung Wurmisweg/Hirsrütiweg, Region 14/ 
22, Parz. 386 (Abb. 1). 
Koordinaten: 622.777/265.370. Höhe: 295 m Ü.M. 
Anlass: Gartengestalterische Markierung der römischen Überland
strasse durch eine Pappelallee. 
Fläche: 28 Im Baggerschnitt. 
Grabungsdauer: 16717.10.1995. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Strassenaufbau analog 1995.13, i m S ü d 
tei l ist der Strassenkoffer durch moderne Eingriffe 
ges tör t . C l a r a Saner 

1995.11 Kaiseraugst - Junkholz, Wohnüberbauung 
Logiswiss/WOFA Hoffmann-La Roche A G 

Lage: Fläche zwischen Junkholz- und Violahofweg nördlich Gräber
feld «Im Sager», Region 14; Parz. 349/351 (Abb. 1). 
Koordinaten: 622.192/265.150. Höhe: 293 m Ü.M. 
Anlass: Planung einer Arealüberbauung. 
Fläche: West: 171 Im Baggerschnitt, Ost: 160 Im Baggerschnitt. 
Grabungsdauer: Sondierung Ost: 12.-25.8.1995; Sondierung West: 
23.-27.10.1995. 
Funde: Sondierung West: FK D04648, 2 Keramikstreufunde, rö
misch bzw. Neuzeit. 
Kommentar: Befunde negativ; i n der M i t t e beider 
Schnitte gibt es eine 30-40 m breite Zone , i n der der 
K i e s etwas weiter nach oben s töss t . 

1995.13 Kaiseraugst - Pfaffenacher/Hirsrütiweg, 
Rotzinger A G 

Lage: Gebsenacher, Region 22, Parz. 388/581 (Abb. 1). 
Koordinaten: 622.940/265.535. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Neubau Gewerbehalle. 
Fläche: 40 Im Baggerschnitt. 
Gr a b u ngsda uer: 8.-15.12.1995. 
Funde: FK D04652: Streufunde (wohl nur Neuzeit). 
Kommentar: Ös t l i chs t e gefasste Stelle der r ö m i s c h e n 
Ü b e r l a n d s t r a s s e (sog. Vindonissa-Strasse) m i t folgen
dem Aufbau: Ü b e r dem gewachsenen Boden (Kies i n 
Lehm) liegt ein 12,5 m breites u n d 10 c m dickes B a n d 
aus F e i n - u n d Mi t te lk ies . Dieses interpretiere i ch als 
Strassenunterbau, d.h. das Ter ra in wurde z u n ä c h s t 
auf diese Breite abhumusiert u n d anschliessend mi t 
tels K i e s stabilisiert ( r ö m i s c h e s Bautrasse). 



Ü b e r einer m a x i m a l 6 c m dicken Plan ie aus si l t ig-
sandigem M a t e r i a l folgt der ä l tes te eigentliche Stras-
senkoffer (Breite: ca. 5 m) mi t eindeutig verdichteter 
Oberkante (Fahrbahnniveau). 

D i e d a r ü b e r l i e g e n d e 15 c m dicke, humos-kiesige 
Schicht muss woh l die neuzeit l iche Auffü l lung des 
ausgebauten modernen Feldweges gewesen sein, wel 
cher kurz nach dem 2. Wel tkr ieg aufgehoben worden 
ist. 

L i n k s u n d rechts davon folgen zwei nach aussen 
abfallende Schichten m i t Mi t t e lk ies bis G e r ö l l i n s i l -
t ig-lehmigem Mate r i a l . D i e ä l t e re ist ca. 7 m, die j ü n 

gere 9 m breit. Ich interpretiere diese als Rest zweier 
p l a n m ä s s i g au fgeschü t t e t e r r ö m i s c h e r Neukofferun-
gen. A u c h i m P r o f i l der Sondierung 1995.12 s ind 
diese i n der N o r d h ä l f t e der Vindonissastrasse noch 
erhalten. 

N ö r d l i c h der j ü n g s t e n Aufkofferung ist e in ca. 1 m 
breiter Graben erhalten. A m S ü d r a n d konnten w i r 
keinen Strassengraben feststellen. 

A l l e Schichten werden heute v o n Acke rhumus 
(Pflugtiefe: ca. 35 cm) ü b e r d e c k t . 

D a Funde fehlen, k ö n n e n keine Dat ierungen vorge
n o m m e n werden. R o l f Glauser 

Flächengrabungen 

1995.02 Kaiseraugst - « J a k o b l i - H a u s » 2. Etappe 

Lage: Dorfstrasse 10, Kastellinneres/NW-Quadrant, Region 20,E/ 
20,W, Parz. 10 (Abb. 1; 4-19). 
Koordinaten: 621.370/265.575. Höhe: 267 m ü.M. 
Anlass: Abbruch des «Jakobli-Hauses» und des Ökonomieteils des 
Nachbarhauses; Neubau der Gemeindeverwaltung. 
Fläche: ca. 450 m 2 Hand- und Maschinenabtrag. 
Grabungsdauer: 2. Etappe: 10.3.-31.10.1995. 
Funde: FK D04027-D04645, D04647, D04650, D04651; u.a. 
332 Münzen (meist spätrömisch); Bronze: div. Fibeln (mehrere 
Zwiebelknopffibeln), Armreif (Inv. 1995.02.D04284.1), Glocken 
(D04129.25, D04279.5, D04470.2), durchbrochene Scheibe von 
Pferdegeschirr, spätantik (D04517.2), Nadel (D04048.1), Nähnadel 
(D04087.4), Ohrlöffelchen (D04325.3, D04479.1), Reitersporn 
(D04069.1), Ring (D04249.1), Spachtel (D04248.1), Wagenaufsatz 
(D04044.1), Webkamm (D04270.1), Ziernagel (D04050.3); Blei: Ge
wicht oder Lote (D04331.1, D04422.4), Gusskopf (D04612.4), Guss
zapfen (D04612.3); Eisen: Teuchelringe (D04068.1, D04169.2, 
D04348.1, D04349.1, D04349.2), Stilus (D04236.2), Schlacken; 
Glas: Armringfragment tordiert (D04401.2); gebrannter Ton: 
Frauenbüste aus Pfeifenton (D04609.1; Abb. 19), Spinnwirtel 
(D04050.2), div. Ofenkeramik, Ziegelfragmente mit Stempel der 
Legio I Martia (D04087.1, D04264.1, D0279.69), div. Hüttenlehm; 
mehrfarbiger Wandverputz (braun/weiss, gelb/rot, grau/rosa, grün/ 
gelb/weiss/rot, grün/lila, lila/ocker/weiss, orange/grün, rot/weiss/ 
gelb, rosa/gelb, schwarz, weiss/grau), Marmorinkrustationen 
(D04339.1, D04346.1, D04346.2), Silexstücke (D04128.12, 
D04175.2, D04217.105, D04245.12, D04340.1, D04506.67), Grab
stein aus rotem Sandstein mit Inschrift10 (D04575.2), Solothurner 
Marmor mit Buchstaben A 1 1 (D04605.2), Sandsteinquader mit In
schrift «INDD»(?)12 (D04629.8); Sapropelit: Armreif (D04411.9); 
Knochen: div. Spielsteine, doppelseitiger Kamm (D04119.31); 
menschlicher Schädel (D04637.1), menschlicher Unterkiefer 
(D04504); nebst Keramik von der Römerzeit bis in die jüngste Neu
zeit. 

Kommentar: D i e 1994 begonnene Kampagne wurde 
1995 fortgesetzt u n d abgeschlossen. Z u n ä c h s t wurden 
die F l ä c h e n innerhalb des ans F r i g i d a r i u m angren
zenden Grossraums i m Mauergevier t M R 9/27/32/49 
(Abb. 4) und die F l ä c h e unterhalb der s p ä t r ö m i s c h e n 
Kana lhe izung bis z u m anstehenden Boden ausgegra
ben. D a n a c h wurde der K o r r i d o r r a u m zwischen 
M R 50/32 u n d M R 91/77/78 i n einzelnen Sondierun
gen freigelegt. D i e beiden i m Nordos ten an den K o r r i 
dor angrenzenden, ca. 4 ,40x5,80 m bzw. 5,60 m gros
sen I n n e n r ä u m e ( M R 38/39/79/78 bzw. M R 77/79/39/ 
88) wurden anschliessend angeschnitten. D e r Korri
dor führ t v o n der Kaste l l -West-Ost-Achse i n die In-
nenhofanlage der Rhein thermen. 

N a c h d e m eine erste Etappe zur Ü b e r b a u u n g freige
geben worden war, wurden die F l ä c h e n zwischen 
M R 9-11 u n d der bestehenden Gemeindekanz le i aus
gegraben. H i e r zeigte sich als wichtigstes Element e in 
spätrömischer Abwasserkanal gebildet aus roten 
Sandsteinplatten. Verschiedene Plat ten waren Spo-
l ien, wie der auf A b b i l d u n g 5 dargestellte Grabstein™ 
(1995.02.D04575.02) mi t einer lunula i m G i e b e l 1 4 , 
der v o n P . - A . S c h w a r z 1 5 wie folgt gelesen w i r d : 

D(is)] M(anibus) D e n (gö t t l i chen) M a n e n 
B E L L I N I O R I T E F ü r Be l l in ius Ri ten icus 
N I C O E V C E R I L Eucer i l la , seine G a t t i n , 

L A V X O R P O S U I T hat (den Grabstein) auf
gestellt 

10 P.-A. Schwarz, L. Berger et al. (Hrsg.). Die römischen und früh
mittelalterlichen Steininschriften aus Augst und Kaiseraugst. 
Forschungen in Augst (Arbeitstitel, in Vorbereitung) Katalog.-
Nr. 100. 

11 Schwarz/Berger (wie Anm. 10) Katalog-Nr. 101. 
12 Schwarz/Berger (wie Anm. 10) Katalog-Nr. 102. 
13 Vgl. Anm 10. 
14 Vgl. P.-A: Schwarz, Neues zu zwei altbekannten Inschriften aus 

Kaiseraugst. JbAK 9, 1988, 259ff. Auch der etwas weiter südlich 
in der Dorfstrasse 1976 gefundene Grabstein des Marcus Attius 
Severus weist eine Lunula im Giebelfeld auf. 

15 Peter A. Schwarz danke ich für verschiedene Hinweise und Ge
spräche. 





A b b . 5 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). Grabplat te des Be l l in ius R i t e n i -
cus (D04575.2), als Deckplat te eines spä t 
r ö m i s c h e n Abwasserkanals verwendet. 
M . ca. 1:8. 

N ö r d l i c h der Gemeindekanz le i konnte ein weiterer 
schmaler Streifen freigelegt werden, i n dem M R 89 
gefasst wurde. A u f der Westseite dieser M a u e r war 
bei der Grabung der alten Gemeindeverwal tung 
(1968.02) 12 m weiter süd l i ch eine Kana lhe i zung mi t 
hypokaust ier tem Zen t ra l raum ergraben worden. 

A l s junges - allenfalls neuzeitliches bzw. modernes 
- Element konnte die « H o f m a u e r M R 81/82», die das 
Kaltwasserbecken des F r ig ida r iums umgibt, e in
geordnet werden. 

U m die Abfolge der verschiedenen B a u z u s t ä n d e A -
D (Abb . 8-11) besser fassen zu k ö n n e n , wurden v o n 
L . G r o l i m u n d zwei Prof i labwicklungen (Abb . 6-7) 
längs u n d quer durch die ganze Grabung zusammen
gestellt. Es handelt sich u m erste Interpretationsskiz
zen, die noch nicht bis i n die letzten Detai ls ü b e r p r ü f t 
worden s ind. 

A l s f rühes te Elemente s ind die G r u b e n bzw. G r ä b 
le in der Phase 2 (Abb . 6,2; 7,2) z u e r w ä h n e n . Sie wur
den woh l schon i m 1. Jahrhundert verfül l t u n d dürf
ten die letzten Reste jener woh l f rühka i se r ze i t l i chen 
Siedlungsspuren 1 6 l ängs einer vermuteten Verkehrs
verbindung parallel z u m R h e i n sein (Datierung: G r u 
ben-Auf fü l lung 1. Jh.). 

E ine erste Steinbauphase w i r d i m Bauzustand A ge
fasst (Abb. 8). In jener Ze i t bestand sicher M R 25, die 
m ö g l i c h e r w e i s e i m V e r b a n d war mi t jener M R 38 
unterhalb des Fr ig idar iums , die ä l te r ist als die beiden 
Thermenbauper ioden. M R 25 stand ebenfalls i m V e r 
band mi t M R 64. D a r a n stossen die nach Westen füh
renden Tei le M R 27/10/94 an. A u c h M R 36, die 
Randbebauung längs der West-Ost-Verkehrsachse, 
gehör t woh l i n diesen Zusammenhang. Vie l l e i ch t ist 
der Sodbrunnen M R 6 9 1 7 schon w ä h r e n d Bauzus tand 
A entstanden. D i e Phase 3 i n den beiden Prof i lab
wicklungen (Abb. 6,3; 7,3) stellt den Vorberei tungsho
r izont für den Baupla tz v o n Zus tand A dar (Datie
rung: spä t e s 1. Jh.[?]). N a c h A b b r u c h v o n Zus tand A 
entstanden die Planierungen der Phase 4 (Abb . 6,4; 
7,4; Dat ierung: mittleres 2. Jh.[?]). 

Z u r Zei t v o n Bauzustand B (Abb . 9) besteht i m 
Westen e in Gross raum mi t Einbauten (Fundament-
M R 46/44/24), weiter i m Osten ein K o r r i d o r u n d 
ganz i m Nordos ten einzelne R ä u m e , die v o n diesem 
K o r r i d o r her erschlossen werden. I m K o r r i d o r i m 
Osten grenzt eine Brandschicht die Planierungen 
gegen j ü n g e r e Elemente ab. D e r Sodbrunnen M R 69 
ist w ä h r e n d Bauzustand B aufgefüll t worden (2./an-
fangs 3. Jh. ; vgl . A n m . 17). Wes t l i ch M R 9 ist Bauzu 
stand B durch j ü n g e r e Eingriffe (neuzeitl icher K e l l e r 

16 Diese Vermutung wurde bereits nach der ersten Etappe geäus
sert: U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1994, 
JbAK 16, 1995, 65ff. bes. 77. 

17 V. Vogel Müller und S. Deschler-Erb, Ein Sodbrunnen im Areal 
der späteren Rheinthermen von Kaiseraugst. JbAK 17, 1996, 
107ff. (in diesem Band). 

A b b . 4 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1995.02). P l a n der r ö m i s c h e n M a u e r n der 2. Etappe mi t F e l -
< dereinteilung u n d Lage v o n Längs - u n d Querprof i labwicklung. M . 1:200. 
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A b b . 6 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1995.02). P rof i l abwick lung N o r d - S ü d . M . 1:80. 
1 anstehender Boden 
2 frühe Gräblein und Gruben 
3 Übergangsschicht/Planierung (nach 30-70) 
4 Planierung (nach 70-130; Mitte 2. Jh.) 
5 Planierung (nach 70-150; späteres 2. Jh.-Mitte 3. Jh.) 
6 unter Mörtelgusshorizont (bis ca. 300) 
7 spätantik (bis ca. 400) 
8 frühmittelalterlich 
9 mittelalterlich 
10 neuzeitlich, modern vermischt. 



0 1 2m 

A b b . 7 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1995.02). P rof i l abwick lung Os t -Wes t . M . 1:80. 
1 anstehender Boden 
2 frühe Gräblein und Gruben 
3 Übergangsschicht/Planierung (nach 30-70) 
4 Planierung (nach 70-130; Mitte 2. Jh.) 
5 Planierung (nach 70-150; späteres 2. Jh.-Mitte 3. Jh.) 
6 unter Mörtelgusshorizont (bis ca. 300) 
7 spätantik (bis 400) 
8 frühmittelalterlich 
9 mittelalterlich 
10 neuzeitlich, modern vermischt. 



A b b . 8 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung A b b . 9 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). Bauzustand A , woh l spä t e s 1. Jh . 1995.02). Bauzus tand B , w o h l spä t e s 2. u n d 
M . 1:500. 3. Jh . M . 1:500. 
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A b b . 10 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). Bauzustand C , woh l spä t e r e s 3. 
und 4. Jh . M . 1:500. 

A b b . 11 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). Bauzus tand D , w o h l 4. Jh . 
M . 1:500. 



des «Jakob l i -Hauses» mi t T r e p p e n z u g ä n g e n 1 8 , mo
derne Kana l i sa t ion , Hofmauern M R 81/82) stark ge
s tö r t u n d die Planierungen der Phase 5 s ind nicht 
mehr erhalten (Bauzustand B dür f t e ins s p ä t e r e 2., 
allenfalls ins 3. Jh . fallen). 

Bauzustand C (Abb. 10) gibt jene Strukturen 
wieder, die i n Zusammenhang mi t den Rhe in the rmen 
stehen. Das F r i g i d a r i u m war ü b e r zwei T ü r ö f f n u n g e n 
v o m Gross raum her zugängl ich . Z u Beginn dieser 
Phase wurde eine Baugrube für M R 92/93 ausgeho
ben, woh l aber gar keine M a u e r n errichtet (Abb. 7,6). 
M i t Bauzustand C wurden die « M ö r t e l b a n q u e t t e » 
M R 67 und 68 an M R 27 und 32 angebracht u n d 
M R 45 funktionierte zusammen mi t M R 9. V o n einer 
T o r ö f f n u n g i m Westen wurde der Gross raum er
schlossen. In der s p ä t e r e n Phase v o n Bauzus tand C 
führ t ein M ö r t e l g u s s h o r i z o n t an die Oberkante der 
Torschwelle i m Westen (Abb. 6,7; 7,7). E r trennt 
Phase 6 v o n Phase 7. Dieser Bauzustand dür f t e i n die 
Ze i t des s p ä t e r e n 3. u n d 4. Jahrhunderts fallen. 

In Bauzustand D (Abb. 11) schliesslich entsteht 
süd l i ch des Grossraums, der i m V e r b a n d m i t den 
Rhe in the rmen steht, e in weiterer Gross raum ( M R 11/ 
27/50) v o n ca. 1 l , 6 0 x 14,20 m G r ö s s e . D i e breite To r 

öffnung i m Westen des n ö r d l i c h e n Grossraums w i r d 
vermauert und die beiden Raumverb indungen ins 
F r i g i d a r i u m werden verschlossen. D e r n ö r d l i c h e 
Gross raum und das F r i g i d a r i u m s ind nun v o m Ther
men-Innenhof her zugäng l ich . 

In einer s p ä t e n Stufe v o n Phase 7 w i r d eine Kanal
heizung19 i n F e l d 24 eingebaut, die z u n ä c h s t durch 
ein P r ä f u r n i u m v o n S ü d e n her - s p ä t e r woh l v o n N o r 
den - befeuert w i r d . M ö g l i c h e r w e i s e wurden die ober
sten Schichten der S o d b r u n n e n f ü l l u n g 2 0 , die s ich z w i 
schenzeit l ich gesenkt hatte, bei diesem U m b a u nach
gefüllt. A u c h der spätantike Abwasserkanal g e h ö r t i n 
diese Phase; dessen Einschwemmater ia l ( F K D04631) 
stammt wahrscheinl ich aus dem 4. Jahrhundert , weist 

18 Zum Keller s. Müller (wie Anm. 16) 71 f. 
19 Müller (wie Anm. 16) 73 und 77 Abb. 12. 
20 Vogel (wie Anm. 17). 



A b b . 13 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung A b b . 14 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). F e l d 24, Abt rag 007 (= oberer 1995.02). F e l d 24, Abt rag 008 (= Maue r -
Humusbere ich) . M . 1:100. schutt). V o m A b b r u c h eines h ö h e r aufge

henden Tei ls v o n M R 50. M . 1:100. 

A b b . 15 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). F e l d 24, Abt rag 010 (= L e h m 
bodenrest bzw. H o r i z o n t zu Lehmboden) . 
M . 1:100. 

A b b . 17 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). F e l d 24, Abt rag 014/015. Reste 
der Kana lhe i zung mi t Kana l fü l l ungen ; Re 
ste eines gebrannten Bodenhor izonts auf 
dem Vorfundament v o n M R 50. M . 1:100. 



A b b . 16 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1995.02). Ziegelschutthorizont der Felder 6, 9, 11, 16, 17, 24, 
26 (u.a. Abt rag 24.012). M . 1:125. D i e beiden Pfeile geben die Lage der parallel zu M R 50 verlaufen
den Reihe mi t flachen Steinen an. 

aber auch zwei Scherben aus dem 5. Jahrhunder t 2 1 

auf. E i n «Ziegelschutthorizont» (Abb. 16; vgl . A b b . 4 
mi t den Fe ldern 6, 9, 11, 16, 17, 24 u n d 26) trennt die 
r ö m i s c h e n v o n den f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Schichten. 
F r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e s Fundmate r ia l reicht vereinzelt 
bis i n diese Ziegelschuttschicht h i n a b 2 2 . Sie kann als 
eine Planie für einen f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Boden i n 
terpretiert werden. 

D i e Profi lphase 8 weist s p ä t a n t i k e u n d f r ü h m i t t e l 
alterliche Funde auf. Diese w i r d v o m Schichtpaket 9 
ü b e r d e c k t , das zudem auch mittelalterliches F u n d m a 
terial aufweist. H i e r z u g e h ö r e n einzelne G r u b e n 
( G r u b e n h ä u s e r [ ? ] ) und Fundamente v o n Vorgänge r 
bauten des « Jakob l i -Hauses» . D a r ü b e r liegen bis 
1,00 m m ä c h t i g e Schichten (Profilphase 10) auch mi t 
neuzei t l ichem u n d modernem Fundmater ia l . 

Reto M a r t i hat i n seinem A r t i k e l (vgl. A n m . 22) das 
Fundmate r ia l der oberen und unteren humosen und 
der dazwischenliegenden schutthaltigen Schichten 
der Felder 6, 9, 11, 16, 17, 24 und 26 untersucht. Das 
Westprof i l v o n F e l d 24 (Abb. 12) zeigt den Eint rag 
der Ab t r ags f l ächen u n d die Abb i ldungen 13-17 einige 
ausgewäh l t e Ab t r ags f l ächen dieses Feldes. D i e K o n 
kordanz zwischen Abt rags f l ächen , A b b i l d u n g s n u m 
mern, F K und Mater ia lbeschrieb gibt die Tabelle A b 
b i ldung 18 wieder. 

21 Reto Marti danke ich für deren Bestimmung. 
22 R. Marti, Frühmittelalterliche Siedlungsfunde aus dem Castrum 

Rauracense (Grabung Kaiseraugst «Jakobli-Haus» 1994.02). 
JbAK 17, 1996, 149ff. (in diesem Band). 



Abtrag Abbildung Fund
komplexe 

Materialbeschreibung (Interpretation) 

24.007 13 

vgl. 14 West 

D03483 

D03486 

humoses Material, schwarzbraun, mit viel Holzkohle, Ziegelschrot, Kalksteinen 
(Mauerschutt); (= «oberer Humusbereich») 
sütig-humoses Material, schwarzbraun, durchsetzt mit feinkörnigem Kies, Ziegel-
und kleinen Kalksteinsplittern (= «oberer Humusbereich») 

24.008 14 West 
14 Ost 

D03486 
D03500 

Beschreibung: vgl. oben (= «oberer Humusbereich») 
römischer Mauerabbruchschutt mit Kalksteinen, Ziegelfragmenten, 
Sandsteinstücken, verbranntem Tuff und Mörtelresten (= «Mauerschutt») 

24.009 nicht 
abgebildet 

D03761 humoses Material, schwarz-braun, mit Kalksteinstücken und -splittern, viel 
Mörtelspuren und Holzkohle, Schlacke (= «unterer Humusbereich») 

24.010 15 D03767 

D03768 

D03769 

D03771 

humos-lehmiges Material, grau-schwarz, mit oliven Verfärbungen, Kalk-, Sand- und 
Kieselsteinen, Ziegelfragmenten, Schlacke, viel Holzkohle und etwas Mörtelspuren 
(= Horizont Lehmbodenrest) 
humos-lehmiges Material, grau-schwarz, mit sehr viel Mörtelspuren (= Planierung 
unter Horizont Lehmbodenrest); vgl. 24.011 
Lehm, grau-beige, mit dunklen Verfärbungen (= Lehmbodenrest); mit hellem Raster 
dargestellt 
Pfostenloch; Raster dunkelgrau 

24.011 nicht 
abgebildet 

D03768 
D03776 

Beschreibung vgl. oben, 24.010 
Präparieren Ziegelversturz (= Planierung für Lehmbodenreste vgl. 24.010: D03769; 
vgl. 24.012: D03789) 

24.012 16 
D03789 

Ziegelschuttschicht/«Ziegelschutthorizont»: Felder 6, 9, 11, 16, 17, 24 und 26 
Feld 24: Mauer- und Ziegelschutt; humoses Material mit grossem Anteil an 
Kalksteinen, - splittern, Ziegelfragmenten, Mörtelbröckchen, -spuren, Kieseln und 
einigen Sandsteinen, wenig Holzkohle 
westlich nebenan im humosen Material: Steinreihe, evtl. Unterbau für 
Holzständerreihe - wohl Planierungshorizont; Pfostenunterlagsreihe 
(= «Ziegelschutthorizont») 

24.013 nicht 
abgebildet 

D03796 sandig-siltiges Material, braun-grauocker, mit Mörtelstücken, einzelnen grossen 
Kalksteinen, einzelnen Ziegelfragmenten, Ziegelschrot, Holzkohle 

24.014 

24.015 

17 

17 

D03820 

D03841 
D03832 

D03834 
D03835 
D03839 
D03844 

Kanalheizung aus diversen Ziegeln: Hypokaust- und Suspensuraplatten - teils mit 
Ziegelschrotmörtelresten 
Präfurmumseinfüllung: humos mit grossem Holzkohleanteü 
Kanalfüllungen: sütig-lehmiges Materialgemisch, graubeige-ocker, lokal Material 
ockerfarben brandverfarbt, darin Ziegelfragmente, Kalk- und Sandsteine, 
Kalksteinsplitter, Mörtelspuren und etwas Holzkohle 
Kanalfüllung: vgl. oben, Material wie F K D03832 
Kanalfüllung: vgl. oben, Material wie F K D03832 
Kanalfüllung: vgl. oben, Material wie F K D03832 
Kanalfullung: vgl. oben, Material wie F K D03832 

A b b . 18 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1995.02). Tabelle der Ab t rags f l ächen , Abb i ldungsnummern , 
Fundkomplexe mi t Mater ia lbeschreibung. 



A b b . 19 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). F r a u e n b ü s t e aus Pfeifenton 
(D04609.1). H ö h e : 11 cm. 

A b b . 20 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1995.02). F r a u e n b ü s t e aus Pfeifenton 
(D04609.1). H ö h e : 11 cm. 

Abschl iessend sei festgehalten, dass 1995 i n Kaiser 
augst erstmals Konstruktionsteile (Lehmbodenrest 
D03769) i n einer Notgrabung innerhalb des s p ä t a n t i 
ken Kastellareals nachgewiesen werden konnten, die 
aus dem F r ü h m i t t e l a l t e r stammen, also eine nachrö
mische Nutzung belegen. Ferner konnte i n F e l d 24 
eine Reihe v o n flachen Steinen parallel zu M R 50 
(Abb. 16) beobachtet werden, die als Un te rbau für 
S t ü t z e n gedient haben k ö n n t e n . Sie d ü r f t e n n a c h r ö 
mische Holze inbau ten i n noch bestehende r ö m i s c h e 
M a u e r n bezeugt haben. 

Fragmente einer F r a u e n b ü s t e aus Terracotta wur
den ü b e r dem gewachsenen Boden neben dem Abwas 
serkanal i m Westen gefunden (Abb. 19 u n d 20). Sie 
k ö n n t e g e m ä s s den Beifunden ( F K D04609) aus dem 
2. Jahrhunder t 2 3 s tammen u n d gibt einen Hinwe i s , 
dass woh l schon mit te lkaiserzei t l ich - allenfalls schon 
zuvor - auch b e i m Westende des s p ä t e r e n Cas t rum 
Rauracense gesiedelt worden ist. 

U r s M ü l l e r und Lukas G r o l i m u n d 

Abbildungsnachweis 

Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 

1 und 4: 
2: 
3: 
5: 
6-11; 16: 

Zeichnungen Rolf Glauser und Clara Saner. 
Zeichnung Rolf Glauser. 
Foto Rolf Glauser. 
Zeichnung Peter Schaad. 
Zeichnungen Lukas Grolimund. 

Abb. 12-15; 17: Zeichnungen Clara Saner. 
Abb. 19 und 20: Fotos Urs Schild. 

23 Annemarie Kaufmann-Heinimann, Basel, danke ich für folgen
den Hinweis zur Haartracht: Die Frisur entspricht der bei bron
zenen Venusstatuetten geläufigsten; sie ist von griechischen Vor
lagen übernommen und findet sich vom 1. bis 3. Jh., ohne dass 
ihre Form von den jeweils modischen Kaiserinnenfrisuren 
beeinflusst würde. 
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Ein Sodbrunnen im Areal der späteren Rheinthermen 
von Kaiseraugst 
Verena Voge l M ü l l e r u n d Sabine Deschler-Erb 
(mit Be i t r ägen v o n Sy lv i a Fünfsch i l l i ng u n d M a r k u s Peter) 

Zusammenfassung: 
Fund von 79 Spielsteinen aus Bein zusammen mit 4 Münzen (wohl ursprünglich in einem Beutel), ausserdem ein Traubenfläschchen aus Glas, 
bisher ein Unikum aus Augst und Kaiseraugst, und zwei Glocken aus Bronze und Eisen. Aufgrund der archäozoologischen Auswertung 
aussergewöhnlich hochstehende Qualität der Fleischnahrung mit hohem Anteil an Wildtieren. Keine Hinweise für kultische Deutung nach der 
Zusammensetzung des archäologischen Fundmaterials. Dieses ist im unteren Teil der Schachtfüllung sehr einheitlich und scharfkantig gebro
chen, dürfte also innerhalb einer kurzer Zeitspanne in den Brunnen gelangt sein, wohl in Zusammenhang mit dem Bau der Rheinthermen. 
Datierung: 2. Hälfte 2. bis Anfang 3. Jahrhundert n.Chr.: vermischter oberer Teil der Füllung ab 300 n.Chr. 

Schlüsselwörter: 
Kaiseraugst AG, Ernährung/Nahrungsmittelproduktion/Metzgereien, Glas, Keramik, Knochen, Kult, Münzen, Öffentliche Bauten/Thermen, 
Osteologie, Spielsteine, Spiel/Vergnügen, Wasserversorgung/Zisterne. 
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Lage und Ausgrabung 

I m Laufe der G r a b u n g «Jakob l i -Haus» i n Kaiseraugst 
(1994.02 und 1995.02) wurde ein Sodbrunnen freige
legt, u n d zwar i m s ü d l i c h e n Bereich der The rmen 
(Rheinthermen), i n der S ü d o s t e c k e eines Raumes, der 
dem F r i g i d a r i u m vorgelagert ist und als A p o d y t e r i u m 
gedeutet w i r d 1 . D i e Schach t fü l lung (vgl. die schemati
sche Dars te l lung A b b . 1) wurde i m oberen T e i l syste
matisch ausgegraben, d.h. zuerst nur hälf t ig (Fund
komplex D03990; auf A b b . 1 nicht eingetragen), u m 
Aufsch lüsse ü b e r einen eventuellen Schichtver lauf z u 
bekommen, dem man dann für den weiteren A b b a u 
h ä t t e folgen k ö n n e n (Fundkomplexe D04010 u n d 
D04011). Dieses Unterfangen musste aus verschiede
nen G r ü n d e n (Fehlen v o n erkennbaren Schichten, 

Platzprobleme, Zeitmangel) aber ba ld abgebrochen 
werden, u n d es wurde fortan nur noch i n mehr oder 
weniger hor izontalen A b t r ä g e n v o n unterschiedlicher 
D i c k e abgebaut. N a c h etwa 5 m ab Oberkante wurde 
das Grundwasser erreicht und die Ausgrabung i m 
Brunneninnern nach weiteren 70 c m aufgegeben, da 
der A u f w a n d für eine W e i t e r f ü h r u n g u n v e r h ä l t n i s 
mäss ig gross geworden w ä r e . 

1 Vgl. U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1994. 
JbAK 16, 1995, 7Iff. mit Abb. 11. - Zur Lage innerhalb der 
Grabungsfläche vgl. Abb. 4 des Grabungsberichts von U. Mül
ler, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1995. JbAK 17, 
1996, 89ff. (in diesem Band). 



Vorbemerkungen zum Fundmaterial 

D i e Idee, diesen isolierten Einzelbefund zu publ iz ie
ren, ergab sich aus der interessanten Zusammenset
zung des Fundmater ia ls , das 79 Spielsteine aus K n o 
chen enthielt, v o n denen sich al lein 75 i n den F u n d 
komplexen D04127, D04129 u n d D04131 konzen
tr ier ten 2 . Auffäll ig war das Glasgefäss 273 i n F o r m 
einer Weintraube, wie es bisher aus Augst oder K a i 
seraugst noch nicht bekannt war 3 . Be i der K e r a m i k 
fiel die geringe Fragmentierung auf. M a n c h e Gefässe 
lagen fast vo l l s t änd ig vor, i n grosse, scharfkantige 
S t ü c k e zerbrochen, die oft ü b e r mehrere F u n d k o m 

plexe verteilt waren. D i e Ve rmutung lag somit nahe, 
dass die meisten Gefäss te i l e direkt i n den Schacht 
geworfen worden waren, dass es sich also nicht u m 
umgelagerten Schutt handelte, u n d dass die Auffül
lung mehr oder weniger i n e inem Z u g erfolgt war. 
Diese A n n a h m e w i r d noch ges tü tz t durch den E i n 
druck der zei t l ichen Einhe i t l i chke i t des F u n d 
materials 4 . M i t einer gewissen Beimengung v o n u m 
gelagertem M a t e r i a l ist allerdings zu rechnen, da auch 
einige Einzelscherben, darunter offensichtliche A l t 
s tücke , vorliegen. 

OK Grundwasser (8.5,95) 
* 2 6 1 . 0 0 

Niederwasser ungestaut 
257.00 (1903) 

Y 
T 
• 

1 2 6 0 . 0 0 

Vgl. Abb. 4 und den Beitrag von Sabine Deschler-Erb weiter 
unten. 
Vgl. Abb. 17,273 und den hier folgenden Beitrag von Sylvia 
Fünfschilling. 
Zu einer ähnlichen Beobachtung anhand des Erhaltungs
zustands der Tierknochen vgl. unten den Beitrag von Sabine 
Deschler-Erb, Ende des Abschnitts «Tierknochenfunde und Be
fund». 

A b b . 1 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
< 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: L ä n g s 

schnitt durch den Brunnenschacht mi t 
schematischer Eintragung der F u n d k o m 
plexe ( F K D03990 nicht eingetragen, liegt 
vo r D04010 u n d D04011) . M . 1:50. 



Überlegungen zur Schichtgenese 
anhand von Passscherben und Fragmentierung 

D a wegen der Grabungsbedingungen unter grossem 
Zei tdruck k a u m Aussagen ü b e r die Entstehung der 
Schichten i m Brunnen innern vorlagen, wurde ver
sucht, mög l i chs t viele Passscherben zu f inden, u m da

durch weitere Erkenntnisse zur Schichtgenese zu ge
winnen (Abb. 2). D a b e i zeichnete sich eine Grenze 
innerhalb des Fundkomplexes D04108 ab. 

Katalog
nummer 

F K 
D04097 

F K 
D04101 

F K 
D04104 

F K 
D04108 

F K 
D04113 

F K 
D04115 

F K 
D04119 

F K 
D04121 

F K 
D04126 

F K 
D04127 

F K 
D04129 

F K 
D04831 

F K 
D04132 

37 •• • 
14 • • 
17 • • 
40 • • 
25 • • 
16 • 

• 
•• 
• 

139 • 
166 • • 
203 • •• • 
231 • • 
210 ••• 
225 

• 

• 

• 
• 

167 • • 
164 

• • 
224 • •••• 
209 

244 
• 
• 

• 
• 

• 
•••• 
•• 

•• ••••• • 

227 • • 
126 • ••• • 
197 • • 
102 

• 
•• 

••• 
• 

93 • • 
245 • 

• 
• 
• 
• • 

125 ••• 
188 • • 

• 
229 • • 
217 •••• 

•• ; 
169 ••• : 
103 •••• 
170 • • 
246 • • 
221 • • 

89 •• • 
235 •• 

• 
• 
• •••• 

84 • •••• 
107 • ••• 
239 •• 

A b b . 2 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Passscherben zwischen den 
einzelnen Fundkomplexen . Mehrere Ze i l en unter derselben Ka ta lognummer bedeuten mehrere nicht 
anpassende S tücke desselben Gefässes . K l e i n e Punkte: 1 Scherbe; grosse Punkte: 10 Scherben. 



Z u r E r l ä u t e r u n g : M a n darf i n der Regel annehmen, 
dass Fundkomplexe oder Te i le davon, welche Pass
scherben enthalten, gleichzeitig i n den B o d e n gekom
men s ind 5 . A n h a n d der Gefässe 210, 225 u n d 167 
mussten also der untere T e i l 6 v o n F u n d k o m p l e x 
D04108, die K o m p l e x e D04113 u n d D04115 sowie 
der obere T e i l v o n D04119 gleichzeit ig sein. D a aber 
anhand v o n Gefäs s 244 auch die Fundkomplexe v o n 
D04115 unten bis D04129 oben gleichzeit ig entstan
den sind, ist folgl ich das ganze Paket v o n D04108 un
ten bis D04129 oben gleichzeit ig anzusetzen. D u r c h 
das Gefäss 235 werden zusä t z l i ch die Fundkomplexe 
bis D04132 oben i n diese Gle ichzei t igkei t einbezo
gen 7 . D i e Passscherben der Gefässe 203, 231, 224, 
227, 126, 197,102, 93, 125, 229 und 89 b i lden weitere 
Bindeglieder i n diesem G e r ü s t , w ä h r e n d 139, 166, 
164, 209, 245, 188, 217, 169, 103, 170, 246, 221, 84, 
107 u n d 239 nichts beitragen, da sie nur Passscherben 
aus jeweils zwei benachbarten K o m p l e x e n enthalten, 
was bei A b t r ä g e n , die keinen Schichtgrenzen folgen, 

z u erwarten ist. In den F u n d k o m p l e x e n oberhalb v o n 
D04108 unten f inden sich nur Passscherben ü b e r eine 
einzige Komplexgrenze hinweg, für diese oberen 
sechs K o m p l e x e 8 und den oberen T e i l v o n D04108 
gibt es also keine Hinweise auf Gleichzei t igkei t , we
der unter sich noch mi t dem unteren K o m p l e x p a k e t 9 . 

Z u einer derartigen Zwei te i lung der B r u n n e n f ü l 
lung passt auch der Erhaltungszustand der K e r a m i k . 
D i e anfäng l i ch beobachtete grossteilige Erhal tung 
u n d geringe Fragmentierung b e s c h r ä n k t sich bei n ä 
herem Hinsehen mehr oder weniger auf die Gefässe 
aus dem unteren T e i l des Schachtes. In den F u n d 
komplexen oberhalb v o n D04108 liegen v o n den me i 
sten Ge fä s sen nur einzelne Scherben vor ; dazu k o m 
men ein paar grössere S tücke , die i n mehrere Frag
mente zerbrochen s i n d 1 0 . D ie s spricht dafür , dass der 
Brunnen i n seinem oberen T e i l eher mi t umgelager
tem Schutt angefül l t worden i s t 1 1 , einzelne Gefäss -
bestandteile m ö g e n zusä t z l i ch direkt hineingeworfen 
worden sein. 

Zur Datierung des Fundmaterials 

Obere Fü l lung 

D i e obere Schach t fü l lung e n t h ä l t sehr wenig datier
bare K e r a m i k . D e r K o c h t o p f 25 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 g e h ö r t ins 3. Vie r t e l des 3. Jahrhunderts 
n . C h r . 1 2 . Etwas s p ä t e r anzusetzen ist viel le icht der 
Tel ler 37, ve rmut l i ch e in I m p o r t s t ü c k , aber weder 
Oberrheinische Drehscheibenware noch U r m i t z e r 
Ware noch Mayene r Eife lkeramik. Etwas genauere 
Datierungshinweise erbringen die drei Glasschalen 
53-55, welche f rühes t ens ans Ende des 3. Jahrhun

derts zu setzen s i n d 1 3 , eine davon aus dem tiefsten 
Bereich der oberen Fü l l ung . W i e w i r gesehen haben, 
ist der obere Brunnente i l nicht unbedingt i n e inem 
Z u g aufgefüllt worden. D i e sechs M ü n z e n 72-77, 
deren P r ä g e d a t e n mindestens den Ze i t r aum v o n 332 
(72) bis 383 n .Chr . ( f rühes tes m ö g l i c h e s P r ä g e j a h r 
von 77) abdecken 1 4 , s tammen alle aus den obersten 
drei Fundkomplexen , haben also keine Bedeutung für 
die Bes t immung des Zeitpunktes, ab dem die obere 
F ü l l u n g abgelagert worden ist. Dieser k ö n n t e gut 
schon u m 300 n .Chr . liegen. 

5 Bei stark abfallenden Schichten, wie sie in einem Brunnen
schacht eigentlich nicht zu erwarten sind, funktioniert die Sa
che allerdings nicht, da in diesem Fall die einzelnen Schichten 
durch horizontale Abträge mehrfach geschnitten würden, was 
fast zwangsläufig zu Passscherben in verschiedenen Fundkom
plexen führen würde. 

6 Die Ausdrücke «unten» und «oben» werden in diesem Zusam
menhang der sprachlichen Einfachheit wegen verwendet. Sie 
sind nicht wörtlich zu verstehen, gemeint ist «ein Teil von». 

7 Eine gewisse Schwachstelle in dieser Argumentation liegt bei 
Fundkomplex D04119, wo der Anschluss nach oben nur auf 
zwei Passscherben (Inv. 1995.02.D04115.18a.b, Katalognum
mer 244) aus dem darüberliegenden Fundkomplex (FK) be
ruht. Eine Bestätigung für die Gleichzeitigkeit liefert hier aber 
die Datierung der Keramik, da das Material bis mindestens in 
FK D04129 hinunter sehr einheitlich bleibt und einige der spä
testen Stücke der Füllung enthält, wie etwa die TS-Reibschüs-
seln 100-104 oder die Amphore 241. Zu einer ähnlichen 
Schwachstelle beim Anschluss der Fundkomplexe D04131 und 
D04132 s. unten im Abschnitt «Der Benutzungshorizont ...» 
mit Anm. 42. 

8 Die obersten Fundkomplexe D03090, D04010 und D04011, 
welche keine Passscherben enthielten, sind auf der Tabelle 
Abb. 2 weggelassen. 

9 Allerdings liegt aus zwei weit auseinanderliegenden Fundkom
plexen der oberen und unteren Füllung je eine WS vor, die mit 

grosser Wahrscheinlichkeit zu demselben Krug gehören: Inv. 
1994.02.D04011.14 (Katalognummer 41) und 
1995.02.D04121.17e (Katalognummer 240). Es handelt sich 
zwar nicht um Passscherben, doch ist die Doppelrille am Hals
ansatz so charakteristisch, dass man kaum die Existenz von 
zwei verschiedenen, wenn auch sehr ähnlichen Krügen anneh
men kann. Wenn nicht bei Ausgrabung, Waschen, Lagerung 
oder Inventarisierung eine Verwechslung vorgekommen ist, 
wäre die einzige Erklärungsmöglichkeit die, dass bei Eingriffen 
in römischer Zeit oder bei der Ausgrabung die WS 
1995.02.D04121.17e vielleicht in der lockeren Brunnenfüllung 
mit vielen Hohlräumen, besonders im Randbereich (Auskunft 
der Ausgräber), nach unten gerutscht ist. Allerdings könnten 
dann die fünf WS 1995.02.D04121.17a-d.f nicht zu demselben 
Krug gehören, was angesichts der Gleichartigkeit vieler Krug
scherben möglich ist (vgl. auch Anm. 20). 

10 Katalognummern 7, 16, 19, 37. 
11 Vgl. auch Anm. 4. 
12 Vgl. z.B. 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 Auxi-
liarkastells? JbAK 15, 1994, 151ff. bes. 157 mit Anm. 12. 

13 Vgl. unten den Beitrag von Sylvia Fünfschilling. 
14 Vgl. unten den Beitrag von Markus Peter. 



U n t e r dem Gesichtspunkt einer raschen Ver fü l lung 
des unteren Schachtteils e rüb r ig t es sich, das gesamte 
Fundmate r i a l i m einzelnen z u betrachten; es gilt vo r 
a l lem die s p ä t e s t e n Objekte herauszufinden, u m den 
Zei tpunkt der Auffü l lung mög l i chs t genau zu best im
men. M i t Ausnahme einiger A l t s t ü c k e 1 5 e n t h ä l t der 
Brunnenschacht i n seinem unteren T e i l h a u p t s ä c h 
l i c h M a t e r i a l aus der 2. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts 
n .Chr . M i t einigen wenigen S t ü c k e n k o m m e n w i r je
doch ganz ans Ende dieses Zei t raums u n d viel le icht 
schon etwas ins 3. Jahrhundert h ine in . Dies gilt e in
mal für die Ter ra s ig i l l a t a -Re ibschüsse ln 100-104 der 
F o r m e n Drag . 45 u n d besonders Drag . 4 3 1 6 . M i t gros

ser Wahrschein l ichkei t an den Anfang des 3. Jahrhun
derts gehö r t die A m p h o r e 241 Dressel 20, einerseits 
nach der F o r m mi t den unmit te lbar unter dem R a n d 
ansetzenden H e n k e l n u n d dem dreieckigen Randpro 
f i l m i t k a u m mehr einer K e h l u n g innen a m H a l s 1 7 , 
andererseits nach d e m P N N - S t e m p e l , der au f d e m 
M o n t e Testacelo i n R o m für das 1. Vie r t e l des 3. Jahr
hunderts belegt i s t 1 8 . 

D i e Beurtei lung der G l ä s e r u n d der M ü n z e n 1 9 aus 
dem unteren Bere ich des Sodbrunnens führ t z u ä h n 
l ichen Sch lüssen . M a n dar f also annehmen, dass die 
Auffül lung des unteren Schachtteils ganz am Ende 
des 2. oder zu Beginn des 3. Jahrhunderts n .Chr . er
folgt ist. 

Mengenverhältnisse: Keramikgattungen und Gefässformen 

D a n k der relat iv geringen Scherbenzahl u n d der 
grossteiligen Erhal tung war es mög l i ch , die einzelnen 
G e f ä s s i n d i v i d u e n der B r u n n e n f ü l l u n g mi t einiger S i 
cherheit zu ident if iz ieren. Jede Ka ta lognummer ent
spricht e inem angenommenen I n d i v i d u u m . Eine A u s 
nahme b i lden nur die K r ü g e der unteren Fü l lung , v o n 
denen eine grosse Z a h l sehr ä h n l i c h aussehender 
Fragmente vor l ieg t 2 0 . H i e r musste für die Bes t im
mung der M i n d e s t i n d i v i d u e n z a h l von den Boden
scherben ausgegangen werden, welche v o n minde
stens 17 verschiedenen K r ü g e n s t ammen 2 1 , denen die 
R a n d - u n d Wandscherben der ü b r i g e n 15 Kata log
nummern nicht i m einzelnen zugeordnet werden 
konnten. 

B e i der oberen Brunnenfüllung m\\ i h r em vermischt 
wirkenden M a t e r i a l und insgesamt nur 52 K e r a m i k -
Ka ta lognummern wurde auf die Berechnung der V e r 
h ä l t n i s z a h l e n verzichtet. Diese k ö n n e n leicht dem 
Kata log en tnommen werden, und auch die F u n d 
zeichnungen auf A b b i l d u n g 9 dü r f t en einen optischen 
E ind ruck davon wiedergeben. 

F ü r die untere Füllung ergibt sich eine M i n d e s t z a h l 
v o n 164 Gefäs sen . D ies ist eine schmale Basis für 
Aussagen statistischer A r t . D i e Angaben u n d Berech
nungen i n der Tabelle (Abb . 3) b e s c h r ä n k e n sich da
her auf die Keramikgat tungen und wenige Gefässfor 
men. Vergleiche mi t anderen Fundstel len sollen nur 
dem Zweck dienen, herauszufinden, ob die V e r h ä l t 
niszahlen u n g e f ä h r dem u m 200 n .Chr . Ü b l i c h e n ent
sprechen, ob der Brunnen also ve rmut l i ch normalen 
Siedlungsabfall e n t h ä l t oder ob die Zusammenset
zung des Fundmater ia ls auf eine besondere Entste
hung der F ü l l u n g hinweisen k ö n n t e . H i e r ist vor a l lem 
an die speziell i n der f r anzös i s chen Li tera tur häuf ig 
ange füh r t e kult ische Deu tung solcher Brunneninhal te 
zu denken 2 2 . 

Z e i t l i c h entsprechen dem Mate r i a l aus der unteren 
B r u n n e n f ü l l u n g etwa die Phasen 14-21 der Augster 
Theaterstrat igraphie 2 3 . D i e dem Zei tpunkt der Sedi-
mentierung am ehesten entsprechenden Phasen 14-
17 enthalten j edoch viele A l t f u n d e 2 4 , was die statisti-

Keramikgattung Gefässform n % n 0/ /0 
Terra sigillata 31 18,9 
Glanzton 37 22,6 
orange Feinkeramik 

Krüge 
Schüsseln 
Backplatten 

46 28 
17 
4 

21 

10,4 
2,4 

12,8 
graue Feinkeramik 8 4,9 
Kochtöpfe 12 7,3 
Reibschüsseln 8 4,9 
Amphoren 22 13,4 
Total 164 100 

A b b . 3 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Mengen
v e r h ä l t n i s s e Keramikgat tungen u n d G e 
fäss fo rmen i n der unteren Schach t fü l lung 
(wie A b b . 11-16). 

15 Vgl. oben den Abschnitt «Vorbemerkungen ...» und unten den 
Anfang des Abschnitts «Der Benutzungshorizont ...» 

16 Z.B. A. R. Furger, S. Deschler-Erb (mit Beiträgen von M. Peter 
und M. Währen), Das Fundmaterial aus der Schichtenfolge 
beim Augster Theater. Typologische und osteologische Unter
suchungen zur Grabung Theater-Nordwestecke 1986/87. For
schungen in Augst 15 (Augst 1992) 61; F. Hoek (mit einem 
Beitrag von M. Schaub), Die vorläufigen Ergebnisse der Gra
bung 1990.51, Flächen 1 und 2 (Augst-Frauenthermen, Insula 
17). JbAK 12, 1991, 97ff. bes. 116. 

17 S. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und 
Kaiseraugst 1: Die südspanischen Ölamphoren (Gruppe 1). 
Forschungen in Augst 7/1 (Augst 1987) 56 (Profilgruppe G). 

18 Martin-Kilcher (wie Anm. 17) 124. 
19 Vgl. unten die Beiträge von Sylvia Fünfschilling und Markus 

Peter. 
20 Vgl. z.B. 209 und 210, deren Scherben zunächst als einem einzi

gen Individuum zugehörig erachtet wurden (daher auch teil
weise dieselben Inventarnummern). Beim Zusammenkleben 
stellte sich dann heraus, dass die Teile der Bauchpartie nicht an 
einem Gefäss untergebracht werden konnten. 

21 Katalognummern 209, 213, 215-218, 221-225, 230, 232, 235-
237, 239. 

22 Vgl. unten den Abschnitt «Diskussion der Tierknochenfunde» 
im Beitrag von S. Deschler-Erb mit den Anm. 95-111. 

23 Furger (wie Anm. 16) bes. 36-160 und 458-461. 
24 Furger (wie Anm. 16) 10Iff. und 458ff. 



sehen Aussagen stark ver fä l sch t . D i e j ü n g e r e n Thea
ter-Phasen 18-21 haben ihren Endpunk t s p ä t e r als die 
Ver fü l lung unseres Brunnens. D e n n o c h w i r d man für 
Vergleiche diese v ier s p ä t e n Phasen 18-21 heranzie
hen m ü s s e n , da i n den vorausgehenden Phasen 14-17 
Funde aus der Ze i t der Ablagerung sehr selten s i n d 2 5 . 

Betrachtet man die Ante i le v o n TS- Imi ta t ion und 
Glanztonware , so fällt die Ü b e r e i n s t i m m u n g mi t den 
genannten Phasen 18-21 der Theaterstratigraphie so
fort auf 2 6 : In beiden Fä l l en fehlen TS- Imi ta t ionen vö l 
l ig , der Glanz tonan te i l ist m i t ü b e r 20% hoch, in 
Phase 21 s ind die Werte mi t denen unserer unteren 
B r u n n e n f ü l l u n g sogar nahezu iden t i sch 2 7 . Al le rd ings 
ist Ter ra sigil lata i m Sodbrunnen s t ä r k e r vertreten 
u n d erreicht fast den Prozentsatz der Glanztonware . 
E i n derart hoher Ter ra s igi l la ta-Antei l , be i fehlender 
TS- Imi t a t ion u n d ebenfalls hohem Glanz tonan te i l , ist 
auch unter den zur Theaterstratigraphie aufgeführ ten 
Vergleichsstat ionen nicht z u f inden. D i e Abwe ichung 
ist woh l eher qual i ta t iv als ze i t l ich zu interpretieren. 
Vie l l e i ch t besteht ein Zusammenhang mi t der qua
l i ta t iv hochstehenden Fleischnahrung, die v o n 
S. Deschler-Erb anhand der T ie rknochen aus dem 
Sodbrunnen festgestellt werden konn te 2 8 . 

Das chronologisch nicht relevante V e r h ä l t n i s v o n 
Fe inke ramik («Tafelgeschirr»: Ter ra sigillata, G l a n z 
ton, orange u n d graue Fe inkeramik ; zusammen 
74,4%) z u G r o b k e r a m i k ( K o c h t ö p f e , R e i b s c h ü s s e l n 
u n d A m p h o r e n : 25,6%) entspricht dem an r ö m i s c h e n 
F u n d p l ä t z e n ü b l i c h e n 2 9 . D i e orange Fe inke ramik für 
sich al le in genommen macht i m Verg le ich zur A u g 
ster Theaterstratigraphie einen eher geringen A n t e i l 

des Keramikgesamtbestands aus. D ie s liegt i n erster 
L i n i e an der k le inen Z a h l der Schüsse ln ; die K r ü g e 
u n d Backplat ten sowie die graue Fe inke ramik s ind 
no rma l ver t re ten 3 0 . Z ä h l t m a n die zehn Ter ra sigi l la-
t a -Schüsse ln aus dem Sodbrunnen 3 1 dazu, gleicht sich 
das V e r h ä l t n i s etwas aus, der Schüsse l an te i l ist aber 
i m m e r noch a u s s e r g e w ö h n l i c h niedrig, was nicht nä 
her zu interpretieren ist. 

D e r A n t e i l an K o c h t ö p f e n i n der unteren Brunnen
fül lung ist für die Zei ts tel lung relat iv gering, bleibt 
aber i n der N o r m 3 2 . D e r Prozentsatz der R e i b s c h ü s 
seln entspricht etwa dem der s p ä t e n Phasen der A u g 
ster Theaterstratigraphie (besonders Phase 18), doch 
ist er auch dort i m Verg le ich z u anderen Fundste l len 
aus dem gleichen Zeitabschnit t k l e i n 3 3 . Auffäl l ig ist 
die Häuf igke i t v o n A m p h o r e n i m unteren T e i l des 
Sodbrunnens, die fast das Doppel te bis e in Mehr f a 
ches der Ante i l e i n der gesamten Theaterstratigraphie 
ausmachen; e inzig i n augusteischen Stationen wie auf 
dem Basler M ü n s t e r h ü g e l oder i m Kas te l l v o n R ö d 
gen findet m a n noch h ö h e r e Amphorenan te i l e 3 4 . In 
unserem F a l l ist dieser hohe Prozentsatz i n erster L i 
nie auf die grosse Menge v o n gallischen W e i n a m p h o 
ren z u r ü c k z u f ü h r e n 3 5 . Al le rd ings ist gerade hier die 
Z a h l der k le inen, i n h ö c h s t e n s drei S t ü c k e zerbroche
nen Einzelscherben, die ve rmut l i ch mi t Schutt einge
lagert worden sind, besonders hoch. D e r m e n g e n m ä s -
sige Unte rsch ied ist auch wieder nicht so gravierend, 
dass sich eindeutige Sch lüsse auf e r h ö h t e n Weinbe
darf, wie etwa durch die N ä h e einer Schenke, daraus 
ziehen Hessen. 

Kult- oder Abfallschacht? 

Es gibt verschiedene K r i t e r i e n , die für den kult ischen 
Charakter eines Fundensembles ange füh r t werden 
k ö n n e n . H i e r seien nur einige genannt: 
• eine besondere A r t der Nieder legung 
• das Vorhandense in v o n absolut v o l l s t ä n d i g e n , 

wenn auch viel le icht zerbrochenen G e g e n s t ä n d e n 
• eine v o m g e w ö h n l i c h e n Hausrat abweichende Z u 

sammensetzung des Fundmater ia ls , z .B . e in Ü b e r 
wiegen v o n Tafel - oder Tr inkgeschi r r als H i n w e i s 
auf Ku l tmah lze i t en oder Trankopfer 

• das Vor l iegen kult ischer G e r ä t e , wie etwa v o n K u l t -
gefässen, At t r ibu ten best immter G ö t t e r oder V o t i v -
gaben. 

Z u den ersten beiden Punk ten läss t s ich für den Sod
brunnen aus dem «Jakob l i -Haus» nichts aussagen, sie 
s ind nur durch sehr aufwendige Grabungsmethoden 
nachzuweisen. Das einzige nahezu u n b e s c h ä d i g t e Ge 
fäss aus dem Brunnenschacht ist der stark verzogene 
Feh lb rand eines Glanztonbechers (121), der mi t guten 
G r ü n d e n für A b f a l l gehalten werden kann. 

A u s dem vorausgehenden Abschni t t geht hervor, 
dass die Zusammensetzung der unteren B r u n n e n f ü l 
lung i m grossen u n d ganzen dem K e r a m i k i n v e n t a r 

der Ze i t u m 200 n .Chr . entspricht. D i e kleineren A b 
weichungen v o n der N o r m lassen sich nicht eindeutig 
interpretieren, Hinweise für eine kult ische Deutung 
gibt es nicht. D e r e r h ö h t e Ter ra s igi l la ta-Antei l kann 
zur qual i ta t iv hochstehenden F le i schnahrung 3 6 i n Be-

25 Furger (wie Anm. 16) 10Iff. und 458ff. 
26 Furger (wie Anm. 16) 37 mit Abb. 19. 
27 Besser erkennbar bei Furger (wie Anm. 16) Abb. 56. 
28 Siehe unten den Beitrag von Sabine Deschler-Erb. 
29 Furger (wie Anm. 16) 45 mit Abb. 26 und Anm. 108. 
30 Vergleichszahlen: orange und graue Feinkeramik: Furger (wie 

Anm. 16) Abb. 21; Krüge: Furger (wie Anm. 16) Abb. 22; Back
platten: Furger (wie Anm. 16) Abb. 66. 

31 Katalognummern 95-99 und 105-109; vgl. Furger (wie Anm. 
16) Tabellen 79 und 80. 

32 Furger (wie Anm. 16) 42ff. mit Abb. 23 und 86f. mit Abb. 64. 
33 Furger (wie Anm. 16) 42f. mit Abb. 23 und 25. 
34 Furger (wie Anm. 16) 42f. mit Abb. 23 und 24. 
35 Da sich die Wandscherben von gallischen Weinamphoren 

schwer von denjenigen grosser Krüge unterscheiden lassen, 
seien in diesem Punkt auch Zweifel an der Vergleichbarkeit der 
Mengenangaben von einigen anderen Fundstellen erlaubt. 

36 Vgl. den Beitrag «Die Tierknochenfunde» von S. Deschler-Erb 
weiter unten. 



ziehung gesetzt werden; w ä h r e n d aber besonders gute 
F l e i s chs tücke für sich al le in viel leicht e in Indiz für 
Opfergaben oder Ku l tmah lze i t en liefern k ö n n t e n , ze i 
gen sie i n K o m b i n a t i o n mi t den hohen Ter ra sigillata-
Werten eher einen sozial besseren Status an, beson
ders da es keine weiteren Hinweise auf K u l t m a h l z e i 
ten, wie grössere P r o z e n t s ä t z e an Essgeschirr, T r i n k 
bechern u n d ( W e i n - ) K r ü g e n , gibt. D i e grosse Z a h l 
v o n A m p h o r e n als W e i n b e h ä l t e r k ö n n t e allenfalls i n 
Zusammenhang mi t Trankopfern gesehen werden, da 
aber die meisten Amphorenscherben als E inze l s tücke , 
woh l zusammen mi t Schutt, i n den Brunnen gelangt 
s ind, scheidet diese Interpretation ebenfalls aus. 

A m ehesten kul t ischen Charakter haben die ur
sp rüng l i ch i n e inem Beutel oder B e h ä l t e r aufbewahr
ten Spielsteine und vier M ü n z e n sowie die beiden 

G l o c k e n 3 7 . Weihedepots mi t M ü n z e n s ind für die R ö 
merzeit mehrfach belegt, M ü n z e n als Grabbeigaben 
ganz u n d gar geläufig, desgleichen stellen Funde v o n 
Spielsteinen aus G r ä b e r n keine Seltenheit da r 3 8 . 
G l o c k e n k o m m e n ebenfalls i n kul t i schem Z u s a m 
menhang v o r 3 9 . Es w ä r e also i m m e r h i n denkbar, dass 
diese G e g e n s t ä n d e als Opfergabe absicht l ich i n den 
Schacht geworfen worden w ä r e n - etwa zur Besänf t i 
gung einer durch die Auflassung des Sodbrunnens be
leidigten Wassernymphe - u n a b h ä n g i g davon, dass 
dieser i m üb r igen als Abfal lgrube benutzt wurde. D a 
aber sowohl Spielsteine als auch G l o c k e n i n erster 
L i n i e G e g e n s t ä n d e des t äg l i chen Lebens s ind, m ö c h t e 
ich doch eher ein Missgeschick für ihren Sturz ins 
Brunneninnere verantwort l ich machen. D i e Frage 
muss letztendlich offenbleiben. 

Der Benutzungshorizont und das zeitliche Verhältnis zu den Rheinthermen 

Es ist nicht sicher, ob die Schichten aus der Benut
zungszeit des Sodbrunnens bei der Ausgrabung ge
fasst werden konnten. V o r dem Kraf twerkbau am A n 
fang unseres Jahrhunderts lag der Grundwasserspie
gel u m etwa 4 m niedriger als heute 4 0 . Fal ls dies auch 
den V e r h ä l t n i s s e n zur R ö m e r z e i t e n t s p r ä c h e , w ü r d e 
es bedeuten, dass nur etwa gut die Hä l f t e der B r u n 
nenfü l lung h ä t t e ausgegraben werden k ö n n e n (vgl. 
A b b . 1). B e i dieser Ü b e r l e g u n g w i r d allerdings die 
Eint iefung des Rheinbettes i m Laufe der Jahrhun
derte ausser acht gelassen. W e n n das Flussniveau h ö 
her liegt, tut dies auch der Grundwasserspiegel . Es ist 
daher durchaus mög l i ch , dass das Grundwasser vo r 
17 oder 18 Jahrhunderten weniger t ief lag als noch 
vor rund 100 Jahren vor dem Stau des Rheins . 

A u s dem Fundmate r i a l lässt sich die Frage nach 
den Schichten der Benutzungszeit nur schwer beant
worten. N a c h den Passscherben 4 1 mussten s ä m t l i c h e 
Fundkomplexe unterhalb v o n D04108 unten zu einer 
zei t l ich einhei t l ichen E infü l lung g e h ö r e n , die nach 
der Auflassung des Sodbrunnens abgelagert worden 
ist, mi t der m ö g l i c h e n Ausnahme eines Tei ls v o n 
F u n d k o m p l e x D04132 und noch tieferen, nicht ausge
grabenen Bereichen. D e r Benutzungshorizont k ö n n t e 
also h ö c h s t e n s i n diesem untersten K o m p l e x erfasst 
worden sein. D i e postulierte Gle ichzei t igkei t v o n 
F u n d k o m p l e x D04132 h ä n g t allerdings nur an einer 
einzigen Passscherbe, die v o n D04131 an deren 
z w e i 4 2 . D i e Si tuat ion ist hier unsicherer als weiter 
oben bei F u n d k o m p l e x D 0 4 1 1 9 4 3 , die Grabungsbe
dingungen waren i n diesem unteren Bere ich ausge
sprochen miss l ich : Wegen des Grundwassers musste 
teilweise i m S c h l a m m gegraben werden, so dass eine 
einigermassen horizontale Trennung der einzelnen 
A b t r ä g e k a u m m ö g l i c h war. Im K e r a m i k s p e k t r u m 
zeichnet sich eine gewisse Abweichung v o n den F u n d 
komplexen D 0 4 1 0 8 - D 0 4 1 2 9 ab: Ter ra sigillata, 
Glanz tonware u n d Backtel ler s ind i n diesem unter
sten Bereich selten, Tonnen , Töp fe , K o c h t ö p f e , R e i b 
schüsse ln u n d A m p h o r e n fehlen ganz. D a f ü r stammt 

fast die Hä l f t e aller Krugscherben der unteren B r u n 
nenfü l lung aus den F u n d k o m p l e x e n D04131 und 
D 0 4 1 3 2 4 4 , vorwiegend v o n grossen zweihenkl igen 
Exemplaren . Diese grossen Z w e i h e n k e l k r ü g e , die 
dem Transport u n d der Aufbewahrung v o n Wasser 
dienten, also sicher auch « z u m Brunnen gingen», s ind 
schon mehrfach i n den untersten Schichten v o n K a i 
seraugster Sodbrunnen angetroffen w o r d e n 4 5 . Sie 
k ö n n t e n auch i n unserem F a l l e in Indiz da fü r l iefern, 
dass der Benutzungshorizont mi t der Grabung tat
säch l ich erreicht worden ist. 

B e i der Zeitstel lung der K e r a m i k aus diesem postu
lierten Benutzungshorizont fällt auf, dass die wenigen 
datierbaren S tücke aus den untersten geborgenen 
Fundkomplexen D04131 und D04132 alle noch der 
Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. a n g e h ö r e n 4 6 . 

37 Katalognummern 288 und 294. 
38 Vgl. M . Luik, Ein Körpergrab mit Spielsteinbeigabe aus Kön

gen, Kreis Esslingen. Fundberichte aus Baden-Württemberg 
19/1, 1994, 357flf. bes. 372ff. 

39 Vgl. z.B. A. R. Furger, Chr. Schneider, Die Bronzeglocke aus 
der Exedra des Tempelareals Sichelen 1. JbAK 14, 1993, 159ff. 

40 Ich verdanke diese Information Lukas Grolimund, der mass
geblich an der Aushebung des Sodbrunnens beteiligt war. 

41 Vgl. oben den Abschnitt «Schichtgenese ...» mit Abb. 2. 
42 Inv. 1995.02.D04129.80, Katalognummer 235, bzw. 

1995.02.D04131.37, Katalognummer 89, und 
1995.02.D04131.53k, Katalognummer 235. 

43 Vgl. oben den Abschnitt «Schichtgenese ...» mit Anm. 7. 
44 TS: 84, 89, 107 (alle mit Passscherbe nach oben, also eher nicht 

in diesen unteren Horizont gehörig), 95 und 106; Glanzton: 
118, 120 und 134; Schüsseln: 153 und 155 (die Hälfte aller 
Schüsseln aus der gesamten Brunnenfüllung); Backplatten: 182 
(mit Passscherben nach oben); Flaschen und Krüge: 234-239 
(davon Katalognummer 235 mit Passscherben nach oben) und 
Inv. 1995.02.D04131.48 und 52 (nicht katalogisiert). 

45 Freundliche Mitteilung Urs Müller. 
46 Katalognummern 95, 106, 153, 239 (es wurden nur Gelasse 

ohne Passscherben nach oben berücksichtigt). 



D e r R a u m , i n dem sich der Sodbrunnen befand, 
wurde ve rmut l i ch mi t seinem Bauzus tand C Phase 
6 4 7 , i n den K o m p l e x der woh l gerade i m B a u befind
l ichen Rhe in thermen einbezogen. Dama l s wurde 
M a u e r ( M R ) 49 mi t e inem Zugang z u m F r i g i d a r i u m 
errichtet, die v e r k ü r z t e Wes twand ( M R 9) erhielt eine 
zentral ausgerichtete Tü rö f fnung , u n d es wurden den 
W ä n d e n entlang die M ö r t e l b a n q u e t t e M R 45, 67 und 
68 eingebaut, deren F u n k t i o n nicht gedeutet ist. D a 
die Banquette ü b e r den R a n d des Sodbrunnens h in 
wegziehen, muss dieser s p ä t e s t e n s zu diesem Zei t 
punkt aufgegeben worden sein. D i e untere Brunnen
fül lung ergibt also einen Terminus post quem für den 
B a u der Rhe in thermen oder zumindest die Einbez ie
hung dieses süd l i ch an das F r i g i d a r i u m angrenzenden 
Raumes. W i e v i e l f rüher die Auffü l lung erfolgte u n d 
i n welchem Zusammenhang, lässt sich n a t ü r l i c h nicht 

mi t letzter Sicherheit sagen, doch ist die Wahrsche in
l ichkei t gross, dass die Auflassung des Brunnens un
mit telbar mi t den Baumassnahmen für die The rmen 
zusammenhing. D a f ü r w ü r d e auch der geringe zeit
l iche Abs t and des allfäll igen Benutzungshorizontes 
v o m d a r ü b e r l i e g e n d e n T e i l der unteren B r u n n e n f ü l 
lung sprechen. Es ist anzunehmen, dass der Schacht 
w ä h r e n d der Funkt ionsze i t des Raumes abgedeckt 
war, etwa durch einen Holzfussboden oder ä h n l i c h e s . 

D i e Entstehung der oberen B r u n n e n f ü l l u n g m ö c h t e 
i ch mi t s p ä t e r e n baul ichen Massnahmen i n Zusam
menhang sehen, z .B . mi t dem E i n b a u der K a n a l h e i 
zung ( spä te Stufen v o n Phase 7) 4 8 , durch welche die 
Abdeckung des alten Brunnenschachtes ze r s tö r t , u n d 
der i m Laufe der Jahre durch das Zusammensacken 
der unteren F ü l l u n g entstandene H o h l r a u m mi t 
neuem Schutt aufgefüllt wurde. 

Die Gläser 
Sylv ia Fünf sch i l l i ng 

D e r Glasbestand aus dem Sodbrunnen umfasst 33 In
d iv iduen v o n Gefässen , dazu k o m m e n zwei Frag
mente v o n Fensterglas (284, 285; nicht abgebildet), 
ein Objekt (62) scheint eine Schmuckeinlage zu sein. 
Et l iche Gefässe s ind i n mehreren Te i l en erhalten, die 
bes t immbaren Scherben s ind recht gross. Auffa l lend 
ist die relativ gute Erhal tung der Obe r f l ä che ; vo r al
l em die farblosen G l ä s e r zeigen wenig Verwit terungs
erscheinungen. B e i den F o r m e n ü b e r w i e g t das T r i n k 
geschirr, es k o m m e n Becher u n d Tr inkscha len vor, 
dazu gibt es Hinweise auf K a n n e n oder K r ü g e . Dane
ben erscheinen kleine F l ä s c h c h e n oder Balsamar ien 
sowie einige Vor ra t sge fässe . 

D i e F o r m e n fügen sich gut i n das v o n Augusta R a u 
r ica bereits bekannte Spektrum v o n G l ä s e r n der 
2. Hä l f t e des 2. u n d der 1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts 
e i n 4 9 . A m häuf igs t en k o m m e n i m vorgelegten Inven
tar aus dem Sodbrunnen die sogenannten stei lwandi
gen Becher der F o r m A R 98.1.2/Isings 85b vor. Dieser 
ü b e r a u s beliebte Becher zeichnet sich durch einen 
mehr oder minder zy l indr ischen G e f ä s s k ö r p e r mi t 
rund geschmolzenem, verd ick tem R a n d aus. D e r ty
pische wu l s t fö rmige Standring ist aufgelegt oder aus 
der W a n d herausgearbeitet und i n der Regel v o n 
einem konzentr ischen, u m die Bodenmi t te aufgeleg
ten Faden begleitet. Steilwandige Becher s ind meist 
unverziert , die verzierten Gefässe zeigen viele ver
schiedene D e k o r a t i o n e n 5 0 . In Augusta R a u r i c a begeg
nen uns neben den unverzier ten Bechern die mi t ein
facher Fadenauflage versehenen 5 1 sowie wenige aus 
Mi l le f io r ig las geblasene 5 2 und mi t Schlangenfaden 
verzierte Becher 5 3 . A u s der Grabung i n der Schmid 
matt (Kaiseraugst A G ) stammt ein Becher mi t Resten 
einer gerissenen f igür l ichen Dars te l lung m i t Inschrift
rest 5 4 . D i e steilwandigen Becher 264-270 aus dem 
Sodbrunnen s ind unverziert ( F o r m A R 98.1) u n d ein
m a l mi t e inem gleichfarbigen Faden umwunden 
( F o r m A R 98.2). Steilwandige Becher erscheinen i n 

der 2. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts u n d bleiben bis i n 
die 1. Häl f te des 3. Jahrhunderts beliebt. Sie stellen 
die eigentliche L e i t f o r m dieses Zeitabschnit ts dar, 
wobei vor a l lem die 2. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts u n d 
die Jahre u m 200 die h ö c h s t e n Ante i l e aufweisen. 
N a c h der M i t t e des 3. Jahrhunderts scheinen sie i n 
Augusta R a u r i c a nicht mehr belegt z u sein, sie s ind 
jedoch s icherl ich vereinzelt bis ans Ende des 3. Jahr
hunderts gebraucht worden, wie Exemplare aus ande
ren Fundor ten belegen 5 5 . Ebenfalls i n der 2. Hä l f t e 
des 2. Jahrhunderts treten halbkugelige Becher der 
F o r m A R 60/Isings 96 auf, z u denen die Wandscher
ben 56 u n d 271 aus dem Sodbrunnen w o h l g e h ö r e n . 
A u c h diese Becher zeichnen sich durch eine grosse 
Varia t ionsbrei te an m ö g l i c h e n Verz ierungen aus. 

47 Vgl. Müller (wie Anm. 1) bes. Abb. 4 und 10. 
48 Vgl. Müller (wie Anm. 1) Abb. 12. 
49 Man vergleiche B. Rütti, Die römischen Gläser aus Augst und 

Kaiseraugst. Forschungen in Augst 13 (Augst 1991) vor allem 
Band 1, 81ff. 

50 Steilwandige Becher kommen in geblasenem Millefioriglas vor, 
mit einfachen, gleichfarbigen oder andersfarbigen Fäden, mit 
Schlangenfäden, mit geometrischem oder figürlichem Schliff 
und mit Emailbemalung. 

51 Rütti (wie Anm. 49) Taf. 82,1812-1820. 
52 Rütti (wie Anm. 49) Taf. 77, 1712.1713. 
53 Rütti (wie Anm. 49) Taf. 84, 1856.1857. 
54 Rütti (wie Anm. 49) Band 1, 137, Abb. 83.022. 
55 Rütti (wie Anm. 49) Band 1, 100 und K. Goethert-Polaschek, 

Katalog der römischen Gläser des Rheinischen Landesmu
seums Trier. Trierer Grabungen und Forschungen 9 (Mainz 
1977) 48 Nr. 148, Form Trier 47 und 350, Grabfunde 167 
(2. Hälfte 3. Jahrhundert). An der Jakobsstrasse in Köln fand 
sich ein steilwandiger, unverzierter Becher in einer Nische zu 
Grab 249, einem Holzsarg mit weiblicher Bestattung. Im Sarg 
lagen mehrere Münzen, unter anderem ein Follis des Divus 
Maximianus Herculius von 313/317. Die Zugehörigkeit der Ni
sche zum Sarg scheint gesichert: U . Friedhoff, Der römische 
Friedhof an der Jakobsstrasse zu Köln. Kölner Forschungen 3 
(Köln 1991) 298 und Taf. 101, Grab 249 19/5. 



H i e r vertreten s ind die Becher mi t aufgelegten oder 
aus der Glasmasse herausgezwickten Warzen aus 
farblosem Glas ( F o r m A R 60.3/Isings 96b) 5 6 . Le ide r 
ist das aus Mi l le f io r ig las geblasene G e f ä s s f r a g m e n t 
274 keiner F o r m eindeutig zuzuweisen, es dür f t e sich 
u m ein K ä n n c h e n oder F l ä s c h c h e n handeln. Bereits 
bekannte Gefässe aus geblasenem Mi l le f io r ig las aus 
Augusta R a u r i c a k ö n n e n den steilwandigen Bechern 
der F o r m A R 98/Isings 85b zugewiesen werden, die 
üb r igen Fragmente bleiben ebenfalls unbes t immt 5 7 . 
D i e meisten Gefässe aus datierbaren F u n d u m s t ä n d e n 
k o m m e n aus dem s p ä t e n 1. und der 1. Hä l f t e des 
2. Jahrhunderts. D i e steilwandigen Becher jedoch ge
h ö r e n aufgrund der F o r m erst i n die 2. Hä l f t e des 2. 
oder i n die 1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts, wie dies 
auch für 274 anzunehmen ist. Das Gefäss aus dem 
Sodbrunnen weist starke Verwit terungserscheinun
gen auf; es ist nicht genau zu erkennen, ob gesprenkel
tes oder marmoriertes Mi l le f io r ig las verwendet wor
den ist. 

Interessant, wei l bisher i n dieser F o r m i n Augusta 
R a u r i c a nicht belegt, ist die zweihenklige Traubenfla
sche 273 der F o r m Isings 91a/Trier 138 5 8 . I m Gegen
satz zu den Traubenflaschen des 1. Jahrhunderts s ind 
die Traubenflaschen des s p ä t e r e n 2. u n d 3. Jahrhun
derts zweihenkl ig , sie k o m m e n ohne a u s g e p r ä g t e 
S t and f l äche ( F o r m Isings 91a) oder mi t Standfuss 
( F o r m Isings 91b) 5 9 vor . D i e H e n k e l k ö n n e n zuwei len 
a m Halsansatz mehrfach gefaltet sein. D i e Schulter ist 
bei der Var ian te ohne S t and f l äche oft sehr markant 
ausgebildet 6 0 , doch k o m m e n auch u n r e g e l m ä s s i g ge
formte Flaschen mi t nur flauer oder gar einseitig aus
gebildeter Schulterpartie v o r 6 1 . D i e Flaschen s ind i n 
der Regel i n eine zweiteil ige F o r m geblasen, be i dem 
hier gezeigten Exempla r aus dem Sodbrunnen s ind 
die F o r m n ä h t e k a u m erkennbar. Das Glas ist dunkel 
g r ü n und vor a l lem i m Bodenbereich z i eml i ch dick
wandig. D i e d u n k e l g r ü n e Farbe ist auch andernorts 

h ä u f i g 6 2 . E i n vo rzüg l i ch erhaltenes T r a u b e n f l ä s c h -
chen, welches dem vorgestellten formal am ehesten 
entsprechen dür f te , s tammt aus der Nekropo le 
Epia i s -Rhus i m V a l d 'Oise (F); es ist ebenfalls aus 
d u n k e l g r ü n e m Glas geblasen. Das G r a b w i r d i n die 
2. Häl f te des 2. Jahrhunderts, nach 138 n.Chr . , da
t ier t 6 3 . T r a u b e n f l ä s c h c h e n s ind besonders häuf ig i n 
der Gegend u m Poi t iers gefunden w o r d e n 6 4 , dort vo r 
a l lem i n G r ä b e r n , j edoch k o m m e n die Gefässe - wie 
i n Kaiseraugst - auch i n S i e d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e n 
vor. Das Ba i samar ium 272 mi t g e d r ü c k t e m K ö r p e r 
der F o r m Isings 8 2 A 2 / T r i e r 7 2 6 5 passt ebenso i n den 
gegebenen Ze i t rahmen wie die vierkantigen K r ü g e 
278-283 der F o r m A R 156/Isings 50, die v o m 1. bis 
ins 3. Jahrhundert beliebt waren. D e r Boden des K r u 
ges 278 ist eindeutig i n eine H a l b f o r m geblasen wor
den, denn die K a n t e n der Seiten s ind scharf abgesetzt 
und die D i c k e des Glases n i m m t an den W ä n d e n 
gegen den Boden h i n deut l ich zu . D i e Schalen 53-55 
der F o r m A R 59/Isings 116/117 fallen aus dem zeit
l ichen Rahmen , denn sie k o m m e n erst i m s p ä t e r e n 
3. Jahrhundert auf u n d s ind i m 4. Jahrhundert n .Chr . 
häuf ig . D i e halbkugeligen Schalen mi t ausbiegendem, 
mehr oder minder sauber abgesprengtem R a n d , deren 
W a n d auch läng l iche oder runde De l l en aufweisen 
kann wie bei 55, z ä h l e n zu den beliebtesten F o r m e n 
des s p ä t e n 3. und 4. Jahrhunderts. 

Betrachtet man das Spektrum der G l ä s e r aus dem 
Sodbrunnen, so fällt auf, dass unter den 33 als I n d i v i 
duen best immbaren Fragmenten und Fragmentkom
plexen 16 zu Tr inkbechern oder Tr inkscha len gehö 
ren, 7 zu F l ä s c h c h e n oder K a n n e n / K r ü g e n sowie 5(6?) 
zu vierkantigen K r ü g e n , die mehrhei t l ich Vorratsge-
fässe waren. Ausser den flachen Tr inkscha len der 
F o r m A R 59/Isings 116/117 g e h ö r e n alle Gefässe i n 
die Ze i t der 2. Hä l f t e des 2. u n d der 1. Hä l f t e des 
3. Jahrhunderts. 

56 Rütti (wie Anm. 49) Band 1, 96 und A. B. Follmann-Schulz, 
Die römischen Gläser im Rheinischen Landesmuseum Bonn. 
Führer des Rheinischen Landesmuseums Bonn und des Rhei
nischen Amtes für Bodendenkmalpflege 138 (Bonn 1992) 46 
Nr. 24 (eine Flasche mit Warzen aus farblosem Glas). Die 
Form AR 60/Isings 96 ist in Augusta Raurica häufig vertreten, 
weshalb die Annahme berechtigt ist, die Wandscherben gehör
ten eher zu Bechern als zu den doch seltenen Flaschen. 

57 Rütti (wie Anm. 49) Band 1, 139. 
58 Es gibt Vorformen der Traubenflasche aus dem 1. Jahrhundert 

n.Chr., doch scheinen diese immer ungehenkelt zu sein. 
C. Isings, Roman Glass from Dated Finds (Groningen, Dja
karta 1957) 94 Form 78e und 108f. Form 9lab. Zur Form 78e 
gehören wohl auch die in Augusta Raurica bisher bekannt ge
wordenen Wandscherben, siehe Rütti (wie Anm. 49) Taf. 
50,1002.1003 und Taf. 45,1002.1003 (1002 mit Keramik der 
Zeit um 50-110, 1003 mit Keramik 40-70 n.Chr.). 

59 Follmann-Schulz (wie Anm. 56) 39 Nr. 21, aus entfärbtem Glas 
mit Standfuss, aus einem Brandgrab der 1. Hälfte des 3. Jahr
hunderts. 

60 D. Simon-Hiernard, Poitiers: la nécropole du quartier de Blos-
sac- Saint-Hilaire (I e r-IV e s. après J.-C). Société des recherches 
archéologiques du pays Chauvinois (Poitiers 1990) Taf. 14,042. 

61 Goethert-Polaschek (wie Anm. 55) Taf. 74,1385. 
62 Goethert-Polaschek (wie Anm. 55) 231f Nr. 1385.1386.1387. 
63 N . Vanpeene, Verrerie de la nécropole d'Epiais-Rhus (Val 

d'Oise). Cahier Archéologique 8 (Guiry-en-Vexin 1993) 41 und 
Taf. 14,042. 

64 Simon-Hiernard (wie Anm. 60) 90. 
65 Isings (wie Anm. 58) 97f; Goethert-Polaschek (wie Anm. 55) 

117f. und Taf. 52,639.644.646 und Datierung unter Form 72 
S. 350: 2. Hälfte 2. und 3. Jahrhundert. 



Die Beinartefakte 
Sabine Deschler-Erb 

Befund 

Bereits bei der Grabung fiel eine grosse Konzen t r a 
t ion v o n beinernen Spielsteinen i n der unteren Häl f t e 
der B r u n n e n v e r f ü l l u n g auf. Es handelt s ich dabei u m 
79 Objekte, die i n den F u n d k o m p l e x e n D 0 4 1 1 5 -
D04131 angetroffen wurden (Abb. 4). D i e g röss t en 
Konzen t ra t ionen fanden sich i n den F u n d k o m p l e x e n 
D04129 und D04131 (vgl. A b b . 1; Tab . 1 u n d 2 i m 
Anhang) . Es ist wahrscheinl ich, dass die Objekte alle 
zusammen i n e inem organischen B e h ä l t e r i n den 
Brunnen gelangten. D i e typologische Auswer tung der 
Spielsteine (siehe unten) deutet jedenfalls da rau fh in , 
dass w i r es mi t Sp ie l sä t zen zu tun haben. D a i m tief
sten ergrabenen F u n d k o m p l e x D04132 keine Spie l 
steine entdeckt wurden, ist anzunehmen, dass sich i n 
der nicht ausgegrabenen untersten B r u n n e n v e r f ü l -
lung keine Spielsteine mehr f inden lassen w ü r d e n u n d 
somit der Inhalt des Behä l t e r s v o l l s t ä n d i g geborgen 
wurde. Offensicht l ich wurden i n diesem zusammen 
mi t den beinernen Spielsteinen auch v ier M ü n z e n 
aufbewahrt 6 6 , denn Spielstein 372 war durch K o r r o 
sion mi t M ü n z e 296 verbunden (Abb. 5). D i e beiden 
Objekte konnten erst i n der Restaurierungswerkstatt 
voneinander getrennt werden. Des weiteren s tammen 
ein fragmentierter Nadelstif t , e in N ä h n a d e l f r a g m e n t 
u n d ein Kammfragment aus der unteren Hä l f t e der 
B r u n n e n v e r f ü l l u n g . 

Rohmater ia l 

B e i vo l l s t änd ig ü b e r a r b e i t e t e n Beinartefakten wie r ö 
mischen Spielsteinen ist i n den meisten Fä l l en nur 
mittels M i k r o s k o p eine Unterscheidung zwischen 
K n o c h e n u n d G e w e i h mög l i ch . K o n n t e bei dieser 
Untersuchung K n o c h e n als Rohmate r i a l festgestellt 
werden, kann aufgrund makromorphologischer K r i t e 
r ien eine weitere Eingrenzung erfolgen 6 7 . 

B e i nur v ier der 79 Spielsteine Hess s ich aufgrund 
der schlechten Erhal tung keine Unterscheidung z w i 
schen K n o c h e n u n d G e w e i h d u r c h f ü h r e n . B e i den 
ü b r i g e n 75 Objekten handelt es sich b e i m Rohmate
r ia l u m einen nicht n ä h e r bes t immbaren K o m p a k t a -
knochen eines R indes oder Equ iden . Dieses Resultat 
entspricht demjenigen einer Reihenuntersuchung an 
anderen Augster Spielsteinen. D i e gute Erhal tung ist 
auch daran ersichtl ich, dass das Rohmate r i a l v o n 57 
(72,2%) Spielsteinen noch Fettglanz zeigt. Dieser 
wurde bei der Herstel lung der Spielsteine durch P o l i 
tur mi t Fetten erzielt u n d hat sich i n den d u r c h l ä s s i 
gen Augster B ö d e n seltener als i m Sodbrunnen erhal
ten. 

66 Vgl. den nachfolgenden Beitrag von Markus Peter. 
67 Für alle Hinweise in bezug auf Beinartefakte und Rohmaterial 

vgl. S. Deschler-Erb, Römische Beinartefakte aus Augusta Rau
rica. Rohmaterial, Technologie, Typologie und Chronologie 
(Arbeitstitel). Forschungen in Augst (Dissertation Basel 1996; 
in Vorbereitung). 

A b b . 4 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: die Spielsteine (Abb. 1: gröss
tenteils aus den F K D04127, D04129 und D04132) . Durchmesser des g röss t en Spielsteins 25 m m . 



Das Fragment des zweizei l igen Drei lagenkammes 
381 besteht aus Gewe ih . Es w i r d durch die Mi t funde 
i n die Ze i t u m 200 n .Chr . datiert, was für solche G e 
w e i h k ä m m e bemerkenswert früh ist. 

Typologie 

D i e 79 Spielsteine bzw. tesserae verteilen sich auf fünf 
verschiedene T y p e n (Abb . 18; Tab . 2 ) 6 8 . Aufg rund des 
ä h n l i c h e n ä u s s e r e n Erscheinungsbildes d ü r f t e n die 
Tessera 300 mi t zentralem Punk t u n d die Spielsteine 
301-345 mi t zentraler M u l d e und Punk t einerseits 
und die mi t konzentr ischen Kerben ohne (346-372) 
u n d mi t Stegen (373-377) andererseits zu G r u p p e n 
zusammenzufassen sein. Es ergibt sich somit eine 
Gruppe v o n 46 auf der Schauseite k a u m verzierten 
Spielsteinen. D i e zweite Gruppe umfasst 32 mi t kon
zentrischen K e r b e n verzierte Steine. A l s markantes 
E inze l s tück ist die Tessera 378 mi t zentralem Auge 
u n d Randkerben zu bezeichnen. 

B e i 18 Objekten, also 23,1% der tesserae, konnte 
auf der R ü c k s e i t e eine schwach eingeritzte Inschrift 
entdeckt werden. Dies s ind bedeutend mehr als bei 
den 1076 untersuchten S t ü c k e n aus ganz Augusta 
Raur ica , bei denen nur 8,3% ein Graff i to aufwiesen 6 9 . 
T r o t z d e m lassen sich aufgrund der festgestellten In
schriften, bei denen es sich h a u p t s ä c h l i c h u m r ö m i 
sche Ziffern handeln dür f t e , keine fortlaufenden Z a h 
lenreihen feststellen. 

E ine Zuweisung von Sp ie l sä tzen , die bei a r c h ä o l o 
gischen Ausgrabungen gefunden werden, zu e inem 
der wenigen sicher übe r l i e fe r t en r ö m i s c h e n Spiele ist 
i n den seltensten Fä l l en mög l i ch . Sogar wenn die 
Sä tze als Beigabe v o n G r ä b e r n geborgen werden, 
muss damit gerechnet werden, dass sie nicht vo l l s t än 
dig ins G r a b gelangten 7 0 . Z u den Spielsteinen aus dem 
Brunnen i n der Grabung K a i s e r a u g s t - « J a k o b l i - H a u s » 
k ö n n e n daher ü b e r theoretische Ü b e r l e g u n g e n hinaus 
keine def ini t iven Zuordnungen d u r c h g e f ü h r t werden. 
D a 46 k a u m verzierte Spielsteine 32 kerbverzierten 

g e g e n ü b e r s t e h e n , ist k a u m anzunehmen, dass diese i n 
e inem Spiel die gegnerischen Parteien r e p r ä s e n t i e r 
ten. Es muss sich daher u m zwei u n a b h ä n g i g e , i n ver
schiedenen Spielen verwendete Sä tze handeln. Dies 
konnte bereits bei G r a b 128 aus K ö n g e n beobachtet 
werden 7 1 . Auffallenderweise fanden sich i n diesem 
G r a b neben zwei verschiedenen Sp ie l sä t zen ebenfalls 
eine einzige Tessera mi t zentralem Auge und R a n d 
kerben 7 2 . V ie l l e i ch t besass dieser auffäll ige T y p i n ei
nem Spiel eine besondere F u n k t i o n . 

B e i seiner Suche nach Parallelbefunden stiess 
M . L u i k unter anderen in Tr ier , St. Mat th ias , auf e in 
G r a b mi t 32 und i n Tren tholme D r i v e , Y o r k , auf ein 
solches mi t 46 Spie ls te inen 7 3 . Angesichts der gleichen 
S t ü c k z a h l e n w ä r e es mög l i ch , dass diese Sä tze für die 
gleichen Spiele verwendet wurden, wie diejenigen aus 
unserem Brunnen i n Kaiseraugst. 

B e i den ü b r i g e n Beinartefakten handelt es sich u m 
G e g e n s t ä n d e des t äg l i chen Gebrauchs. 

Di skuss ion der Beinartefakte 

D i e Tatsache, dass Spielutensi l ien zusammen mi t 
M ü n z e n aufbewahrt wurden, findet eine Parallele i n 
L o u s o n n a - V i d y 7 4 . D o r t fanden sich i n e inem H o l z 
k ä s t c h e n 40 Spielsteine, zwei Wür fe l und sechs M ü n 
zen. Es k ö n n t e hier somit der Nachweis v o n Geldspie
len vorliegen. Jedenfalls spricht der satzweise F u n d 
v o n tesserae i n diesen Fä l l en dafür , dass es sich hier
bei u m Spielsteine u n d nicht etwa u m Ersatzgeld han
delt, wie dies gelegentlich auch z u diskutieren i s t 7 5 . 

D e r G r ü n d e , wie ein B e h ä l t e r mi t e inem für den 
Besitzer sicher wertvol len Inhalt i n einen Brunnen 
gelangen konnte, s ind viele. I m Zusammenhang mi t 
den a u s s e r g e w ö h n l i c h e n Tierknochenfunden ist 
neben profanen G r ü n d e n eine kult ische Deponie rung 
nicht völ l ig auszuschliessen. A u c h bei G r ä b e r n ist 
m . E . z u über l egen , ob die Mi tgabe ganzer Sp ie l sä tze 
nicht v o n einem gewissen Symbolwert war. 

Die Münzen 
M a r k u s Peter 

I m Bereich der B r u n n e n f ü l l u n g , die eine grosse Z a h l 
v o n Spielsteinen enthielt, wurden auch v ie r M ü n z e n 
des 1. u n d 2. Jahrhunderts gefunden (Kata lognum
mern 295-298). Mehrere Indiz ien sprechen dafür , 
dass die M ü n z e n zusammen mi t den Spielsteinen i n 
den Brunnen gelangt s ind, also T e i l eines gleichzeit ig 
abgelagerten Ensembles b i lden . 

Z u n ä c h s t ist die stratigraphische Lage i m Brunnen 
zu nennen, die auf eine Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t m i t 
den Spielsteinen schliessen lässt . E ine M ü n z e (296), 
ein Sesterz des Trajan, war sogar fest mi t e inem Spiel 
stein zusammenkorrodier t (Abb. 5). H i n z u kommt , 
dass sich die vier M ü n z e n chronologisch sehr deut l ich 
v o n den zahlreichen ü b r i g e n M ü n z f u n d e n der G r a -

68 Für die Typenbezeichnungen wie auch weitere Informationen 
zu Augster Spielsteinen sei auf Deschler-Erb (wie Anm. 67) 
verwiesen. 

69 Deschler-Erb (wie Anm. 67). 
70 Vgl. Luik (wie Anm. 38) 379. 
71 Luik (wie Anm. 38) 371. 
72 Luik (wie Anm. 38) 367 Abb. 10.1. 

73 Luik (wie Anm. 38) 376ff. 
74 D. Paunier et al., Le vicus gallo-romain de Lousonna-Vidy. 

Lousonna 7. Cahiers d'Archéologie Romande 42 (Lausanne 
1989) 15ff; A. Geiser, E. Abetel, Un petit trésor mixte à Lau-
sanne-Vidy. Schweizer Münzblätter 36, 1986, 35ff. 

75 Vgl. Deschler-Erb (wie Anm. 67). 



bung 1994.02/1995.02 abheben, bei denen es sich 
g röss ten te i l s u m P r ä g u n g e n des 4. Jahrhunderts han
delt (vgl. auch Ka ta log und A b b . 10,72-77). 

Fal ls die v ier M ü n z e n t a t s ä c h l i c h zusammen mi t 
den Spielsteinen i n e inem Zuge i n den Brunnen ge
langt s ind, u r s p r ü n g l i c h woh l i n e inem Beutel oder 
e inem anderen B e h ä l t n i s aus organischem M a t e r i a l 7 6 , 
handelt es sich u m ein Ensemble des s p ä t e n 2. oder 
3. Jahrhunderts, obwohl die j ü n g s t e der v ier P r ä g u n 
gen aus der M i t t e des 2. Jahrhunderts stammt. 

Bereits die deutl ichen Zi rkula t ionsspuren der bei
den Sesterze - be i den anderen Exemplaren läss t s ich 
dies aufgrund der starken K o r r o s i o n nicht entschei
den - weisen auf eine lange Umlaufdauer h in . Schatz
funde v o n Kupfe r - und M e s s i n g m ü n z e n , die i m 
3. Jahrhundert verborgen wurden, zeichnen sich i n 
den nordwestl ichen P rov inzen stets durch einen übe r 
aus grossen A n t e i l alter M ü n z e n aus 7 7 . D ies h ä n g t da
mi t zusammen, dass seit dem Ende des 2. Jahrhun
derts die i n R o m gep räg t en Asse, D u p o n d i e n u n d Se
sterze nur noch i n geringerer Z a h l ü b e r die A l p e n 
gelangten. W ä h r e n d solche P r ä g u n g e n i m westl ichen 
Mi t t e lmeer raum i n grosser Z a h l verwendet wurden, 
behalf m a n sich v o n G a l l i e n bis Br i t ann ien i m al l täg
l ichen Kle ingeldverkehr grossenteils mi t ä l t e r en 
M ü n z e n . A b g e n ü t z t e Sesterze des 2. Jahrhunderts 
s ind deshalb i n unserer Reg ion geradezu typisch für 

die Z i r k u l a t i o n des 3. Jahrhunderts. Genauer datie
ren lässt sich die B r u n n e n v e r f ü l l u n g aber a l le in an
hand der M ü n z e n nicht. Sie widersprechen jedenfalls 
nicht dem durch die Keramikana lyse gewonnenen 
Datierungsansatz 7 8 . 

A b b . 5 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen (Abb. 1: F K 
D04127): M ü n z e 296 zusammenkorrodier t 
mi t Spielstein 372, vor der Restaurierung. 
Durchmesser des Spielsteins 22 m m . 

Die Tierknochenfunde 

Sabine Deschler-Erb 

Tierknochenfunde und Befund 

A u s dem Sodbrunnen wurden insgesamt 250 T ie rkno
chen geborgen. Das Durchschnit tsgewicht be t r äg t 
14,1 g, was i m Vergle ich zu anderen neueren Augster 
Grabungen als guter Durchschni t t bezeichnet werden 
k a n n 7 9 . 

O b w o h l die B r u n n e n e i n f ü l l u n g leider nicht ge
s c h l ä m m t wurde, entgingen den A u s g r ä b e r n so kleine 
K n o c h e n wie diejenigen der Hausratte, des Steinkau
zes oder des Sperbers nicht (Tab. 6). T r o t z d e m ist 
damit zu rechnen, dass eine V i e l z a h l v o n kle inen u n d 
kleinsten t ierischen Ü b e r r e s t e n , insbesondere F i s ch 
resten, nicht entdeckt wurde 8 0 . D a r a u f deutet auch 
der besonders hohe A n t e i l best immbarer T i e rkno 
chen der S o d b r u n n e n f ü l l u n g v o n 83,2% (vgl. Tab . 6). 

Aufgrund der Ver te i lung der mi t Sicherheit zusam
m e n g e h ö r e n d e n Spiels te ine 8 1 wurde die Stratigraphie 
der B r u n n e n f ü l l u n g zwischen den Fundkomplexen 
D04113 und D04115 i n eine obere u n d eine untere 
B r u n n e n h ä l f t e gegliedert (Tab. I ) 8 2 . Diese Untergl ie
derung scheint sich auch bei der Betrachtung des Er 
haltungszustandes der K n o c h e n zu bes t ä t i gen : W ä h 
rend i n der oberen Häl f te der B r u n n e n f ü l l u n g nur bei 
50% der K n o c h e n die Erhal tung als gut bis sehr gut 
bezeichnet werden kann, ist dies i n der unteren Häl f t e 
bei 77,2% des Mater ia l s der F a l l (Tab. 3). D ies dür f t e 
damit z u s a m m e n h ä n g e n , dass i n den tieferen B r u n 
nenschichten noch ein feuchteres M i l i e u vor

herrschte, das die Erhal tung der eingelagerten K n o 
chen begüns t ig t e . Es deutet aber nichts darauf h in , 
dass die T i e r k n o c h e n a b f ä l l e i n einen noch wasse r füh 
renden, also f u n k t i o n s t ü c h t i g e n Brunnen geworfen 
wurden, u m somit bewusst das Wasser zu vergiften, 
wie dies b e i m Brunnenschacht des S B B - U m s c h l a g -
platzes i n Kaiseraugst der F a l l gewesen sein k ö n n t e 
(vgl. unten mi t A n m . 97ff) . 

76 Als Parallele ist ein Ensemble des späten 1. Jahrhunderts mit 
40 Spielsteinen, zwei Würfeln, wenigen weiteren Objekten und 
sechs Münzen zu nennen, das 1985 in Lausanne-Vidy gefunden 
wurde (s. oben mit Anm. 74). 

77 Vgl. etwa die Zusammenstellung von J.-L. Desnier, Le trésor 
du Puy-Dieu. In: Trésors monétaires VII (Paris 1985) 33ff. -
Schatzfunde und Ensembles des 3. Jahrhunderts aus Augst und 
Kaiseraugst: M. Peter, Untersuchungen zu den Fundmünzen 
aus Augst und Kaiseraugst. Studien zu Fundmünzen der 
Antike (in Vorbereitung). 

78 Siehe oben im Beitrag von Verena Vogel Müller den Abschnitt 
«Zur Datierung des Fundmaterials», «Untere Füllung». 

79 Das Durchschnittsgewicht der Tierknochen der Theater-Gra
bungen 1986/87 beträgt 15,7 g, vgl. Deschler-Erb (wie Anm. 16) 
358. Es sei aber auch daraufhingewiesen, dass sowohl die Tier
arten- wie die Skelettverteilung das Durchschnittsgewicht eines 
Tierknochenkomplexes beeinflussen. 

80 Desgleichen wurden auch keine botanischen Proben genom
men. 

81 Vgl. Kapitel «Die Beinartefakte ...» oben. 
82 Bei der Untersuchung der Keramik wurde hingegen die Trenn

linie zwischen den Fundkomplexen D04108 und D04113 gezo
gen. Da letzterer Komplex nur fünf Tierknochen beinhaltet 
(Tab. 1), spielen die unterschiedlichen Grenzziehungen für die 
Auswertungen keine Rolle. 



B e i den An te i l en der K n o c h e n mi t Hundeverbiss-
spuren s ind keine wesentlichen Unterschiede z w i 
schen den oberen und den unteren F ü l l s c h i c h t e n fest
zustellen (Tab. 4). 

D i e Beobachtung des Bruchkantenzustandes (Tab. 
5) lässt erkennen, dass verrundete alte B r ü c h e häuf i 
ger i n den oberen F u n d k o m p l e x e n anzutreffen s ind. 
D i e Fundkomplexe der unteren F ü l l s c h i c h t e n weisen 
dagegen wesentlich mehr ganz erhaltene K n o c h e n 
auf. Dies dür f t e bedeuten, dass das Tierknochenmate
r ia l des unteren Bereiches schneller i n den Brunnen 
gelangte als dasjenige der nachfolgenden K o m p l e x e , 
das wahrscheinl ich erst s e k u n d ä r i m Brunnen ent
sorgt wurde. Al le rd ings h ä n g e n die zahlreichen v o l l 
s t ä n d i g erhaltenen K n o c h e n auch mi t dem speziellen 
Tierar tenspektrum i n den untersten Brunnenkomple 
xen zusammen: D o r t f inden sich ausserordentlich 
viele H ü h n e r k n o c h e n (vgl. unten), die erfahrungsge-
m ä s s häuf iger unfragmentiert angetroffen werden. 

Tierartenspektrum 

Das F r a g m e n t z a h l v e r h ä l t n i s v o n 92,3% Haust ier- z u 
7,7% Wi ld t i e rknochen (Abb. 8; Tab . 6) ist i m V e r 
gleich zu den bis anh in untersuchten Augster T ie r 

k n o c h e n a b f ä l l e n ausgesprochen speziell . D e r W i l d 
t ierknochenantei l übe r s t i eg noch i n ke inem der bisher 
ausgewerteten Augster K o m p l e x e des 2. Jahrhunderts 
4% der bes t immbaren T ie rknochen (vgl. A b b . 7). A l 
lerdings ist anzunehmen, dass ein T e i l der Wildtier
knochen ohne direkten menschl ichen Einfluss i n den 
Sodbrunnen gelangt ist. Dies trifft a m ehesten auf die 
K n o c h e n v o n zwei K l e i n s ä u g e r n u n d einer Hausratte 
zu. D e r Rattenoberschenkel ist, neben zwei Hausrat
tenfunden aus e inem Gewöl l , das b e i m Osttor gefun
den wurde 8 3 , und drei anderen Rat tenfemora aus der 
Kastelengrabung (3. Jahrhunder t ) 8 4 , e in weiterer 
Nachweis dieser Tierar t i m r ö m i s c h e n Augusta R a u 
r i c a 8 5 . D i e Hausratte stammt u r s p r ü n g l i c h aus Süd
ostasien. Sie erschien u m 10000 v .Chr . i m ös t l i chen 
und zwischen 400 u n d 200 v .Chr . i m westl ichen M i t -

83 E. Schmid, Römerzeitliche Eulengewölle in Augst (BL) ( 1. Jahr
hundert). Der ornithologische Beobachter 81, 1984, 249ff. 

84 In Bearbeitung durch Guido Breuer und Peter Lehmann, Ar-
chäozoologische Abteilung des Seminars für Ur- und Frühge
schichte der Universität Basel. 

85 Der Knochenfund einer aus römischer Zeit stammenden Wan
derratte ist mir entgegen den Angaben von N . Benecke, Der 
Mensch und seine Haustiere (Stuttgart 1994) 436 aus Augst 
nicht bekannt. 
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Ins. Ins. 18 Ins. 20 Ins. 22 Ins. 25 Ins. 28 Ins. 30 Ins. 31 Ins. Mansie W./Ven Unt.st. Jakobli 
15/16 41/47 

Bos n O/Cn Sus n Total n Bos % O/C % Sus % 
Ins. 15/16 90 9 41 141 63,8 6,4 29,1 
Ins. 18 50 9 34 103 48,5 8,7 33,0 
Ins. 20 119 15 66 215 55,3 7,0 30,7 
Ins. 22 333 54 99 507 65,7 10,7 19,5 
Ins. 25 183 13 75 285 64,2 4,6 26,3 
Ins. 28 46 7 78 154 29,9 4,5 50,6 
Ins. 30 198 37 250 543 36,5 6,8 46,0 
Ins. 31 224 87 345 724 30,9 12,0 47,7 
Ins. 41/47 93 10 45 157 59,2 6,4 28,7 
Mansio 326 95 490 1053 31,0 9,0 46,5 
Westt/Ven. 669 201 497 1514 44,2 13,3 32,8 
Unterstadt 327 109 149 634 51,6 17,2 23,5 
Jakobli 49 11 74 211 23,2 5,2 35,1 

A b b . 6 Augst B L u n d Kaiseraugst A G . Ante i l e (%) 
der Rinder- , Schaf/Ziegen- und Schweine
knochen am To ta l der bes t immbaren 
T ie rknochen i n verschiedenen Quart ieren 
des 2. Jahrhunderts. 



telmeerraum. In r ö m i s c h e r Zei t scheint sie sich a l l 
m ä h l i c h zu Lande u n d zu Wasser den Hauptverkehrs
achsen entlang i n R ich tung N o r d e n ausgebreitet z u 
haben. Ihr k a m i n r ö m i s c h e r Ze i t aber nicht die Be
deutung wie s p ä t e r v o m 11. bis ins 13. Jahrhundert 
zu , als sie massgeblich z u m Ausb ruch der Pestepide
mien beitrug. M ö g l i c h e r w e i s e ist eine ä h n l i c h e Ep ide
mie, die sich ab dem 4. Jahrhundert i n S ü d f r a n k r e i c h 
ausbreitete und als « jus t in i an i sche Pest» bezeichnet 
w i r d , bereits i n Zusammenhang mi t der Ausbre i tung 
der Hausratte z u sehen 8 6 . R ö m i s c h e Rat tenknochen-
funde d ü r f t e n auch deshalb so rar sein, we i l auf den 
entsprechenden Grabungen nur ausnahmsweise ge
s c h l ä m m t w i r d . Hausrattenfunde aus e inem Brunnen 
s ind auch aus dem r ö m i s c h e n Ladenburg bekannt 8 7 . 

Es ist ebenfalls i n E r w ä g u n g zu ziehen, dass die 
Wi ldvöge l , also Sperber, Steinkauz u n d Hohl taube 
(Tab. 6), ohne menschl ichen Einfluss i n den Brunnen
schacht gelangt sein k ö n n t e n . « D e r Sperber bewohnt 
Gebiete, i n denen W ä l d e r mi t Buschlandschaften, 
Lichtungen, Kul turs teppen, See- und Flussufern ab
w e c h s e l n » 8 8 . Das beschriebene B io top dür f t e i m 
2. Jahrhundert n .Chr . durchaus i n der n ä h e r e n U m g e 
bung v o n Augusta R a u r i c a anzutreffen gewesen sein. 

D e r vorliegende K n o c h e n stammt viel le icht v o n ei
nem Tier , das sich i n der Siedlung verirrte u n d 
schliesslich zufäl l ig i m Brunnen endete. Es liegen 
keine Hinwei se vor, dass H a b i c h t s v ö g e l i n der r ö m i 
schen K ü c h e zubereitet worden w ä r e n 8 9 . O b w o h l die 
Beizjagd mi t Gre i fvöge ln bereits den Gr iechen be-

86 S. Lepetz, F. Audoin-Rouzeau, J.-D. Vigne, Nouvelles observa
tions du rat noir (Rattus rattus) dans la moitié nord de la 
France. Revue Archéologique de Picardie N° 3/4, 1993, 173ff.; 
G. E. Thüry, Zur Infektkette der Pest in hellenistisch-römischer 
Zeit, Festschrift 75 Jahre Anthropologische Staatssammlung 
München 1902-1977 (München 1977) 275ff. 

87 J. Lüttschwager, Hamster- und Hausrattenfunde im Mauer
werk eines römischen Brunnens in Ladenburg, Landkreis 
Mannheim. Säugetierkundliche Mitteilungen 16, 1968, 37f. 

88 B. Grzimek (Hrsg.), Grzimeks Tierleben. Enzyklopädie des 
Tierreiches, Band 7 (Zürich 1968) 352. 

89 Vgl. E. Schmid, Tierreste aus einer Grossküche von Augusta 
Raurica. Basler Stadtbuch 1967, 176ff. (abgedruckt in: J. Schib
ier, E. Schmid, Tierknochenfunde als Schlüssel zur Geschichte 
der Wirtschaft, der Ernährung, des Handwerks und des so
zialen Lebens in Augusta Raurica. Augster Museumshefte 12 
(Augst 1989); E. Alföldi-Rosenbaum, Das Kochbuch der Rö
mer. Rezepte aus der «Kochkunst» des Apicius (Zürich, Mün
chen 1988). 
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• Gallus % 

• Wildtiere % 

Ins. Ins. 18 Ins. 20 Ins. 22 Ins. 25 Ins. 28 Ins. 30 Ins. 31 
15/16 

Ins. 
41/47 

Mans. W./Ve. Unter. Jakobli 

Gallus n Wildtiere n Total n Gallus % WUdtiere % 
Ins. 15/16 0 0 141 0,0 0,0 
Ins. 18 6 1 103 5,8 1,0 
Ins. 20 8 5 215 3,7 2,3 
Ins. 22 8 11 507 1,6 2,2 
Ins. 25 10 2 285 3,5 0,7 
Ins. 28 16 5 154 10,4 3,2 
Ins. 30 16 16 543 2,9 2,9 
Ins. 31 54 9 724 7,5 1,2 
Ins. 41/47 4 1 157 2,5 0,6 
Mansio 69 21 1053 6,6 2,0 
Westt/Ven. 38 21 1514 2,5 1,4 
Unterstadt 12 3 634 1,9 0,5 
Jakobli 49 16 211 23,2 7,6 

A b b . 7 Augst B L und Kaiseraugst A G . Ante i l e (%) 
der H ü h n e r - u n d Wi ld t i e rknochen a m 
T o t a l der bes t immbaren T ie rknochen i n 
verschiedenen Quar t ieren des 2. Jahrhun
derts. 



kannt war, liegen keine d i e s b e z ü g l i c h e n Schrif tquel
len für die r ö m i s c h e Zei t vor . Es ist aber t ro tzdem 
nicht mi t letzter Sicherheit auszuschliessen, dass die 
R ö m e r diese spezielle Jagdart a u s ü b t e n 9 0 . 

D e r Steinkauz ist da fü r bekannt, dass er s ich i n 
felsigen Gegenden u n d i n G e m ä u e r n a u f h ä l t 9 1 . E r 
k ö n n t e somit i n n ä c h s t e r N ä h e des Brunnens gelebt 
haben u n d auf n a t ü r l i c h e A r t sein Ende i m Brunnen 
gefunden haben. Eu len wurden offensichtl ich wie 
Sperber v o n Menschen nicht verzehr t 9 2 . Hingegen 
galten T a u b e n v ö g e l wie die Hohl taube, die ein W a l d 
vogel ist u n d wahrscheinl ich auch i n der Gegend u m 
Augusta R a u r i c a lebte 9 3 , als Del ikatesse 9 4 . 

T ro tz dem n a t ü r l i c h e n V o r k o m m e n dieser W i l d v ö 
gel i n n ä c h s t e r Umgebung des Brunnens i m «Jakob l i -
H a u s » spricht die Tatsache, dass nur F lüge l te i le die
ser Tiere gefunden wurden (vgl. unten), gegen die A n 
nahme, dass diese ohne menschl ichen Einfluss i n den 
Brunnen gelangt sein sollen. A u f eine Interpretation 
dieser Wi ldvoge lknochen soll weiter unten nochmals 
eingegangen werden. 

A l s sichere Spe iseabfä l le d ü r f t e n die ü b r i g e n W i l d 
t ierknochen v o n Roth i r sch , Wi ld schwe in , Hase u n d 
Schleie anzusprechen sein. 

Zusammenfassend lässt s ich festhalten, dass e in 
kleiner T e i l der 16 Wi ld t i e rknochen ohne mensch
liches Z u t u n i n den Brunnen gelangt sein dür f te . 
A u c h ohne diese K n o c h e n ist der Wi ld t i e rknochen
anteil i m Jakob l i -Brunnen als ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h 
hoch zu bezeichnen (vgl. A b b . 7 u n d 8). 

U n t e r den Haustierknochen lässt s ich ebenfalls eine 
für Augst ausserordentliche Ver te i lung feststellen 
(vgl. A b b . 6): Schweineknochen s ind mi t 74 Fragmen
ten, d.h. mi t e inem A n t e i l v o n 35,6%, k lar dominant 
(Tab. 6). M i t je 49 (23,6%) Fragmenten folgen dann 
die R inde r - und bemerkenswerterweise die H ü h n e r 
knochen. Schaf-/Ziegenknochen spielen prakt isch 
keine Ro l l e . K e i n bis heute untersuchter Augster 
T ie rknochenkomplex des 2. Jahrhunderts hat nur an

n ä h e r n d so viele H ü h n e r k n o c h e n geliefert (Abb. 7). 
D e r hohe H ü h n e r k n o c h e n a n t e i l sorgt auch dafür , 
dass der Schweineknochenantei l i m Sodbrunnen i m 
Vergle ich zu anderen Augster K o m p l e x e n des 2. Jahr
hunderts keine Spitzenwerte erreicht (vgl. A b b . 6). 
D i e a u s s e r g e w ö h n l i c h v ie len H ü h n e r k n o c h e n , der re
la t iv hohe Schweineknochenantei l und die wenigen 
Rinde rknochen sprechen für die Ü b e r r e s t e einer qua
l i ta t iv hochstehenden Fleischnahrung. 

Betrachtet man das Tierar tenspektrum getrennt 
nach den eingangs e r w ä h n t e n zwei stratigraphischen 
Häl f t en , erscheinen die Ante i le noch extremer 
(Abb. 8; Tab . 7 u n d 8): In der unteren B r u n n e n h ä l f t e 
machen die R inde rknochen nur noch 14,9% der be
s t immbaren T ie rknochen aus. B e i m To ta l der B r u n 
nenfü l lung be t r äg t ih r A n t e i l hingegen 23,6% (Tab. 6). 
B e i den Schweineknochen ist die gleiche Tendenz z u 
beobachten: W ä h r e n d ih r A n t e i l a m To ta l aller be
s t immbaren T ie rknochen 35,6% ausmacht, b e t r ä g t er 
i n der unteren B r u n n e n f ü l l u n g nur 25,7%. I m Gegen
satz dazu e r h ö h t sich der A n t e i l der H ü h n e r k n o c h e n 
bei der gesonderten Betrachtung der unteren Häl f t e 
der B r u n n e n f ü l l u n g massiv auf 33,7% (Abb. 8; 
Tab. 8). Re la t iv die meisten H ü h n e r ü b e r r e s t e f inden 
sich i n den Fundkomplexen D04127, D04129 und 
D04131 (vgl. Tab . 9), welche auch die meisten Spie l 
steine geliefert haben (Tab. 1). 

Neben diesen ausserordentlich «guten» Spe iseabfä l 
len erstaunen die Pferde- u n d die Hundeknochen i n 
der unteren B r u n n e n h ä l f t e einigermassen. 

90 Benecke (wie Anm. 85) 453f. 
91 Grzimek (wie Anm. 88) Band 8 (Zürich 1969) 400. 
92 Vgl. E. Schmid und E. Alföldi-Rosenbaum (wie Anm. 89). 
93 Grzimek (wie Anm. 88) Band 8 (Zürich 1969) 251. 
94 Alföldi-Rosenbaum (wie Anm. 89) 70. 
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Eine aussagekräf t ige Analyse der Skeletteilspektren 
ist angesichts der geringen Fundzah len schwierig 
(Tab. 10). Gewisse Tendenzen scheinen sich aber 
t ro tzdem abzuzeichnen. 

Abgesehen v o n wenigen Ausnahmen (vgl. unten) 
k o m m e n v o n ke inem I n d i v i d u u m mehrere Skeletteile 
vor, die eine Entsorgung ganzer K a d a v e r wie b e i m 
nahe gelegenen SBB-Brunnenschacht i n Kaiseraugst 
belegen w ü r d e n 9 5 . 

Es liegen keine Konzen t ra t ionen v o n Skeletteilele
menten vor, die auf eine gewerbliche N u t z u n g der 
Haustiere hindeuten w ü r d e n , wie z .B . Hornzapfen als 
Ü b e r r e s t e einer Hornmanufak tu r oder Schu l t e rb l ä t 
ter als R ä u c h e r e i a b f ä l l e . Es fanden sich ebenfalls 
keine Abfäl le einer Artefaktherstellung. 

Kopf te i le v o n R i n d , Schaf/Ziege u n d Schwein, die 
als Sch lach tabfä l l e erachtet werden k ö n n e n , k o m m e n 
vorwiegend i n der oberen B r u n n e n f ü l l u n g vor 
(Tab. 11). Das gleiche gilt für die Autopodiente i le , 
also die unteren E x t r e m i t ä t e n des Rindes . Hingegen 
k o m m e n Rumpfte i le v o n R i n d , Schaf/Ziege und 
Schwein, welche eher für gute Speiseabfä l le sprechen, 
häuf ige r i n der unteren B r u n n e n f ü l l u n g vo r (Tab. 12). 

B e i m Haushuhn scheinen ebenfalls bessere Spei
seabfäl le i n der unteren B r u n n e n h ä l f t e v o r z u k o m 
men: Es k o m m e n hier vergleichsweise mehr Hin te r 
e x t r e m i t ä t e n t e i l e (Tab. 12) als i n der oberen Brunnen
fül lung (Tab. 11) vor. In einigen Fä l l en d ü r f t e n sogar 
v o m gleichen I n d i v i d u u m sowohl Tibiotarsus 
(Schienbein) als auch Tarsometatarsus (Mittelfuss
knochen) vorliegen. 

V o n den üb r igen , nur mi t wenigen Fragmenten ver
tretenen Tierar ten s ind vor a l lem die beiden H i r s c h 
s c h u l t e r b l ä t t e r aus dem F u n d k o m p l e x D04126 z u er
w ä h n e n , die viel le icht v o n demselben I n d i v i d u u m 
stammen. 

A u s F u n d k o m p l e x D04127 stammen ein F e m u r 
(Oberschenkelknochen) und eine T i b i a (Schienbein) 
eines juven i len Hundes , die ebenfalls z u demselben 
T i e r g e h ö r t e n . Angesichts der guten G r a b u n g s q u a l i t ä t 
ist es wahrscheinl ich, dass nur e in Hin te rbe in dieses 
Tieres i n den Brunnen gelangte. 

V o m Pferdehumerus (Oberarmknochen) aus dem 
F u n d k o m p l e x D04131 liegt das proximale Ge lenk 
mi t e inem T e i l der Diaphyse vor. 

B e i den W i l d v ö g e l n , also Hohl taube, Sperber und 
Steinkauz, fällt auf, dass es sich ausschliesslich u m 
F l ü g e l k n o c h e n handelt (Tab. 10). D a die Hinterextre
m i t ä t e n k n o c h e n eher grösser s ind, scheint es unwahr
scheinl ich, dass sie bei der Ausgrabung ü b e r s e h e n 
wurden. Es gelangten somit nur F lüge l te i le dieser V ö 
gel i n den Brunnen . 

bungen 9 6 , wo h a u p t s ä c h l i c h Spe iseabfä l le gefunden 
wurden, i m wesentlichen vergleichbar ist. 

Schlachtalter 

Angesichts der Tatsache, dass nahezu keine Zahnfrag
mente u n d k a u m aussagekräf t ige Epiphysentei le ge
funden wurden, lassen sich anhand der O b e r f l ä c h e n 
beschaffenheit nur grobe S c h ä t z u n g e n ü b e r die 
Schlachtalter der i m Brunnen nachgewiesenen Tierar
ten machen (Tab. 13). Desgleichen ist eine Trennung 
zwischen subadulten u n d adulten Ind iv iduen nicht 
mög l i ch . D a subadulte Tiere die g röss te Menge v o n 
noch zartem Fle i sch liefern, k ö n n t e n anhand ihres 
Antei les bei den adulten T ie ren genauere Aussagen 
zur F l e i s c h q u a l i t ä t gemacht werden. 

B e i den R inde rknochen konnten sowohl i n der obe
ren als auch i n der unteren B r u n n e n f ü l l u n g fast aus
schliesslich adulte/subadulte Tiere festgestellt wer
den. 

B e i den Schweineknochen s ind i n der oberen B r u n 
nenfü l lung relativ mehr K n o c h e n v o n jugendl ichen 
Tieren zu f inden als i n der unteren F ü l l u n g . Dieses 
Resultat steht i n e inem gewissen Gegensatz zu den 
Ergebnissen der Tierar ten- u n d Skeletteilanalysen, 
bei denen i n der unteren B r u n n e n f ü l l u n g bessere 
Speiseabfä l le als i n der oberen nachgewiesen werden 
konnten. Al le rd ings k ö n n t e die eingangs e r w ä h n t e 
Trennung zwischen subadulten und adulten I n d i v i 
duen die vorliegenden Resultate relat ivieren. 

B e i den H ü h n e r k n o c h e n scheinen wie bei den 
Schweineknochen i n der unteren B r u n n e n f ü l l u n g re
la t iv mehr adulte Tiere v o r z u k o m m e n als i n der obe
ren. W i e d e r u m k ö n n t e n sich unter den adulten Ind i 
v iduen subadulte verbergen, die das opt imale 
Schlachtalter aufweisen w ü r d e n . 

Diskussion der Tierknochenfunde 

A u s dem Gebie t n ö r d l i c h der A l p e n liegen mehrere 
a r c h ä o z o o l o g i s c h e Untersuchungen z u r ö m i s c h e n 
B r u n n e n f ü l l u n g e n vor. F ü r Augusta R a u r i c a selbst ist 
der von B . u n d D . M a r k e r t bearbeitete Brunnen
schacht b e i m S B B - U m s c h l a g p l a t z 9 7 zu e r w ä h n e n , der 
zahlreiche tierische u n d menschliche Reste enthielt 
und ins 3. Jahrhundert n .Chr . datiert. A n der Inter
pretation der B r u n n e n f ü l l u n g als Ü b e r r e s t e eines 
Massakers wurde bereits v o n verschiedenen Seiten 
gezweifelt 9 8 , z u m a l echte Hackspuren bei den 
menschl ichen u n d t ierischen S c h ä d e l n nicht beobach
tet werden k ö n n e n , wie i ch m i c h selbst a m Or ig ina l 
material ü b e r z e u g e n konnte. Diese Beobachtungen 

Fragmentierung 

Eine Auswer tung des Fragmentierungsgrades ist aus 
statistischen G r ü n d e n nicht mög l i ch . T r o t z d e m dar f 
festgehalten werden, dass das Durchschnit tsgewicht 
der R inde r - u n d Schweineknochen aus unserem 
Brunnen (vgl. Tab . 6) mi t denjenigen der Theatergra-

95 B. und D. Markert, Der Brunnenschacht beim SBB-Umschlag
platz in Kaiseraugst 1980: Die Knochen. JbAK 6, 1986, 8iff. 

96 Deschler/Erb (wie Anm. 16) 358f. mit Abb. 83 und 85. 
97 Markert/Markert (wie Anm. 95). 
98 J. Ewald, Zum Brunnenschacht beim SBB-Umschlagplatz in 

Kaiseraugst: Nachwort des Redaktors. JbAK 6, 1986, 125f.; Ph. 
Morel, Einige Bemerkungen zu den Menschen- und Tierkno
chen aus dem Brunnenschacht beim SBB-Umschlagplatz in 
Kaiseraugst 1980. JbAK 6, 1986, 31 lf. 



stehen i m Gegensatz z u den eindeutigen Hiebspuren , 
die sich an den menschl ichen Skeletten aus zwei r ö 
mischen Brunnen v o m G u t s h o f Regensburg-Hart ing 
f inden lassen". P . S c h r ö t e r interpretiert diese Ske
lette als Ü b e r r e s t e v o n p r o v i n z i a l r ö m i s c h e n Gutsbe
wohnern, die den germanischen G ö t t e r n geopfert 
wurden. E ine defini t ive Deutung des speziellen Be
fundes des SBB-Umschlagpla tzes i n Kaiseraugst steht 
i m m e r noch aus. T r o t z d e m kann festgehalten werden, 
dass ein wesentlicher Untersch ied zu der hier bespro
chenen B r u n n e n f ü l l u n g des « Jakob l i -Hauses» besteht: 
W ä h r e n d dort ganze Le ichen oder zumindest g rösse re 
Tei le i n den Brunnen eingebracht wurden, liegen i n 
unserem Fal le h a u p t s ä c h l i c h einzelne K n o c h e n vor, 
die auf Abfäl le v o n qual i ta t iv guter Fle ischnahrung 
hindeuten. Mensch l iche K n o c h e n k o m m e n hier nicht 
vor. Das Auftreten kleinerer, wahrscheinl ich ohne 
menschl ichen Einfluss i n den Brunnen gelangter T ie r 
knochen dür f t e an der sorgfäl t igen Grabungsweise l ie
gen. 

Weitere r ö m i s c h datierte B r u n n e n f ü l l u n g e n , die 
wie der Brunnen v o m «Jakob l i -Haus» nur Tier- , aber 
keine Menschenknochen enthielten, fanden sich i n 
Pattern (Nordrhe in-West fa len) 1 0 0 , R o t t w e i l (Baden-
W ü r t t e m b e r g ) 1 0 1 u n d Pfo rzhe im ( B a d e n - W ü r t t e m 
berg) 1 0 2 . A l l e drei Brunnen enthielten grösse re Tei le 
oder a n n ä h e r n d vo l l s t änd ige Skelette v o n Tieren . So 
fanden sich i n Pattern der O b e r s c h ä d e l einer K u h 
und die fast v o l l s t ä n d i g e n Skelette v o n einem Haus
u n d einem W i l d s c h w e i n 1 0 3 . In dem Rot twei le r B r u n 
nen fanden sich die a n n ä h e r n d v o l l s t ä n d i g e n Skelette 
eines Auerochsen, eines Pferdes, dreier H u n d e u n d 
zweier Schafe 1 0 4 . D i e Versenkung eines noch jugend
l ichen, unzerlegten Auerochsen i n e inem Siedlungs
brunnen ist für den A u t o r der Beleg für Gat terhal
t u n g 1 0 5 , eine Vermutung , die k a u m z u belegen ist. In 
P fo rzhe im wurden neben vorwiegend fragmentierten 
Haust ierknochen die fast v o l l s t ä n d i g e n Skelette eines 
Wolfes u n d eines Hundes entdeckt 1 0 6 . W ä h r e n d bei 
a l l diesen Beispielen für die Haustierskelette nahelie
gende E r k l ä r u n g e n , wie die Entsorgung von n a t ü r l i c h 
verendeten Tieren , gefunden werden k ö n n e n , s ind die 
Funde von ganzen Wi ld t i e r en schwieriger zu inter
pretieren. 

I m r ö m i s c h e n V i c u s v o n Bl iesbruck (Dep. Mosel le) 
fand sich etwas abseits des ü b e r b a u t e n Bereiches eine 
Gruppe v o n G r u b e n u n d S c h ä c h t e n , die v o n den 
f r anzös i schen A r c h ä o l o g e n als «Kul t zone» interpre
tiert w i r d , i n denen bei r i tuel len M a h l e n Opfergaben 
für eine chthonische Got the i t niedergelegt wurden. Es 
k ö n n e sich dabei u m einen K u l t handeln, der bis i n 
v o r r ö m i s c h e Zei t z u r ü c k r e i c h e 1 0 7 . Al le rd ings sehen 
dies die deutschen A r c h ä o z o o l o g e n , die ausser drei 
u n v o l l s t ä n d i g e n Hundeskelet ten u n d e inem Pferde
knochen nur die ü b l i c h e n Speiseabfä l le i n einer 
Schach t fü l lung bes t immen konnten, wesentlich n ü c h 
terner: «Be t r ach te t man den Zus tand u n d die Z u s a m 
mensetzung des Tierknochenmater ia ls insgesamt, so 
spricht vieles dafür , dass Schacht 25 nichts weiter 
darstellt als eine innerhalb kurzer Ze i t verfül l te M ü l l 
g r u b e » 1 0 8 . E ine G r u b e n f ü l l u n g aus Argentomagus 
( D é p . Indre), die einerseits einen ganzen Schweine
schäde l u n d grössere Tei le v o n S c h w e i n e e x t r e m i t ä t e n 
und andererseits zahlreiche Knochenfragmente ent
hielt, w i r d von den francophonen Bearbeitern 
wiederum als «fosse cul tuel le» beze ichnet 1 0 9 . Es 
d r ä n g t sich die Frage auf, ob die kulturelle Z u g e h ö r i g 
keit der Fundbearbei ter einen Einfluss auf eine ku l t i 
sche oder eine profane Interpretation solcher B r u n 
nen-, Schacht- oder G r u b e n v e r f ü l l u n g e n a u s ü b t . 

Betrachtet man nun nach diesem forschungsge
schicht l ichen Exkurs wiederum das T ie rknochenma
terial unseres Sodbrunnens v o m «Jakob l i -Haus» i n 
Kaiseraugst, so ist festzustellen, dass zwei Interpreta
t i o n s m ö g l i c h k e i t e n vorliegen: Einerseits k ö n n t e n die 
T ie rknochen als Abfäl le einer qual i ta t iv sehr guten 
Fleischnahrung bezeichnet werden, mi t Ausnahme 
etwa der weiter nicht interpretierbaren Wi ld t ie r f lüge l 
und der entsorgten Tierkadavertei le von Pferd u n d 
H u n d . Andererseits k ö n n t e n die v ie len H ü h n e r - u n d 
Schweineknochen, die ausserordentlich hohen W i l d 
tieranteile und die Auffä l l igkei ten b e i m Skeletteil
spektrum (wie die H i r s c h s c h u l t e r b l ä t t e r und die F lü 
gelteile v o n W i l d v ö g e l n , welche i n der ant iken R e l i 
gion eine gewisse Bedeutung u.a. als A u g u r a l v ö g e l be-
sassen 1 1 0 ) als Ü b e r r e s t e von kul t ischen Mah lze i t en 
oder Handlungen gedeutet werden. 

99 P. Schröter, Skelettreste aus zwei römischen Brunnen von Re
gensburg-Harting als archäologische Belege für Menschenopfer 
bei den Germanen der Kaiserzeit. Archäologisches Jahr in 
Bayern 1984 (Stuttgart 1985) 118ff. 

100 M. Kokabi, Die Gross-Säugerknochen. In: W. Gaitzsch et al., 
Archäologische und naturwissenschaftliche Beiträge zu einem 
römischen Brunnensediment aus der rheinischen Lössbörde. 
Bonner Jahrbücher 189, 1989, 225ff. 

101 M. Kokabi, Viehhaltung und Jagd im römischen Rottweil. In: 
M. Klee, M. Kokabi, E. Nuber, Arae Flaviae IV. Forschungen 
und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württem
berg 28 (Stuttgart 1988) 106ff. 

102 S. E. Kuss, Tierreste aus römischen Brunnen von Pforzheim. 
Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutsch
land 17/2, 1958, 166ff. 

103 M . Kokabi (wie Anm. 100) 237ff. 
104 Kokabi (wie Anm. 101) 173. 
105 Kokabi (wie Anm. 101) 203. 
106 Kuss (wie Anm. 102) 167ff. 
107 J. Schaub, J.-P. Petit, F. Hiller, B. Geyer, Les fosses et les puits 

à offrandes du vicus de Bliesbruck (Moselle). Revue archéologi
que de l'Est et du Centre Est 35, 1984, 227ff. bes. 259. 

108 J. Boessneck und U. Steger, Die Tierknochenfunde aus ^ 
«Schacht 25» in Bliesbruck. Blesa 1, 1993, 47. 

109 J. Allain, L. Fleuriot, L. Chaix, Le vergobret des bituriges à 
Argentomagus. Essai d'interprétation d'une fosse cultuelle. Re
vue archéologique de l'Est et du Centre Est 32, 1981, 1 Iff. 

110 Vgl. Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike 2 (München 1967) 
42Iff. s.v. Eulen (W. Richter); ebenda Bd. 5 (München 1975) 
30Iff. s.v. Sperber (ders.). 



D i e hier angesprochenen Fragen s ind v i e l zu k o m 
plex, als dass sie aufgrund einer einzigen B r u n n e n f ü l 
lung gelöst werden k ö n n t e n . Z i e l der obigen Aus füh
rungen ist es, die Leserschaft für die angesprochene 
Problemat ik z u sensibil isieren. D e n n gerade i n pro-
v i n z i a l r ö m i s c h e m Zusammenhang ist die Bereit
schaft, bei a u s s e r g e w ö h n l i c h e n Befunden auch andere 

als profane Ursachen i n E r w ä g u n g zu ziehen, wesent
l i ch kleiner als etwa i n der vorangegangenen spä tke l t i 
schen E p o c h e 1 1 1 . So ist weitere Forschung angesagt. 
W i c h t i g w i r d dabei sein, die B r u n n e n v e r f ü l l u n g e n z u 
s c h l ä m m e n , u m die K le in fauna u n d die botanischen 
Reste mi t i n die Interpretation einzubeziehen. 

Synthese 

Je nach Ausgangspunkt der einzelnen Fundbearbei ter 
ergeben sich abweichende I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i 
ten für die Entstehung der S o d b r u n n e n f ü l l u n g . W ä h 
rend v o m rein a r c h ä o l o g i s c h e n Standpunkt aus (Ke

ramik, Glas , M ü n z e n , Metal l funde, Beinartefakte) 
keine Hinweise auf einen kul t ischen Zusammenhang 
vorliegen, ist nach der a r c h ä o z o o l o g i s c h e n Auswer
tung ein solcher nicht auszuschliessen. 

Katalog 

Vorbemerkungen 

Die einzelnen Katalogabschnitte stammen von den jeweiligen Auto
ren: Sylvia Fünfschilling (Glas), Sabine Deschler-Erb (Knochenarte
fakte), Markus Peter (Münzen) und Verena Vogel Müller (Übriges). 
Was die Trennung in eine obere und eine untere Füllung betrifft, 
wurden die Objekte aus Fundkomplex D04108, welche keine Pass
scherben nach oben aufweisen, zu der unteren Füllung gerechnet112, 
mit Ausnahme der eindeutig späten Stücke Katalognummern 31 
und 54. Bei den Gläsern handelt es sich, wo nichts anderes vermerkt 
ist, um frei geblasene Stücke. 

Obere Fül lung (Abb . 1: F K D03990-D04108) 

Terra sigillata 
1 (nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.2: WS Becher 

mit Halsabsatz. 
2 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.2: WS Becher 

oder Krug mit zwei umlaufenden Hohlkehlen. 
3 (nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.3: WS mit Rest 

von Relief (Drag. 29[?]). 

Glanztonware 
4 (nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.4: RS, wohl 

von Deckel, hellorange, Überzug braunorange, matt. 
5 (nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D04011.5: WS orange, 

Überzug braunorange, mattglänzend. 
6 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.1: WS Becher 

Niederbieber 33 mit Halsabsatz und Ansatz von Kerb
band, graubraun, Überzug dunkelgrau, metallisch glän
zend. 

7 Inv. 1995.02.D04097.4.5: 2 vermutlich zum selben Ge
fäss gehörige BS von Becher oder Topf, hellorange, 
Überzug braunorange, mattglänzend. Wahrscheinlich 
zugehörig: 1994.02.D04011.6, 2 WS. 

8 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.3: RS Becher, 
orange, Überzug braunrot, mattglänzend. 

Tonnen und Töpfe 
9-12 (nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.7.8, 

1994.02.D04011.16 und 1995.02.D04097.18: 4 WS grau 
von vier verschiedenen Gefässen. 

13 (nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D04011.10: WS dunkel
braun, aussen schwarze Flecken. 

14 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.il, 
1995.02.D04101.5a (anpassend) und 
1995.02.D04101.5b: 3 WS braun mit schwarzen Flek-
ken und Spuren von Engobe. Sicher zugehörig, aber 
nicht anpassend die WS 1995.02.D04104.3 und die 3 
unverbrannten WS 1995.02.D04101.3a-c, orangebraun 
mit Resten von weisser Engobe. 

15 Inv. 1995.02.D04097.9: BS Topf, braunorange mit bei
ger Engobe. Evtl. zugehörig: 1995.02.D04101.6.7, 2 
WS. 

16 Inv. 1995.02.D04104.4 und 1995.02.D04108.30: 3 BS, 
26 WS Honigtopf mit Ansatzstelle eines Henkels, rot
braun mit beiger Engobe. Passscherben: 
1995.02.D04104.4b/1995.02.D04108.30d.h und 
1995.02.D04104.4a/1995.02.D04108.30r. 

Kochtöpfe 
17 Inv. 1995.02.D04097.19 und Inv. 

1995.02.D04101.15a-b: 2 RS (anpassend), 1 WS Koch
topf, scheibengedreht, orangebeige bis braun mit leich
ten Brandflecken, körnige Magerung. Wahrscheinlich 
zugehörig: 1995.02.D04097.20a-b und 
1995.02.D04101.17 (mit umlaufender Rille), evtl. auch 
1995.02.D04101.16 (mit Brandflecken). 

18 Inv. 1994.02.D04011.8: BS rotbraun, scheibengedreht, 
körnige Magerung. 

19 Inv. 1995.02.D04101.18: BS rotbraun, scheibengedreht, 
körnige Magerung. 

20 Inv. 1995.02.D04104.7: BS graubraun bis orangebraun, 
Kalkmagerung mit Fossilien. 

21 Inv. 1994.02.D03990.9: BS graubraun bis braunorange, 
Innenseite schwarz, aussen feiner, horizontaler Besen
strich, Kalkmagerung mit Fossilien. 

22-24 (nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.10, 
1994.02.D04011.17 und 1995.02.D04104.8: WS von 
drei ähnlichen Kochtöpfen wie 20-21. 

111 Vgl. dazu A. Haffner (Hrsg.), Heiligtümer und Opferkulte der 
Kelten. Archäologie in Deutschland, Sonderheft 1995 (Stutt
gart 1995). 

112 Vgl. oben den Abschnitt «Schichtgenese ...» 
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25 Inv. 1995.02.D04101.12a, 1995.02.D04104.10 (anpas
send) und 1995.02.D04101.12b (nicht anpassend): 3 RS 
Kochtopf, dunkelgrau, aussen horizontaler Kamm
strich, grobkörnige Magerung. Evtl. zugehörig: WS 
1995.02.D04104.il. 

26 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04101.13: WS dunkel
grau, scheibengedreht, hart gebrannt mit umlaufender 
Rille und unregelmässigem Besenstrich, evtl. Schlicker
auftrag, feinkörnige Magerung. 

27 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.21: WS schei
bengedreht, rotbraun, Oberfläche graubraun mit regel
mässigem, horizontalem Kammstrich, scheibenge
dreht, hart gebrannt. 

28-30 (nicht abgebildet) 6 WS von mindestens 3 weiteren 
Kochtöpfen. 

60 

61 

62 

63 

Bronze 
64 

(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.15: WS, unbe
stimmbar, farblos. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.27: WS, unbe
stimmbar, naturfarben, völlig mit metallisch glänzen
der, schuppiger Iris bedeckt. 
Inv. 1994.02.D03990.17: Einlage(?) kreisrund mit fla
cher Unterseite und halbrund gewölbter Oberseite, 
blaugrün, metallisch glänzende Iris, 
(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.14a-b: unbe
stimmbares Fragment (Henkel[?], modernes Gefäss-
stück[?]), gerippt, farblos, Iris, klein fragmentiert und 
unbestimmbare WS. 

Inv. 1995.02.D04097.29: Niet. 

Backplatten 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Krüge 
38 

39 

40 

41 

42-49 

Inv. 1995.02.D04108.43: RS Backplatte, braungrau, 
Oberfläche dunkelgrau, aussen Glättstreifen. Wahr
scheinlich zugehörig: BS 1995.02.D04097.17. 
Inv. 1995.02.D04108.44: RS Backplatte graubraun, 
Oberfläche dunkelgrau, aussen Glättstreifen. Wahr
scheinlich zugehörig: BS 1995.02.D04097.16. 
Inv. 1995.02.D04101.1: RS Backplatte, orange, Innen
seite und Rand mit Überzug. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.6: BS Back
platte, orange, Innenseite mit Überzug, aussen leichter 
Brandfleck. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04104.2: BS Back
platte, orange, Innenseite braunrot mit Brandfleck. 
Inv. 1995.02.D04104.1: RS Backplatte, braunorange, 
Innenseite und Randpartie mit Überzug, z.T. ver
brannt. Evtl. zugehörig: BS 1995.02.D04097.7. 
Inv. 1995.02.D04097.24a-b und 1995.02.D04101.il  
(anpassend): 2 RS und BS Backplatte, hellbeige mit viel 
feinkörniger, heller, dunkler und rotbrauner Magerung. 
Wahrscheinlich Import. 

Inv. 1995.02.D04101.10: Krughenkel hellbeige. Evtl. 
zugehörig: WS 1995.02.D04097.15. 
Inv. 1994.02.D04011.7: BS Krug, braunbeige, innen 
verpicht. 
Inv. 1995.02.D04097.8 und 1995.02.D04101.2 (anpas
send): 2 BS Krug, orangebraun mit Resten von beiger 
Engobe. 
(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D04011.14: WS Krug, 
hellbeige mit Doppelrille am Halsansatz. Mit grosser 
Wahrscheinlichkeit vom selben Gefäss wie 
1995.02.D04121.17e aus der unteren Brunnenfüllung, 
(nicht abgebildet) 20 WS von mindestens 5 weiteren 
beigen, 1 orangen und 2 engobierten Krügen. 

Eisen 
65 

66 
67 

68-71 

Münzen 
72 

73 

74 

75 

76 

77 

(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.30: 4 Blechfrag
mente. 
Inv. 1995.02.D04097.31: Splint. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.32: Nagel, im 
Feuer konserviert, Schaft vierkantig, Länge 38 mm, 
grösste Kantenlänge 4 mm, Kopfdurchmesser 14-15 
mm. 
(nicht abgebildet) 1 Nagel und 3 Nagelschaftfragmente. 
Ausgeschieden: 1 Nagelfragment, 1 Nagelschaftfrag
ment. 

Inv. 1994.02.D03990.1: Constantin I. für Constantius 
IL Caesar. AE3, Lyon 332. RIC VII, 138, 255. Stellen
weise schwach geprägt; Revers dezentriert. Keine Zir
kulationsspuren, nicht korrodiert. (AI, Kl ) , 180°. Max. 
18,2 mm, 2,65 g. 
Inv. 1994.02.D04011.4: Constantinssöhne für Theo
dora. AE4, Trier 337-340. RIC VIII, 144, 91. Stark kor
rodiert (AO, K5/K3). Max. 15,1 mm, 1,23 g. Stellen
weise schwach geprägt. 
Inv. 1994.02.D04011.1: Constantius II. AE4, 341-348. 
Rv. (VICTORIAE DD AVGGQ NN). Zwei stehende 
Victorien. Keine Zirkulationsspuren, korrodiert (AI, 
K2/3), 180°. Max. 13,4 mm, 1,40 g. 
Inv. 1994.02.D04011.3: Constans. AE2, Trier 348-350. 
RIC VIII, 154, 243. Keine Zirkulationsspuren, leicht 
korrodiert (Al , K2), 360°. Max. 23,5 mm, 4,29 g. 
Inv. 1994.02.D04011.18: Constantius II für Julian Cae
sar. AE3, Arles 355-358. RIC VIII, 224, 274. Keine 
Zirkulationsspuren, leicht korrodiert (Al , K2), 180°. 
Max. 21,7 mm (!), 1,36 g. Unregelmässiger Schrötling. 
Y Inv. 1994.02.D04010.1: Theodosisch. AE4, 383-408. 
Rv. (SALVS REI - PVBLICAE). Victoria zieht Gefan
genen nach links. A3, K3, 180°. Max. 13,3 mm, 0,80 g. 

Amphoren 
50-52 (nicht abgebildet) 4 WS von 3 gallischen Amphoren. 

Glas 
53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Inv. 1994.02.D04010.2: RS, Schale, Form AR 59/ 
Isings 116/117, Rand sehr unregelmässig abgesprengt, 
hellolivgrünlich, Schlieren, Iris. 
Inv. 1995.02.D04108.65: RS, Schale, Form AR 59/ 
Isings 116/117, Rand abgesprengt, hellgelblichgrün, 
Schlieren, Iris. 
(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.16: WS, Schale, 
Form AR 59.2/Isings 116b/117, längliche Dellen auf 
der Wand, grünlich, vollständig mit Iris bedeckt. 
Inv. 1995.02.D04097.26: WS, halbkugeliger Becher, 
Form AR 60.3/Isings 96b, eine kleine, aus der Glas
masse gekniffene Warze erhalten, farblos, Iris. 
Inv. 1995.02.D04104.12: WS, bauchiges Gefäss, Fla
sche/Kanne^), formgeblasen(?) Ansatz einer vertikalen 
Rippe auf der Wand, farblos, Iris, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04101.19: WS, bau
chiges Gefäss, unbestimmbar, farblos, Iris, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04097.28a-e: WS/ 
BS(?) flache Fragmente von Teller oder Flasche(?), 
farblos, Iris, stark fragmentiert, dickwandig. 

Lavez 
78 

Blei 
79 

Diverses 
80 

81 

82 

83 

(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D04011.22: 2 RS und 5 
kleine WS wohl von Becher, 5 Horizontalrillen unter
halb des Randes. 

(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D04011.23: plattiges 
Fragment mit Hackspuren, Gewicht 1443 g. 

(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.19: Wandver
putz, 1 Fragment mit braunroter und weisser Zone, 1 
Fragment braunrot, 1 Fragment weiss, 
(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D04011.24: 1 Fragment 
Wandverputz mit weinroter und weisser Zone, 
(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D04011.25: 1 Fragment 
Wandverputz, grün. 
(nicht abgebildet) Inv. 1994.02.D03990.20: Leistenzie
gelfragment mit Abdruck einer Tierpfote. 
Nicht katalogisiert: 2 Mörtelfragmente, 6 Fragmente 
Hüttenlehm, z.T. mit Holzabdrücken, 6 Fragmente 
Holzkohle, 3 Stücke Eisenschlacke. 
Ausgeschieden: 4 Fragmente Baukeramik (344 g), 2 
Stücke von brandgerötetem Kiesel. 
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A b b . 9 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: K e r a m i k aus der oberen 
< Schach t fü l lung (Abb . 1: F K D04010 [und D03990] -D04108) . M . 1:3. 

72 73 74 75 76 77 

A b b . 10 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: nichtkeramische Funde aus 
der oberen Schach t fü l lung (Abb . 1: F K D04010 [und D03990] -D04108) . 53-63 Glas , 64 Bronze, 
65-71 Eisen, 72-77 M ü n z e n . M . 1:2 (72-77 schematisch). 

Untere Fü l lung (Abb . 1: F K D04108-D04132) 

Terra sigillata 
84 Inv. 1995.02.D04129.28 und 1995.02.D04131.38a-d 

(alle anpassend): 3 RS und 2 WS Tasse Drag. 40. 
85 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.26: 2 WS 

Schale Drag. 36. 
86 Inv. 1995.02.D04108.2: BS Teller, wohl Drag. 17 oder 

15/17 mit Riffelband. 
87 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.3: BS wohl von 

Teller, unbestimmbar. 
88 Inv. 1995.02.D04129.27: RS Tellerchen Ludowici Tl. 
89 Inv. 1995.02.D04127.25a-b und 1995.02.D04131.37 

(alle anpassend): RS und 3 BS Teller Ludowici Tl. 
90 Inv. 1995.02.D04113.1, 1995.02.D04119.3 und 

1995.02.D04121.3 (nicht anpassend): 3 RS Teller Drag. 
18/31. 

91 Inv. 1995.02.D04126.5: RS Teller Drag. 31. 
92 Inv. 1995.02.D04108.1 : BS wohl Teller Drag. 31. 
93 Inv. 1995.02.D04121.1a-b, 1995.02.D04126.4 und 

1995.02.D04127.23 (alle anpassend): fast vollständiger 
Teller Drag. 32 mit Stempel MOXIVS FEC. 

94 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.24: RS wohl 
Teller Drag. 32. 

95 Inv. 1995.02.D04131.39: RS Schüssel Drag. 38. 
96 Inv. 1995.02.D04108.6 und 1995.02.D04119.4 (2 RS, 

nicht anpassend), 1995.02.D04108.5 (Kragenfragment) 
und 1995.02.D04126.6.7 (4 anpassende WS): 7 Frag
mente Schüssel Drag. 38, wahrscheinlich zum selben 
Gefäss gehörig. 

97 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04119.5: RS wohl 
Drag. 38. 

98 Inv. 1995.02.D04115.5: RS Schüssel Curie 21/Nieder-
bieber 20, Ton hellorange, Überzug orange. 

99 Inv. 1995.02.D04113.2: RS Schüssel Curie 21/Nieder
bieber 20, schwarz verbrannt. 

100 Inv. 1995.02.D04119.6a-b.d-l: 5 RS und 5 WS Reib
schüssel Drag. 43 mit Ausguss. 

101 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.27: RS evtl. 
von Kragenrand. 

102 Inv. 1995.02.D04108.4, 1995.02.D04119.6c, 
1995.02.D04126.8a-g, 1995.02.D04127.30a-i und 
1995.02.D04129.30: 6 RS und 13 WS Reibschüssel 
Drag. 45, mit den Passscherben 1995.02.D04126.8b-c/  
1995.02.D04127.30c.d.f.h.i/1995.02.D04129.30 und 
1995.02.D04119.6c/1995.02.D04126.8d.f/ 
1995.02.D04127.30a.e.g. Ansatz des Löwenkopfausgus-
ses Inv. 1995.02.D04121.5 mit grosser Wahrscheinlich
keit zugehörig. 

103 Inv. 1995.02.D04127.29a-d und 1995.02.D04129.29a-
g (alle anpassend): fast vollständig erhaltene Reibschüs
sel Drag. 45 mit Löwenkopfausguss. 

104 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04119.7 und 
1995.02.D04127.31: 2 WS Reibschüssel Drag. 43 oder 
Drag. 45, wohl zum selben Gefäss gehörig, Ton hell
orange, Überzug orange. 

105 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.7: RS, wohl 
Drag. 37. 

106 Inv. 1995.02.D04131.41: WS Schüssel Drag. 37, Banas-
sac, keine genaue Zuweisung möglich (Bestimmung A. 
Mees, Mainz). 

107 Inv. 1995.02.D04129.31 und 1995.02.D04131.40a-v 
(alle anpassend): Fast vollständig erhaltene Schüssel 
Drag. 37 mit Stempel rEGINF, Reginus I, wahrschein-

http://1995.02.D04126.8b-c/




A b b . 12 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Reliefsigi l lata und G l a n z t o n 
ware aus der unteren Schach t fü l lung (Abb . 1: F K D04108-D04132) . 105-114 Ter ra Sigil lata, 115-151 
G l a n z t o n . M . 1:3. 



lieh aus der Manufaktur von Heiligenberg. 8 Medail
lons mit Ringern und Silensköpfen im Wechsel von je 2 
und 2, getrennt durch 7 aus 5 Doppelblättern gebildete 
Zweige und ein kandelaberartiges, von einer Blüte ge
kröntes Motiv unterhalb des Stempels113. 

108 Inv. 1995.02.D04119.8: 2 BS und 2 WS Schüssel Drag. 
37, Stil des Januarius II von Rheinzabern (vgl. eine 
etwas kleinere Schüssel aus Laufen-Müschhag mit sehr 
ähnlichem Dekor, S. Martin-Kilcher, Die Funde aus 
dem römischen Gutshof von Laufen-Müschhag. Ein 
Beitrag zur Siedlungsgeschichte des nordwestschweize
rischen Jura. Schriftenreihe der Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern (Bern 1980), Taf. 13, 2. Die Stütze 
und die 15strahlige Rosette scheinen identisch zu sein). 

109 Inv. 1995.02.D04115.6: WS Drag. 37, Punze M 126 
(Amor mit Pfeil) von Rheinzabern114. 

110 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04121.4: BS unbe
stimmbar. 

111-113 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04119.1, 
1995.02.D04126.3und 1995.02.D04127.28: 3 WS unbe
stimmbar. 

114 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04119.2: 2 WS unbe
stimmbar, verbrannt. 

135 Inv. 1995.02.D04108.16: RS Becher, wohl Niederbie
ber 33, grau, Oberfläche mattglänzend, wohl kein 
Überzug. 

136 Inv. 1995.02.D04127.32: WS mit Barbotineblättern 
und -punkten, hellbeige, Überzug braungrau, leicht 
metallisierend. Eventuell zugehörig: 
1995.02.D04108.il und 1995.02.D04121.6 (nicht abge
bildet), gleicher Überzug, aber grauer, stark metallisie
rend. 

137 Inv. 1995.02.D04129.36: 3 WS Becher mit Barbotine
tupfen, Lunula und Kerbbändern, hellorange, Überzug 
orangegelb, mattglänzend (b und c nicht abgebildet). 

138 Inv. 1995.02.D04127.33: WS mit Lunulen und Kerb
band, orange, Überzug fleckig, orange bis grau, matt. 

139 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04115.7: 5 WS vom 
unteren Teil eines Bechers mit Rille und Kerbbändern, 
braunorange, Überzug graubraun, metallisierend, 
untere Partie tongrundig. Wahrscheinlich zugehörig: 
Inv. 1995.02.D04108.12a-d/1995.02.D04113.3, 5 WS 
mit Kerbbändern, davon 3 anpassend. 

140-151 (nicht abgebildet) 19 WS von mindestens 12 weiteren 
Glanztongefässen, davon 4 mit orangem und 8 mit 
grauem bis schwarzem Überzug. 

Glanztonware 
115 Inv. 1995.02.D04129.39: 3 RS, 1 WS, 1 BS (alle anpas

send) Becher mit Karniesrand, rötlich, Überzug braun, 
leicht fleckig, mehrheitlich matt, Glättstreifen im 
unteren Teil. 

116 Inv. 1995.02.D04126.9: RS und nicht anpassende WS 
Becher mit Karniesrand mit Resten von Fadenkreuz
muster, hellorange, Überzug orange, mattglänzend. 
Wahrscheinlich zugehörig: WS Inv. 
1995.02.D04127.35. 

117 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.32: WS mit Fa
denkreuzmuster, hellorange, Überzug braunorange, 
mattglänzend. 

118 Inv. 1995.02.D04131.43: WS mit Fadenkreuzmuster, 
hellorange, Überzug orange bis orangebraun, mattglän
zend. 

119 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04126.10: WS mit Fa
denkreuzmuster, orange, Überzug braunorange. 

120 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.42: 3 WS mit 
Fadenkreuzmuster, 1 WS mit Ansatz von Kerbband, 
hellorange, Überzug dunkelgrau, mattglänzend. 

121 Inv. 1995.02.D04127.1: Becher mit rätischem Rand, 
vollständig erhalten bis auf kleines Loch in der Wand, 
Überzug graubraun, leicht metallisierend. Stark verzo
gen, Fehlbrand. 

122 Inv. 1995.02.D04129.40: RS Becher mit rätischem 
Rand, hellorange, Überzug orangebraun, fleckig, matt. 

123 Inv. 1995.02.D04127.44: 5 RS, 23 WS, 2 BS tonnenför
miger Becher, orange, Überzug fleckig, braun bis grau 
und schwarz, matt. 

124 Inv. 1995.02.D04127.37: 6 RS, 19 WS, 1 BS eiförmiger 
Becher, orange, Überzug schwarz glänzend. 

125 Inv. 1995.02.D04121.9a und d, 1995.02.D04127.36a-c, 
Inv. 1995.02.D04129.38a-e (alle anpassend): 2 RS, 7 
WS, 1 BS eiförmiger Becher, orange, Überzug schwarz, 
glänzend. 

126 Inv. 1995.02.D04119.9, 1995.02.D04121.9b.c.e, 
1995.02.D04127.39 (alle anpassend): BS und 4 WS ei
förmiger Becher, orange, Überzug schwarz, glänzend. 

127 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.37: RS und WS 
(nicht anpassend) von ähnlichem Becher wie 124-126. 

128 Inv. 1995.02.D04127.38: RS von ähnlichem Becher wie 
124-126, Überzug leicht metallisierend, wahrschein
lich zugehörig: 1995.02.D04127.42, a mit Kerbband, 
b mit Graffito, c, nicht abgebildet. 

129-131 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.40-41, 
1995.02.D04121.8 und 1995.02.D04126.12: 5 WS von 
mindestens 3 weiteren ähnlichen Bechern wie 124-126. 

132 Inv. 1995.02.D04129.33: BS Becher, hellorange, Über
zug fleckig, orange bis braun, mattglänzend. 

133 Inv. 1995.02.D04129.34: BS Becher, hellorange, Über
zug orangebraun, unten heller. 

134 Inv. 1995.02.D04131.44:4BS, 5 WS Becher oder Topf, 
hellorange, Überzug orange mit grauen Flecken, matt
glänzend. 

Schüsseln 
152 Inv. 1995.02.D04108.19a-h und 16: 5 RS, 2 WS, 2 BS 

Schüssel, rotbraun, Goldglimmer. 
153 Inv. 1995.02.D04131.45: RS Schüssel mit profiliertem 

Rand, orange, Rand aussen geschwärzt. 
154 Inv. 1995.02.D04129.83: 2 WS Schüssel, orange, 

Brandfleck aussen am Rand. 
155 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.46: WS, wohl 

von Schüssel, orange. 

Tonnen und Töpfe 
156 Inv. 1995.02.D04108.18: RS wohl von Tonne, Nigra, 

aussen Glättstreifen. 
157 Inv. 1995.02.D04108.45 und 1995.02.D04127.90 (nicht 

anpassend): 2 WS wohl von Tonne mit Rollstempelde
kor, Nigra. 

158 Inv. 1995.02.D04121.31 und 1995.02.D04127.89: 2 WS 
mit Rollstempeldekor, Nigra. 

159-163 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.46.47, 
1995.02.D04127.91.92 und 1995.02.D04129.69.70: 6 
WS von 5 weiteren grautonigen Töpfen. 

164 Inv. 1995.02.D04115.10a-f.h und 
1995.02.D04119.16.a-h (alle anpassend): 4 RS, 11 WS 
Topf mit abgesetztem Hals und senkrecht gekerbter 
Wand, orange. Zugehörig: Inv. 1995.02.D04113.5 und 
1995.02.D04115.10g (anpassend). 

165 Inv. 1995.02.D04119.14: 4 RS, 6 WS Topf mit abge
setztem Hals, orange mit Goldglimmerüberzug. 

166 Inv. 1995.02.D04108.25a-c und 1995.02.D04113.6 
(z.T. anpassend): 2 RS, 2 WS Topf mit abgesetztem 
Hals, orange, Goldglimmerüberzug. 

167 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.25d und 
1995.02.D04119.15 (z.T. anpassend): 3 WS Topf, 
orange mit Goldglimmerüberzug. 

168 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04115.9: BS wohl von 
Topf, orange. 

113 Das Bruchstück einer ebenfalls dem Reginus zugewiesenen 
Schüssel aus Eschenz könnte aus derselben Formschüssel stam
men, vgl. H. Urner-Astholz, Die römische Keramik von 
Eschenz-Tasgetium. Thurgauische Beiträge zur vaterländi
schen Geschichte 78, 1942, 3ff. bes. Taf. 22,8. - Vgl. auch den 
Text zur Rheinzaberner Punze M 23: H. Ricken, Die Bilder
schüsseln der römischen Töpfer von Rheinzabern. Tafelband 
(Speyer 19482) und H. Ricken (bearbeitet von Ch. Fischer), Die 
Bilderschüsseln der römischen Töpfer von Rheinzabern. Text
band mit Typenbildern. Materialien zur Römisch-germani
schen Keramik 7 (Bonn 1963) 35. 

114 Ricken/Fischer (wie Anm. 113) 63. 
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Kochtöpfe 
169 Inv. 1995.02.D04127.93-94, 1995.02.D04129.72-73: 

RS, 6 WS, 2 BS Kochtopf handgeformt, beige bis 
schwarz mit russigen Tropfenbahnen, Oberteil mit Be
senstrich, Kalkmagerung mit Fossilien. Passscherben: 
1995.02.D04127.93a-b.94a/1995.02.D04129.73 und 
1995.02.D04127.93c.e/1995.02.D04129.72. 

170 Inv. 1995.02.D04127.97 und 1995.02.D04129.71 (an
passend): 2 RS Kochtopf handgeformt, beigegrau mit 
schwarzen Flecken, Kalkmagerung mit Fossilien. Ver
mutlich zugehörig: 6 WS Inv. 1995.02.D04108.54, 
1995.02.D04126.36-37, 1995.02.D04127.95a-b und 98 
(nicht abgebildet). 

171 Inv. 1995.02.D04108.50: 2 RS Kochtopf handgeformt, 
Rand evtl. überdreht, graubeige bis schwarz. Vermut
lich zugehörig: Inv. 1995.02.D04126.34 und 
1995.02.D04127.96a-b. 

172 Inv. 1995.02.D04126.33: RS Kochtopf, dunkelgrau, 
Kalkmagerung mit Fossilien. 

173 Inv. 1995.02.D04121.32a-b und 1995.02.D04127.99 
(nicht anpassend): 2 BS, 1 WS Kochtopf handgeformt, 
beige, Kalkmagerung mit Fossilien. Vermutlich 
zugehörig: 2 WS Inv. 1995.02.D04115.16 und 
1995.02.D04126.35 (nicht abgebildet). 

174 Inv. 1995.02.D04108.51a-c: RS, 2 WS Kochtopf schei
bengedreht, dunkelgrau, körnige Magerung. 

175 Inv. 1995.02.D04108.52a-b: RS und WS Kochtopf 
scheibengedreht, schwarz mit rötlichen Flecken, kör
nige Magerung. 

176-178 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.53.55-56 und 
1995.02.D04126.38: 5 WS von mindestens drei weite
ren Kochtöpfen. 

179 Inv. 1995.02.D04108.48: RS Kochnapf handgeformt, 
braungrau, Kalkmagerung mit Fossilien. 

Backplatten 
180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

5 RS, 4 BS Backplatte aus 
Bruch z.T. braun, grobkör-

RS Backplatte, bräunlich, 
und am Rand, starke 

189 

190 

Inv. 1995.02.D04108.49: 
Kochtopfton, braungrau, 
nige Magerung. 
Inv. 1995.02.D04115.8: 
Überzug orangebraun innen 
Brandflecken. 
Inv. 1995.02.D04127.47a-m.48, 1995.02.D04129.43 
und 1995.02.D04131.47: 7 RS, 8 BS Backplatte, braun
gelb, Innenseite und Rand mit Überzug, Boden und 
Aussenseite mit Brandflecken. 
Inv. 1995.02.D04119.12: 3 RS, 6 BS Backplatte, braun
orange, Überzug innen und teilweise aussen am Rand, 
Brandflecken. Wahrscheinlich zugehörig: RS 
1995.02.D04126.19. 
Inv. 1995.02.D04108.8: RS Backplatte, orange, leicht 
irisierender Überzug. 
Inv. 1995.02.D04108.20: RS Backplatte, bräunlich, 
braunroter Überzug innen und teilweise aussen am 
Rand. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.23: RS Back
platte, rotbraun, kein Überzug erkennbar, etwas Gold
glimmer. Evtl. zugehörig: BS 1995.02.D04113.4, aber 
viel dunkler braun. 
Inv. 1995.02.D04126.14: RS Backplatte, orange, Über
zug innen und teilweise aussen am Rand. Wahrschein
lich zugehörig: BS 1995.02.D04127.53. 
Inv. 1995.02.D04126.17, 1995.02.D04127.49 und 
1995.02.D04129.41: 7 RS, 3 BS, 2 WS wohl von dersel
ben Backplatte, mit den Passscherben 
1995.02.D04126.17/1995.02.D04127.49b und 
1995.02.D04127.49a/1995.02.D04129.41. Braunorange 
bis braun, Überzug innen und teilweise aussen am 
Rand. Evtl. zugehörig: BS 1995.02.D04127.50 und 
1995.02.D04129.44-45. 
Inv. 1995.02.D04127.52: RS Backplatte, orange, Über
zug innen und teilweise aussen am Rand. Profil iden
tisch mit 188, Ton im Bruch ähnlich, aber Oberfläche 
in Farbe und Glättung stark abweichend. Möglicher
weise dennoch vom selben Gefäss. 
Inv. 1995.02.D04121.1 la: RS Backplatte, braunorange, 
Überzug innen und am Rand. 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198-200 

(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04121.1 lb: BS von 
sehr ähnlicher Backplatte wie 190, aber etwas dick- und 
steilwandiger. Wahrscheinlich zugehörig: BS 
1995.02.D04126.18. 
Inv. 1995.02.D04129.42: RS Backplatte, braunorange, 
Kern grau, kein Überzug erkennbar. Evtl. zugehörig: 
BS 1995.02.D04126.15 und 1995.02.D04127.51. 
Inv. 1995.02.D04108.9: RS Backplatte, orange, Über
zug orangebraun innen und aussen. 
Inv. 1995.02.D04121.12: RS Backplatte, braun, Über
zug innen und aussen. 
Inv. 1995.02.D04126.13: RS Backplatte, braunorange, 
kein Überzug erkennbar, leichte Brandflecken aussen. 
Inv. 1995.02.D04121.13: RS Backplatte, braunorange, 
kein Überzug erkennbar, aussen brandgeschwärzt. 
Wahrscheinlich zugehörig: BS 1995.02.D04108.24 
(nicht abgebildet). 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04119.13 und 
1995.02.D04127.55 (anpassend): 2 BS Backplatte, 
braunorange, einseitiger Überzug. Wahrscheinlich zu
gehörig: BS 
1995.02.D04127.54. 
(nicht abgebildet) 
1995.02.D04121.14: 
Backplatten. 

1995.02.D04126.16 und 

Inv. 1995.02.D04108.21-22 und 
4 BS von vermutlich 3 weiteren 

Reibschüsseln 
201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

Krüge 
209 

210 

211 

212 
213 
214 

215 
216 
217 

218 

219 

220 

Inv. 1995.02.D04126.39: RS rätische Reibschüssel, 
orange, Überzug oben und an der Randkante orange. 
Inv. 1995.02.D04108.58: RS rätische Reibschüssel, 
orange, Überzug innen und an der Randkante braun
orange, evtl. Graffito auf dem Rand. 
Inv. 1995.02.D04108.57, 1995.02.D04113.13a-b und 
1995.02.D04115.17: 4 RS (alle anpassend) rätische 
Reibschüssel, beigeorange, Randpartie mit braun
orange irisierendem Überzug mit grauen Flecken. 
Inv. 1995.02.D04127.100: RS rätische Reibschüssel, 
orangebeige, Randpartie mit Überzug, braunorange, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04126.40-41: RS und 
BS Reibschüssel, orange, Reibfläche stark abgenutzt, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04113.14: WS Reib
schüssel, orangebraun, 
(nicht abgebildet) Inv. 
schüssel, orangebeige, 
(nicht abgebildet) Inv. 
schüssel, beigeorange. 

1995.02.D04129.74: WS Reib-

1995.02.D04129.75: WS Reib-

und Flaschen 
Inv. 1995.02.D04115.13a.b.d.g.k.n.r und 
1995.02.D04119.23a-c.e-w.y und 27 WS ohne Buch
staben: 2 BS und 55 WS (alle anpassend) Einhenkel
krug, hellbeige. Rand 1995.02.D04115.13u nicht anpas
send, aber wahrscheinlich zugehörig, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.41a.h.r, 
1995.02.D04115.13c.e.h.i.l.m.o.q.s und 
1995.02.D04119.23d.z: 14 WS (alle anpassend) von der 
Bauchpartie eines sehr ähnlichen Kruges wie 209. 
Inv. 1995.02.D04127.75: 3 RS, 7 WS Einhenkelkrug, 
hellbeige. 
Inv. 1995.02.D04127.76: RS Krug, hellbeige. 
Inv. 1995.02.D04129.66: BS und WS Krug, hellbeige. 
Inv. 1995.02.D04108.41.b.e-f.i.l.m.q: RS, 7 WS Krug, 
hellbeige. Nicht zugehörig: 1995.02.D04108.41x, Hen
kelfragment (nicht abgebildet). 
Inv. 1995.02.D04121.16: BS, 8 WS Krug, hellbeige. 
Inv. 1995.02.D04121.19: BS Krug, hellbeige. 
Inv. 1995.02.D04127.84a.c.d.f und 1995.02.D04129.64: 
BS und 4 WS (alle anpassend ) Krug, beige. Wahr
scheinlich zugehörig: 1995.02.D04127.84b.e, 
1995.02.D04129.65b (anpassend) und die einzelnen 
WS 1995.02.D04129.65.a.c-e. 
Inv. 1995.02.D04127.83: BS und 9 WS (alle anpassend) 
Krüglein, beige. Evtl. zugehörig: Henkelfragment 
1995.02.D04127.81. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.80: 3 WS und 
Henkelansatz Krug, beige. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04126.30, 
1995.02.D04127.77-79: 4 WS mit Henkelansatz, beige. 
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245 

246 

221 Inv. 1995.02.D04127.82 und 1995.02.D04129.68a-m Amphoren 
(ausser 1995.02.D04129.68k.m alle anpassend): BS und 241 
12 WS Krug, beige. 

222 Inv. 1995.02.D04126.28: BS und 12 WS Krug, beige. 242 
223 Inv. 1995.02.D04108.36a-d (z.T. anpassend): BS und 4 

WS Krug, beige. 243 
224 Inv. 1995.02.D04113.9b und 1995.02.D04119.22a-d 

(anpassend): BS und 4 WS Krug, beige. 244 
225 Inv. 1995.02.D04108.40h.l, 1995.02.D04115.121, 

1995.02.D04119.21a.c-g (alle anpassend) und 
1995.02.D04108.37a-e.40b-c, 
1995.02.D04115.12a.c.e.f.k, Inv. 1995.02.D04119.22e 
(alle anpassend): RS, 19 WS, 2 BS Einhenkelkrug, 
orange. Vermutlich zugehörig: 35 weitere WS aus den 
Inventarnummern D04108.40, D04115.12 und 
D04119.21, darunter die Passscherben 
1995.02.D04108.40a/1995.02.D04115.12d. 

226 1995.02.D04127.69a: RS mit Henkel Krug, orange, 
Oberfläche z.T. beige. Evtl. zugehörig: 39 sehr ähnliche 
WS (1995.02.D04127.68.69D-X, 1995.02.D04113.8a-b, 
1995.02.D04121.22-23.28, 
1995.02.D04126.22a.b.d.e.23a-d.25a-b). 

227 Inv. 1995.02.D04121.15: RS Krug, orange. Wahr
scheinlich zugehörig: 1995.02.D04119.18 und 
1995.02.D04126.22c: 2 anpassende WS. 

228 Inv. 1995.02.D04127.57: RS Krug, orange, evtl. mit 
Spuren von Engobe. 

229 Inv. 1995.02.D04126.20a und 1995.02.D04129.47a: 2 
RS (anpassend) Krug, orange mit heller Engobe. 

230 Inv. 1995.02.D04108.28a-b: BS und WS Krug, orange 247-262 
mit beiger Engobe. 

231 Inv. 1995.02.D04113.7a.b.f, 1995.02.D04115.1 l a -
f.h.m: Hals- und Schulterpartie mit Henkel Krug, 
braunorange mit beiger Engobe. Wahrscheinlich zuge
hörig: 19 WS der Inventarnummern 1995.02.D04113.7, 
1995.02.D04108.28, 1995.02.D04115.il, 1995.02. 
D04119.17, darunter die Passscherben 1995.02. 
D04108.28Ì und 1995.02.D04115.1 lg, evtl. zugehörig Q[as 

1995.02.D04113.7e. 264 
232 Inv. 1995.02.D04129.49: 4 BS, 1 WS Krug, orange mit 

beiger Engobe. 
233 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.56: WS orange 

mit weisser Engobe und braunroter Zonen- und Strei-
fenbemalung. 

234 Inv. 1995.02.D04132.2a-c: RS und 2 WS (nicht anpas
send) wohl von Flasche, beigebraun fleckig, z.T. mit 
beiger Engobe und Resten von brauner Bemalung. 265 
Wahrscheinlich zugehörig: RS 1995.02.D04129.46. 

235 Inv. 1995.02.D04127.58a-c und 1995.02.D04131.53k 
(alle anpassend): 2 BS und 2 WS wohl von Krug, braun 266 
mit Spuren von beiger Engobe. Eventuell zugehörig: 
1995.02.D04129.80, 1995.02.D04131.53a-i.l und 
1995.02.D04132.4: 17 WS mit den Passscherben 
1995.02.D04129.80/1995.02.D04131.53b/ 267 
1995.02.D04132.4a.c.e.f. 

236 Inv. 1995.02.D04131.51: BS, wohl von Krug, beige
braun mit beiger Engobe. 

237 Inv. 1995.02.D04131.50: BS und 3 WS (nicht anpas- 268 
send, davon 1 mit Henkelansatz) von Krug, beige
braun, etwas verbrannt, z.T. mit Rissen. 

238 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.49: Henkelfrag
ment zweistabig, braun mit Spuren von beiger Engobe. 

239 Inv. 1995.02.D04131.54a-z und 1 WS ohne Buchsta- 269 
ben und 1995.02.D04132.1 a-s: BS und 44 WS Krug mit 
Ansatz eines zweistabigen Henkels, orange bis grau
braun mit weisser Engobe, überbrannt. Passscherben: 
1995.02.D04131.54a.d-f.h-n.p.t-v/ 270 
1995.02.D04132.H.O. 

240 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04121.17a-f: 5 WS 
von Krug, hellbeige. 17e mit Doppelrille am Halsan- 271 
satz, mit grosser Wahrscheinlichkeit vom selben Gefäss 
wie 1994.02.D04011.14 aus der oberen Brunnenfül
lung. 272 
Nicht katalogisiert: 156 WS beige, 29 WS orange und 
30 WS engobiert. 

Inv. 1995.02.D04127.2: RS mit Henkelansatz Dressel 
20 mit Stempel PNN. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.76: Henkelfrag
ment rundstabig, evtl. Camulodunum 184115. 
Inv. 1995.02.D04121.34: Henkelfragment gallische 
Weinamphore. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04115.18, 
1995.02.D04119.25, 1995.02.D04121.33, 
1995.02.D04126.43, 1995.02.D04127.101 und 
1995.02.D04129.82: 39 WS Amphore, braunorange mit 
graubeiger Rinde, südgallisch(?), darunter die Pass
scherben 1995.02.D04119.25b/1995.02.D04121.33f/  
1995.02.D04126.43b-c/1995.02.D04127.101a-c.e.f/ 
1995.02.D04129.82, 1995.02.D04115.18b/ 
1995.02.D04119.25a/1995.02.D04121.33b.l.m.o und 
1995.02.D04115.18a/1995.02.D04121.33a.d. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04121.35, 
1995.02.D04126.42 und 1995.02.D04127.103: 18 WS 
gallische Amphore, beige, darunter die Passscherben 
1995.02.D04121.35a/1995.02.D04126.42a, 
1995.02.D04121.35c/1995.02.D04126.42c und 
1995.02.D04126.42g/1995.02.D04127.103e. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.106 und 
1995.02.D04129.77: 6 WS gallische Amphore, beige, 
darunter die Passscherben 1995.02.D04127.77a/ 
1995.02.D04129.106a. Wahrscheinlich zugehörig: 
1995.02.D04131.55 (5 WS) und evtl. 
1995.02.D04131.56 (3 WS). 
29 WS von mindestens 16, mehrheitlich gallischen Am
phoren. 

Neuzeitliche Keramik 
263 (nicht abgebildet) 

braun glasiert. 
Inv. 1995.02.D04108.64: Splitter 

Inv. 1995.02.D04129.84a-h/1995.02.D04126.47/ 
1995.02.D04127.107: 5 RS, BS, 6 WS, steilwandiger Be
cher, Form AR 98.1/Isings 85b, Rand rund geschmol
zen und leicht verdickt, Boden mit aus der Wand gefal
tetem Standring, Bodenunterseite mit aufgesetzter 
Nuppe im Zentrum und konzentrischem, aufgelegtem 
Faden, fast farblos bis leicht grünlich, ohne Verwitte
rung, kaum Blasen. 
Inv. 1995.02.D04108.67: RS, steilwandiger Becher, 
Form AR 98.1/Isings 85b, Rand rund geschmolzen, 
leicht verdickt, farblos, milchig, zahlreiche Schlieren. 
Inv. 1995.02.D04129.86/1995.02.D04129.87a: 2 RS, 
steilwandiger Becher, Form AR 98.1/Isings 85b, Rand 
rund geschmolzen und verdickt, völlig farblos, kaum 
Blasen, etwas milchig. 
Inv. 1995.02.D04129.87b-c: 2 RS, steilwandiger Be
cher, Form AR 98.1/Isings 85b, Rand rund geschmol
zen und nach innen einbiegend, Wand leicht konisch, 
völlig farblos, milchig. 
Inv. 1995.02.D04129.85: 3 RS, WS, steilwandiger Be
cher, Form AR 98.2/Isings 85b, Rand rund geschmol
zen und ausbiegend, unterhalb des Randes gleichfarbi
ger, horizontal aufgelegter Faden, völlig farblos, etwas 
Schlieren im Randbereich, kaum Blasen. 
Inv. 1995.02.D04127.108a-d: 3 WS, BS, zusammenge
hörig^), BS mit aufgeschmolzenem Fadenstandring, 
bauchiger Wandansatz, steilwandiger Becher(?) völlig 
farblos, ohne Verwitterung, Glasqualität wirkt modern, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.88a-b: 2 WS, 
wohl steilwandiger Becher, völlig farblos, Schlieren, 
kleine Fragmente. 
Inv. 1995.02.D04108.69a-b: 2 WS, halbkugeliger Be
cher, Form AR 60.3/Isings 96b, auf der Wand aufge
legte Warzen, farblos, milchig, Iris. 
Inv. 1995.02.D04129.90a-c: BS, 2 WS, Flasche, Form 
Isings 82A2/Trier 72, Boden gegen die Mitte hin ver
dickt, Unterseite wenig eingewölbt, Körper kurz und 

115 Ich danke Sylvia Fünfschilling für ihre Mithilfe bei der Bestim
mung der Amphoren. 

http://1995.02.D04115.il
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kegelförmig, hell naturfarben bläulich, Heftnarbe, et
was Iris, wenig Blasen. 
Inv. 1995.02.D04127.21a-f/1995.02.D04108.74: 5 WS 
und zwei Henkel, Traubenfläschchen, Form Isings 91a/ 
Trier 138, in eine Halbform geblasen, Henkel rundsta-
big, Wand dunkelolivgrün, Henkel naturfarben-blau-
grün, Wand durchscheinend, Schlieren, Iris, Formnaht 
schlecht erkennbar. 
Inv. 1995.02.D04127.109a-e: 4 WS, BS teilweise anpas
send, Flasche/Kanne, frei geblasenes Millefioriglas, Bo
denstandring aus der Wand gefaltet, Boden leicht ein
gestochen, Heftnarbe(?) Glasmasse grün-opak mit 
sichtbaren, gelb-opaken Flecken, stark von Iris überzo
gen, Rütti 1991/2 (wie Anm. 49) Taf. 173,4589. 4586. 
Inv. 1995.02.D04108.68: WS, Flasche/Kanne, genaue 
Form nicht bestimmbar, Halsfragment mit Resten 
eines feinen, gleichfarbigen, umgelegten Fadens, farb
los, milchig, leichte Iris. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.89a-b: 2 WS, 
Balsamarium/Fläschchen(?) dünnwandig, fast farblos, 
Iris, kleine Fragmente. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04113.15: WS, wohl 
Baisamarium oder kleines kugelbauchiges Fläschchen, 
dünnwandig, naturfarben-bläulich, blasig, Iris. 
Inv. 1995.02.D04126.2: BS/WS, vierkantiger Krug, 
Form AR 156/Isings 50, in eine Halbform geblasen, Bo
den mit zwei konzentrischen Wulstringen, gegen den 
Boden hin sehr dickwandig (herstellungsbedingt), na-
turfarben-blaugrün, blasig, Iris. 
Inv. 1995.02.D04129.91: RS, Flasche/Kanne/Krug, 
möglicherweise von vierkantigem Krug, Rand nach 
aussen gefaltet und nach oben weit über die Mündung 
zurückgeschlagen, Rand oben wenig abfallend, natur-
farben-blaugrün, Iris. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.66: 7 WS, teil
weise anpassend, Wand- und Schulterbereich eines 
vierkantigen Kruges, Form AR 156/Isings 50, wohl in 
eine Halbform geblasen, naturfarben-blaugrün, wenig 
Blasen, etwas Iris. Es ist nicht zu entscheiden, ob die 
Fragmente zu RS 1995.02.D04129.91 oder Boden 
1995.02.D04126.2 gehören. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.92: WS, vier
kantiger Krug, Form AR 156/Isings 50, naturfarben-
blaugrün, blasig, etwas Iris. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.110: WS, vier
kantiger Krug, Form AR 156/Isings 50, Schulterbe
reich, naturfarben-blaugrün, Iris, kleines Fragment, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04119.30: WS, wohl 
vierkantiger Krug, Form AR 156/Isings 50, naturfar
ben-blaugrün, Iris. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.70: WS von 
vierkantigem Krug oder Fensterglasfragment, hellgrün
lich, stark blasig, etwas Iris. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04115.21: flaches 
Fragment, Fensterglas(?), ganz hell grünlich, etwas Bla
sen, Iris. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04126.49a-b: 2 WS, 
unbestimmbar, sehr klein, farblos, Iris, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04126.48: unbe
stimmbares Kleinstfragment, hell naturfarben, Iris. 

Inv. 1995.02.D04129.25: Fragment von konischem 
Glöckchen. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.26: Blechfrag
ment gefaltet. 

(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04119.32: Bandförmi
ger Eckbeschlag mit 2 Nägeln an den Enden, Schenkel
länge 68-75 mm, Breite 21-24 mm, Dicke 5-7 mm. 
Inv. 1995.02.D04127.112: Hammerkopf, 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04108.71: Mauerha
ken, Länge 55 mm, Schaftdicke 9-11 mm, Kopfbreite 
21 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.111: Blech
stück. 
Inv. 1995.02.D04129.95: Glocke mit Buntmetallüber-

Münzen 
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(nicht abgebildet) Nicht katalogisiert: 3 Nägel, 3 Nagel
schäfte, 4 Blechfragmente, 1 Splitter. 
Ausgeschieden: 2 Nägel. 

Inv. 1995.02.D04127.il Domitian. As, Rom 84-85. 
RIC II, 185, 248 oder 188, 270. Max. 28,0 mm, 9,16 g. 
Stark korrodiert (AO, K4). 
(vgl. auch Abb. 5) Inv. 1995.02.D04127.3: Traian. 
Sesterz, Rom 103-111. RIC II, 281, 515. 195°, max. 
33,4 mm, 23,53 g. Deutliche Zirkulationsspuren (A3), 
stark korrodiert (K4). 
Inv. 1995.02.D04115.1: Hadrian für Sabina. Sesterz, 
Rom 128-138. RIC II, 475, 1020. 180°, max. 32,8 mm, 
25,51 g. Deutliche Zirkulationsspuren (A3/4), kaum 
korrodiert (Kl). 
Inv. 1995.02.D04115.3: Antoninus Pius für Diva Fau
stina I. As, Rom 141-161. Rv. Stehende Figur. Max. 
27,1 mm, 9,89 g. Stark korrodiert (AO, K4). 

Inv. 1995.02.D04108.72: RS, wohl von Becher, mit 
Gruppe von 5 Horizontalrillen. 

zug. 

Beinartefakte 
300 Inv. 1995.02.D04129.8: flache Tessera mit zentralem 

Punkt. Fettiges Rohmaterial. Verzierung: eingekerbter 
Punkt. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: un
bestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenkno-
chen. Durchmesser: 19 mm, Höhe: 2 mm. 

301 Inv. 1995.02.D04127.16: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Verzierung: einge
kerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Politur. Rohma
terial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi-
denknochen. Durchmesser: 16 mm, Höhe: 5 mm. 

302 Inv. 1995.02.D04127.17: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Grünverfärbung, fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 
Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 16 mm, 
Höhe: 5 mm. 

303 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.18: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 
Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 18 mm, 
Höhe: 6 mm. 

304 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.19: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung, fettiges 
Rohmaterial. Verzierung: konzentrische Kerbe. Tech
nik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimm
bare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durch
messer: 16 mm, Höhe: 4 mm. 

305 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.20: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 
Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 20 mm, 
Höhe: 4 mm. 

306 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.19: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 17 mm, 
Höhe: 6 mm. 

307 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.3: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 22 mm, 
Höhe: 5 mm. 

308 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.6: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 20 mm, 
Höhe: 4 mm. 

http://1995.02.D04127.il


309 Inv. 1995.02.D04131.4: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf
fito: IUI. Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes- 323 
ser: 22 mm, Höhe: 5 mm. 

310 Inv. 1995.02.D04131.1: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitig einge
kerbte Punkte. Verzierung: eingekerbter Punkt. Tech
nik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimm
bare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durch- 324 
messen 24 mm, Höhe: 5 mm. 

311 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.10: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 325 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 19 mm, 
Höhe: 5 mm. 

312 Inv. 1995.02.D04131.15: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf
fito: I(?). Verzierung: konzentrische Kerbe. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 326 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 18 mm, Höhe: 4 mm. 

313 Inv. 1995.02.D04131.9: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf
fito: I(?). Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 327 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 19 mm, Höhe: 6 mm. 

314 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.17: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po- 328 
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 17 mm, 
Höhe: 6 mm. 

315 Inv. 1995.02.D04131.16: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf- 329 
fito: I. Verzierung: konzentrische Kerbe. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 18 mm, Höhe: 5 mm. 

316 Inv. 1995.02.D04131.il: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf- 330 
fito: VI. Verzierung: konzentrische Kerbe. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 20 mm, Höhe: 4 mm. 

317 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.7: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver- 331 
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 20 mm, 
Höhe: 3 mm. 

318 Inv. 1995.02.D04131.13: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf- 332 
fito: II. Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: Dreh
spuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kom
pakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 
19 mm, Höhe: 3 mm. 

319 Inv. 1995.02.D04131.2: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf- 333 
fito: X. Verzierung: konzentrische Kerbe. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 23 mm, Höhe: 3 mm. 

320 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.12: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver- 334 
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 
Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 19 mm, 
Höhe: 3 mm. 

321 Inv. 1995.02.D04131.5: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf- 335 
fito: V. Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: Dreh
spuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kom
pakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 
21 mm, Höhe: 4 mm. 

322 Inv. 1995.02.D04131.8: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf

fito: I. Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: Dreh
spuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kom
pakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 
21 mm, Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.18: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 
Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 16 mm, 
Höhe: 5 mm. 
Inv. 1995.02.D04131.14: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Verzierung: kleines 
zentrales Loch. Technik: Drehspuren, Politur. Rohma
terial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi-
denknochen. Durchmesser: 21 mm, Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.6: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung. Verzie
rung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Poli
tur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von Rin-
der-/Equidenknochen. Durchmesser: 18 mm, Höhe: 
5 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.36: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung, fettiges 
Rohmaterial. Verzierung: konzentrische Kerbe. Tech
nik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimm
bare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durch
messer: 18 mm, Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.20: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Höhe: 4 mm. 
Inv. 1995.02.D04129.2: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 22 mm, Höhe: 6 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.5: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 21 mm, 
Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.4: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 21 mm, 
Höhe: 4 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.3: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 
Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 23 mm, 
Höhe: 4 mm. 
Inv. 1995.02.D04129.12: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf
fito: (?). Verzierung: konzentrische Kerbe. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 16 mm, Höhe: 5 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.10: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 17 mm, 
Höhe: 4 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.1: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 20 mm, 
Höhe: 5 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.13: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 17 mm, 
Höhe: 4 mm. 
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336 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.il: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 
Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 350 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 18 mm, 
Höhe: 4 mm. 

337 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.15: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 351 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 15 mm, 
Höhe: 4 mm. 

338 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.14: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 352 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 15 mm, 
Höhe: 4 mm. 

339 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.9: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 353 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 17 mm, 
Höhe: 4 mm. 

340 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.7: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 354 
Politur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 20 mm, 
Höhe: 4 mm. 

341 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.6: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: eingekerbter Punkt. Technik: Drehspuren, Po- 355 
litur. Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von 
Rinder-/Equidenknochen. Durchmesser: 20 mm, 
Höhe: 3 mm. 

342 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.9: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Ver
zierung: konzentrische Kerbe. Technik: Drehspuren, 356 
Politur. Rohmaterial: Knochen oder Geweih. Durch
messer: 21 mm, Höhe: 4 mm. 

343 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.5: Tessera mit 
zentraler Mulde und Punkt. Grünverfârbung, fettiges 
Rohmaterial. Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 357 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 18 mm, Höhe: 4 mm. 

344 Inv. 1995.02.D04121.2: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf
fito: X. Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 358 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 18 mm, Höhe: 4 mm. 

345 Inv. 1995.02.D04126.1: Tessera mit zentraler Mulde 
und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges Graf
fito: X. Verzierung: eingekerbter Punkt. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 359 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 17 mm, Höhe: 5 mm. 

346 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04115.4: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmate
rial. Verzierung: sechs konzentrische Kerben ohne Zwi
schenstege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmate- 360 
rial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi-
denknochen. Durchmesser: 20 mm, Höhe: 3 mm. 

347 Inv. 1995.02.D04129.17: Tessera mit konzentrischen 
Kerben ohne Stege. Rückseitiges Graffito: IUI. Verzie
rung: sieben konzentrische Kerben ohne Zwischen
stege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: un- 361 
bestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenkno-
chen. Durchmesser: 25 mm, Höhe: 3 mm. 

348 Inv. 1995.02.D04129.20: Tessera mit konzentrischen 
Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges 
Graffito: L(?). Verzierung: sechs konzentrische Kerben 
ohne Zwischenstege. Technik: Drehspuren, Politur. 362 
Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/ 
Equidenknochen. Durchmesser: 22 mm, Höhe: 4 mm. 

349 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.24: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: drei 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 

Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 20 mm, Höhe: 4 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.19: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: sechs 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 22 mm, Höhe: 3 mm. 
Inv. 1995.02.D04129.22: Tessera mit konzentrischen 
Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges 
Graffito: X. Verzierung: vier konzentrische Kerben 
ohne Zwischenstege. Technik: Drehspuren, Politur. 
Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/ 
Equidenknochen. Durchmesser: 19 mm, Höhe: 5 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04129.23: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: drei 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 18 mm, Höhe: 3 mm. 
Inv. 1995.02.D04129.21: Tessera mit konzentrischen 
Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Verzierung: 
drei konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Tech
nik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: Knochen oder 
Geweih. Durchmesser: 20 mm, Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.15: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmate
rial. Verzierung: sechs konzentrische Kerben ohne Zwi
schenstege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmate
rial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi-
denknochen. Durchmesser: 21 mm, Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.14: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: vier 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 19 mm, Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.13: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: vier 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Feilspuren, Politur. Rohmaterial: unbe
stimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. 
Durchmesser: 18 mm, Höhe: 3 mm. 
Inv. 1995.02.D04127.8: Tessera mit konzentrischen 
Kerben ohne Stege. Grünverfärbung, fettiges Rohmate
rial. Verzierung: vier konzentrische Kerben ohne Zwi
schenstege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmate
rial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi-
denknochen. Durchmesser: 18 mm, Höhe: 4 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.25: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmate
rial. Verzierung: vier konzentrische Kerben ohne Zwi
schenstege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmate
rial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi-
denknochen. Durchmesser: 22 mm, Höhe: 4 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.28: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: fünf 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 21 mm, Höhe: 4 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.31: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: fünf 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 19 mm, Höhe: 4 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.34: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmate
rial. Verzierung: drei konzentrische Kerben ohne Zwi
schenstege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmate
rial: Knochen oder Geweih. Durchmesser: 17 mm, 
Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.22: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmate
rial. Verzierung: vier konzentrische Kerben ohne Zwi
schenstege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmate
rial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi-
denknochen. Durchmesser: 22 mm, Höhe: 3 mm. 
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363 Inv. 1995.02.D04131.21: Tessera mit konzentrischen 
Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Verzierung: 
sieben konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. 
Technik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbe- 373 
stimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. 
Durchmesser: 23 mm, Höhe: 3 mm. 

364 Inv. 1995.02.D04131.26: Tessera mit konzentrischen 
Kerben ohne Stege. Rückseitiges Graffito: M . Verzie
rung: vier konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. 
Technik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbe- 374 
stimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. 
Durchmesser: 20 mm, Höhe: 3 mm. 

365 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.29: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: vier 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 375 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 19 mm, Höhe: 3 mm. 

366 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.24: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: fünf 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 376 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 22 mm, Höhe: 3 mm. 

367 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.27: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: fünf 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 377 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 21 mm, Höhe: 3 mm. 

368 Inv. 1995.02.D04131.23: Tessera mit konzentrischen 
Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Rückseitiges 
Graffito: (?). Verzierung: drei konzentrische Kerben 
ohne Zwischenstege. Technik: Drehspuren, Politur. 378 
Rohmaterial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/ 
Equidenknochen. Durchmesser: 21 mm, Höhe: 3 mm. 

369 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.35: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: vier 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 379 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 19 mm, Höhe: 4 mm. 

370 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.7: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Verzierung: vier 380 
konzentrische Kerben ohne Zwischenstege. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes- 381 
ser: 18 mm, Höhe: 4 mm. 

371 (nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04127.10: Tessera mit 
konzentrischen Kerben ohne Stege. Grünverfârbungen. 
Verzierung: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischen- Diverses 
Stege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: un
bestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenkno-
chen. Durchmesser: 20 mm, Höhe: 2 mm. 

372 (Abb. 5) Inv. 1995.02.D04127.4: Tessera mit konzentri
schen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung. 
Verzierung: vier konzentrische Kerben ohne Zwischen

stege. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: un
bestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenkno-
chen. Durchmesser: 22 mm, Höhe: 2 mm. 
Inv. 1995.02.D04115.2: Tessera mit konzentrischen 
Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial. Verzierung: 
drei konzentrische Kerben mit Zwischenstegen. Tech
nik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimm
bare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durch
messer: 22 mm, Höhe: 3 mm. 
Inv. 1995.02.D04129.18: Tessera mit konzentrischen 
Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial. Verzierung: 
sechs konzentrische Kerben mit Zwischenstegen. Tech
nik: Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimm
bare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durch
messer: 23 mm, Höhe: 4 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.32: Tessera mit 
konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmate
rial. Verzierung: vier konzentrische Kerben mit Zwi
schenstegen. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmate
rial: unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi-
denknochen. Durchmesser: 19 mm, Höhe: 3 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.33: Tessera mit 
konzentrischen Kerben mit Stegen. Verzierung: vier 
konzentrische Kerben mit Zwischenstegen. Technik: 
Drehspuren, Politur. Rohmaterial: unbestimmbare 
Kompakta von Rinder-/Equidenknochen. Durchmes
ser: 20 mm, Höhe: 2 mm. 
(nicht abgebildet) Inv. 1995.02.D04131.30: Tessera mit 
konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmate
rial. Verzierung: vier konzentrische Kerben mit Zwi
schenstegen. Technik: Drehspuren, Politur. Rohmate
rial: Knochen oder Geweih. Durchmesser: 19 mm, 
Höhe: 2 mm. 
Inv. 1995.02.D04129.16: Tessera mit zentralem Auge 
und Randkerben. Fettiges Rohmaterial. Verzierung: 
abgesetztes Kreisauge, Stegkerben, Randkerben. Tech
nik: Drehspuren, Messerspuren, Politur. Rohmaterial: 
unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenkno-
chen. Durchmesser: 21 mm, Höhe: 4 mm. 
Inv. 1995.02.D04127.12: fragmentierter Nadelstift. 
Fettiges Rohmaterial. Technik: Politur über Feilspu
ren. Rohmaterial: Kompakta eines unbestimmbaren 
Knochens. 
Inv. 1995.02.D04127.22: unbestimmbare Nähnadel. 
Technik: Feil- und Bohrspuren, Politur. Rohmaterial: 
Kompakta eines unbestimmbaren Knochens. 
Inv. 1995.02.D04119.31: Fragment eines zweizeiligen 
Dreilagenkammes. Technik: Messerspuren. Rohmate
rial: unbestimmbares Geweih eines Cerviden. 

Nicht katalogisiert: 6 Fragmente unbemalter Wandver
putz mit Ziegelschrot, 1 Stück Hüttenlehm mit Ruten
abdrücken, 3 Fragmente Holzkohle, 3 Holzsplitter. 
Ausgeschieden: 13 Fragmente Baukeramik (357 g). 



Tabellen zu Beinartefakten und Tierknochen 

Tabelle 1: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: L o k a l i 
sierung der Fundkomplexe u n d Ver te i 
lung der Beinartefakte u n d der T i e rkno 
chen. 

Fundkom jlexe Beinartefakte Tierknochen Füllungen 
D04011 1 2 4 

D03990 D04010 32 1 4 
D04097 2 obere 
D04101 2 Füllung 
D04104 8 
D04108 49 
D04113 5 
D04115 1 Spielstein 9 
D04119 Kammfragment 11 
D04121 1 Spielstein 7 untere 
D04126 1 Spielstein 15 Füllung 
D04127 15 Spielsteine, 1 Stiftfr., 1 22 
D04129 24 Spielsteine 30 
D04131 36 Spielsteine 25 
D04132 2 

Tabelle 2: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Häuf ig 
keit der einzelnen T y p e n bei den B e i n 
artefakten. 

Anzahl Typ 
1 Flache Tessera mit zentralem Punkt 

45 Tessera mit zentraler Mulde und Punkt 
27 Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege 

5 Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen 
1 Tessera mit zentralem Auge und Randkerben 
1 Fragmentierter Nadelstift 
1 Nähnadelfragment 
1 Fragment eines zweizeiligen Dreilagenkammes 

82 Total 

Tabelle 3: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Erhal tung der T ie rknochen 
i n der oberen u n d der unteren Häl f t e der B r u n n e n f ü l l u n g . 

n Tierknochen mit 
guter Erhaltung 

% Tierknochen mit 
guter Erhaltung 

n Tierknochen, deren 
Oberfläche erste 
Auflösungen zeigt 

% Tierknochen, deren 
Oberfläche erste 
Auflösungen zeigt 

n Total 
Tierknochen 

obere Brunnenhälfte 63 50 63 50 126 
untere Brunnenhälfte 95 77,2 28 22,8 123 

Tabelle 4: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Häuf ig 
keit der T ie rknochen mi t Hundeverbiss-
spuren i n der oberen u n d der unteren 
Hä l f t e der B r u n n e n v e r f ü l l u n g . 

n Tierknochen 
mit Hundeverbiss 

% Tierknochen 
mit Hundeverbiss 

obere Brunnenhälfte 4 3,2 
untere Brunnenhälfte 5 4,1 

Tabelle 5: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Bruchkantenzustand der 
T ie rknochen i n der oberen u n d der unteren Häl f te der B r u n n e n v e r f ü l l u n g . 

n Frag. % Frag. n Frag. % Frag. n Frag. % Frag. n ganze % ganze 
mit mehr mit mehr mit 1/2 mit 1/2 mit 1/2 oder mit 1/2 oder Knochen Knochen 
neuen neuen oder > oder > > alten > alten 
Bruchk. Bruchk. alten, nicht alten, nicht verrund. verrund. 

verrund. verrund. Bruchk. Bruchk. 
Bruchk. Bruchk. 

obere Brunnenhälfte 8 6,3 100 79,4 5 4,0 13 10,3 
untere Brunnenhälfte 10 8,3 77 62,6 3 2,4 33 26,8 



Tabelle 6: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: das T ie r 
artenspektrum der gesamten Ver fü l lung . 

n n % Gew. Gew.% D-Gew. 
Bos taurus (Hausrind) 49 23,6 1885,2 54,5 38,5 
Ovis/Capra (SchaffZiege) 11 5,3 66,8 1,9 6,1 
Sus domesticus (Hausschwein) 74 35,6 804,4 23,3 10,9 
Equus sp. (Hauspferd oder 1 0,5 207,4 6,0 207,4 
Canis familiaris (Haushund) 7 3,4 16,2 0,5 2,3 
Gallus domesticus (Haushuhn) 49 23,6 68,4 2,0 1,4 
Anser domesticus (Hausgans) 1 0,5 2,9 0,1 2,9 
TOTAL HAUSTIERE 192 92,3 3051,3 88,2 15,9 
Cervus elaphus (Rothirsch) 3 1,4 280,5 8,1 93,5 
Lepus europ. (Feldhase) 2 1,0 3,1 0,1 1,6 
Sus scrofa (Wildschwein) 1 0,5 120,2 3,5 120,2 
Kleinsäuger 2 1,0 0,2 0,0 0,1 
Rattus rattus (Hausratte) 1 0,5 0,4 0,0 0,4 
Columba oenas (Hohltaube) 2 1,0 1,4 0,0 0,7 
Accipiter nisus (Sperber) 1 0,5 0,4 0,0 0,4 
Athene noctua (Steinkauz) 3 1,4 1,1 0,0 0,4 
Tinca tinca (Schleie) 1 0,5 0,4 0,0 0,4 
TOTAL WILDTIERE 16 7,7 407,7 11,8 25,5 
TOTAL BESTIMMBARE 208 100 3459 100 16,6 
Aves indet. (unbest. Vogel) 3 0,8 0,3 
TOTAL GROSSGRUPPEN 3 0,8 0,3 
indet. 2 0,3 0,2 
Grösse Ovis 6 10,9 1,8 
Grösse Sus 5 5,1 1,0 
Grösse Bos/Cervus 26 49,1 1,9 
TOTAL UNBESTIMMBARE 39 65,4 1,7 
T O T A L GESAMT 250 100 3524,9 100 14,1 

Tabelle 8: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: das T ie r 
artenspektrum i n der unteren Hä l f t e der 
B r u n n e n v e r f ü l l u n g . 

n n% Gew. Gew.% D-Gew. 
Bos taurus (Hausrind) 15 14,9 1045,5 52,9 69,7 
Ovis/Capra (SchaffZiege) 5 5 35,2 1,8 7,0 
Sus domesticus (Hausschwein) 26 25,7 335,7 17 12,9 
Equus sp. (Hauspferd oder 1 1 207,4 10,5 207,4 
Canis familiaris (Haushund) 6 5,9 15,6 0,8 2,6 
Gallus domesticus (Haushuhn) 34 33,7 48 2,4 1,4 
Anser domesticus (Hausgans) 1 1 2,9 0,1 2,9 
TOTAL HAUSTIERE 88 87,1 1690,3 85,5 19,2 
Cervus elaphus (Rothirsch) 3 3 280,5 14,2 93,5 
Lepus europ. (Feldhase) 1 1 2 0,1 2,0 
Kleinnager 2 2 0,2 0 0,1 
Columba oenas (Hohltaube) 2 2 1,4 0,1 0,7 
Accipiter nisus (Sperber) 1 1 0,4 0 0,4 
Athene noctua (Steinkauz) 3 3 1,1 0,1 0,4 
Tinca tinca (Schleie) 1 1 0,4 0 0,4 
TOTAL WILDTIERE 13 12,9 286,0 14,5 22,0 
TOTAL BESTIMMBARE 101 100 1976,3 100 19,6 
Aves indet. (Unbest. Vogel) 2 0,2 0,1 
TOTAL GROSSGRUPPEN 2 0,2 0,1 
indet. 2 0,3 0,2 
Grösse Ovis 1 1,8 1,8 
Grösse Sus 4 4,1 1,0 
Grösse Bos/Cervus 13 27,3 2,1 
TOTAL UNBESTIMMBARE 20 33,5 1,7 
T O T A L GESAMT 123 100 2010 100 16,3 

Tabelle 7: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: das T ie r 
artenspektrum i n der oberen Hä l f t e der 
B r u n n e n v e r f ü l l u n g . 

n n% Gew. Gew.% D-Gew. 
Bos taurus (Hausrind) 33 31,1 830,8 56,4 25,2 
Ovis/Capra (SchaffZiege) 6 5,7 31,6 2,1 5,3 
Sus domesticus (Hausschwein) 48 45,3 468,7 31,8 9,8 
Canis familiaris (Haushund) 0,9 0,6 0 0,6 
Gallus domesticus (Haushuhn) 15 14,2 20,4 1,4 1,4 
TOTAL HAUSTIERE 103 97,2 1352,1 91,7 13,1 
Lepus europ. (Feldhase) 0,9 1,1 0,1 1,1 
Sus scrofa (Wildschwein) 0,9 120,2 8,2 120,2 
Rattus rattus (Hausratte) 0,9 0,4 0 0,4 
TOTAL WILDTIERE 2,8 121,7 8,3 40,6 
TOTAL BESTIMMBARE 206 100 1473,8 100 7,2 
Aves indet. (Unbest. Vogel) 0,6 0,6 
TOTAL GROSSGRUPPEN 0,6 0,6 
Grösse Ovis 9,1 1,8 
Grösse Sus 1 1,0 
Grösse Bos/Cervus 13 21,8 1,7 
TOTAL UNBESTIMMBARE 19 31,9 1,7 
T O T A L G E S A M T 126 100 15063 100 12,0 

Tabelle 9: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: das T ie r 
artenspektrum i n den F u n d k o m p l e x e n 
D04127 , D04129 u n d D04131 . 

F K D04127 F K D04129 F K D04131 
n n n 

Bos taurus (Hausrind) 3 3 1 
Ovis/Capra (Schaf Ziege) - - 2 
Sus domesticus (Hausschwein) 4 7 7 
Equus sp. (Hauspferd oder Maultier) - - 1 
Canis familiaris (Haushund) 2 - -

Gallus domesticus (Haushuhn) 7 9 12 
Anser domesticus (Hausgans) 
TOTAL HAUSTIERE 16 19 23 
Kleinnager - 2 -

Columba oenas (Hohltaube) 1 1 -

Accipiter nisus (Sperber) 1 1 
Athene noctua (Steinkauz) - - 2 
Tinca tinca (Schleie) - 1 -

TOTAL WILDTIERE 2 5 2 
TOTAL BESTIMMBARE 18 24 25 
Aves indet. (Unbest. Vogel) - 1 -

TOTAL GROSSGRUPPEN - 1 -

indet. - 2 -

Grösse Sus - - -

Grösse Bos/Cervus 4 4 -

TOTAL UNBESTIMMBARE 4 6 -

T O T A L G E S A M T 22 30 25 



Tabelle 10: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02), Sodbrunnen: das Skeletteilspektrum der 
gesamten Verfü l lung . 

Bos 
taur. 

n 

Ovis/ 
Capr 

n 

Sus 

n 

dorn. 

% 

Equus 
sp. 

n 

Canis 
fam. 

n 

Gall, 
dorn, 

n 

Ans. 
dorn, 

n 

Cerv. 
eL 

n 

Lep. 
eur. 

n 

Sus 
scr. 

n 

Kleins, 

n 

Ratt 
ratt 

n 

CoL 
oen. 

n 

Ace. 
nis. 

n 

Ath. 
noe 

n 

Tin. 
tin. 

Av. 
ind 

n 

ind 
ind 

n 

Gr. 
Ov. 

n 

Gr. 
Sus 

n 

Gr. 
Bos 

n 
Cranium 
Dentés inf. 
Mandibula 

2 

1 

5 
3 
3 

6,8 
4,1 
4,1 1 

1 

Total Kopf 2 1 11 14,9 1 1 
Vert. cerv. 1 
Vert. thor. 3 1 1 
Vert. lumb. 1 2 2,7 
Vert, sacrum 1 1,4 
Vert. ind. 1 
Costae 20 3 29 39,2 1 3 1 1 
Clavicula 4 
Coracoid 3 
Total Rumpf 26 3 32 43,2 1 10 1 2 2 
Scapula 3 2 2,7 2 2 
Humerus 1 4 5,4 1 3 2 1 
Radius 2 2 1 1,4 1 5 1 
Ulna 2 2,7 2 3 2 1 
Radius+Ulna 1 1 
Metacarpus 3 3 4,1 1 
Total Vorderextrem. 9 3 12 16,2 1 3 14 2 1 2 1 3 1 
Pelvis 1 1 2 2,7 1 
Femur 2 3 4,1 1 2 1 1 1 1 
Tibia 3 2 2,7 1 11 2 
Fibula 4 5,4 
Calcaneus 1 3 4,1 
Metatarsus 2 1 5 6,8 10 1 1 
Phalanges post. 1 
Total Hinterextrem. 7 4 19 25,7 2 24 1 1 2 2 1 2 
Phalanges 
Total Hand/Fuss ind. 
indet. 

1 
1 
4 2 4 3 26 

GESAMT TOTALE 49 11 74 100 1 7 49 1 3 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 6 5 26 



Tabelle 11: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: das Ske
let tei lspektrum i n der oberen Hä l f t e der 
B r u n n e n v e r f ü l l u n g . 
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Cranium 
Dentés inf. 
Mandibula 

2 

1 

5 
1 
2 

Total Kopf 2 1 8 
Vert. cerv. 1 
Vert. thor. 2 
Vert. lumb. 1 2 
Vert, sacrum 1 
Vert. ind. 1 
Costae 11 1 16 1 
Clavicula 1 
Coracoid 2 
Total Rumpf 16 1 19 3 1 
Scapula 2 2 
Humerus 1 3 1 
Radius 1 1 1 
Ulna 0 1 1 2 
Radius+Ulna 1 1 
Metacarpus 2 3 1 
Total Vorderextrem. 6 1 10 1 5 1 
Pelvis 1 1 2 
Femur 2 2 1 
Tibia 2 2 1 
Fibula 2 
Astragalus 
Calcaneus 1 2 
Metatarsus 2 3 5 1 
Total Hinterextremit. 6 3 11 7 1 1 1 
Phalanges 
Total Hand/Fuss indet. 

1 
1 

indet. 2 4 1 13 
GESAMT TOTALE 33 6 48 1 15 1 1 1 1 5 1 13 

Tabelle 13: Kaiseraugst, « J ak o b l i -H au s » (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Alters
vertei lung be i Haus r ind , Hausschwein 
u n d Haushuhn . 

Bos adult juvenil 
obere Brunnenhälfte 31 2 
untere Brunnenhälfte 16 -

Sus adult juvenil 
obere Brunnenhälfte 21 27 
untere Brunnenhälfte 13 13 

Gallus adult juvenil 
obere Brunnenhälfte 9 6 
untere Brunnenhälfte 26 S 



Tabelle 12: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02/1995.02). Sodbrunnen: das Skeletteilspektrum i n 
der unteren Hä l f t e der B r u n n e n v e r f ü l l u n g . 

Bos 
taur 
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Ovis/ 
Capra 
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Sus 
dorn 
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Eq. 
sp. 
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Can. 
fam. 
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Gallus 
dorn. 
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Ans. 
dorn 
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Cerv. 
el. 

n 

Lep. 
eur. 
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Kleins, 
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Col. 
oen. 
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Acc. 
nis. 
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Ath. 
noe 
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Tinc. 
tinc. 
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Av. 
indt. 
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ind. 
ind. 

n 

Gr. 
Ov. 

n 

Gr. 
Sus 

n 

Gr. 
Bos 

n 
Cranium 
Dentés inf. 
Mandibula 

2 
1 1 

1 

Total Kopf 3 1 1 
Vert. thor. 1 1 1 
Veit. caud. 1 
Costae 9 2 13 1 3 1 
Clavicula 3 
Coracoid 1 
Total Rumpf 10 2 13 1 7 1 1 2 
Scapula 1 2 2 
Humerus 1 1 2 2 
Radius 1 2 1 4 1 
Ulna 1 1 1 2 1 
Metacarpus 1 
Total Vorderextr. 3 2 2 1 2 9 2 2 1 3 1 
Pelvis 1 
Femur 1 1 2 1 1 1 
Tibia 1 2 1 9 1 
Fibula 2 
Astragalus 
Calcaneus 1 
Metatarsus 1 2 5 1 
Phalanges post. 1 
Total Hinterextr. 1 1 8 2 17 1 1 1 2 1 
indet. 1 2 2 13 
GESAMT TOTALE | 15 5 26 1 6 34 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1 4 13 



BOS TAURUS Bp Dp Bd Dd 
Metacarpus III+IV 60.9 38.7 
Metacarpus III+IV 54.3 31.6 

G L GB 
Calcaneus 123 35.1 

SD Bd GLpe 
Phalanx 1 anterior/posterio 35.5 38.8 71.2 

Tabelle 14: Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02/1995.02), Sodbrunnen: Mass ta
bellen. A b k ü r z u n g e n nach A . v o n den 
Dr iesch , A guide to the measurement o f 
an ima l bones f rom archaeological sites 
(Harva rd 1976). 

SUS DOMESTICUS Bp Bd LeP G L 
Metatarsus IV 13.6 14.5 79.3 82.1 
Metacarpus IV 16.4 

L molar row 
Unterkieferfragment 64.9 

CANIS FAMILIARI S Bp SD 
Radius 10.5 6.5 

EQUUS SP Bp 
Humerus 84.2 

G A L L U S DOMESTICUS Dip sc Bd Dd G L 
Tibiotarsus 18.4 5.8 10.3 11.0 102.0 
Tibiotarsus 18.7 5.5 10.5 11.6 101.1 
Tibiotarsus 19.1 5.9 
Tibiotarsus 16.6 5.4 9.2 9.8 90.7 
Tibiotarsus 15.9 5.2 9.7 9.7 91.4 
Tibiotarsus 16.6 5.0 
Tibiotarsus 6.7 

Bp sc Bd G L 
Tarsometatarsus 7.76 
Tarsometatarsus 11.9 5.7 11.6 68.0 
Tarsometatarsus 11.3 5.8 11.2 59.5 
Tarsometatarsus 5.7 12.0 
Tarsometatarsus 6.2 
Tarsometatarsus 5.7 

Bp sc Dp Bd Dd Lm G L 
Femur 13.6 5.9 12.7 11.0 10.9 62.8 65.5 

Bd sc Bp G L 
Humerus 13.9 7.0 17.8 65.3 
Humerus 12.5 6.5 16.6 59.9 

Bp Dip SC G L Did 
Ulna 9.6 13.0 5.0 70.4 10.2 
Ulna 8.1 11.6 4.0 64.4 

sc Bd G L 

Radius 3.1 5.3 56.0 
Radius 3.2 6.1 53.2 
Radius 3.2 5.7 52.7 
Radius 2.0 4.7 47.6 

GL Lm Bb BF 
Coracoid 60.6 60.2 16.6 12.2 
Coracoid 45.9 44.6 13.0 10.2 

Bp Did G L L 
Carpometacarpus 10.9 7.6 37.5 35.3 

G L Die 
Scapula 67.5 11.2 

ANSER DOMESTICUS Bd Dd 
Femur 18.6 19.1 

CERVUS ELAPHUS SLC GLP B G 
Scapula 31.9 35.6 
Scapula 31.9 53.1 36.4 

SUS SCROFA Bd 
Radius und Ulna 53.7 

LEPUS EUROP. Bd B trochlea 
Femur 13.6 7.1 

C O L U M B A OENAS Bp Dip SC G L Did 
Ulna 6.6 9.2 3.4 52.2 7.0 
Ulna 6.1 8.8 3.4 51.5 7.0 

Abbildungsnachweis 

ACCIPITER NISUS Bp Dip sc GL Did 
Ulna 5.7 6.3 2.3 58.7 5.0 

A T H E N E N O C T U A sc Bd G L 
Radius 1.7 3.7 56.4 

Bd sc Bp 
Humerus 9.3 3.5 12.3 
Humerus 3.5 

Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 

Abb. 

1: Zeichnung Lukas Grolimund. 
2 und 3: Tabellen Verena Vogel Müller. 
4 und 5: Fotos Ursi Schild. 
6-8: Computergraphiken Sabine Deschler-Erb. 
9; 11-16: Zeichnungen Thomas Reiss. 
10 und 17: Zeichnungen Sylvia Fünfschilling (53-63 und 264-

287) und Thomas Reiss (64-71 und 288-294, 299); 
Montage Thomas Reiss. 

18: Zeichnungen Clara Saner, Montage Thomas Reiss. 
Tabellen 1-14: Sabine Deschler-Erb. 
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Frühmittelalterliche Siedlungsfunde aus dem Castrum Raura
cense (Grabung Kaiseraugst, «Jakobli-Haus» 1994.02) 
Reto M a r t i 
(mit Be i t r ägen v o n Sy lv i a Fünf sch i l l i ng u n d M a r k u s Peter) 

Zusa m m enfassu ng: 
Die jüngste grossflächige Grabung im Innern des spätrömischen Castrum Rauracense brachte eine beachtliche Menge nachrömischer, überwie
gend frühmittelalterlicher Kleinfunde zutage. In Verbindung mit den leider erst spärlichen zugehörigen Befunden ermöglichen sie erstmals 
konkretere Aussagen zur nachantiken Nutzung des Kastells. Der Vorbericht gibt einen ausschnitthaften Überblick über das Fundmaterial, 
namentlich die Keramik, die nach stratigraphischen Einheiten getrennt vorgelegt wird. Die Funde zeugen von letzten grossen baulichen 
Veränderungen nach der Mitte des 4. Jahrhunderts, aber auch von einer kontinuierlichen und offenbar intensiven Besiedlung des Kastellareals 
bis ins 7. Jahrhundert. Danach nimmt die Funddichte ab, ob aufgrund veränderter Erhaltungsbedingungen oder wegen eines effektiven 
Besiedlungsrückgangs muss vorerst offenbleiben. 

Schlüsselwörter: 
Argonnensigillata, Drehscheibenkeramik, frühmittelalterliche Siedlungskeramik, Glasproduktion, Glas, Gruben, Kastell, importierte Keramik, 
Keramik/Keramikproduktion, Knickwandkeramik, Lavezgefässe, Münzen, nachantike Nutzung des Kastells, Spätantike, spätrömische Nigra, 
Ziegelschutthorizon t. 

Einleitung 

Lange Ze i t konnte die f r ühmi t t e l a l t e r l i che Besiedlung 
des Castrum Rauracense nur indirekt , ü b e r die spä t 
a n t i k - f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e Kas te l lnekropole 1 bzw. 
ü b e r die s p ä r l i c h e n Schriftquellen, erschlossen wer
den. W o h l ist für das mitt lere 4. Jahrhundert e in B i 
schof v o n Augst bezeugt 2 , u n d an der n ö r d l i c h e n K a 
stellmauer wurde f rühes t ens i m ausgehenden 4. Jahr
hundert eine K i r c h e mi t Bapt i s te r ium u n d Nebenge
b ä u d e n errichtet 3 . D o c h erst für die Ze i t etwa u m 640 
e r w ä h n t die V i t a des H l . Ga l lu s wieder einen episco-
pus Augustudensis, der bei der Amtseinsetzung B i 
schof Johannes ' i n Kons t anz zugegen gewesen sei, 
u n d den H . K e l l e r woh l zu Recht dem B i s t u m Augst 
zuweist 4 . Dieser allerdings k ö n n t e mi t dem i n der 
V i t a Co lumbans u n d seiner Schü le r au fge führ t en 
Ragnachar, episcopus Augustana et Baslieae ecclesia-
rum, identisch sein, v o n dem nicht sicher ist, ob er 

noch i n Augst oder bereits i n Basel residierte 5 . D e r 
wenig p r ä z i s e bzw. nur verderbt über l i e fe r t e G e o 
graph von Ravenna (8. Jh.[?]) zäh l t neben Bazela 
auch eine civitas Augusta zur patria Alamannorum, 
die w o m ö g l i c h mi t einer ebenda e r w ä h n t e n civitas 
Augusta Nova identisch ist 6 . In zwei f rühen sankt-gal-
l ischen U r k u n d e n erscheint Augusta bzw. wiederum 
Augusta civitas als actum-Orl (752 bzw. 824/25 
n .Chr . ) 7 . In zwei i n Regensburg verfassten Quel len 
des ausgehenden 9. Jahrhunderts schliesslich ist v o n 
G ü t e r n i n Augst - jetzt nur noch i n villa Augusta - die 
Rede 8 . A l l diese E r w ä h n u n g e n k ö n n e n nur das Ca
strum Rauracense betreffen, da i n ke inem Bere ich der 
ä l t e r en Kolonies tadt Augusta Raurica (Augusta Rau
ricorum) n a c h r ö m i s c h e Besiedlung nachzuweisen ist. 
T ro tz teils umfangreicher Grabungen i m Kas t e l l i n -
nern liegen bisher aber auch aus dem Kaste l lbereich 

1 M. Martin, Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld 
von Kaiseraugst, Kt. Aargau. Basler Beiträge zur Ur- und Früh
geschichte 5 (Derendingen 1976 [Bd. B] und 1991 [Bd. A]). 

2 Vgl. zur Diskussion um Iustinianus Rauricorum: L. Berger, Die 
Ausgrabungen am Petersberg in Basel (Basel 1963) 97ff. 

3 F. Oswald, L. Schaefer, H. R. Sennhauser, Vorromanische Kir
chenbauten. Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Otto-
nen. Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstge
schichte in München 3/1 (München 1966, Reprint 1990) 133f. 
(mit Lit.). 

4 H. Keller, Fränkische Herrschaft und alemannisches Herzog
tum im 6. und 7. Jahrhundert. Zeitschrift für Geschichte des 
Oberrheins 124 (NF 85), 1976, 19ff. 

5 Keller (wie Anm. 4) 22 (mit Lit.; der ältere zeitliche Ansatz für 
Bischof Ragnachar «um 615» ist wenig fundiert). 

6 C. Dirlmeier, K. Sprigade, Quellen zur Geschichte der Alaman-
nen vom Geographen von Ravenna bis Hermann von Reichen

au. Quellen zur Geschichte der Alamannen 4; Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Kommission für Alamannische 
Altertumskunde, Schriften 6 (Sigmaringen 1980) lOf. 

7 H. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, Bd. 1 
(Zürich 1863) Nr. 15 (14. April 752) und Nr. 291 (11. Mai 
824/5); vgl. M . Borgolte, Kommentar zu Ausstellungsdaten, Ac
tum- und Güterorten der älteren St. Galler Urkunden. In: 
M. Borgolte, D. Geuenich, K. Schmid (Hrsg.), Subsidia Sangal-
lensia 1. St. Galler Kultur und Geschichte 16 (St. Gallen 1986) 
334; 379. 

8 Wartmann (wie Anm. 7) Bd. 2 (Zürich 1866) Nr. 682 (6. Januar 
891) und Nr. 694 (26. August 894); vgl. Borgolte (wie Anm. 7) 
438. 440. - Zur unterschiedlichen Wertung von vicus/civitas 
usw. gegenüber villa/locus vgl. R. Windler, Das Gräberfeld von 
Elgg und die Besiedlung der Nordostschweiz im 5.-7. Jh. Zür
cher Denkmalpflege. Archäologische Monographien 13 (Zü
rich/Egg 1994) 150; 154; 156. 



erstaunlich wenig a r c h ä o l o g i s c h e Hinweise nachanti
ker Besiedlung vor . Erst ab dem Hochmit te la l te r 
mehren sich die a r c h ä o l o g i s c h e n Quel len wieder 9 . 

D i e G r ü n d e h ie r fü r s ind mannigfalt ig. E ine R o l l e 
spielte sicher, dass man f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e Sied
lungskeramik lange k a u m kannte u n d dami t i n den 
F u n d b e s t ä n d e n auch nicht erkannte. Gewicht iger 
wog aber der U m s t a n d , dass entsprechende Befunde 
effektiv fehlten! Erst j ü n g s t e Grabungen bieten hier
für E r k l ä r u n g s a n s ä t z e . 
• In j ü n g e r e n Grabungen, i n denen auch die obersten 

Fundschichten genau dokumentier t wurden, zeigen 
sich sehr oft ü b e r w i e g e n d neuzeit l iche S t ö r u n g e n , 
die bis auf die ( s p ä t ) r ö m i s c h e n Befunde hinabrei 
chen. Einige B a u e r n h ä u s e r stehen mi t ihren Funda 
menten auf r ö m i s c h e n M a u e r n oder enthalten rö 
mische Spol ien. So hat die Suche nach Baumater ia l 
i m Zuge der «Vers t e ine rung» des mit telal ter l ichen 
Bauerndorfes ihren T e i l z u m Verschwinden a r c h ä o 
logischer Strukturen beigetragen. 

• In der h ö h e r gelegenen Südhä l f t e des Kastel ls 
scheint es ebenfalls i n der f r ü h e r e n Neuze i t - v i e l 
leicht nach d e m übe r l i e f e r t en Dor fb rand v o n 1559 
- zu grossf lächigen Planierungen des vormals sanft 
z u m R h e i n h i n abfallenden G e l ä n d e s gekommen zu 
sein. In diesen Bereichen wurden die obersten 
Fundschichten z u m T e i l mi tsamt der s p ä t a n t i k e n 
Bebauung wegrasiert 1 0 . 

• A u c h die Grabungsweise war lange Ze i t unange-
passt. B i s i n die 1980er Jahre wurden die H u m u s 
schichten bis z u m Erscheinen der obersten Maue r 
kronen maschinel l abgetragen. Diese Vorgehens
weise ze r s tö r t e nicht nur allfällige d a r ü b e r l i e g e n d e 
Strukturen einer viel le icht ü b e r w i e g e n d i n H o l z ge
bauten Siedlung, sondern el iminier te an Orten, wo 
der nachantike Steinraub besonders t ief gegriffen 
hatte, sogar s p ä t a n t i k e Bodenhor izonte . Erst 1989/ 
90 wurde mi t der grossf lächigen Untersuchung des 
Areals «Adler» i m Z e n t r u m des Kaste l ls die G r a 
bungsweise schrittweise den V e r h ä l t n i s s e n ange-
passt 1 1 . D i e sich prompt einstellenden Hinweise zur 
nachantiken Besiedlung des Kastel ls konnten mi t 
nochmals verfeinerten M e t h o d e n 1994/95 i n der 
Grabung «Jakob l i -Haus» bes t ä t ig t u n d erweitert 
werden. Dieser Grabung gilt i m folgenden unser 
Augenmerk. 

Z i e l dieses Vorber ichts ist die Vorlage einer A u s w a h l 
s p ä t e s 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 r Funde . Sie be
s c h r ä n k t sich auf einige wenige, ergiebigere G r a 
b u n g s f l ä c h e n (Felder 6, 9, 11, 16, 17, 24 u n d 26; vgl . 
Bei trag M ü l l e r / G r o l i m u n d [wie A n m . 13] A b b . 16). 
I m Vorde rg rund steht dabei e in Ü b e r b l i c k ü b e r die 
z a h l e n m ä s s i g k lar dominierende K e r a m i k . E ine u m 
fassendere Auswer tung des Fundmater ia ls ist i m R a h 
men einer i m Entstehen begriffenen Disser ta t ion des 
Schreibenden vorgesehen 1 2 . 

Die Fundzonen 

D e n Befund der Grabung Ka i se r augs t -« Jakob l i -
H a u s » haben U . M ü l l e r und L . G r o l i m u n d i n diesem 
B a n d auszugsweise vorgestell t 1 3 . D i e a u s g e w ä h l t e n 
Fundkomplexe s tammen i m wesentlichen aus fünf 
Bereichen, die hier etwas vereinfacht zusammenge-
fasst seien (Abb. 1). 
• N a c h einer bereits l änge ren Baugeschichte des Plat

zes erfolgten tiefgreifende bauliche Umst ruk tu r i e 
rungen, die w o m ö g l i c h mi t der Er r ich tung des K a 
stells i n Zusammenhang stehen (vgl. M ü l l e r / G r o l i 
m u n d [wie A n m . 13] Bauzustand C , Phase 6). 

• In e inem j ü n g e r e n Abschni t t dieser Bauphase 
wurde ein oberster spätrömischer Bodenhorizont 
eingezogen, der stellenweise als M ö r t e l g u s s b o d e n 

ausgep räg t war ( M ü l l e r / G r o l i m u n d [wie A n m . 13] 
Phase 7). E r bildet den terminus post für unser 
Fundmate r ia l . N a c h Aussage der Funde , nament
l i c h der j ü n g s t e n M ü n z e n unter diesem Boden , ent
stand er i m Zuge offenbar grossf lächiger Erneue
rungen nach den Z e r s t ö r u n g e n der Magnent iuszei t 
(s. unten). In die Zei t danach dür f t e auch B a u z u 
stand D g e h ö r e n . In F e l d 24 wurden Reste einer 
s e k u n d ä r i n diesen Boden eingetieften Kanalhei
zung entdeckt, die ve rmut l i ch zu e inem etwas h ö 
hergelegenen, allerdings nur noch i n e inem kle inen 
Fragment erhaltenen Bodenniveau g e h ö r t e . Sie 
scheint bereits mi t e inem H o l z - oder Riegelbau z u 
rechnen, da zwischen Praefurn ium u n d H e i z k a n a l 

9 P. Frey, Mittelalterliche Siedlungsbefunde in Kaiseraugst. 
JbAK 13, 1992, 23Iff. - Vgl. M . Martin, Römische Schatzfunde 
aus Augst und Kaiseraugst. Augster Museumshefte 2 (Augst 
1977) 30ff. - Vgl. auch Anm. 88. 

10 Diese Beobachtung verdanke ich U. Müller, Ausgrabungen 
Kaiseraugst. Zum Dorfbrand vgl. Frey (wie Anm. 9) 239. 

11 Kantonsarchäologie Aargau, Ausgrabungen Kaiseraugst, Gra
bungsdokumentation 1989.05 und 1990.05; U . Müller, 1989.05 
Kaiseraugst - Dorfstrasse 33/35, Gasthaus Adler/Parzelle H. R. 

Buser. JbAK 11, 1990, 87ff.; U . Müller, 1990.05 Kaiseraugst-
Dorfstrasse 33/35, Gasthaus Adler/Parzelle H. R. Buser. JbAK 
12, 1991, 25Iff.; vgl. auch Frey (wie Anm. 9). 

12 R. Marti, Von der Römerzeit ins Mittelalter - Ansätze zu einer 
Siedlungsgeschichte der Nordwestschweiz im Frühmittelalter 
(Arbeitstitel, Diss. Basel, in Vorbereitung). 

13 U. Müller (mit Beiträgen von Rolf Glauser, Lukas Grolimund 
und Clara Saner), Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1995. 
JbAK 17, 1996, 95ff. (in diesem Band). 
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A b b . 1 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02). Schematische Lage der bearbeiteten Fundkomplexe 
i n der Stratigraphie (oben) u n d der Passscherbenverbindungen der K e r a m i k - u n d Glasfunde (unten). 
- Signaturen: © mehrere Scherben; • einzelne Scherbe. 

ke in eindeutiges Mauerfundament mehr festgestellt 
werden konnte. 

• A u f dem Bodenniveau fand sich eine P lan ie aus 
Ziegelbruch u n d vereinzelten Mauers te inen, durch
setzt mi t H u m u s (Abb . 1: «Ziegelschutthorizont»). 
S p ä t e s t e n s diese markier t das Ende der grossen, mi t 
Z i e g e l d ä c h e r n gedeckten Steinbauten i m A r e a l der 
Rhein thermen. In e inem kleinen Bere ich (Fe ld 24) 
konnten auf der P lanie die Reste eines f rühmi t t e l a l 

terl ichen Lehmbodens ausgemacht werden. D a das 
aus der Planie stammende Fundmate r i a l nicht v o n 
allfäll igen (wenigen) F u n d e n getrennt werden 
konnte, die unmit te lbar auf dem darunterliegenden 
s p ä t r ö m i s c h e n Boden auflagen, werden die beiden 
Fundeinhei ten i n der Vorlage zusammengefasst. 

• In dieser als «Z iege l s chu t tho r i zon t» bezeichneten 
Planie zeichneten sich mehrere h u m ö s verfül l te , 
z .T. f r ühmi t t e l a l t e r l i che Gruben ab, v o n denen w i r 



eine A u s w a h l vorlegen. Ein ige k ö n n t e n aus h ö h e r e n 
Lagen abgetieft u n d erst i n dieser Tiefe erkannt 
worden sein. N a c h Aussage des Fundmater ia ls 
s tammen sie jedenfalls aus verschiedenen Zei ten. 

• Ü b e r dem Ziegelschutthorizont lag ein H u m u s p a 
ket v o n bis z u 1 m M ä c h t i g k e i t , das i n seinen ober
sten Bereichen spä tmi t t e l a l t e r l i ches , neuzeitliches 
und modernes Fundmate r i a l enthielt. A u f der G r a 
bung wurde versucht, die tiefergelegenen Bereiche 
weiter zu differenzieren. E i n unterer Humusbereich 
( M ü l l e r / G r o l i m u n d [wie A n m . 13] Phase 8) ent
hielt, wie die anschliessende Analyse gezeigt hat, 
Funde v o m ( ü b e r w i e g e n d s p ä t e r e n ) 4. bis etwa ins 
f rühere 7. Jahrhundert . O b w o h l er i m untersuchten 
Bere ich wenig j ü n g e r e S t ö r u n g e n aufwies, Hessen 
sich keine eindeutigen Strukturen einer Bebauung 
mehr erkennen. Einzelne Hinwei se auf Pfostenstel
lungen bl ieben ohne k lar deutbaren Zusammen
hang, ebensowenig ein Lehmbodenrest i n F e l d 24, 
der an die damals noch aufrecht stehende M a u e r 50 
anschloss. 

• V o m unteren Hess sich e in oberer Humusbereich 
( M ü l l e r / G r o l i m u n d [wie A n m . 13] Phase 9) unter

scheiden. E ine klare Trennung ergab sich aber nur 
i n F e l d 24, wo eine P lan ie aus Mauerschutt die bei
den Bereiche trennte. Passscherbenverbindungen 
zeigen, dass i n anderen Grabungsabschnit ten die 
Trennung der beiden Bereiche nicht i n gleichem 
Masse m ö g l i c h war (Abb . 1, unten). 

D i e nachantike Stratigraphie der G r a b u n g «Jakob l i -
H a u s » bietet keine «geschlossenen», d.h. innert kurzer 
Ze i t u n d mi t e inhei t l ichem M a t e r i a l versehenen 
Fundkomplexe . A u c h die wenigen i n unsere A u s w a h l 
aufgenommenen G r u b e n v e r f ü l l u n g e n weisen zu we
nig Funde auf für eine d i e sbezüg l i che Wertung. D i e 
Trennung der einzelnen Schichten erwies sich w ä h 
rend der G r a b u n g als äusse r s t schwierig. Passscher
benverbindungen zeigen i m m e r h i n , dass keine a l lzu 
grossen Vermischungen unter den verschiedenen 
Schichtkomplexen stattgefunden haben (Abb . 1, un
ten). Abgesehen v o m terminus post des s p ä t r ö m i 
schen Bodenhor izonts gibt es vor läuf ig keine weiteren 
A n s ä t z e für eine absolute Dat ierung. Zei t l iche Anga 
ben k ö n n e n deshalb nur aus der Typologie des F u n d 
materials u n d der Fundstat is t ik gewonnen werden. 

Die Münzen 

D i e kurzfrist ig veranschlagte Bes t immung u n d Beur
tei lung der M ü n z e n verdanken w i r M . Peter, die Be
s t immbarkei t derselben der bevorzugten Behandlung 
durch die Restaurator in C h . Pug in . Tro tz des grossen 
Efforts der beiden werden die M ü n z e n i n unserer A r 
beit nur i n K u r z f o r m i m Ka ta log aufgeführ t . Es hat 
sich herausgestellt, dass eine aus füh r l i che Bespre
chung unterbleiben kann, we i l der Ertrag für unsere 
Fragestellungen äusse r s t m i n i m w ä r e . E i n z i g die 
M ü n z e n unter dem obersten s p ä t r ö m i s c h e n Bodenho
rizont, die einen terminus post für ebendenselben ab
geben, s ind wicht ig . D i e bisher erst kleine Serie mi t 
zwei zwischen 348 u n d 350 g e p r ä g t e n S c h l u s s m ü n z e n 
zeigt, dass der Bodenhor izon t erst u m oder kurz nach 
der M i t t e des 4. Jahrhunderts entstanden sein kann 

(S. 168). M i t dem n ä c h s t j ü n g e r e n behandelten K o m 
plex - der Ver fü l lung der s e k u n d ä r i n diesen B o d e n 
eingetieften Kana lhe i zung i n F e l d 24 - befinden w i r 
uns bereits f rühes t ens i m ausgehenden 4. Jahrhundert 
( jüngste M ü n z e gepräg t zwischen 383 u n d 408). A l l e 
anderen behandelten Schichten liegen d a r ü b e r . Sie 
g e h ö r e n damit i n die Ze i t nach dem Abbrechen der 
Kle inge ldzufuhr i n unserer Region , weshalb ihre 
chronologische Aussagekraft - die hier i m Vorder 
grund s t ü n d e - gering ist. In a l l diesen Bereichen 
k o m m e n M ü n z e n der 2. Hä l f t e des 4. Jahrhunderts 
u n d der Ze i t u m 400 e r w a r t u n g s g e m ä s s häuf ig vor . 
A u c h die A b n ü t z u n g s s p u r e n der M ü n z e n aus diesen 
Schichten liefern keine signifikanten Ergebnisse. 

Die Gläser 

Eine aus füh r l i che re Betrachtung der G l ä s e r durch S. 
Fünfsch i l l i ng erfolgt zusammenfassend auf S. 163ff. 



Die Keramik 

W i e mit t lerweile üb l i ch , w i r d die K e r a m i k nach W a 
renarten getrennt untersucht u n d vorgelegt (Abb. 2). 
Unserer Fragestellung entsprechend werden dabei die 
f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Warenarten etwas detaill ierter 
aufgefächer t . E ine eingehende Beschreibung der z u m 
T e i l für unsere Region noch nicht genau definierten 
Warenarten erfolgt an anderer Ste l le 1 4 . H i e r m ü s s e n 
einige knappe Angaben genügen . 

U n t e r der r ö m i s c h e n K e r a m i k domin ie r t diejenige 
der Kas te l l ze i t 1 5 . H i e r h i n gehö r t die bekannte Argon-
nensigillata, die spätrömische Nigra, e in T e i l der oh
nehin nur schwach vertretenen Glanztonkeramik so
wie die s p ä t r ö m i s c h e Var ian te der kalkgemagerten, 
überdrehten Ware. In den beiden letzteren Fä l l en ist 
allerdings eine Abgrenzung v o n F o r m e n des s p ä t e r e n 
3. Jahrhunderts vor läuf ig noch schwierig. U n t e r der 
Ter ra N i g r a verstehen w i r eine feintonige, beigebraun 
bis ü b e r w i e g e n d graue K e r a m i k (vor a l lem Schüsse ln , 
Tel ler u n d Becher, also Tafelgeschirr), deren augen
fälligste M e r k m a l e eine zumeist sorgfäl t ige G l ä t t u n g 
sowie eine i n der Schlussphase des Brandes erfolgte, 
mehr oder weniger a u s g e p r ä g t e S c h w ä r z u n g der Ober
f läche s i n d 1 6 . I m Gegensatz zur G lanz tonke ramik 
t räg t sie keinen Ü b e r z u g . D i e für s p ä t r ö m i s c h e K o m 
plexe ab dem s p ä t e r e n 3. Jahrhundert charakterist i
sche kalkgemagerte, ü b e r d r e h t e Ware wurde erstmals 
v o n S. M a r t i n - K i l c h e r umschr ieben 1 7 . Ersten A n a l y 
sen zufolge handelt es sich - zumindest teilweise(?) -
u m eine mi t vu lkan i schem Karbona t i t gemagerte K e 
ramik, die aus dem Kaiserstuhlgebiet s tammen 
muss 1 8 . N e u ist die Feststellung, dass sie m i t diesem 
Herkunftsgebiet eine (direkte[?]) Fortsetzung i n der 
frühmittelalterlichen kalkgemagerten, überdrehten 
Ware findet, die dann allerdings fast nur noch i m 
rechtsrheinischen Oberrheingebiet v o r k o m m t 1 9 . 
U n t e r den germanischen WarenCi) s ind die vo r a l lem 
i n s p ä t r ö m i s c h e n Fundkomplexen gelegentlich vor
kommenden Fragmente handgeformten Geschir rs zu -
sammengefasst, die sehr oft eine feine, g l immerha l -
tige Magerung aufweisen u n d ausgesprochen sorgfäl
tig, nigraartig geglä t te t s ind. Seltener s ind i n dieser 
Kategorie grob geformte, rauhwandige T ö p f e (wie 
A b b . 7,10.11). D i e anderen (spät)römischen Waren 
fassen das üb r ige scheibengedrehte r ö m e r z e i t l i c h e 
Gesch i r r zusammen: ä l t e re Sigil laten, K o c h t ö p f e , 
Schüsse ln , Reibschalen, K r ü g e , A m p h o r e n usw. D a 
sie (praktisch) ohne f rühmi t t e l a l t e r l i che Weiterent
wicklungen dastehen, genüg t diese Sammelbezeich
nung für unsere Belange. 

Es s ind vor a l lem zwei Warenarten, welche das 
s p ä t r ö m i s c h e T ö p f e r h a n d w e r k ins f rühe Mi t te la l te r 
tradieren: die Knickwandkeramik, die sich aus der r ö 
mischen Ter ra N i g r a u n d anderen F o r m e n grauer, ge
stempelter Sigil lata entwickel t 2 0 , u n d die rauhwan
dige Drehscheibenware, die vor a l lem i n ihrer A u s p r ä 
gung als sogenannte Mayene r Ei fe lkeramik bekannt 
ist und ab dem s p ä t e r e n 4. Jahrhundert auch i m ein
heimischen Geschi r r spekt rum das feintonigere K o c h 
geschirr v e r d r ä n g t 2 1 . W ä h r e n d bei der N i g r a / K n i c k -
wandkeramik f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e Fragmente durch 
ihre unsorgfä l t ige re Bearbeitung i n der Regel klar v o n 

s p ä t r ö m i s c h e n unterschieden werden k ö n n e n , ist dies 
bei der rauhwandigen Drehscheibenware vorerst 
noch nicht mi t entsprechender K la rhe i t mög l i ch , wes
halb hier nicht zwischen einer s p ä t r ö m i s c h e n u n d 
einer f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Var ian te unterschieden 
w i r d . 

D i e sandige Drehscheibenware wurde vo r einigen 
Jahren anhand v o n T ö p f e r e i f u n d e n i m s ü d l i c h e n 
H in t e r l and von Basel def inier t 2 2 . Charakter is t isch 
s ind an dieser re in f rühmi t t e l a l t e r l i chen , i n unserer 
Reg ion ohne r ö m i s c h e W u r z e l n dastehenden K e r a 
m i k die namengebende reichliche Sandmagerung, der 
reduzierende B r a n d sowie das gelegentliche Auftreten 
v o n Rol ls tempeldekor . Besonders letzteres hat sie m i t 
der ebenfalls f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n älteren gelbtonigen 
Drehscheibenware gemeinsam, die i n unserer Gegend 
ü b e r w i e g e n d aus dem n ö r d l i c h e n Oberrheingebiet 
(Elsass) import ier t worden sein dür f t e und sich dort 
aus der lokalen rauhwandigen Drehscheibenware ent
wickelt hatte 2 3 . Beiden , der sandigen wie der gelbtoni
gen Drehscheibenware k o m m t i n unserem F a l l chro
nologische Bedeutung zu , wei l sie nach bisherigem 
Kenntn iss tand erst i m Verlaufe des ( f rüheren[?]) 
7. Jahrhunderts aufkommen. M i t der sandig-körni
gen, überdrehten Ware setzt dann die En twick lung z u 
den nicht mehr auf der (Fus s - )Töp fe r s che ibe gefertig
ten T ö p f e n des Hochmit te la l ters ein. Diese Ware 

14 Marti (in Vorbereitung; wie Anm. 12); vgl. R. Marti, Kontinui
tät und Wandel am Beispiel frühmittelalterlicher Keramik aus 
der Nordwestschweiz. In: Keramik zwischen den Epochen, 
Kolloquium Münchenwiler 1994 (Bern 1994) 49ff. 

15 Zur Gründungszeit des Castrum Rauracense in der Zeit um 
290/300 n.Chr. vgl. M. Peter, Augusta Raurica I: Die Fund
münzen aus Augst. Inventar der Fündmünzen der Schweiz (in 
Vorbereitung); ders., Augusta Raurica II: Die Fundmünzen aus 
Kaiseraugst. Inventar der Fundmünzen der Schweiz 4 (in Vor
bereitung; Dissertation Frankfurt a.M. 1996). 

16 Zur Nigra vgl. H. Bernhard, Studien zur spätrömischen Terra 
Nigra zwischen Rhein, Main und Neckar. Saalburg-Jahrb. 40/ 
41, 1984/85, 34ff. 

17 S. Martin-Kilcher, Die Funde aus dem römischen Gutshof von 
Laufen-Müschhag (Bern 1980) 40ff. 

18 Für die Analysen danke ich Ph. Rentzel, Basel. 
19 R. P. H. Lommerzheim, Die frühmittelalterlichen Siedlungen 

von Merdingen und Breisach-Hochstetten in Südbaden (Diss. 
Bonn 1988) 193ff. (Gruppe A/B); M. Châtelet, La céramique du 
haut Moyen Age entre les Vosges et la Forêt-Noire (Alsace et 
Pays de Bade): deux traditions qui s'opposent. In: Actes du 
colloque d'Outreau 1992; Nord-ouest archéologie, numéro h.s. 
(Arras 1993) 237ff. - Einzelne Belege finden sich auch in der 
Nordwestschweiz. 

20 Bernhard (wie Anm. 16) 114ff.; Marti (wie Anm. 14) 50f. 
21 U. Gross, Zur rauhwandigen Drehscheibenware der Völker

wanderungszeit und des frühen Mittelalters. Fundberichte aus 
Baden-Württemberg 17/1, 1992, 423ff.; Marti (wie Anm. 14) 
50. 

22 R. Marti, Bedeutende frühmittelalterliche Siedlungsreste in 
Reinach BL. Archäologie der Schweiz 13, 1990, 136ff. bes. 
142f.; vgl. Marti (wie Anm. 14) 51. 

23 U. Gross, Mittelalterliche Keramik zwischen Neckarmündung 
und Schwäbischer Alb. Forschungen und Berichte der Archäo
logie des Mittelalters 12 (Stuttgart 1991) 36ff.; Châtelet (wie 
Anm. 19) 238. 
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A b b . 2 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02). Ver te i lung der A n z a h l Keramikscherben auf die 
wichtigsten Warenarten. 

scheint sich - mi t s ü d e l s ä s s i s c h e m Einfluss(?) - aus 
der sandigen Drehscheibenware entwickelt zu haben, 
v o n der sie sich neben der anderen Herstellungstech
n ik vo r a l lem durch die weniger sorgfäl t ig aufberei
tete Magerung u n d den uneinhei t l icheren B r a n d 
unterscheidet 2 4 . U n t e r hochmittelalterlichen Waren 
liegen fast ausschliesslich T ö p f e des 11./12. Jahrhun
derts vor. D i e spätmittelalterlich/neuzeitlichen Waren 

decken das wieder reichhaltigere Spekt rum ab dem 
13. Jahrhundert ab. Beide dienen i n unserer Unte rsu
chung ledigl ich als Indikatoren für unerkannte j ü n 
gere S t ö r u n g e n . 

24 Marti (wie Anm. 14) 51. 
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A b b . 2 (Fortsetzung) 

Verfüllung und Überdeckung der Kanalheizung (Feld 24; Abb. 3) 

Das Fundmater ia l , das Hinweise ü b e r die Aufgabe
zeit der s p ä t r ö m i s c h e n Kana lhe i zung i n F e l d 24 ge
ben k ö n n t e , ist leider wenig zahlreich. K e r a m i k u n d 
G l ä s e r aus der Fü l l s ch i ch t ü b e r der Kana lhe izung zei 
gen aber ein einheitl iches B i l d : D i e G l ä s e r g e h ö r e n 
nahezu ausschliesslich z u m Tr inkgesch i r r 2 5 . W i e die 
K e r a m i k s ind sie noch weitgehend s p ä t r ö m i s c h . D i e 
Schüsse l 11 aus Argonnensigi l la ta weist einen R o l l 
stempeldekor mi t Hor i zon ta l - , V e r t i k a l - u n d Schräg
strichgruppen auf, wie er für das s p ä t e 4. u n d die 
1. Hä l f te des 5. Jahrhunderts charakteristisch i s t 2 6 . In 
dieselbe Zei t passt der punzverzierte G ü r t e l b e s c h l a g 
l 2 7 . D e r T o p f 12 mi t steiler Schulter u n d Deckelfa lz
rand hingegen dür f t e noch dem 4. Jahrhundert ange
h ö r e n (vgl. Ziegelschutthorizont, A b b . 5,28) 2 8 . A u c h 
Lavezgefässe (17) s ind mi t 5 Fragmenten noch ver
h ä l t n i s m ä s s i g gut vertreten. A l lgeme in dominie r t die 
rauhwandige Drehscheibenware, die sich i n unserer 
Gegend i m s p ä t e r e n 4. Jahrhundert - w o h l unter dem 
E ind ruck der vo r a l lem i m m i l i t ä r i s c h e n M i l i e u ver

breiteten sog. Mayene r Ei fe lkeramik - a l l m ä h l i c h 
durchzusetzen beginnt (Abb. 2). F o r m a l ansprechbar 
ist nur gerade der W ö l b wandtopf 14 mi t kant igem 
Wuls t rand , der bereits ins 5. Jahrhundert g e h ö r e n 

25 Dazu kommen einige wenige Flachglasfragmente und unbe
stimmbare Scherben. 

26 L. Bakker, in: J. Metzler, J. Zimmer, L. Bakker, Ausgrabungen 
in Echternach (Luxembourg 1981) 245; 320. 

27 H. W. Böhme, Das Ende der Römerherrschaft in Britannien 
und die angelsächsische Besiedlung Englands im 5. Jahrhun
dert. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
in Mainz 33/2, 1986, 469ff. bes. 499ff. 

28 Vgl. etwa Kaiseraugst-Zellhaus, Phase 4/5: V. Vogel, U . Müller, 
Eine Grabung im Innern des Kastells Kaiseraugst (1993.03). 
Neue Hinweise zur Bauzeit des Kastells Kaiseraugst und zur 
Existenz eines älteren Auxiliarkastells? JbAK 15, 1994, 15Iff. 
bes. 157 Abb. 21,57; Kaiseraugst-Schmidmatt: M . Hartmann, 
Spätrömisches aus Kaiseraugst-Schmidmatt. Archäologie der 
Schweiz 8, 1985, 39ff. bes. 39 Abb. 2,15. 



d ü r f t e 2 9 . D e r T o p f 15 mi t Leis tenrand w ü r d e i n spä t 
mit te la l ter l ichem Zusammenhang h ö c h s t e n s auf
grund der schwachen Innenkehle auffallen. In unse
rem F a l l , wo eine Vermischung mi t derart v i e l j ü n g e 
rem M a t e r i a l ausgeschlossen werden kann, m ü s s e n 
w i r uns aber nach anderen Paral lelen umsehen. W i r 
f inden sie i m Westen, i m Burgund u n d bis nach Süd
frankreich, wo recht nahe Vergleiche unter der einfa
chen Gebrauchskeramik des 576. Jahrhunderts vor
kommen , die ihrerseits auf antike V o r b i l d e r z u r ü c k 
gehen 3 0 . J ü n g s t e s Element i n diesem Ensemble b i lden 
drei Fragmente f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e r K n i c k w a n d k e r a 

m i k (wie 13). Sie s ind mi t F o r m e n vergleichbar, die 
i m unteren Humusbere ich ausgesprochen häuf ig vor
k o m m e n und bereits ins 6. Jahrhundert g e h ö r e n dürf
ten. M a n w i r d k a u m annehmen wollen, dass alle an
deren Objekte als A l t s tücke , durch Umlagerung ä l te 
ren Siedlungsmaterials, i n die Kana lhe i zung gelangt 
s ind. D i e K n i c k w a n d k e r a m i k dür f t e v ie lmehr sekun
dä r , bei Bodenabsenkungen oder mi t einer unerkann
ten S t ö r u n g hineingeraten sein. D a f ü r spricht auch, 
dass i n der d a r ü b e r l i e g e n d e n Ziegelplanie keine ein
deutige K n i c k w a n d k e r a m i k v o r k o m m t (Abb . 2). 

Bereich Ziegelschutthorizont und oberstes spätrömisches Bodenniveau 
(alle Felder; Abb. 4-7) 

A u c h das Fundmate r i a l aus dem sogenannten «Zie
g e l s c h u t t h o r i z o n t » - einer P lan ie mi t Ziegel- und 
Ka lks te inbruch - gibt sich noch ü b e r w i e g e n d spä tes t -
r ö m i s c h . D a z u gehö r t neben dem Spira ldrahtarmring 
1, der i n manchen s p ä t r ö m i s c h e n F r a u e n g r ä b e r n 
seine Entsprechungen f indet 3 1 , eine ganze Re ihe v o n 
Bronzefunden, die z u m T e i l die Anwesenhei t v o n M i 
l i t ä r bezeugen. D i e mi t Nie l loe in lagen dekorierte 
Zwiebelknopff ibe l 2 v o m geläuf igen T y p 3B nach 
E . K e l l e r kennt etliche gute Vergleiche i n unmit te lba
rer Umgebung . D e r T y p tritt besonders häuf ig i n G r ä 
bern mi t valent inianischen M ü n z e n auf 3 2 . D i e Tier 
kopfschnalle 3, die u r s p r ü n g l i c h viel leicht mi t e inem 
ovalen Beschlag versehen war, besitzt eine ganze 
Reihe sti l ist isch etwas j ü n g e r e r Paral lelen i n G r ä b e r n 
des s p ä t e n 4. u n d f rühen 5. Jahrhunder ts 3 3 . In die

selbe Zei t passt der Vert ikalbeschlag 4 eines breiten 
Mi l i t ä rgü r t e l s , der i n die Bandbrei te des Typs «Tr ier -
Basel» g e h ö r t 3 4 . D e r Sporn 5 ist der g rös s t en G r u p p e 
j ü n g e r k a i s e r z e i t l i c h e r Nie tknopfsporen z u z u z ä h l e n 
( « w e s t l i c h - p r o v i n z i a l r ö m i s c h e Va r i an t e» ) . M i t sei
nem kurzen, symmetr ischen Bügel u n d dem deut l ich 
als Pferdekopf a u s g e p r ä g t e n Fersenhaken g e h ö r t er zu 
deren j ü n g s t e n Vertretern, die v o m Ende des 4. bis 
u m die M i t t e des 5. Jahrhunderts da t ie ren 3 5 . Das 
Kammfragment 6 mi t feinem Ri l l endekor g e h ö r t z u 
e inem zweireihigen B e i n k a m m mi t profi l ier ten 
Schmalseiten s p ä t r ö m i s c h e r Machar t , wie sie i n der 
2. Hä l f t e des 4. u n d i m 5. Jahrhundert verbreitet 
s i n d 3 6 . Entsprechend dekorierte K ä m m e des 6. Jahr
hunderts s ind i n der Regel deut l ich g r ö b e r gearbei
tet 3 7 . 

29 Wölbwandtöpfe dieser Form sind etwa in frühen Siedlungs
schichten von Lausen-Bettenach gut vertreten (unpubliziert). -
Zu Lausen-Bettenach allgemein vgl. M . Schmaedecke, Die 
frühmittelalterliche Siedlung Lausen-Bettenach. In: 
M . Schmaedecke (Hrsg.), Ländliche Siedlungen zwischen Spät
antike und Mittelalter. Archäologie und Museum 33 (Liestal 
1995) 17ff. 

30 Einige Beispiele: M . Leenhardt et al., Céramiques languedo
ciennes du haut Moyen Age (VII-XI e s.), études micro-régiona
les et essai de synthèse. Archéologie du Midi médiéval 11, 1993, 
11 Iff. bes. 119fr. Abb. 5,90; 177ff. Abb. 58,2-4 und 195ff. Abb. 
78,7.8; J. P. Pelletier, L. Poussel, Y. Rigoir, J. Rigoir, L. Val-
lauri, D. Foy, Poterie, métallurgie et verrerie au début du 
VI e siècle à Gardanne (Bouches-du-Rhône). Documents d'ar
chéologie méridionale 14, 1991, 277ff. bes. 304f. Abb. 41,7; 
G. Démians d'Archimbaud (Hrsg.), L'oppidum de Saint-Biaise 
du V e au VII e s. (Bouches-du-Rhône). Documents d'archéologie 
française 45 (Paris 1994) 166f. Abb. 122,26-31; J.-C. Alcamo, 
Ch.-H. Lagrand, Aspects de la vaisselle-céramique d'usage cou
rant des Aures aux VI e -VII e siècles, le sondage I. Gallia 43, 
1985, 193ff. bes. 200f. Abb. 6,12.16. - Entfernt auch Parallelen 
aus der Westschweiz: M . A. Haldimann, Le haut Moyen Age: 
une continuité méconnue? In: Keramik zwischen den Epochen, 
Kolloquium Münchenwiler 1994 (Bern 1994) 56ff. bes. 57 Abb. 
2,41; B. Privati, Sézegnin GE: une unité agricole du haut 
Moyen Age. Archäologie der Schweiz 9, 1986, 16ff. Abb. 13,7; 
K. Roth-Rubi, Zur spätrömischen Keramik von Yverdon. Zeit
schrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 37, 
1980, 149ff. bes. 162, Taf. 11,213-216. 

31 Vgl. Martin (wie Anm. 1) 9f.; da kein Verschlussende erhalten 
ist, muss in ein genauer Datierungsansatz unterbleiben. 

32 E. Riha, Die römischen Fibeln von Augst und Kaiseraugst. 
Forschungen in Augst 3 (Augst 1979) 169ff. Nr. 1464ff. (Typ 
6.5.3B); vgl. Martin (wie Anm. 1) 35f. - Zur Datierung vgl. 
Ph. M. Pröttel, Zur Chronologie der Zwiebelknopffibeln. Jahr
buch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz 
35, 1988, 359ff. (Typ 3/4B). 

33 H. W. Böhme, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhun
derts zwischen unterer Elbe und Loire. Veröffentlichungen der 
Kommission zur archäologischen Erforschung des spätrömi
schen Raetien. Bayerische Akademie der Wissenschaften 
(München 1974) 66; 79 (u.a. Spontin Grab G und Mayen Grab 
12 [mit Bronzemünzen des Arcadius]); vgl. zu den verwandten 
Schnallen mit mittelständigen Delphinen Böhme (wie Anm. 
27) 476ff. 

34 Böhme (wie Anm. 33) 63f.; vgl. Böhme (wie Anm. 27) 499ff. 
35 U. Giesler, Jüngerkaiserzeitliche Nietknopfsporen mit Drei-

punkthalterung vom Typ Leuna. Saalburg-Jahrbuch 35, 1978, 
5ff. bes. 8ff. 2Iff. 

36 Vgl. etwa R. M . Swoboda, Die spätrömische Befestigung Spon-
eck am Kaiserstuhl. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühge
schichte 36 (München 1986) 81 Kat.-Nr. 255-256. 

37 Vgl. etwa Basel-Bernerring, Gräber 2 und 24: M . Martin, Das 
fränkische Gräberfeld von Basel-Bernerring. Basler Beiträge 
zur Ur- und Frühgeschiche 1 (Mainz 1976) 101 f. 



D i e G l ä s e r s ind auch hier fast ausschliesslich durch 
Tr inkgeschi r r r e p r ä s e n t i e r t . Das Randfragment 10 
einer Schale mi t nach aussen umgeschlagenem B a n d 
r a n d 3 8 u n d das Bodenfragment 11 eines w o h l v ierkan
tigen Kruges k ö n n e n bereits als A l t s t ü c k e betrachtet 
werden. Sie setzen sich auch durch die naturfarben
hellblaue Farbe v o n den ü b r i g e n G l ä s e r n ab. 

U n t e r den K e r a m i k f u n d e n machen die ä l t e r en 
Funde einen v e r h ä l t n i s m ä s s i g grossen A n t e i l aus, was 
angesichts der Schichtgenese (Planie) allerdings wenig 
erstaunt. D i e v o n der P lan ie ü b e r l a g e r t e Ver fü l lung 
u n d Ü b e r d e c k u n g der Kana lhe i zung zeigt, dass er-
stere nicht vo r dem f r ü h e r e n 5. Jahrhundert entstan
den sein kann. Z u den ze i t genöss i s chen S t ü c k e n des 
5. Jahrhunderts dür f t e etwa der fast v o l l s t ä n d i g re
konstruierbare G lanz tonkrug 26 g e h ö r t haben, der 
mi t g röss te r Wahrschein l ichkei t aus den T ö p f e r e i e n 
v o n Portout ( D é p . Savoie) s tammt 3 9 . A u c h die nord
afrikanischen, zy l indr i schen A m p h o r e n 34 (Spa-
theion) und 3 5 4 0 oder der T o p f 42 mi t bereits sichtba
rer Tendenz z u m «s ichel förmigen» Decke l f a l z rand 4 1 

kamen w o h l erst i m Verlaufe des 5. Jahrhunderts i n 
den Boden . D i e N i g r a anderseits zeigt mi t Ausnahme 
v o n 41 ausschliesslich F o r m e n , wie sie i m s p ä t e n 3. 
u n d 4. Jahrhundert bekannt s ind (36-40). W i e er
w ä h n t , fehlt eindeutige K n i c k w a n d k e r a m i k (Abb. 2). 
N u r das K n i c k w a n d s c h ä l c h e n 41 kann allenfalls als 
Ü b e r g a n g s f o r m bezeichnet werden. F o r m a l scheint es 
auf feinkeramische K n i c k w a n d s c h ü s s e l n des F o r m e n 
kreises L a m b o g l i a 1/3 z u r ü c k z u g e h e n , die zuwei len 
ebenfalls einen mi t Wuls t betonten W a n d k n i c k auf
weisen 4 2 . In seiner Macha r t steht es anderseits mehr-

gliedrigen Gefä s sen aus Kaiseraugst nahe, die als 
« P r o t o t y p e n » sogenannt « b u r g u n d i s c h e r » K e r a m i k 
des 677. Jahrhunderts gelten k ö n n e n (s. unterer H u 
musbereich, A b b . 12,89-91). A u c h unter der nun klar 
dominierenden rauhwandigen Drehscheibenware 
dü r f t en F o r m e n des 4. Jahrhunderts ü b e r w i e g e n (z.B. 
56) 4 3 , wobei eine klare Trennung v o n j ü n g e r e n Fo r 
men vorerst noch schwerfä l l t . Ä l t e r e S tücke scheinen 
noch einheit l icher reduzierend grau oder ox id ie rend 
orange gebrannt worden zu sein. A l s j ü n g s t e s S tück 
gibt sich der T o p f 42 mi t Deckel fa lzrand z u erken
nen 4 4 . Auffa l lend ist, dass der sogenannte « W ö l b 
w a n d t o p f » i n diesem K o m p l e x (noch[?]) nicht er
scheint. Bauchige T ö p f e mi t L i p p e n r a n d (47-51) h i n 
gegen begegnen verschiedentl ich bereits i n s p ä t r ö m i 
schen Fundkomplexen aus Kaiseraugst 4 5 . Exo t i sch 
mutet der w e i t m ü n d i g e T o p f 53 mi t Leis tenrand an, 
dessen V o r b i l d e r - analog z u m T o p f mi t Leis tenrand 
aus der Ver fü l lung der Kana lhe izung (Abb. 3 , 1 5 ) - a m 
ehesten i m S ü d w e s t e n zu suchen s i n d 4 6 . Lavezfrag-
mente liegen aus dem Bereich des Ziegelschutthori
zonts nicht vor. 

Insgesamt reicht das Fundmate r i a l aus dem Ziegel
schutthorizont woh l k a u m weit ins 5. Jahrhundert . 
K l a r e «Ausreisser» s ind die Fragmente sandiger D r e h 
scheibenware (58-60), der T o p f 61 aus s a n d i g - k ö r n i 
ger, ü b e r d r e h t e r Ware , der seine Entsprechungen i m 
Bereich des Mauerschuttes i n F e l d 24 u n d i m oberen 
Humusbere ich findet, sowie einige weitere, ebenfalls 
deut l ich j ü n g e r e Einzelscherben (Abb. 2). Sie m ü s s e n 
aus unerkannten j ü n g e r e n Bodeneingriffen s tammen. 

Grube im Ziegelschutthorizont (Feld 11; Abb. 7) 

D i e grosse Grube war i m Ziegelschutthorizont deut
l i c h auszumachen. D e n n o c h kann nicht mi t letzter 
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die eigent
l iche G r u b e n v e r f ü l l u n g unter dem Ziegelschutthori

zont lag und sich erst durch n a c h t r ä g l i c h e Bodensen
kungen bereits i n h ö h e r e n Lagen abzeichnete. Das 
auffallende an der G r u b e n v e r f ü l l u n g s ind zwei fast 
vo l l s t änd ig rekonstruierbare, handgeformte Töp fe , 

38 Die Form ist nicht eindeutig zu bestimmen. Derartige Ränder 
kommen an verschiedenen Gefässformen vor. Es gibt im Mit
telmeergebiet eine Schalenform mit Standfuss, die häufig einen 
derartigen Rand mit unterhalb des Randes stark einziehender 
Wand besitzt. Dazu C. C. Edgar, Graeco-Egyptian Glass. Cata
logue général des Antiquités Egyptiennes du Musée de Caire 
(1905; Reprint Osnabrück 1974) Taf. 1,34.433; Taf. 2,32.443. 
Eine ähnliche Randbildung bei einer Tasse im Rheinischen 
Landesmuseum Bonn: A. B. Follmann-Schulz, Die römischen 
Gläser aus Bonn. Beihefte der Bonner Jahrbücher 46 (Bonn 
1988) 91 Nr. 318 und Taf. 39,318. 

39 Portout, Typ 93/94: J. et Ch. Pernon, Les potiers de Portout. 
Revue archéologique de Narbonnaise, Suppl. 20 (Paris 1990) 
122f. Taf. 16. 

40 S. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und 
Kaiseraugst. Forschungen in Augst 7/2 und 7/3 (Augst 1993) 
448f. Taf. 249,5608 bzw. Taf. 248,6598.5601; dies., in: B. Du-
buis et al., Céramique du Bas-Empire découverte à Sion «Sous-
le-Scex». Archäologie der Schweiz 10, 1987, 157ff. bes. 163f. 
Abb. 6. 

41 Vgl. etwa Gross (wie Anm. 21) 425ff. 
42 Vgl. etwa Pernon (wie Anm. 39) 117 Taf. 28,86.88.91. 

43 Vgl. etwa Bakker (wie Anm. 26) 335 Abb. 249,81.82. 
44 B. Kaschau, Die Drehscheibenkeramik aus den Plangrabungen 

1967-1972. In: V. Milojcic (Hrsg.), Der Runde Berg bei Urach 
2. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Kommission 
für Alamannische Altertumskunde. Schriften 2 (Sigmaringen 
1976) 22f. Taf. 1,2; 5,106.107; S. Spors, Spätrömische Dreh
scheibenkeramik vom Glauberg (Wetteraukreis). Jahrbuch des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz 33, 1986, 
417ff. bes. 432f. Abb. 7,41 usw. 

45 Vgl. etwa Kaiseraugst-Zellhaus, Phase 4/5: Vogel/Müller (wie 
Anm. 28) 157 Abb. 21,58(.59); S. Martin-Kilcher, Die römi
schen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in 
Augst 7/1 (Augst 1987) 44 Abb. 20,10. 

46 Vgl. etwa Alcamo/Lagrand (wie Anm. 30) Abb. 6,11.13; Leen
hardt et al. (wie Anm. 30) 118ff. Abb. 3,33; 5,82 usw. - Früh
mittelalterliche Beispiele z.B.: E. Faure-Boucharlat, J. F. Rey-
naud, Les vases funéraires de la nécropole Saint-Laurent de 
Lyon. Archéologie médiévale 16, 1986, 4Iff. bes. 46 Abb. 8,11-
18; I. Catteddu, L'habitat rural mérovingien de Genlis (Côte-
d'Or). Revue Archéologique de l'Est et du Centre-Est 43, 1992, 
39ff. bes. Abb. 24,8. 



die allerdings i n zerscherbter F o r m aufgefunden wur
den. D i e Ware wi rk t fremdartig u n d ist i n der Reg ion 
bisher nur i m Castrum Rauracense nachgewiesen 4 7 . 
Sie ist w o h l als germanisch anzusprechen u n d k ö n n t e 
mi t rechtsrheinischen S ö l d n e r n ins Kas t e l l gelangt 
sein. Ihre genaue Herkunf t ist vor läuf ig nicht eruier
bar. Das üb r ige M a t e r i a l wi rk t der unsicheren F u n d 
si tuat ion entsprechend heterogen. M i t dem G l a n z t o n 
becher 5 ist ohne Zweife l e in A l t s t ück h ine ingekom

men. A u c h der T o p f 6 m i t Deckel fa lz rand oder e in 
vereinzeltes Lavezfragment d ü r f t e n noch dem 
4. Jahrhundert a n g e h ö r e n . J ü n g e r ist hingegen der 
« W ö l b w a n d t o p f » 7 mi t weiter M ü n d u n g u n d unter-
schnit tenem Wuls t r and aus rauhwandiger Drehschei 
benware v o n guter Q u a l i t ä t (vgl. unterer Humusbe 
reich, A b b . 13,120—124)4 8. A l s j ü n g s t e s erkennbares 
Element g e h ö r t er woh l bereits ins fortgeschrittenere 
5. Jahrhundert . 

Grube im Ziegelschutthorizont und Mörtelgussboden (Feld 9; Abb. 8, oben) 

Eine weitere G r u b e i n F e l d 9, die sowohl die Ziegel-
planie wie den darunterliegenden M ö r t e l g u s s b o d e n 
du rchsch l äg t , gibt sich trotz der wenigen Funde klar 
als f rühmi t t e l a l t e r l i ch zu erkennen. K n i c k w a n d k e r a 
mik , rauhwandige u n d neu nun auch sandige D r e h 
scheibenware halten sich die Waage (Abb . 2). M i t der 
stempelverzierten K n i c k w a n d k e r a m i k 2 befinden w i r 
uns i m s p ä t e r e n 6. oder f r ü h e r e n 7. Jahrhundert . Sie 
g e h ö r t zu einer Gruppe , die auch i n Grabfunden vor 
a l lem des Oberrheingebiets gut vertreten ist u n d nicht 
zuletzt deshalb i m weitesten Sinne w o h l als «frän
kisch» bezeichnet werden darf 4 9 . D e r T o p f mi t gekehl
tem Leis tenrand 3 weist w o h l auf ä h n l i c h e , südwes t 
l iche Verb indungen wie sein weniger stark gekehltes 

G e g e n s t ü c k i n der Ver fü l lung der Kana lhe i zung (Abb . 
3,15). 

M i t dem Glasschmelzt iegel 4 ist e in auch i n ande
ren, v.a. s p ä t r ö m i s c h e n F u n d k o m p l e x e n aus Ka ise r 
augst vertretener, offenbar nicht unbedeutender 
Handwerkszweig belegt. W i e der als Glashafen ver
wendete W ö l b w a n d t o p f i m unteren Humusbere ich 
(Abb. 14,144) dür f t e dieses Exempla r v o n f r ü h m i t t e l 
alterlicher Glasverarbei tung i m Castrum Rauracense 
zeugen, auch wenn f rühmi t t e l a l t e r l i che s G l a s selbst 
i m Gegensatz z u s p ä t r ö m i s c h e m i m M o m e n t noch 
äusse r s t rar ist (S. 163ff. bes. 166f.). Glasanalysen l ie
gen zur Ze i t noch nicht vor . 

Zwei Gruben im Ziegelschutthorizont (Feld 17; Abb. 8, Mitte) 

D i e beiden i n F e l d 17 festgestellten G r u b e n wurden 
aufgrund des prakt isch identischen Scherbenspek
trums woh l gleichzeit ig verfül l t . Dass hier j ü n g e r e B o 
deneingriffe vorl iegen, zeigt das Fehlen ( s p ä t ) r ö m i -
scher A l t s t ücke (Abb . 2). A u c h Lavez ist nicht mehr 
vertreten. B e i den wenigen G e f ä s s f r a g m e n t e n aus 
rauhwandiger Drehscheibenware sowie demjenigen 
eines Knickwandtopfes hingegen dü r f t e es sich u m 
merowingerzei t l iche Al t funde handeln. Das Frag
ment eines bauchigen, mi t offenbar mehreren Re ihen 

einzeil igen Rol ls tempeldekors versehenen Topfes aus 
sandiger Drehscheibenware stellt einen s p ä t e n V e r 
treter dieser Warengruppe dar 5 0 . I m ü b r i g e n ü b e r w i e 
gen f rühe Erscheinungsformen der s a n d i g - k ö r n i g e n , 
ü b e r d r e h t e n Ware klar. Diese nicht mehr scheibenge
drehte K e r a m i k leitet formal bereits zu den hochmit 
telalterlichen Waren ü b e r . Z e i t l i c h befinden w i r uns 
hier woh l i m ausgehenden 8. oder f r ü h e r e n 9. Jahr
hunder t 5 0 3 . 

47 Vgl. etwa Hartmann (wie Anm. 28) 39 Abb. 2,7 (wohl 1. Hälfte 
4. Jh.). 

48 Im Gegensatz zum «klassischen» Wölbwandtopf Alzey 33 wei
sen die Exemplare der Region nie einen Kragen unter der 
Randaussenseite auf; vgl. Runder Berg, wohl vor 506: Kaschau 
(wie Anm. 44) 17f. 30f. Taf. 1,6-8 usw.; Gross (wie Anm. 21) 
429. 

49 Vgl. Marti (wie Anm. 22) 150 mit Anm. 58. 
50 Marti (wie Anm. 22) 138ff. Abb. 4,5.12.13; J. Tauber, Ein karo-

lingischer Töpferofen in Reinach. Archäologie und Museum 11 

(Liestal 1988) 79ff. Nr. 2.3.28-33; vgl. entsprechenden Roll
stempeldekor auf der sandigen, überdrehten Ware: Marti (wie 
Anm. 14) 51 Abb. 5,2. 

50a Eine nach Abschluss des Manuskripts erfolgte Überprüfung der 
Befunde ergab, dass es sich bei beiden «Gruben» um das 
Schichtpaket einer Grubenverfüllung des 11. Jahrhunderts 
handelt! Dennoch ist das Fundmaterial recht homogen und 
spricht für eine gemeinsame Provenienz. 



Lehmbodenrest im unteren Humusbereich (Feld 24; Abb. 8, unten) 

In F e l d 24 wurden Reste eines Lehmbodens ausge
macht, die ü b e r der mi t Ziegelfragmenten durchsetz
ten P lan ie («Z iege l schu t tho r i zon t» ) lagen. D a dieser 
Gehhor izon t i n den ü b r i g e n F l ä c h e n nicht festgestellt 
werden konnte, muss sein V e r h ä l t n i s zur einen oder 
anderen der obgenannten G r u b e n offenbleiben. D e r 
Bodenrest stellt bisher das ä l tes te Element n a c h r ö m i 
scher N u t z u n g i m Kas te l l dar! 

D i e Funde aus dem Bodenhor izon t wi rken ze i t l ich 
erstaunlich homogen. I m Vergle ich z u m allgemeiner 
definierten, bes t immt auch s t ä rke r d u r c h w ü h l t e n 
unteren Humusbere ich i n anderen Bereichen (s. un
ten) liegt k a u m mehr S p ä t r ö m i s c h e s vor . D i e Funde 
geben sich v ie lmehr klar f rühmi t t e l a l t e r l i ch : zwe i 
K ä m m e , worunter zumindest der besser erhaltene (1) 
mi t sehr deut l ich unterschiedlicher Z ä h n u n g noch gut 
ins 6. Jahrhundert g e h ö r e n d ü r f t e 5 1 , ferner das Boden
fragment 3 einer formgeblasenen Glasscha le 5 2 . U n t e r 
der K e r a m i k domin ie r t die rauhwandige Drehschei 
benware. Nebst T o p f 4 mi t L ippenrand , wie er ä h n 
l i c h schon i m Ziegelschutthorizont begegnete (Abb . 

6,47-51), liegt mi t d e m fast v o l l s t ä n d i g erhaltenen 
T o p f 5 ein Exempla r vor , das formal bereits einer 
Gefässe r i e nahekommt, die i n e inem Grubenhaus i n 
Re inach u n g e f ä h r i n die Ze i t u m 600 datiert werden 
konnte 5 3 . Paral le len mi t kurzem, leicht gestauchtem 
Tr ich te r rand s ind ü b e r d i e s unter den f rühes t en V e r 
tretern der sandigen Drehscheibenware bekannt 5 4 . 
D i e R a n d f o r m 6 ist verschiedentl ich i n merowinger-
zei t l ichen Z u s a m m e n h ä n g e n - auch etwa i m unteren 
Humusbere ich i n der Grabung «Jakob l i -Haus» - ver
treten (Abb. 14,140.141) 5 5 . Randkehle u n d steil abfal
lende, schwach gerippte Schulterpartie s ind vie l le icht 
analog z u F u n d e n v o m R u n d e n Berg v o n U r a c h v o n 
d o n a u l ä n d i s c h e n V o r b i l d e r n des 5. Jahrhunderts i n 
spi r ier t 5 6 . In unserem, recht «geschlossen» wi rkenden 
K o m p l e x k o m m t aber weder die sandige Drehschei 
benware selbst noch die ä l t e re gelbtonige Drehschei 
benware vor. M a n w i r d deshalb nicht fehlgehen, das 
Ende des Ensembles etwa i n der Ze i t u m 600 anzuset
zen, wie dies al lgemein auch für den unteren H u m u s 
bereich i n den ü b r i g e n Fe ldern zutrifft (s. unten). 

Unterer Humusbereich (alle Felder; Abb. 9-15) 

I m gesamten unteren Humusbere ich findet s ich i m 
mer noch v ie l S p ä t r ö m i s c h e s , was z u m einen sicher 
mi t der Zusammensetzung des Pianiemater ia ls zu 
s a m m e n h ä n g t , z u m andern aber auch durch die 
Schwierigkeiten b e i m Trennen der obersten F u n d 
schichten bedingt sein dür f t e . So liegt mi t der Bügel-
knopff ibel 1, die w o m ö g l i c h auf germanische P r ä s e n z 
i m Kas te l l z u r ü c k g e h t , w o h l ein A l t s t ü c k aus der 
2. Häl f te des 4. Jahrhunderts v o r 5 7 . D i e schlichte, l e i 
der schlecht erhaltene u n d noch unkonservierte R i e 
menzunge 3 hingegen k ö n n t e aufgrund ihrer F o r m 
u n d Konst rukt ionsweise ins (mittlere) 5. Jahrhundert 
g e h ö r e n 5 8 . 

A u c h i m unteren Humusbere ich g e h ö r t der ü b e r 
wiegende T e i l der G l ä s e r z u m Trinkgeschirr , wobei 

hier noch Serviergeschirr i n F o r m v o n Flaschen u n d 
K a n n e n dazukommt (50-54). Le ich t e r h ö h t hat sich 
die Z a h l der A l t s t ücke mi t den zwei Rippenschalen-
fragmenten 11 u n d 12, zwei Wandfragmenten v o n 
vierkant igen K r ü g e n (13. 14) und zwei aus der W a n d 
gefalteten Standringfragmenten (15. 16). E i n Tiegel
boden mi t anhaftenden, naturfarbenen Glasresten 
dür f t e ebenfalls aus ä l t e r e n Z u s a m m e n h ä n g e n stam
men. 

U n t e r der K e r a m i k begegnet i m m e r noch s p ä t e s t r ö -
mische Argonnensigi l la ta , ü b e r w i e g e n d i n F o r m der 
rollstempelverzierten Schüsse l Chenet 320. D i e R o l l 
stempelmuster 67 u n d 68, viel le icht auch 64 u n d 65, 
g e h ö r e n noch dem 4. Jahrhundert a n 5 9 . Zumindes t 69 
hingegen, zu dem ve rmut l i ch das rollstempelverzierte 

51 Martin (wie Anm. 37) 102; vgl. Windler (wie Anm. 8) 110. 
52 Vgl. unten S. 177. 
53 Marti (wie Anm. 22) 143ff. bes. Abb. 8,27. 
54 Vgl. Marti (wie Anm. 14) 51 Abb. 3,2. 
55 Z.B. Lausen-Bettenach, Grube 56 (früheres 7. Jh.), unpubliziert 

(vgl. Anm. 29). 
56 Gross (wie Anm. 21) 435ff. Abb. 5. Auf besser erhaltenen 

Exemplaren aus Lausen-Bettenach scheint aber der dort cha
rakteristische Schulterabsatz zu fehlen. 

57 Riha (wie Anm. 32) 84 Taf. 12,289.290 (Typ 3.11); vgl. 
M. Schulze-Dörrlamm, Romanisch oder germanisch? Untersu
chungen zu den Armbrust- und Bügelknopffibeln des 5. und 
6. Jahrhunderts aus den Gebieten westlich des Rheins und süd

lich der Donau. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral
museums in Mainz 33, 1986, 593ff. bes. 696f. Abb. 113 (Ver
breitungskarte). 

58 Vgl. etwa Gerlachsheim, Grab 3: A. Dauber, Neue Funde der 
Völkerwanderungszeit aus Baden. Badische Fundberichte 21, 
1958, 139ff. bes. Taf. 49,10. 

59 Zur Entwicklung der Rollstempelmotive allgemein vgl. vor al
lem Bakker (wie Anm. 26). - Zu 64 etwa S. Martin-Kilcher, Die 
spätrömischen und frühmittelalterlichen Funde, in: R. Moos-
brugger-Leu, Die Ausgrabung im Museum für Völkerkunde 
(1978/24). Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums
kunde 79, 1979, 390ff. bes. 398 Nr. 68 (in der Art des Musters 
Chenet 135). 



Fragment A b b . 16,15 mi t «degene r i e r t em» M o t i v aus 
dem oberen Humusbere ich gehör t , datiert bereits 
deut l ich ins 5. Jahrhundert . D i e dicke Wandung , der 
schwere Standring mi t senkrechter Aussenseite, vor 
a l lem aber auch die schlechte Brenntechnik, die i m 
Scherben einen grauen K e r n zu rück l i e s s , ordnen das 
S tück bei den j ü n g s t e n Vertretern seiner Gat tung 
e i n 6 0 . Es ist bisher das einzige m i r bekannte E x e m 
plar, das woh l erst nach der M i t t e des 5. Jahrhunderts 
noch seinen W e g i n unsere Reg ion fand. D e r schei
bengedrehte « W ö l b w a n d t o p f » 75 mi t kant igem 
Wuls t r and hat seine Entsprechungen unter der rauh
wandigen Drehscheibenware (Abb . 13,120ff.). D e r 
T o p f 77 mi t Leis tenrand ist uns bereits i n der Verfül 
lung der Kana lhe i zung begegnet (Abb . 3,15). A u c h die 
nordafrikanische Weinamphore 81 passt gut ins 4. 
oder f rühere 5. Jahrhunder t 6 0 3 . 

Besondere Beachtung verdient i m unteren H u m u s 
bereich die Nigraware. 82-88 s ind wiederum Formen , 
die i n s p ä t r ö m i s c h e r Ze i t geläufig s ind. Schalen mi t 
W a n d k n i c k (85.86) begegnen fast r ege lmäss ig i n 
F u n d k o m p l e x e n ab dem s p ä t e r e n 3. Jahrhundert . D i e 
ä l t e r en Exemplare s ind mehrhei t l ich oxid ie rend ge
brannt u n d z u m T e i l marmorier t , bei den j ü n g e r e n , 
gedrungeneren F o r m e n scheint wie i n unserem F a l l 
die Nigra technik zu d o m i n i e r e n 6 1 . U n g e w ö h n l i c h ist 
das graue S c h ä l c h e n 82 m i t streifiger G l ä t t u n g . Es 
steht ebenso wie die atypischen K n i c k w a n d g e f ä s s e 
89-91 bisher ohne gute Vergleiche da: Ihre Machar t 
verbindet alle m i t der ü b r i g e n s p ä t r ö m i s c h e n N i g r a , 
etwa den Kn ickwandscha len 85/86. F o r m a l weisen sie 
aber schon deut l ich i n R ich tung f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e r 
K n i c k w a n d t ö p f e . D i e mi t R i p p e n mehrfach geglie
derten g rösse ren Gefässe zeigen dabei Bezüge einer
seits zur grauen Sigil lata des 5./6. Jahrhunderts der 
Westschweiz u n d des Rhonetals , m i t der sie auch den 
mehrzonigen Kerbdekor gemein haben 6 2 , anderseits 
zur j ü n g e r e n , f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n , sogenannt «bur
g u n d i s c h e n » K e r a m i k derselben P r o v e n i e n z 6 3 . U n t e r 
diesem Aspekt lässt sich für das S c h ä l c h e n 82 eben
falls ein formaler Vergle ich unter der westlichen, 
grauen Sigil lata a n f ü h r e n 6 4 . Es stellt s ich also eine 
ganze Gruppe an westlichen F o r m e n orientierter N i -
gragefässe woh l noch des 5. Jahrhunderts heraus, die 
an der Schwelle zur f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n «Knick
w a n d k e r a m i k » stehen. D a dieselbe Ware auch aus be
nachbarten Fundstel len der Reg ion - etwa aus L a u -
sen-Bettenach - bekannt ist, dü r f t e sie durchaus einer 
lokalen P r o d u k t i o n entstammen. 

D i e folgende, grosse Serie der w e i t m ü n d i g e n Knick
wandgefässe 92-103 (usw.) entspricht formal zwar ei
nem gängigen , f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n G e f ä s s t y p u s , i h r 
D e k o r kann aber ebensowenig westliche V o r b i l d e r 
verleugnen. D i e Gefässe s ind derart e inhei t l ich gefer
tigt u n d liegen i n so u n g e w ö h n l i c h grosser Z a h l vor , 
dass man eine i n unmit telbarer N ä h e befindl iche Pro
d u k t i o n s s t ä t t e vermuten m ö c h t e 6 5 . Ihre Stempelmo
tive aber - F i e d e r b l ä t t c h e n , mehrzonige R ä d c h e n u n d 
deren Der iva te - s ind eindeutig dem Formenschatz 
der eben e r w ä h n t e n grauen Sigil lata, den «dér ivées 
des sigillées p a l é o c h r é t i e n n e s » ( D S P ) , entliehen, die 
i m Rhoneta l u n d i n Westfrankreich i m 5./6. Jahrhun
dert verbreitet war. A u s der nahen Siedlung Lausen-
Bettenach liegt e in entsprechend dekoriertes Gefäss 

vor , das eindeutig seine F o r m v o n dieser westl ichen, 
grauen Sigi l la ta ü b e r n o m m e n hatte, was bei unseren 
Exemplaren weniger klar erkennbar i s t 6 6 . J ü n g s t e s 
S tück dür f t e 104 sein, das eine recht gute Entspre
chung in G r a b 6/1969 aus Re inach , Rankhof , findet, 
das etwa ins s p ä t e r e 6. Jahrhundert datiert werden 
k a n n 6 7 . W i e dieses zeigt auch der einzige rol ls tempel-
verzierte K n i c k w a n d t o p f 116 eine betontere u n d s tär
ker einziehende Oberwand, was i h n als typologisch 
j ü n g e r e s Exempla r ausweist 6 8 . Rol l s tempeldekor i n 
F o r m kleiner Rechtecke begegnet auf den K n i c k 
w a n d t ö p f e n i m G r ä b e r f e l d Basel-Bernerr ing ab dem 
s p ä t e r e n 6. Jahrhunder t 6 9 . G e g e n s t ä n d i g e Rauten 
oder Dreiecke liegen d e m g e g e n ü b e r wiederum häuf i 
ger auf Gefä s sen der sogenannten « b u r g u n d i s c h e n » 
K e r a m i k v o r 7 0 . 

A u c h das Formenspek t rum der rauhwandige D r e h 
scheibenware hat sich g e g e n ü b e r den ä l t e r en Schich
ten merk l i ch v e r ä n d e r t . M i t 117-119 liegen drei s p ä t e 
Vertreter des Kochtopfes A l z e y 27 mi t - nunmehr 
steilem - Deckel fa lz rand v o r 7 1 . D i e w e i t m ü n d i g e n 
T ö p f e 120-125 m i t leicht unterschnit tenem Wuls t -

60 W. Dijkman, La terre sigillée décorée à la molette à motifs 
chrétiens dans la stratigraphie maastrichoise (Pays-Bas) et dans 
le nord-ouest de l'Europe. Gallia 49, 1992, 129ff. bes. 151. 

60a Martin-Kilcher (wie Anm. 40) 377ff. Taf. 167,3612 (freund
licher Hinweis S. Martin-Kilcher). 

61 Vgl. Martin-Kilcher (wie Anm. 59) 398 Nr. 69-71; Martin-Kil
cher (wie Anm. 45). 44 Abb. 19,6.7; H. Bender, Kaiseraugst -
Im Liner 1964/68: Wasserleitung und Kellergebäude. For
schungen in Augst 8 (Augst 1987) Taf. 3,50 (dazu A. Rettner, 
Bemerkungen zu einem Kellerbefund aus der Spätzeit der Ko
loniestadt Augusta Raurica. Jahrbuch der Schweizerischen Ge
sellschaft für Ur- und Frühgeschichte 71, 1988, 209ff.). 

62 Vgl. etwa die Formen Rigoir 6c, 16, 18 und 20 der «Sigillée 
paléochrétienne»: J. et Y. Rigoir, Les sigillées paléochrétiennes 
de Suisse. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur-
und Frühgeschichte 55, 1970, 95ff. Abb. 1,6c. 16.18.20 

63 R. Moosbrugger-Leu, Die Schweiz zur Merowingerzeit. Hand
buch der Schweiz zur Römer- und Merowingerzeit (Bern 1971) 
Bd. A, 248ff. 

64 Form Rigoir 3: vgl. Rigoir (wie Anm. 62) 109f. Abb. 12,4929. -
Vgl. eine «Schale aus schwarzem Ton, Sigillata-Imitation» aus 
dem münzdatierten Sarkophag II aus Eisenberg-Bems (Rhein
land-Pfalz): H. Bernhard, Die spätrömischen Burgi von Bad 
Dürkheim-Ungstein und Eisenberg. Saalburg-Jahrbuch 37, 
1981, 23ff. bes. 79f. Abb. 62,4 {terminus postquem 395/402). 

65 Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit einem von R. Laur-
Belart 1961 in der Nähe entdeckten Töpferofen im Innern des 
Kastells (Kaiseraugst-Schulhaus, 1961.01), der u.a. auch früh
mittelalterliche Keramikscherben enthalten haben soll: vgl. 
A. R. Furger, Die Töpfereibetriebe von Augusta Rauricorum. 
JbAK 12, 1991, 259 bes. 277 Nr. 44. - Das Fundmaterial ist zur 
Zeit leider nicht auffindbar. Für Hinweise zum Thema danke 
ich M . Peter, Augst. 

66 Marti (wie Anm. 14) 50 Abb. 2,4. - Als Vorbild unter der DSP 
kommt vor allem die häufige und variantenreiche Form Rigoir 
18 in Frage. 

67 A. R. Furger, Die ur- und frühgeschichtlichen Funde von Rein
ach BL. Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 3 (Deren
dingen 1978) 92 Taf. 20,462. 

68 Vgl. zur Typologie der Knickwandtöpfe allgemein: K. Böhner, 
Die fränkischen Altertümer des Trierer Landes. Germanische 
Denkmäler der Völkerwanderungszeit Serie B, 1 (Berlin 1958) 
37ff; Moosbrugger-Leu (wie Anm. 63) 248ff. 

69 Martin (wie Anm. 37) 112ff. 
70 Beispiele finden sich allerdings vor allem regional, nebst Kai

seraugst etwa im Fundmaterial von Lausen-Bettenach (unpu
bliziert). 

71 Vgl. Gross (wie Anm. 21) 425ff. 



rand g e h ö r e n i n die Bandbrei te des sogenannten 
« W ö l b w a n d t o p f s » A l z e y 33, eine F o r m , die erst i n der 
Ze i t u m 400 aufkommt. Unserer Var ian te fehlt der 
andernorts charakteristische leichte Kragen unter der 
Randaussenseite. Gu te Entsprechungen f inden sich 
etwa auf dem R u n d e n Berg bei U r a c h ( K r . Reut
lingen) i n e inem Fundmate r ia l , das vo r dem f rühen 
6. Jahrhundert (vor 506[?]) i n den B o d e n gekommen 
sein d ü r f t e 7 2 . D i e z u m T e i l ebenfalls recht w e i t m ü n d i 
gen T ö p f e 126-129 s ind obigen recht ä h n l i c h u n d 
unterscheiden sich vo r a l lem durch eine mehr leisten
artige A u s p r ä g u n g des Randes. Ausserdem tendieren 
sie s t ä rke r zu oxid ie rendem Brand . Besser erhaltene 
S tücke zeigen, dass i m Untersch ied zu obigen ein 
leicht gewö lb t e r L insenboden d a z u g e h ö r t . A u c h hier 
fällt die materielle u n d formale Geschlossenheit der 
Gruppe auf, die i n Kaiseraugst gehäuf t auftritt. Be
sonderes Kennze ichen ist ihre reichliche Magerung 
mi t groben, gerundeten Q u a r z k ö r n e r n . M a n w i r d 
diese Gruppe i m H i n b l i c k auf eine lokale P r o d u k t i o n 
i m unmit telbaren Kaiseraugster U m f e l d i m Auge be
halten m ü s s e n . Typologisch gesehen s ind unsere 
T ö p f e noch klarer profi l iert u n d dami t w o h l ä l te r als 
besagte, u m 600 datierte G r u b e n v e r f ü l l u n g aus R e i n 
ach, wo der Leis tenrand dieser F o r m k a u m mehr v o m 
normalen L i p p e n r a n d zu unterscheiden i s t 7 3 . M i t 
134-139 liegt eine Serie v o n L i p p e n r ä n d e r n v o n of
fenbar ä h n l i c h propor t ionier ten T ö p f e n vor, die sich 
v o n ihren V o r g ä n g e r n i m Bere ich des Ziegelschuttho
rizonts durch die steiler abfallenden Schultern unter
scheiden. N e u s ind kurze, z u m T e i l etwas gestauchte 
u n d innen gekehlte T r i c h t e r r ä n d e r (140-142), die uns 
prakt isch ident isch i m Bere ich des Lehmbodenrests 
i n F e l d 24 begegneten (Abb . 8,6 unten). Bemerkens
wert ist unter der rauhwandigen Drehscheibenware 
ferner ein durch Hi t zee inwi rkung stark deformierter, 
als Glashafen verwendeter W ö l b w a n d t o p f (144), der 

n a c h r ö m i s c h e Glasverarbei tung i m Castrum Raura-
cense bezeugt. 

155-157 s ind j ü n g e r e «Irr läufer», die i n diesem E n 
semble eigentlich nichts zu suchen haben. D e r bau
chige T o p f 155 mi t f lauem Deckel fa lzrand zeigt e in
zelne Ze i l en mi t Rechteckrol ls tempeldekor, wie er für 
die j ü n g e r e n Vertreter der sandigen Drehscheiben
ware charakteristisch ist (vgl. A b b . 8,4 M i t t e ; A b b . 
15,3). A u c h das T ö p f c h e n 156 g e h ö r t nicht zur ä l te 
sten Facies der gelbtonigen Drehscheibenware, die 
erst i m Verlaufe des 7. Jahrhunderts aufkommt. Das 
Topffragment 157 schliesslich zäh l t gar zur ü b e r d r e h 
ten K e r a m i k der Karol ingerzei t . Durchaus ze i tgenös 
sisch d ü r f t e n hingegen die kalkgemagerten Gefässe 
158 u n d woh l auch 159 aus dem Kaiserstuhlgebiet 
sein; geringer Ü b e r a r b e i t u n g s g r a d , D ickwand igke i t 
und einfacher Wel lenbanddekor s ind etwa i n den 
f rühmi t t e l a l t e r l i chen Siedlungen v o n Merd ingen u n d 
Sasbach M e r k m a l e der ä l t e s t en Gruppe dieser 
W a r e 7 4 . A u f dieselbe Provenienz läss t die Tonware 
des einfachen, aus einer Keramikscherbe gefertigten 
Spinnwirteis 164 schliessen. B e i m « g e r m a n i s c h e n » 
T o p f 160 u n d b e i m m i t acht Fragmenten sehr gering 
vertretenen Lavezgeschirr (161-163) dür f t e es sich 
noch u m Al t s t ücke des 4. Jahrhunderts handeln. 

Entscheidend für die Dat ie rung des unteren H u 
musbereichs ist der U m s t a n d , dass die sandige D r e h 
scheibenware nur mi t wenigen, nicht speziell f rüh 
wirkenden Fragmenten vertreten ist (Abb. 2). Diese 
dü r f t en ebenso wie der vereinzelte Beleg für die gelb-
tonige Drehscheibenware (Abb. 15,156) u n d andere, 
noch j ü n g e r e Einzelscherbchen durch unerkannte 
S t ö r u n g e n i n diese tieferen Lagen verschleppt worden 
sein. D e r Schichtkomplex wurde also vor dem reiche
ren Auftreten der sandigen u n d gelbtonigen D r e h 
scheibenware, also z i e m l i c h sicher noch i m f r ü h e r e n 
7. Jahrhundert, abgeschlossen. 

Mauerschutt im unteren Humusbereich (Feld 24; Abb. 15) 

N u r die detaill ierter erhaltene Stratigraphie i n F e l d 
24 erlaubte es, dank einer Lage v o n Abbruchschut t 
r ö m i s c h e n Mauerwerks den oberen v o m unteren H u 
musbereich zu trennen (Abb . 1). In i h m fand sich -
neben zwei A l t s t ü c k e n (1-2; ferner e in Lavezfrag-
ment) - ein s p ä t e r R e p r ä s e n t a n t der sandigen D r e h 
scheibenware (3), der wie i n den G r u b e n v e r f ü l l u n g e n 
i n F e l d 17 m i t mehreren Vertretern der s a n d i g - k ö r n i 
gen, ü b e r d r e h t e n W a r e n (4-6) vergesellschaftet i s t 7 5 . 

D i e Dat ie rung des k le inen Ensembles h ä n g t eng mi t 
dem Zei tpunkt des Ü b e r h a n d n e h m e n s der ü b e r d r e h 
ten Ware zusammen. Diese En twick lung muss keines
wegs l inear verlaufen sein, wei l eine sehr ä h n l i c h e , 
ü b e r d r e h t e K e r a m i k i m benachbarten Elsass schon 
i m 7. Jahrhundert ü b l i c h war. A u c h i n unserem F u n d 
material scheint das eine oder andere Gefäss aus dem 
Elsass import ier t worden z u se in 7 6 . Gu te Vergleiche 
zu den vorl iegenden R a n d - u n d Schulterformen f ln -

72 Vgl. oben Anm. 48 (Grube in Feld 11, Abb. 7,7); ferner etwa 
J. Schweitzer, L'habitat rural en Alsace au Haut Moyen Age 
(Riedisheim 1984) 101 Taf. 52,4-6; 110 Taf. 63,1 und 103 Taf. 
56,3 (Glasurware!). 

73 Z.B. Marti (wie Anm. 22) Abb. 8,35. 
74 Lommerzheim (wie Anm. 19) 193f. 227f.; vgl. Châtelet (wie 

Anm. 19) 238ff. Abb. 4. - Angaben zu Sasbach verdanke ich 
M. Châtelet, Strasbourg. 

75 Vgl. den Kommentar ebendort und Abb. 8,5.6 Mitte. 
76 Nach makroskopischem Befund, charakteristisch kann etwa 

der hohe Glimmeranteil sein; vgl. Schweitzer (wie Anm. 72) 
131 ff. 161ff. Taf. 95,1.8.13 usw.; Châtelet (wie Anm. 19) 238ff. 
- Eine eingehendere diesbezügliche Untersuchung steht noch 
aus. 



den sich aber erst i n etwas j ü n g e r e m Mate r i a l , etwa in 
e inem Grubenhaus i n Lausen-Bettenach, das i n der 
Ü b e r g a n g s p h a s e v o n der regional gefertigten sandi
gen Drehscheibenware zur sicher i n denselben Öfen 
hergestellten sandigen, ü b e r d r e h t e n Ware zu situieren 
ist. D i e i m selben Grubenhaus re ichl ich vorhandene 

gelbtonige Drehscheibenware zeigt, dass w i r uns zeit
l i c h i m s p ä t e r e n 8. oder f r ü h e r e n 9. Jahrhundert be
f i nden 7 7 . D e r Befund w ü r d e den terminus post für den 
oberen Humusbere ich abgeben, wenn letzterer strati-
graphisch einwandfrei getrennt h ä t t e abgebaut wer
den k ö n n e n . 

Oberer Humusbereich (alle Felder; Abb. 16-18) 

Je h ö h e r die Schichten lagen, desto s t ä rke r ist mi t 
Durchmischungen zu rechnen. So kamen i m F a l l des 
oberen Humusbere ichs nur noch wenige G l ä s e r z u m 
Vorsche in , die alle als A l t s t ücke betrachtet werden 
dü r fen , auch der Standring 6 des Bechers Isings 109 
aus dem 4. Jahrhundert . A u c h ein B l i c k auf die Ver 
tei lung der Warenar ten (Abb. 2) zeigt den hohen A n 
tei l an Al t funden . Sogar unter den f rühmi t t e l a l t e r 
l ichen W a r e n befindet sich einiges, das uns bereits i n 
ä l t e r en Schichten begegnete (z.B. 22-23 , 36-45). Be
s c h r ä n k e n w i r uns deshalb auf die Neuigkei ten: 

Erstmals begegnen uns i n diesem Schichtpaket 
frühmittelalterliche Metallfunde. Das Fragment der 
bronzenen Armspange 1 zeigt, dass w i r auch i n der 
Merowingerze i t mi t der P r ä s e n z einer gehobeneren 
B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t i m Castrum Rauracense zu rech
nen haben 7 8 . Seine - leider u n v o l l s t ä n d i g erhaltene -
Herstellerinschrift [...]NVS FICIT stellt es i n die 
N ä h e entsprechend gezeichneter G ü r t e l s c h n a l l e n der 
Romania19. Sein stark reduzierter T ie r s t i l steht dem 
D e k o r des Warneber tus-Rel iquiars v o n B e r o m ü n s t e r 
nahe, das woh l i n der Ze i t vor 676 n .Chr . ents tand 8 0 . 
Ausserdem hat es eine recht nahe, wenn auch aufwen
diger gestaltete Parallele i n G r a b 20 der K i r c h e v o n 
Sissach, das durch Beifunde ebenfalls ins spä t e r e 
7. Jahrhundert datiert werden k a n n 8 1 . M i t der B r o n 
zenadel 2 liegt e in zweiter Meta l l fund vor, der gut 
datierbare Entsprechungen i n G r ä b e r n vo r a l lem des 
s p ä t e r e n 6. u n d der 1. Häl f te des 7. Jahrhunderts f in
det 8 2 . 14 u n d vor a l lem 15 g e h ö r e n zu den s p ä t e s t e n 

rollstempelverzierten Sigi l laten der Reg ion . Beide 
zeigen stark verwilderte Stempelmotive: ersteres mi t 
ke i l fö rmig geschnittenen, i n R u n d e i n endenden B a l 
ken u n d Punk t r e ihen 8 3 , das zweite Exempla r mi t fast 
völ l ig aufge lös te r Feldereintei lung, wie es für die a l -
l e r jüngs ten R ä d c h e n s i g i l l a t e n aus den Argonnen cha
rakteristisch i s t 8 4 . Z u diesen passt auch die massige 
B r e n n q u a l i t ä t des Fragments, das einen grauen K e r n 
aufweist, wie er auf ä l t e re r Sigil lata nie auftritt. 

Z u m Zei thor izont oben e r w ä h n t e r Meta l l funde ge
sellen sich die neu h inzugekommenen F o r m e n der 
K n i c k w a n d k e r a m i k (26-28). Sie besitzen eine s t ä rke r 
betonte Oberwand , u n d es dominie r t Rol ls tempelde
kor. D i e sandige Drehscheibenware ist nun erstmals 
gut vertreten, mi t den kurzen, leicht gestauchten 
T r i c h t e r r ä n d e r n (50-51) auch die f rühes t en Erschei
nungsformen derselben. Z u den leicht facettierten 
L i p p e n r ä n d e r n 52 u n d 53 gibt es gute G e g e n s t ü c k e i n 
e inem T ö p f e r o f e n aus R e i n a c h etwa aus der Ze i t u m 
800 8 5 . D e r einzige Topf rand aus gelbtoniger D r e h 
scheibenware 64 dür f t e etwa i n dieselbe Ze i t g e h ö r e n . 
Interessant ist der N a p f 63, der e inem Pendant aus 
rauhwandiger Drehscheibenware (48) nachempfun
den ist. E i n ebenfalls rauhwandiger N a p f mi t steilerer 
W a n d u n g stammt in R e i n a c h aus e inem G r u b e n k o m 
plex etwa der Ze i t u m 600 n . C h r . 8 6 . N ä h e r e Entspre
chungen i n sandiger Ware f inden sich i n den Töpfe r 
öfen v o n O b e r w i l 8 7 . J ü n g s t e F o r m e n s ind wiederum 
die bauchigen T ö p f e aus sandiger Drehscheibenware 
mi t Rechteckrol ls tempeldekor (54-56), die bereits 

77 Lausen-Bettenach, Grube 28 (unpubliziert; vgl. Anm. 19). -
Ferner die in Anm. 76 zitierten Vergleiche aus dem südlichen 
Elsass. 

78 Vgl. die entsprechenden Angaben aufgrund der Analyse der 
Kastellnekropole: Martin (wie Anm. 1) 340ff; ferner die bedeu
tenden, z.T. ebenfalls mit tierstilverziertem Bronzeschmuck 
ausgestatteten Bestattungen im Bereich der Friedhofkirche: 
Martin (wie Anm. 1) 209ff. bes. 216ff. Taf. A. 

79 Vgl. J. Werner, Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in 
Augsburg 1961-1968. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühge
schichte 23 (München 1977) 323ff. 

80 Vgl. zur Chronologie im Umfeld des Warnebertus-Reliquiars: 
R. Marti, Das Grab eines wohlhabenden Alamannen in Altdorf 
UR, Pfarrkirche St. Martin. Jahrbuch der Schweizerischen Ge
sellschaft für Ur- und Frühgeschichte 78, 1995, 83ff. bes. 112f. 

81 Vgl. J. Ewald, Sissach BL - Bedeutende Funde aus der Kirche. 
Archäologie der Schweiz 2, 1979, 159ff. bes. 160 Abb. 3. 

82 Vgl. Martin (wie Anm. 1) 7Iff. 
83 Das Motiv, zu dem mir keine genaue Parallele bekannt ist, 

könnte sich aus dem Muster Unverzagt 102/112 entwickelt ha

ben. - Vgl. zum Stil später Rädchensigillata allgemein Dijk-
mann (wie Anm. 60); D. Bayard, L'ensemble du grand amphi
théâtre de Metz et la sigillée d'argonne au V e siècle. Gallia 47, 
1990, 27Iff. bes. 283ff. und Abb. 8 (Phase 3/4). 

84 Sehr ähnliches Muster: Y. Wautelet, La nécropole franque de 
Merlemont. Archaeologica Belgica 100 (Bruxelles 1967) 35 und 
5Iff. Abb. 25 (Grab 20). 

85 Marti (wie Anm. 22) 138ff. bes. Abb. 4,1.7; vgl. Develier JU: 
Ch. Peter, La céramique. In: M . Schenardi, Le site du Moyen 
Age de Develier, La Pran (JU, Suisse), fouilles 1994. Républi
que et Canton du Jura, Section d'archéologie de l'office du 
Patrimoine historique et NI6, Document 38 (Porrentruy 1995) 
73ff. Abb. 40B,13. 

86 Marti (wie Anm. 22) 143ff. Abb. 8,24 (mit weiteren, südwest
lichen Vergleichsstücken). 

87 Vgl. S. Steinle, J. Tauber, Ein karolingischer Töpferbezirk in 
Oberwil, Kanton Basel-Landschaft (Schweiz). Archäologisches 
Korrespondenzblatt 4, 1974, 18Iff. Abb. 4,2. 



den i n j ü n g e r e r Ze i t dominie renden Tr ich te r rand 
erahnen lassen. V o l l au sgep räg t ist dieser Tr ichter
rand dann bei einer ganzen Serie v o n T ö p f e n aus san
d ig-körn iger , ü b e r d r e h t e r Ware (65-70), die - wie er
w ä h n t - i n unserer Reg ion etwa i m s p ä t e r e n 8. / f rühe-
ren 9. Jahrhundert aufkommen (vgl. oben mi t A b b . 
8,5.6 Mi t t e ) . Einige T ö p f e d ü r f t e n auch hier aus dem 
s ü d l i c h e n Elsass stammen, etwa die stark glimmerge-
magerten T ö p f e 68-70 m i t etwas s t ä r k e r gestauchten 
R ä n d e r n . M i t 71 liegt nochmals ein ü b e r d r e h t e r , kalk-
gemagerter T o p f rechtsrheinischer Provenienz vor 
(vgl. « U n t e r e r H u m u s b e r e i c h » A b b . 15,158.159). 

Diese Funde beschliessen unsere A u s w a h l . Weitere 
Untersuchungen, nicht zuletzt auch die detailliertere 
Aufarbei tung des Befundes der G r a b u n g «Jakob l i -
H a u s » , m ü s s e n zeigen, wie r e p r ä s e n t a t i v sie ist. N o c h 
mals sei betont, dass dami t die Hinweise einer nach
r ö m i s c h e n Besiedlung des Kastel ls keineswegs abbre
chen, auch wenn sie merk l i ch d ü n n e r gesät s ind. A u c h 
für den Ze i t r aum v o m 9. bis ins 11./12. Jahrhundert 
f inden sich Belege i n F o r m vereinzelter K e r a m i k 
scherben 8 8 . Erst nach dieser Ze i t n i m m t die F u n d 
menge wieder zu . Kaiseraugst hat s ich i n der Z w i 
schenzeit jedoch z u m g e w ö h n l i c h e n Bauerndor f ge
wandelt. 

Zusammenfassende Betrachtungen zu den Gläsern 
(Sylvia Fünfsch i l l ing) 

D i e hier vorgestellten Fundkomplexe haben neben 
zahlreicher K e r a m i k u n d vie len K le in funden auch 
eine grosse A n z a h l G l ä s e r geliefert. Besonders re ich 
war die Ausbeute i m unteren Humusbere ich , aber 
auch i m Ziegelschutthorizont und i n der E in fü l lung 
ü b e r der Kana lhe i zung (vgl. A b b . 1). Auf fa l lend ist 
der hohe A n t e i l an Tr inkgeschirr . D i e hier vorgestell
ten G l ä s e r s ind entweder Tr inkscha len oder Becher, 
dazu k o m m e n einige Flaschen und K a n n e n z u m A u s -
giessen der F lüss igke i t . D i e A u s w a h l an F o r m e n ist 
b e s c h r ä n k t . D i e Tr inkbecher k ö n n e n wegen der doch 
starken Fragmentierung nur grob eingeteilt werden 8 9 . 

D i e einzelnen Formen 

Flaschen/Kannen/Krüge 
A l l e Fragmente s tammen aus dem unteren Humusbe
reich (Abb. 10,51-52.62). Es handelt s ich u m ver
schiedene s p ä t r ö m i s c h e F o r m e n des 4. u n d f rühen 
5. Jahrhunderts. D i e starke Fragmentierung der 
Scherben lässt keine eindeutigen Bes t immungen zu . 

Be i A b b i l d u n g 10,51 handelt es sich mi t grosser 
Wahrschein l ichkei t u m eine Kugelflasche mi t T r i c h 
terhals, einen geläuf igen s p ä t r ö m i s c h e n T y p . E r ist 
bisher i n Augusta R a u r i c a nicht belegt, was aber z u m 
T e i l daran liegen mag, dass Randscherben dieses F l a 
schentyps v o n R ä n d e r n konischer Becher mi tunter 
nur schwer zu unterscheiden s i n d 9 0 . B e i A b b i l d u n g 
10,53 handelt es s ich u m den charakteristischen H e n 
kelaufsatz der K a n n e n Isings 1 2 3 / A R 173, bisher i n 
Augusta R a u r i c a vo r a l lem i n G r ä b e r n belegt 9 1 . D e r 
H e n k e l A b b i l d u n g 10,54 gehö r t woh l wie die W a n d 
scherben A b b i l d u n g 10,52 z u zy l indr i schen K r ü g e n 
der F o r m Isings 126, eine beliebte F o r m des 4. Jahr
hunderts, die ebenfalls i m 5. Jahrhundert wei ter lebt 9 2 . 

Schalen 
D i e Schalenform A R 55/Trier 14 (Abb . 4,15; 9,29) ge
h ö r t ins 4. und an den Anfang des 5. Jahrhunder ts 9 3 . 
D e r R a n d ist abgesprengt und meist ü b e r a r b e i t e t , das 
Gefäss flach u n d häuf ig unverziert oder aber m i t auf
wendigem Schl i f f i n unterschiedlichen Techn iken 
g e s c h m ü c k t . D i e hier vorgestellten Schalenfragmente 
s ind mi t feinen Hohlschl i f fen verziert . D i e Schale aus 

88 Ob sie allerdings einen würdigen Rahmen abgeben würden für 
den angeblich aus Augst stammenden Schatzfund des 11./12. 
Jh. mit Schmuck und Gerät aus Mordwinien (Russland), 
scheint uns zumindest ungewiss: M. Schulze-Dörrlamm, in: 
Das Reich der Salier 1024-1152. Ausstellungskatalog Speyer 
(Sigmaringen 1992) 165ff. (Vitrine 5). - Mit Bau- oder Ab-
bruchmassnahmen im Bereich der Kastellmauer steht wohl ein 
kleiner Münzschatz aus der 2. Hälfte des 11. Jh. in Zusammen
hang: Martin (wie Anm. 9) 30ff; vgl. D. Rippmann et al., Basel 
Barfüsserkirche. Grabungen 1975-1977. Schweizer Beiträge 
zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 13 (Öl
ten 1987) 134 Anm. 49. 

89 Bei den spätrömischen Bechern empfiehlt sich die ziemlich 
grobe Einteilung nach Isings: C. Isings, Roman Glass from Dat
ed Finds (Groningen/Djakarta 1957). Die Formen definieren 
sich meist nach der Gesamtform, die jedoch in Siedlungen in 
den seltensten Fällen bekannt ist. 

90 Es handelt sich um den Typ Isings 104/Trier 101. - B. Rütti, 
Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen 
in Augst 13 (Augst 1991) hat den Typ noch nicht aufgeführt. 

91 Rütti (wie Anm. 90) Band 2, 174 und Taf. 157,4115. 
92 Follmann-Schulz (wie Anm. 38) Taf. 17,149 und 52. 
93 D. Foy, Le verre de la fin du IV e au VIII e siècle en France 

méditerranéenne, 187ff. In: Le Verre de l'Antiquité tardive et 
du Haut Moyen Age. Typologie-Chronologie-Diffusion (Guiry-
en-Vexin 1995) 191f.; M . Sternini, Il vetro in Italia tra V e IX 
secoli. In: Le Verre de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen 
Age, Typologie-Chronologie-Diffusion (Guiry-en-Vexin 1995) 
243ff. bes. 247 und 284 Abb. 16,1; L. Sagui, Verreries de l'Anti
quité tardive et du Haut Moyen Age d'après les fouilles de 
Rome. Crypta Balbi. In: Annales du 12e congrès de l'Associa
tion pour l'Histoire du Verre (Amsterdam 1993) 187ff. bes. 190 
und 192 Abb. 4,27. 



dem Bereich ü b e r dem Ziegelschutthorizont zeigt ein 
Bodenmeda i l lon (Abb . 4,15), das Fragment aus dem 
unteren Humusbere i ch war u r s p r ü n g l i c h m i t geome
trischen Mus t e rn versehen, die i n verschiedene Z o 
nen eingeteilt waren (Abb. 9,29) 9 4 . Es handelt s ich bei 
beiden S t ü c k e n u m Reste ausserordentlich wertvoller 
Schalen, die m ö g l i c h e r w e i s e aus dem R h e i n l a n d zu 
uns gelangt s i n d 9 5 . E ine weitere a u s s e r g e w ö h n l i c h e 
Schale p r ä s e n t i e r t s ich mi t formgeblasenem Waben
dekor auf dem Boden , der v o n einer gerippten Part ie 
eingeschlossen w i r d (Abb . 9,30) 9 6 . D e r D e k o r der 
Schale, deren Randpar t ie den Schalen der F o r m 
T r i e r 14 ähne l t , ist verwandt mi t d e m D e k o r der soge
nannten Wabenbecher, die etwas häuf ige r v o r k o m 
men als die Schalen. V o n diesen Wabenbechern 
wurde ebenfalls e in Exempla r i m A r e a l der Grabung 
«Jakob l i -Haus» gefunden. (Abb . 19) 9 7 . D i e Wabenbe
cher g e h ö r e n i n die 2. Hä l f t e des 4. und ins 5. Jahr
hunder t 9 8 . D i e u n g e w ö h n l i c h flache Schalenform be
gegnet bei e inem Exempla r aus dem M i t h r ä u m unter 
der K i r c h e Santa Pr i sca i n R o m , allerdings m i t form
geblasenem Rosettendekor auf dem e i n g e w ö l b t e n B o 
den 9 9 , und bei einer Schale aus den T u m u l i i m W a d i 
Q i t n a i n N u b i e n 1 0 0 . 

V o m A u s s e r g e w ö h n l i c h e n z u m Al l täg l ichen : D e r h ä u 
figste Schalentyp unter den vorgelegten Fragmenten 
ist die i n s p ä t r ö m i s c h e r Zei t weit verbreitete, beliebte 
Kugelabschnit tschale der F o r m Isings 116 oder 
117 1 0 1 . D i e relat iv flachen, w e i t m ü n d i g e n Schalen ha
ben einen abgesprengten R a n d u n d k ö n n e n auf ver

schiedene A r t u n d Weise verziert sein. U n t e r den vor
gestellten Schalen d ü r f t e n s ich solche mi t Wandde l l en 
u n d unverzierte Schalen etwa die Waage halten. Sie 
s ind auch i m ü b r i g e n Glasbestand der Grabung «Ja
k o b l i - H a u s » gut vertreten. B e i den Kugelabschni t t 
schalen aus dem unteren Humusbere i ch fällt das l e i 
der sehr kleine Fragment einer einst re ich verzierten 
Schale der sogenannten « W i n t - H i l l - G r u p p e » auf 1 0 2 . 
D i e Schalen s ind mi t gerissenen Szenen unterschied
l ichen Inhalts, die meist das gesamte Glas bedecken, 
g e s c h m ü c k t . D e n wie üb l i ch abgesprengten R a n d be
gleitet oft eine Inschrift, die v o n feinen Schl i f f l in ien
b ä n d e r n gerahmt w i r d . Be i unserem Fragment hat 
s ich die Haste woh l eines V erhalten, der Rest der 
Verz ie rung ist leider nicht mehr deutbar 1 0 3 . 

Kugelabschnit tschalen s ind i n Augusta R a u r i c a bis
her i m 4. u n d f rühen 5. Jahrhundert belegt 1 0 4 . Diese 
Dat ie rung w i r d durch ein Ensemble v o n T r i n k g e f ä s -
sen aus e inem homogenen F u n d k o m p l e x des s p ä t e n 
4. und f rühen 5. Jahrhunderts aus Sens b e s t ä t i g t 1 0 5 . In 
A q u i t a n i e n 1 0 6 u n d S ü d f r a n k r e i c h 1 0 7 s ind die Kugelab
schnittschalen bis zur M i t t e , teilweise bis z u m Ende 
des 5. Jahrhunderts belegt 1 0 8 . I m 6. Jahrhundert vor
kommende Exemplare wertet D . F o y dagegen als A l t 
s t ü c k e 1 0 9 . A u c h i n Ital ien k o m m e n sie noch i m 
5. Jahrhundert vor , scheinen aber ebenfalls u m die 
M i t t e des 5. Jahrhunderts z u ve r schwinden 1 1 0 . P é r i n 
weitet i n seinem Chronologieschema der merowingi -
schen G l ä s e r des n ö r d l i c h e n F rankre ich die Da t ie 
rung der Kugelabschnit tschalen bis ans Ende des 
5. u n d den Anfang des 6. Jahrhunderts aus 1 1 1 , was 

94 Zu den Schliffschalen soll an anderer Stelle ausführlich berich
tet werden. 

95 Diese Vermutung stützt sich auf zahlreiche Parallelen aus 
Köln, auf die hier aus genannten Gründen nicht eingegangen 
wird. Reste einer dritten Schale mit gleichartiger Verzierung 
stammen aus Fundkomplex (FK) D04257 derselben Grabung 
1995.02. 

96 W. Haberey, Zur Herstellung der römischen Wabenbecher. 
Bonner Jahrbücher 166, 1966, 208ff. bes. 209 Abb. 3: Glasteller 
im Toledo Museum, Toledo (Ohio), mit steiler, gerippter 
Wandzone und flachem Boden mit Wabenmuster und 210 
Abb. 4-5: Schale mit S-förmigem Profil der Seitenwände, 
Seiten gerippt, Boden mit Wabenmuster, Rand wie bei der 
Schale aus Toledo wohl abgesprengt, ehemals Sammlung Ko-
fler-Truninger. D. Foy, A. Hochuli-Gysel, Le verre en Aqui
taine du IV e au IX e siècle, un état de question. In: Le Verre de 
l'Antiquité tardive et du Haut Moyen Age, Typologie-Chrono
logie-Diffusion (Guiry-en-Vexin 1995) 15Iff. bes. 172 Abb. 
11,2 und 158 (dort als Becher gedeutet, 4.-5. Jahrhundert). Die 
Fragmente aus vorliegender Grabung müssen zu einer Schale 
gehören, denn alle drei Bodenstücke sind fast völlig flach. Bei 
Wandscherben eines Bechers, auch mit grossem Durchmesser, 
müsste zumindest eine kleine Krümmung festzustellen sein. 

97 Inv. 1994.02.D03455.26. 
98 Foy (wie Anm. 93) 228 Abb. 10,84-90. D. Foy ist für Datierung 

der Becher ins 5. Jahrhundert (ebenda 200). 
99 Isings (wie Anm. 89) 61 f. (Isings Form 46c, spätes 4. Jh.). 
100 E. Strouhal, Wadi Qitna and Kalabsha-South. Late Roman-

Early Byzantine Tumuli Cemeteries in Egyptian Nubia I (Prag 
1984) 205, p2931 und 206 Abb. 146, p2931. Das Zentrum der 
Schale ist innen mit zwei feinen Schliffrillen betont, welche auf 
der Darstellung nicht sichtbar werden (4. Jh.). Eine mit Hohl
schliff verzierte, ähnlich flache Schale stammt aus den Grabun
gen des Deutschen Archäologischen Instituts in Karthago, 

Quartier Magon. Die Form scheint auch in Karanis vorhanden 
zu sein. 

101 Die Form Isings 117 mit etwas konischerer Wand und Wand
dellen lässt sich nur von Form Isings 116 unterscheiden, wenn 
die Dellen erhalten sind. Die Randscherben der Kugelab
schnittschalen laufen deshalb meist unter der Bezeichnung 
Form Isings 116/117. 

102 Auch dieses Fragment soll an anderer Stelle ausführlich gewür
digt werden. Zu dieser Gruppe umfassend: D. B. Harden, The 
Wint Hill Hunting Bowl and related Glasses. Journal of Glass 
Studies 2, 1960, 44ff. 

103 Ein Fragment einer vergleichbaren Schale mit Inschriftresten A 
V stammt aus Martigny. C. Martin, Le Verre de l'Antiquité 
tardive en Valais. Notes préliminaires. In: Le Verre de l'Anti
quité tardive et du Haut Moyen Age. Typologie-Chronologie-
Diffusion (Guiry-en-Vexin 1995) 93ff. bes. 95 und 103 Abb. 
1,9. Die Schale stammt aus einem offenbar einheitlichen Fund
ensemble des 4. Jh. 

104 Rütti (wie Anm. 90) Taf. 56,1270-1274 Form AR 59.1/ 
Trier 15a/27a und 1275 Form AR 59.2/Isings 116b/117 und 
Band 2, S. 65f. 

105 V. Arveiller-Dulong et al., Les fouilles de la Cour de l'Archevê
ché de Sens: La verrerie. Revue Archéologique de l'Est et du 
Centre-Est 45/1, 1994, 169ff. bes. 172. 

106 Foy/Hochuli-Gysel (wie Anm. 96) 156. 
107 Foy (wie Anm. 93). 
108 Foy (wie Anm. 93) 199, in Marseille in der zweiten Hälfte des 

5. Jh. noch gut belegt, aber mit deutlichem Rückgang. 
109 Foy (wie Anm. 93) 199. 
110 Sternini (wie Anm. 93) 284 Abb. 16,3.4.5. 
111 P. Périn, La datation des verres mérovingiens du nord de la 

Gaule. In: Le Verre de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen 
Age. Typologie-Chronologie-Diffusion (Guiry-en-Vexin 1995) 
139ff. bes. 148 Abb. 5 Typ T.80 und 150 Abb. 7 Typ XX4.N. 



durch Funde aus dem G r ä b e r f e l d N o u v i o n - e n - P o n -
thieu bes t ä t ig t zu werden sche in t 1 1 2 . D i e Grabfunde, 
m ö g l i c h e r w e i s e gerade diejenigen i n Nordf rankre ich , 
spiegeln jedoch woh l k a u m die gleiche Si tuat ion w i 
der, wie sie i n Siedlungen angetroffen w i r d . I m 
Gegensatz zu den V o r k o m m e n i n Nordf rankre ich 
steht das G r ä b e r f e l d Krefe ld-Gel lep , wo die Kugelab
schnittschale die M i t t e des 5. Jahrhunderts nicht 
ü b e r s c h r e i t e t 1 1 3 . In der a lamannischen H ö h e n s i e d 
lung auf dem R u n d e n Berg bei U r a c h dagegen spielt 
diese Schalenform i m 5. Jahrhundert keine R o l l e 
m e h r 1 1 4 . V o n den i m Laufe des 5. Jahrhunderts aus 
den Kugelabschnit tschalen weiterentwickelten Fo r 
men fehlen i n unserem M a t e r i a l weitgehend die B e i 
spiele (Abb. 20,1; viel le icht auch A b b . 20 ,2) 1 1 5 . 

Ä h n l i c h wie die Kugelabschnit tschalen verhalten 
sich die formal weitgehend vergleichbaren, aber halb
kugeligen, tiefen Schalen der F o r m Isings 96/Tr ier 49, 
v o n denen aufgrund der Erhaltungsbedingungen nur 
wenige identif iziert werden konnten (Abb . 10,31). D i e 
Schale A b b i l d u n g 3,8 mi t De l l en , F o r m Isings 110, 
gehör t i n denselben zei t l ichen Zusammenhang. 

Becher 
D i e zweite grosse Gruppe der s p ä t r ö m i s c h e n Gläse r , 
die i m vorl iegenden M a t e r i a l stark vertreten ist, ist 
die der konischen Becher. Diese schlanken, hohen Be
cher mi t S t and f l äche , Standfuss oder aufgelegtem F a 
denstandring stellen den s p ä t r ö m i s c h e n Tr inkbecher 
schlechthin dar. Sie s ind meist unverziert , häuf ig aber 
auch mi t feinen Schl i f f l in ien versehen, seltener auf
wendig mi t Sch l i f f dekoriert . E ine genaue Formene in 
teilung lässt s ich zumeist nur anhand ganzer Gefässe 
gewinnen 1 1 6 . E i n aufgelegter Fadenstandring (Abb. 
16,6) kann sicher als Becher der F o r m Isings 109 be
s t immt werden, die S tandfüsse (Abb . 4,22.23; 
10,59.60) aber s ind nicht eindeutig Bechern zuzuwei

sen u n d k ö n n t e n auch z u Flaschen, K a n n e n oder K r ü 
gen g e h ö r e n . A u s den konischen Bechern mi t Stand
fläche entwickeln sich i m Laufe des 5. Jahrhunderts 
die sogenannten Sturzbecher oder T r i n k h ö r n e r , deren 
S t and f l äche zur Funkt ionslos igkei t v e r k ü m m e r t ist 
und die bereits i n der Regel rund geschmolzene R ä n 
der anstelle der abgesprengten aufweisen 1 1 7 . 

D i e konischen Becher mi t abgesprengtem R a n d 
bleiben wie die Kugelabschnit tschalen i m 5. Jahrhun
dert i n Gebrauch , sicher bis u m die Jahrhundert
mitte, seltener auch bis z u m Ende des 5. Jahrhun
der ts 1 1 8 . I m G r ä b e r f e l d Krefe ld-Gel lep werden die 
abgesprengten R ä n d e r i m f r ü h e r e n 5. Jahrhundert 
durch rund geschmolzene R ä n d e r ersetzt, ebenso auf 
dem R u n d e n Berg bei U r a c h , e in P h ä n o m e n , welches 
i m ü b r i g e n auch für die aus den s p ä t a n t i k e n Schalen 
weiterentwickelten Schalenformen des 5. Jahrhun
derts gilt. I m G r ä b e r f e l d M a y e n , dessen m ü n z d a t i e r t e 
G r ä b e r dem ausgehenden 4., allenfalls f rühes t en 
5. Jahrhundert zuzuweisen s ind, zeigen viele konische 
Becher mi t Schrägr ie fen bereits den rund geschmolze
nen R a n d 1 1 9 . In S ü d f r a n k r e i c h u n d Italien scheint 
sich der abgesprengte R a n d l änger zu halten, doch 
s ind auch dort i m 5. Jahrhundert die rund geschmol
zenen R ä n d e r auf dem V o r m a r s c h 1 2 0 , i m 6. Jahrhun
dert w i r d ausschliesslich diese Techn ik verwendet. 
Ausgehend von der s p ä t a n t i k e n Becherform Isings 
106/109 entstehen i m 5. Jahrhundert verschiedene, 
mehr oder weniger neue F o r m e n wie die Sturzbecher 
mi t rundem Boden , die stark konischen Becher ohne 
S t and f l äche ( H ö r n e r ) , wobei die En twick lung i m G e 
biet n ö r d l i c h der A l p e n sich i m m e r s t ä rke r v o n den 
V e r h ä l t n i s s e n süd l i ch der A l p e n oder i n Süd f r ank 
reich unterscheidet. D i e s p ä t a n t i k e Becherform 
dür f te wie die Kugelabschnit tschalen die M i t t e des 
5. Jahrhunderts k a u m ü b e r s c h r i t t e n haben. A u f dem 
R u n d e n Berg bei U r a c h k o m m t sie beispielsweise i m 

112 D. Piton. La nécropole de Nouvion-en-Ponthieu. Dossiers Ar
chéologiques, Historiques et Culturels du Nord et du Pas-de
Calais 20 (Berck-sur-Mer 1985) 103 Grab 209 und Taf. 
46,209.1, allerdings als Form Isings 96 interpretiert. Diese 
Form ist mit der Form Isings 116 verwandt. Aus der Phase 
A/B/C, die dem Ende des 5. und Anfang des 6. Jh. entspricht. 
Desgleichen Grab 226 Taf. 49,226.1 und S. 109. 

113 R. Pirling, Vom römischen zum fränkischen Glas - im Spiegel 
der Funde von Krefeld-Gellep. In: Annales du 8e congrès de 
l'Association pour l'Histoire du Verre (Liège 1981) 115ff. bes. 
126. Es handelt sich in Krefeld-Gellep um die Form Isings 117 
mit Dellen. 

114 U. Koch, Die Glas- und Edelsteinfunde aus den Plangrabungen 
1967-1983. Der Runde Berg bei Urach 6. Kommission für Ala-
mannische Altertumskunde Schriften 12 (Heidelberg 1987) 
182f. und Abb. 78,173. Die wenigen auf dem Runden Berg 
gefundenen Faltenschalen besitzen entweder bereits rund 
geschmolzene Ränder oder sind nur durch Wandscherben er
halten. Dazu 190 Abb. 80,174.175. 

115 J. Y. Feyeux, La typologie de la verrerie mérovingienne du 
Nord de la France. In: Le verre de l'Antiquité tardive et du 
Haut Moyen Age. Typologie-Chronologie-Diffusion (Guiry-en-
Vexin 1995) 109ff. bes. 135 Taf. 14 T80.1ac und le sowie T81 
und 136 Taf. 15 T81. 

116 Ich möchte mich hier an die grobe Einteilung bei Isings (wie 
Anm. 89) anlehnen, die dem aus Siedlungen gewonnenen 
Fundstoff gerechter wird. Die aufgrund zahlreicher Grabfunde 

sorgsam getroffene Unterteilung der spätrömischen Becher bei 
Rütti (wie Anm. 90) lässt sich anhand des in vorliegender Gra
bung geborgenen Materials nur in Einzelfällen nachvollziehen. 
Bei den konischen Bechern handelt es sich um die Formen 
Isings 106 und 109, letztere mit Standfuss oder Standring. 

117 Diese Sturzbecher sind in den merowingischen Gräbern Nord
frankreichs häufig, ebenso wie auf dem Runden Berg in Urach. 
Im Gräberfeld Krefeld-Gellep häufig mit schräggeriefter Wan
dung und fadenverzierter Mündungszone. 

118 Foy/Hochuli-Gysel (wie Anm. 96) 156, Becher Isings 106 und 
109 anscheinend im 5. Jh. in Aquitanien gut belegt. In Süd
frankreich mit blauen Nuppen, als Wabenbecher, als Becher 
mit Fadenverzierung: Foy (wie Anm. 93) 227 Abb. 9 sowie 228 
Abb. 10 und 240 Abb. 22. In Italien scheinen sie im früheren 
5. Jh. noch vorzukommen: Sternini (wie Anm. 93) 284 Abb. 16; 
Périn (wie Anm. 111) 147 Abb. 4 T.50 unsicher im späteren 
5. Jh. 

119 W. Haberey, Spätantike Gläser von Mayen. Bonner Jahrbücher 
47, 1942, 249ff, z.B. Grab 6: 266 Abb. 6a. Das Gräberfeld 
dürfte aufgrund des Fehlens fränkischer Funde nicht über die 
Mitte des 5. Jh.n.Chr. hinausgehen (ebenda S. 251 f.). 

120 Foy (wie Anm. 93) 239ff. Taf. 21-24; Sternini (wie Anm. 93) 
284 Abb. 16 und 285 Abb. 17. Auffallend ist die bereits im 
ausgehenden 4. und frühen 5. Jh. hohe Anzahl rund geschmol
zener Schalen- und Becherränder im Wallis. Martin (wie Anm. 
103) 104 Abb. 2,3.4 und 105 Abb. 3,5-11. 



5. Jahrhundert k a u m noch vor . Ä h n l i c h zu datieren 
s ind die Becher mi t blauen N u p p e n , die i n Süd f r ank 
reich offenbar erst i m 5. Jahrhundert häuf ig werden 
(wie A n m . 118), i n unserem Gebie t aber i n das 4. u n d 
woh l f rühere 5. Jahrhundert g e h ö r e n 1 2 1 . In der G r a 
bung «Jakob l i -Haus» k o m m e n Nuppenbecherfrag-
mente i n allen hier vorgestellten Schichten ab 350 
n .Chr . vo r (Abb. 3,9; 4,21; 10,48). 

A l s allgemeines Unterscheidungsmerkmal zwischen 
G l ä s e r n des 4. u n d 5. Jahrhunderts scheint die Farbe 
u n d G l a s q u a l i t ä t zu dienen. D i e G l ä s e r des 5. Jahr
hunderts s ind meist blasiger u n d werden zunehmend 
o l i v g r ü n 1 2 2 . Dieses M e r k m a l ist j edoch schwer nach-
zuvol lz iehen, z u m einen, da die Farben an unter
schiedlichen Or ten aufgrund verschiedener Produk
t ion anders ausfallen, z u m anderen, da die Erha l 
tungsbedingungen nicht diesselben s ind u n d die Far
ben v o m Bearbeiter i n d i v i d u e l l erfasst werden. I m 
vorgestellten M a t e r i a l lässt sich nur eine Tendenz zu 
gelblicher oder olivfarbener Glasmasse feststellen, 
auch die G l a s q u a l i t ä t bleibt sich nahezu gleich. D i e 
G l ä s e r s ind leicht blasig, aber i m allgemeinen v o n 
guter Q u a l i t ä t u n d häuf ig nahezu farblos. D i e auffal
lende streifige Iris muss einerseits auf eine best immte 
Glaszusammensetzung, andererseits auf die i n der 
Grabung vorherrschenden B o d e n v e r h ä l t n i s s e z u r ü c k 
z u f ü h r e n sein. 

Kommentar 
Fassen w i r zusammen, so liefern die hier vorgelegten 
Schichten G l ä s e r aus der 2. Hä l f t e des 4. u n d der 
1. Häl f te des 5. Jahrhunder ts 1 2 3 . 

V o n neuen Typen , die sich i m Laufe des 5. Jahr
hunderts entwickeln, u n d v o n F o r m e n des s p ä t e r e n 
5. oder gar 6. Jahrhunderts gibt es nur e in Fragment 
unter dem M a t e r i a l der vorgestellten Schichten u n d 
einige wenige aus anderen Bereichen der Grabung 
(Abb. 20 ) 1 2 4 . Es handelt s ich dabei u m eine Boden
scherbe eines halbkugeligen bis leicht konischen 
Schä l chens . Das Gefäss ist i n eine H a l b f o r m geblasen 
u n d zeigt a m Boden einen D e k o r aus e inem K r e u z 
u n d A n s ä t z e v o n R i p p e n , die auf der W a n d gegen den 
R a n d zu auslaufen (Abb. 20,1). D i e Bodenscherbe 
stammt aus e inem offensichtlich geschlossenen K o m 
plex des 6. Jahrhunderts. D a b e i handelt es sich v i e l 
leicht u m die F o r m T 5 5 . 3 k m nach F e y e u x 1 2 5 , wahr
scheinlicher aber u m die F o r m T 8 1 . 3 m a / m f 1 2 6 . D i e 
tiefen halbkugelig-konischen Schalen der F o r m T55 
k o m m e n i n G r ä b e r n gegen das Ende des 6. bis an den 
Anfang des 7. Jahrhunderts v o r 1 2 7 . D i e Schalen mi t 
formgeblasenem, sogenannt chr is t l ichem D e k o r 
(T81) zeigen häuf ig einen flacheren B o d e n als unser 
Exempla r u n d meist aufwendigere Dekore , doch lässt 
die Fragmentierung des S tückes keine eindeutige Z u 
weisung zu . D i e Schalen mi t chr is t l ichem, formgebla
senem D e k o r g e h ö r e n vor a l lem i n die 1. Hä l f t e des 

6. Jahrhunderts; sie k o m m e n woh l a m Ende des 
5. Jahrhunderts auf 1 2 8 . Diese Schalen treten i n S ü d 
frankreich sowie i n merowingischen G r ä b e r n i m N o r 
den Frankreichs u n d i n Belgien häuf ig auf, sie fehlen 
hingegen i n Krefe ld-Gel lep . A u c h auf dem R u n d e n 
Berg bei U r a c h s ind sie nicht vertreten. Z u einer wei 
teren, j ü n g e r e n F o r m g e h ö r t die Wandscherbe w o h l 
einer Schale mi t gleichfarbigem, gir landenart igem F a 
dendekor (Abb . 20 ,2) 1 2 9 . D i e aufgelegten F ä d e n b i l -

121 Rütti (wie Anm. 90) Band 2, 73 AR65/Isings 106c mit weiter 
Datierung vom späten 3. bis in die 1. Hälfte des 4. Jh. Fund
komplexdatierungen anhand mitgefundener Keramik zeigen 
zweimal Keramik bis 400, und zwar für Kat.-Nr. 1403 und 
1408. Beide Fragmente stammen zudem aus dem Kastellareal, 
die übrigen sind in der Nähe des Kastells gefunden worden. Die 
zugehörigen Komplexe weisen zweimal zwei zeitliche Schwer
punkte auf, einmal gehört die Keramik in die 1. Hälfte des 
4. Jh., einmal ist der Zusammenhang gestört. 

122 Foy/Hochuli-Gysel (wie Anm. 96) 164; Foy (wie Anm. 93) 198; 
Piding (wie Anm. 113) 122. 

123 Die Chronologie der merowingischen Gläser Nordfrankreichs 
stützt sich ausschliesslich auf Gräber. Die durch P. Périns 
Schema gegebene Spätdatierung der halbkugeligen Schalen mit 
abgesprengtem Rand sowie der konischen Becher mit abge
sprengtem Rand kann möglicherweise auf Siedlungen nicht so 
ohne weiteres übertragen werden. Zur Chronologie siehe Périn 
(wie Anm. 111) 146ff. Abb. 3-7. 

124 Zu den Typen merowingischer Gläser siehe Feyeux (wie Anm. 
115); O. Doppelfeld, Römisches und fränkisches Glas in Köln. 
Schriftenreihe der Archäologischen Gesellschaft 13 (Köln 
1966) 70ff. und Abb. 169ff. - Zu übergangszeitlichen Gläsern 
siehe auch: S. M . E. van Lith, Late Roman and early Merovin
gian Glass from a settlement site at Maastricht (Dutch South 
Limburg). Journal of Glass Studies 29, 1987, 47ff. und 30, 1988, 
62ff. 

125 Feyeux (wie Anm. 115) 133 Taf. 12. Die ähnlichen Formen 
T57.3km und T60.3km (134 Taf. 13) zeigen zwar ebenfalls 
formgeblasenen Bodendekor, sind aber aus zeitlichen Gründen 
hier auszuschliessen. Bei T57 handelt es sich um Glockenbe
cher, bei T60 um glockenförmige Schalen (palm cups). Es sind 
Formen des 7. Jh. Die Form T55 gehört in die 2. Hälfte des 6. 

und ins frühere 7. Jh., würde zeitlich also nicht stören. Am 
wahrscheinlichsten ist aber die Zuweisung zur Form T81. 

126 Feyeux (wie Anm. 115) 136 Taf. 15, Schalen mit formgeblase
nem, häufig christlichen Dekor. 

127 Vgl. auch Anm. 125. - J. Alenus-Lecerf, Contribution à l'étude 
des verres provenant des tombes mérovingiennes de Belgique. 
In: Le verre de l'Antiquitée tardive et du Haut Moyen Age. 
Typologie-Chronologie-Diffusion (Guiry-en-Vexin 1995) 57ff. 
bes. 68 (es gibt aber offensichtlich Vorläufer, ebenda 67). Ein 
Becher aus grünlichem Glas mit Kreuzmuster am Boden 
stammt aus Grab 403 von Köln-Junkersdorf und gehört ins 
7. Jh.: Doppelfeld (wie Anm. 124) Abb. 173. 

128 D. Foy, Les coupelles à décor chrétien moulé. In: Annales du 
12e congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du 
Verre (Amsterdam 1993) 207ff. bes. 218f. D. Foy datiert auf
grund ihrer Grabungen sehr eng, ins späte 5. und frühe 6. Jh., 
schliesst aber eine Produktion während des ganzen 6. Jh. nicht 
aus. Die Schalen mit formgeblasenem, christlichem Dekor 
scheinen in der Provence zu verschwinden, nachdem diese 
fränkisch geworden ist (nach 536): ebenda 222. 

129 Inv. 1994.02.D03843.3, Fundkomplex uneinheitlich, Keramik 
frühmittelalterlich, aber auch römisch, wenig Neuzeit. - Foy 
(wie Anm. 93) 231. 132-133 (dort allerdings mit weissem Fa
den! Ende 5. bis Anfang 6. Jh.). - D. Foy, G. Sennequier, A 
travers le verre du Moyen Age à la renaissance (Nancy 1989) 
132 Nr. 56 d Abb. S. 133 (Schale mit gleichfarbigem Faden aus 
der Nekropole von Vicq, 6. Jh.). - Vgl. auch F. Fremersdorf, 
Die römischen Gläser mit Nuppen. Die Denkmäler des römi
schen Köln 7 (Köln 1967) Taf. 82 unten und S. 46 (wohl 5. Jh.). 
- Die Wandscherbe Abb. 20,2 könnte allerdings auch von ei
nem Becher stammen, doch scheinen bei Bechern die Fäden 
weniger fein zu sein. 



den dabei dort, wo sie zusammenlaufen, eine E r h ö 
hung. E i n stark konischer, schmaler Becher mi t rund 
geschmolzenem R a n d u n d Schrägr ie fen sowie ein 
b r ä u n l i c h e r , woh l ebenfalls spi tzkonischer Becher mi t 
rund geschmolzenem R a n d g e h ö r e n auch i n diesen 
Zusammenhang (Abb. 20,3 .5) 1 3 0 . D i e weitere W a n d 
scherbe eines Bechers mi t Schrägr ie fen u n d feinen 
Schl i f f l in ien unterhalb des Randes dar f mög l i che r 
weise hier angeschlossen werden, obwohl der R a n d 
nicht erhalten ist (Abb. 20 ,4) 1 3 1 . Z w a r k o m m e n die 
Becher mi t Schrägr ie fen schon gegen Ende des 
4. Jahrhunderts auf, sie s ind dann aber noch weit
m ü n d i g e r . D i e hier vorl iegenden Fragmente d ü r f t e n 
zu spi tzkonischen Bechern oder sogenannten H ö r 
nern e rgänz t werden. Beide s ind aus hellblau-natur-
farbenem, nicht o l i v g r ü n e m Glas hergestellt worden. 
D e r unverzierte spitzkonische Becher weist dagegen 
diesselbe Farbe auf wie der Boden (Abb. 20,1). Z w e i 
weitere, allerdings sehr kleine Randscherben vertre
ten m ö g l i c h e r w e i s e den i m 5. Jahrhundert geläuf igen 
D e k o r mi t weissen E m a i l f ä d e n , e inmal an e inem ko
nischen Becher (Abb. 20,6), e inmal an einer halbkuge
ligen Schale mi t Stei lrand, einer F o r m , die erst i m 
Laufe des 5. Jahrhunderts aufkommt (Abb. 20 ,7) 1 3 2 . 
M i t diesen wenigen Beispie len fassen w i r F o r m e n des 
5. und 6. Jahrhunderts, die nur noch teilweise oder 
gar nicht mehr i n s p ä t r ö m i s c h e r T r a d i t i o n stehen. 

Setzt m a n die geringe A n z a h l von G l ä s e r n des fort
geschrittenen 5. u n d des 6. Jahrhunderts i n Re la t ion 
zur Häuf igke i t der K e r a m i k mi t Stempelmuster aus 
derselben Zei t , so fällt e in starkes Ungleichgewicht zu 
gunsten der K e r a m i k auf. I m unteren Humusbere ich , 
welcher K e r a m i k aus dem 5. und 6. Jahrhundert bis 
z u m f rühen 7. Jahrhundert i n grosser A n z a h l geliefert 
hat, g e h ö r e n die G l ä s e r i n das ausgehende 4. u n d i n 
die 1. Hä l f t e des 5. Jahrhunderts bis u m dessen M i t t e 

und stehen i n guter, s p ä t r ö m i s c h e r T r a d i t i o n . E i n 
Weiter leben der s p ä t r ö m i s c h e n F o r m e n ist i n der 
2. Hä l f t e des 5. Jahrhunderts nicht g r u n d s ä t z l i c h aus-
zuschliessen, doch dü r f t e man bei diesem reichen 
Glasbestand mehr Beispiele weiterentwickelter Fo r 
men u n d neuer Techniken , die i n der 2. Hä l f t e des 5. 
Jahrhunderts an anderen Or ten bereits i n grosser A n 
zahl vorliegen, erwarten. Diese treten j a nicht nur i m 
f r ä n k i s c h - m e r o w i n g i s c h e n u n d alamannischen R a u m 
auf, sondern auch i n S ü d f r a n k r e i c h u n d Italien, wo 
die r ö m i s c h e n Trad i t ionen l änger lebendig bl ieben als 
hierzulande. A l l e i n die Tendenz zur o l ivgrün-ge lb 
l ichen Glasfarbe weist auf das 5. Jahrhundert h in . D i e 
für die merowingischen G r ä b e r des fortgeschrittenen 
5. u n d des 6. Jahrhunderts typischen Gläse r , die dort 
mi t Stempelkeramik vergesellschaftet s ind, fehlen i n 
Kaiseraugst « Jakob l i -Haus» ebenso wie f ränk isch-a la -
mannische Gläse r , wie w i r sie i n Krefe ld -Gel lep u n d 
auf dem R u n d e n Berg bei U r a c h f inden. 

D i e vorgestellten G l ä s e r scheinen eher V e r b i n d u n 
gen zu Ensembles aus dem s ü d l i c h e n G a l l i e n als z u m 
rheinischen Gebie t aufzuweisen. W e i t e r f ü h r e n d e In
terpretationen, die umfangreichere A b k l ä r u n g e n vor
aussetzen, s ind an dieser Stelle nicht zu erbringen. 
D i e Menschen , die i m 5. Jahrhundert i m Kas te l l an
sässig waren, scheinen vor a l lem R o m a n e n gewesen 
zu sein. D ie s hat auch M a x M a r t i n bei der Auswer
tung des Kastellfr iedhofs festgestellt (vgl. A n m . 1). 
Fal ls N ich t romanen aus den n ö r d l i c h angrenzenden 
Gebieten zugezogen waren, so haben sie s ich i m 
5. Jahrhundert der vo r Or t g e b r ä u c h l i c h e n G l ä s e r be
dient. Im 6. Jahrhundert u n d s p ä t e r Zugezogene ha
ben k a u m Glas mitgebracht, und die ansäss ige Bevö l 
kerung scheint auf den Gebrauch v o n Glas weitge
hend verzichtet zu haben. 

Ergebnisse zur spätest- und nachrömischen Geschichte des Kastells 

D i e Grabung K a i s e r a u g s t - « J a k o b l i - H a u s » ergab erst
mals konkrete Hinweise zur spä tes t - und n a c h r ö m i 
schen N u t z u n g des Castrum Rauracense. Ihnen ist 
dieser Vorber ich t gewidmet. E i n erster, ober f l äch
l icher Vergle ich mi t anderen Grabungen der letzten 
Jahre scheint z u zeigen, dass der Befund v o m «Jako
b l i -Haus» nicht alleine steht, u n d w i r die Resultate 
allgemeiner formulieren dü r f en . Sie seien knapp zu-
sammengefasst: 

E ine letzte grosse « römische» Bau tä t i gke i t , z u der 
die obersten, grossf lächiger erhaltenen Bodenhor i 

zonte gehö ren , erfolgte woh l nach den Z e r s t ö r u n g e n 
der Magnent iuszei t . Schon i n dieser Per iode ist ver
mut l i ch mi t einer Zunahme v o n H o l z - oder Fach
werkbauten zu rechnen, die jedoch durchaus aufwen
dig ausgestattet gewesen sein k ö n n t e n , wie die K a n a l 
heizung i n F e l d 24 zeigt. W o h l i m Verlaufe des f rühe
ren 5. Jahrhunderts k a m es zu grossangelegten V e r ä n 
derungen, die sich auch i n anderen Grabungen i m 
Z e n t r u m des Kastel ls abzeichnen (z .B. Kaiseraugst-
« A d l e r » 1 3 3 ) . E ine P lan ie aus Ziegelbruch u n d Mauer 
steinen scheint bereits hier das Ende g rösse re r s p ä t r ö -

130 Inv. 1994.02.D03175.91: Fundkomplexdatierung 300-400 und 
Frühmittelalter (datiert durch V. Vogel Müller) und Inv. 
1995.02.D04049.84: Fundkomplexdatierung: wenig spätrö
misch, Frühmittelalter und Neuzeit. - Becher mit Schrägriefen 
sind für van Lith übergangszeitlich: van Lith (wie Anm. 124) 
64f. 

131 Inv. 1994.02.D03989.12. Der Fundkomplex ist nicht datierbar. 

132 Konischer Becher Inv. 1994.02.D03471.34, Fundkomplexda
tierung: römisch bis Neuzeit und Inv. 1995.02.D04372.9: Kom
plex nicht datierbar. Form T90: Feyeux (wie Anm. 115) 136f. 
Taf. 15 und 16 oben. Zum Aufkommen des Dekors mit weissen 
Emailfäden um die Mitte des 5. Jh. Foy (wie Anm. 93) 204 (dies 
gilt nicht nur für Südfrankreich). 

133 Müller (wie Anm. 11). 



mischer Bauten anzuzeigen. N a c h dieser Ze i t standen 
offenbar ü b e r w i e g e n d noch Mauerpar t i en entlang 
v o n Parzellengrenzen aufrecht. Andersei ts k ü n d i g t 
die P lan ie eine neue Bauphase an, die sich vor läuf ig 
nur durch einen Lehmbodenrest i n F e l d 24 manife
stiert. Baul iche Strukturen konnten bisher nirgendwo 
eindeutig ausgemacht werden; unterschiedliche K o n 
zentrationen v o n Ziegelbruch, G r u b e n oder einzelne 
Pfostenstellungen - etwa entlang der M a u e r 50 (vgl. 
Beitrag M ü l l e r / G r o l i m u n d [wie A n m . 13] A b b . 15 
u n d 16) - bleiben ohne klaren Zusammenhang. D e n 
noch liegt insgesamt ein reiches Fundmate r i a l vor, 
das eine rege N u t z u n g des Areals bis ins f rühe re 
7. Jahrhundert h ine in nachweist. Bemerkenswert s ind 
die zahlreichen, sich vo r a l lem i m Bere ich der Fe inke
ramik (Nigra) abzeichnenden Verb indungen i n die 
Westschweiz u n d ins Rhoneta l sowie ins Gebie t der 

alten P r o v i n z Maxima Sequanorum. A u c h Glasverar
beitung u n d K e r a m i k p r o d u k t i o n scheint es i n dieser 
Ze i t gegeben zu haben. In j ü n g e r e n Epochen - i m 
oberen Humusbere ich - werden die Funde deut l ich 
spär l i cher , ohne jedoch je z u verschwinden. So ist die 
aus dem n ö r d l i c h e n Ober rhe in import ier te gelbtonige 
Drehscheibenware des 7. bis 9./10. Jahrhunderts i n 
Kaiseraugst i m Vergle ich zu benachbarten Fundste l 
len auffallend selten. Diese Beobachtung läss t s ich 
auch an anderen Grabungen der letzten Jahre ma
chen, wo die obersten Humussch ich ten a r c h ä o l o g i s c h 
untersucht wurden. O b der Befund m i t Erhaltungs
problemen z u s a m m e n h ä n g t oder allenfalls mi t e inem 
B e d e u t u n g s r ü c k g a n g des Castrum Rauracense - etwa 
mi t dem vieldiskut ier ten Ü b e r g a n g des Bischofssitzes 
v o n Augst nach B a s e l 1 3 4 - muss vorerst allerdings 
offenbleiben. 

Katalog 

Vorbemerkungen 

M i t Ausnahme einiger unkonservierter, nicht ident i 
fizierbarer Objekte bzw. Fragmente aus E isen und 
Buntmeta l l sowie Ziegel , Eisenschlacken u n d derglei
chen wurde alles erfasst. 

Reihenfolge im Katalog: Buntmeta l l , Eisen, Be in , 
Glas , K e r a m i k (div. r ö m i s c h e K e r a m i k , N i g r a / K n i c k 
wandkeramik, rauhwandige Drehscheibenware, san
dige Drehscheibenware, ä l t e re gelbtonige Drehschei 
benware, s and ig -kö rn ige , ü b e r d r e h t e Ware , diverse 
andere Waren), Lavez , Baukeramik . 

Massangaben: i n Zent imetern. 

A u s Befunden unter dem obersten s p ä t r ö m i s c h e n 
Bodenniveau 

Kurzbestimmung der noch unkonservierten Münzen (nicht abgebil
det): 
- Denar, 58 v.Chr. (Inv. 1994.02.D03403.2). 

Augustus, halbierter As, 16 v.-14 n.Chr. (Inv. 
1994.02.D03388.1). 

- As, 10-14 (Inv. 1994.02.D03081.1). 
- AE4, 341-348 (Inv. 1994.02.D03415.1). 
- AE4, 341-348 (Inv. 1994.02.D03783.3). 
- AE2, 348-350 (Inv. 1994.02.D03348.1). 
- AE3, 348-350 (Inv. 1994.02.D03440.1). 

Verfül lung und Ü b e r d e c k u n g der Kanalheizung 
(Feld 24) 

6 Münzen (nicht abgebildet): 
Constantinisch. AE «Minimus» (Imitation), 330-348(?) (Inv. 
1994.02.D03820.1). 

- 4. Jh. AE4, nach 330 (Inv. 1994.02.D03820.3). 
- Valens. AE3, Siscia 367-375. RIC 15(b) X X X V (Inv. 

1994.02.D03820.2). 
- Valentinian I. AE3, Lyon 367-375. RIC 20(a) XXVI(b) (Inv. 

1994.02.D03834.1). 
- Valentinian I. AE3, Lyon 367-375. RIC 20(a) XVI(b) (Inv. 

1994.02.D03835.1). 
- Theodosianisch. AE4, 383-408 (Inv. 1994.02.D03839.1). 

Abb. 3: 
1 Gegossener, punzverzierter Vertikalbeschlag einer Gürtel

garnitur aus Bronze. Massige Abnützungsspuren. L. 6,9 (Inv. 
1994.02.D03820.6). 

2 RS, WS anpassend, 2 WS einer Kugelabschnittschale, Form 
AR 59.2/Trier 15b/Isings 117. Rand abgesprengt, Wanddelle, 
gelblichgrün, blasig, Schlieren, metallisch glänzende, dunkle 
Iris (Inv. 1994.02.D03839.7). 

3 3 RS, WS anpassend einer Kugelabschnittschale, Form 
AR 59.2/Trier 15b/Isings 117. Rand abgesprengt, Ansatz einer 
Delle, gelblichgrün, leichte Blasen, Schlieren (Inv. 
1994.02.D03820.21). 

4 2 BS, 2 WS anpassend, wohl einer Kugelabschnittschale Form 
AR 59.2/Trier 15b/Isings 117. Boden leicht eingewölbt, ovale 
Dellen auf Wand, gelblichgrün, blasig, metallisch glänzende, 
dunkle Iris (Inv. 1994.02.D03832.9a). 

5 WS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.2/Trier 15b/ 
Isings 117. Eingestochene Wanddelle, grünlichgelb, blasig, 
Schlieren (Inv. 1994.02.D03835.7). 

6 WS mit Bodenansatz, wohl einer Kugelabschnittschale Form 
AR 59.2/Trier 15b/Isings 117. Zwei langovale Wanddellen, fast 
farblos, ganz mit metallisch glänzender Iris bedeckt (Inv. 
1994.02.D03841.2). 

7 RS, WS anpassend einer Kugelabschnittschale, Form AR 59/ 
Trier 15/Isings 116/117. Rand abgesprengt, gänzlich mit 
schwärzlicher, metallisch glänzender Iris bedeckt (Inv. 
1994.02.D03844.9a-b). 

8 RS eines Bechers, Form AR 60.2/Isings 110. Rand abgesprengt, 
Dellenansatz auf Wand(?), fast farblos, blasig, metallisch glän
zende Iris (Inv. 1994.02.D03820.22). 

9 2 RS, 2 WS anpassend, eines konischen Bechers, Form AR 65/ 
Isings 106. Sauber abgesprengter Rand, feines Schlifflinienbün-
del auf der Wand, darunter kobaltblaue Nuppe, gelblichgrün, 
Verwitterungslöchlein, etwas Iris (Inv. 1994.02.D03832.3). 

10 6 WS, 3 BS anpassend, eines konischen Bechers. Boden leicht 
eingedellt, Wand mit Ansatz langovaler Dellen, gelbgrün, fein, 
kaum Blasen, metallisch glänzende, braune Iris (Inv. 
1994.02.D03835.6). 

11 RS und BS einer Schale mit Rollstempeldekor Chenet 319/320 
aus Argonnensigillata. Feiner oranger Ton, mattglänzender 
oranger Überzug, hart gebrannt. Randdm. 14,5; Bodendm. 7,5 
(Inv. 1994.02.D03820.5/20). 

134 Vgl. Berger (wie Anm. 2) lOlff.; Moosbrugger-Leu (wie Anm. 
63) 57. 



17 
A b b . 3 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02), Ver fü l lung und Ü b e r d e c k u n g der Kana lhe izung 

(Fe ld 24). 1 Buntmeta l l , 2-10 Glas , 11-16 K e r a m i k , 17 Lavez und 18 Baukeramik . 1-10 M . 1:2; 11-18 
M . 1:3. 



12 RS eines scheibengedrehten Topfes mit flauem Deckelfalzrand. 
Beigegrauer Ton mit feinsandiger Magerung, Oberfläche stel
lenweise abgeplatzt, massig hart gebrannt. Randdm. 14,0 (Inv. 
1994.02.D03839.6). 

13 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Grauer Ton, 
streifig geglättet, sehr hart gebrannt. Randdm. 17,0 (Inv. 
1994.02.D03844.2). 

14 2 RS eines Topfes mit kantigem Wulstrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Grauer Ton, sehr hart gebrannt. Randdm. 
ca. 19,0 (Inv. 1994.02.D03844.5/7). 

15 RS eines scheibengedrehten Topfes mit Leistenrand (rauhwan-
dige Drehscheibenware[?]). Hellgrauer Ton, hart gebrannt. Et
was Kohleablagerungen (Inv. 1994.02.D03844.8). 

16 BS eines sorgfältig handgeformten Gefässes mit vertikalem, 
breitem Kammstrichdekor und Standring. Rötlichbrauner Ton 
mit reichlicher, grobkörniger Magerung, dunkelbraun bis 
schwarz geschwärzt, sehr hart gebrannt. Bodendm. 8,5 (Inv. 
1994.02.D03835.5). 

17 RS eines gedrechselten Topfes mit Randrillen aus Lavez. Hell
grauer, recht feiner Lavez. Randdm. 15,0 (Inv. 
1994.02.D03839.10). 

18 Fragmentierter Leistenziegel mit Legionsstempel LEG I 
[MAR] (Inv. 1994.02.D03844.1). 

Bereich Ziegelschutthorizont und oberstes spätrömi
sches Bodenniveau (alle Felder) 

51 Münzen (nicht abgebildet): 
Kleiner Schatzfund; 6 zusammenkorrodierte Münzen: (Inv. 
i994.02.D03282.ll.A-F): 
A: Constans oder Constantius II. AE4, 341-348. 
B: für Constantius II. Caesar. AE3, Siscia 337. RIC VII, 460, 
264-265. 
C: Constans (Caesar[?]) oder Constantius II. (Caesar[?]). AE4, 
Trier 335-340. 
D: Constans oder Constantius II. AE4, Lyon 341-348. RIC 
VIII, 181, 66-68. 
E: Constans. AE4, Trier 341-348. RIC VIII, 151, 182. 
F: Constans. AE4, Trier 337-340. RIC VIII, 144, 85. 

Marc Aurel für Commodus. Dupondius, Rom 177-180 (Inv. 
1994.02.D03163.2). 
Constantin I. Nummus, London 310. RIC VI, 133, 121a (Inv. 
1994.02.D03165.6). 

- Constantin I. AE3, Siscia 318. RIC VII, 431, 47 (Inv. 
1994.02.D03796.2). 

- Constantin I. AE3, Arles 321. RIC VII, 259, 228 (Inv. 
1994.02.D03789.3). 

- Constantin I. AE3, Arles 330-331. RIC VII, 271, 345 (Inv. 
1994.02.D03114.3). 

- Für Urbs Roma. AE3, Arles 330-331. RIC VII, 270f, 343 oder 
351 (Inv. 1994.02.D03279.10). 

- Für Constantius II. Caesar. AE3, Siscia 330-333. RIC VII, 453, 
220 (Inv. 1994.02.D03796.7). 

- Constantin I. AE4 (Imitation), 330-336(?) (Inv. 
1994.02.D03279.19). 
Für Urbs Roma. AE «Minimus» (Imitation), 330-340(?) (Inv. 
1994.02.D03282.4). 
Für Constantinopolis. AE3, Lyon 332. RIC VII, 138, 256 (Inv. 
1994.02.D03163.1). 

- Für Constans Caesar. AE4, Trier 335-337. RIC VII, 223, 595 
(Inv. 1994.02.D03163.5). 

- Constantinisch. AE3, 335-341 (Inv. 1994.02.D03165.2). 
- Constantius IL AE4, Lyon 337-340. RIC VIII, 178, 22 (Inv. 

1994.02.D03114.2). 
- Für Urbs Roma. AE4, Arles 337-340. RIC VIII, 205, 25 (Inv. 

1994.02.D03114.1). 
- Constans. AE4, Trier 341-348. RIC VIII, 152, 196 (Inv. 

1994.02.D03279.1). 
- Constans. AE4, Aquileia 341-348. RIC VIII, 322, 79 (Inv. 

1994.02.D03282.16). 
- Constantius II. AE4, 341-348 (Inv. 1994.02.D03282.19). 

Constans oder Constantius II. AE4, Alexandria 347-348. RIC 
VIII, 521, 113-115 (Inv. 1994.02.D03789.1). 

- Constans. AE2, Rom 348-350. RIC VIII, 258,140 (Inv. 
1994.02.D03282.5). 

- Constans. AE2, 348-350 (Inv. 1994.02.D03163.3). 

- Constans. AE3, Trier 348-350. RIC VIII, 154, 228 (Inv. 
1994.02.D03279.il). 

- Constans. AE3, Trier 348-350. RIC VIII, 154, 234 (Inv. 
1994.02.D03282.1). 

- Constans. AE3, 348-350 (Inv. 1994.02.D03282.10). 
Constans oder Constantius II. AE2 (Imitation), 348-350(?) 
(Inv. 1994.02.D03165.4). 
Magnentius. AE2, Lyon 350. Bastien 166 (Inv. 
1994.02.D03279.12). 

- Constantius II. AE2, Arles 350. RIC VIII, 213,142 (Inv. 
1994.02.D03282.6). 

- Constantius II. AE2. Siscia 350. RIC VIII, 369, 289 (Inv. 
1994.02.D03796.5). 

- Constantius II. AE2, Rom 350. RIC VIII, 263, 176 (Inv. 
1994.02.D03282.18). 
Für Decentius Caesar. AE2, Lyon 350. Bastien 167 (Inv. 
1994.02.D03282.3). 

- Constantius II. AE4 (Imitation), 352-358(?) (Inv. 
1994.02.D03796.6). 

- Constantius II. AE3, 358-361 (Inv. 1994.02.D03279.4). 
- Constantius II. AE4, 358-361 (Inv. 1994.02.D03789.4). 
- Valens. AE3, Arles 364-367. RIC 9(b) IV(a) (Inv. 

1994.02.D03796.10). 
- Valentinianisch. AE3, 364-378 (Inv. 1994.02.D03282.13). 
- Valentinianisch. AE3, 364-378 (Inv. 1994.02.D03796.3). 
- Valentinianisch. AE3, 364-378 (Inv. 1994.02.D03796.8). 
- Gratian. AE3, Lyon 367-375. RIC 20(c) XXVIII(b) (Inv. 

1994.02.D03163.6). 
- Valens. AE3, Lyon 367-375. RIC 21(a) XX(a), CHK 11/359 

(Inv. 1994.02.D03282.2). 
- Valentinian I. AE3, Lyon 367-375. RIC 20(a) XXIX(b) (Inv. 

1994.02.D03279.8). 
- Valentinian I. AE3, Lyon 367-375. RIC 20(a) XXVIII(b) (Inv. 

1994.02.D03796.9). 
- Theodosianisch. AE4, 383-402 (Inv. 1994.02.D03279.7). 
- Theodosianisch. AE4, 383-402 (Inv. 1994.02.D03279.16). 
- Theodosianisch. AE4, 383-402 (Inv. 1994.02.D03789.5). 
- Arcadius. AE4, Arles 388-395. RIC 30(e); C H K 11/566 oder 569 

(Inv. 1994.02.D03796.4). 
- 4. Jh. AE4 (Imitation[?]), nach 330 (Inv. 1994.02.D03180.1). 

Abb. 4-7: 
1 Fragment eines Spiraldrahtarmrings aus Bronze. 4 Draht

stränge. Kaum Abnützungsspuren. Dm. ca. 6,5 (Inv. 
1994.02.D03165.1). 

2 Zwiebelknopffibel aus Bronze. Massive Knöpfe, Bügel mit 
trapezförmigem Querschnitt, schmale, getreppte Querarme. 
Kaum Abnützungsspuren erkennbar. L. 8,0; 43 g (Inv. 
1994.02.D03282.12). 

3 Fragmentierte Gürtelschnalle aus Bronze mit mittelständigen, 
antithetischen Tierköpfen (Löwen). Feine Ritzverzierung, 
keine Abnützungsspuren. Br. des Bügels 4,2; noch 7 g (Inv. 
1994.02.D03163.4). 

4 Versteifungsstäbchen einer Gürtelgarnitur aus Bronze. Kreis
augendekor mit durchbohrtem Zentrum. Deutliche Abnüt
zungsspuren. L. 9,8; 11 g (Inv. 1994.02.D03165.3). 

5 Sporn mit Nietscheibenenden aus Bronze. Annähernd symme
trischer Bügel, Fersenhaken deutlich als Pferdekopf ausgebil
det. Bronzene Nietknöpfe, Dorn fehlt. Kaum Abnützungsspu
ren. Br. 8,5; 24 g (Inv. 1994.02.D03279.13). 

6 Fragment eines dreilagigen, zweireihigen Kammes aus Bein 
(Hirschgeweih). Kräftiger Mittelsteg mit feinem Ritzdekor, 
fünf Eisenniete, aufgrund der Sägespuren deutlich unterschied
liche Zähnung. L. 9,1 (Inv. 1994.02.D03796.il). 

7 Fragment eines dreilagigen, zweireihigen Kammes aus Bein 
(Hirschgeweih). Soweit erkennbar leicht gerundeter, unver-
zierter Mittelsteg, ein Eisenniet erhalten. L. 3,4 (Inv. 
1994.02.D03789.2). 

8 Konischer Spielstein aus Bein (wohl Hirschgeweih). Dm. 2,9 
(Inv. 1994.02.D03279.17). 

9 Ritzverzierte Spindel aus Elfenbein. Deutlich abgenützt. L. 8,8 
(Inv. 1994.02.D03279.6). 

10 RS einer Schale. Nach aussen gefalteter, bandartiger Rand, 
Wand unterhalb des Randes stark einziehend, hell naturfarben 
grünlich, Iris, etwas Blasen (Inv. 1994.02.D03279.51). 

11 BS eines vier- oder mehrkantigen Glaskruges. Reste der form
geblasenen Bodenmarke, sechseckiger(?) Rahmen mit Fort
sätzen oder Buchstaben(?), eingeschriebener Kreiswulst, dick
wandig, naturfarben-hellbläulich, Iris, Blasen (Inv. 
1994.02.D03163.39). 

http://i994.02.D03282.ll.A-F
http://1994.02.D03279.il
http://1994.02.D03796.il




12 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.2/Trier 15b/ 
Isings 117. Abgesprengter Rand, Rest einer runden Delle auf 
der Wand, naturfarben-hellgrünlich, Schlieren, blasig (Inv. 
1994.02.D03114.17). 

13 RS und 4 WS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.2/ 
Trier 15b/Isings 117. Rand abgesprengt, langovale Dellen, fei
nes Glas, grünlich mit dunkler, metallisch glänzender Iris (Inv. 
1994.02.D03279.56). 

14 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.2/Trier 15b/ 
Isings 117. Rand abgesprengt, Wand mit Ansatz einer Delle, 
gelblichgrün, Reste brauner Iris, Schlieren, blasig (Inv. 
1994.02.D03163.36). 

15 3 anpassende BS/WS einer Schale, Form AR 55/Trier 14. Bo
den mit Schliffverzierung, Medaillon mit eingeschriebenem, 
doppelt gerahmtem Viereck, Viereck unterteilt in doppelt ge
rahmte Quadrate mit Gitterlinien im Zentrum, Ecken mit fei
nen Längsschliffen betont. Gitternetz als Füller zwischen fei
nem Medaillonrahmen und eingeschriebenem Viereck, ganz 
hell grünlich, etwas Blasen, teilweise silbrig-metallische Iris 
(Inv. 1994.02.D03279.63). 

16 RS eines konischen Bechers. Sauber abgesprengter und nach
gearbeiteter Rand, gelblichgrün, etwas Blasen, metallisch glän
zende Iris (Inv. 1994.02.D03165.54). 

17 RS eines konischen Bechers. Abgesprengter Rand, gelblich
grün, feinstblasig (Inv. 1994.02.D03789.16). 

18 RS eines konischen Bechers. Gerade abgesprengter Rand, vier 
feine Schlifflinienbündel auf Wand, ganz hell grünlich, etwas 
Schlieren, Iris (Inv. 1994.02.D03279.49.) 

19 RS eines konischen Bechers. Abgesprengter und nachgearbeite
ter Rand, Schliffrille unterhalb des Randes aussen, fast farblos, 
Bruch leicht grünlich, etwas Iris (Inv. 1994.02.D03165.56). 

20 RS eines Bechers. Steilwandig, gerade abgesprengter Rand, 
unterhalb des Randes leichte Einschnürung, Schlifflinien
bündel auf Wand, grünlich-schmutzig, Iris, Schlieren (Inv. 
1994.02.D03282.34). 

21 WS eines konischen Bechers. Farblos, Rest einer langovalen 
blauen Nuppe (Inv. 1994.02.D03796.24). 

22 BS eines Glasgefässes. Durch Hochwölben des Bodens geform
ter Standring mit Röhrchenbildung, keine Heftnarbe sichtbar, 
hellgrünlich, kaum Blasen (Inv. 1994.02.D03114.19). 

23 BS eines Glasgefässes. Durch Hochwölben des Bodens ge
formter Standring mit Röhrchenbildung, stark fragmentiert, 
ganz hellgrünlich, etwas Schlieren, kaum Blasen (Inv. 
1994.02.D03114.20). 

24 WS einer Schüssel Niederbieber 19 mit Barbotinedekor aus 
ostgallischer TS. Rotbrauner Ton, glänzender rotbrauner Über
zug, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03796.12). 

25 WS einer Schüssel Chenet 320 mit Rollstempeldekor (unregel
mässig alternierende Schrägstrichgruppen) aus Argonnensigil
lata^). Feiner orangeroter Ton mit grauem Kern, dünner, 
mattglänzender rotbrauner Überzug, hart gebrannt (ver-
brannt[?]) (Inv. 1994.02.D03789.8). 

26 RS, 8 WS und BS eines scheibengedrehten Kruges mit Glanz
tonüberzug (ähnlich Portout Typ 93). Feiner oranger Ton, 
stellenweise abgeplatzter, je nach Dicke bräunlichoranger bis 
leicht irisierend dunkelbrauner Überzug (keine Spuren einer 
Bemalung), massig hart gebrannt (einige Scherben sekundär 
verbrannt). Randdm. 15,0; Bodendm. 8,0; Höhe 21,8 (Inv. 
1994.02.D03134.24/D3163.7a-c/D3165.8-9/D3171.7/ 
D3176.4-5/D3180.2-3). 

27 RS eines scheibengedrehten Topfes mit flachem Deckelfalz
rand. Grauer Ton mit einzelnen gröberen Magerungskörnchen, 
sehr hart gebrannt. Randdm. 16,0 (Inv. 1994.02.D03279.29). 

28 RS eines scheibengedrehten Topfes mit flauem Deckelfalzrand. 
Beigegrauer Ton mit feinsandiger Magerung, einzelne gröbere 
Magerungskörner, hart gebrannt. Randdm. 12,5 (Inv. 
1994.02.D03796.22). 

29 RS einer scheibengedrehten Schüssel mit gerilltem Kragen
rand. Feiner oranger Ton mit grauem Kern, hart gebrannt. 
Randdm. 21,0 (Inv. 1994.02.D03180.4). 

30 WS einer scheibengedrehten Knickwand(?)schüssel mit Roll
stempeldekor (Schrägstrichgruppen, Vertikalbalken, vertikale 
Punktreihen). Feiner oranger Ton mit etwas Glimmer, hart 
gebrannt (Inv. 1994.02.D03114.4). 

31 WS einer scheibengedrehten Knickwandschüssel. Feiner oran
geroter Ton, hart gebrannt. Dm. 21,0 (Inv. 1994.02.D03114.5). 

32 2 RS und WS einer scheibengedrehten Reibschale mit Kragen
rand. Feine Körnung. Feiner graubrauner Ton mit rötlichbei
ger Rinde, vereinzelt grobe Magerungskörner, hart gebrannt 
(verbrannt[?]). Randdm. ca. 38,0 (Inv. 1994.02.D03279.45a-c). 

33 3 RS und 2 WS einer scheibengedrehten Reibschale mit Kra
genrand. Orangeroter Ton mit etwas hellerem Kern, grobe, 
stark abgenutzte Körnung, sehr hart gebrannt. Randdm. 36,0 
(Inv. 1994.02.D03279.43a-e). 

34 RS und Henkel einer nordafrikanischen Amphore Keay 25 
(Spatheion). Feiner orangeroter Ton mit bräunlichroter Rinde, 
hartgebrannt. Randdm. 14,0 (Inv. 1994.02.D03163.29a-b). 

35 RS einer Amphore Keay 25. Feiner orangeroter Ton, aussen 
beigeorange Rinde, hart gebrannt. Randdm. 14,0 (Inv. 
1994.02.D03279.47). 

36 RS eines scheibengedrehten Bechers mit Lippenrand aus Terra 
Nigra. Feiner dunkelgrauer Ton, aussen streifig geglättet, sehr 
hart gebrannt. Randdm. 9,5 (Inv. 1994.02.D03163.13). 

37 WS eines scheibengedrehten Faltenbechers mit Kerbdekor 
aus Terra Nigra. Feiner grauer Ton, aussen matt geglättet, 
fleckig beigeorange verbrannt, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03279.23). 

38 RS und 2 BS einer scheibengedrehten Knickwandschüssel aus 
Terra Nigra. Grauer Ton mit dunkelgrauem Kern, feinkörnige 
helle (oberflächlich ausgewitterte) Magerung, geglättet und 
dunkelgrau geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. 22,0; Bo
dendm. 9,0 (Inv. 1994.02.D03163.16/26/D3282.30). 

39 RS und 3 WS einer scheibengedrehten Knickwandschüssel 
aus Terra Nigra. Feiner beigeoranger Ton, sorgfältig geglättet 
und leicht geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. 27,5 (Inv. 
1994.02.D03279.27a-d). 

40 3 RS, 2 WS und 6 BS eines scheibengedrehten Tellers aus Terra 
Nigra. Feiner grauer Ton, v.a. innen (aber auch Bodenunter
seite) sorgfältig geglättet, sehr hart gebrannt. Randdm. 21,5; 
Bodendm. 16,5; Höhe 5,4 (Inv. 1994.02.D03163.10a-c/ 
D3180.7a-f/D3282.24). 

41 2 RS und WS eines scheibengedrehten Knickwandschälchens 
aus Terra Nigra. Feiner hellgrauer Ton, aussen matt geglättet 
und dunkelbraun geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. 12,5 
(Inv. 1994.02.D03279.28a/D3196.13a-b). 

42 RS eines Topfes mit Deckelfalzrand aus rauhwandiger Dreh
scheibenware (wohl Mayener Eifelkeramik). Dunkelgrauer Ton 
mit orangebrauner Rinde, sehr hart gebrannt. Aussen Kohle-, 
innen Kalk- und Kohleablagerungen. Randdm. 13,5 (Inv. 
1994.02.D03279.31). 

43 2 RS, 6 WS und 2 BS eines Topfes mit flauem Deckelfalzrand 
aus rauhwandiger Drehscheibenware. Bodenunterseite mit 
überglätteten, parallelen Abschneidspuren. Grauer Ton mit 
bräunlichem Kern, einzelne grobe Magerungskörner, sehr hart 
gebrannt. Innen Kalk-, aussen etwas Kohleablagerungen. 
Randdm. 13,0; Bodendm. 9,0 (Inv. 1994.02.D03279.35a-d/ 
D3282.25a-b). 

44 3 RS eines Topfes mit flauem Deckelfalzrand aus rauhwandi
ger Drehscheibenware. Grauer Ton, sehr hart gebrannt. Innen 
Kalk-, aussen Kohleablagerungen. Randdm. 13,0 (Inv. 
1994.02.D03163.21a-c). 

45 RS eines Topfes mit verdicktem Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Grauer Ton mit bräunlichem Kern, sehr 
hart gebrannt. Innen Kohleablagerungen. Randdm. 13,0 (Inv. 
1994.02.D03279.37). 

46 RS eines Topfes mit verdicktem Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Grauer Ton, aussen fleckig beigeorange bis 
rot verbrannt, sehr hart gebrannt. Randdm. 11,5 (Inv. 
1994.02.D03163.25). 

47 4 RS und 2 WS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Grauer Ton mit bräunlichem Kern, sehr 
hart gebrannt. Aussen etwas Kohleablagerungen. Randdm. 12,5 
(Inv. 1994.02.D03279.34a-f). 

48 2 RS und WS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Braunschwarzer Ton mit körniger heller 
Magerung, massig hart gebrannt. Aussen Kohleablagerungen. 
Randdm. 15,0 (Inv. 1994.02.D03163.24a-c). 

49 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Bräunlichgrauer Ton mit hellgrauem Kern, feinkör
nige helle Magerung, Rand leicht geschwärzt, massig hart ge
brannt. Randdm. 13,0 (Inv. 1994.02.D03165.30). 

50 RS und WS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Grauschwarzer Ton, aussen braune Rinde, 
hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03165.32-33). 

51 RS und 2 BS eines Topfes mit verdicktem Lippenrand aus 
rauhwandiger Drehscheibenware. Bodenunterseite mit exzen
trischen Abschneidspuren. Beigegrau bis grauschwarzer, grob 
gemagerter und etwas zerklüfteter Ton, massig hart gebrannt. 
Innen Kalk- und etwas Kohle-, aussen Kohleablagerungen, 
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vom Gebrauch stark geschwärzt. Randdm. 14,0; Bodendm. 7,0 
(Inv. 1994.02.D03165.31/36a-b). 

52 RS eines Topfes mit Ausguss und flau profiliertem Leistenrand 
aus rauhwandiger Drehscheibenware. Beigebraun bis schwar
zer Ton, hart gebrannt (verbrannt[?]). Randdm. ca. 13,0 (Inv. 
1994.02.D03114.8). 

53 3 RS und 5 WS eines Topfes mit stark unterschnittenem, innen 
gekehltem Leistenrand aus rauhwandiger Drehscheibenware. 
Grauschwarzer Ton mit reichlicher grober Magerung, sehr hart 
gebrannt. Randdm. 18,0 (Inv. 1994.02.D03279.32a.d/33/o.Nr.). 

54 Zweistabiger Henkel eines Kruges aus rauhwandiger Dreh
scheibenware (wohl Mayener Eifelkeramik). Beigegrauer Ton 
mit gelboranger Rinde, sehr hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03163.30). 

55 RS einer Reibschale mit Kragenrand aus rauhwandiger Dreh
scheibenware. Grauschwarzer Ton mit fleckig rötlichbeige bis 
schwarzer Rinde, hart gebrannt. Randdm. ca. 31,0 (Inv. 
1994.02.D03279.44). 

56 RS und 5 BS eines Tellers mit eingebogenem Rand aus rauh
wandiger Drehscheibenware (Urmitzer Ware[?]). Bodenunter
seite mit exzentrischen Abschneidspuren. Gelblichweisser bis 
überwiegend bläulichschwarzer Ton, reichlich feinkörnige 
Magerung mit rotbraunen Einschlüssen, sehr hart gebrannt. 
Randdm. 22,0; Bodendm. 15,0; Höhe 6,1 (Inv. 1994.02. 
D03163.17/18/19a-b/D3180.9a-b). 

57 RS eines grossen Tellers aus rauhwandiger, wohl scheibenge
drehter Ware. Braunschwarzer Ton mit körniger, heller Mage
rung, massig hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03163.15). 

58 RS eines Topfes mit kurzem, leicht gestauchtem Trichterrand 
aus sandiger Drehscheibenware. Dunkelgrauer Ton mit bräun
lichgrauem Kern, hart gebrannt. Aussen etwas Kohleablagerun
gen. Randdm. 14,0 (Inv. 1994.02.D03114.9). 

59 RS eines Kruges(?) mit kurzem, leicht gestauchtem Trichter
rand aus sandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, hart ge
brannt. Aussen etwas Kohleablagerungen (!). Randdm. 9,5 (Inv. 
1994.02.D03114.10). 

60 RS einer Schale mit Lippenrand aus sandiger Drehscheiben
ware. Grauer Ton, hart gebrannt. Innen etwas Kohleablagerun
gen (Inv. 1994.02.D03114.7). 

61 RS eines Topfes mit leicht gestauchtem Trichterrand aus 
sandig-körniger, überdrehter Ware. Rotbrauner Ton, aussen 
fleckig braunschwarze Rinde, hart gebrannt. Aussen und über 
dem Rand Kohleablagerungen. Randdm. 14,5 (Inv. 
1994.02.D03279.38). 

62 RS eines handgeformten Topfes mit unregelmässig verdicktem 
Lippenrand. Aussen Ansatz einer Glättung. Rötlichbrauner bis 
graubrauner Ton, v.a. aussen geschwärzt, reichlich Glimmer, 
hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03279.39). 

63 BS einer handgeformten Schale oder Schüssel mit flauem 
Standring. Dunkelgrauer Ton mit reichlicher, heller Sandmage-
rung, sorgfältig geglättet, massig hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03165.46). 

64 RS eines handgeformten Tellers. Dunkelgrauer Ton mit reich
licher, feinkörniger Magerung, v.a. innen sorgfältig geglättet, 
massig hart gebrannt (verbrannt) (Inv. 1994.02.D03180.8). 

65 Scheibenförmiger Spinnwirtel, aus der Bodenscherbe eines 
kleinen Bechers oder Kruges herausgeschliffen. Feiner orange
brauner Ton mit feinem Glimmer, massig hart gebrannt. Dm. 
3,5; 11 g (Inv. 1994.02.D03279.14). 

66 Fragmentierter Leistenziegel mit Legionsstempel (LEG I 
MAR) (Inv. 1994.02.D03282.9). 

Grube im Ziegelschutthorizont (Feld 11) 

2 Münzen (nicht abgebildet): 
- Constans. AE4, Arles 341-348. RIC VIII, 208, 73 (Inv. 

1994.02.D03171.1). 
- 4. Jh.(?). AE3, nicht bestimmbar (Inv. 1994.02.D03171.2). 

Abb. 7: 
1 Grob zurechtgeschnittenes Gewicht aus Blei. Eingeschlagenes 

Mittelloch. Dm. 3,7; 168 g (Inv. 1994.02.D03161.1). 
2 Spatelartiges Objekt aus gegossener Bronze. Stark korrodiert. 

L. 10,8 (Inv. 1994.02.D03171.3). 
3 RS eines konischen Bechers. Rand abgesprengt und nachgear

beitet, feinste Schlifflinien am Rand, fast farblos, Bruch leicht 
grünlich, etwas Iris, kaum Blasen (Inv. 1994.02.D03171.27). 

4 WS eines bauchigen Glasgefässes. Sehr stark fragmentiert, hori
zontal aufgelegte, feine, gleichfarbige Fäden, ganz hell naturfar-
ben, blasig (Inv. 1994.02.D03161.il). 

5 WS, BS und wohl zugehörige RS (verbrannt) eines scheibenge
drehten Glanztonbechers mit feinem Barbotinedekor. Feiner 
oranger Ton, innen grauschwarzer, aussen kupferroter, metal
lisch glänzender Überzug, hart gebrannt. Randdm. 7,5; Bo
dendm. 4,5 (Inv. 1994.02.D03171.5/6/8). 

6 RS und 3 WS eines Topfes mit flachem Deckelfalzrand aus 
rauhwandiger Drehscheibenware. Grauer Ton mit einzelnen 
groben Magerungskörnern, hart gebrannt. Innen Kalk-, aussen 
und über dem Rand Kohleablagerungen. Randdm. 14,0 (Inv. 
1994.02.D03171.18/24a-c). 

7 RS eines Wölbwandtopfes mit unterschnittenem, kantigem 
Wulstrand aus rauhwandiger Drehscheibenware. Dunkelgrauer 
Ton mit vielen gerundeten Quarzkörnern, klingend hart ge
brannt. Aussen geringe Kohleablagerungen. Randdm. 24,0 
(Inv. 1994.02.D03161.9). 

8 RS einer Schüssel mit profiliertem Rand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware (feinkörnige Variante). Oranger Ton, hart 
gebrannt. Randdm. ca. 24,0 (Inv. 1994.02.D03161.7). 

9 RS eines Tellers aus rauhwandiger Drehscheibenware (feinkör
nige Variante). Braungrauer Ton mit heller Magerung, v.a. aus
sen Glättstreifen, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03161.4). 

10 RS, 13 WS und BS eines handgeformten Topfes mit unregel
mässigem Lippenrand. Innen graubrauner, aussen fleckig rot
brauner bis grauer Ton mit heterogener grobkörniger Mage
rung (fossiler Kalk[?]), hartgebrannt. Randdm. 17,5; Bodendm. 
12,5; Höhe 17,0 (Inv. 1994.02.D03171.21a-k/m-q). 

11 6 RS und 18 WS eines handgeformten Topfes mit innen grob 
glattgestrichenem Lippenrand. Rotbrauner Ton mit heteroge
ner grobkörniger Magerung (fossiler Kalk[?]), hart gebrannt. 
Innen geschwärzt und Kohleablagerungen. Randdm. 16,0 (Inv. 
1994.02.D03171.20a-x/211). 

Grube im Ziegelschutthorizont und Mörte lgussboden 
(Feld 9) 

Abb. 8, oben: 
1 Fragment einer langen, zylindrischen Perle, leuchtend türkis

blau (Inv. 1994.02.D03182.1). 
2 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Einzel

stempeldekor (zweizeilige Rechtecke). Feiner hellgrauer Ton, 
aussen leicht streifig geglättet, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03182.2). 

3 RS eines scheibengedrehten Topfes mit innen gekehltem Lei
stenrand. Dunkelgrauer Ton mit feinkörniger Magerung, sehr 
hart gebrannt. Vom Gebrauch fleckig geschwärzt. Randdm. 
12,0 (Inv. 1994.02.D03195.2). 

4 2 RS und BS wohl eines Glasschmelztiegels. Ansatz wohl eines 
schwach eingedellten Ausgusses. Feiner orangeroter Ton, mas
sig hart gebrannt. Partiell dicke Schicht gelbgrünen Glases. 
Randdm. ca. 14,0 (Inv. 1994.02.D03182.8/D3195.10a-b). 

5 Doppelkonischer, gerillter Spinnwirtel aus feinem gelblich-
weissem Kalkstein, gedrechselt. Dm. max. 2,9; 28 g (Inv. 
1994.02.D03195.1). 

Zwei Gruben im Ziegelschutthorizont (Feld 17) 

Abb. 8, Mitte: 
1 Öse (Riemendurchzug[?]) aus schwerer, gegossener Bronze. 

Fragmentierter Stift. Stark abgenutzt. L. 6,1 (Inv. 
1994.02.D03277.il). 

2 RS und BS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Bodenunterseite mit exzentrischen Ab
schneidspuren. Rötlichbrauner Ton mit teils grober, heteroge
ner Magerung, graue Rinde, hart gebrannt. Randdm. ca. 13,0; 
Bodendm. 8,0 (Inv. 1994.02.D03275.1-2). 

3 RS eines dickwandigen Bechers(?) mit Leistenrand aus 
rauhwandiger Drehscheibenware. Beigeoranger Ton, grobe 
Magerungskörner, hart gebrannt. Randdm. 12,0 (Inv. 
1994.02.D03277.10). 

4 WS eines Topfes mit Rollstempeldekor (einzeilige Rechtecke) 
aus sandiger Drehscheibenware (feinsandige Variante). Bräun
lichgrauer Ton, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03275.7). 

http://1994.02.D03161.il
http://1994.02.D03277.il
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5 2 RS und 4 WS eines Topfes mit oben schwach gerilltem Trich
terrand aus sandig-körniger, überdrehter Ware. Rotbrauner 
Ton, aussen leicht geschwärzt, massig hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03277.9a-f). 

6 WS und 2 BS eines Topfes aus sandig-körniger, überdrehter 
Ware. Bodenunterseite mit leichtem Quellrand. Innen dunkel-, 
aussen rötlichbrauner Ton, hart gebrannt. Innen Kalk- und 
Kohleablagerungen. Bodendm. 9,0 (Inv. 1994.02.D03275.3a-
c). 

Lehmbodenrest im unteren Humusbereich (Feld 24) 

4 Münzen (nicht abgebildet): 
1.-2. Jh. As oder Dupondius, nicht näher bestimmbar (Inv. 
1994.02.D03768.1). 

- Constantin I. AE3, Arles 316. RIC VII, 241, 85 (Inv. 
1994.02.D03768.2). 

- Für Constantin II. CAESAR. AE4 (Imitation), 330-336(?) (Inv. 
1994.02.D03767.3). 

- Valens. AE3, Arles 364-378 (Inv. 1994.02.D03771.1). 

Abb. 8, unten: 
1 Leicht fragmentierter dreilagiger, zweireihiger Kamm aus Bein 

(Hirschgeweih). Beidseits zwei gerundete Mittelstege mit dia
gonalen Rillenpaaren, 10 Eisenniete erhalten. Sehr stark unter
schiedliche Zähnung. Oberes Ende gelocht. L. 14,5 (Inv. 
1994.02.D03767.2). 

2 Fragment eines dreilagigen, zweireihigen Kamms aus Bein 
(Hirschgeweih). Mittelsteg soweit erkennbar leicht gerundet 
und unverziert, ein Eisenniet erhalten. Deutlich unterschied
liche Zähnung. Oberes Ende gelocht. Br. 4,6 (Inv. 
1994.02.D03767.2). 

3 2 BS einer Schale. Formgeblasen, Bodenmarke undeutlich, 
wohl aber einfaches Kreuz in Mitte, darum herum beginnende 
Wandrippen(?) bernsteinfarben-braunes Glas, durchscheinend 
bis opak, Iris (Inv. 1994.02.D03767.12). 

4 2 RS und 5 WS eines Topfes mit kurzem Lippenrand aus rauh-
wandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, hart gebrannt. Aus
sen Kohle-, innen Kalk- und Kohleablagerungen. Randdm. 
14,0 (Inv. 1994.02.D03767.9d/e/g-k/m). 

5 RS, 7 WS und 3 BS eines Topfes mit feinen Schulterrillen und 
kurzem, leicht gestauchtem Trichterrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Bodenunterseite mit exzentrischen Ab
schneidspuren. Innen dunkelgrauer, aussen fleckig brauner bis 
schwarzer Ton mit grau bis schwarzem Kern, hart gebrannt. 
Aussen Kohle-, innen Kalk- und Kohleablagerungen. Randdm. 
16,5; Bodendm. 8,5; Höhe 13,7 (Inv. 1994.02.D03767.8/9a-c/l/ 
n/o/D3968.3a-d/D3282.26). 

6 RS eines Topfes mit schwachen Schulterrippen und kurzem, 
gestauchtem und innen schwach gekehltem Trichterrand aus 
rauhwandiger Drehscheibenware. Grauer Ton mit dunkel
grauer Rinde, sehr hart gebrannt. Randdm. 15,5 (Inv. 
1994.02.D03769.1). 

Unterer Humusbereich (alle Felder) 

94 Münzen (nicht abgebildet): 
- Für Tiberius. As (Imitation), (Lyon) 10-14(7). (RIC I[2], 58, 

238a oder 245) (Inv. 1994.02.D03260.17). 
- Gallienus. Antoninian, 253-260 (Inv. 1994.02.D03134.6). 

Für Divus Claudius II. Antoninian, 270-(?). RIC V . l , 233, 
261(K) (Inv. 1994.02.D03260.21). 

- Constantin I. AE3, Trier 318-319. RIC VIII, 181f, 209 oder 
213 (Inv. 1994.02.D03236.16). 

- Constantin I für (?). AE3, 318-325 (Inv. 1994.02.D03260.14). 
- Constantin I. AE3, 324-330 (Inv. 1994.02.D03260.5). 
- Für Constantius II. CAESAR. AE3, 324-330 (Inv. 

1994.02.D03116.2). 
- Für Constantin II. CAESAR. AE3, Arles 328. RIC VII, 269, 322 

(Inv. 1994.02.D03141.3). 
- Für Constantinopolis. AE3, Trier 330-331. RIC VII, 215, 530 

(Inv. 1994.02.D03260.7). 
- Constantin I. für (?). AE3, 330-337 (Inv. 1994.02.D03176.1). 

Für Constantinopolis. AE3, 330-337 (Inv. 1994.02.D03119.10). 
Für Constantinopolis. AE3, 330-337 (Inv. 1994.02.D03147.2). 

- Für Urbs Roma. AE4 (Imitation), 330-340(7) (Inv. 
1994.02.D03141.16). 

- Constantin I. AE3, Trier 332-333. RIC VIII, 217, 544 (Inv. 
1994.02.D03131.4). 

- Für Constantinopolis. AE3, Trier 332-333. RIC VII, 217, 543 
(Inv. 1994.02.D03141.14). 

- Für Constantin II. CAESAR. AE3, Trier 335-337. RIC VII, 
223, 591 (Inv. 1994.02.D03131.5). 
Für Constantius II. CAESAR. AE3, Trier 335-337. RIC VII, 
223, 592 (Inv. 1994.02.D03236.10). 

- Für Constantius II. CAESAR. AE4, 335-337 (Inv. 
1994.02.D03141.12). 

- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03236.8). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03236.20). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03260.3). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03260.20). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03761.1). 

Constantinisch. AE4 (Imitation), 335-341(7) (Inv. 
1994.02.D03260.4). 

- Für Constantius IL CAESAR. AE3, Kyzikos 336-337. RIC VII, 
659, 141 (Inv. 1994.02.D03141.18). 

- Constans. AE4, Siscia 337-340. RIC VIII, 355, 87 (Typ) (Inv. 
1994.02.D03134.il). 

- Constantius II. AE4, Trier 337-340. RIC VIII, 144, 88 (Inv. 
1994.02.D03134.3). 

- Für Theodora. AE4, Trier 337-340. RIC VIII, 143, 48 (Typ) 
(Inv. 1994.02.D03119.4). 

- Für Theodora. AE4, Trier 337-340. RIC VIII, 143, 43 (Inv. 
1994.02.D03134.22). 

- Für Helena. AE4, Trier 337-340. RIC VIII, 143, 42 (Typ) (Inv. 
1994.02.D03236.1). 
Constantin II. AE4, 337-340 (Inv. 1994.02.D03260.23). 

- Constantinisch. AE3. Arles 337-340 (Inv. 1994.02.D03260.24). 
- Constantinisch. AE4, 337-341 (Inv. 1994.02.D03119.3). 

Constantinisch für (7). AE4 (Imitation), 337-341(7) (Inv. 
1994.02.D03134.8). 

- Constans. AE4, Siscia 340-341. RIC VIII, 355, 104 (Inv. 
1994.02.D03119.6). 

- Constantius II. AE4, Trier 340-341. RIC VIII, 145, 105 oder 
108 (Inv. 1994.02.D03131.2). 

- Constans. AE4, Trier 341-348. RIC VIII, 152, 195 (Inv. 
1994.02.D03131.1). 

- Constans. AE4, Lyon 341-348. RIC VIII, 181, 67-68 Var (Inv. 
1994.02.D03141.7). 

- Constans. AE4, Lyon 341-348. RIC VIII, 181, 68 (Inv. 
1994.02.D03141.8). 

- Constans. AE4, 341-348 (Inv. 1994.02.D03141.10). 
- Constans. AE4, 341-348 (Inv. 1994.02.D03236.14). 
- Constantius II. AE4, Lyon 341-348. RIC VIII, 180, 45 (Inv. 

1994.02.D03068.1). 
- Constantius II. AE4, Lyon 341-348. RIC VIII, 181, 55 (Inv. 

1994.02.D03134.5). 
- Constantius II. AE4, Trier 341-348. RIC VIII, 145, 118 Var 

(Inv. 1994.02.D03147.3). 
- Constantius II. AE4, 341-348 (Inv. 1994.02.D03236.18). 

Constantius IL AE4 (Imitation), 341-348(7) (RIC VIII, 181, 65 
Var (Inv. 1994.02.D03141.9). 
Constans oder Constantius II. AE4, 341-348 (Inv. 
1994.02.D03260.19). 

- Constans. AE2 (Imitation), 348-350(7) (Inv. 
1994.02.D03260.2). 

- Constans. AE3, Trier 348-350. RIC VIII, 154, 234 (Inv. 
1994.02.D03141.17). 

- Constans. AE3, Trier 348-350. RIC VIII, 154, 234 (Inv. 
1994.02.D03236.5). 

- Constans. AE3, 348-350 (Inv. 1994.02.D03119.1). 
Magnentius. AE2, Lyon 350. Bastien 161 oder 165 (Inv. 
1994.02.D03260.9). 

- Magnentius. AE2, Trier(?) 350. Bastien 32 (Typ) (Inv. 
1994.02.D03141.5). 
Magnentius. AE2, Trier 350. Bastien 32 (Inv. 
1994.02.D03134.12). 
Magnentius. AE2, 350. Bastien 32 (Typ) (Inv. 
1994.02.D03236.2). 
Magnentius. AE2, 350. Bastien 32 (Typ) (Inv. 
1994.02.D03236.7). 
Magnentius. AE2, 350. Bastien 32 (Typ) (Inv. 
1994.02.D03260.12). 
Für Decentius Caesar. AE2, Lyon 350. Bastien 167 (Inv. 
1994.02.D03131.3). 
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Für Decentius Caesar. AE2, Lyon 350. Bastien 167 (Inv. 
1994.02.D03236.19). 
Für Decentius Caesar. AE2, Lyon 350. Bastien 167 (Inv. 
1994.02.D03260.10). 
Magnentius. AE2, Lyon(?) 350-352. Bastien 166 (Typ) oder 174 
(Typ) (Inv. 1994.02.D03141.4). 
Magnentius. AE2, Lyon 351-352. Bastien 174 (Inv. 
1994.02.D03119.9). 
Magnentius. AE2, Lyon 351-352. Bastien 193 (Inv. 
1994.02.D03141.il). 
Für Decentius Caesar. AE2, Trier 351-352. Bastien 65-69 (Inv. 
1994.02.D03236.12). 
Für Decentius Caesar. AE2, Lyon 351-352. Bastien 175 (Inv. 
1994.02.D03260.15). 
Für Decentius Caesar. AE2, Lyon 351-352. Bastien 175 (Inv. 
1994.02.D03141.15). 
Für Decentius Caesar. AE2, Lyon 351-352. Bastien 175 (Inv. 
1994.02.D03176.2). 
Für Decentius Caesar. AE2, Lyon 351-352. Bastien 175 (Inv. 
1994.02.D03236.4). 

- Constantius II. AE2, Rom 352-355. RIC VIII, 274, 269A (Inv. 
1994.02.D03260.8). 

- Constantius II. für (?). AE4, 358-361 (Inv. 1994.02.D03119.7). 
- Valens. AE3, Arles 364-367. RIC 9(b) IV(c); CHK 11/492 (Inv. 

1994.02.D03141.19). 
- Valentinian I. oder Valens. AE3, Siscia 364-375. RIC 5(b), II 

oder V, oder RIC 14(a)-(b), X (Inv. 1994.02.D03134.1). 
- Valens. AE3, 364-378 (Inv. 1994.02.D03236.17). 
- Valentinian I. AE3, Lyon 367-375. RIC 20(a), XXIII(b) oder 

XXV(b) (Inv. 1994.02.D03134.2). 
- Valentinian I. AE3, Lyon 367-375. RIC 20(a), XXVI(a) oder 

XXVII(b) (Inv. 1994.02.D03236.3). 
- Valentinian I. oder Valens. AE3, Arles 367-375. RIC 17(a)-(b), 

IX(b)(Inv. 1994.02.D03236.6). 
- Valens. AE3, Lyon 367-375. RIC 21(a) XXII(a) (Inv. 

1994.02.D03260.6). 
- Valens. AE3, Arles 367-375. RIC 17(b) XII(a) (Inv. 

1994.02.D03774.2). 
- Valens. AE3, Siscia 367-375. RIC 15(b), X X X V (Inv. 

1994.02.D03236.9). 
- Valens. AE3, Siscia 367-375. RIC 15(b) X X X V ; CHK 11/1427-

1429 (Inv. 1994.02.D03260.16). 
- Gratian. AE3, Arles 367-375. RIC 15, XI(c). CHK 11/511 (Inv. 

1994.02.D03134.13). 
- Gratian. AE3, Arles 367-375. RIC 15 IX(c); CHK 11/503 (Inv. 

1994.02.D03260.13). 
Valens. AE3, Lyon oder Siscia 367-376 (Inv. 
1994.02.D03786.2). 

- Valens. AE3, Arles 367-378. RIC 17(b) XIV(b) oder 19(a) 
XV(b)(Inv. 1994.02.D03260.18). 

- Valens. AE3, Arles 367-378. RIC 17(b) XIV oder 19(b) X V 
(Inv. 1994.02.D03786.1). 

- Gratian. AE3, 367-378 (Inv. 1994.02.D03134.7). 
- Theodosianisch. AE4, 383-408 (Inv. 1994.02.D03105.3). 
- Theodosianisch. AE4, 383-408 (Inv. 1994.02.D03134.10). 
- Arcadius. AE4, Aquileia 388-402. RIC 58(c); CHK 11/1107-

1112 (Inv. 1994.02.D03260.il). 
4. Jh., nicht näher bestimmbar. AE4, nach 330 (Inv. 
1994.02.D03134.9). 
4. Jh., nicht näher bestimmbar. AE4, nach 330 (Inv. 
1994.02.D03141.6). 
4. Jh. AE3, nach 330. Nicht näher bestimmbar (Inv. 
1994.02.D03236.13). 

- 4. Jh.(?). AE3, nicht bestimmbar (Inv. 1994.02.D03260.22). 
- 4. Jh.(?). AE3, nicht bestimmbar (Inv. 1994.02.D03774.1). 

Abb. 9-15: 
1 Bronzene Bügelknopffibel mit facettiertem Fuss und kastenför

mig geschlossenem Nadelhalter. Reste einer Eisenachse. Deut
liche Abnützungsspuren, besonders auf dem Bügel und der 
Unterseite der Nadelrast. L. 7,7; 41 g (Inv. 1994.02.D03135.2/ 
D3126.4). 

2 Fragmentierte herzförmige Riemenzunge aus Bronze. Sehr fei
ner Punzdekor, grosses Kreisauge mit durchbohrtem Zentrum. 
Keine Abnützungsspuren. L. 3,9; 1,6 g (Inv. 1994.02.D03105.4). 

3 Riemenzunge aus doppeltem Bronzeblech (unkonserviert, or
ganische Reste dazwischen). Gerades Ende (nicht erkennbar, 
ob mit Astragalröhrchen-Abschluss), am Riemenende einzelner 
Bronzeniet. L. 4,2 (Inv. 1994.02.D03141.1). 

4 Fragment einer gegossenen Applike mit Reliefdekor (Frauen
kopf) aus Bronze. Rückseitig mitgegossene Öse mit Rest eines 
Eisenstifts. Deutliche Abnützungsspuren. Dm. ca. 5,7; 27 g 
(Inv. 1994.02.D03135.1). 

5 Leicht gebogene Nadel («Sattlernadel») aus Bronze. L. 7,4 (Inv. 
1994.02.D03105.1). 

6 Fragment eines zweireihigen, dreilagigen Kammes aus Bein 
(Hirschgeweih). Deutlich unterschiedliche Zähnung. Leicht ge
rundeter, unverzierter Mittelsteg, zwei Eisenniete erhalten 
(Inv. 1994.02.D03105.2). 

7 Fragment einer ritzverzierten Spindel aus Elfenbein. Bis in den 
Kern sorgfältig geschwärzt. Spitze alt abgebrochen und in gro
ben Schnitten nachgespitzt. L. 5,2 (Inv. 1994.02.D03236.15). 

8 Fragment einer Beinnadel(?) mit um den halben Schaft laufen
der Kerbe. L. 4,0 (Inv. 1994.02.D03236.21). 

9 Fragment eines Löffelchens aus Bein. Etwas abgenutzt. L. 7,5 
(Inv. 1994.02.D03774.3). 

10 Fragmentierter, gedrechselter Spielstein aus Bein. Etwas abge
nützt. Dm. 2,1 (Inv. 1994.02.D03131.7). 

11 RS einer Schale, Form AR 2.2/Isings 3b. Recht grobe, leicht 
schräge Rippe, Rand überarbeitet, Rippenansatz angeschliffen, 
naturfarben blaugrün, verkrustet, etwas Iris (Inv. 
1994.02.D03761.25). 

12 RS einer Schale, wohl Form AR 2/Isings 3. Rippe flau, ganz hell 
naturfarben (Inv. 1994.02.D03761.26). 

13 WS eines vierkantigen Gefässes, wohl Form AR 156/Isings 50. 
Gelbgrünlich, Schlieren, blasig, formgeblasen (Inv. 
1994.02.D03134.20). 

14 WS eines vierkantigen Glaskruges, Form AR 156/Isings 50, 
naturfarben-hellbläulich, kaum Blasen (Inv. 
1994.02.D03774.165). 

15 Aus der Wand gefalteter Röhrchenstandring eines grossen 
Glasgefässes. Naturfarben hellblau, etwas metallisch glänzende 
Iris (Inv. 1994.02.D03236.56). 

16 Aus der Wand gefaltetes Standringfragment eines Glasgefässes. 
Farblos, Iris (Inv. 1994.02.D03236.77). 

17 3 RS und 2 WS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.2/ 
Trier 15b/Isings 117. Rand sauber abgesprengt, Wand mit lang
ovalen Dellen, hellgelblich, wenig Schlieren, wenig Blasen (Inv. 
1994.02.D03134.16/17/D3141.47/D3163.35/D3165.53). 

18 4 RS und 2 WS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.2/ 
Trier 15b/Isings 117. Rand sauber abgesprengt und eventuell 
nachgearbeitet, runde Dellen, grünlich, etwas Blasen, etwas 
Schlieren (Inv. 1994.02.D03786.20). 

19 2 RS und 2 WS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.2/ 
Trier 15b/Isings 117. Rand abgesprengt, Dellenansatz auf 
Wand, grünlich, wenig Blasen, keine Iris (Inv. 
1994.02.D03786.14). 

20 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.1/Trier 15a/ 
Isings 116. Sauber abgesprengter Rand, grünlich, metallisch 
glänzende Irisstreifen, feinste Blasen (Inv. 1994.02.D03260.84). 

21 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59/Trier 15/ 
Isings 116/117. Sauber abgesprengter Rand, grünlich, blasig, et
was Iris (Inv. 1994.02.D03260.85). 

22 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59/Trier 15/ 
Isings 116/117. Rand sauber abgesprengt, gelblichgrün, Schlie
ren (Inv. 1994.02.D03134.54). 

23 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59/Trier 15/ 
Isings 116/117. Abgesprengter Rand, hell gelbgrün, Schlieren, 
etwas feine Blasen (Inv. 1994.02.D03119.64). 

24 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59/Trier 15/ 
Isings 116/117. Rand sauber abgesprengt, gelbgrünlich, Schlie
ren (Inv. 1994.02.D03134.53). 

25 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59/Trier 15/ 
Isings 116/117. Rand abgesprengt, hell grünlich, etwas Blasen 
(Inv. 1994.02.D03774.152). 

26 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59/Trier 15/ 
Isings 116/117. Abgesprengter Rand, gelblichgrün, kaum Bla
sen, kaum Iris (Inv. 1994.02.D03774.157). 

27 RS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59/Trier 15/ 
Isings 116/117. Rand schräg nach aussen abgesprengt und 
nachgearbeitet^), grünlich (Inv. 1994.02.D03774.159). 

28 WS einer Kugelabschnittschale, Form AR 59.1/Trier 15a/ 
Isings 116. Unterhalb des Randes zwei Schlifflinienbündel, Re
ste einer gerissenen Verzierung, leider undeutbar, zwischen den 
Schlifflinien Rest der Inschrift «...V...», fast farblos, leichte Iris, 
kaum Blasen (Inv. 1994.02.D03774.148). 

29 WS einer flachen Schale, wohl Form Trier 14. Reste einer 
Schliffverzierung, doppelt gerahmte Rautenreihe, konzentri
sches Schlifflinienbündel, darunter Reste weiterer Rauten oder 
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Vierecke, lange Hohlschliffe, farblos, weisslich silbrige Iris 
(Inv. 1994.02.D03236.79). 

30 3 RS, 4 Bodenfragmente einer flachen Schale. Abgesprengter, 
möglicherweise überarbeiteter Rand, Boden durch Wabenmu
ster verziert («honey-comb-pattern»), das durch ein breites 
Band senkrechter Rippen gegen den Rand zu begrenzt wird. 
Dekor formgeblasen, an vorliegenden Fragmenten keine Form
naht erhalten. Gelblichgrün, teilweise Iris, Blasen (Inv. 
1994.02.D03134.58/D3165.59/D3260.93/4286.15). 

31 RS eines halbkugeligen Bechers, Form AR 60/Isings 96. Rand 
sauber abgesprengt, Schlieren, silbrig-bräunliche Iris, etwas 
Blasen, ziemlich dickwandig (Inv. 1994.02.D03134.52). 

32 RS eines konischen Bechers. Abgesprengter Rand, nachgearbei
tet?), farblos, etwas Iris (Inv. 1994.02.D03260.70). 

33 RS und anpassende WS eines konischen Bechers. Gerade abge
sprengter Rand, ganz hell naturfarben grünlich, stark blasig, 
Schlieren (Inv. 1994.02.D03761.27/30). 

34 2 RS eines konischen Bechers. Abgesprengter Rand, farblos, 
silbrige Iris (Inv. 1994.02.D03236.67/68). 

35 RS eines konischen Bechers. Abgesprengter Rand, nachgearbei
tet^), feine Schlifflinien unterhalb des Randes, fast farblos 
bis leicht hellgrünlich, kaum Iris, kaum Blasen (Inv. 
1994.02.D03236.72). 

36 RS eines konischen Bechers. Rand abgesprengt und nachgear
beitet, unterhalb des Randes Schlifflinienbündel, fast farblos, 
etwas Schlieren, etwas Iris (Inv. 1994.02.D03260.65). 

37 RS eines konischen Bechers. Abgesprengter Rand, auf der 
Wand zahlreiche Schlifflinienbündel, nahezu farblos bis grün
lich, kaum Blasen, kaum Iris (Inv. 1994.02.D03068.5). 

38 RS eines konischen Bechers. Abgesprengter Rand, hellgelblich-
grün, Iris (Inv. 1994.02.D03236.69). 

39 RS eines konischen Bechers. Abgesprengter Rand, vielleicht 
noch zu D03761.27/30 gehörig (Inv. 1994.02.D03761.28). 

40 RS eines konischen Bechers. Gerade abgesprengter, vielleicht 
leicht nachgearbeiteter Rand, vier feine Schlifflinienbündel 
unterhalb des Randes, farblos, leichte Iris, kaum Blasen (Inv. 
1994.02.D03141.49). 

41 RS eines konischen Bechers. Gerade abgesprengter Rand, fei
nes Schlifflinienbündel am Rand, auf Wandung breites Schliff
linienband, ganz hell grünlich, metallisch glänzende Iris (Inv. 
1994.02.D03141.51). 

42 RS eines konischen Bechers. Gerade abgesprengter Rand, farb
los, weissliche Iris (Inv. 1994.02.D03236.70). 

43 RS eines konischen Bechers. Wand nur schwach konisch, Rand 
gerade abgesprengt, feinste Schlifflinien unterhalb des Randes, 
wohl vom Nacharbeiten, ganz hell naturfarben, etwas Iris (Inv. 
1994.02.D03260.81). 

44 RS eines konischen Bechers, Form AR68/Isings 106. Abge
sprengter und nachgearbeiteter Rand, Schliffrille unterhalb des 
Randes und auf Wand, farblos, kaum Iris, kaum Blasen (Inv. 
1994.02.D03236.71). 

45 RS eines Bechers. Rand abgesprengt und nachgearbeitet, 
Schliffrille unter dem Rand, farblos (Inv. 1994.02.D03260.69). 

46 WS eines Bechers(?). Konische Wand mit Schliffrille, farblos, 
gute Glasqualität, kaum Blasen (Inv. 1994.02.D03260.68). 

47 Kleine WS eines Bechers(?). Breite Schliffrille, ursprünglich 
wohl farblos, braune Iris (Inv. 1994.02.D03236.58). 

48 2 WS eines konischen Bechers. Aufgesetzte, kobaltblaue 
Nuppe, grünlich, kaum Iris, kaum Blasen (Inv. 
1994.02.D03774.149). 

49 WS eines Bechers(?). Wand konisch(?), farblos, gelbliche, hori
zontale Fadenauflage, silbrige Iris (Inv. 1994.02.D03260.66). 

50 WS einer Schale oder eines konischen Bechers. Dellen, auf
geschmolzener, gleichfarbiger horizontaler Faden, hellgrünlich, 
Blasen, kaum Iris (Inv. 1994.02.D03774.155). 

51 4 RS und WS wohl einer Flasche mit Trichterhals. Rand abge
sprengt und nachgearbeitet, grünlich, blasig, metallisch glän
zende Irisstreifen (Inv. 1994.02.D03236.63/64/65/D3134.57). 

52 7 WS einer zylindrischen Flasche oder Kanne. Schulteransatz, 
darunter Schlifflinienbündel, ganz hell grünlich, blasig (Inv. 
1994.02.D03260.78). 

53 Rest von Henkelaufsatz, RS und 3 WS einer Kanne, Form 
AR 173/Isings 123. Rand rund geschmolzen, Rest des bogenför
migen Henkelaufsatzes und der seitlichen, auf dem Rand auf
liegenden Fortsätze mit gekniffenen Platten; WS wohl zugehö
rig aufgrund der Glasqualität, teilweise wohl sekundär ver
formt, nahezu farblos, Bruch leicht grünlich, etwas silbrige Iris 
(Inv. 1994.02.D03260.62/73). 

54 Breiter Henkel, mehrstabig, davon drei Stäbe erhalten, viel
leicht von Kanne Isings 126. Leicht grünlich, weissliche Iris 
(Inv. 1994.02.D03260.63). 

55 Henkelfragment einer Kanne. Mehrrippig, Rippen am Ansatz 
ausgezogen, Körper schwach bauchig, hellgrünlich, Oberfläche 
verwittert, teilweise metallisch glänzende Iris, Schlieren (Inv. 
1994.02.D03236.62). 

56 2 BS eines Glasgefässes mit aufgeschmolzenem Fadenstand
ring. Boden leicht hochgewölbt, ganz hellgrünlich, weissliche 
Iris (Inv. 1994.02.D03260.64a-b). 

57 BS eines Glasgefässes mit aus der Wand gefaltetem Röhrchen-
standring. Boden nach unter gewölbt, grünlich, blasig (Inv. 
1994.02.D03134.15). 

58 BS eines Glasgefässes mit aus der Wand gefaltetem Röhr-
chenstandring. Flacher Boden, grünlichgelb, Iris (Inv. 
1994.02.D03236.57). 

59 BS eines Glasgefässes mit aus der Wand gefaltetem Fuss mit 
Röhrchenbildung. Boden flach, Kanne(?) ganz hell natur
farben, Oberfläche verwittert, teilweise glänzende Iris (Inv. 
1994.02.D03236.61). 

60 Mehrere Fragmente eines Glasgefässes mit hohem, durch 
Hochstechen des Bodens geformtem Standfuss mit Röhrchen
bildung. Keine Heftnarbe sichtbar, fast farblos, leicht grünlich, 
stark verwittert (Inv. 1994.02.D03236.60). 

61 WS einer Glaskanne(?). Aufgelegte, gleichfarbige, feine ver
tikale Fäden, gelbgrün, metallisch glänzende Iris (Inv. 
1994.02.D03141.50). 

62 Kleine BS eines Glasgefässes mit Rest eines aufgeschmolzenen, 
konzentrischen Fadenstandringes (oder formgeblasen[?]). 
Völlig farblos (möglicherweise neuzeitlich) (Inv. 
1994.02.D03105.25). 

63 RS eines Fensterglases. Unterseite rauh, hellbläulich, Iris, ge
gossene Variante (Inv. 1994.02.D03134.18). 

64 RS einer Schüssel Chenet 320 mit Rollstempeldekor aus Ar
gonnensigillata. Feiner oranger Ton, mattglänzender oranger 
Überzug, hart gebrannt. Randdm. 21,0 (Inv. 
1994.02.D03105.3). 

65 RS einer Schüssel Chenet 320 mit Rollstempeldekor aus Ar
gonnensigillata. Feiner oranger Ton, mattglänzender oranger 
Überzug, hart gebrannt. Randdm. 15,5 (Inv. 
1994.02.D03774.8). 

66 RS einer Schüssel Chenet 320 aus Argonnensigillata. Feiner 
oranger Ton, mattglänzender Überzug, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03141.21). 

67 WS einer Schüssel Chenet 320 mit Rollstempeldekor aus 
Argonnensigillata. Feiner oranger Ton, Reste eines mattglän
zenden bräunlichorangen Überzugs, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03786.3). 

68 WS einer Schüssel Chenet 320 mit Rollstempeldekor aus 
Argonnensigillata. Feiner oranger Ton, dünner, mattglänzen
der bräunlichoranger Überzug, massig hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03116.6). 

69 2 BS einer Schüssel Chenet 320 mit kräftigem Standring aus 
Argonnensigillata (gehört wohl zu Nr. 15 aus dem oberen Hu
musbereich). Schlecht gedreht, deutliche Drehrillen. Bräun
lichoranger Ton mit grauem Kern, Reste eines orangebraunen 
mattglänzenden Überzugs, massig hart gebrannt. Bodendm. 8,5 
(Inv. 1994.02.D03116.5/D3119.12). 

70 BS einer Schüssel Chenet 324 aus Argonnensigillata. Feiner 
blassoranger Ton, Reste eines mattglänzenden orangen Über
zugs, massig hart gebrannt. Bodendm. 6,0 (Inv. 
1994.02.D03131.il). 

71 RS eines scheibengedrehten Glanztonbechers (Argonnensigil
lata^]). Feiner oranger Ton, matter oranger Überzug, hart ge
brannt. Randdm. 6,0 (Inv. 1994.02.D03786.4). 

72 BS eines Schälchens mit Glanztonüberzug. Feiner orangeroter 
Ton, fleckig bräunlichorange bis dunkelbrauner, leicht iri
sierender Überzug, hart gebrannt. Bodendm. 5,5 (Inv. 
1994.02.D03134.23). 

73 RS eines scheibengedrehten Topfes mit flauem Leistenrand 
(wohl Glasurware). Orangeroter Ton mit feinsandiger Mage
rung, Rand geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 1994.02. 
D03131.23). 

74 RS und WS eines überdrehten Topfes mit Lippenrand. Grau
schwarzer Ton mit grobkörniger Magerung, aussen glattgestri
chen, hart gebrannt. Randdm. 14,5 (Inv. 1994.02.D03134.40a-
b). 

75 RS eines scheibengedrehten Topfes mit kantigem Wulstrand. 
Grauer Ton mit reichlicher feinsandiger Magerung, bräunliche 
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Rinde, hart gebrannt. Randdm. ca. 22,0 (Inv. 
1994.02.D03116.il). 

76 2 RS eines scheibengedrehten Topfes(?) mit dickem Wulstrand. 
Rotbrauner Ton, Rand geschwärzt, mit einzelnen groben Ma-
gerungskörnern, massig hart gebrannt. Randdm. 14,5 (Inv. 
1994.02.D03134.44a-b). 

77 RS eines scheibengedrehten Topfes mit innen schwach gekehl
tem Leistenrand. Feiner grauer Ton mit einzelnen gröberen 
Magerungskörnchen, innen schwarz, aussen fleckig schwarz
braun geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. 14,0 (Inv. 
1994.02.D03774.127). 

78 RS eines überdrehten Napfes mit eingebogenem Rand (Orien
tierung unsicher). Grauschwarzer Ton mit einzelnen groben 
Magerungskörnern, feiner Glimmer, hart gebrannt. Aussen 
etwas Kohleablagerungen. Randdm. 20,0 (Inv. 
1994.02.D03134.38). 

79 WS einer scheibengedrehten Knickwandschüssel. Feiner oran
ger Ton, massig hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03774.7). 

80 RS einer scheibengedrehten Reibschale mit Kragenrand. Oran
ger Ton mit dunkelgrauem Kern, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03176.15). 

81 RS einer nordafrikanischen Amphore Keay IB. Orangeroter 
Ton mit feinen weissen Einschlüssen, massig hart gebrannt. 
Randdm. 10,0 (Inv. 1994.02.D03260.58). 

82 RS, 2 WS und BS eines scheibengedrehten Schälchens aus 
Terra Nigra. Feiner grauer Ton, aussen leicht streifig geglättet, 
sorgfältig dunkelgrau geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. 12,5; 
Bodendm. 5,5 (Inv. 1994.02.D03260.28/29a-b/31). 

83 RS eines scheibengedrehten Bechers aus Terra Nigra. Feiner 
grauer Ton, sehr gut geglättet und geschwärzt, sehr hart ge
brannt. Randdm. 9,5 (Inv. 1994.02.D03786.7). 

84 RS eines scheibengedrehten Bechers aus Terra Nigra. Feiner 
grauer Ton, aussen sorgfältig geglättet, hart gebrannt. Randdm. 
10,5 (Inv. 1994.02.D03260.34). 

85 3 RS einer scheibengedrehten Knickwandschale aus Terra 
Nigra. Feiner hellgrauer Ton, gut geglättet, dunkelgrau ge
schwärzt, hart gebrannt. Randdm. 18,5 (Inv. 
1994.02.D03236.29a-c). 

86 RS einer scheibengedrehten Knickwandschale aus Terra Nigra. 
Feiner grauer Ton mit bräunlichem Kern, streifig geglättet, gut 
geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. ca. 19,0 (Inv. 
1994.02.D03119.22). 

87 2 WS einer scheibengedrehten Schale aus Terra Nigra. Innen 
mehrzoniger Kerbdekor. Hellgrauer Ton mit etwas feinsandi
ger Magerung, innen und aussen gut geglättet und geschwärzt, 
hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03498.2/D3761.8). 

88 2 RS eines scheibengedrehten Tellers aus Terra Nigra. Feiner 
grauer Ton, streifig geglättet, sehr hart gebrannt. Randdm. 20,5 
(Inv. 1994.02.D03141.31a-b). 

89 2 RS und 5 WS einer scheibengedrehten Schüssel mit dreiglied
riger Wand aus Terra Nigra. Feiner hellgrauer Ton, v.a. aussen 
sorgfältig streifig geglättet, grau geschwärzt, Oberfläche stellen
weise abplatzend, hart gebrannt. Randdm. 19,0 (Inv. 
1994.02.D03774.12a-c/13a-d). 

90 RS und 4 WS einer scheibengedrehten Knickwandschale mit 
hohem Rand. Feiner hellgrauer Ton, matt, z.T. etwas streifig 
geglättet, dunkelgrau geschwärzt, sehr hart gebrannt. Randdm. 
16,0 (Inv. 1994.02.D03236.30a-e). 

91 RS eines scheibengedrehten Knickwandtöpfchens mit hohem 
Rand. Feiner grauer Ton, aussen matt, z.T. streifig geglättet, 
gut geschwärzt, sehr hart gebrannt. Randdm. 10,0 (Inv. 
1994.02.D03119.24). 

92 RS, 2 WS und BS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes 
mit Rillendekor. Feiner dunkelgrauer Ton mit etwas hellerer 
Rinde, aussen streifig geglättet, gut geschwärzt, hart gebrannt. 
Randdm. 20,5; Bodendm. ca. 9,0 (Inv. 1994.02.D03774.65/84/  
86/112). 

93 RS und 5 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit 
Einzelstempeldekor (Fiederblättchen). Feiner dunkelbrauner 
Ton mit dunkelgrauem Kern, gut geschwärzt, aussen streifig 
geglättet, hart gebrannt. Randdm. 19,0 (Inv. 
1994.02.D03119.23/25/26/27a-c). 

94 RS, 10 WS und BS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes 
mit Rillen- und Einzelstempeldekor (Fiederblättchen). Boden
unterseite geglättet. Feiner dunkelgrauer Ton mit bräunlich
grauer Rinde, aussen streifig geglättet, gut geschwärzt, hart 
gebrannt. Randdm. 17,5; Bodendm. 8,0; Höhe 16,7 (Inv. 
1994.02.D03774.29-35/74/109a-d). 

95 3 RS und 3 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit 
Rillen- und Einzelstempeldekor (Fiederblättchen). Feiner 
grauer Ton mit etwas dunklerer Rinde, aussen streifig geglättet, 
hart gebrannt. Randdm. ca. 17,0 (Inv. 1994.02.D03774.15-17/ 
53/57a-b). 

96 RS und WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Ril
len- und Einzelstempeldekor (Fiederblättchen). Feiner grauer 
Ton, aussen streifig geglättet, geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03066.4/6). 

97 3 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Rillen-
und Einzelstempeldekor (Fiederblättchen). Feiner grauer Ton, 
aussen streifig geglättet, dunkelgrau geschwärzt, hart gebrannt 
(Inv. 1994.02.D03774.23/27/28). 

98 2 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Rillen-
und Einzelstempeldekor (Fiederblättchen). Feiner grauer Ton 
mit etwas dunklerer Rinde, aussen streifig geglättet, hart ge
brannt (Inv. 1994.02.D03774.21/22). 

99 2 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Rillen-
und Einzelstempeldekor (Fiederblättchen). Feiner grauer Ton, 
aussen streifig geglättet und geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03066.5a-b). 

100 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit mehrzoni-
gem Einzelstempeldekor (Fiederblättchen, zweizoniges Rad). 
Feiner dunkelgrauer Ton, aussen streifig geglättet, gut ge
schwärzt, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03774.43). 

101 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Rillen- und 
Rollstempeldekor (zweizoniges Rad). Feiner grauer Ton mit 
dunkelgrauer Rinde, aussen streifig geglättet, hart gebrannt 
(Inv. 1994.02.D03774.41). 

102 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit überglätte-
tem, mehrzonigem Einzelstempeldekor (zweizoniges Rad). Fei
ner grauer Ton, aussen streifig geglättet, gut geschwärzt, hart 
gebrannt (Inv. 1994.02.D03774.40). 

103 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Einzelstem
peldekor (Rad). Feiner dunkelgrauer Ton, aussen streifig ge
glättet, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03116.9). 

104 RS und WS eines scheibengedrehten Knickwandtöpfchens mit 
Einzelstempeldekor (Rad- und Gitterstempel). Feiner dunkel
grauer Ton, aussen leicht streifig geglättet und geschwärzt, sehr 
hart gebrannt. Randdm. 10,0 (Inv. 1994.02.D03236.34/  
D3260.27). 

105 2 RS, 3 WS und 3 BS eines scheibengedrehten Knickwandtop-
fes(?) mit Standplatte. Feiner dunkelgrauer Ton mit dunkel
brauner Rinde, z.T. streifig geglättet (aus Bodenunterseite), 
geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. ca. 18,0; Bodendm. 6,0 
(Inv. 1994.02.D03105.7/D3134.34-36/37a-d). 

106 3 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner dun
kelgrauer Ton, aussen streifig wenig geglättet, gut geschwärzt, 
hart gebrannt. Randdm. 21,0 (Inv. 1994.02.D03774.64a-b/72). 

107 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner grauer 
Ton mit hellgrauem Kern, aussen streifig geglättet, hart ge
brannt. Randdm. 17,0 (Inv. 1994.02.D03066.3). 

108 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner grauer 
Ton, aussen streifig geglättet, hart gebrannt. Randdm. 14,5 
(Inv. 1994.02.D03119.21). 

109 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner grauer 
Ton mit dunkelgrauer Rinde, aussen streifig geglättet, hart ge
brannt. Randdm. 15,0 (Inv. 1994.02.D03774.50). 

110 2 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner dun
kelgrauer Ton mit etwas dunklerer Rinde, aussen streifig ge
glättet und geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. ca. 21,0 (Inv. 
1994.02.D03774.63a-b). 

111 2 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner grauer 
Ton mit etwas dunklerer Rinde, aussen streifig geglättet, hart 
gebrannt. Randdm. ca. 16,0 (Inv. 1994.02.D03774.55/59). 

112 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner grauer 
Ton, aussen streifig geglättet, leicht geschwärzt, hart gebrannt. 
Randdm. ca. 20,0 (Inv. 1994.02.D03774.58). 

113 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner grauer 
Ton, aussen streifig geglättet, hart gebrannt. Randdm. 18,0 
(Inv. 1994.02.D03134.32). 

114 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner grauer 
Ton, aussen streifig geglättet, dunkelgrau geschwärzt, hart ge
brannt. Randdm. ca. 20,0 (Inv. 1994.02.D03105.6). 

115 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Rillen- und 
Wellenbanddekor. Feiner grauer Ton, aussen streifig geglättet, 
gut geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03774.49). 

116 3 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit teils über-
glättetem Rollstempeldekor (unregelmässige gegenständige 
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Dreiecke). Feiner rotbrauner Ton mit grauem Kern, aussen 
streifig gut geglättet und geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03761.9a-b/D3767.6). 

117 RS eines Topfes mit Ausguss und flauem Deckelfalzrand aus 
rauhwandiger Drehscheibenware. Dunkelgrauer Ton, fast 
steinzeugartig hart gebrannt. Randdm. 12,0 (Inv. 
1994.02.D03774.125). 

118 RS eines stark deformierten Topfes mit Deckelfalzrand(?) aus 
rauhwandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, klingend hart 
gebrannt (Fehlbrand[?]) (Inv. 1994.02.D03131.24). 

119 RS eines Topfes mit steilem Deckelfalzrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Grauer Ton, klingend hart gebrannt. 
Randdm. ca. 10,5 (Inv. 1994.02.D03176.il). 

120 RS, WS und BS eines Topfes mit unterschnittenem, kantigem 
Wulstrand aus rauhwandiger Drehscheibenware. Bodenunter
seite glattgestrichen. Grauer Ton mit bräunlicher Rinde, sehr 
hart gebrannt. Randdm. 28,0; Bodendm. ca. 11,5 (Inv. 
1994.02.D03774.120/131). 

121 RS eines Topfes mit unterschnittenem, kantigem Wulstrand 
aus rauhwandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, hart ge
brannt. Randdm. 24,0 (Inv. 1994.02.D03134.43). 

122 RS eines Topfes mit unterschnittenem, kantigem Wulstrand 
aus rauhwandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, hart ge
brannt. Randdm. 16,5 (Inv. 1994.02.D03774.122). 

123 3 RS und WS eines Topfes mit unterschnittenem, kantigem 
Wulstrand aus rauhwandiger Drehscheibenware. Dunkelgrauer 
Ton, zahlreiche gerundete Quarzkörner, sehr hart gebrannt. 
Randdm. 14,0 (Inv. 1994.02.D03774.121/123a-c). 

124 2 RS und WS eines Topfes mit unterschnittenem, kantigem 
Wulstrand aus rauhwandiger Drehscheibenware. Dunkelgrauer 
Ton mit zahlreichen gerundeten Quarzkörnern, sehr hart ge
brannt. Randdm. 18,0; Bodendm. ca. 6,5; Höhe ca. 12,0 (Inv. 
1994.02.D03119.43/60/61). 

125 2 WS und BS eines Topfes aus rauhwandiger Drehscheiben
ware. Bodenunterseite mit exzentrischen Abschneidspuren. 
Grauer Ton, sehr hart gebrannt. Bodendm. 9,0 (Inv. 
1994.02.D031 19.37a-c). 

126 RS, 2 WS und BS eines Topfes mit Leistenrand und Linsen
boden aus rauhwandiger Drehscheibenware. Bodenunterseite 
glattgestrichen. Bräunlichoranger bis graubrauner Ton mit 
grauem Kern, zahlreiche gerundete Quarzkörner, sehr hart ge
brannt. Randdm. 24,0; Bodendm. 13,0 (Inv. 
1994.02.D03119.34/50/56a-b). 

127 RS eines Topfes mit Leistenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Orangebrauner Ton, zahlreiche gerundete Quarzkör
ner, hart gebrannt. Randdm. 18,0 (Inv. 1994.02.D03116.28). 

128 RS eines Topfes mit Leistenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Innen beigegrauer, aussen grauer Ton, zahlreiche ge
rundete Quarzkörner, hart gebrannt. Aussen dicke Kohleabla
gerungen. Randdm. 14,0 (Inv. 1994.02.D03176.10). 

129 RS eines Topfes mit Leistenrand aus rauhwandiger Dreh
scheibenware. Grauschwarzer Ton, zahlreiche gerundete 
Quarzkörner, hart gebrannt. Randdm. ca. 16,0 (Inv. 
1994.02.D03774.126). 

130 RS eines Topfes mit innen schwach gekehltem Leistenrand aus 
rauhwandiger Drehscheibenware(?). Hellgrauer Ton mit relativ 
feinkörniger Magerung, hart gebrannt. Aussen etwas Kohle
ablagerungen. Randdm. 12,5 (Inv. 1994.02.D03774.129). 

131 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Grauer Ton mit bräunlichem Kern, aussen ge
schwärzt, hart gebrannt. Aussen Kohleablagerungen. Randdm. 
12,0 (Inv. 1994.02.D03236.36). 

132 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware (feinkörnige Variante). Dunkelgrauer Ton, aussen 
dunkelbraune Rinde, durch Brand stark deformiert, klingend 
hart gebrannt (Fehlbrand[?]) (Inv. 1994.02.D03141.41). 

133 Völlig deformierte RS eines Topfes mit Lippenrand aus 
rauhwandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, aussen braune 
Haut, fast steinzeugartig hart gebrannt (Fehlbrand) (Inv. 
1994.02.D03119.30). 

134 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Oranger Ton, sehr hart gebrannt. Randdm. 21,0 (Inv. 
1994.02.D03176.9). 

135 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Oranger Ton, Rand geschwärzt, hart gebrannt. 
Randdm. 16,5 (Inv. 1994.02.D03119.32). 

136 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Dreh
scheibenware. Beigebrauner Ton, zahlreiche gerundete Quarz
körner, sehr hart gebrannt. Randdm. 15,5 (Inv. 
1994.02.D03761.21). 

137 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Dunkelgrauer Ton, hart gebrannt. Kohleablagerun
gen (Inv. 1994.02.D03260.36). 

138 RS und WS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Innen orangebrauner, aussen grauschwar
zer Ton, zahlreiche gerundete Quarzkörner, hart gebrannt. 
Aussen Kohleablagerungen. Randdm. 13,0 (Inv. 
1994.02.D03130.la-b). 

139 RS und 3 WS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware (feinkörnige Variante). Grauschwarzer Ton 
mit feinkörniger, heller Magerung, hart gebrannt. Randdm. 
13,0 (Inv. 1994.02.D03236.37a-d). 

140 RS eines Topfes mit schwachen Schulterrippen und kurzem, 
gestauchtem Trichterrand aus rauhwandiger Drehscheiben
ware. Grauer Ton, recht feinkörnige Magerung, hart gebrannt. 
Aussen und über dem Rand dicke Kohleablagerungen. 
Randdm. 14,0 (Inv. 1994.02.D03116.27). 

141 RS eines Topfes mit schwachen Schulterrippen und kurzem, 
gestauchtem Trichterrand aus rauhwandiger Drehscheiben
ware. Grauer Ton mit graubrauner Rinde, sehr hart gebrannt. 
Randdm. 16,0 (Inv. 1994.02.D03761.il). 

142 2 RS eines Topfes mit kurzem, leicht gestauchtem Trichterrand 
und feinen Schulterrillen aus rauhwandiger Drehscheibenware. 
Grauer Ton mit grauschwarzer Rinde, hart gebrannt. Aussen 
dicke Kohleablagerungen. Randdm. 15,5 (Inv. 
1994.02.D03116.26/D3119.33). 

143 RS eines Topfes mit Trichterrand aus rauhwandiger Dreh
scheibenware (feinkörnige Variante). Rötlichbrauner Ton, 
geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. 16,0 (Inv. 
1994.02.D03119.31). 

144 2 RS eines stark deformierten Topfes (Glashafens) aus rauh
wandiger Drehscheibenware. Dunkelgrauer, stellenweise gesin
terter bis blasig verbrannter Ton, innen und über dem Rand 
dicke dunkelgrüne, rissige Glasschicht, sehr hart gebrannt. 
Randdm. ca. 15,5 (Inv. 1994.02.D03116.32a-b). 

145 RS eines dickwandigen Napfes mit Wulstrand aus rauhwandi
ger Drehscheibenware. Grauer Ton, aussen beigegraue Rinde 
und feine Drehrillen, sehr hart gebrannt. Randdm. 14,5 (Inv. 
1994.02.D03141.42). 

146 RS eines dickwandigen Napfes mit Wulstrand aus rauhwandi
ger Drehscheibenware. Grauer Ton, innen geschwärzt, hart ge
brannt. Randdm. 15,0 (Inv. 1994.02.D03130.5). 

147 RS eines Napfes aus rauhwandiger Drehscheibenware. Dunkel
grauer Ton, zahlreiche gerundete Quarzkörner, hart gebrannt. 
Randdm. 17,0 (Inv. 1994.02.D03134.39). 

148 RS eines Schälchens mit Horizontalrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware (feinkörnige Variante). Grauer Ton, hart ge
brannt (Inv. 1994.02.D03260.35). 

149 RS eines Kruges(?) mit gestauchtem, innen gekehltem Trichter
rand aus rauhwandiger Drehscheibenware. Fleckig grauschwar
zer Ton, etwas Glimmer, sehr hart gebrannt. Innen etwas Koh
leablagerungen. Randdm. 12,0 (Inv. 1994.02.D03774.128). 

150 Henkelfragment eines Kruges aus rauhwandiger Drehscheiben
ware. Rötlichbeiger Ton, zahlreiche gerundete Quarzkörner, 
sehr hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03761.22). 

151 2 WS eines Kruges(?) mit Schulterrippen aus rauhwandiger 
Drehscheibenware (feinkörnige Variante). Hellgrauer Ton, aus
sen fleckig rötlichbeige Rinde, sehr hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03105.22a-b). 

152 BS eines Topfes aus rauhwandiger Drehscheibenware. Boden
unterseite mit exzentrischen Abschneidspuren. Grauer Ton 
mit oranger Rinde, sehr hart gebrannt. Bodendm. 11,0 (Inv. 
1994.02.D03119.57). 

153 BS eines Topfes aus rauhwandiger Drehscheibenware. Boden
unterseite mit exzentrischen Abschneidspuren. Grauer Ton, 
hart gebrannt. Bodendm. 7,0 (Inv. 1994.02.D03134.46). 

154 BS eines Topfes aus rauhwandiger Drehscheibenware (Maye
ner Eifelkeramik). Bodenunterseite flüchtig glattgestrichen. 
Grauschwarzer Ton mit rostrotem Anflug, klingend hart ge
brannt. Bodendm. 6,5 (Inv. 1994.02.D03105.16). 
(nicht abgebildet) WS einer scheibengedrehten Reibschale aus 
rauhwandiger Drehscheibenware. Recht grobe, stark abge
nutzte Körnung. Beigeoranger Ton mit grauem Kern, feinkör
nige Magerung, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03066.16). 

155 RS, 3 WS und BS eines Topfes mit Rollstempeldekor (einzei
lige Rechtecke) und flauem Deckelfalzrand aus sandiger Dreh
scheibenware. Bräunlichgrauer Ton mit rotbrauner Rinde, aus
sen einige Glättstreifen, massig hart gebrannt. Randdm. 14,0 
(Inv. 1994.02.D03189.50a-c/D3260.37/39b). 

http://1994.02.D03176.il
http://1994.02.D03130.la-b
http://1994.02.D03761.il


A b b . 13 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02), unterer Humusbere ich (alle Felder). 106-125 K e r a 
mik . M . 1:3. 





/ / \ 

2 

A b b . 15 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 1994.02), 145-164 unterer Humusbere ich (alle Felder), 1-
6 Mauerschut t i m unteren Humusbere ich (Fe ld 24). 161-162 Lavez , ü b r i g e K e r a m i k . M . 1:3. 



156 BS und 4 WS eines Topfes aus älterer gelbtoniger Dreh-
scheibenware(?). Bodenunterseite mit exzentrischen Ab
schneidspuren. Beigeweisser, feinsandig gemagerter Ton, ein
zelne grobe, ausgewitterte Kalkkörner, innen blassrosa Haut, 
aussen geschwärzt, hart gebrannt. Bodendm. 7,0 (Inv. 
1994.02.D03260.42a-e). 

157 WS und BS eines Topfes aus sandig-körniger, überdrehter 
Ware. Bodenunterseite glattgestrichen. Rotbrauner Ton, flek-
kig geschwärzt, massig hart gebrannt. Bodendm. ca. 13,0 (Inv. 
1994.02.D03260.41a-b). 

158 WS eines dickwandigen Topfes mit eingeglättetem Rillen- und 
Wellenbanddekor aus kalkgemagerter, wenig überdrehter 
Ware. Brauner Ton, aussen dunkelbraune Rinde, hart 
gebrannt. Aussen etwas Kohleablagerungen (Inv. 
1994.02.D03236.44). 

159 WS eines dickwandigen Topfes mit Rillen- und Wellenbandde
kor aus kalkgemagerter(?), wenig überdrehter Ware. Rötlich
brauner Ton mit grauem Kern, reichlich körnige Magerung, 
geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03134.48). 

160 RS und WS eines handgeformten, kaum überdrehten Topfes 
mit Steilrand. Rauhwandiger, orangebrauner Ton mit grauem 
Kern, hartgebrannt. Randdm. 14,0 (Inv. 1994.02.D03260.38a-
b). 
(nicht abgebildet) BS eines Tiegelfragmentevs. Reste naturfarbe-
ner blaugrüner Glasmasse, Tiegelscherben mit Kalkmagerung 
(Inv. 1994.02.D03774.172). 

161 RS eines gedrechselten Topfes aus Lavez. Rand aussen mit 
Russstreifen, wohl von einer Fassung mit Metallband herrüh
rend. Feinkörniger hellgrauer Lavez. Randdm. 19,0 (Inv. 
1994.02.D03260.105). 

162 2 RS eines gedrechselten Topfes aus Lavez. Aussen unter dem 
Rand Russspuren, die von einer ehemaligen Metallfassung 
zeugen. Grünlichgrauer, relativ feiner Lavez (Inv. 
1994.02.D03774.169a-b). 

163 BS eines gedrechselten Topfes aus Lavez. Bodenunterseite 
glattgeschliffen, mit einzelner tiefer Kerbe. Hellgrauer, massig 
feiner Lavez (Inv. 1994.02.D03105.28). 

164 Fragmentierter scheibenförmiger Spinnwirtel, aus einer WS 
aus kalkgemagerter, überdrehter Ware herausgeschliffen. Dm. 
3,8 (Inv. 1994.02.D03141.13). 

Mauerschutt im unteren Humusbereich (Feld 24) 

2 Münzen (nicht abgebildet): 
- Constantin I. AE3, 318-337 (Inv. 1994.02.D03500.1). 
- Constantinisch. AE4, 337-341 (Inv. 1994.02.D03500.4). 

Abb. 15: 
1 BS eines scheibengedrehten Schälchens(?) mit Standring aus 

Terra Nigra. Feiner grauer Ton mit brauner Rinde, dunkelgrau 
geschwärzt, aussen geglättet, sehr hart gebrannt. Bodendm. 6,0 
(Inv. 1994.02.D03500.7). 

2 RS und WS eines Topfes mit Leistenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Orangebrauner Ton, aussen geschwärzt, 
zahlreiche gerundete Quarzkörner, hart gebrannt. Aussen dicke 
Kohleablagerungen. Randdm. 14,0 (Inv. 1994.02.D03500.8a-
b). 

3 WS eines Topfes mit Rollstempeldekor (einzeilige Rechtecke) 
aus sandiger Drehscheibenware. Grauschwarzer Ton, hart ge
brannt (Inv. 1994.02.D03500.12). 

4 RS eines Topfes mit leicht gestauchtem Trichterrand aus san
dig-körniger, wohl überdrehter Ware. Bräunlichschwarzer Ton, 
hart gebrannt. Aussen etwas Kohleablagerungen. Randdm. 17,0 
(Inv. 1994.02.D03500.il). 

5 RS eines Topfes mit gestauchtem Trichterrand aus sandig-kör
niger, überdrehter Ware. Grauschwarzer Ton mit etwas Glim
mer, hart gebrannt. Randdm. 16,0 (Inv. 1994.02.D03500.9). 

6 RS eines Topfes mit leicht gestauchtem Trichterrand aus san
dig-körniger, überdrehter Ware. Braunschwarzer, sehr körniger 
Ton, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03500.10). 

Oberer Humusbereich (alle Felder) 

26 Münzen (nicht abgebildet): 
Domitian bis Hadrian. As, Rom 81-138 (Inv. 
1994.02.D03486.5). 

Für Divus Claudius II. Antoninian (Imitation), 270-(?) (RIC 
V . l , 233, 261[K]) (Inv. 1994.02.D03486.2). 
Tetricus I. Antoninian (Imitation), 271-273(?) Elmer 761 (Typ) 
(Inv. 1994.02.D03100.2). 
Tetricus I. Antoninian (Imitation), 271-274(?) (Inv. 
1994.02.D03100.1). 

- Constantin I. für (?). AE3, 310-315 (Inv. 1994.02.D03196.3). 
- Constantin I. AE3, Rom 314-315. RIC VII, 299, 27 (Inv. 

1994.02.D03189.1). 
- Constantin I. AE3, 321-324 (Inv. 1994.02.D03196.8). 
- Für Constantinopolis. AE3, Trier 330-331. RIC VII, 215, 530 

(Inv. 1994.02.D03196.9). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03101.6). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03189.5). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03189.il). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03189.13). 
- Constantinisch. AE4, 335-341 (Inv. 1994.02.D03196.5). 
- Constantius II. AE4, Lyon 337-340. RIC VIII, 178, 8 Var (Inv. 

1994.02.D03486.6). 
- Für Helena. AE4, Trier 337-340. RIC VIII, 143, 55 oder 63 

(Inv. 1994.02.D03196.6). 
- Constans. AE4, Siscia 341-348. RIC VIII, 363, 195-196 (Inv. 

1994.02.D03189.2). 
Constans oder Constantius II. AE2, 348-350 (Inv. 
1994.02.D03189.8). 

- Constans. AE2 (Imitation), (Lyon) 348-350(?) (RIC VIII, 192, 
71) (Inv. 1994.02.D03101.1). 
Magnentius. AE2, Amiens 350. Bastien 104 (Inv. 
1994.02.D03189.15). 

- Constantius II. AE3, 351-358 (Inv. 1994.02.D03196.2). 
- Valentinian I. AE3, 364-375 (Inv. 1994.02.D03189.6). 
- Valentinianisch. AE3, 364-378 (Inv. 1994.02.D03196.7). 
- Valentinian II. AE4, Arles 388-392. C H K 11/562-563 (Inv. 

1994.02.D03486.7). 
- Arcadius. AE4, Arles 395-402. CHK 11/571 (Inv. 

1994.02.D03101.7). 
- 4. Jh.(?). AE2, nicht bestimmbar (Inv. 1994.02.D03189.14). 
- 4. Jh. AE3, nach 330 (Inv. 1994.02.D03189.7). 

Abb. 16-18: 
1 Fragment einer Armspange mit tierstilverzierten Enden aus 

Bronze. Auf der Aussenseite die Hälfte einer Inschrift [...]NVS 
FICIT. Verschlussbereich aussen sekundär gelocht. Deutliche 
Abnützungsspuren. L. 5,0 (Inv. 1994.02.D03189.10). 

2 Bronzene Nadel mit ohrlöffelartig abgeflachtem Ende, oberes 
Schaftdrittel fein gerippt, mit zwei Zonen mit Dreieckfacetten. 
Keine Abnützungsspuren. L. 11,3; 5,4 g (Inv. 
1994.02.D03101.4). 

3 Fragment einer Melonenperle, Kieselkeramik. Durchbohrung 
mit horizontalem Grat in der Mitte, türkisfarben (Inv. 
1994.02.D03101.2). 

4 Gerippte Perle aus Glas. Klein, dunkelgrün(?), metallisch glän
zende Iris (Inv. 1994.02.D03196.10). 

5 Kugelige Perle aus dunkelblauem, opakem Glas (Inv. 
1994.02.D03764.1). 

6 BS eines konischen Bechers, Form AR 73/Isings 109. Aufgeleg
ter, dicker Fadenstandring, etwas hochgewölbter Boden, grün
lich (Inv. 1994.02.D03101.45). 

7 Kleine WS eines Glasgefässes mit Rest eines formgeblasenen 
Musters. Fast farblos-grünlich, gute Glasqualität (Inv. 
1994.02.D03196.80). 

8 Stabförmiges Glasfragment, gebogen, wohl sekundär ver
schmolzen. Hellbläulich, Oberfläche verwittert (Inv. 
1994.02.D03196.88). 

9 RS einer Tasse Drag. 24 aus südgallischer TS. Feiner rotbrau
ner Ton, glänzender rotbrauner Überzug, hart gebrannt. 
Randdm. 12,5 (Inv. 1994.02.D03189.16). 

10 RS einer Schüssel Drag. 37 aus ostgallischer TS. Feiner rotbrau
ner Ton, mattglänzender brauner Überzug, hart gebrannt (ver
brannt^]). Randdm. 20,0 (Inv. 1994.02.D03101.il). 

11 BS einer Tasse Drag. 33 aus ostgallischer TS. Innen Rosetten
stempel, auf Bodenunterseite nach dem Brand eingeritztes «B». 
Feiner graubrauner Ton, glänzender dunkelbrauner Überzug, 
hart gebrannt (verbrannt[?]). Bodendm. 4,0 (Inv. 
1994.02.D03101.9). 

12 RS einer Schüssel Chenet 324 aus Argonnensigillata. Feiner 
oranger Ton, mattglänzender oranger Überzug, massig hart ge
brannt (Inv. 1994.02.D03486.8). 

13 WS eines Tellers Alzey 7 wohl aus Argonnensigillata. Feiner 
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rötlichoranger Ton mit glänzendem orangebraunem Überzug, 
hartgebrannt. Randdm. 17,0 (Inv. 1994.02.D03189.17). 

14 BS einer Schüssel Chenet 320 mit Rollstempeldekor aus Argon
nensigillata. Feiner oranger Ton mit etwas dunklerem Kern, 
dünner, mattglänzender Überzug, hart gebrannt. Bodendm. 7,0 
(Inv. 1994.02.D03764.3). 

15 Splitter einer Schüssel Chenet 320 mit Rollstempeldekor aus 
Argonnensigillata (gehört wohl zu Nr. 69 im unteren Humusbe
reich). Beigeoranger Ton mit dünnem, orangebraunem Über
zug, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03189.19). 

16 RS eines scheibengedrehten Topfes mit Schulterrillen und in
nen leicht gekehltem Leistenrand. Grauer Ton mit feinkörniger 
Magerung, geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. ca. 15,0 (Inv. 
1994.02.D03764.9). 

17 RS einer scheibengedrehten Schale mit Randleiste. Hellgrauer 
Ton mit feinkörniger Kalkmagerung, hart gebrannt. Randdm. 
19,0 (Inv. 1994.02.D03196.30). 

18 BS einer wohl scheibengedrehten Schale mit Einzelstempelde
kor (unregelmässiges Rad, «Himbeere»). Dunkelgrauer Ton mit 
orangebrauner Rinde, feinkörnige Magerung mit etwas Glim
mer, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03196.55). 

19 RS einer scheibengedrehten Reibschale mit Kragenrand. An
satz einer groben Körnung. Oranger Ton mit partiell grauem 
Kern, hart gebrannt. Randdm. ca. 31,0 (Inv. 
1994.02.D03196.72). 

20 RS eines wohl scheibengedrehten Schälchens(?) aus Terra Ni
gra. Feiner graubrauner Ton, sorgfältig geglättet, braunschwarz 
geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03189.25). 

21 BS eines scheibengedrehten Schälchens aus Terra Nigra. 
Untere Gefässhälfte mit feinem Kerbdekor. Feiner grauer Ton, 
partiell bräunliche Rinde, aussen geglättet, hart gebrannt. Bo
dendm. 5,0 (Inv. 1994.02.D03101.16). 

22 3 RS und WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit 
horizontalem Rillendekor. Feiner dunkelgrauer Ton, aussen 
streifig geglättet, geschwärzt, sehr hart gebrannt. Randdm. 19,5 
(Inv. 1994.02.D03196.22-25). 

23 WS eines kleinen, scheibengedrehten Knickwandtopfes mit ho
rizontalem Rillendekor. Feiner grauer Ton, aussen streifig ge
glättet, geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03196.26). 

24 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit horizon
talem Rillen- und Wellenbanddekor. Feiner, fleckig orange
brauner Ton mit einzelnen gröberen Magerungskörnchen, aus
sen streifig geglättet, massig hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03483.7). 

25 RS und WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit 
überglättetem Rollstempeldekor (gegenständige Dreiecke und 
Rauten). Feiner dunkelbrauner Ton mit dunkelgrauem Kern, 
aussen streifig geglättet, gut geschwärzt. Randdm. 11,5 (Inv. 
1994.02.D03101.20a-b). 

26 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Rollstem
peldekor (gegenständige Rauten bzw. Dreiecke). Feiner grauer 
Ton, aussen geglättet, dunkelgrau geschwärzt, hart gebrannt 
(Inv. 1994.02.D03764.14). 

27 WS wohl eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Roll
stempeldekor (zweizeilige Rechtecke). Feiner beigebrauner 
Ton, aussen streifig geglättet, massig hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03486.44). 

28 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes mit Roll
stempeldekor (quadratische Einzelfelder mit Gitter und Fisch
grätmuster, schlecht lesbar). Feiner hellgrauer Ton, aussen 
leicht geglättet und geschwärzt, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03764.15). 

29 RS wohl eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner 
grauer Ton, streifig geglättet, gut geschwärzt, hart gebrannt. 
Randdm. 13,0 (Inv. 1994.02.D03189.20). 

30 RS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Feiner dunkel
grauer Ton, geglättet, gut geschwärzt, hart gebrannt. Randdm. 
ca. 17,0 (Inv. 1994.02.D03101.22). 

31 2 BS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes. Bodenunter
seite mit parallelen Abschneidspuren. Feiner grauer Ton, aus
sen streifig (auch vertikal) geglättet, gut geschwärzt, sehr hart 
gebrannt. Bodendm. 7,0 (Inv. 1994.02.D03483.9a-b). 

32 BS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes(?). Feiner gelb
lichbeiger Ton mit vereinzelten gröberen Magerungskörnchen, 
hartgebrannt. Bodendm. 10,5 (Inv. 1994.02.D03196.44). 

33 WS eines scheibengedrehten Knickwandtopfes(?) mit feinem 
horizontalem Kammstrich und Rollstempeldekor (unregelmäs
sige Schrägstrichgruppen). Grauer Ton mit etwas dunklerem 
Kern, etliche gröbere Magerungskörner, dunkelgrau ge
schwärzt, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03764.13). 

34 2 RS eines Topfes mit flauem Deckelfalzrand aus rauhwandi
ger Drehscheibenware. Grauer Ton mit hellgrauem Kern, hart 
gebrannt. Aussen etwas Kohleablagerungen. Randdm. 13,0 
(Inv. 1994.02.D03189.29a-b). 

35 RS eines Topfes mit schwach gekehltem Trichterrand aus rauh
wandiger Drehscheibenware. Grauer, grober Ton, Rand 
geschwärzt, hart gebrannt. Über dem Rand dicke Kohleablage
rungen. Randdm. ca. 13,0 (Inv. 1994.02.D03486.38). 

36 RS eines Topfes mit kantigem Wulstrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Grauer Ton, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03196.34). 

37 RS eines Topfes mit Wulstrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Grauer Ton, innen dunkelgrau geschwärzt, hart ge
brannt. Randdm. 18,0 (Inv. 1994.02.D03196.36). 

38 RS eines Topfes mit Leistenrand aus rauhwandiger Dreh
scheibenware. Grauer Ton mit oranger Rinde, zahlreiche ge
rundete Quarzkörner, hart gebrannt. Randdm. 17,0 (Inv. 
1994.02.D03189.33). 

39 RS eines stark deformierten Topfes mit Lippenrand aus rauh
wandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, aussen bräunliche 
Haut, klingend hart gebrannt (Fehlbrand) (Inv. 
1994.02.D03196.35). 

40 RS eines Topfes mit verdicktem Lippenrand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Oranger Ton, hart gebrannt. Randdm. ca. 
21,0 (Inv. 1994.02.D03101.23). 

41 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Grauer Ton mit beiger Haut, hart gebrannt. Randdm. 
ca. 14,0 (Inv. 1994.02.D03101.21). 

42 RS eines Topfes mit Lippenrand aus rauhwandiger Drehschei
benware. Grauschwarzer Ton, zahlreiche gerundete Quarzkör
ner, sehr hart gebrannt. Auf dem Rand dicke Kohleablagerun
gen. Randdm. 15,0 (Inv. 1994.02.D03101.32). 

43 RS eines Topfes mit Trichterrand aus rauhwandiger Dreh
scheibenware. Grauer Ton, hart gebrannt. Randdm. 13,0 (Inv. 
1994.02.D03189.28). 

44 RS eines Topfes mit Schulterrippen und kurzem, gestauchtem 
Trichterrand aus rauhwandiger Drehscheibenware. Grauer 
Ton, hart gebrannt. Randdm. 15,5 (Inv. 1994.02.D03189.31). 

45 RS eines Topfes mit Schulterrippen und kurzem, gestauchtem 
Trichterrand aus rauhwandiger Drehscheibenware. Dunkel
grauer Ton, sehr hart gebrannt. Aussen und über dem Rand 
dicke Kohleablagerungen. Randdm. 11,0 (Inv. 
1994.02.D03101.31). 

46 BS eines Topfes aus rauhwandiger Drehscheibenware (feinkör
nige Variante). Bodenunterseite mit exzentrischen Abschneid
spuren. Fleckig beigeoranger Ton mit grauem Kern, hart ge
brannt. Bodendm. 8,0 (Inv. 1994.02.D03196.42). 

47 BS eines Topfes mit dickem Linsenboden aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Bodenunterseite flüchtig glattgestrichen. 
Grauer Ton, klingend hart gebrannt. Bodendm. 7,5 (Inv. 
1994.02.D03196.40). 

48 RS und 2 WS eines Napfes mit verdicktem Rand aus rauh
wandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, hart gebrannt. Innen 
etwas Kohleablagerungen. Randdm. 15,0 (Inv. 
1994.02.D03764.5/6a-b). 

49 RS eines Tellers mit aussen gerilltem Rand aus rauhwandiger 
Drehscheibenware. Fleckig braun bis braunschwarzer Ton, 
hart gebrannt. Randdm. 20,0 (Inv. 1994.02.D03189.32). 

50 RS eines Topfes mit kurzem, leicht gestauchtem Trichterrand 
aus sandiger Drehscheibenware. Dunkelgrauer Ton, hart ge
brannt. Randdm. ca. 17,0 (Inv. 1994.02.D03764.12). 

51 RS eines Topfes mit Trichterrand aus sandiger Drehscheiben
ware. Grauer Ton mit hellgrauem Kern, hart gebrannt (Inv. 
1994.02.D03196.33). 

52 2 RS eines Topfes mit leicht facettiertem Lippenrand aus 
sandiger Drehscheibenware. Grauer Ton mit bräunlichgrauer 
Rinde, hart gebrannt. Randdm. 16,0 (Inv. 
1994.02.D03101.27a-b). 

53 RS eines Topfes mit leicht facettiertem Lippenrand aus sandi
ger Drehscheibenware. Grauer Ton mit bräunlichgrauer Rinde, 
massig hart gebrannt. Randdm. 17,0 (Inv. 1994.02.D03100.15). 

54 RS eines Topfes mit Rollstempeldekor (zweizeilige Rechtecke) 
und gerundetem Trichterrand aus sandiger Drehscheibenware. 
Grauschwarzer Ton, aussen graue Rinde, hart gebrannt. 
Randdm. 14,0 (Inv. 1994.02.D03483.14). 

55 RS und WS eines Topfes mit Rollstempeldekor (einzeilige 
Rechtecke) und gerundetem Trichterrand aus schlecht gedreh
ter, sandiger Drehscheibenware. Bräunlichschwarzer Ton, aus
sen braune Rinde, massig hart gebrannt. Randdm. 15,0 (Inv. 
1994.02.D03486.39/43). 
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56 2 RS eines dickwandigen Topfes mit Rollstempeldekor (einzei
lige, unregelmässige Rechtecke) und verdicktem Lippenrand 
aus sandiger, wohl scheibengedrehter Ware. Bräunlichgrauer 
Ton mit grauer Rinde und grauschwarzem Kern, massig hart 
gebrannt. Randdm. ca. 15,5 (Inv. 1994.02.D03189.30a-b). 

57 WS eines Topfes mit Rollstempeldekor (Diagonalgitter) aus 
sandiger Drehscheibenware. Grauer Ton, massig hart gebrannt. 
Aussen etwas Kohleablagerungen (Inv. 1994.02.D03196.62). 

58 WS eines Topfes mit Rollstempeldekor (einzeilige Rechtecke) 
aus sandiger Drehscheibenware. Dunkelgrauer Ton, hart ge
brannt (Inv. 1994.02.D03483.16). 

59 WS eines Topfes mit Rollstempeldekor (zweizeilige Rechtecke) 
aus sandiger Drehscheibenware. Grauschwarzer Ton, aussen 
braune Rinde, weich gebrannt (Inv. 1994.02.D03196.69). 

60 2 WS eines sehr bauchigen Topfes mit Rollstempeldekor (zwei
zeilige Rechtecke) aus sandiger Drehscheibenware (feinsandige 
Variante). Dunkelgrauer Ton, innen graue, aussen beigebraune 
Rinde, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03483.12/15). 

61 BS eines Topfes aus sandiger Drehscheibenware. Bodenunter
seite flüchtig überglättet. Dunkelgrauer Ton mit brauner 
Rinde, hart gebrannt (wohl verbrannt). Bodendm. 9,0 (Inv. 
1994.02.D03189.34). 

62 RS mit Henkel einer Röhrenausgusskanne mit Rollstempelde
kor (unregelmässige Diagonalkreuze) aus sandiger Drehschei
benware. Grauer Ton, hart gebrannt. Randdm. 16,0 (Inv. 
1994.02.D03101.29). 

63 RS eines Napfes mit verdicktem Rand aus sandiger Drehschei
benware. Grauer Ton mit hellgrauem Kern, hart gebrannt. 
Randdm. 15,0 (Inv. 1994.02.D03764.4). 

64 RS eines Topfes mit leicht gestauchtem Trichterrand aus älte
rer gelbtoniger Drehscheibenware (rauhwandige Variante). In
nen gelblichweisser, aussen gelblichgrauer, grob gemagerter 
Ton, hart gebrannt. Über dem Rand (und auf alter Bruchkante) 
Kohleablagerungen. Randdm. 13,0 (Inv. 1994.02.D03486.37). 

65 RS und WS eines Topfes mit leicht gestauchtem, innen 
schwach gekehltem Trichterrand aus sandig-körniger, über
drehter Ware. Fleckig rötlichbrauner bis braunschwarzer Ton, 
massig hart gebrannt. Über dem Rand Kohleablagerungen. 
Randdm. 15,5 (Inv. 1994.02.D03196.31a/c). 

66 RS eines Topfes mit oben schwach gekehltem Trichterrand aus 
sandig-körniger, überdrehter Ware. Bräunlichschwarzer Ton, 
hart gebrannt. Auf Randinnenseite dicke Kohleablagerungen. 
Randdm. 14,5 (Inv. 1994.02.D03196.31b). 

67 RS eines Topfes mit oben schwach gekehltem Trichterrand aus 
sandig-körniger, überdrehter Ware. Grauschwarzer Ton, aus
sen fleckig rötlichbraune Rinde, hart gebrannt. Randdm. ca. 
14,0 (Inv. 1994.02.D03196.32). 

68 RS eines Topfes mit gestauchtem, oben schwach gekehltem 
Trichterrand aus sandig-körniger, überdrehter Ware. Bräun
lichbeiger Ton mit etwas Glimmer, massig hart gebrannt. 
Randdm. ca. 16,0 (Inv. 1994.02.D03486.40). 

69 RS eines Topfes mit gestauchtem, oben schwach gekehltem 
Trichterrand aus sandig-körniger, überdrehter Ware. Grau
schwarzer Ton, aussen orange Rinde, etwas Glimmer, hart ge
brannt (Inv. 1994.02.D03486.42). 

70 RS eines Topfes mit gestauchtem Trichterrand aus sandig-kör
niger, überdrehter Ware. Grauschwarzer Ton mit reichlich 
Glimmer, massig hart gebrannt. Randdm. ca. 14,0 (Inv. 
1994.02.D03486.41). 

71 WS eines Topfes mit feinem horizontalem Kammstrich und 
weitem Wellenbanddekor aus kalkgemagerter, überdrehter 
Ware. Dunkelgrauer Ton mit brauner Rinde, hart gebrannt 
(Inv. 1994.02.D03486.32). 

72 Fragment eines Leistenziegels mit Namensstempel «AMA-
SON[IVS]». Roter Ton, hart gebrannt (Inv. 1994.02.D03196.1 ). 

A b b . 19 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02). Wabenbecher als Vergle ich zur 
Waben-Schale A b b . 9,30. 

A b b . 20 Kaiseraugst, « Jakob l i -Haus» (Grabung 
1994.02). G l ä s e r woh l n a c h r ö m i s c h e r T r a 
d i t ion . 

Abbildungsnachweis: 

Abb. 1; 2: Reto Marti. 
Abb. 3-18: Zeichnungen Clara Saner und Sylvia Fünfschilling 

(Glas), nach Vorlagen von Reto Marti. 
Abb. 19; 20: Zeichnungen Sylvia Fünfschilling. 
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Das römische Theater von Augst: 
Sanierungs- und Forschungsarbeiten 1995 
Neue Überlegungen zum Ersten Augster Theater 

Thomas H u f s c h m i d 

Zusammenfassung: 
Einen Kernpunkt der Arbeiten des Jahres 1995 bildete die Ausarbeitung der Landratsvorlage für die Gesamtsanierung des Augster Theaters. 
Daneben wurden die Vorbereitungsarbeiten für die bevorstehenden Sanierungsetappen vorangetrieben. Die archäologischen Arbeiten konzen
trierten sich vor allem auf die Auswertung der Grabungen des Jahres 1994, speziell die Sondierung am Stützpfeiler MR 14. Im Bereich des 
Stützpfeilers und der südlich daran anschliessenden Aditusmauer Hessen sich die Überreste älterer Mauerzüge, die von den Mauern des Dritten 
Theaters überbaut worden waren, fassen. Diese älteren Baureste, die offensichtlich mit weiteren, bereits im Jahre 1992 entdeckten Mauerteilen 
in Verbindung zu bringen sind, können aufgrund der Stratigraphie mitgrösster Wahrscheinlichkeit dem Ersten Theater zugewiesen werden. Das 
Fundmaterial aus der zu diesen ältesten Mauerresten zugehörigen Baugrube ermöglicht einen neuen Datierungsansatz für die Bauzeit des 
Ersten Theaters. Die Entstehung dieses Baus ist in der Zeit um 60/80 n.Chr. zu vermuten, wohl gleichzeitig mit dem auf derselben Achse 
liegenden Podium tempel auf dem Schönbühl. 

Schlüsselwörter: 
Architektur, Augst BL, Augusta Raurica, Bautechnik, Chronologie, Forschung/Bauforschung, Gefässe/Keramik, Öffentliche Bauten/Theater, 
Römische Epoche, Stützmauer/Stützpfeiler. 

Einleitung 

M i t dem Ende der ersten Sicherungs- u n d Sanierungs
stufe i m Herbst 1994 k a m es w ä h r e n d des gesamten 
Berichtsjahres z u einer Unterbrechung der B a u - u n d 
Grabungsarbeiten. Statt dessen widmete sich das 
B a u h ü t t e n t e a m , bestehend aus M . Horisberger, I. H o 
risberger u n d dem Schreibenden, der Ausarbei tung 
der Landratsvorlage zur Sanierung des r ö m i s c h e n 
Theaters v o n Augst sowie weiterer Grundlagen für 
die Parlamentsdebatte i m Landra t des Kan tons B a 
sel-Landschaft. Daneben wurden auch die Planungs

und Vorbereitungsarbeiten für die bevorstehende G e 
samtsanierung vorangetrieben. 

I m Jahre 1995 war die Ze i t für Auswertungsarbei
ten infolge der aufwendigen Vorberei tungs- u n d A d 
ministrationsaufgaben eher knapp bemessen. Tro tz 
dem war es mög l i ch , s ich mi t einzelnen Befunden u n d 
Prob lemen n ä h e r auseinanderzusetzen. Dass die z u m 
T e i l intensiven Diskuss ionen i m B a u h ü t t e n t e a m 
fruchtbare Ergebnisse trugen, soll der an dieser Stelle 
vorgelegte Befund exemplarisch zeigen. 

Landratsvorlage und Parlamentsbeschluss 

E i n zentrales T h e m a des Berichtsjahres bildete die 
Ausarbei tung einer «Vor lage zur Sanierung des r ö m i 
schen Theaters v o n Augst» zuhanden des Baselbieter 
Landrats . D i e Ausarbei tung der Vorlage u n d der da
mi t verbundenen K o s t e n s c h ä t z u n g erfolgte durch die 
Mi tg l i ede r der T h e a t e r b a u h ü t t e i n Zusammenarbei t 
mi t dem Hochbauamt des Kan tons Basel-Landschaft, 
dem auch die Le i tung des Gesamtsanierungsprojektes 
obliegt. 

U m das Kantonspar lament mi t dem Objekt ver
traut zu machen, fanden für die Par lamentar ie r innen 
und die vorberatenden K o m m i s s i o n e n des Landrates 
drei F ü h r u n g e n vo r Or t statt. Ausserdem vertrat der 
Schreibende zusammen mi t dem Projektlei ter H . R . 
Simmle r u n d dem Lei ter der R Ö M E R S T A D T A U G U S T A 

R A U R I C A , A . R . Furger, das Projekt vo r der B a u - u n d 
Planungskommiss ion des Landrates, die das Sanie
rungskonzept u n d die dami t verbundenen Kos t en 
vorgäng ig z u m Landratsbeschluss z u p r ü f e n hatte. 



D i e poli t ische Phase fand schliesslich a m 5. Fe
bruar 1996 ihren Abschluss, als das Par lament des 
Kan tons Basel-Landschaft das vorgeschlagene Sanie
rungsprojekt ohne Gegenst imme verabschiedete. M i t 
der Z u s t i m m u n g z u m vorgelegten Projekt, das nota 
bene ü b e r einen Ze i t r aum v o n etwa 10 Jahren laufen 

w i r d , hat der Baselbieter Landra t i m Bewusstsein u m 
seine kulturhistorische Verantwor tung entschieden. 
D a m i t hat er ein ü b e r die Kantonsgrenzen hinausrei
chendes Ze ichen gesetzt, wonach ein verantwortungs
vol ler Staat auch i n Zei ten f inanziel ler E n g p ä s s e sein 
kulturelles Erbe nicht v e r n a c h l ä s s i g e n darf. 

Die antiken Baugruben und Umbaumassnahmen 
im Bereich des Stützpfeilers M R 14 

Lage: Grabung 1994.55, Fläche 5. 
Anlass: Sondierung am südlichsten Stützpfeiler des Nordaditus. 
Fläche: 12 m 2. 
Dauer: 18.3.94-3.6.94. 
Fundkomplexe: DO 1208, DO 1209, D01213-D01254. 

D a die beiden szenischen Theater v o n Augst ledigl ich 
auf ihrer Ostseite an den A b h a n g gelehnt waren, ihre 
Westseite jedoch freistehend errichtet war, f inden 
sich i m gesamten West te i l heute noch Spuren v o n 
z .T. aufwendigen Substruktionen. V o r a l lem die i m 
N o r d e n u n d S ü d e n an die aditus anschliessenden, 
heute bis auf ihre Fundamente weitgehend ver
schwundenen Eingangshallen des Dr i t t en Theaters 
hatten i n antiker Ze i t enorme Lasten z u tragen u n d 
wiesen daher gegen Westen eine Serie v o n jeweils v ier 
massiven S tü tzp fe i l e rn auf (Abb . 1). A l s i m Jahr 1994 
ein Sondierschnit t an den s ü d l i c h s t e n S tü tzpfe i l e r der 
n ö r d l i c h e n Eingangshalle gelegt werden konnte (Abb. 
2), zeigte sich ein unerwartetes Ergebnis 1 : Weder der 
angegrabene S tü tzpfe i l e r ( M R 14, M R 245, M R 250) 
noch die i m S ü d e n rechtwinkl ig daran anschliessende 
Adi tusmauer ( M R 1, M R 244) bestehen aus e inem 
Guss, wie verschiedene, z .T. recht schwer erkennbare 
Baufugen zeigen. D e r Baubefund w i r d durch eine 
Serie deut l ich erkennbarer Gruben , die m i t B a u - u n d 
Umbaumassnahmen an den genannten M a u e r n i n 
Ve rb indung zu bringen sind, bes tä t ig t . E ine Z u w e i 
sung der G r u b e n zu einzelnen Bauphasen der ver
schiedenen Theaterbauten ist mi t entsprechender 
Vors ich t mög l i ch , so dass sich aus dem Fundmate r i a l 
der G r u b e n v e r f ü l l u n g e n neue A n s ä t z e zur chronolo
gischen E ino rdnung der Theater gewinnen lassen. 

Baubefund 

Stützpfeiler MR 14/MR 245/MR 250 und Westseite 
der Aditusmauer MR 1/MR 244 

D i e meisten i m Bere ich des Sondiergrabens freigeleg
ten M a u e r n erwiesen sich als mehrphasige Struktu
ren. D e r massive, mi t fünf Abtreppungen versehene 
Stützpfe i le r , v o n dem noch ein ca. 2 m hoher Rest des 
Fundamentbereichs erhalten ist, zeichnet sich durch 
zwei unterschiedliche Bauweisen aus (Abb. 2-5). D e r 
untere Bere ich des Pfeilers besteht aus einer Lage 
grosser Buntsandsteinquader, die auf einer Funda 
mentplatte aus «St inkkalk» ruht (Abb . 4; 5) 2 . A u f die 

u r s p r ü n g l i c h e Exis tenz v o n mindestens einer weite
ren Quaderlage aus Sandsteinen deutet e in einzelner 
Quader, der i n M R 1 respektive M R 244 einbindet 
(Abb . 4; 6). Ü b e r der Zone aus grossem Sandstein-
Quaderwerk erhebt s ich der Rest des Pfeilers, ge
mauert aus k le inen K a l k - u n d Buntsands te in-Hand
quadern (Abb. 4; 5). In den Eckzonen u n d i m Bereich, 
i n dem der S tü tzpfe i l e r an die Adi tusmauer ( M R 1/ 
M R 244) s tösst , fanden langrechteckige Handquader 
aus Buntsandstein als B i n d e r Verwendung (Abb. 4; 7). 
D e r gesamte Mauerbefund deutet da rau fh in , dass der 
Pfei ler i n einer f rühe ren Phase zumindest i m Funda 
mentbereich aus grossen Buntsandsteinen bestand 
( M R 245) u n d z u e inem gewissen Ze i tpunkt umge
baut wurde. In Zusammenhang mi t diesem U m b a u 
entfernte man eine oder sogar mehrere Sandsteinla
gen und errichtete den Pfei ler neu aus Kle inquader 
werk ( M R 14) 3. 

A m Handquader -Mauerwerk des umgebauten Pfe i 
lers ist schwach eine weitere Fuge erkennbar, die mi t 
e inem zweiten U m b a u oder einer Reparatur ( M R 
250) i n V e r b i n d u n g zu bringen ist (Abb. 4; 5) 4 . 

1 Vgl. auch die knappe Zusammenfassung zum Befund in: M. Ho
risberger, Th. Hufschmid, Das römische Theater von Augst: Sa-
nierungs- und Forschungsarbeiten 1994. JbAK 16, 1995, 9Iff. 
bes. 97f. 

2 Zum Phänomen der «Stinkkalkfundamente» (es handelt sich da
bei in der Regel um kleine, lagenweise eingebrachte Plättchen 
aus «bituminösem Kalkschiefer», die in reichlich Mörtel gebun
den sind) vgl. M. Horisberger, I. Horisberger (mit Beiträgen von 
A. R. Furger und Ph. Rentzel), Das römische Theater von Augst: 
Sanierungs- und Forschungsarbeiten 1992, JbAK 14, 1993, 55ff. 
bes. 61 mit Anm. 12. 

3 Der Grund für diesen auf den ersten Blick unsinnig erscheinen
den Umbau ist in der Verbreiterung der Pfeiler zu suchen. Wäh
rend die älteren, aus Sandsteinquadern bestehenden Stützpfeiler 
eine Breite von ca. 120-150 cm besassen, weisen die nach dem 
Umbau aus Kleinquaderwerk errichteten Pfeiler eine Breite von 
ca. 230-250 cm auf. Die Stützpfeiler hatten offenbar nach dem 
Umbau einen grösseren Druck abzufangen, was eine Verbreite
rung notwendig machte. Weshalb bei diesem Umbauprojekt 
stellenweise die älteren Sandsteinpfeiler in die neuen Kleinqua
derpfeiler integriert, an anderen Orten jedoch Sandsteinquader 
entfernt wurden, ist beim jetzigen Stand der Arbeiten allerdings 
noch unklar. 

4 Die zu diesem Eingriff zugehörige Baugrube C findet sich auch 
im Profil wieder; vgl. unten mit Abb. 12. 



A b b . 1 Augst, Theatersanierung (Grabung 1994.55). Lageskizze ca. M . 1:700. 
1 Lage der Grabung 1994.55 (Fläche 5), Sondierung am Stützpfeiler MR 14/MR 245/MR 250. 

Deut l iche Umbauspu ren zeigt auch der Befund an 
der Adi tusmauer ( M R 1 / M R 244): I m Fundament 
bereich weist sie aus statischen G r ü n d e n eine zehn 
Steinlagen starke Abfasung auf, die eine deutliche 
Verbrei terung des Mauerquerschnit tes u m ca. 0,5 m 
bewirkt (Abb . 4; 8; 9). Innerhalb dieser Abfasung lässt 
s ich abermals, schwach erkennbar, eine Mauerfuge 
feststellen. D i e Fuge ver läuf t schräg durch den abge-
fasten Bereich u n d lässt sich durch einen Wechsel i m 
Steinmaterial u n d einzelne abgekippte Steine erken
nen (Abb. 8; 9). Somi t lassen sich auch bei dieser 
M a u e r ein ä l t e r e r ( M R 244) u n d ein j ü n g e r e r , durch 
U m b a u entstandener Abschni t t ( M R 1) voneinander 
unterscheiden. Aufg rund der Fundamentplat te aus 
«St inkkalk» , die sich auch an der Unterkante von M R 
244 wiederfindet und die eindeutig mi t der «St ink
ka lkp la t t e» des S tü tzpfe i l e r s ( M R 245) i m V e r b a n d 
steht, lässt sich nachweisen, dass die beiden genann
ten, ä l t e r en Mauerbereiche gleichzeit ig entstanden 
s ind und somit zu derselben Bauphase g e h ö r e n 
(Abb. 8). 

In Zusammenhang mi t der aus der Sondierung v o n 
1994 gewonnenen Erkenntnis ergeben die 1992 festge

haltenen Bauuntersuchungen i m Nordad i tus ein 
neues B i l d . Bereits damals konnte auf der Ostseite der 
Adi tusmauer ( M R 1) ebenfalls der Ü b e r r e s t eines äl
teren M a u e r k ö r p e r s ( M R 8) festgestellt werden, der 
mi t einer Serie weiterer M a u e r n ( M R 5, 7, 9, 254 und 
10) i n Verb indung zu bringen ist, teilweise sogar mi t 
diesen i n V e r b a n d steht (Abb. 10) 5. Es ist nahelie
gend, wenn auch letzt l ich nicht vo l l s t änd ig beweisbar, 
dass M R 244 und M R 8 mite inander ident isch s ind, 
somit also die West- u n d die Ostschale eines ä l t e ren , 
unter der Adi tusmauer ( M R 1) des Dr i t t en Theaters 
liegenden M a u e r k ö r p e r s bezeichnen 6 . W i r erhalten 

5 Vgl. Horisberger (wie Anm. 2) 58f. mit Abb. 4. 
6 Dieser ältere Mauerkörper besass ungefähr dieselbe Breite 

(3.30 m) wie die spätere Aditusmauer (MR 1) des Dritten Thea
ters und wies im untersten Bereich aus statischen Gründen die 
genannte, nach Westen ausladende Abfasung auf. Da MR 1 voll
umfänglich auf die ältere Mauerpartie aufgesetzt und im Rah
men der Restaurierungsarbeiten ein Abbruch von antiker 
Mauersubstanz zur Abklärung archäologischer Fragestellungen 
nicht vertretbar ist, muss die doch recht wahrscheinliche Zuge
hörigkeit von MR 8 und MR 244 zu ein und demselben Mauer
körper letztlich hypothetisch bleiben. 



Fundament aus Stinkkalkplatten 

282 22 

190.00 | < > b b . 12 
(Profil 55) 

282.41 

Kalkstein, Original 

Buntsandstein, Original 

Tuff, Original 

Zementüberzug oder 
"moderne" Überdeckung 

190.00 

A b b . 2 Augst, Theatersanierung (Grabung 1994.55). Steingerechte Aufs icht auf die freigelegten M a u e r n . 
O b e n der S tü tzpfe i l e r M R 1 4 / M R 2 4 5 / M R 250, der an die Adi tusmauer ( M R 1 / M R 244) stösst ; unten 
Aufs icht auf die ös t l i che Wange des Abwasserkanals ( M R 214) u n d das zugehör ige G e w ö l b e . M . 1:40. 



A b b . 3 Augst, Theatersanierung (Grabung A b b . 5 
1994.55). Aufs ich t auf die G r a b u n g s f l ä c h e 
u n d den abgetreppten S tü tzpfe i l e r M R 14/ 
M R 2 4 5 / M R 250. A n der Unterkante des 
Pfeilers ist die aus grossen Buntsandstein
quadern bestehende ä l t e re Bauphase ( M R 
245) zu erkennen. A m rechten B i l d r a n d er
kennt man die sch räg verlaufende Abfasung 
i n M R 1 / M R 244. 

Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). Ans ich t v o n S ü d e n an den abge
treppten S tü tzpfe i l e r M R 1 4 / M R 2 4 5 / M R 
250. U n g e f ä h r i n der B i ldmi t t e (Pfeil) ist 
schwach eine Baufuge i m Kalks te inmauer 
werk zu erkennen. D i e Zementabdeckun
gen s ind eine Sanierungsmassnahme aus 
dem Jahre 1926. A m rechten B i l d r a n d sieht 
m a n die sch räg verlaufende Abfasung i n 
M R 1 / M R 244. 

281.00 

MR 244 

Kalkstein, Original 

Buntsandstein, Original 

Zementüberzug oder 
1 "moderne" Überdeckung 

A b b . 4 Augst, Theatersanierung (Grabung 1994.55). Ans ich t v o n S ü d e n an den abgetreppten S tü tzpfe i le r 
M R 1 4 / M R 2 4 5 / M R 250. M a n beachte die Baufuge i m Kalks te inmauerwerk. M . 1:40. 



A b b . 6 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). Ans ich t v o n S ü d w e s t e n an den 
« E c k v e r b a n d » v o n M R 245 und M R 1 / M R 
244. Erkennbar s ind l inks die Ü b e r r e s t e der 
ä l t e r en Pfeilerphase ( M R 245), die ur
sp rüng l i ch aus mindestens zwei Lagen von 
Buntsandsteinquadern bestand. In der 
rechten Bi ldhä l f te ist die gleichzeit ig mi t 
M R 245 entstandene M a u e r 244 zu sehen, 
d a r ü b e r die schräg verlaufende, zehn Stein
lagen starke Abfasung i n der Ad i tusmauer 
M R 1 / M R 244. 

A b b . 7 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). Ans ich t v o n S ü d w e s t e n an den 
« E c k v e r b a n d » v o n M R 1 4 / M R 245 und M R 
1. Ü b e r dem Buntsandsteinquader v o n M R 
245 ist als Ausgleichsschicht u n d gleichzei
tig erste Steinlage v o n M R 14 eine Lage 
kleiner Ka lks te in -Handquader zu erken
nen. N a c h e inem R ü c k s p r u n g v o n ca. 12 c m 
erhebt sich d a r ü b e r das Kalks te inmauer
werk des S tü tzpfe i le r s M R 14, das i m Be
reich der Stossfuge z u M R 1 aus langen 
Sandsteinquadern besteht. 

somit ein z u s a m m e n h ä n g e n d e s , mi t mindestens 
e inem Stü tzpfe i l e r versehenes Mauergevier t , das ein
deutig ä l te r ist als die d a r ü b e r errichteten M a u e r n des 
Nordad i tus des Dr i t t en Theaters (Abb. 22) 7 . 

weise des Kana l s ist die selektive Verwendung be
s t immten Steinmaterials bemerkenswert: W ä h r e n d 
die Kanalwangen , die jeweils auf der Aussenseite 
gegen die W ä n d e der Baugrube gemauert s ind, vor-

Abwasserkanal 

D e r Baubefund des ebenfalls angeschnittenen Abwas
serkanals ist i n diesem Bere ich z u m jetzigen Zei t 
punkt noch nicht i n allen Deta i ls v o l l s t ä n d i g geklär t . 
M i t Sicherheit lässt sich feststellen, dass der gefasste 
Kanalabschni t t noch vor dem B a u des D r i t t e n Thea
ters entstanden ist und i n seinem u r s p r ü n g l i c h e n 
K o n z e p t mi t g röss te r Wahrschein l ichkei t z u m A m 
phitheater (Zweiten Theater) g e h ö r t e 8 . B e i der B a u -

7 Zur Zuweisung dieser Strukturen zu einem bestimmten Theater
bau vgl. unten. 

8 Dies lässt sich durch den stratigraphischen Befund der Grabung 
1994.55, Fläche 6, belegen. In Zusammenhang mit dem Bau des 
Dritten Theaters wurde auch der Abwasserkanal in Richtung 
Südosten verlängert und schräg unter der südlichen Aditus
mauer 44 durchgeführt (vgl. Horisberger/Hufschmid [wie Anm. 
1] 93ff.). Die Stossfuge, mit welcher dieser jüngere Kanal
abschnitt im nördlichen Bereich der Arenamauer des Amphi
theaters an den älteren Teil des Abwasserkanals stösst, ist heute 
noch deutlich erkennbar. 
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MR 245 
Kalkstein, Original 

Buntsandstein, Original 

Zementüberzug oder 
"moderne" Überdeckung 

A b b . 8 Augst, Theatersanierung (Grabung 1994.55). Ans ich t v o n Westen an die zehn Steinlagen starke A b f a -
sung i n M R 1 / M R 244. Eingezeichnet ist die Baufuge zwischen M R 1 u n d M R 244, die i m Bereich der 
abgekippten Kalks te ine v o n M R 244 ver läuf t . M . 1:40. 

wiegend aus Musche lka lk -Handquade rn bestehen, 
fanden bei der Er r ich tung des G e w ö l b e s fast aus
schliesslich Buntsandsteine Verwendung (Abb. 11; 
12). O b diese unterschiedliche Mate r i a lwah l bewusste 
bau- oder materialtechnische G r ü n d e hat, oder ob bei 
der Er r ich tung des G e w ö l b e s vorhandenes A b b r u c h 
oder Ausschussmaterial wiederverwendet wurde, 
lässt sich b e i m momentanen Forschungsstand nicht 
sagen 9. E ine infolge des genannten Baubefundes 
durchaus e r w ä g b a r e Zweiphasigkei t des Kana l s ist 
aufgrund der Stratigraphie eher auszuschliessen. D i e 
i n P r o f i l 55 erkennbare Baugrube, gegen welche die 
Wangen des Abwasserkanals gemauert s ind, scheint 
i n e inem einzigen Arbei tsschri t t ab einer H ö h e v o n 
ca. 281.90 m ü . M . abgetieft worden zu sein und liefert 
keine Hinweise auf eine Zweiphasigkei t , die für e in 
n a c h t r ä g l i c h e s Aufsetzen des G e w ö l b e s sprechen 
w ü r d e (Abb . 12). 

Grubenbefund 

P ro f i l 55 (Abb. 12) läss t eine Serie v o n drei ine inan-
dergelegenen G r u b e n erkennen, die allesamt mi t B a u 
oder Umbaumassnahmen am Stü tzpfe i l e r i n V e r b i n 
dung z u bringen s ind. D i e ä l tes te G r u b e (Abb . 12,A), 
deren Sohle z .T. bis i n den anstehenden, lehmigen 
K i e s reicht, ist i n Ablagerungen, die v o n einer f rühe
ren N u t z u n g des G e l ä n d e s zeugen, eingetieft. Grube A 
scheint mi t dem Setzen der Buntsandsteinquader v o n 
M R 245 und des z u g e h ö r i g e n « S t i n k k a l k f u n d a m e n -

9 Der Unterschied zur genannten, in Zusammenhang mit dem 
Dritten Theater errichteten südöstlichen Kanalfortsetzung ist in 
jedem Fall deutlich und zeichnet sich nicht nur durch das Stein
material, sondern auch durch einen massiv geringeren Mörtelan
teil im Gewölbe aus (beim jüngeren Kanalabschnitt besteht das 
Gewölbe aus Kalkbruchsteinen, die mit reichlich Mörtel gebun
den sind). 



A b b . 9 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). Ans ich t v o n Westen an die zehn 
Steinlagen starke Abfasung i n M R 1 / M R 
244. In der rechten Bi ldhä l f te ist die B a u 
fuge (Pfeil) erkennbar, die M R 1 (links) und 
M R 244 (rechts) voneinander trennt. D i e 
Fuge entstand i m R a h m e n eines U m b a u s , 
bei dem der S tü tzpfe i le r M R 1 4 / M R 245 
(am l i nken Bi ld rand) v e r ä n d e r t u n d ver
breitert wurde. D e u t l i c h zu erkennen s ind 
die i m Bereich der Fuge abgekippten K a l k 
steine v o n M R 244. Z u s ä t z l i c h zeichnet 
sich der zu M R 244 g e h ö r e n d e Bere ich 
durch ein anderes Steinmater ial sowie 
durch eine i m Vergle ich mi t M R 1 einheit
lichere S te ingrösse und sorgfäl t igere Setz
weise aus. 

A b b . 10 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1992.55). Ans i ch t v o n Osten an M R 1 
(links) und M R 8 (rechts). U n g e f ä h r i n der 
B i l d m i t t e (Pfeil) ist die Baufuge z u erken
nen, welche die beiden M a u e r n voneinan
der trennt. 

A b b . 11 Augst, Theatersanierung (Grabung 
• 1994.55). Ans ich t v o n Osten an das G e 

w ö l b e und die Aussenseite der ö s t l i chen 
Wangenmauer ( M R 214) des Abwasser
kanals. D i e Wangenmauer besteht vorwie
gend aus Kalks te inen und ist auf dieser 
Seite gegen die Baugrube gemauert. Das auf 
die Wangenmauer aufgesetzte G e w ö l b e ist 
vorwiegend aus B u n t s a n d s t e i n s t ü c k e n ge
mauert. 



A b b . 12 Augst, Theatersanierung (Grabung 1994.55). Ans ich t v o n S ü d e n an den n ö r d l i c h e n Grabungsrand 
(Prof i l 55). Erkennbar s ind die drei an den S tü tzpfe i l e r M R 1 4 / M R 2 4 5 / M R 250 reichenden Baugru
ben sowie die Baugrube des Abwasserkanals. Z u r Lage vgl . auch A b b . 2. Signaturen wie A b b . 4. 
M . 1:40. 
A Grube A, beim Setzen der Buntsandsteinquader von MR 245 entstanden (Sandsteinmehl und -abschlage, z.T. mit lehmigem 

Sediment vermischt) 
B abgetreppt verlaufende Grube B, bei einem Umbau des Stützpfeilers MR 14/MR 245/MR 250 entstanden (lehmig-sandiges 

Sediment mit Ziegel- und Sandsteinfragmenten, Kalksteinsplittern, Kieseln und Holzkohle) 
C Grube C, bei einem zweiten Umbau des Stützpfeilers MR 14/MR 245/MR 250 entstanden (lehmiges Sediment mit Sand

steinstücken und Sandsteinmehl, Kalksteinstücken, Kieseln und vereinzelten Ziegelfragmenten) 
D Grube D (braungraues, toniges Sediment mit Kieseln) 
1 gewachsener Boden 
2 ältere Schichten vor dem Eintiefen von Grube A (graues bis braunolives, lehmiges Sediment; viele Tierknochen) 
3 jüngere Schichten vor dem Eintiefen von Grube A (braungraues, sandiges Sediment mit Kieseln) 
4 Deckschichten über Grube D und Grube A (lehmig-sandiges Sediment; dazwischen Gehniveau und mörteliger Bauhorizont) 
5 Baugrube und Baugrubenverfüllung des Abwasserkanals (graues, lehmiges Sediment mit Kieseln) 
6 Reste des Bauhorizonts des Abwasserkanals oder des Amphitheaters (Zweiten Theaters) (Mörtellinse) 
7 Deckschichten über dem Abwasserkanal (graubraunes, lehmiges Sediment mit Kieseln) 
8 in moderner Zeit abgelagerte oder gestörte Schichten. 

tes» i n Zusammenhang zu stehen 1 0 , was durch den 
hohen A n t e i l v o n Buntsandsteinspli t tern u n d -mehl 
i n ihrer Ver fü l lung bes tä t ig t w i r d (Abb. 12,A; 13,A). 

Ü b e r die verfül l te Grube A zogen verschiedene P l a 
nie-, z .T . auch Bauschuttschichten, i n welche die B a u 
grube des Abwasserkanals eingetieft war. Das G e 

lo Die Deutung einer zweiten, ab demselben Niveau wie Grube A 
eingetieften Grube D ist unklar. Nach Aussage der Stratigraphie 
muss sie ungefähr gleichzeitig mit Grube A entstanden sein; 
möglicherweise steht sie mit denselben Baumassnahmen oder 
dem dazugehörigen Bauplatz in Verbindung. Ein Zusammen
hang von Grube D mit der Errichtung des Abwasserkanals ist in 
jedem Fall auszuschliessen, wie die gegen die Baugrube ge
mauerte Kanalwange (MR 214) deutlich belegt (Abb. 12). 



282.00 

280.00 

A b b . 13 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). Ans ich t v o n Westen an P r o f i l 52. 
Z u r Lage vgl . auch A b b . 2. Signaturen wie 
A b b . 4. M . 1:40. 
A Grube A, beim Setzen der Buntsandsteinquader 

von MR 245 entstanden (Sandsteinmehl und -ab
schlage, mit lehmigem Sediment vermischt) 

B Grube B, bei einem Umbau des Stützpfeilers MR 
14/MR 245 entstanden (lehmiges Sediment mit 
Sandsteinfragmenten, Kalksteinsplittern, Kieseln 
und Holzkohle) 

1 gewachsener Boden 
2 Verfüllung einer spätantiken, mittelalterlichen 

oder frühneuzeitlichen Störung; steht wohl in Zu
sammenhang mit dem Abbruch des letzten Thea
ters oder mit einer späteren Steinraubaktion (Frag
mente von Kalkstein-Handquadern, Sandstein-
und Kalksteinsplitter, Ziegelfragmente und kleine 
Mörtelbrocken) 

3 Verfüllung des 1926 von K. Stehlin angelegten Son
dierlochs 

4 moderne Störung. 

w ö l b e des Kana l s wurde v o n einem weiteren Sedi
mentpaket ü b e r d e c k t , dessen Oberkante durch mo
derne Umgebungsarbeiten stark ges tö r t war (Abb. 
12,7). D i e Unterkante dieses Schichtpakets bildete 
e in d ü n n e s M ö r t e l b a n d (Abb . 12,6), das mög l i che r 
weise mi t dem B a u des K a n a l g e w ö l b e s oder aber des 
Amphi theaters (Zweiten Theaters) i n V e r b i n d u n g zu 
bringen i s t 1 1 . 

In dieses zweite Schichtpaket eingetieft Hess sich 
Grube B fassen, die j ü n g e r sein muss als der übe r 
w ö l b t e Abwasserkanal . Bemerkenswert an dieser 
zweiten, an den S tü tzpfe i l e r ( M R 14) ziehenden 
Grube ist ihre charakteristische, mehrfache Abt rep
pung, die sich andernorts i n Ve rb indung mi t der B a u 
grube des Dr i t t en Theaters wiederfindet (Abb. 
12 ,B) 1 2 . Grube B steht offensichtlich mi t U m b a u -
massnahmen a m Stü tzpfe i l e r ( M R 14) i n Zusammen
hang. A l l e m Ansche in nach wurden bei diesem U m 
bau Buntsandsteinquader v o n M R 245 entfernt u n d 
der Pfeiler neu aus kle inen Kalks te inquadern err ich
tet ( M R 14) 1 3 . 

A l s drit ter E ing r i f f lässt s ich Grube C erkennen, die 
i n die Ver fü l lung v o n Grube B eingetieft war (Abb . 
12,C). A u c h diese Grube steht i n Zusammenhang mi t 

e inem U m b a u oder einer Reparatur a m Stü tzpfe i l e r 
( M R 250), wie die Mauerfuge a m Kle inquaderwerk 
bes tä t ig t (Abb. 4; 5). 

Das Fundmater ia l aus den Gruben 

Schichten vor dem Eintiefen von Grube A 
(Abb. 14; 15; 19) 

Ältere Schichten 
Datierung: ca. 30-60 n.Chr. 
Terminus post quem: 40 n.Chr. 

Jüngere Schichten 
Datierung: ca. 40-70 n.Chr. 
Terminus post quem: 60 n.Chr. 

D i e Sedimente, die noch aus der Ze i t vo r dem Ein t ie 
fen v o n G r u b e A stammen, lassen sich i n zwei 
Schichtpakten zusammenfassen, die sich auch chro
nologisch unterscheiden (Abb . 12,2-3). Das ä l t e re P a 
ket, vorwiegend aus lehmigen Pianieschichten beste
hend, dür f t e i m V e r l a u f des 2. Dri t te ls des 1. Jahrhun
derts abgelagert worden sein. D i e Mehrhe i t der K e r a 
m i k 1-17 deutet i n R ich tung Jahrhundertmit te; dane
ben f inden sich aber auch noch vereinzelte f rühe K e 
ramikfragmente (Abb. 14). 

Kat. 3: Arretina-Tasse 
Kat. 14: Kochtopf m. gerilltem Rand 
Kat. 5: Tasse Hofheim 5 
Kat. 7: Tasse Drack 9 
Kat. 6: Tasse Drag. 24 
Kat. 17: Amphore Dressel 20 
Kat. 8: Teller Drack 3D 
Kat. 9: Teller Drack 4 

A b b . 14 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). Ä l t e r e Schichten vo r dem Ein t i e 
fen der Gruben ; Einzeldat ierung ausge
w ä h l t e r Funde. Schwarze Ba lken bezeich
nen den Datierungsschwerpunkt, graue B a l 
ken die Anlauf- respektive Auslaufzei t des 
jeweil igen Typs . 

11 

12 

13 

Im Bereich der Baugrube des Abwasserkanals hat sich das Mör
telband (Abb. 12,6), das bis an das Kanalgewölbe reicht, leicht 
abgesenkt. 
Vgl. A. R. Furger, Die Grabungen von 1986/1987 an der Nord
westecke des Augster Theaters. JbAK 9, 1988, 47ff. bes. 56 mit 
Abb. 16. 
Ursprünglich scheint das Fundament des Pfeilers aus mehreren 
Lagen grosser Buntsandsteinquader bestanden zu haben, wie der 
Überrest einer zweiten Quaderlage in der Eckzone zu MR 244 
belegt (Abb. 4; 6). 



Das j ü n g e r e Schichtpaket setzt sich aus sandig-kie
sigem M a t e r i a l zusammen u n d weist nur wenige da
tierbare Scherben (18-21) auf, die mehrhei t l ich i n 
den Ze i t r aum u m die M i t t e des 1. Jahrhunderts gehö 
ren. A l s eindeutig spä t e s Element ist das Fragment 18 
einer TS-Tasse K n o r r 78 a n z u f ü h r e n , das nicht vo r 
60 n .Chr . i n den B o d e n gelangt sein kann (Abb. 15) 1 4 . 

Verfüllung von Grube A (Abb . 16; 19) 

Datierung: ca. 50-80 n.Chr. 
Terminus post quem: 60 n.Chr. 

N a c h Aussage des datierbaren Fundmater ia ls 22-28 
kann Grube A nicht vo r der 2. Hä l f te des 1. Jahrhun
derts verfül l t worden sein. Das Fragment 24 eines 
S c h ä l c h e n s Drag . 35/36 definiert den f rühes t m ö g 
l ichen Zei tpunkt für dieses Ereignis. D e r dadurch de
finierte terminus post quem v o n 60 n .Chr . dü r f t e aller
dings recht f rüh gefasst sein, da der T y p Drag . 35/36 
erst ab flavischer Ze i t häuf ig auftritt. D e r t a t s ä c h l i c h e 
Zeitansatz für die G r u b e n v e r f ü l l u n g dü r f t e woh l eher 
u m 70/80 n .Chr . zu suchen se in 1 5 . 

Deckschichten über Grube A 

Datierung: aufgrund des Fundmaterials nicht möglich. 

D i e ü b e r G r u b e A und G r u b e D hinwegziehenden 
B a u - u n d Pianieschichten (Abb. 12,4) enthielten 
k a u m datierbares Fundmater ia l , so dass sich keine 
Hinweise zur Ablagerungszeit dieser Schichten erge
ben. 

Kat. 19: Teller Haltern2/Drag. 17 
Kat. 21: Krug mit Kragenrand 
Kat. 20: Krug mit Kragenrand 
Kat. 18: Tasse Knorr 78 

A b b . 15 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). J ü n g e r e Schichten vo r dem E i n 
tiefen der Gruben ; Einzeldat ierung ausge
w ä h l t e r Funde . Schwarze Ba lken bezeich
nen den Datierungsschwerpunkt, graue B a l 
ken die Anlauf- respektive Auslaufzei t des 
jeweil igen Typs . 

n.Chr. 

Kat. 22: Schüssel Drag. 37 
Kat. 25: Teller Drag. 18 
Kat. 26: Schüssel, feinkeramisch 
Kat. 27: Schultertopf 
Kat. 24: Schälchen Drag. 35/36 

A b b . 16 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). G r u b e A ; Einzeldat ierung ausge
w ä h l t e r Funde . Schwarze Ba lken bezeich
nen den Datierungsschwerpunkt, graue B a l 
ken die Anlauf- respektive Auslaufzei t des 
jeweil igen Typs . 

Verfüllung von Grube B (Abb. 17; 20) 

Datierung: ca. 130-170 n.Chr. 
Terminus post quem: 150 n.Chr. 

Das Fundmate r i a l 29-52 aus Grube B ist ze i t l ich eher 
heterogen. E i n beachtlicher T e i l des Mater ia l s 
s tammt noch aus der 2. Hä l f te des 1. Jahrhunderts, 
w ä h r e n d der Rest für das 2. Jahrhundert charakteri
stisch ist. D i e s p ä t e s t e n Elemente (37; 52) belegen, 
dass die Ver fü l lung der Grube f rühes t ens u m die 

14 Zur Datierung des Typs Knorr 78 in die Zeit bereits ab 60 n.Chr. 
vgl. A. W. Mees, Modelsignierte Dekorationen auf südgallischer 
Terra Sigillata. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühge
schichte in Baden-Württemberg 54 (Stuttgart 1995) 58. - Zur 
Datierung allgemein ist zu bemerken, dass die Schichten des 
«jüngeren Pakets» z.T. mit demselben Fundkomplex abgebaut 
wurden wie die vermutlich gleichzeitig mit Grube A entstandene 
Grube D; eine Vermischung mit Fundmaterial aus dieser Grube 
ist wahrscheinlich und muss in Zusammenhang mit dem ge
nannten Datierungsansatz berücksichtigt werden. 

15 Zur Datierung des Typs Drag. 35/36 vgl. A. R. Furger, S. Desch
ler-Erb (mit Beiträgen von M. Peter und M. Währen), Das Fund
material aus der Schichtenfolge beim Augster Theater. Typologi-
sche und osteologische Untersuchungen zur Grabung Theater-
Nordwestecke 1986/87. Forschungen in Augst 15 (Augst 1992) 
50. 

n.Chr. 1 

Kat. 32: Schüssel Hofheim 12 
Kat. 51: Krug mit Wulstrand 
Kat. 49: Krug, getreppter Kragenrand 
Kat. 33, 34: Tasse Drag. 27 
Kat. 38, 39: Kragenrandschüssel 
Kat. 45: Steilrandtopf 
Kat. 40, 41: Schüssel, feüikeramisch 
Kat. 35: Tasse Drag. 33 
Kat. 29: Schüssel Drag. 37 
Kat. 31: Schüssel Drag. 37 
Kat. 30: Schüssel Drag. 37 
Kat. 50: Krug mit Wulstrand 
Kat. 36: Glanztonbecher 
Kat. 37: bemalte Flasche (?) 
Kat. 52: Backplatte 

n.Chr. 

A b b . 17 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). Grube B ; Einzeldat ierung ausge
w ä h l t e r Funde . Schwarze Ba lken bezeich
nen den Datierungsschwerpunkt, graue B a l 
ken die Anlauf - respektive Auslaufzei t des 
jeweil igen Typs . 



M i t t e des 2. Jahrhunderts erfolgt sein kann. W e n n w i r 
davon ausgehen, dass Grube B mindestens teilweise 
m i t demselben Sediment wieder verfül l t wurde, das 
b e i m Ausschachten der Grube anfiel, so gelangten die 
v ie len A l t s t ü c k e infolge des Durchschlagens der ä l te 
ren Schichten i n die eindeutig j ü n g e r e G r u b e n verfül
l u n g 1 6 . 

Verfüllung von Grube C ( A b b . 18; 21) 

Datierung: ca. 200-250 n.Chr. 
Terminus post quem: 200/220 n.Chr. 

Eine eindeutige Dat ie rung des chronologisch äusse r s t 
heterogenen Fundmater ia ls (53-66) fällt schwer. D e n 
Ausschlag für eine zeit l iche Eingrenzung liefern ein
zelne T y p e n (58; 62), die nicht vo r der Wende v o m 2. 
z u m 3. Jahrhundert zu erwarten s ind, so dass sich für 
das Verfü l len (und somit w o h l auch für das Aushe
ben) v o n Grube C ein Ze i tpunkt nach 200 n .Chr . fest
stellen lässt . D i e auffallend vie len Al t s tücke , deren 
chronologische E ino rdnung teilweise noch bis i n die 
M i t t e des 1. Jahrhunderts n .Chr . z u r ü c k r e i c h t , dürf
ten wohl , wie schon bei G r u b e B vermutet, aus den 
ä l t e ren , b e i m Ausschachten der Grube B ges tö r t en 
Schichten stammen. 

Zuweisung der Gruben und Mauers t rukturen 
sowie Interpretationsversuch des Befundes 

I m folgenden stellt s ich die Frage, i n welchem V e r 
h ä l t n i s die dre i ineinandergelegenen G r u b e n zu den 
drei bekannten Augster Theaterbauten stehen. B e i m 
momentanen Stand der Forschungsarbeiten s ind sol
che Zuweisungen e in gewagtes Unte rnehmen; nur a l l 
zuoft erweisen sich schnelle, z u m Zei tpunkt der A u s 
grabung als einleuchtend erachtete Interpretationen 
i m V e r l a u f der weiteren Auswertungsarbeit als un
haltbar und die m ü h s a m dazu abgefassten Vorbe 
richte somit als Zei tverschwendung. W e n n i n den fol 
genden A u s f ü h r u n g e n dennoch der Versuch unter
n o m m e n w i r d , die einzelnen G r u b e n den verschiede
nen Bauten respektive Bauphasen zuzuweisen, so ge
schieht dies einerseits aus der Ü b e r z e u g u n g , dass die 
Ind iz ien für eine einigermassen gesicherte Zuweisung 
vorhanden s ind, andererseits aus dem Bestreben, den 
daraus resultierenden s p ä t e n Zeitansatz für die Er 
r ichtung des Ersten Augster Theaters i n die Di skus 
s ion einzubringen. 

W i e die oben a u s g e f ü h r t e n Beobachtungen an der 
Stratigraphie u n d am Mauerbefund zeigen, lassen 
s ich unter den verschiedenen Strukturen, darunter 
vo r a l lem den M a u e r n , einzelne « F i x p u n k t e » ausma
chen, die für eine Zuweisung der G r u b e n äusse r s t 
h i l f re ich s ind. Fassen w i r zusammen: 

• D e r S tü tzpfe i l e r M R 14 bi ldet zusammen mi t drei 
weiteren S tü t zp fe i l e rn e in wichtiges statisches Ele
ment i m Baup lan des Dr i t t en Theaters. 

• M R 14 weist eindeutige Umbauphasen auf. In einer 
ersten Phase scheint das Fundament des S tü tzpfe i 
lers, das heute z u m gröss t en T e i l nur noch eine 

n.Chr. 1 

Kat. 59: Tasse Drag. 24 
Kat. 53: Schüssel Drag. 37 
Kat. 55: Schälchen Drag. 35/36 
Kat. 66: Amphore Dressel 20 
Kat. 65: Amphore Camulodunum 139 
Kat. 56/57: Teller Drag. 18/31 
Kat. 64: Backplatte 
Kat. 58: Teller Drag. 31 
Kat. 62: Topf, nach aussen geb. Rand 

250 300 

250 300 

A b b . 18 Augst, Theatersanierung (Grabung 
1994.55). G r u b e C ; Einzeldat ierung ausge
w ä h l t e r Funde. Schwarze Ba lken bezeich
nen den Datierungsschwerpunkt, graue B a l 
ken die Anlauf- respektive Auslaufzei t des 
jeweil igen Typs . 

Sandsteinquaderlage aufweist, aus zwei oder meh
reren Lagen v o n Buntsandsteinquadern bestanden 
zu haben ( M R 245). E i n zweiter Eingriff , be i dem 
offenbar das westliche Mauerhaupt ganz oder te i l 
weise ersetzt wurde, besitzt den Charakter einer R e 
paratur ( M R 250). 

• D i e z u m Dr i t t en Theater gehör ige westliche Ad i tu s 
mauer ( M R 1) ist i n dem Bereich, i n welchem der 
S tü tzpfe i l e r M R 14 ans töss t , auf eine ä l t e re M a u e r 
( M R 244) gestellt, deren « S t i n k k a l k f u n d a m e n t » mi t 
demjenigen v o n M R 245 i m V e r b a n d steht. 

• D e r i m Bere ich des Sondiergrabens angeschnittene 
Kanalabschni t t lässt s ich i n seiner Entstehung der 
B a u - oder zumindest der Benutzungszeit des A m 
phitheaters (Zweiten Theaters) zuweisen. 

• D i e charakteristische F o r m v o n G r u b e B m i t ihren 
mehrfachen Abtreppungen ist andernorts bei der 
Baugrube des Dr i t t en Theaters wiederzuf inden. 

16 Ein solcher Sachverhalt lässt sich in Augst häufig bei tiefreichen
den Baugruben aus dem späten 2. und dem 3. Jahrhundert beob
achten. Beim Versuch, solche Grubenverfüllungen chronolo
gisch einzugrenzen, stellen sich z.T. grundlegende Probleme: Je 
jünger und tiefer die Grube ist, desto mehr ältere Schichten 
durchschlägt sie und desto grösser wird somit der Anteil an Alt
stücken im Fundmaterial. Wenn wir der - von der Fundvertei
lung her einleuchtenden - Hypothese von S. Martin-Kilcher 
Glauben schenken, wonach im 2. und früheren 3. Jahrhundert 
n.Chr. in Augusta Raurica Abfälle systematisch eingesammelt 
und entsorgt worden sind, sinkt ausserdem in diesem Zeitraum 
die Möglichkeit erheblich, dass zeitgenössisches Fundmaterial 
in die jeweiligen Baugruben, die in der Regel nur über einen 
kurzen Zeitraum offenlagen, gelangt. Infolge der Spärlichkeit 
von zeitgenössischem Material sinkt auch die Chance, dass dar
unter chronologisch gut eingrenzbare Funde vorhanden sind 
(zumal in einen engeren Zeitraum datierbares Material im 2. 
und frühen 3. Jahrhundert allgemein seltener wird). Die Folge ist 
somit, dass in der Regel die reichlicher vorhandenen Altstücke 
für die zeitliche Eingrenzung der Grube hinzugezogen werden 
müssen, wodurch sich logischerweise einzig ein eher weit gefas-
ster terminus post quem für die Verfüllzeit der Grube gewinnen 
lässt (zur Abfallbeseitigung vgl. S. Martin-Kilcher, Die römi
schen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst. Ein Beitrag zur 
römischen Handels- und Kulturgeschichte. 1: Die südspanischen 
Ölamphoren [Gruppe 1]. Forschungen in Augst 7/1 [Augst 1987] 
21; zum Problem des verlagerten Altmaterials allgemein vgl. 
Furger/Deschler-Erb [wie Anm. 15] 458f). 



F ü r die Grubenzuweisung ergibt sich somit folgender 
Sachverhalt: 

W e n n der K a n a l z u m Amphi thea te r (Zweiten 
Theater) zu rechnen ist, so muss die ä l t e re Grube A, 
die, wie die mi t S a n d s t e i n a b s c h l ä g e n durchsetzte V e r 
fül lung zeigt, b e i m Setzen der Buntsandsteinquader 
v o n M R 245 abgetieft wurde, zu e inem ä l t e ren Bau , 
somit also z u m Ersten Theater g e h ö r e n (Abb. 12; 13). 
Das « S t i n k k a l k f u n d a m e n t » u n d die d a r ü b e r l i e g e n d e n 
Buntsandsteinquader bi ldeten dabei auf der West
seite bereits b e i m Ersten Theater eine mi t dem B a u 
konzept des Dr i t t en Theaters vergleichbare Pfeiler
si tuation. Z u s a m m e n mi t den M a u e r n 5, 7, 8, 9, 254, 
10 und 244 bildete der Pfei ler M R 245 den west
l ichen Abschluss des Ersten Theaters, dessen genaue
res Aussehen b e i m momentanen Stand der Arbe i t en 
noch unklar ist. Vie l l e i ch t d ü r f e n w i r i n diesen neuge-
fassten M a u e r n einen T e i l des B ü h n e n h a u s e s mi t an
grenzenden F l ü g e l b a u t e n (parascaenia) sehen (Abb. 
22) 1 7 . In j edem F a l l scheint aber die Ausdehnung des 
Ersten Theaters gegen Westen u m einiges g rösse r ge
wesen zu sein als bisher vermutet. Bezugnehmend auf 
die oben g e ä u s s e r t e n D a t i e r u n g s a n s ä t z e besitzt die 
Zuweisung der Grube z u m Ersten Theater auch chro
nologische Konsequenzen. W i e w i r gesehen haben, ist 
eine Ver fü l lung v o n Grube A f r ühes t ens i m Ze i t r aum 
u m 60/80 n .Chr . zu erwarten, d.h. der bereits mehr
mals revidierte Zeitansatz für die Er r ich tung des Er 
sten Augster Theaterbaus rutscht noch weiter gegen 
das Ende des 1. Jahrhunder ts 1 8 . V e r g e g e n w ä r t i g e n w i r 
uns i n diesem Zusammenhang die enge V e r b i n d u n g 
zwischen S c h ö n b ü h l t e m p e l u n d Theater, die bekannt
l i c h einander gegenübe r , auf einer gemeinsamen 
Achse liegen u n d die, soweit sich dies bis jetzt feststel
len lässt , e in gemeinsames architektonisches G r u n d 
konzept besitzen, so erstaunt der spä t e Datierungsan
satz des Ersten Theaters keineswegs. D i e bereits v o n 
K . Stehl in vorgeschlagene Dat ie rung des S c h ö n b ü h l 
tempels i n neronisch-flavische Zei t wurde i n den letz
ten Jahren durch Untersuchungen am Archi tek tur 
schmuck bes tä t ig t und p räz i s i e r t , so dass von einer 
Er r ich tung des Podiumtempels auf dem S c h ö n b ü h l 
i n f rühf lav i scher Zei t ausgegangen werden k a n n 1 9 . 
U n t e r diesem Gesichtspunkt erscheint die spä t e D a 
tierung des Ersten Theaters einleuchtend u n d bekräf
tigt die Vermutung , dass Theater u n d S c h ö n b ü h l t e m 
pel als eine gleichzeit ig entstandene, architektonische 
Einhe i t zu betrachten s ind. 

K e h r e n w i r zur Stratigraphie zu rück . W i e w i r oben 
gesehen haben, ist Grube B i n die ü b e r das Kanalge
w ö l b e hinweg verlaufenden Pianieschichten eingetieft 
(Abb. 12). D e r oben angedeuteten Vermutung , wo
nach es sich dabei u m die bereits andernorts festge
stellte Baugrube des Dr i t t en Theaters handelt, steht 
stratigraphisch nichts entgegen. W i e der Baubefund 
zeigt, wurde die getreppte Arbeitsgrube jedoch nicht 
i n Zusammenhang mi t der Neuerr ich tung des S tü tz 
pfeilers M R 14 angelegt, sondern der Pfei ler wurde 
grundlegend umgebaut, wobei der g röss te T e i l des 
Buntsandsteinfundamentes des ä l t e r en S tü tzpfe i l e r s 
M R 245 entfernt und durch Kalkquaderwerk ersetzt 
wurde. E ine gute chronologische Eingrenzung der 
Bauzei t des Dr i t t en Theaters ist durch das Fundmate
r ia l aus der B a u g r u b e n v e r f ü l l u n g nicht mög l i ch , so 

dass die v o n A . R . Furger erarbeitete Dat ie rung ans 
Ende des 2. Jahrhunderts nach wie vo r ihre G ü l t i g k e i t 
b e h ä l t 2 0 . 

Offen bleibt somit noch die Zuweisung v o n 
Grube C, die aufgrund der Stratigraphie j ü n g e r als die 
Baugrube des Dr i t t en Theaters sein muss. Offensicht
l i c h handelt es sich dabei u m einen U m b a u oder eine 
Reparatur a m Stü tzpfe i l e r M R 14 i m V e r l a u f der Be
nutzungszeit des Dr i t t en Theaters. Dieser Baueingr i f f 
( M R 250) steht keineswegs isoliert da; vergleichbare 
Massnahmen lassen sich auch an den beiden benach
barten, weiter n ö r d l i c h gelegenen S tü tzp fe i l e rn beob
achten 2 1 . In welchem baul ichen u n d chronologischen 
Zusammenhang diese Umbaueingr i f fe stehen, ist 
z u m jetzigen Ze i tpunkt schwer zu sagen. In j edem 
F a l l ist zu vermuten, dass die Dat ie rung der G r u b e n 
ver fü l lung («nach 200 n .Chr .») nur a n n ä h e r n d an den 
t a t s ä c h l i c h e n Zei tpunkt des U m b a u s heranreicht. 

17 Vgl. z.B. den Grundriss des Theaters von Orange, wo zu beiden 
Seiten von Bühne und Bühnenhaus zwei hohe, turmartige An
bauten, die sogenannten Parascaenien, anzutreffen sind (M.-E. 
Bellet, Orange antique. Monuments et musées. Guides archéolo
giques de la France 23 [Paris 1991] 30ff. bes. 32ff). 

18 Zu dem durch eine Münze gesicherten terminus post quem von 
41 n.Chr. vgl. P.-A. Schwarz, Zur Chronologie und Typologie 
der drei Theaterbauten von Augusta Rauricorum (Augst BL). 
Die vorläufigen Ergebnisse der Grabung 1990.51, Fläche 3 (Re
gion 2A, Giebenacherstr. 22, Parzelle 521). JbAK 12, 1991, 56. 
Aufgrund der Fundauswertung der Grabung Theater-Nordwest
ecke schlug A. R. Furger eine Bauzeit um 65 n.Chr. vor (Furger/ 
Deschler-Erb [wie Anm. 15] 462 mit Abb. 244). 

19 Zum Datierungsansatz Stehlins vgl. R. Hänggi, Der Podium
tempel auf dem Schönbühl in Augst. Augster Museumshefte 9 
(Augst 1986); ausserdem auch Schwarz (wie Anm. 18) 58 mit 
Anm. 70f. Zur Datierung des Architekturschmuckes vom Schön
bühltempel vgl. M. Trunk, Römische Tempel in den Rhein- und 
westlichen Donauprovinzen. Ein Beitrag zur architekturge
schichtlichen Einordnung römischer Sakralbauten in Augst. For
schungen in Augst 14 (Augst 1991) 106f; 125ff.; C. Bossert-
Radtke, Die figürlichen Reliefs und Rundskulpturen aus Augst 
und Kaiseraugst. CSIR Schweiz, Band III. Forschungen in Augst 
16 (Augst 1992) 122. 

20 Vgl. Furger/Deschler-Erb (wie Anm. 15) 462 mit Abb. 244. 
21 Vgl. dazu Horisberger/Hufschmid (wie Anm. 1) 97 mit Anm. 13. 



Katalog 
(Abb. 19-21) 

Keramik aus den Schichten, die vor dem Eintiefen 
der Gruben abgelagert wurden. 
Ältere Schichten, Fundkomplexe D01248, D01250, 
D01251 (Abb. 19) 

1 1 WS, Reliefschüssel wohl Drag. 37. Lachsrosa Ton, bräunlich
roter Überzug. Südgallisch (Inv. 1994.55.D01248.1). 

2 1 WS, Reliefschüssel wohl Drag. 37. Lachsrosa Ton, bräunlich
roter Überzug. Südgallisch (Inv. 1994.55.D01248.2). 

3 1 BS, TS-Tasse, Arretina. Beigebrauner Ton, brauner, mattglän
zender Überzug (Inv. 1994.55.D01248.7). 

4 1 RS, TS-Tasse Haltern 8. Lachsrosa Ton, bräunlichroter Über
zug (Inv. 1994.55.D01248.4). 

5 1 RS, TS-Tasse Hofheim 5. Lachsrosa Ton, bräunlichroter Über
zug (Inv. 1994.55.D01248.3). 

6 1 WS, TS-Tasse Drag. 24. Lachsrosa Ton, bräunlichroter Über
zug (Inv. 1994.55.D01248.6). 

7 1 BS und 2 WS, TS-Imitation, Tasse Drack 9. Braunoranger 
Ton, ehemals geglättet, kein Überzug feststellbar 
(Inv. 1994.55.D01248.16-17). 

8 1 RS, TS-Imitation, Teller Drack 3D. Weicher, orangebeiger 
Ton, braunoranger Überzug (Inv. 1994.55.D01248.il). 

9 1 RS, TS-Imitation, Teller Drack 4. Oranger Ton, oranger Über
zug (Inv. 1994.55.D01248.18). 

- Bodenfragmente von 3 weiteren Tellern, TS-Imitation mit oran
gem Überzug (Inv. 1994.55.D01248.8; 1994.55.D01248.12; 
1994.55.D01250.2). 

10 1 BS, TS-Imitation, Schüssel. Weicher, oranger Ton, Reste von 
orangerotem Überzug (Inv. 1994.55.D01248.14). 

11 1 BS, TS-Imitation, Schüssel. Weicher, oranger Ton, auf der 
Aussenseite braunoranger Überzug (Inv. 1994.55.D01248.15). 

12 1 RS und 4 WS, Becher mit umgelegtem Rand. Dunkelbeiger 
Ton, geschmaucht, Aussenseite mit Terra Nigra-Glättung 
(Inv. 1994.55.D01248.38). 

13 1 RS, (Schulter-?) Topf. Hellgrauer bis grauer Ton 
(Inv. 1994.55.D01251.4). 

14 2 RS und 2 WS, Kochtopf mit fein gerilltem Horizontalrand. 
Dunkelgrauer Ton, gemagert. Im Randbereich starke Russ
spuren (Inv. 1994.55.D01248.41-43; 46). 

15 1 RS, Kochtopf mit gerilltem Horizontalrand. Grauer Ton, ge
magert (Inv. 1994.55.D01248.40). 

16 1 RS, Kochtopf mit Horizontalrand. Grauer Ton, gemagert. 
Schwache Russspuren im Randbereich (Inv. 1994.55. 
D01248.39). 

17 1 RS, Amphore Dressel 20, Gruppe B (nach Martin-Kilcher)22. 
Bräunlichbeiger Ton, leicht glimmerhaltig (Inv. 1994.55. 
D01248.50). 

Keramik aus den Schichten, die vor dem Eintiefen 
der Gruben abgelagert wurden. 
Jüngere Schichten, Fundkomplex D01247 (Abb. 19) 

18 1 RS, TS-Tasse Knorr 78. Lachsrosa Ton, bräunlichroter Über
zug. Südgallisch (Inv. 1994.55.D01247.1). 

19 1 RS, TS-Teller Haltern 2/Drag. 17. Braunrosa Ton, bräunlich
roter Überzug (Inv. 1994.55.D01247.2). 

- 1 WS, TS-Imitation, evtl. Schüssel Drack 21. Beiger Ton, auf 
der Aussenseite braunroter Überzug und Riefelband 
(Inv. 1994.55.D01247.3). 

20 1 RS, Doppelhenkelkrug mit Kragenrand. Beiger Ton 
(Inv. 1994.55.D01247.4). 

21 1 RS, (Doppelhenkel-?) Krug mit leicht unterschnittenem Kra
genrand. Oranger Ton, im Kern grau (Inv. 1994.55.DO 1247.5). 

Keramik aus Grube A , Fundkomplex D01221 
(Abb. 19) 

22 1 WS, Reliefschüssel wohl Drag. 37. Lachsrosa Ton, bräunlich
roter Überzug. Südgallisch. Punze zu finden bei: MASCVLVS 
(50-70/75 n.Chr.), C A L W S (60-85 n.Chr.), CRUCURO I (75-
90 n.Chr.); nach Mees23 (Inv. 1994.55.D01221.2). 

23 1 WS, Reliefschüssel Drag. 29 oder Drag. 37. Lachsrosa Ton, 
bräunlichroter Überzug. Südgallisch (Inv. 1994.55.DO 1221.1). 

24 1 WS, TS-Schälchen Drag. 35/36. Lachsrosa Ton, bräunlichroter 
Überzug (Inv. 1994.55.D01221.4). 

25 1 RS, TS-Teller Drag. 18. Lachsrosa Ton, bräunlichroter Über
zug (Inv. 1994.55.D01221.3). 

26 1 RS, Schüssel mit umgelegtem, nach innen gezogenem Rand. 
Grauer Ton (Inv. 1994.55.D01221.14). 

27 2 RS und 3 WS, Schultertopf. Graubeiger Ton, geschmaucht, auf 
der Aussenseite geglättet (Inv. 1994.55.D01221.15). 

28 1 WS, Doppelhenkelkrug oder Kleinamphore. Hellbeiger Ton, 
im Kern rötlichbeige, leicht gemagert (Inv. 1994.55.D01221.16). 

Keramik aus Grube B, Fundkomplexe D01217, 
D01219, D01220, D01239, D01240, D01246 (Abb. 20) 

29 2 WS, Reliefschüssel wohl Drag. 37. Lachsrosa Ton, bräunlich
roter Überzug. Südgallisch. Punzen zu finden bei: MASCLVS 
(80-120 n.Chr.), MERCATOR (um 90/100 n.Chr.), BIRA-
GILLVS (90-120 n.Chr.); nach Mees24 (Inv. 1994.55.D01220.1). 

30 1 WS, Reliefschüssel wohl Drag. 37. Lachsrosa Ton, bräunlich
roter Überzug. Südgallisch. Punzen zu finden bei: SABINVS II 
(90-120 n.Chr.); nach Mees25 (Inv. 1994.55.D01219.4). 

31 1 WS, Reliefschüssel wohl Drag. 37. Lachsrosa Ton, bräunlich
roter Überzug. Südgallisch. Punzen zu finden bei: MASCVLVS 
(80-120 n.Chr.); nach Mees26 (Inv. 1994.55.D01219.3). 

32 2 RS, TS-Schüssel Hofheim 12. Lachsrosa Ton, bräunlichroter 
Überzug (Inv. 1994.55.D01246.1-2). 

33 1 RS, TS-Tasse Drag. 27. Lachsrosa Ton, bräunlichroter Über
zug (Inv. 1994.55.D01220.3). 

34 1 BS und 2 WS, TS-Tasse Drag. 27. Lachsrosa Ton, bräunlich
roter Überzug. Stempel auf der Bodeninnenseite, anepigra-
phisch (Inv. 1994.55.D01217.7-8; 15). 

35 1 RS, TS-Tasse Drag. 33. Lachsrosa Ton, bräunlichroter Über
zug (Inv. 1994.55.D01220.2). 

36 1 WS, Glanztonbecher mit Tonfadenauflage. Orangeroter Ton, 
auf der Aussenseite brauner, auf der Innenseite orangeroter 
Glanztonüberzug (Inv. 1994.55.D01220.13). 

37 1 WS, bemalte Flasche(?). Weicher oranger Ton, auf der Aussen
seite beiger Farbüberzug mit bräunlichroter Glanztonbemalung 
(Inv. 1994.55.D01240.1). 

38 1 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Braungrauer 
Ton, im Kern grau. Oberfläche geschmaucht (Inv. 1994.55. 
D01220.59). 

39 1 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Rotbrauner 
Ton, im Kern dunkelgrau, Oberfläche geschmaucht 
(Inv. 1994.55.D01220.60). 

40 1 RS, Schüssel mit umgelegtem, nach innen gezogenem Rand. 
Dunkelgrauer Ton (Inv. 1994.55.D01219.97). 

41 1 RS, Schüssel mit umgelegtem, nach innen gezogenem Rand. 
Dunkelgrauer Ton (Inv. 1994.55.D01219.98). 

42 1 RS, Schüssel mit Horizontalrand. Oranger Ton, auf der Ober
fläche orangeroter Überzug, goldglimmerhaltig. Im Randbereich 
Russspuren (Inv. 1994.55.D01219.26). 

43 1 RS, Deckel. Rotbrauner Ton, im Kern grau, leicht glimmerhal
tig (Inv. 1994.55.D01219.23). 

22 Martin-Kilcher (wie Anm. 16) 54. 
23 Mees (wie Anm. 14) 72; 75; 84. 
24 Mees (wie Anm. 14) 71; 85f. 
25 Mees (wie Anm. 14) 93. 
26 Mees (wie Anm. 14) 85. 

http://1994.55.D01248.il


A b b . 19 Augst, Theatersanierung (Grabung 1994.55). 1-17 Schichten vor dem Eint iefen der Gruben , ä l t e re 
Phase, r e p r ä s e n t a t i v e Keramikauswah l . 18-21 Schichten vo r dem Eint iefen der Gruben , j ü n g e r e 
Phase, r e p r ä s e n t a t i v e Keramikauswah l . 22-28 Grube A , r e p r ä s e n t a t i v e Keramikauswahl . M . 1:3. 



A b b . 20 Augst, Theatersanierung (Grabung 1994.55). 29-52 Grube B , r e p r ä s e n t a t i v e Keramikauswah l . M . 1:3. 
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44 1 RS, Deckel. Braunoranger Ton, leicht glimmerhaltig 50 1 RS, Krug mit Wulstrand. Weicher, oranger Ton 
(Inv. 1994.55.D01219.21). (Inv. 1994.55.D01239.3). 

45 2 RS und 1 WS, Steilrandtopf. Brauner Ton, Oberfläche ge- 51 1 RS, weithalsiger Krug mit Wulstrand. Orangeroter Ton, Ober
schmaucht, auf der Aussenseite Terra Nigra-Glättung fläche leicht geschmaucht (Inv. 1994.55.DO 1246.4). Vgl. Bender/ 
(Inv. 1994.55.D01217.57; D01219.101; D01220.56). Steiger27, Taf. 17,317. 

46 1 RS, (Schulter-?) Topf. Weicher, brauner Ton, Oberfläche 52 2 RS und 2 BS, Backplatte. Braunoranger Ton, im Kern grau, 
geschmaucht (Inv. 1994.55.D01220.57). goldglimmerhaltig (Inv. 1994.55.D01217.17; 50). 

47 1 RS, (Schulter-?) Topf. Brauner Ton, im Kern grau, Oberfläche 
braungrau (Inv. 1994.55.D01239.13). 

48 2 RS, Topf mit kräftig gerilltem Rand. Rotbrauner Ton, im Kern 
dunkelgrau, Oberfläche geschmaucht (Inv. 1994.55.D01219.24; 
96). 

49 Randfragment, Krug mit getrepptem Kragenrand, einhenklig. 27 H. Bender, R. Steiger, Ein römischer Töpferbezirk des 1. Jahr-
Weicher, braunoranger Ton, weisser Farbüberzug (Inv. 1994.55. hunderts n.Chr. in Augst-Kurzenbettli. In: Beiträge und Biblio-
D01220.16). graphie zur Augster Forschung (Basel 1975) 198ff. bes. 264; 273. 



K e r a m i k aus Grube C , Fundkomplexe D01213, 
D01216, D01237, D01238 (Abb . 21) 

53 2 WS, Reliefschüssel Drag. 29. Lachsrosa Ton, bräunlichroter 
Überzug. Südgallisch. Art des MASCLVS (50-70/75 n.Chr.)(?); 
nach Mees28 (Inv. 1994.55.D01237.2). 

54 1 RS, Reliefschüssel Drag. 37. Lachsrosa Ton, bräunlichroter 
Überzug. Südgallisch(?) (Inv. 1994.55.D01213.4). 

55 2 RS, TS-Schälchen Drag. 35/36. Lachsrosa Ton, bräunlichroter 
Überzug (Inv. 1994.55.D01213.2-3). 

56 1 RS, TS-Teller Drag. 18/31. Bräunlichroter Ton, bräunlichroter 
Überzug (Inv. 1994.55.D01237.5). 

57 1 RS, TS-Teller Drag. 18/31. Lachsrosa Ton, bräunlichroter 
Überzug (Inv. 1994.55.D01216.1). 

58 1 RS, TS-Teller Drag. 31. Bräunlichroter Ton, bräunlichroter 
Überzug (Inv. 1994.55.D01213.5). 

59 1 RS, TS-Tasse Drag. 24. Hellrosa Ton, matter brauner Überzug 
(Inv. 1994.55. D01237.4). 

60 2 BS und 2 WS, TS-Skyphos(?) mit zweistabigen, am Boden 
ansetzenden Henkeln. Braunrosa Ton, bräunlichroter Überzug 
auf der Aussen- und Innenseite (Inv. 1994.55.D01216.6). 

61 1 RS, Schale mit ausladendem Rand und Randleiste. Weicher, 
dunkelgrauer Ton (Inv. 1994.55.D01237.45). 

62 1 RS und 1 WS, Topf mit kräftig nach aussen gebogenem Rand 
und abgesetzter Schulter. Orangebrauner Ton, im Kern grau, 
gemagert (Inv. 1994.55.D01216.25-26). 

63 1 RS, Kochtopf mit schwach gerilltem Horizontalrand. Weicher, 
dunkelbrauner bis dunkelgrauer Ton, mit Muscheltrümmern ge
magert. Im Randbereich schwache Russspuren. Handgemacht, 
Randbereich überdreht (Inv. 1994.55.D01238.6). 

64 1 BS, Backplatte. Orangeroter Ton, im Kern hellgrau, goldglim-
merhaltig, Oberfläche leicht geglättet (Inv. 1994.55.D01213.23). 

65 1 RS, Amphore Camulodunum 139. Rötlichbeiger Ton, 
schwärzliche, glimmerartige Einschlüsse (Inv. 1994.55. 
D01213.29). 

66 1 RS, Amphore Dressel 20, Gruppe D (nach Martin-Kilcher29). 
Bräunlichbeiger Ton, leicht glimmerhaltig, Reste von dunkelbei
gem Tonschlickerüberzug. Auf dem Rand nach dem Brand ein
geschliffene Massangabe (Inv. 1994.55.D01248.50). 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1; 2; 12; 13; 19-22: Zeichnungen Ines Horisberger. 
Abb. 3; 5-7; 9-11: Fotos Ines Horisberger. 
Abb. 4; 8: Zeichnungen Ursi Wilhelm. 28 Mees (wie Anm. 14) 84. 
Abb. 14-18: Balkendiagramme Thomas Hufschmid. 29 Martin-Kilcher (wie Anm. 16) 54f. 
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A b b . 22 Augst, Theatersanierung (Grabung 1994.55). Aufs icht auf den n ö r d l i c h e n Bereich des Nordad i tus und 
den s ü d l i c h s t e n S tü tzpfe i l e r der Eingangshalle ( M R 1 4 / M R 2 4 5 / M R 250). Z u erkennen sind die sich 
ü b e r l a g e r n d e n M a u e r z ü g e des Ersten u n d des Dr i t t en Theaters. D i e M a u e r z ü g e des Ersten Theaters 
g e h ö r t e n i n diesem Bereich m ö g l i c h e r w e i s e zu e inem das B ü h n e n h a u s flankierenden F l ü g e l b a u 
{parascaenium). M . 1:75. 





Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 17, 1996, 217-310 

Die römischen Gräber an der Rheinstrasse 46 
des Nordwestgräberfeldes von Augusta Raurica 
Chanta l Haeffe lé 
(mit B e i t r ä g e n v o n M a r i a n n e Pet rucci -Bavaud, V i e r a T ranc ik Peti tpierre u n d M a r c e l Veszel i ) 

Zusammenfassung: 
Ein Körpergrab und 25 Brandgräber einer Notgrabung von 1982 werden interdisziplinär untersucht. Während wegen der misslichen Grabungs-
umstände viele Befunde nur unbefriedigend dokumentiert werden konnten, gaben die zwölf Jahre später geschlämmten Grabinhalte um so 
interessantere Details preis. Hervorzuheben sind auf diese Weise erkannte Schuhnägel, Lampen- und Pfeifentonfragmente, Wirbel einer 
Mittelmeermakrele, verkohltes Fruchtfleisch einer Weintraube, verkohlte Knoblauchzehen, Stücke ganzer Feigen sowie Gebäckreste. Zwischen 
den Beigaben der Toten mit - meist mitkremierten - Geschirrsätzen und der Üppigkeit der Speisebeigaben lassen sich gewisse soziale 
Abhängigkeiten aufzeigen. Diese fallen für die Fleischbeigaben deutlicher aus als für die mitgegebenen pflanzlichen Speisen. Nach Ausweis der 
Keramikbeigaben wurde der kleine Gräberfeldabschnitt in der 2. Hälfte des 1. und in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts belegt. Stratigraphisch 
jüngere, gemauerte Grabgärten sowie das Körpergrab 1 lassen sich mangels Funden nicht datieren. 

Sc h l üssel Wörter: 
Anthropologie, Archäobotanik, Archäozoologie, Augst BL, Badeschale, Bestattungssitten, Gräber, Holzkohlen, Schlämmen, Urnen. 
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Einleitung 

D u r c h den A n b a u einer Garage an das G e b ä u d e der 
F i r m a C I T O A G an der Rheinstrasse 46 i n Augst 
musste 1982 eine 220 Quadratmeter grosse F l ä c h e i m 
Bere ich des N o r d w e s t g r ä b e r f e l d e s v o n Augusta R a u 
r ica a r chäo log i s ch untersucht werden (Abb . I ) 1 . 

Das G r ä b e r f e l d liegt entlang der r ö m i s c h e n Ausfa l l 
strasse v o n Augst nach Basel u n d e n t h ä l t sowohl G r ä 

ber aus der f rühen u n d mit t leren Kaiserze i t als auch 
s p ä t r ö m i s c h e Bestattungen. Erste Grabfunde wurden 
hier schon i m 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 

1 Grabung 1982.51; Vorbericht: T. Tomasevic-Buck, Ausgrabun
gen in Augst im Jahre 1982. JbAK 8, 1988, 82ff. 

Wyhlen/Herten 
1887/1909 

— Rhe in 

[Jüngere Kastellnekropole 
(Gstaltenrain) 1833-35 
1838-43/1848/1890-91 
1905-1912/1984-85/1988! 

Ältere Kastellnekropole 
(Stalden) 1944-46 
1950-51/1986 

m Sager 1943 
1981/1991-1994 

A b b . 1 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Ü b e r s i c h t s p l a n mi t der Lage der G r ä b e r f e l d e r 
v o n Augusta Raur ica . M . 1:12 500. 



gemacht 2 . E ine erste F l ä c h e n g r a b u n g fand aber erst 
1962 statt 3. D a b e i fand m a n mindestens 24 Brandbe
stattungen u n d 14 s p ä t r ö m i s c h e K ö r p e r g r ä b e r , die je
doch bis heute nicht bearbeitet s ind. 1968 erfolgte 
eine weitere Grabung i n dieser Nekropole , nur einige 
hundert Me te r ös t l i ch v o n der Rheinstrasse 46 ent
fernt, i m A r e a l der F i r m a C h e m o f o r m a A G an der 
Rheinstrasse 32. D i e 22 Brandbestattungen u n d das 
eine K ö r p e r g r a b wurden 1974 vorgelegt 4 . 

F ü r die Bearbeitung der G r ä b e r an der R h e i n 
strasse 46 v o n 1982 i m R a h m e n meiner Lizent iatsar-
be i t 5 schien es s innvol l , die 1968 entdeckten G r ä b e r 
der Rheinstrasse 32 g röss ten te i l s i n die Auswer tung 
miteinzubeziehen. F ü r die Fundaufarbei tung konnte 
i ch auf eine v o n B . R ü t t i ü b e r a r b e i t e t e Fundstat is t ik 
zurückgre i fen , die i n v ie len Fä l l en nicht der 1974 pu
bl iz ier ten entspricht 6 . F ü r die P u b l i k a t i o n wurde je
doch auf einen Vergle ich verzichtet, da die U n s t i m 

migkei ten zu gross waren u n d somit keine brauchba
ren Resultate brachten. 

2 Stehlin 1994, 49; JbSGU 26, 1934, 41; JbSGU 28, 1936, 56; 
JbSGU 46, 1957, 120 und Taf. 18,B. 

3 Schibler/Furger 1988, 147ff. Abb. 207; Rütti 1991, Bd. 1, 290 
und Abb. 263. 

4 Tomasevic 1974, 5ff. (bei späteren Bearbeitungen zeigte es sich 
allerdings, dass viele Grabzuweisungen, Inventarnummern und 
Bestimmungen in dieser Publikation falsch und deshalb mit 
Vorsicht zu verwenden sind [vgl. z.B. Rütti 1991, 290ff. Anm. 
284 und unten mit Anm. 6]). 

5 Ch. Haeffelé, Die römischen Gräber an der Rheinstrasse 46 des 
Nordwestgräberfeldes von Augusta Raurica. Grabung CITO 
A G 1982. Lizentiatsarbeit bei Prof. Dr. L. Berger am Seminar 
für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel 1995. 

6 Veränderungen gab es vor allem in der Anzahl und Art der 
Funde. Überarbeitet sind die Statistiken der Terra Sigillata und 
des Glases. Die Angaben zur Feinkeramik und zur Gebrauchs
keramik mussten aus der Publikation von T. Tomasevic 1974 
übernommen werden. Für die Überlassung der überarbeiteten 
Fundstatistiken danke ich Beat Rütti ganz herzlich. 

A b b . 2 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Ü b e r s i c h t s p l a n ü b e r das Grabungsareal . 
M . 1:125. 
1-26 = Grab 1 bis Grab 26 
A Grabgarten A 
B Grabgarten B 
a römische Strasse unter der heutigen Rheinstrasse 
b Gasleitung 
c Gartenmauer 

d Grenzstein 
e Störung 
f elektrische Leitung 
g Störung durch Wasserleitung 
h Grube (ehemaliger Leitungsmast). 



Befund 

Grabungsverlauf 

V o m 18. Oktober bis z u m 1.1. N o v e m b e r 1982 wurde 
i m Bereich des N o r d w e s t g r ä b e r f e l d e s v o n Augusta 
R a u r i c a eine Notgrabung d u r c h g e f ü h r t 7 . D i e G r a 
bungs f l äche befand sich n ö r d l i c h der r ö m i s c h e n 
Landstrasse v o n Basel nach Augst, etwa 800 m west
l i c h der E rgo l zb rücke . Anlass war der Bau einer G a 
rage i m Vorgar ten der Liegenschaft Rheinstrasse 46, 
C I T O A G , Parzelle 452. Das ganze Grabungsareal 
war durch diverse ä l t e re L e i t u n g s g r ä b e n b e t r ä c h t l i c h 
ges tö r t (Abb. 2). D i e obersten Schichten (70-90 cm) 
wurden, wie bei den damaligen Grabungen i n Augst 
üb l i ch , mi t dem Bagger abgetragen. D a b e i wurde 
nicht nur das Skelett v o n G r a b 1 i n Mit le idenschaf t 
gezogen, sondern die Grabgruben fast aller anderen 
G r ä b e r wurden ebenfalls ges tör t . N a c h dem Bagger
abtrag reinigte m a n die G r a b u n g s f l ä c h e ; dabei wur
den zwei Fundkomplexe vergeben: F u n d k o m p l e x 
B05064 für das Gebie t süd l i ch der modernen elektri
schen Le i tung 8 , wo keine G r ä b e r z u m Vorsche in ka
men, u n d F u n d k o m p l e x B05063 n ö r d l i c h dieser L e i 
tung 9 , wo sich die G r ä b e r abzeichneten (Abb . 3). E i n 
dritter F u n d k o m p l e x B05088 wurde s p ä t e r noch für 
den ös t l i chs t en T e i l des Grabungsareals vergeben 1 0 , 
ebenso ein vierter F u n d k o m p l e x B05085 für die 
M a u e r n (Abb. 3 ) 1 1 . A l l e vier Fundkomplexe s ind mi t 
neuzei t l ichem M a t e r i a l durchmischt . Sie weisen aber 

alle auch einen grossen T e i l verbrannter Funde r ö m i 
scher Zeitstel lung auf, die aus den v o m Bagger ges tör 
ten B r a n d g r ä b e r n stammen. N u r i n drei Fä l l en konn
ten Passscherben zwischen Inventaren v o n G r ä b e r n 
und dem b e i m Baggerabtrag vergebenem F u n d k o m 
plex ermittelt werden 1 2 . A u s diesem G r u n d , und da 
diese vermischten Fundkomplexe nicht zur Dat ie 
rung der G r ä b e r beigezogen werden k ö n n e n , w i r d auf 
eine P r ä s e n t a t i o n dieser Funde verzichtet. Es soll je
doch nicht u n e r w ä h n t bleiben, dass i m F u n d k o m p l e x 
B05063 zwei M ü n z e n ohne Brandspuren v o m letzten 
Dr i t t e l des 1. Jahrhunderts n .Chr . auftreten 1 3 . M ö g 
licherweise handelt es sich u m v o m Bagger ver-

7 Vgl. Anm. 1. 
8 Fläche A4//B4-5//C4-5//D3-5//E3-5//F2-5//G2-5. 
9 Fläche A2-4//B2-4//C2-3//D2-3//E1-3//F1-2//G1 -2. 
10 Fläche G1-2//H1-2. 
11 Fläche C2-3//D2-3//E2-3//F2//G2. 
12 Grab 2 Kat.-Nr. 6: Der Rand der Urne befand sich im FK 

B05063, der Boden sowie der grösste Teil der Wand waren 
noch in situ in der Grabgrube. - Grab 3 Kat.-Nr. 16: Teile des 
Randes und des Bodens befanden sich im FK B05063, der Rest 
der Schale lag bei der Urne des Grabes 3. - Grab 3 Kat.-Nr. 20: 
Eine RS eines Tellers Curie 23 befand sich im FK B05063, zwei 
andere lagen neben der Urne. 

13 Inv. 1982.26701: As des Nerva; Rom 96-97. RIC 53 (Typ). 
180°, kaum Zirkulationsspuren, sekundär eingeschnitten und 
verbogen. 7,99 g. - Inv. 1982.26702: Dupondius des Domitian; 
Rom 85-96. RIC 293 (Typ). 180°, deutliche Zirkulations
spuren, korrodiert. 11,35 g. Für die Bestimmung danke ich 
Markus Peter. 

A b b . 3 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Ü b e r s i c h t s p l a n mi t Koordina tennetz . M . 1:125. 
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schleppte M ü n z e n aus den B r a n d g r ä b e r n . Es w ä r e n 
dann aber die einzigen M ü n z b e i g a b e n i m hier behan
delten T e i l des G r ä b e r f e l d e s 1 4 . 

F ü r die Bearbeitung als nachteil ig erwies sich der 
U m s t a n d , dass jedes G r a b nur mi t e inem F u n d k o m 
plex geborgen wurde, d.h. man trennte die Funde, die 
bei den U r n e n g r ä b e r n i n der U r n e lagen, nicht von 
den Funden , die i n der Grabgrube lagen 1 5 . Das F u n d 
material wurde auch nur sehr grob aus den G r ä b e r n 
ausgewäh l t - den Le ichenbrand las man ü b e r h a u p t 
nicht aus - u n d danach schaufelte m a n das ganze E r d 
material zwecks s p ä t e r e r Bearbeitung i n Ho lzk i s t en . 
Diese K i s t e n lagerten nun offen bis z u m Januar 1994 
i n e inem Kel lerdepot der R Ö M E R S T A D T A U G U S T A 
R A U R I C A i n Augst. V o r a l lem die botanischen Reste 
l i t ten unter dieser Lagerung, da das Erdmate r ia l i n 
den zwölf Jahren völ l ig austrocknete und steinhart 
wurde. F ü r die Bearbeitung der Grabung i m R a h m e n 
der Lizentiatsarbei t wurde das M a t e r i a l Anfang 1994 
v o n Peter E r n i und Peter Schaad g e s c h l ä m m t . D i e 
vie len und vor a l lem sehr kle inen Funde hat die V e r 
fasserin i m F r ü h j a h r 1994 selbst nachinventar is ier t 1 6 . 

Ebenfalls als nachtei l ig für die Bearbeitung erwies 
sich der U m s t a n d , dass nur ein technisches, j edoch 
ke in wissenschaftliches Tagebuch zur Ver fügung 
stand. 

D i e r ö m i s c h e Strasse 

In der S ü d w e s t e c k e des Grabungsareals wurde die rö 
mische Landstrasse v o n Augst nach Basel knapp an
geschnitten (Abb. 2). O b w o h l nur ein kleiner T e i l der 
Strasse erfasst wurde, lässt sich der Aufbau des meh
rere Schichten umfassenden S t r a s s e n k ö r p e r s i n P ro f i l 
1 (PI ) noch recht gut erkennen (Abb. 4): D i e Strasse 
besteht an dieser Stelle demnach aus drei G e h h o r i 
zonten (Abb . 4,11.13.15), die alle etwa gleich breit 
u n d gleich m ä c h t i g s ind. Vone inander getrennt wer
den sie jeweils durch eine etwas schmalere u n d d ü n 
nere Sil tschicht (Abb. 4,12.14). D e r ganze Strassen
k ö r p e r liegt auf einer sandig-kiesigen Schicht (Abb. 
4,16). 

B e i allen drei Strassenschichten liegen g rösse re K i e 
selsteine a m R a n d . Sie dienten woh l dazu, die Schich
ten z u sichern, dami t der kiesige Belag nicht auf die 
Seite wegrutschte 1 7 . E ine S t ü t z k o n s t r u k t i o n aus H o l z , 
z .B . ein Flechthag oder senkrecht gestellte Bretter, wie 
sie schon in A u g s t 1 8 oder B a s e l 1 9 festgestellt werden 
konnten, muss man auch hier annehmen, obwohl 
keine P f o s t e n l ö c h e r nachgewiesen worden s ind. D i e 
g rösse ren Kieselsteine a m Strassenrand d ü r f t e n a l 
leine nicht stark genug gewesen sein, die Belags
schichten dieser sicher lebhaft benutzten Landstrasse 
a m Wegrutschen zu h indern . B is jetzt konnten i n 
Augst solche P f o s t e n l ö c h e r nur i m gewachsenen 
L e h m festgestellt werden, nicht aber i n den K i e s 
schichten der Strassen 2 0 . B e i der G r a b u n g an der 
Rheinstrasse 46 wurde aber i m Bereich der Strasse gar 
nicht bis auf den gewachsenen Boden gegraben. D a z u 
k o m m t noch, dass die Strasse nur i m P r o f i l erfasst, i n 
der F l ä c h e aber v o m Bagger ze r s tö r t wurde. Es ist also 
sehr wahrscheinl ich, dass die P f o s t e n l ö c h e r nicht ge
sehen wurden. 
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A b b . 4 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Ausschni t t aus P r o f i l 1. M . 1:50. 
1 Betongartenmauer verputzt. 
2 Betongartenmauer unverputzt (Fundament). 
3 Humös-sandiges Material, leicht durchsetzt mit 

Kieseln (0 1-30 mm) und Wurzeln. Die Kiesel 
stammen zum grössten Teil von der Gartenmauer, 
dunkelgraubraun. 

4 sandig-siltig, leicht humoses Material, vereinzelt 
Kiesel (0 vorwiegend 40-50 mm) sowie Wurzeln 
und Kalksteinsplitter, beigebraun. 

5 sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel (0 2-50 
mm), am römischen Strassenrand etwas vermehrt. 
Stellenweise Wurzeln, beigeolive. 

6 sandig-siltiges Material, stellenweise Kiesel (0 80 
mm) und Wurzeln, graubraun. 

9 sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel (0 bis 
120 mm) sowie Kalksteinstücke und Wurzeln, 
olivebeige. 

10 sandig-siltiges Material, stellenweise Kiesel bis 120 
mm und Kalksteinsplitter, beigeolive. 

11 Gehhorizont 2. Kiesig-sandiges Material (Strasse). 
Kiesel (0 vorwiegend 2-10 mm), braunbeige. 

12 sandig-siltiges Material, stellenweise Kiesel (0 um 
100 mm), beigeolive. 

13 Gehhorizont 3. Kiesig-sandiges Material (Strasse). 
Kiesel vorwiegend (0 2-10 mm und 30 mm). 

14 sandig-siltiges Material, beigeolive. 
15 Gehhorizont 1. Kiesig-sandiges Material (Strasse) 

sehr kompakt. Kiesel (0 vorwiegend bis 10 mm), 
beigebraun. 

16 Sandig-kiesiges Material. Kiesel (0 vorwiegend 
80 mm und mehr), beigeolive. 

14 Unverbrannte Münzen aus Brandgräbern kommen in vielen 
Gräberfeldern vor, so auch in Weil am Rhein (Asskamp 1989, 
72), Kempten-Keckwiese (Mackensen 1978, 153 Tabelle 19), 
Altlussheim-Hubwald (Dreisbusch 1994, 46 Tabelle 19) und 
Courroux (Martin-Kilcher 1976, 147ff.). 

15 Einige der Holzkisten, in denen das Erdmaterial aus den Grä
bern aufbewahrt wurde (s. unten mit Anm. 16), waren mit 
«Urne» angeschrieben, so dass wenigstens bei diesen Funden 
noch eine Zuweisung möglich war. 

16 Alle Funde im Römermuseum Augst. FK B05063-B05092; Inv. 
1982.26543-27217 und Inv. 1982.27275-28517. 

17 Eine ähnliche Randsicherung mit Kieselbollen ist bei einer rö
mischen Strasse in Zurzach nachgewiesen worden. Dort han
delt es sich aber um ein ca. 50 cm breites Band aus Kieseln und 
nicht nur um einzelne Kieselsteine. K. Roth-Rubi, H. R. Senn-
hauser, Verenamünster Zurzach. Ausgrabungen und Bauunter
suchungen 1 (Zürich 1987) 21 und Abb. 4,6. Ebenso fand man 
in Oberwinterthur ein ähnliches Geröllband, das aber auf 
seiner Aussenseite noch von einem Eichenbalken und einem 
Flechthag abgesichert wurde. W. U. Guyan, J. E. Scheider, 
A. Zürcher, Turicum-Vitudurum-Iuliomagus. Drei Vici in der 
Ostschweiz. Festschrift für Otto Coninx (Zürich 1985) 207f. 

18 Hänggi 1989, 84ff. und Abb. 19-21. 
19 A. Furger-Gunti, Die Ausgrabungen im Basler Münster 1. Die 

spätkeltische und augusteische Zeit (1. Jahrhundert v.Chr.). 
Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 6 (Derendingen 
1979) 17f. mit Anm. 21 und Abb. 5. 

20 Hänggi 1989, 84 Anm. 21. In Basel waren die Pfostenlöcher 
auch im Kies sichtbar. 



Neben dem Strassenkoffer ist der Strassengraben 
gut z u erkennen (Abb . 4,5 l inks) , der zeitgleich mi t 
Gehhor izon t 3 (Abb . 4,11), j edoch j ü n g e r als die G e h 
horizonte 1 u n d 2 ist. Aufgefüll t ist er m i t einer hellen 
sandig-siltigen Schicht. D e r oder die Strassengraben 
der beiden ä l t e r en Strassen konnten nicht gefunden 
werden, da, wie schon oben e r w ä h n t , die G r a b u n g 
nicht so weit abgetieft wurde. 

G r a b g ä r t e n 

W i e schon 1968 an der Rheinstrasse 3 2 2 1 fand man 
auch i n der Grabung v o n 1982 die Fundamente v o n 
zwei steinernen Grabeinfr iedungen (Abb. 2), gemein
h i n als G r a b g ä r t e n bezeichnet 2 2 . B e i m B a u der G a 
rage an der Rheinstrasse 46 konnten nur noch die 
s ü d l i c h e n Tei le der Umfr iedungen festgestellt wer
den; ihre Nordf ron ten wurden i n den sechziger Jah
ren unseres Jahrhunderts, b e i m B a u der F i r m a C I T O 
A G , unbeobachtet ze r s tö r t . 

D i e Fundamente der M a u e r n 2, 3 und 4 ( M R 2, M R 
3, M R 4) bestanden aus 10-15 c m grossen Kiese ln 
und einzelnen Bruchsteinen. Sie waren nur noch etwa 
10-15 c m hoch erhalten. D i e Mauerbre i te betrug 5 0 -
80 cm. D i e gleiche Fundament technik findet sich 
nicht nur bei den G r a b g ä r t e n an der Rheinstrasse 32 
wieder, sondern auch an den G r a b g ä r t e n b e i m r ö m i 
schen G u t s h o f « A m H o s t e r t » i n der E i f e l 2 3 . 

M a u e r 2 bildete die S ü d f r o n t v o n zwei aneinander-
stossenden G r a b g ä r t e n . Sie war noch auf einer L ä n g e 
v o n 12 m erhalten. I m Osten konnte ih r Ende nicht 
gefasst werden. Z w e i m a l wurde sie v o n modernen 
L e i t u n g s g r ä b e n ges tör t . M i t M a u e r 3 u n d 4 bildete sie 
den noch erhaltenen 3 x 5 m grossen Grabgarten A 
(Abb . 3). M a u e r 4 war gleichzeit ig die Westmauer v o n 
Grabgarten B mi t den D i m e n s i o n e n 3 x 7 m , wobei 
der Ostabschluss nicht gefasst worden ist. 

M a u e r 1 ( M R 1) befand sich innerhalb des Grab 
gartens A . Sie war ha lbrund und hatte noch eine 
L ä n g e v o n ca. 2 m . I m Gegensatz zu den U m f r i e 
dungsmauern, handelte es sich bei M a u e r 1 nicht u m 
ein Fundament aus Kieselsteinen, sondern u m eine 
mi t M ö r t e l gemauerte Bruchsteinmauer. Sie besass 
ke in Fundament u n d war nur noch eine Lage hoch 
erhalten. 

Es scheint, dass die G r a b g ä r t e n nicht paral lel zur 
r ö m i s c h e n Landstrasse verliefen. In A b b i l d u n g 2 
sieht m a n die K i e s e l der Strasse nur i n der südwes t 
l ichen Ecke, so dass man daraus schliessen kann, die 
Strasse sei i n diesem Abschni t t nach S ü d o s t e n verlau
fen, w ä h r e n d die G r a b g ä r t e n i n etwa West-Ost or ien
tiert waren. Zwischen der Strasse u n d den U m f r i e 
dungen lag ein ü b e r 5 m breiter freier Abschni t t . Ä h n 
l iche Beobachtungen konnten auch i n anderen r ö m i 
schen Nekropo len gemacht werden, so z .B . i n K ö l n 2 4 , 
K e m p t e n - K e c k w i e s e 2 5 , Regensburg 2 6 , W e h r i n g e n 2 7 

u n d kü rz l i ch i m Kaiseraugster G r ä b e r f e l d « Im Sa
g e r » 2 8 . 

Bezügl ich der relat ivchronologischen Stellung der 
G r a b g ä r t e n kann festgestellt werden, dass M a u e r 1 
woh l ä l te r als die G r a b g ä r t e n A u n d B war u n d m ö g 
licherweise m i t den B r a n d g r ä b e r n angelegt worden 
ist. In den Fundamenten der M a u e r n 2 u n d 3 waren 

n ä m l i c h Bruchsteine eingemauert, die h ö c h s t w a h r 
scheinl ich v o m A b b r u c h der M a u e r 1 s tammten 2 9 . D a 
die M a u e r n 2 u n d 3 die j ü n g s t e Bestattung, G r a b 5, 
schnitten bzw. ü b e r l a g e r t e n (Abb. 5 u n d 45), mussten 
daher der G r a b g ä r t e n A u n d B j ü n g e r sein als die 
B r a n d g r ä b e r i n diesem T e i l der Nekropo le . O b w o h l 
die A n s c h l ü s s e der M a u e r n 2 u n d 4 z e r s t ö r t waren, ist 
davon auszugehen, dass die beiden G r a b g ä r t e n 
gleichzeit ig errichtet wurden. M a u e r 2 wies auf ihrer 
ganzen L ä n g e eine homogene Steinsetzung auf, u n d i n 
ih rem ös t l i chen T e i l fanden sich ebenfalls B r u c h 
steine, die v o n der ä l t e ren , z u m T e i l abgebrochenen 
M a u e r 1 (Abb. 6 und 7) s tammen k ö n n t e n . 
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A b b . 5 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Aufs icht auf die G r ä b e r 4 (links 
oben) und 5 (unten l inks unter Mauerecke 
M R 2/3). M . 1:20. 

21 Tomasevic 1974, 8; 35. 
22 Zu den Grabgärten vgl. von Petrikovits 1956, 108ff.; van Door-

selaer 1967, 21 Iff.; Haffner 1989, 83. 86f.; von Hesberg 1992, 
57ff.; K.-V. Decker, Steinerne Grabeinfriedungen (Grabgärten) 
vom Oberen Laubenheimer Weg. Mainzer Zeitschrift 71/72, 
1976/77, 228ff.; K.-V. Decker, Neue Beobachtungen im römi
schen Gräberfeld Mainz, «Oberer Laubenheimer Weg». Ar
chäologisches Korrespondenzblatt 7, 1977, 279ff; E. M. Wight-
man, Rhineland «Grabgärten» and their context. Bonner Jahr
bücher 170, 1970, 21 Iff. 

23 Rheinstrasse 32: Tomasevic 1974, 8. 35; Gutshof «Am Ho
stert»: von Petrikovits 1956, 108. 

24 H. Gabelmann, Römische Grabbauten in den Nordprovinzen 
im 2. und 3. Jh. n.Chr. In: H. von Hesberg, P. Zanker, Römi
sche Gräberstrassen. Selbstdarstellung-Status-Standard. Kol
loquium in München 1985. Bayerische Akademie der Wissen
schaften, Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen 
Neue Folge 96 (München 1987) 302f. und Plan 5. 

25 Mackensen 1978, Beilage 1. 
26 S. von Schnurbein, Das römische Gräberfeld von Regensburg. 

Archäologische Forschungen in Regina Castra-Regensburg I. 
Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte A/31 (Kallmünz/ 
Opf. 1977) Beilage 2. 

27 Nuber/Radnóti 1969, 31 und Abb. 2. 
28 Müller 1992, 212 Abb. 7. 
29 Auf dem Foto, Abb. 6, sieht man ganz deutlich die einzelnen 

Bruchsteine in den Fundamenten der Umfriedungsmauern. Sie 
sind gleich zugerichtet wie diejenigen, die noch in MR 1 ver
baut sind. 



A b b . 6 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). B l i c k v o n N o r d e n auf den westlichen T e i l des 
Grabungsareals. In der B i ldmi t t e der Grabgarten A mi t den Fundamenten der M a u e r n 2 u n d 3. L i n k s 
v o n der B i ldmi t t e die halbrunde M a u e r 1. Rechts neben der M a u e r 3 die K ö r p e r b e s t a t t u n g 1 sowie 
die B r a n d g r ä b e r 2 u n d 3. 

A b b . 7 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). B l i c k v o n N o r d e n auf den ös t l i chen T e i l des 
Grabungsareals. In der l inken Bi ldhä l f te der Grabgarten B mi t den Fundamenten der M a u e r n 2 und 
4. A m rechten B i l d r a n d die halbrunde M a u e r 1. 



D i e G r ä b e r (Tabelle 1) 

Anlage der Gräber 
V o n den 26 Bestattungen an der Rheinstrasse 46 be
fanden sich sieben innerhalb des Bezi rks des s p ä t e r e n 
Grabgartens B (Abb . 3 ) 3 0 . D i e G r ä b e r lagen i m öst
l ichen T e i l recht nahe beieinander, z u m T e i l waren 
sie nur e in paar Zent imeter voneinander entfernt 
(Abstand G r a b 23 zu G r a b 26 etwa 10 cm). G r a b 20 
lag als einziges etwas abseits i m westl ichen T e i l der 
Umfr i edung . 

I m Bez i rk des Grabgartens A konnten v ier Bestat
tungen gefasst werden 3 1 . Diese lagen i n der S ü d w e s t 
ecke eng beieinander. Ös t l i ch der M a u e r 1 befand 
sich ke in Grab . G r a b 5 lag genau i n der Ecke der U m 
friedung und wurde v o n dieser knapp geschnitten 
(Abb . 5 u n d 45). 

D i e restlichen 15 Bestattungen befanden sich west
l i c h v o n M a u e r 3. Sie lagen auf einer F l ä c h e v o n etwa 
18 Quadratmetern relativ dicht g e d r ä n g t 3 2 . Le ide r 
waren gerade hier viele der G r ä b e r durch moderne 
Lei tungen ges tör t . D i e einzige K ö r p e r b e s t a t t u n g 
(Grab 1) i n diesem Grabungsabschnit t befand sich 
ebenfalls i n diesem Gebiet . Sie lag direkt neben der 
S ü d w e s t e c k e v o n Grabgarten A (Abb. 8). 

A u s A b b i l d u n g 9 geht hervor, dass die Geschlechts
vertei lung innerhalb des untersuchten G r ä b e r f e l d a u s 
schnittes wi l lkür l i ch war. In ke inem T e i l konnte e in 
Ü b e r g e w i c h t eines best immten Geschlechts festge
stellt werden. 
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A b b . 8 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Aufs icht auf die G r ä b e r 1 (Ske
lett), 2 (Urne rechts oben) u n d 11 (l inks 
oben). M . 1:20. 

Körperbestattung 
25 der insgesamt 26 geborgenen G r ä b e r s ind Brand
bestattungen. E i n z i g G r a b 1 war eine K ö r p e r b e s t a t 
tung eines 30 jäh r igen Mannes (Abb . 8; 10; 37) 3 3 . D e r 
Tote wurde mi t dem K o p f nach Osten i n e inem Sarg 
bestattet. D i e Grabgrube wurde i m Westen v o m mo
dernen Wasserleitungsgraben angeschnitten. D a 
durch s ind die Unterschenkel und Fusse des Toten 
verlorengegangen. B e i der G r a b u n g wurde das Skelett 

30 Gräber 17, 20, 22, 23, 24, 25 und 26. Um die Beschreibung der 
Gräberanlage zu vereinfachen, werden die Grabgärten zu Hilfe 
genommen. Ob sich aber die Gräber innerhalb oder ausserhalb 
eines Grabgartens befinden, ist zufällig, da sie zeitlich nicht 
zusammengehören. 

31 Gräber 4, 5, 6 und 9. 
32 Im 200 m weiter östlich gelegenen Grabungsabschnitt von 1968 

(Rheinstrasse 32) lagen die Bestattungen weit weniger dicht 
zusammen Tomasevic 1974, Beilage II. 

33 An der Rheinstrasse 32 gab es ebenfalls nur eine Körperbestat
tung (Tomasevic 1974, 7). 

A b b . 9 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Ver te i lung der i m Grabungsareal bestatteten 
Ind iv iduen nach Geschlecht: • M a n n ; • F rau ; A K i n d ; • indet. M . 1:125. 



A b b . 10 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Aufs icht auf die K ö r p e r b e s t a t t u n g 1 und das 
Brandgrab 2. A m l inken B i l d r a n d befindet sich das Fundament der M a u e r 3. 

durch den Bagger stark i n Mit le idenschaft gezogen. 
D a b e i s ind nicht nur einzelne K n o c h e n verschoben 
worden, sondern es wurden auch Funde aus dem 
nebenan liegenden G r a b 2 ü b e r G r a b 1 geschoben 3 4 . 
D i e beige Wandscherbe Inv. 1982.28459 (ohne Abb . ) 
gehö r t sicher z u m K r u g 7 aus G r a b 2. A u c h das an
geschmolzene Randfragment einer Glasschale 2 
dür f t e u r s p r ü n g l i c h aus e inem Brandgrab stammen. 
E i n z i g die beiden Sargnägel 3 und 4, die neben dem 
K o p f des To ten lagen, s tammen sicher v o n dieser Be
stattung. 

D i e Dat ie rung des K ö r p e r g r a b e s wirft einige P ro 
bleme auf. A u f dem P l a n u m (Abb. 8) ist zu erkennen, 
dass G r a b 1 die Grabgrube v o n G r a b 2 s tö r t u n d so
mi t sicher j ü n g e r ist als dieses 3 5 . E ine absolute Dat ie 
rung ist aber nicht mög l i ch , da jegliche datierenden 
Beigaben fehlen. D i e Glanztonscherbe 1 kann zwar 
ins 2. Jahrhundert n .Chr . datiert werden, doch dar f 
man dieses einzelne B r u c h s t ü c k aus den oben genann
ten G r ü n d e n nicht ü b e r b e w e r t e n , zuma l es das e inzig 
datierende Element dieses Grabes w ä r e . 

Brandbestattungen 
Die Grabgruben: Soweit erkennbar, wurden alle Be
stattungen i n einfachen, i n die Erde eingetieften G r u 
ben vorgenommen. Es gibt nirgends einen H i n w e i s 
auf eine besondere Ausgestaltung der Gruben , wie 
etwa eine Ziegelkiste oder eine Steinplattenkiste. So l 
che Ausgestaltungen trifft man vor a l lem i n G r ä b e r 
feldern süd l i ch der A l p e n sowie i n reicheren trans
alpinen Nekropo len , meist i n der N ä h e v o n S t ä d t e n 
oder Mi l i t ä r l age rn , a n 3 6 . In der Kaiseraugster N e k r o 
pole «Im Sager» s ind sowohl Z i ege lk i s t eng räbe r als 
auch Steinplattenkisten bekannt 3 7 . 

A u s G r a b 17 k o m m e n einige unverkohlte Holzfrag
mente (Weisstanne) und aus G r a b 11 wenige Split ter 
unverkohlter B u c h e 3 8 . D a b e i k ö n n t e es sich u m Reste 
einer Ho lzve rk le idung der Grabgrube handeln. Sol 
che Ho lzk i s t en s ind z .B . i m Nord f r i edhof v o n 
W o r m s 3 9 , i n N e u s s 4 0 u n d i n Stuttgart-Bad Cannsta t t 4 1 

nachgewiesen und werden i m G r ä b e r f e l d W e i l a m 
R h e i n vermutet 4 2 . Zw i nge nd ist jedoch eine solche 
Deutung der Holzreste nicht, sie k ö n n t e n auch sonst
wie ins G r a b gelangt sein. 

D a die Grabgruben z u m T e i l stark ges tör t waren, 
Hessen sich die u r s p r ü n g l i c h e n Grubenformen nicht 
mehr best immen. Es war ledigl ich zu erkennen, dass 
die Grubensohlen entweder eben, wie z .B . bei den 
G r ä b e r n 8 (Abb. 51), 17 (Abb. 69) u n d 26 (Abb . 87), 
oder leicht konkav, wie z .B . bei den G r ä b e r n 4 (Abb. 
43), 5 (Abb. 45) u n d 9 (Abb. 53), gestaltet waren. 

34 Denkbar wäre auch, dass eine Vermischung beim Anlegen von 
Grab 1 stattfand. 

35 Grab 2 wird in die 2. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. datiert. Siehe 
unten «Datierung der Gräber». 

36 Castella 1987, 21. Dort auch Anm. 85 eine Auflistung von Grä
bern mit solchen Ausgestaltungen. 

37 Müller 1992, 221 Abb. 12 und 30; T. Tomasevic-Buck, Augusta 
Raurica: Ein neuentdecktes Gräberfeld in Kaiseraugst AG. 
Archäologie der Schweiz 5, 1982, Abb. S. 147. 

38 Bestimmung durch Marco Iseli, Botanisches Institut der Uni
versität Basel, Schönbeinstr. 6, CH-4056 Basel. 

39 Grünewald 1990, 16. 
40 G. Müller, Die römischen Gräberfelder von Novaesium. 

Novaesium 4 = Limesforschungen 17 (Berlin 1977) 21. 
41 Nierhaus 1959, 19. 
42 Asskamp 1989, 23. 



A u f den Grubensohlen der G r ä b e r 12 (Abb. 59), 18 
(Abb. 71) u n d 20 (Abb . 75) ist noch zusä t z l i ch eine 
kleine M u l d e ausgehoben w o r d e n 4 3 . D ies hatte für das 
G r a b 12 sicher seine Berechtigung, denn dort wurde 
die U r n e hineingestellt. Ü b e r den Zweck der k le inen 
Vert iefung i n den beiden anderen G r ä b e r n k ö n n e n 
nur Vermutungen angestellt werden. M ö g l i c h e r w e i s e 
wurde dort der ausgelesene eingesammelte Le ichen
brand gesondert deponiert, bevor die G r u b e weiter 
aufgefüllt wurde. Aufgrund der l ü c k e n h a f t e n G r a 
bungsdokumentat ion lassen sich jedoch heute solche 
Fragen nicht mehr beantworten. 

D i e Masse der Gruben var i ieren sehr stark. D i e 
L ä n g e n schwanken zwischen 33 c m und 118 cm, die 
Brei ten zwischen 22 c m u n d 76 cm. E ine durch
schnitt l iche Ausdehnung einer Grube b e t r ü g e dem
nach 5 4 x 4 4 cm. E twa 30% der Grabgruben entspre
chen dieser Ausdehnung. D i e u r s p r ü n g l i c h e Tiefe der 
einzelnen G r u b e n lässt sich heute k a u m mehr feststel
len. Z u m einen hat der Bagger fast s ä m t l i c h e Gruben 
oberkanten gekappt, z u m anderen war das Gebie t i n 
r ö m i s c h e r Ze i t uneben. Senkungen und kleine M u l 
den wechselten mi t k le inen E r h ö h u n g e n ab. Sehr 
s c h ö n lässt sich dies i n den Prof i len der einzelnen 
G r ä b e r erkennen. I m ös t l i chen T e i l des Grabungs
areals erreicht die Kiesschicht eine H ö h e v o n ü b e r 
272,00 m ü . M . (bei G r a b 23, s. A b b . 81), doch schon 
ein paar Mete r weiter westl ich, bei G r a b 20 (Abb. 75), 
reicht sie nur noch auf eine H ö h e v o n 271,76 m ü . M . 
Ü b e r d e c k t w i r d diese Kiesschicht v o n einer sandig-
siltigen Schicht, die i n den Senkungen und M u l d e n , 
u m G r a b 20 oder westl ich der M a u e r 4, recht m ä c h t i g 
ist. E i n r ö m i s c h e r Gehhor izon t konnte daher bei der 
Grabung nicht gefasst werden. 

A b b . 11 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). B l i c k von S ü d w e s t e n auf das Pro
f i l durch die G r ä b e r 12 (Mit te) und 18 
(links). D i e Grabgrube v o n G r a b 18 ist i n 
diejenige v o n G r a b 12 eingetieft. In cier 
B i ldmi t t e , oberhalb des Fotomassstabes, 
befindet sich die U r n e 307 v o n G r a b 12. 
A m rechten B i l d r a n d liegt G r a b 13. 

B e i drei G r ä b e r n scheint es aber, als h ä t t e man i h 
ren oberen Abschluss gefunden. Es s ind dies die G r ä 
ber 20, 21 u n d 22. Sie hatten eine Tiefe v o n 26 c m 
(Grab 20, A b b . 75), 18 c m (Grab 21, A b b . 77) u n d 
16 c m ohne Steine (Grab 22, A b b . 79). G r a b 22 war 
sicher mi t Steinen abgedeckt (Abb . 22 u n d 79), 
G r a b 20 (Abb. 75) und G r a b 21 (Abb. 77) wahrschein
l i c h 4 4 . D i e gröss te u n d zugleich tiefste Grabgrube war 
diejenige v o n G r a b 8 (Abb . 51). O b w o h l hier die 
Oberkante v o m Bagger ze r s tö r t wurde, erreichte ihre 
Tiefe i m m e r noch 60 cm. 

Überschneidungen und sonstige Besonderheiten: In 
e inem F a l l konnte ganz sicher eine Ü b e r s c h n e i d u n g 
zwischen zwei B r a n d g r ä b e r n festgestellt werden: 
G r a b 18 ist direkt i n die Grabgrube v o n G r a b 12 ein
getieft worden (Abb. 11; 59; 71). In e inem weiteren 
F a l l ist eine Ü b e r s c h n e i d u n g denkbar, aber nicht ganz 
sicher. G r a b 6 wurde i m N o r d e n ganz leicht v o n 
G r a b 9 ü b e r d e c k t (Abb. 47 u n d 53). Jedoch ist gerade 
die Nordgrenze des Grabes 6 nicht sicher gefasst, da 
der Bagger hier die Grenzen zu stark verwischt hat. 
Le ider wurde auch der Schnit t durch G r a b 9 so ange
legt, dass er nicht i n der problematischen Zone zu 
liegen kam. A l l e i n anhand der Aufs ich tze ichnung 
(Abb. 47 u n d 53) lässt s ich somit nicht mehr feststel
len, ob sich die beiden G r ä b e r tangierten. A u c h die 
Chronologie kann nicht weiterhelfen, da beide G r ä 
ber durch ihre Funde i n denselben Z e i t r a u m datiert 
werden. 

G a n z problematisch w i r d es i m Bere ich der G r ä b e r 
13, 14 u n d 16, deren Grabgruben nicht sicher gefasst 
werden konnten. B e i G r a b 13 (Abb. 61) handelt es 
sich wahrscheinl ich u m eine Bestattung, deren G r a b 
grube aber nicht zu rekonstruieren ist. Mög l i che r 
weise wurde die Grube i m Westen v o n G r a b 12 ge
schnitten. I m Osten stiess die G r u b e an G r a b 14 
(Abb . 61 u n d 63). Dieses G r a b besass aber, wie auch 
das süd l i ch davon gelegene G r a b 16 (Abb . 67), gar 
keine eigentliche Grabgrube. In den beiden Prof i len 
(Abb. 63 und 67) s ind die Strukturen nicht sicher als 
Grabgruben z u deuten. D i e zahlreichen verbrannten 
Funde aus beiden G r u b e n lassen keine genauere D e u 
tung zu, u n d auch das Vorhandense in v o n Le ichen
b r a n d 4 5 ist i n diesem F a l l ke in sicheres Indiz für e in 
Grab , da dieser auch durch den Bagger dor th in h ä t t e 
verstreut werden k ö n n e n . Sie m ü s s e n also nicht z w i n 
gend G r ä b e r gewesen sein; es gibt aber auch keine 
Beweise, dass es keine s ind. A u s diesem G r u n d wer
den diese zwei G r ä b e r wei terhin mitgerechnet. 

In G r a b 25 lag eine Doppelbestat tung eines erwach
senen Mannes u n d eines K l e i n k i n d e s v o r 4 6 . D a die 
Beigaben nicht gerade zahlreich waren, Hess s ich 
keine differenzierte Beigabensitte feststellen; zudem 
konnte das G r a b nicht datiert werden. 

43 Die gleiche Beobachtung wurde in Avenches, Nécropole du 
Port, gemacht. Dort standen allerdings in allen diesen Vertie
fungen Urnen (Gräber 0, 13 und 28) (Castella 1987, 21). 

44 Siehe dazu unten «Die oberirdische Kennzeichnung der Gräber 
und Grabareale». 

45 Grab 14: 80 g und Grab 16: 12 g. 
46 Obwohl nur wenig Leichenbrand vorliegt, scheint die Doppel

bestattung gesichert. Siehe unten «Doppelbestattungen». 



Typologische Bestimmung der Gräber 
B e i allen 25 B r a n d g r ä b e r n handelt es sich u m U s t r i -
na-Bestattungen 4 7 . B e i dieser Bestattungsart w i r d der 
Tote auf e inem allgemeinen Verbrennungsplatz 
{ustrinà oder ustrinum) k remier t 4 8 . D e r Standort 
einer solchen ustrinà i m N o r d w e s t g r ä b e r f e l d v o n A u 
gusta R a u r i c a ist unbekannt 4 9 . N a c h der K r e m a t i o n 
wurde der Scheiterhaufen gelöscht , der Le ichenbrand 
eingesammelt u n d i n der Grabgrube beigesetzt. Diese 
Beisetzung konnte auf verschiedenste A r t geschehen. 

Im folgenden sollen dieselben Begriffe verwendet 
werden, wie sie R . Asskamp i m G r ä b e r f e l d v o n W e i l 
a m R h e i n gebraucht hat 5 0 . E r s tü t z t e s ich dabei auf 
eine alte Unter te i lung v o n R . N i e r h a u s 5 1 u n d auf den 
neueren Aufsatz v o n T . Bechert «Zur Terminolog ie 
p r o v i n z i a l r ö m i s c h e r B r a n d g r ä b e r » 5 2 . D a n a c h k ö n n e n 
w i r i m untersuchten T e i l des G r ä b e r f e l d e s an der 
Rheinstrasse 46 folgende Bestattungsarten unter
scheiden (s. auch Tabelle 1): 
• B r a n d g r u b e n g r ä b e r : G r ä b e r ohne Leichenbrandbe-

hä l tn i s , bei denen ledigl ich Brandschutt mi t L e i 
chenbrand vermischt i n eine Grabgrube kam. 

• B r a n d s c h ü t t u n g s g r ä b e r mi t U r n e n : G r ä b e r , i n de
nen sich ausser der U r n e noch Brandschutt befin
det. 

• U r n e n g r ä b e r : G r ä b e r , die eine U r n e enthalten, je
doch keinen Brandschutt . Ausgelesene p r i m ä r e oder 
s e k u n d ä r e Beigaben k ö n n e n vorhanden sein. 

Brandgrubengräber: D e r A n t e i l der B r a n d g r u b e n g r ä 
ber ist i n diesem T e i l der Nekropo le m i t 21 S t ü ck 
recht hoch; er entspricht n ä m l i c h 81% aller Bestattun
gen (Tabelle 1). 

D e r hohe A n t e i l an B r a n d g r u b e n g r ä b e r n übe r 
rascht. Es w ä r e aber gut mög l i ch , dass bei der Ausgra
bung eine Leichenbrandkonzentra t ion , die auf einen 
ve rgäng l i chen L e i c h e n b r a n d b e h ä l t e r hinweist , i n der 
Grabgrube ü b e r s e h e n wurde 5 3 . Das k ö n n t e durchaus 
bei den G r ä b e r n 18 u n d 20 der F a l l sein, die j a a m 
Boden der Grabgrube noch eine Vert iefung haben, 

Tabelle 1: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). G e s a m t ü b e r s i c h t ü b e r die 
Bestattungsarten. 

Bestattungsart Anzahl % 
Körperbestattung 1 4 
Brandgrubengrab 21 81 
Brandschüttungsgrab mit Urne 3 11 
Urnengrab 1 4 
Total 26 100 

47 Die andere Bestattungsart wäre die Bustum-Bestattung, auf die 
hier aber nicht näher eingegangen werden soll, da bis jetzt keine 
solche Bestattung im Nordwestgräberfeld von Augst nachge
wiesen werden konnte. Literatur zur Bustum-Bestattung (Aus
wahl): Berger et al. 1985, 27ff; van Doorselaer 1967, 106ff; 
Nierhaus 1969, 251f.; Berger/Martin-Kilcher 1975, 158; Ca
stella 1987, 23; Fasold 1992, 13 und Abb. 15; W. Gaitzsch, 
A. Werner, Rekonstruktion einer Brandbestattung vom Typ 
Bustum aufgrund archäologischer Befunde aus Siedlungen der 
Jülicher Lössbörde. In: M. Struck (Hrsg.), Römerzeitliche Grä
ber als Quellen zu Religion, Bevölkerungsstruktur und Sozial
geschichte. Internationale Fachkonferenz Mainz 1991. Archäo
logische Schriften des Instituts für Vor- und Frühgeschichte der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 3 (Mainz 1993) 55ff. 

48 Berger/Martin-Kilcher 1975, 157. 
49 Auch 1968, bei der Grabung an der Rheinstrasse 32, konnte 

dieser Verbrennungsplatz nicht gefunden werden. Tomasevic 
1974, 7. 

50 Asskamp 1989, 22. 
51 Nierhaus 1959, 17ff. 
52 T. Bechert, Zur Terminologie provinzialrömischer Brandgrä

ber. Archäologisches Korrespondenzblatt 10, 1980, 253ff. 
53 Im Gräberfeld von Weil am Rhein wurden 16 Gräber mit ver

gänglichen Leichenbrandbehältern gefunden. Dafür kommen 
Stoff- oder Lederbeutel sowie geflochtene Körbchen in Frage 
(Asskamp 1989, 25). Im Nordfriedhof von Worms sind acht 
Gräber mit Knochennestern bekannt (Grünewald 1990, 16). 

A b b . 12 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Ver te i lung der Bestattungsarten i m Grabungs
areal: • B r a n d g r u b e n g r ä b e r ; A B r a n d s c h ü t t u n g s g r ä b e r mi t U r n e n ; • U r n e n g r ä b e r . M . 1:125. 



die normalerweise für eine U r n e best immt i s t 5 4 . Es ist 
also denkbar, dass einige der B r a n d g r u b e n g r ä b e r i n 
W i r k l i c h k e i t B r a n d s c h ü t t u n g s g r ä b e r mi t ve rgäng
l ichen L e i c h e n b r a n d b e h ä l t e r n waren. 

D i e B r a n d g r u b e n g r ä b e r verteilen sich i n der G r a 
bungs f l äche folgendermassen (Abb . 12): Im Bez i rk 
des Grabgartens B s ind sechs oder sieben Bestattun
gen u n d i m Bez i rk des Grabgartens A alle v ier Bestat
tungen B r a n d g r u b e n g r ä b e r . Wes t l i ch v o n M a u e r 3 
s ind es e l f von 14 B r a n d g r ä b e r n . 

... \ 

A b b . 13 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Aufs icht von S ü d w e s t e n auf das 
G r a b 12 mi t der U r n e 307. 

Brandschüttungsgräber mit Urnen (Tabelle 1): D r e i 
der 26 G r ä b e r s ind B r a n d s c h ü t t u n g s g r ä b e r mi t U r n e n 
(11% der G r ä b e r ) . Eines davon, G r a b 23, befindet 
sich i m Bez i rk des Grabgartens B , und zwei ( G r ä b e r 2 
u n d 12) liegen west l ich der M a u e r 3 (Abb . 12). 

D i e mi t Le ichenbrand u n d ausgesuchten Beigaben 
gefül l ten U r n e n wurden i n die Grabgrube gestellt, der 
Brandschutt daneben u n d d a r ü b e r gestreut. B e i 
G r a b 12 wurde zusä tz l i ch eine Vert iefung i n die 
Grabgrube gemacht, u m die U r n e aufzunehmen, da
nach s c h ü t t e t e man die G r u b e mi t Brandschut t z u 
(Abb. 13 und 59) 5 5 . 

54 Siehe oben «Die Grabgruben». 
55 Vgl. Castella 1987, 21. 

• j GRAB 23 

A b b . 15 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Aufs icht auf die G r ä b e r 23 u n d 
24. M . 1:20. 

A b b . 14 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung A b b . 
1982.51). B l i c k v o n N o r d e n auf das P r o f i l 
von G r a b 23. D i e mi t Brandschutt gefüllte 
U r n e 460 steht i m Vordergrund , dahinter 
erkennt man die M ü n d u n g des Kruges 462. 
Rechts neben der U r n e steht das Sigil lata-
schä l chen . 

16 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). B l i c k v o n Nordwesten auf den 
K r u g 462 von G r a b 23. 



G r a b 23 ist die auffäl l igste Bestattung i n diesem 
T e i l des G r ä b e r f e l d e s (Abb . 14; 15; 81 ). Neben der mi t 
Le ichenbrand und a u s g e w ä h l t e n Beigaben gefül l ten 
U r n e 460 s ind noch zwei weitere Gefäs se unver
brannt i n das G r a b gekommen: z u m einen ein ein
henkliger Wasserkrug 462 (Abb. 16), z u m anderen ein 
S a u c e n s c h ä l c h e n 461 des Typs Drag . 24. A l l e drei G e 
fässe hatte man sorgfäl t ig i n der Grabgrube aufgestellt 
u n d anschliessend mi t Brandschutt ü b e r d e c k t . 

B e i G r a b 2 schliesslich befand sich fast der gesamte 
ausgelesene Le ichenbrand i n der U r n e (Abb. 17 und 
39). B e i m S c h l ä m m e n des Sedimentes stellte sich her
aus, dass nur noch ganz wenige S t ü c k c h e n i m Brand 
schutt lagen. Dieses P h ä n o m e n fand sich auch i m 
G r ä b e r f e l d v o n W e i l am R h e i n . O b dies Zufa l l oder 
durch eine besonders sorgfäl t ige Auslese bedingt ist, 
ist nicht zu entscheiden 5 6 . 

A l s U r n e n diente normale Gebrauchskeramik: In 
G r a b 2 war es ein T o p f mi t geri l l tem Hor i zon t a l r and 
6, i n G r a b 12 ein Schulter topf 307 u n d i n G r a b 23 ein 
T o p f mi t flach gestrichenem R a n d und Schulterr i l len 
460. Eigentl iche Grabkeramik , wie z .B . Gesichtsur
nen, fand sich ebenso wenig wie G l a s u r n e n 5 7 . 

Urnengräber (Tabelle 1): N u r eine der 26 Bestattun
gen an der Rheinstrasse 46 kann als Urnengrab be
zeichnet werden (Grab 3). Sie befand sich westl ich 
v o n M a u e r 3 (Abb. 12 u n d 18). 

A b b . 17 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). B l i c k v o n S ü d e n auf das P ro f i l 
durch das Brandgrab 2. D i e mi t B rand 
schutt gefüllte U r n e 6 steht noch zu D r e i 
vier te ln i n der Grabgrube. Im rechten obe
ren B i l d t e i l befindet sich das Fundament 
der M a u e r 3. 

D e r Le ichenbrand v o n G r a b 3 wurde, wohl zusam
men mi t den a u s g e w ä h l t e n Beigaben, i n K o c h t o p f 15 
beigesetzt. B e i der Grabung wurde die U r n e durch 
den Bagger völl ig z e r d r ü c k t und die Grabgrube soweit 
ze rs tö r t , dass sie nicht mehr zu rekonstruieren ist 
(Abb. 18 und 41). Daher ist nicht sicher zu entschei
den, ob sich einzelne Beigaben u r s p r ü n g l i c h doch 
neben der U r n e befunden haben 5 8 . D i e u r s p r ü n g l i c h e 
Lage der unverbrannten TS-Schale Drag . 35/36 16 
lässt sich ebenfalls nicht mehr rekonstruieren. 

E ine chronologische Abfolge der einzelnen Bestat
tungsarten ist aufgrund der kle inen G r ä b e r z a h l nicht 
d u r c h z u f ü h r e n . Es lassen sich ledigl ich einige Ten 
denzen aufzeigen: So s tammen alle drei B r a n d s c h ü t -
t u n g s g r ä b e r mi t U r n e n noch aus der 2. Hä l f t e des 
1. Jahrhunderts, das Urnengrab 3 jedoch gehö r t i n die 
M i t t e des 2. Jahrhunderts. V o n den 21 Brandgruben
g r ä b e r n wurden sieben noch i n der 2. Hä l f t e des 
1. Jahrhunderts, acht i n der 1. Häl f te des 2. Jahrhun
derts angelegt, und sechs s ind nicht datierbar. 

56 Asskamp 1989, 23. 
57 An der Rheinstrasse 32 fanden sich immerhin vier als Urnen 

verwendete Glasgefässe (Gräber 11, 17 und 22) (Tomasevic 
1974, Taf. 5,7,9; 7,33; 9,13). 

58 Im Gräberfeld von Weil am Rhein sind bei Grab 19 einzelne 
Scherben rings um die Urne gelegt worden. Asskamp 1989, 22. 

A b b . 18 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Aufs icht v o n Westen auf das U r 
nengrab 3. D i e U r n e 15 liegt f l achgedrück t 
a m Fundament der M a u e r 3. A m rechten 
B i l d r a n d ist das G r a b 2 knapp zu erkennen. 



D i e Beigaben lassen sich i n zwei Kategor ien aufteilen: 
z u m einen die P r i m ä r b e i g a b e n , die mi t dem Toten 
zusammen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wur
den, z u m anderen die S e k u n d ä r b e i g a b e n , die oft, aber 
nicht immer , unverbrannt ins G r a b k a m e n 6 0 . Tabelle 
2 und A b b i l d u n g 19 zeigen, dass ü b e r 70% der Funde 
aus den G r ä b e r n der Rheinstrasse 46 Spuren von 
Feuereinwirkung aufweisen. W i e schon S. M a r t i n - K i l 
cher i n Cour roux feststellen konnte, kann der Ver 
brennungsgrad an ein und demselben Gefäss ver
schieden sein, so dass einige der als unverbrannt ge
z ä h l t e n Scherben auch v o n S t ü c k e n s tammen k ö n n 
ten, die auf dem Scheiterhaufen gestanden haben 6 1 . 
Gle iche Beobachtungen wurden auch i n W e i l am 
R h e i n u n d i n Avenches gemacht 6 2 . B e i m Sigil lata-
teller 270 aus G r a b 11 passt e in völ l ig unverbranntes 
Fragment an ein stark verbranntes. In diesem F a l l 
kann angenommen werden, dass das Gefäss vor dem 
B r a n d absicht l ich zerschlagen wurde, wonach ein 
Fragment mi t d e m Toten verbrannt wurde, das an
dere unverbrannt ins G r a b k a m - ein Ri tus , der nicht 
ohne Paral lelen i s t 6 3 . In e inem F a l l k ö n n e n w i r fest
stellen, dass Reste eines Gefässes i n zwei verschiede
nen G r ä b e r n v o r k o m m e n . A u s den G r ä b e r n 14 u n d 
16 stammt je ein verbranntes Randfragment 342 und 
374 eines Kruges, die zusammenpassen. W i l l man 
nicht annehmen, dass diese Vermischung s e k u n d ä r 
durch S t ö r u n g e n oder eine Fehl inventar is ierung zu
stande kam, so ist es wahrscheinl ich, dass b e i m Ausle
sen der Beigaben v o m Scheiterhaufen noch Tei le der 
Beigaben des zuvor kremierten Verstorbenen mitge
n o m m e n wurden. Dieses P h ä n o m e n lässt sich auch i n 
anderen G r ä b e r f e l d e r n feststellen 6 4 . 

Primärbeigaben 
D i e meisten Funde v o n der Rheinstrasse 46 g e h ö r e n 
zu den P r i m ä r b e i g a b e n . Es ist jedoch nicht mög l i ch , 
s ä m t l i c h e Beigaben einer Bestattung zu rekonstruie
ren. Z u m einen s ind eventuell vorhandene Beigaben 
aus H o l z , Leder oder anderem organischem M a t e r i a l 
v o n den F l a m m e n völl ig ze r s tö r t worden, z u m ande
ren s ind w o h l b e i m Auslesen der Beigaben v o m Schei
terhaufen nicht alle S t ü c k e erfasst w o r d e n 6 5 . D a f ü r 
sprechen die vielen Gefässe , die nur durch eine 
Scherbe belegt s i n d 6 6 . E ine weitere Fehlerquelle stellt 
die Selektion b e i m Inventarisieren dar. Es ist anzu
nehmen, dass vo r a l lem Wandscherben ohne Anga 
ben ausgeschieden w u r d e n 6 7 . 

O b alle Objekte, die i n den G r ä b e r n gefunden wur
den, w i r k l i c h als Beigaben gedacht waren, ist schwer 
zu beurteilen. V o r a l lem die Reste v o n mindestens 21 
Sigillatatellern aus G r a b 11 oder die 17 Sigillatascha-
len aus G r a b 6 lassen Zweife l daran aufkommen, dass 
w i r hier nur die B e h ä l t e r der Speisebeigaben für den 
To ten selbst haben und nicht Tei le des Geschir rs v o m 
Totenmahl . R . Nierhaus hielt es zwar 1959 für nicht 
üb l i ch , dass Totenmahlze i ten vor der Verbrennung 
stattgefunden haben 6 8 , dennoch gibt es mindestens 
einen Befund, der eine solche M a h l z e i t vo r der K r e 
mat ion belegen k ö n n t e : A u s e inem G r a b h ü g e l i n Sies
bach, nahe bei Tr ier , kamen ü b e r 127 Gefäs se zutage, 
die nach dem M a h l zuerst zerschlagen u n d danach 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt w u r d e n 6 9 . Diese 
riesige Menge Gesch i r r lässt den Schluss zu , dass 30 
bis 40 Personen am To tenmah l te i lgenommen ha
b e n 7 0 . Andererseits w ä r e es auch denkbar, dass das 
viele Gesch i r r eine A r t «Auss teuer» für den Verstor
benen war, dami t er i m Jenseits seinen Haushal t wei -

Tabel le 2: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra
bung 1982.51). Prozentualer A n t e i l des 
verbrannten Fundmater ia ls aus den G r ä 
bern. 

Anzahl % 
verbrannt 1168 73 
vebrannt ? 145 9 
nicht verbrannt 284 18 
Total 1597 100 

80.0 
70.0 + 
60.0 
50.0 
40.0 4-
30.0 I 
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10.0 
0.0 

73.1 

17.8 
9.1 

verbrannt verbrannt ? nicht 
verbrannt 

A b b . 19 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Prozentualer A n t e i l des verbrann
ten u n d unverbrannten Fundmater ia ls 
(Keramik) . 
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Im wesentlichen stütze ich mich in diesem Kapitel auf die Aus
führungen Asskamp 1989, 20ff. und Castella 1987, 26f. 
Zur Definition: van Doorselaer 1967, Ul f . «les offrandes» ent
spricht in diesem Aufsatz den Primärbeigaben und «le mobi
lier» den Sekundärbeigaben. Vgl. dazu auch Nierhaus 1969, 
253f. Dieselben Begriffe verwendet D. Castella in Avenches 
(Castella 1987, 26f.). R. Asskamp spricht von verbrannten Bei
gaben bzw. von unverbrannten Beigaben (Asskamp 1989, 20f). 
Martin-Kilcher 1976, 11. 
Weil am Rhein: Asskamp 1989, 21; Avenches, Nécropole du 
Port: Castella 1987, 26. 
Van Doorselaer 1967, 115; Planson et al. 1982, 167; Demarolle 
1986, 520ff.; Tuffreau-Libre 1992, 121f. - Die kleinfragmen
tierten Amphorenscherben aus dem Rundgrab beim Augster 
Osttor könnten auch auf eine absichtliche Zerschlagung hin
weisen (Berger et al. 1985, 30). 
Z.B. in Weil am Rhein (Asskamp 1989, 21 f.), Kempten-Keck
wiese (Mackensen 1978, 18f.) und Seebruck-Bedaium (Fasold 
1993, 17). 
Im Fall dieser Grabung kommt noch hinzu, dass die meisten 
Gräber durch den Baggerabtrag oberflächlich gestört wurden. 
Davon zeugen die vielen verbrannten Scherben im Fundkom
plex B05063 (Baggerabtrag). 
Dazu auch Castella 1987, 14 und Anm. 80; Asskamp 1989, 20. 
Vgl. dazu auch S. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren 
aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 7/1 (Augst 
1987) 22ff. und Abb. 7. 
Nierhaus 1959, 41f. 
A. Haffner, Auswahl von Gefässkeramik. In: Die Römer an 
Mosel und Saar. Ausstellungskatalog (Bonn 1983) 172f. Nr. 114 
mit Abb. 114. 
A. Haffner, Die Ausgrabung eines römischen Grabhügels bei 
Siesbach im Kreis Birkenfeld. Kurtrierisches Jahrbuch 18, 
1978, 197ff. bes. 198-201. 



t e r füh ren konn te 7 1 . F ü r diese These w ü r d e n die R e i b 
schüs se l f r agmen te 57 und 296 i n den beiden reich mi t 
Gesch i r r ausgestatteten G r ä b e r n 5 und 11 sprechen. 
Sie waren j a i n erster L i n i e K ü c h e n g e s c h i r r und dien
ten zur Zuberei tung v o n Saucen. Gegen eine solche 
Deutung spricht aber das absichtl iche Zerschlagen 
v o n Gesch i r r (s.o.), welches ebenfalls für G r a b 11 be
legt ist, sowie das Beigeben v o n defekten Gefäs sen , 
wie es i n G r a b 2 der F a l l war, wo dem Verstorbenen 
ein Fehlbrand, i n diesem F a l l e in K r u g 7, mitgegeben 
wurde 7 2 . 

P e r s ö n l i c h e Objekte der Verstorbenen, z u denen 
i ch z .B . die Badeschale 199-200 aus G r a b 8 und die 
S t i l i 165-166 aus G r a b 7 z ä h l e n m ö c h t e , s ind mi t den 
Toten kremiert worden u n d best immt als echte B e i 
gaben anzusprechen. 

Sekundärbeigaben 
D i e S e k u n d ä r b e i g a b e n s ind sehr selten an der R h e i n 
strasse 46. Neben den v ier U r n e n , die n a t ü r l i c h un
verbrannt s ind, gibt es nur noch aus drei G r ä b e r n 
ganze unverbrannte Gefässe : A u s G r a b 5 k o m m t e in 
vo l l s t änd ig erhaltenes Glasba i samar ium 59, das ü b 

licherweise, mi t wohlr iechenden Essenzen gefüllt, mi t 
dem Toten verbrannt wurde 7 3 . I m F a l l v o n G r a b 5 
wurde entweder die Essenz ü b e r den L e i c h n a m ge
leert u n d das F l ä s c h c h e n unverbrannt ins G r a b ge
legt 7 4 , oder aber das Öl wurde nach der K r e m a t i o n 
mi t der Asche vermisch t 7 5 . A n ein gleiches Vorgehen 
muss bei der Bestattung a m G r a b m a l b e i m Augster 
Osttor gedacht werden, wo man auch zwei unver
brannte Balsamar ien f and 7 6 . Interessanterweise 
k o m m t ein weiteres unverbranntes Gefäss i m U r n e n 
grab 3 vor: Eine Sigillataschale Drag . 35/36 (16) 
wurde dort, viel leicht neben die U r n e , gestellt. D a das 
G r a b jedoch sehr stark v o m Bagger ze r s tö r t wurde, ist 
die genaue A n o r d n u n g nicht bekannt (siehe A b b . 18 
und 41). In G r a b 23 schliesslich befanden sich neben 
der U r n e noch ein K r u g (462) und ein Sig i l la taschäl -
chen des Typs Drag . 24 (461) in der Grabgrube (Abb. 
14 u n d 16). Es k ö n n t e sich hier u m die Reste eines 
Trankopfers handeln, das nach der K r e m a t i o n durch
geführ t wurde 7 7 . In diesem F a l l w ä r e das S c h ä l c h e n 
nicht als ein B e h ä l t e r für Saucen zu deuten, sondern 
als e in T r i n k g e f ä s s 7 8 . 

Funde 

Keramik 

Terra Sigillata und Sigillata-Imitation (Tabelle 3) 
D i e insgesamt 240 best immbaren Sigillata-Scherben 
g e h ö r e n zu mindestens 172 Gefä s sen (Abb . 20) 7 9 . V o r 
herrschend s ind die T y p e n Drag . 35/36 bei den Scha
len, Drag . 18 bei den Te l le rn u n d Drag . 27 bei den 
S a u c e n s c h ä l c h e n . 

A c h t Gefässe wiesen T ö p f e r s t e m p e l auf: 
- G r a b 8, K a t . - N r . 180, Drag . 27, M O A od. ä h n l i c h , 

frag. 
- G r a b 11, K a t . - N r . 229, Drag . 27, unleserl ich, frag. 
- G r a b 11, K a t . - N r . 230, Drag . 27, M i l od. ä h n l i c h , 

frag. 
- G r a b 11, K a t . - N r . 231, Drag . 27, O F . I U C U N ( d u s ) 
- G r a b 11, K a t . - N r . 271, Drag . 18, S U O od. ähn l i ch , 

frag. 
- G r a b 11, K a t . - N r . 272, Drag . 18, M R O , frag. 
- G r a b 11, K a t . - N r . 274, Drag . 18, T V od. ähn l i ch , 

frag. 

- G r a b 23, K a t . - N r . 461, Drag . 24, M O ( m m o ) . 

Feinkeramik (Tabelle 4) 

B e i der Fe inke ramik ü b e r w i e g t die Tr inkgeschir r 
kombina t ion Becher /Krug . Ebenfalls recht häuf ig 
k o m m e n T ö p f e vor. D i e anderen Geschi r r formen 
s ind nur in einzelnen G r ä b e r n vorhanden. 
Gebrauchskeramik (Tabelle 5) 
A u s 16 v o n 26 G r ä b e r n liegen Scherben von minde
stens 19 K o c h t ö p f e n vor . N u r gerade in zwei G r ä b e r n 
wurden die Reste von R e i b s c h ü s s e l n gefunden, u n d 
aus 5 G r ä b e r n liegen Amphorenscherben vor . 

D i e Beigabe einer R e i b s c h ü s s e l i n G r ä b e r n ist am 
M i t t e l - u n d Nieder rhe in häuf ige r anzutreffen als i n 
unserem Gebiet . So fand man i n G r a b 9 an der L u 
xemburgerstrasse in K ö l n acht R e i b s c h ü s s e l n zusam
men mi t mindestens v ier A m p h o r e n . In sieben weite
ren G r ä b e r n wurden die Reste von nochmals neun 

71 Mündliche Mitteilung von C. Schucany, der ich an dieser Stelle 
für die interessante Diskussion zu diesem Thema danken 
möchte. 

72 Fehlbrände als Grabbeigaben finden sich in römischen Nekro-
polen recht häufig, selbst in reich ausgestatteten Gräbern. 
Welche Bedeutung sie hatten, ist nicht klar. Tuffreau-Libre 
1992, 120. 

73 Über die Verwendungsmöglichkeiten von Balsamarien im 
Totenkult siehe Mackensen 1978, 160ff. 

74 Mackensen 1978, 161 und Anm. 9. 
75 Vgl. dazu Ovid, Fasti III, 561. 
76 Berger et al. 1985, 28; Schaub 1992, 83. - In Grab 130 von 

Bolards Nuits-Saint-Georges fand sich ebenfalls ein unver
branntes Baisamarium (Planson et al. 1982, 168). 

77 R. Asskamp äusserte diese Vermutung bei den Gräbern mit 
unverbranntem Trinkgeschirr in Weil am Rhein. Asskamp 
1989, 21. - In diesem Sinne auch P. Fasold, C.-M. Hussen, Rö
mische Grabfunde aus dem östlichen Gräberfeld von Faimin-
gen-Phoebiana, Ldkr. Dillingen a.d. Donau. Bayerische Vorge
schichtsblätter 50, 1985, 305. 

78 Zur Deutung der Sigillataschälchen: Martin-Kilcher 1976, 82 
und Anm. 14-15. 

79 Die Mindestindividuenzahl wurde folgendermassen festgelegt: 
Es wurden die Rand- oder Bodenscherben eines/r Typs/Form 
gezählt, je nachdem, von welchem mehr vorlagen. Kamen in 
einem Grab von einem/r Typ/Form nur Wandscherben vor, 
wurden diese gezählt. Konnten mehrere Scherben einem Ge
fäss zugeordnet werden, wurden diese natürlich nur als ein 
Individuum gezählt. 



Tabelle 3: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Ter ra Sigil lata und Sig i l -
lata-Imitat ion (nach V o r k o m m e n , Menge 
[Fragmentzahlen] und Ka ta lognum
mern). 

Gattung Vorkommen 
Grab 

Anz. Kat-Nr. 

Drag. 29 11 1 281 
Drag. 37 7, 20, 24 3 152, 444, 482 
Drag. 30 17 1 386 
Déch. 67 20 1 443 
Drag. 24 5, 7, 8, 11, 

23 
22 33-36, 144, 170-176, 221-222, 461 

(7 Expl. ohne Abb.) 
Hofh. 8 7, 15 3 145, 147, 357 
Drag. 27 6, 7, 8, 9, 

11, 14, 15, 
16, 17, 18, 
20, 24 

56 99, 102, 104, 135-137, 149, 151, 
177-183, 206, 223-238, 242, 340, 
356, 373, 377, 391-394, 432-434 
(12 Expl. ohne Abb.) 

Drag. 3, 5, 6, 7, 9, 73 16, 17-18, 37-39, 84-97, 138-143, 
35/36 10, 11, 12, 

14, 15, 17, 
18, 20 

207, 212-214, 243-247, 308-309, 
341, 350-355, 378-379, 435-437, 
439-441 (21 Expl. ohne Abb.) 

Drag. 42 3,6, 7, 11, 
20 

5 19, 98, 248, 438 (1 Expl. ohne 
Abb.) 

Hofh. 10/ 11 4 239-241 (1 Expl. ohne Abb.) 
Drag. 33 
Drag. 
15/17 

7, 8, 11, 17, 
26 

6 150, 184, 249-250, 380, 490 

Drag. 18 6, 7, 8, 9, 
11, 17 

55 105, 107,110,146, 148, 187-188, 
208, 251-280, 281-284 (13 Expl. 
ohne Abb.) 

Curie 23 3, 5, 20 6 20, 40-43 (1 Expl. ohne Abb.) 
TS-Imit. 6, 8, 15 4 114, 185-186, 362 

TS- Teller Scha Schäl Schüs Becher Datierung 
Form: len chen seln 

Grab 2 - 1 - - -

Grab 7 3 7 8 1 -

Grab 8 5 - 9 - -
Grab 10 - 3 - - -
Grab 12 - 2 - - - 2. Hälfte 
Grab 14 - 1 1 - - 1. Jh. 
Grab 15 1 7 2 - - n.Chr. 
Grab 16 - - 1 - -

Grab 17 5 2 1 1 -

Grab 18 - 1 2 - -

Grab 23 - - 1 - -

Grab 3 1 4 - - -

Grab 4 - - - - -

Grab 5 4 3 3 - - 1. Hälfte 
Grab 6 6 18 4 - - 2. Jh. 
Grab 9 2 1 1 - - n.Chr. 
Grab 11 21 11 11 1 -

Grab 20 1 7 2 1 1 
Grab 24 - - 1 1 -

Grab 13 - - - - -

Grab 19 - - - - -

Grab 21 - - - - - keine 
Grab 22 - - 1 - -

Grab 25 - - - - -

Grab 26 1 - - - -

Total (n) 50 68 48 5 1 172 

Total (%) 29 40 28 3 / 100 

40 

Tabelle 4: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Fe inke ramik (nach V o r 
k o m m e n , Menge [Fragmentzahlen] und 
Kata lognummern) . 

Gattung Vorkommen 
Grab 

Anz. Kat.-Nr. 

Becher 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 15, 
18,20,23, 24 

30 1, 23, 28, 46-48, 111-112, 119, 124, 
153, 156, 192, 282-285, 360-361, 
463 (10 Expl. ohne Abb.) 

Teller 6 3 115-117 
Schalen 3, 7, 11 3 21, 157, 286 
Schüsseln 3, 5, 6, 10 4 22, 51, 113, 215 
Krüge m. 
Kragenrd. 

6, 14, 15, 
16, 23 

6 342, 363-364, 374, 462 (1 Expl. 
ohne Abb.) 

Krüge m. 
Trichterrd. 

5, 8, 11, 17 5 52-53, 194, 290, 387 

Krüge m. 
Wulstrd. 

4, 6, 11,20, 
24 

8 29-30, 120, 289, 447-449, 483 

Krüge 
unbest. 

2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12, 14, 17, 
18, 20, 23 

50 7, 31-32, 54-55, 121-123, 154-155, 
195-196, 209, 216, 218, 287, 291-
293, 295, 310, 343-345, 388, 395-
396, 450, 464 (21 Expl. ohne Abb.) 

Töpfe 2, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 
17, 20, 23 

14 6, 50, 118, 127, 193, 217, 288, 294, 
307, 334-335, 389, 224, 460 

Tonnen 5 1 49 

40 

30 

t 20 

10 

0 

29 28 

Teller Scha
len 

Schäl
chen 

Schüs
seln 

Becher 

A b b . 20 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Ver te i lung der Ter ra Sigil lata-
u n d Sigi l la ta-Imitat ions-Formen (oben) 
u n d prozentuale Ante i le a m Gesamtfund
mater ial (unten). Mindes t i nd iv iduenzah -
len; n = 172. 

Tabelle 5: Augst, C i to A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Gebrauchskeramik (nach 
V o r k o m m e n , Menge [Fragmentzahlen] 
u n d Kata lognummern) . 

Gattung Vorkommen 
Grab 

Anz. Kat.-Nr. 

Kochtöpfe 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 11, 14, 
15, 16, 17, 
19, 20, 23, 
24, 25 

24 15, 56, 125-126, 375-376, 484 (17 
Expl. ohne Abb.) 

Reib
schüsseln 

5, 11 2 57, 296 

Amphoren 6, 7, 19, 20, 
24 

6 158 (5 Expl. ohne Abb.) 



R e i b s c h ü s s e l n gefunden 8 0 . I m N o r d f r i e d h o f v o n 
W o r m s liegen aus fünf G r ä b e r n je eine R e i b s c h ü s s e l 8 1 

vor, und aus A l t l u s she im-Hubwa ld s tammen aus sie
ben G r ä b e r n acht R e i b s c h ü s s e l n 8 2 . 

Terrakotta und Lampen (Tabelle 6) 
D i e beiden kle inen Terrakotta-Fragmente aus den 
G r ä b e r n 12 und 20 s tammen v o n Tierf iguren. A m 
wahrscheinlichsten ist für beide eine Deutung als V o 
gel - entweder H a h n oder Taube. 

A u s G r a b 8 stammt das Fragment einer B i l d l ampe 
197, deren Spiegel zwar stark abgeschliffen, sonst aber 
gut erhalten ist. D e r Spiegel zeigt zwei angreifende 
Gladia toren: l inks einen Thrax mi t sica u n d K u r z 
schi ld, i h m g e g e n ü b e r einen Hop lomachus mi t ocrea 
a m l inken Be in . Sie s ind i m Zus tand des Angriffs dar
gestellt. V o m selben Bi lds tempel s ind noch 23 weitere 
Exemplare aus schweizerischem Gebie t bekannt, 17 
davon s tammen aus Vindon i s sa . Sie treten nur au f 
L a m p e n des Typs Loeschcke 1B ab dem 2. Vie r t e l bis 
z u m Ende des 1. Jahrhunderts auf 8 3 . A u s e inem i n 
claudische Zei t datierten G r a b von T r i e r k o m m t eine 
L a m p e mi t demselben B i l d s t e m p e l 8 4 . 

D i e Lampenfragmente aus den G r ä b e r n 7 (161-
162) und 11 (297) s tammen wohl auch v o n B i l d l a m 
pen, jedoch s ind sie so k le in , dass eine genauere Be
s t immung nicht mög l i ch ist. Be i dem S tück aus 
G r a b 5 (58) handelt es sich m ö g l i c h e r w e i s e u m den 
Boden einer offenen Lampe . Schliessl ich liegt aus 
G r a b 6 noch das Fragment 128 einer F i rma lampe des 
For t i s vor. For t i s ist der L a m p e n t ö p f e r , dessen Er 
zeugnisse a m weitesten verbreitet s ind. L a m p e n mi t 
seinem N a m e n k o m m e n selbst i n A f r i k a , Spanien 
u n d dem ägä i schen R a u m v o r 8 5 . Z u r Dat ie rung des 
Grabes kann dieses Lampenfragment jedoch nichts 
beitragen, da For t i s l ampen v o m 1. bis z u m 3. Jahr
hundert auftreten 8 6 . 

G r a b 6 gehö r t zu den runden Exemplaren , die i n 
Augst weit seltener vertreten s ind als die tord ier ten 9 0 . 
R e i b s t ä b e als Grabbeigaben s ind vo r a l lem süd l i ch 
der A l p e n bekannt, so z .B . i m Tessin, wo sie vorwie
gend i n G r ä b e r n des 1. Jahrhunderts n .Chr . v o r k o m 
m e n 9 1 . Es fanden sich jedoch auch einige wenige i n 
den N o r d p r o v i n z e n , die bis ins 2. Jahrhundert datie
r en 9 2 . 

Tabelle 7: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Glas (nach V o r k o m m e n , 
Menge [Fragmentzahlen] und Kata log
nummern) . 

Gattung Vorkommen 
Grab 

Anz. Kat.-Nr. 

Becher/ 
Pokale 

5 1 62 

Balsama
rien 

2, 5, 8, 11, 
12, 18, 23 

10 9-11, 59, 198, 299, 312, 398, 466 

Schalen 1,5, 6, 18, 
23 

6 2, 60-61, 130, 397, 465 

Flaschen/ 
Krüge 

5, 6, 11,24 7 63, 129, 298, 485 (3 Expl. ohne 
Abb.) 

Gefäss-
henkel 

7 1 (1 Expl. ohne Abb.) 

Reib stab 
Isings 79 

6 1 131 

Diverse Kleinfunde (Tabelle 8) 
A l l e Beinfragmente, die nicht dem menschl ichen L e i 
chenbrand und den t ierischen Speisebeigaben zuzu
rechnen sind, weisen deutliche Brandspuren auf u n d 
s ind daher mi t g röss te r Wahrschein l ichkei t m i t den 
Toten verbrannt w o r d e n 9 3 . 

Tabelle 6: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Terrakotten und L a m p e n 
(nach V o r k o m m e n , Menge [Fragment
zahlen] und Kata lognummern) . 

Gattung Vorkommen 
Grab 

Anz. Kat.-Nr. 

Terrakotten 12, 20 2 311, 451 
Lampen 5, 6, 7, 8, 11 8 58, 128, 160-162, 197, 297 (1 Expl. 

ohne Abb.) 

G la s und Kleinfunde 

Glas (Tabelle 7) 
21 (81%) der 26 G r ä b e r v o n der Rheinstrasse 46 ent
hielten Glasbe igaben 8 7 . D i e meisten wurden mi t dem 
Toten verbrannt, s ind ganz geschmolzen oder te i l 
weise angeschmolzen. In den wenigsten Fä l l en ist da
her eine Bes t immung noch m ö g l i c h 8 8 . 

E i n besonderes S tück ist das Reibstabfragment 131 
aus G r a b 6. R e i b s t ä b e haben die F o r m v o n kle inen 
Stösse ln und wurden z u m Re iben v o n Schminke u n d 
P a r f ü m sowie für die Zuberei tung v o n Salben und 
Arzne i en gebraucht. Eventue l l verrieb m a n dami t 
auch Farbkugeln i n der M a l e r e i 8 9 . Das Fragment aus 

80 M . Riedel, Die Grabung 1974 im römischen Gräberfeld an der 
Luxemburger Strasse in Köln. Kölner Jahrbuch für Vor- und 
Frühgeschichte 17, 1980, 94. 97f. 

81 Grünewald 1990, 94ff. 
82 Dreisbusch 1994, 85. 
83 Leibundgut 1977, 167 und Taf. 40,203. 
84 Goethert-Polaschek 1985, 221. 294. 
85 Loeschcke 1919, 28lf. 
86 Leibundgut 1977, 7Iff; Loeschcke 1919, 281. 
87 Rheinstrasse 32 (Chemoforma AG, Grabung 1968): Glasbei

gaben in 17 (77%) von 22 Gräbern. 
88 An dieser Stelle möchte ich mich bei Beat Rütti bedanken, der 

mir bei der Bestimmung dieser z.T. fast völlig verschmolzenen 
Glasfragmente behilflich war. 

89 Riha 1986, 38. 
90 Riha 1986, 41. 
91 Simonen 1941, 75 Abb. 57; 83 Abb. 66; 96 Abb. 79; 97 Abb. 80; 

99 Abb. 81 ; 101 Abb. 82; 108 Abb. 88; 110 Abb. 90; 116 Abb. 95; 
139 Abb. 119; 145 Abb. 124; Donati 1988, 79 Nr. 68-69. 147 
Nr. 215. 

92 In Xanten aus einem vespasianischen Grab, in Nijmegen aus 
einem Grab des 1. Jh. n.Chr. und aus Gräbern des 2. Jh. n.Chr. 
(C. Isings, Roman Glass from Dated Finds [Groningen/Dja-
karta 1957] 95). In Bayern aus dem flavischen Grab 205 von 
Seebruck-Bedaium (Fasold 1993, Taf. 145,4). In Altlussheim-
Hubwald aus einem Grab vom Ende des 1. Jh. n.Chr. (Dreis
busch 1994, Taf. 50,A5). 

93 Für die Bestimmung der Beinartefakte danke ich Sabine 
Deschler-Erb. 



Tabelle 8: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Diverse nichtkeramische 
Kle in funde (nach V o r k o m m e n , Menge 
u n d Kata lognummern) . 

Gattung Vorkommen 
Grab 

Anz. Kat.-Nr. 

Messergriff 
Bein 

14 1 349 

Scharniere 5, 17, 18, 43 75-83, 424-426 (31 Expl. ohne 
Bein 23, 24 Abb.) 
Badeschale 8 2 199-200 
Bronze 
Stili Eisen 7 2 165-166 
Lavez und 7 2 157, 159 
Lavezimit. 
Silex 3 1 27 
Steine 7, 8, 9, 14 4 211 
Verstei 14 1 (1 Expl. ohne Abb.) 
nerung 

A u s G r a b 14 stammt das mi t K e r b e n u n d K r e i s 
augen verzierte Fragment eines Messergriffes 349. D i e 
dazu g e h ö r e n d e Messerkl inge wurde nicht gefunden; 
sie ist w o h l auf dem Scheiterhaufen stark ausgeg lüh t 
worden u n d i m G r a b v o l l s t ä n d i g korrodier t . E i n na
hezu identisch verzierter Gr i f f , der jedoch keiner da
tierten Phase zugewiesen werden konnte, k o m m t aus 
Corbr idge /Grossbr i t ann ien 9 4 . A u s e inem Kindergrab 
v o n Al t lu s she im-Hubwald , das u m die Wende v o m 
1. z u m 2. Jahrhundert datiert ist, s tammt e in kleines 
Beinfragment, w o h l v o n e inem Messergriff, mi t einer 
Kreisaugenverzierung, die unserem S tück ä h n l i c h 
i s t 9 5 . 

A u s fünf G r ä b e r n liegen Reste v o n beinernen 
Scharnieren vor , die wahrscheinl ich v o n T r u h e n oder 
K ä s t c h e n s t ammen 9 6 . V i e r kleine Fragmente s ind mi t 
zwei R i l l e n g e s c h m ü c k t (82-83 u n d 425-426), die an
deren, soweit erhalten, unverziert . B e i den zwei Frag
menten 80-81 aus G r a b 5 ist die Innenseite des Schar
niers leicht angebohrt. Dies lässt s ich darauf z u r ü c k 
führen , dass b e i m Bohren der L ö c h e r auch die Gegen
wand getroffen wurde. Scharniere in B r a n d g r ä b e r n 
k o m m e n ebenfalls i n den G r ä b e r f e l d e r n v o n Stutt
gart-Bad Cannsta t t 9 7 , W e d e r a t h 9 8 und K ö l n - L u x e m -
burgerstrasse" vor . 

In 13 G r ä b e r n kamen verbrannte Reste v o n Bronze 
z u m V o r s c h e i n 1 0 0 . D u r c h die H i t z e s ind die meisten 
S tücke so stark verformt, dass ihre u r s p r ü n g l i c h e G e 
stalt nicht mehr zu erkennen ist. N u r gerade i n den 
G r ä b e r n 5, 7, 8 und 17 treten best immbare Bronze
objekte auf: Bronzene Z ie rnäge l s tammen aus den 
G r ä b e r n 5 (65) u n d 17 (390), einfache N ä g e l aus 
G r a b 5 (66-68). 

A u s G r a b 8 k o m m t der durch die H i t z e stark ver
formte G r i f f 199-200 einer bronzenen Badeschale des 
Typs Petrovszky VIII,3. Dieser T y p ist durch e in ge
rade abgeschnittenes Griffende, einen innen getrepp
ten Beckenrand u n d eine senkrechte Aussenkante de
f in i e r t 1 0 1 . D e r G r i f f ist vo r dem Ende sch lüsse l loch
artig durchbrochen, damit das Gefäss au fgehäng t 
werden konnte. D i e F u n k t i o n dieser Schalen i m anti
ken Badewesen ist heute noch nicht ganz geklär t . 
V ie l e sprechen die Badeschale als Schöpfgefäss an, 
mi t dem man Warmwasser ü b e r den K ö r p e r s c h ü t t e n 
konnte. R . Pet rovszky u n d auch A . R a d n ó t i s ind je

doch der M e i n u n g , dass sie für diese Aufgabe völ l ig 
ungeeignet sei, da sie zu schwer und der gestufte R a n d 
b e i m Schöpfen h inder l i ch sei. Sie vermuten, dass 
m a n Öl i n diesen Becken e r w ä r m t e , u m dami t den 
K ö r p e r einzureiben. A u s diesem G r u n d sollte das G e 
fäss stabil sein, u n d der sonderbare, getreppte R a n d 
verhinderte das Ü b e r s c h w a p p e n des Ö l e s 1 0 2 . 

Badeschalen fanden i n weiten Gebie ten Eingang i n 
die Grab inven t a r e 1 0 3 . D e r bislang f rühes te Grab fund 
des Typs V I I I , 3 stammt aus einem Tessiner G r a b , das 
i n die Jahre 60-85 datiert w i r d 1 0 4 . V o r a l lem i n N o r d 
gall ien k o m m e n diese Schalen noch bis i n die M i t t e 
des 2. Jahrhunderts als Grabbeigaben v o r 1 0 5 . E i n A l t 
s tück dür f t e der G r i f f aus G r a b 11 v o n Wul fen , K r . 
K ö t h e n / S a c h s e n - A n h a l t , v o m Ende des 3. Jahrhun
derts sein, da die Herstel lung dieses Typs ve rmut l i ch 
am Anfang des 2. Jahrhunderts eingestellt worden 
i s t 1 0 6 . Unse r G r i f f aus dem neronisch datierten 
G r a b 8 ist demnach eines der f rühen Exemplare die
ses Typs u n d sicher der ä l tes te Grab fund n ö r d l i c h der 
A l p e n . 

Ausser i n G r a b 4 fanden sich i n al len G r ä b e r n 
Eisenreste, vo r al lem Nägel. E i n P r o b l e m bei der 
Bearbeitung der Eisenreste war es, festzustellen, ob 
die S tücke verbrannt waren, also m i t dem Toten auf 
dem Scheiterhaufen gelegen hatten, oder ob sie un
verbrannt - mi t dem Le ichenbrand u n d den Beigaben 
- i n die Grabgrube gelangt waren. A u f den ersten 
B l i c k schien diese Unterscheidung recht einfach, da 
verbrannte Eisenobjekte oft eine schwarzbraune 
Farbe aufwiesen und relativ wenig rosteten. Es gab 
jedoch eine ganze Gruppe , bei der die Bes t immung 
v o n Auge nicht m ö g l i c h war u n d nur eine metal lurgi
sche Untersuchung Aufschluss h ä t t e geben k ö n n e n 1 0 7 . 
So wurde die Unterscheidung nur v o n Auge durchge
führ t . B e i der Gruppe der nicht bes t immbaren S tücke 
steht i m Ka ta log hinter « v e r b r a n n t » e in Fragezeichen. 

94 M . C. Bishop, J. N . Dore, Corbridge, Excavations of the Ro
man fort and town, 1974-80. Archaeological Report 8 (London 
1988) 206 Abb. 96,19. 

95 Dreisbusch 1994, Taf. 43,C4. 
96 Zu den Scharnieren siehe E. Schmid, Beindrechsler, Horn

schnitzer und Leimsieder im römischen Augst. In: Provincia-
lia. Festschrift für Rudolf Laur-Belart (Basel 1968) 185ff. bes. 
i88fr. 

97 In den Gräbern 39, 63, 65 und 66 (Nierhaus 1959, 49). 
98 Es handelt sich hier um ein Holzkästchen mit Scharnieren aus 

Bein (Haffner 1989, 317ff). 
99 Hier aus einem Grab des 3. Jh. n.Chr. F. Fremersdorf, Römi

sche Scharnierbänder aus Bein. In: Serta Hoffìlleriana (Zagreb 
1940) 329f. und Abb. 13. 

100 In den Gräbern 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 20 und 24. 
101 Petrovszky 1993, 92. 
102 Radnóti 1968, 51 Anm. 78; Petrovszky 1993, 96. 
103 Petrovszky 1993, 96. 
104 Grab 11 von Minusio-Cadra. Frühere Stücke sind sonst nur aus 

Pompeji bekannt. Petrovszky 1993, 94. 
105 Petrovszky 1993, 94. 
106 Petrovszky 1993, 95f. 
107 In der Schweiz und in Deutschland konnte aber kein Institut 

gefunden werden, das über einschlägige Erfahrungen verfügt 
und diese Analysen hätte durchführen können. Für die Bemü
hungen in dieser Sache danke ich Herrn D. Liebel. 



A u s dem einzigen K ö r p e r g r a b 1 k o m m e n minde
stens zwei Sargnägel 3-4, die in situ neben dem K o p f 
des Toten gefunden wurden, dazu noch die Reste v o n 
weiteren grossen N ä g e l n ; alle s ind nicht verbrannt. In 
einigen B r a n d g r ä b e r n k o m m e n ebenfalls recht grosse 
Näge l vor, die jedoch verbrannt s ind u n d v o n einer 
s a r g ä h n l i c h e n K i s t e oder Bahre s tammen k ö n n t e n , i n 
oder auf welcher der Tote kremiert w u r d e 1 0 8 . Diese 
M ö g l i c h k e i t besteht bei den Bestattungen 12, 13, 18 
u n d 2 3 1 0 9 . O b es sich bei den grossen, verbrannten 
N ä g e l n u m sogenannte «mag i sche Nägel» handelt, 
kann nicht festgestellt w e r d e n 1 1 0 . In fast allen G r ä 
bern, die Eisen enthielten, k o m m e n auch Schuhnägel 
v o r 1 1 1 . D a sie i m m e r deutliche Brandspuren aufwei
sen, kann man davon ausgehen, dass die Toten mi t 
ihren Schuhen kremiert wurden. Dass pro G r a b meist 
nur wenige S c h u h n ä g e l vorhanden sind, h ä n g t sicher 
m i t der Auslese nach der K r e m a t i o n z u s a m m e n 1 1 2 . 
E r w ä h n e n s w e r t ist, dass in Cour roux die G r ä b e r mi t 
S c h u h n ä g e l alle i n die Zeitstufe I g e h ö r e n , welche 7 0 -
110 datiert ist, also genau i n den Belegungszeitraum 
unserer G r ä b e r 1 1 3 . 

N u r gerade aus e inem G r a b liegen Eisenobjekte 
vor, die sicher keine N ä g e l s ind. In G r a b 7 fanden 
sich zwei Schreibgriffel mi t deutl ichen Brandspuren. 
W ä h r e n d der Stilus mi t facettiertem Schaft 165 nur 
noch fragmentarisch erhalten ist, ist das verzierte 
S tück 166 nahezu unversehrt. 

S t i l i mi t facettiertem Schaft k o m m e n i n der A u g 
ster Theaterstratigraphie i n den Phasen 3 u n d 6 vor, 
d.h. i n claudisch-neronischer Z e i t 1 1 4 . A u s einer A u g 
ster P r iva t sammlung s tammen zwei Schreibgriffel, 
die ä h n l i c h e Verzierungen mi t R i l l e n b ü n d e l n aufwei
sen wie der Stilus mi t rundem Schaft 166, j edoch 
nicht genau datiert s i n d 1 1 5 . 

D e r Stilus als Grabbeigabe ist zwar nicht ausge
sprochen häuf ig anzutreffen, dennoch k o m m t er i n 
einigen G r ä b e r n i n der Umgebung v o n Augst vor: A u s 
den G r ä b e r n 45 und 50 v o n W e i l am R h e i n 1 1 6 und aus 
G r a b 88 v o n C o u r r o u x 1 1 7 k o m m t je e in Schreibgriffel. 
A l l e drei G r ä b e r g e h ö r e n i n die 1. Hä l f t e des 2. Jahr
hunder t s 1 1 8 . A u s G r ä b e r n des Mittelrheingebietes 
s tammen einige S t i l i , die zusammen mi t ganzen 
Schreibzeuggarnituren den Toten mitgegeben wur
d e n 1 1 9 . Sie g e h ö r e n aber ze i t l ich i n die 1. Hä l f t e des 
3. Jahrhunder t s 1 2 0 . Ebenso spä t datiert s ind die S t i l i 
i n den G r ä b e r n 175 u n d 182 v o n Seebruck-Be-
d a i u m 1 2 1 . Das G r a b 7 v o n der Rheinstrasse 46 i n 
Augst ist ze i t l ich etwas f rühe r anzusetzen als diejeni
gen von W e i l am R h e i n u n d Cour roux , n ä m l i c h i n 
das letzte Dr i t t e l des 1. Jahrhunderts. 

Seit r ö m i s c h e r Ze i t s ind Lavezgefässe u n d entspre
chende Decke l i n Mi t t e l eu ropa belegt. D i e f rühes t en 
Beispiele aus dem 1. V ie r t e l des 1. Jahrhunderts 
n .Chr . s tammen aus dem Tess in u n d aus Augsburg-
Oberhausen 1 2 2 . D e r Decke l 159 aus G r a b 7 g e h ö r t 
nach Hol l iger /Pfei fer zur Formengruppe I V a . Ä h n 
liche Decke l s tammen aus dem S c h u t t h ü g e l v o n V i n 
donissa, wo sie jedoch nicht genau lokalisiert werden 
konnten und deshalb nicht p r ä z i s e r als 30/40-101 zu 
datieren s i n d 1 2 3 . 

A u s demselben G r a b 7 stammt auch das t ö n e r n e 
Gefäss , das z u m steinernen Decke l gehör t . V o m 
Durchmesser her passt der Decke l exakt auf diese 

Schale (Abb. 50). Es handelt sich u m eine grobkerami
sche Schale 157, die Lavez imi t ier t . Solche Lavez -
Imi ta t ionen k o m m e n w ä h r e n d der ganzen r ö m i s c h e n 
Zei t vor. Das S tück aus G r a b 7 imi t ie r t die Schalen 
der Formengruppe IIIc nach Holl iger /Pfeifer , die ins 
1. Jahrhundert datiert w e r d e n 1 2 4 . 

D i e Dickenbännlispitze 27 aus G r a b 3, ein kleiner 
neoli thischer Silexbohrer, wurde w o h l k a u m absicht
l i ch beigegeben. Im Gebie t rund u m Augst s ind diese 
Spitzen häuf ig i n neoli thischen Frei landsiedlungen 
anzutreffen 1 2 5 . Es ist denkbar, dass sie b e i m Auffül len 
des Grabes i n die Grube gelangte. Das gleiche gilt 
woh l auch für die Versteinerung aus G r a b 14 sowie 
die Steine aus den G r ä b e r n 7, 8 und 14 1 2 6 . D e r stark 
korrodierte K a l k s t e i n 211 aus dem Kindergrab 9 
k ö n n t e aufgrund seiner u n g e w ö h n l i c h e n F o r m als 
eine A r t Amule t t oder als Spielzeug dem verstorbenen 
K i n d mitgegeben worden sein. D ies ist j edoch reine 
Hypothese. 

108 Im gleichen Sinne Noll 1963, 93. 
109 Siehe Nägel 313 und 317-323 in Grab 12, die Nägel 336 und 

339 in Grab 13, 399-401 in Grab 18 und 467 in Grab 23. 
110 Zu den «magischen Nägeln»: van Doreselaer 1967, 122; Prieur 

1986, 28ff. 
111 Gräber 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,20,22,23 

und 25. 
112 Martin-Kilcher 1976, 78 mit Anm. 326. 
113 Martin-Kilcher 1976, 78. 
114 Furger/Deschler-Erb 1992, 181 Taf. 10,3/89-90; 207 Taf. 23,8/ 

87. 
115 Fünfschilling 1993, Taf. 108,841 und Taf. 109,851. 
116 Asskamp 1989, Taf. 30,A29 und Taf. 32,A12. 
117 Martin-Kilcher 1976, Taf. 43,A5. 
118 Asskamp 1989, 57; Martin-Kilcher 1976, 96. 
119 Siehe dazu den Aufsatz von Delà von Boeselager. von Boesela-

ger 1989, 22Iff. 
120 Von Boeselager 1989, 239. 
121 Fasold 1993, Taf. 99,10 und Taf. 104,12. 
122 Im Tessin aus einem Grab von Muralto Passali (Holliger/Pfei

fer 1983, 12). 
123 Holliger/Pfeifer 1983, 20. 
124 Holliger/Pfeifer 1983, 46. 
125 Freundliche Mitteilung von Reto Jagher. - Vgl. R. d'Au

jourd'hui, Bedeutung und Funktion der Dickenbännli-Spitzen. 
Mikroskopische Untersuchungen zur Funktionsdeutung von 
Silexgeräten. Verhandlungen der Naturforschenden Gesell
schaft Basel 86, 1977, 237ff. mit Verbreitungskarte Abb. 6 
(Hinweis Alex R. Furger). 

126 An dieser Stelle möchte ich Philipp Renzel für die Bestimmung 
der Steine und der Versteinerung danken. 



Auswertung 

Vorbemerkungen (vgl. Tabelle 17) 

D i e A u s w e r t u n g s m ö g l i c h k e i t e n v o n Beigaben aus 
B r a n d g r ä b e r n werden durch viele Faktoren enorm 
e i n g e s c h r ä n k t 1 2 7 : 

D e r erste Unsicherhei tsfaktor liegt schon bei der 
Auslese der Beigabenreste aus d e m Scheiterhaufen 
vor . In den meisten Fä l l en k a m w o h l nur e in geringer 
T e i l der dem Toten mitgegebenen Beigaben w i r k l i c h 
auch i n die Grabg rube 1 2 8 . Das zeigen die vie len G e -
fässe, die nur durch eine Scherbe belegt s ind . Dass das 
Ausleseverfahren z u m T e i l sehr unterschiedl ich ge
handhabt wurde, kann an den G r ä b e r n 4 u n d 5 aufge
zeigt werden. Beides s ind G r ä b e r v o n erwachsenen 
Frauen, die etwa i n der gleichen Ze i t u n d dicht neben
einander beigesetzt wurden und auch die gleiche Be
stattungsart aufweisen. A u s G r a b 4 s ind uns jedoch 
nur 16 Beigaben erhalten geblieben, aus G r a b 5 aber 
ü b e r 120 F u n d s t ü c k e 1 2 9 . 

We i t e rh in ist der Erhaltungszustand der G r ä b e r 
sehr unterschiedlich. A n der Rheinstrasse 46 s ind v ier 
G r ä b e r durch L e i t u n g s g r ä b e n z u m T e i l stark ges tör t , 
so dass sicher einige Beigaben fehlen. H i n z u kommt , 
dass bei der Grabung die oberen Tei le der Grabgru
ben fast aller B r a n d g r ä b e r mi t dem Bagger abgetragen 
und ze r s tö r t wurden. Das Fundmate r i a l aus diesem 
oberen Bereich der Grabgruben wurde i n Sammel -
Fundkomplexen aufgenommen u n d ist heute leider 
nicht mehr den einzelnen Bestattungen zuzuwei
s en 1 3 0 . B e i diesem Baggerabtrag wurden mög l i che r 
weise auch einzelne Beigaben v o n einer Grabgrube i n 
den Bereich einer anderen verschoben, so dass sie al
lenfalls z u m falschen Grab inven ta r gezäh l t w e r d e n 1 3 1 . 

Datierung der G r ä b e r (Abb . 21) 

D i e zeit l iche Stellung der Grabinventare resultiert 
aus der Dat ie rung der Einzelobjekte. D a i n ke inem 
G r a b M ü n z e n oder F i b e l n gefunden wurden, ist die 
K e r a m i k das wichtigste Dat ie rungskr i te r ium. F ü r die 
einzelne F o r m ebenso wie für die einzelnen G r a b 
komplexe, i n denen verschiedene F o r m e n auftreten, 
gibt es n a t ü r l i c h Unterschiede i n der Dat ierung. D e n 
Ausschlag für die zeit l iche Stellung eines Grabes l ie
fert i n der Fundvergesellschaftung i m m e r die j ü n g s t e 
F o r m . 

W i e R . Asskamp i m G r ä b e r f e l d v o n W e i l a m R h e i n 
schon feststellen konnte, k a m die K e r a m i k i m allge
meinen noch w ä h r e n d ihrer Gebrauchszei t i n den B o 
den. Es ist j edoch auch mög l i ch , dass den Verstorbe
nen S tücke aus deren Besi tz mi t auf den Scheiterhau
fen gegeben wurden, die sie schon lange Zei t benutzt 
hatten, d.h. sie waren z u m Zei tpunkt des Todestages 
bereits ausser M o d e 1 3 2 . Solche Altstücke wurden an 
der Rheinstrasse 46 i n G r a b 5 nachgewiesen, wo vier 
S a u c e n s c h ä l c h e n des Typs Drag . 24 u n d ein G l a n z -

127 Vgl. dazu auch Mackensen 1978, 156; Asskamp 1989, 63. 
128 Vgl. dazu auch Dreisbusch 1994, 34; Köhler 1975, 33. 
129 Dass sich hier ein sozialer Unterschied widerspiegelt, ist eher 

auszuschliessen, da in beiden Gräbern das Fundspektrum ähn
lich ist. Aber nicht nur die Beigaben wurden unterschiedlich 
ausgewählt, sondern auch der Leichenbrand. Bei Grab 4 kamen 
nur 75 g in die Grabgrube, bei Grab 5 über 500 g. 

130 Siehe auch oben «Grabungsverlauf». 
131 Vgl. oben «Körperbestattung». 
132 Asskamp 1989, 73f. 

A b b . 21 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Ver te i lung der datierbaren G r ä b e r i m Grabungs
areal: A 2. Häl f te 1. Jh . n .Chr . ; • 1. Häl f te 2. Jh . n .Chr . ; • nicht datierbar. M . 1:125. 



tonbecher mi t Tr ich te r rand i n e inem G r a b k o m p l e x 
der 1. Häl f te des 2. Jahrhunderts auftreten. Dass dem 
Verstorbenen i n G r a b 2 ein Fehlbrand, i n diesem F a l l 
e in K r u g 7, mitgegeben wurde, k ö n n t e auch e in H i n 
weis darauf sein, dass nicht i m m e r das Moderns te 
und Neueste mi t ins G r a b k a m 1 3 3 . N i c h t zu vergessen 
ist auch, dass die meisten G r ä b e r an der Rheinstrasse 
46 i n ih rem oberen Bere ich ges tör t s i n d 1 3 4 und dass 
m ö g l i c h e r w e i s e gerade die entscheidenden S t ü c k e 
fehlen. Diese Beispiele sollen zeigen, dass vor a l lem 
bei der Dat ie rung v o n G r ä b e r n mi t wenigen Beigaben 
Vors ich t geboten ist. 

D e r Belegungszeitraum der G r ä b e r an der R h e i n 
strasse 46 liegt zwischen neronischer Zeit und der 
Mitte des 2. Jahrhunderts. D e r Versuch, eine K o m b i 
nationstabelle zu erstellen, wurde zwar unternom
men, führ te jedoch zu ke inem Ergebnis. Z u m einen 
fehlen bei den Grabbeigaben ganz wichtige Dat ie 
rungshilfen wie M ü n z e n oder F ibe ln , z u m anderen 
waren i n diesem Belegungszeitraum, also u n g e f ä h r 
zwischen 60 und 150 n .Chr . , sehr viele langlebige G e -
fäss typen i n Gebrauch , die eine genauere zeit l iche Be
s t immung nicht zulassen. 

Innerhalb dieses geschilderten Zei t raums lassen 
sich die G r ä b e r der Rheinstrasse 46 nur schwer p r ä z i 
ser einordnen. Z w e i G r u p p e n k ö n n e n dennoch festge
stellt werden (s. auch Tabel le 17). D i e erste Gruppe 
umfasst die Bestattungen 2, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18 u n d 
23 sowie die G r ä b e r 14 und 16. D i e j ü n g s t e F o r m i n 
mehr als der Hä l f t e dieser G r ä b e r , m i t Ausnahme der 
G r ä b e r 2, 8, 16 u n d 23, ist die Schale Drag . 35/36, die 
i n flavischer Ze i t besonders häuf ig ist, dann aber das 
ganze 2. Jahrhundert h indurch w e i t e r l ä u f t 1 3 5 . In ke i 
nem dieser G r ä b e r wurden jedoch typische F o r m e n 
des 2. Jahrhunderts gefunden, so dass sie alle noch gut 
i n die 2. Hä l f t e des 1. Jahrhunderts g e h ö r e n k ö n n e n . 

D i e f rühes te Bestattung ist G r a b 8, welches i n nero
nischer Ze i t angelegt wurde. Neben den Sigil latatypen 
Drag . 24, Drag . 27, Drag . 15/17 u n d Drag . 18 k o m 
men zwei Tel ler D r a c k 4 i n TS- Imi ta t ion 185-186 
vor, die noch i n die 1. Hä l f t e des 1. Jahrhunderts 
n .Chr . g e h ö r e n . Sie z ä h l e n zusammen m i t dem K r u g 
289 aus G r a b 11 und den f rühen Becherformen zu 
den ä l t e s t en S t ü c k e n an der Rheinstrasse 46. Gegen 
eine j ü n g e r e Dat ie rung des Grabes spricht auch, dass 
keine Schalen der F o r m Drag . 35/36, welche ab f lav i 
scher Zei t äusse r s t beliebt waren, mitgegeben wurden. 
E twa gleichzeitig, oder jedenfalls nur wenig spä te r , 
wurde G r a b 23 angelegt. Das Beigabenensemble, be
stehend aus der U r n e 460, dem K r u g mi t Kragenrand 
462 und dem Sig i l l a t a schä lchen des M o m m i u s 461 
sowie dem Griessbecherfragment 463 und dem Glas -
ba lsamar ium 466, deutet auf eine Dat ie rung ins 
3. V ie r t e l des 1. Jahrhunderts. In G r a b 2 ist nur die 
U r n e 6 einigermassen sicher datierbar; sie dür f t e i n 
die 1. Hä l f t e oder M i t t e des 1. Jahrhunderts g e h ö r e n , 
so dass mi t einer Bestattung i rgendwann i n der 
2. Häl f te des 1. Jahrhunderts gerechnet werden kann. 
D i e G r ä b e r 7, 12, 15, 17 u n d 18 wurden woh l i m 
letzten Dr i t t e l des 1. Jahrhunderts angelegt. Sie be
inhalten Schalen des Typs Drag . 35/36, j edoch verge
sellschaftet mi t F o r m e n der 1. Häl f te u n d der M i t t e 
des 1. Jahrhunderts, wie Schulter topf (Grab 12), K r u g 
mi t Kragenrand (Grab 15), TS- Imi ta t ionen (Grab 15) 

und f rühen Sigi l la tagefässen ( G r ä b e r 15, 17 u n d 18). 
A u s G r a b 7 k o m m t noch die Sig i l la taschüsse l Drag . 
37 des Pont ius oder Severus II 152, die ins letzte V i e r 
tel des 1. Jahrhunderts datiert. 

Innerhalb dieser Gruppe muss G r a b 18 relat ivchro
nologisch gesehen j ü n g e r sein als G r a b 12, i n dessen 
Grabgrube es eingetieft ist. V o m Fundspek t rum her 
liegen die beiden G r ä b e r jedoch nur wenige Jahre aus
einander. S ä m t l i c h e Beigaben aus den G r ä b e r n 10 
und 14 k ö n n e n durchwegs i n die 2. Hä l f t e des 1. Jahr
hunderts datiert werden. Aufgrund des Vorhanden 
seins v o n Schalen des Typs Drag . 35/36 kann für diese 
G r ä b e r ebenfalls eine Dat ie rung ins letzte D r i t t e l des 
1. Jahrhunderts angenommen werden. G r a b 16 kann 
zei t l ich nicht genauer als i n die 2. Hä l f t e des 1. Jahr
hunderts eingegrenzt werden. 

D i e zweite Gruppe umfasst die G r ä b e r 3, 4, 5, 6, 9, 
11, 20 u n d 24 (s. auch Tabel le 17). O b w o h l sie z .T . 
auch noch viele F o r m e n des 1. Jahrhunderts n .Chr . 
aufweisen, k o m m e n doch schon S tücke vor, die erst 
i m 2. Jahrhundert geläufig w e r d e n 1 3 6 . Diese G r ä b e r 
m ü s s e n i m Laufe der 1. Häl f te des 2. Jahrhunderts 
n .Ch r angelegt worden sein. Z u den f rühes t en Bestat
tungen dieser Gruppe g e h ö r t das G r a b 11, das noch 
einen hohen A n t e i l an F o r m e n des 1. Jahrhunderts 
n .Chr . aufweist, wie etwa Drag . 24, Drag . 27 (f rühe 
Randform) oder Drag . 15/17. Daneben e n t h ä l t es aber 
auch das Fragment eines Bechers mi t Kerbbanddekor 
285, das sicher an den Anfang des 2. Jahrhunderts 
gehör t . Demzufolge ist dieses G r a b wahrscheinl ich 
kurz nach der Jahrhundertwende angelegt worden. 
G r a b 6 gehör t woh l auch i n diesen Ze i t r aum, e n t h ä l t 
aber keine F o r m e n des s p ä t e r e n 1. Jahrhunderts 
n .Chr . mehr und beinhaltet einen Becher 119, der ins 

2. Jahrhundert g e h ö r e n muss. D i e drei fe inkerami
schen Tel ler 115-117 k ö n n e n wegen ihrer Langlebig
keit nicht für eine Dat ie rung herangezogen werden. 
Aufgrund des schmalen Krugbodens 209 k ö n n t e 
G r a b 9 auch am Anfang des 2. Jahrhunderts angelegt 
worden sein. D a es aber al lgemein sehr wenig Beiga
ben en thä l t , bleibt seine Dat ie rung unsicher. E ine et
was s p ä t e r e Zeits tel lung weisen die G r ä b e r 4 u n d 24 
auf; da fü r sprechen die K r ü g e mi t Wuls t r and 29-30 
und 483. In G r a b 24 befand sich zudem ein D r e i b e i n 
koch topf 484 aus dem f rühen 1. Jahrhundert n .Chr . , 
wo hingegen aus G r a b 4 keine F o r m e n mehr aus vor-
flavischer Ze i t v o r k o m m e n . 

D i e j ü n g s t e n Bestattungen s ind schliesslich die 
G r ä b e r 3, 5 und 20, i n denen Sigillatateller des Typs 
Cur ie 23 v o r k o m m e n . Dieser T y p tritt i m 2. D r i t t e l 
des 2. Jahrhunderts auf. D i e G r ä b e r m ü s s e n u m die 
M i t t e des 2. Jahrhunderts angelegt worden sein. Das 
Fehlen der Tel le r form Drag . 32, die i n der 2. Hä l f t e 
des 2. Jahrhunderts z u m beliebtesten Tel ler w i r d 1 3 7 , 

133 In diesem Sinne auch Dreisbusch 1994, 32f. 
134 Ungestört sind nur die Gräber 20, 21 und 22. Siehe oben unter 

«Brandbestattungen»: «Die Grabgruben». 
135 Mackensen 1978, 87. 
136 Dazu gehören in einigen Gräbern vor allem die Sigillatateller 

Curie 23 sowie die Glanztonbecher mit Tonfadendekor und/ 
oder Kerbbändern. 

137 Asskamp 1989, 74 mit Anm. 405. 



spricht gegen eine noch s p ä t e r e Dat ierung. W ä h r e n d 
aus G r a b 5 noch Al t s t ücke aus dem f rühen 1. Jahr
hundert n .Chr . auftreten, k o m m e n i n den G r ä b e r n 3 
u n d 20 nur F o r m e n des s p ä t e r e n 1. u n d des 2. Jahr
hunderts vor. 

N i c h t z u datieren s ind die G r ä b e r 1, 13, 19, 21, 22, 
25 u n d 26 (s. auch Tabel le 17). Sie enthielten nur 
langlebige F o r m e n oder gar keine datierenden Beiga
ben. 

Oberirdische Kennzeichnung der G r ä b e r 
und Grabareale 

Die Grabgärten 
D i e i m Nordos ten des Grabungsareals freigelegten 
G r a b g ä r t e n A u n d B (Abb. 2) b i lden i m eigentlichen 
S inn einen Doppelgrabgarten oder viel le icht sogar 
eine Mehrfachanlage. D a die Ostmauer des Grabgar
tens B nicht erfasst wurde, ist nicht ersicht l ich, ob 
sich nicht noch weitere G r a b g ä r t e n a n s c h l ö s s e n . D o p 
pel- u n d Mehrfachanlagen f inden sich auch i n Wede-
rath-Belginum; dort s ind sie jedoch nicht v o n 
M a u e r n , sondern v o n G r ä b e n umgeben 1 3 8 . 

V o m aufgehenden Mauerwerk war an der R h e i n 
strasse 46 nichts mehr erhalten. D u r c h Vergleiche mi t 
ä h n l i c h e n Anlagen i m S ü d e n , die besser erhalten s ind, 
kann man davon ausgehen, dass die H ö h e der 
M a u e r n etwa 1,5 m betragen hat. Abgedeckt wurden 
sie mi t h a l b w a l z e n f ö r m i g e n Zinnendecke l . A n der 
nur wenige hundert Mete r entfernten Rheinstrasse 32 
fand m a n 1968 einen solchen Zinnendecke l , der z u 
e inem der beiden dort gefundenen G r a b g ä r t e n g e h ö r t 
haben m u s s 1 3 9 . Seit neuestem ist e in solcher Z i n n e n 
deckel auch v o m Rundgrab a m Augster Ost tor be
kannt, der auf der Umfassungsmauer des Grabmales 
gelegen haben m u s s 1 4 0 . 

W i e schon i n der Befundvorlage e r w ä h n t , schneidet 
der Grabgarten A das j ü n g s t e G r a b 5 i n diesem T e i l 
der Nordwestnekropole (Abb. 9 u n d 45). Dahe r kann 
m i t Sicherheit angenommen werden, dass die G r a b 
g ä r t e n nicht mi t den 25 B r a n d g r ä b e r n i n V e r b i n d u n g 
standen, sondern später angelegt wurden, i rgendwann 
nach der M i t t e des 2. Jahrhunderts. Bestattungen, die 
z u den G r a b g ä r t e n gehör t haben k ö n n t e n , wurden 
nicht gefunden. M ö g l i c h e r w e i s e wurden sie b e i m B a u 
der Liegenschaft Rheinstrasse 46 ze r s tö r t . 

D i e M a u e r 1, die sich innerhalb des Grabgartens A 
befindet, scheint ä l t e r als die beiden G r a b g ä r t e n z u 
sein. Sie wurde woh l bei deren B a u ze r s tö r t , u n d ein
zelne ihrer Bruchsteine wurden i m Fundament der 
M a u e r n 2 u n d 3 wiederverwendet 1 4 1 . W a n n die 
M a u e r 1 errichtet wurde, u n d ob sie i n i rgendeinem 
Zusammenhang mi t den B r a n d g r ä b e r n stand, wissen 
w i r nicht. 

M i t der F u n k t i o n v o n Einfr iedungsmauern hat sich 
M . Mackensen bei der Behandlung des G r ä b e r f e l d e s 
v o n Kempten-Keckwiese auseinandergesetzt. Sicher 
ist, dass die G r a b g ä r t e n e in bestimmtes A r e a l v o n der 
Umgebung abgrenzen 1 4 2 . Nahel iegend ist es auch, an 
F a m i l i e n g r ä b e r zu denken, die ü b e r einen gewissen 
Ze i t r aum hinweg genutzt w u r d e n 1 4 3 . D a jedoch die 
z u g e h ö r i g e n Bestattungen an der Rheinstrasse 46 feh
len, lässt sich diese Ve rmutung nicht ver i f iz ieren. O b 

es einen Untersch ied zwischen einzelnen G r a b g ä r t e n 
u n d D o p p e l - oder Mehrfachanlagen gibt, ist nicht so 
sicher. In Wedera th-Belg inum wurde bei v ie len D o p 
pel- und Mehrfachanlagen festgestellt, dass sich die 
Bestattungen nur i n e inem Bez i rk befanden, der an
dere aber leer w a r 1 4 4 . D e n gleichen Befund zeigt e in 
Doppelgrabgarten in Büche l , K r e i s C o c h e m 1 4 5 . D o r t 
befanden sich zwei P r i m ä r g r ä b e r u n d 16 Nachbestat
tungen i n dem einen Bezi rk , i m anderen t raf man nur 
P f o s t e n l ö c h e r u n d Feuerstellen an. H . E i d e n deutet 
die Anlage als F a m i l i e n g r a b s t ä t t e mi t e inem umfrie
deten Platz für To ten fe i e rn 1 4 6 . O b diese Interpreta
t ion auch für die Anlage an der Rheinstrasse 46 zu
trifft, ist nicht zu k lä ren , da i n ke inem der beiden 
Bezi rke zugehör ige G r ä b e r oder andere Strukturen 
z u m Vorsche in kamen. 

Die Kennzeichnung einzelner Gräber 
D a fast alle G r ä b e r i n i h rem oberen Bere ich durch 
den Baggeraushub ze r s tö r t wurden, lässt s ich nur we
nig zu diesem T h e m a sagen. G r a b 22 war an der 
O b e r f l ä c h e mi t einer Steinsetzung gekennzeichnet 
(Abb. 22 u n d 79). D a b e i wurden mehrere grosse K i e 
sel k re i s fö rmig u m die Grabgrube gelegt. In der M i t t e 
plazierte m a n einen Bruchste in . Diese Steinsetzung 
ist sehr sorgfäl t ig vorgenommen worden. B e i G r a b 21 
ist eine solche Abdeckung der Grabgrube mi t grossen 
Kie se ln sehr wahrscheinl ich (Abb. 77). D i e Steinset
zung ist hier jedoch nicht mehr so sorgfäl t ig vorge
n o m m e n worden wie bei G r a b 22. D e n n o c h ist es 
auch hier denkbar, dass die Steine das G r a b kenn
zeichnen sollten. B e i G r a b 20 schliesslich sehen die 
K i e s e l auf den ersten B l i c k wie zufäll ig an den Or t 
gekommen aus (Abb. 75). Jedoch gibt es rings u m das 
G r a b nirgends so grosse Steine, so dass m a n anneh
men darf, auch diese Steinsetzung sei absicht l ich er
folgt. 

Solche oberirdischen Mark ie rungen der G r ä b e r mi t 
Steinsetzungen s ind auch aus anderen G r ä b e r f e l d e r n 
bekannt, so z .B . aus W e d e r a t h - B e l g i n u m 1 4 7 , i n ande-

138 Haffner 1989, 84. 
139 Irrtümlicherweise bestimmte T. Tomasevic diesen Zinnendek-

kel als Sarkophagdeckel. Tomasevic 1974, 36 Abb. 21-23. 
(S. M . Mackensen, Rezension zu Tomasevic 1974. Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 40, 1975, 159f). 

140 P.-A. Schwarz, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1993. JbAK 
15, 1994, 48 und Abb. 11. - In Augst sind solche Zinnendeckel 
auch vom Arenatheater (zweite Periode) im Stadtzentrum 
(Laur-Belart/Berger 1988, 61) und vom Amphitheater (A. R. 
Furger, Das Augster Amphitheater. Die Sicherungsgrabungen 
1986. JbAK 7, 1987, 26 Abb. 6 und 19-20) bekannt. 

141 Siehe Anm. 28. 
142 Mackensen 1978, 132 mit Anm. 1; von Hesberg 1992, 57. 
143 Für Familiengrabstätten würde sprechen, wenn die Bestatteten 

unterschiedlichen Geschlechts wären und unterschiedlichen 
Altersstufen angehören würden, wie es in Kempten-Keckwiese 
der Fall ist (Mackensen 1978, 133). 

144 Haffner 1989, 85. An der alten Zürcherstrasse in Brugg lagen 
zwei Grabgärten nahe beieinander, von denen einer auch kei
nerlei Spuren einer Bestattung aufwies, der andere aber ein 
Urnengrab umschloss (T. Tomasevic, M . Hartmann, Die Gra
bungen an der Zürcherstrasse in Brugg 1963 und 1971. Jahres
bericht der Gesellschaft Pro Vindonissa 1971 [1972] 7 und 
Planbeilage 1). 

145 Eiden 1982, 69ff. 
146 Eiden 1992, 69. 
147 Haffner 1989, 41f. 



A b b . 22 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Aufs icht v o n S ü d e n auf das 
G r a b 22. D i e grossen K i e s e l sowie der 
Bruchste in decken die Grabgrube ab. A m 
unteren B i l d r a n d befindet sich das F u n d a 
ment der M a u e r 2. 

ren, etwa i n Avenches ( N é c r o p o l e du Port) , werden 
sie vermute t 1 4 8 . 

Andere Kennzeichnungen, wie Stelen aus Stein u n d 
Grabinschr i f ten, wurden i m Grabungsareal nicht be
obachtet. Holzs te len w ä r e n denkbar, s ind aber heute 
nicht mehr fassbar. A u s der gesamten Nordwest -
nekropole s tammen drei Grabsteine mi t Inschrif
t e n 1 4 9 u n d ein skulptiertes R e l i e f 1 5 0 , welches woh l ei
nen E i s e n h ä n d l e r darstellt. Sie k o m m e n aber alle aus 
dem T e i l der Nekropole , der v i e l weiter ös t l ich , n ä h e r 
a m Stadtrand gelegen ist, wo i m allgemeinen die so
z ia l h ö h e r gestellten Personen bestattet w u r d e n 1 5 1 . Es 
erstaunt daher nicht, dass an der doch sehr weit v o n 
der Stadt entfernten Rheinstrasse 46 (Abb. 1) keine 
« teuren» Grabsteine v o r k o m m e n . 

Zur Beigabe von Sigillatagefassen 
und Sigillata-Imitationen152 

Berücks i ch t ig t m a n alle oben e r w ä h n t e n Fehlerquel
len, so k o m m t man z u dem Schluss, dass i n den 
B r a n d g r ä b e r n nur mi t einer Mindestausstat tung ge
rechnet werden dar f 1 5 3 . Daher ist die Auswer tung nur 
mi t g röss ten Vorbehal ten d u r c h z u f ü h r e n , u n d die R e 
sultate s ind nur bedingt mi t denen anderer G r ä b e r 
felder vergleichbar. 

V o n den 25 Brandbestattungen an der Rheinstrasse 
46 führen 20 (80%) Ter ra Sigil lata u n d Sigi l la ta-Imita-
t ion (Abb. 20). D a v o n enthielten: 
- 12 G r ä b e r zwischen 1 u n d 5 S ig i l l a ta -Gefässen 
- 3 G r ä b e r zwischen 6 u n d 10 S ig i l l a ta -Gefässen 
- 3 G r ä b e r zwischen 11 und 20 S ig i l l a ta -Gefässen 
- 2 G r ä b e r zwischen 21 und 44 Sig i l la ta -Gefässen . 

D e r A n t e i l der G r ä b e r mi t Sigillatabeigaben ist also 
sehr hoch, und zwar sowohl i n den G r ä b e r n der 
2. Hä l f t e des 1. Jahrhunderts (Gruppe 1) als auch i n 
den G r ä b e r n der 1. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts 
(Gruppe 2 ) 1 5 4 . Ä h n l i c h hohe Zah len weisen auch die 
beiden G r ä b e r f e l d e r v o n W e i l am R h e i n u n d Cour 
roux i n diesem Zei tabschni t t auf 1 5 5 , w ä h r e n d es i m 
ä l te r datierten G r ä b e r f e l d v o n A l l s c h w i l eindeutig we
niger G r ä b e r mi t Sigillatabeigaben g ib t 1 5 6 . 

D i e häuf igs te Sigi l la taform an der Rheinstrasse 46 
s ind die Schalen mi t etwa 40%. D a n a c h folgen die 
Tel ler mi t 29% u n d die S a u c e n s c h ä l c h e n m i t 28%. 
D i e Schüsse ln u n d Becher s ind mi t An te i l en unter 5% 
vertreten (Abb. 20). Rel iefs igi l la ta ist selten. Mitgege
ben wurde eine Drag . 29, eine Drag . 30, drei Drag . 37 
u n d e in Becher D é c h . 67. W i e i m G r ä b e r f e l d v o n 
W e i l a m R h e i n s ind alle Rel ie fs ig i l l a ta -Gefässe ver
brannt und dienten nicht wie i n Cour roux als U r 
n e n 1 5 7 . 

D e r hohe A n t e i l (80%) an B r a n d g r ä b e r n mi t Sig i l la 
tabeigaben i m N o r d w e s t g r ä b e r f e l d v o n Augst ist, i m 
Vergle ich zu anderen G r ä b e r f e l d e r n i n den Rhe inp ro 
v inzen , f rappie rend 1 5 8 . E r kann nicht a l le in dami t er
k lä r t werden, dass Augusta Rau r i ca eine Stadt gewe
sen ist, denn auch i m eher l ä n d l i c h e n G r ä b e r f e l d v o n 
W e i l am R h e i n machen die G r ä b e r mi t Sigil laten 
einen hohen A n t e i l aus. Ausserdem war auch K ö l n 
eine grosse Stadt, u n d dort liegt der A n t e i l der sigi l la-
t a f ü h r e n d e n G r ä b e r nur etwa bei 35%. In Stuttgart 
Bad-Cannstat t be t r äg t er knapp 50% u n d i n Remagen 
etwas mehr als 5 0 % 1 5 9 . M ö g l i c h e r w e i s e liegt hier an 
der Rheinstrasse 46 eine besondere Beigabensitte vor , 
die w i r aber, wegen der kle inen A n z a h l untersuchter 
G r ä b e r , nicht deuten k ö n n e n . 

148 Castella 1987, 14. 
149 P.-A. Schwarz, L. Berger (Hrsg.) mit Beiträgen von K. Bartels, 

V. von Falkenstein, J. Furrer, Ch. Haeffelé, R. Matteotti, 
M . Poux, E. Riegert, Th. Schibier, C. Schluchter, St. G. Schmid 
und Chr. Schneider. Katalog der römischen und frühmittel
alterlichen Steininschriften aus Augst und Kaiseraugst (Ar
beitstitel, in Vorbereitung) Kat.-Nr. 17-19. 

150 Stehlin 1994, 49; C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rund
skulpturen und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst. Forschun
gen in Augst 16 = Corpus Signorum Imperii Romani. Schweiz 
III. Germania superior. Civitas Rauracorum (Augst 1992) 95ff. 
Nr. 64 Taf. 48-51. 

151 Bezirke vor den Stadttoren waren besonders beliebt und konn
ten daher wohl nur von vermögenden Bürgern erworben wer
den (von Hesberg 1992, 5f). 

152 Da insgesamt nur 4 Sigillata-Imitationen vorkommen, werden 
sie zusammen mit der Terra Sigillata ausgewertet. Methodisch 
ist dies vertretbar, da in keinem Grab die Imitationen eine 
Form ersetzen; sie kommen nur ergänzend dazu vor. 

153 In diesem Sinne auch Köhler 1975, 37. 
154 In der Gruppe 1 kommen in allen Gräbern Sigillatabeigaben 

vor (100%). In Gruppe 2 ist nur eines von acht Gräbern ohne 
Sigillatabeigaben (88%). 

155 Weil am Rhein: In Zeitstufe I und II etwa 92% Gräber mit 
Sigillatabeigaben (Asskamp 1989, 63); Courroux: In Stufe II 
68% Gräber mit Sigillatabeigaben (Martin-Kilcher 1976, 79). 

156 Um die 49% der Gräber enthielten Sigillatabeigaben. E. Ett
linger, W. Schmassmann, Das gallo-römische Brandgräberfeld 
von Neu-Allschwil (Basel-Landschaft). Tätigkeitsbericht der 
Naturforschenden Gesellschaft Baselland 14, 1944, 201. 

157 Weil am Rhein: Asskamp 1989, 64; Courroux: Martin-Kilcher 
1976, 80. 

158 Vgl. dazu Abb. 20 bei Martin-Kilcher 1976, 81. 
159 Martin-Kilcher 1976, 81 Abb. 20. 



In A b b i l d u n g 20 s ind die Inventare mi t Sigil laten 
aufgeführ t . In v ier Fä l l en s ind Teller , Schalen und 
S a u c e n s c h ä l c h e n gemeinsam vertreten, aber in unter
schiedlicher A n z a h l ( G r ä b e r 5, 6, 9, 15). In dre i weite
ren G r ä b e r n k o m m t noch je eine Schüsse l h i n z u ( G r ä 
ber 7, 11, 17), u n d i n G r a b 20 s ind alle F o r m e n , also 
auch die Becher, vertreten. In fünf Fä l l en treffen w i r 
nur je zwei F o r m e n zusammen i n e inem G r a b an 
( G r ä b e r 3, 8, 14, 18, 24), und i n sieben G r ä b e r n 
k o m m t nur eine F o r m vor ( G r ä b e r 2, 10, 12, 16, 22, 
23, 26). 

In der folgenden Dars te l lung s ind die Sigil lata-
kombina t ionen nach den chronologischen G r u p p e n 
geordnet: 

Gruppe 1 Gruppe 2 undat. 

Gräber mit 1 Sigillataform 5 - 2 
Gräber mit 2 Sigillataformen 3 2 -
Gräber mit 3 Sigillataformen 1 3 
Gräber mit 4 Sigillataformen 1 2 
Gräber mit 5 Sigillataformen - 1 

Tendenz ie l l läss t s ich eine Z u n a h m e v o n G r ä b e r n mi t 
mehreren verschiedenen F o r m e n i n der 1. Hä l f t e des 
2. Jahrhunderts feststellen. Wegen den eingangs er
w ä h n t e n E i n s c h r ä n k u n g e n d ü r f e n diese Beobachtun
gen jedoch nicht ü b e r b e w e r t e t w e r d e n 1 6 0 . A u s demsel
ben G r u n d konnten i n dieser Arbe i t keine Sigi l lata-
Service, wie sie v o n F . Drexe l u n d R . Nie rhaus er
arbeitet wurden, nachgewiesen werden. D e r Unter 
schied i n der A n z a h l der einzelnen Gefäs se pro For 
men ist einfach z u gross. 

Z u r Ausstattung der G r ä b e r mit Geschi r r 
(Abb . 23 und 24) 

Tro tz aller Vorbehal te soll hier dennoch versucht 
werden, aufgrund der E in te i lung v o n Ess-, T r i n k - u n d 

Spendegeschirr, m ö g l i c h e Geschi r r sa tzkombina t io
nen aufzuzeigen 1 6 2 . W i e i m G r ä b e r f e l d v o n W e i l am 
R h e i n konnten v ier verschiedene Ausstattungsgrup
pen gebildet w e r d e n 1 6 3 , m i t dem Untersch ied , dass 
die Ausstattungsgruppe 1 i n drei u n d nicht nur i n 
zwei G r u p p e n gegliedert werden konnte. 

Ausstattungsgruppe 1 (Abb. 24) 
A l s erstes fällt auf, dass fast die Hä l f t e der B r a n d g r ä 
ber, bei denen ü b e r h a u p t Ausstattungsgruppen gebil
det werden konnten, ein vo l l s t änd iges Tr inkgeschi r r 
enthalten. E ine erste G r u p p e v o n v ie r G r ä b e r n hat 
neben dem v o l l s t ä n d i g e n Tr inkgeschi r r noch ein gan
zes Essgeschirr als auch zwei Elemente eines G e 
brauchsgeschirrs und Tei le des Spendegeschirrs 
(Gruppe la) . E i n z i g G r a b 20 hat ke in Spendegeschirr. 
D i e G r ä b e r 11 u n d 6 besitzen d a r ü b e r hinaus einen 
besonders hohen A n t e i l an einzelnen F o r m e n . 

D i e sechs G r ä b e r der Gruppe l b weisen neben dem 
vo l l s t änd igen Tr inkgeschi r r L ü c k e n b e i m Essgeschirr 
auf. B e i zwei G r ä b e r n ist sogar nur noch eine F o r m , 
die S c h a l e n / S a u c e n s c h ä l c h e n , des Essgeschirrs vor
handen. Gebrauchsgeschirr ist ausser bei G r a b 18 
übera l l p r ä s e n t , und v ier der sechs G r ä b e r weisen 
auch noch Elemente des Spendegeschirrs auf. 

160 Im Gräberfeld Weil am Rhein kann diese Beobachtung zwi
schen der Zeitstufe I und II, die etwa unseren Gruppen 1 und 2 
entsprechen, nicht gemacht werden. Asskamp 1989, 64 Tabelle 
10. 

161 Nierhaus 1959, 4Iff; F. Drexel, Römische Sigillataservices. 
Germania 1 1, 1927, 5Iff. 

162 Der Versuch wurde unternommen, weil mit den Auswertungen 
der Augst nahe gelegenen Gräberfelder von Courroux und Weil 
am Rhein Vergleichsmöglichkeiten vorlagen. Es soll aber schon 
im voraus darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse 
nicht als statistische Grundlagen dienen können, da die Un-
sicherheitsfaktoren zu hoch sind. 

163 Asskamp 1989, 65ff. und Tabelle 12. 

A b b . 23 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Ver te i lung der Ausstattungsgruppen i m G r a 
bungsareal: A Ausstattungsgruppe l a ; A Ausstattungsgruppe l b ; * Ausstattungsgruppe le ; • Ausstat
tungsgruppe 2; O Ausstattungsgruppe 3; • Ausstattungsgruppe 4. M . 1:125. 



Grab Ge Datie Trinkgeschirr Essgeschirr Gebrauchsgeschirr Spendegeschirr Aus-

Nr. schlecht 

(Abb. 9) 

rung 

(Abb. 21) 

Krüge Becher Teller Schalen/ 
Saucen-

schälchen 

Schüs
seln 

Töpfe/ 
Tonnen 

Koch-
gefässe 

Reib
schüsseln 

Ampho
ren 

Flaschen/ 
Glaskrüge 

Balsa
marien 

stat-
tungs-
gruppe 

5 • • 2 3 4 8 1 2 1 1 - 1 1 
11 • • 6 3 21 23 1 1 1 1 - 2 1 la 

6 • • 4 3 *9 23 1 2 2 - 1 1 -
20 A • 3 2 1 9 1 1 1 - 1 - -
7 • A 2 2 3 16 1 - 1 - 1 - -
8 • A 1 1 5 9 - 1 1 - - - 1 

15 • A 2 1 1 9 - - 2 - - - - lb 

24 • • 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 -

23 A 2 1 - 2 - - 1 - - - 1 

18 • A 2 1 - 4 - - - - - - 1 

4 A • 3 1 - - - - - le 

17 • A 2 - 5 3 1 1 1 - - - -
10 • A 1 - - 3 1 1 - - - - -
9 • 1 - 2 2 - - - - - - -
14 • A 2 - - 2 - - 1 - - - - 2 
16 • A 1 - - 1 - - 2 - - - -
12 • A 1 - - 2 - - - - - - 1 

2 • A 1 - - - - - 1 - - - 1 

3 • • 1 1 5 1 - - - - - 3 

19 • • - - - - - - 1 - 2 - -
13 A • - - - - - 2 - - - - - 4 

26 • • - - 1 - - - - - - - -
25 • A • - - - - - - 1 - - - -

A b b . 24 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51), G r ä b e r 2-26: Gesch i r rkombina t ionen i n den 
einzelnen G r ä b e r n (Mindes t ind iv iduenzahlen) u n d Ausstattungsgruppen (in An lehnung an Asskamp 
1989, 66f. Tabelle 12 und M a r t i n - K i l c h e r 1976, 85 A b b . 22). Geschlecht: • M a n n ; A F rau ; A K i n d ; 
• indet.; Datierung: A 2. Häl f te 1. Jh . n .Chr . ; • 1. Hä l f t e 2. Jh . n .Chr . ; • nicht datierbar. 

Z u r Gruppe l c g e h ö r t nur G r a b 4. Es e n t h ä l t e in 
vo l l s t änd iges Tr inkgeschirr , sonst j edoch keine weite
ren G e s c h i r r s ä t z e . Weder i m G r ä b e r f e l d v o n Cour 
roux noch i n dem v o n W e i l a m R h e i n k a m ein G r a b 
mi t dieser Beigabenausstattung v o r 1 6 4 . 

Ausstattungsgruppe 2 (Abb. 24) 
B e i sieben G r ä b e r n waren zwar ein bis zwei K r ü g e 
vorhanden, jedoch fehlten die Becher. Das kann na
tü r l i ch ein Zufa l l b e i m Auslesen der Scheiterhaufen
r ü c k s t ä n d e sein, oder aber die Becher bestanden i n 
diesen G r ä b e r n aus v e r g ä n g l i c h e m Mate r i a l , wie z .B . 
H o l z 1 6 5 . M ö g l i c h ist auch, dass hier einige der Scha-
l e n / S a u c e n s c h ä l c h e n , die mi t Ausnahme v o n G r a b 2 
mehrfach i n diesen G r ä b e r n belegt s ind, als Tr inkge
schirr gedient haben 1 6 6 . D r e i der G r ä b e r weisen zwei 
bis v ier F o r m e n des Essgeschirrs auf, dre i weitere nur 
noch je eine F o r m ( immer S c h a l e n / S a u c e n s c h ä l c h e n ) , 
u n d i n G r a b 2 gibt es ü b e r h a u p t ke in Essgeschirr 
mehr. B e i den G e b r a u c h s g e f ä s s e n s ind i n vier Fä l l en 
Kochgefäs se vertreten, be i den Spendege fä s sen k o m 
men nur noch zwei Balsamarien vor . 

Ausstattungsgruppen 3 und 4 (Abb. 24) 
N u r G r a b 3 gehö r t der Ausstattungsgruppe 3 an. Es 
e n t h ä l t noch einen Becher des Trinkgeschirrs , j edoch 

keinen K r u g mehr. V o m Essgeschirr s ind i m m e r h i n 
noch drei Elemente vorhanden, doch fehlt das G e 
brauchs- sowie das Spendegeschirr. E i n s c h r ä n k e n d 
muss hier e r w ä h n t werden, dass G r a b 3 als Urnengrab 
einer etwas differenzierteren Auslese unterstand, so 
dass die Ausstattungsgruppe 3, die j a nur aus diesem 
einen G r a b besteht, m ö g l i c h e r w e i s e ein Zufal lspro
dukt ist. 

In v ier weiteren G r ä b e r n fehlt das Tr inkgeschi r r 
ganz, sie g e h ö r e n der Ausstattungsgruppe 4 an. In den 
G r ä b e r n 12 und 26 ist je eine F o r m des Essgeschirrs 
vorhanden, bei den G r ä b e r n 19 u n d 25 wurden Tei le 
des Gebrauchsgeschirrs mitgegeben, Spendegeschirr 
fehlt jedoch. 

Tro tz aller Unsicherhei ten i n bezug auf die Vo l l s t än 
digkeit der Grabinventare lassen sich einige interes
sante Schlussfolgerungen ziehen: D i e G r ä b e r , i n wel
chen ein vo l l s t änd iges Tr inkgeschi r r vo rkommt , ent
halten auch mehr F o r m e n der anderen G e s c h i r r s ä t z e 

164 Vgl. Martin-Kilcher 1976, 85 Abb. 22; Asskamp 1989, 66f. 
Tabelle 12. 

165 Berger 1988, 25f. 
166 Im gleichen Sinne Asskamp 1989, 67f. 



als die G r ä b e r mi t u n v o l l s t ä n d i g e m oder fehlendem 
Tr inkgesch i r r 1 6 7 . Ferner fällt auf, dass die gleichen 
G r ä b e r reichhaltigere Speisebeigaben aufweisen 1 6 8 . 
A l l e enthalten Getreide, z u m T e i l sogar mehrere A r 
t e n 1 6 9 , sowie weitere pflanzliche Beigaben. In bezug 
auf die Bestattungsart lässt sich feststellen, dass alle 
G r ä b e r der Ausstattungsgruppe 1, mi t Ausnahme des 
Grabes 23, zu den B r a n d g r u b e n g r ä b e r n g e h ö r e n . W e 
der i m G r ä b e r f e l d v o n W e i l am R h e i n noch i n demje
nigen v o n Cour roux konnte das i n diesem Masse fest
gestellt w e r d e n 1 7 0 . Vergleichbar ist j edoch die Tatsa
che, dass i n C o u r r o u x und an der Rheinstrasse 46 die 
U r n e n g r ä b e r , wegen der differenzierten A u s w a h l der 
S c h e i t e r h a u f e n r ü c k s t ä n d e , weniger Beigabenreste 
enthalten als die anderen Bestat tungsarten 1 7 1 . 

Geschlechtsspezifisch ergeben sich keine Unter 
schiede, und K i n d e r g r ä b e r scheinen auch nicht signi
fikant anders ausgestattet worden zu sein. In chrono
logischer H ins i ch t sieht es hingegen anders aus: A l l e 
G r ä b e r der Ausstattungsgruppe l a g e h ö r e n i n die 
1. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts. In der Ausstattungs
gruppe l b ü b e r w i e g e n die G r ä b e r der 2. Hä l f t e des 
1. Jahrhunderts ebenso wie i n den Ausstattungsgrup
pen 2 und 3. G r a b 3, das i n die Ausstattungsgruppe l c 
gehör t , datiert i n die M i t t e des 2. Jahrhunderts. D i e 
G r ä b e r der letzten Ausstattungsgruppe k ö n n e n alle 
nicht datiert werden. Es lässt sich also feststellen, dass 
die jüngeren Gräber tendenziel l besser und reichhalti
ger ausgestattet s ind. 

Zusammenfassend sei bemerkt, dass die meisten 
G r ä b e r eine Tendenz i n R ich tung einer Vo l l s t änd ig 
keit der verschiedenen G e s c h i r r s ä t z e erkennen lassen; 
oft fehlen nur wenige Fo rmen . D i e Frage, ob nun 
diese einzelnen F o r m e n dem Verstorbenen w i r k l i c h 
nicht mitgegeben wurden, oder ob sie wegen der oben 
aufgeführ ten G r ü n d e nicht i m Grab inven ta r auftre
ten, ist heute nicht mehr zu beantwor ten 1 7 2 . A u s die
sem G r u n d ist die Auswer tung der Geschirrbeigaben 
mi t a l le rgröss te r Vors ich t zu verwenden; es k ö n n e n 
ledigl ich Tendenzen aufgezeigt werden. 

Tr inkgeschi r r (Abb . 24) 

In 19 von 25 Brandbestattungen f inden sich Reste des 
Trinkgeschirrs . 18 G r ä b e r enthalten ein bis sechs 
Krüge , ein G r a b e n t h ä l t nur einen Becher. W ä h r e n d 
die G r ä b e r der 2. Hä l f t e des 1. Jahrhunderts nur einen 
oder h ö c h s t e n s zwei K r ü g e enthalten, k ö n n e n die j ü n 
geren G r ä b e r der 1. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts bis z u 
sechs K r ü g e aufweisen. Be i den Bechern bietet sich 
das gleiche B i l d : D i e ä l t e r en G r ä b e r weisen h ö c h s t e n s 
zwei Becher auf, die j ü n g e r e n k ö n n e n bis zu drei Be
cher enthalten. B e i den G r ä b e r n mi t K r ü g e n , jedoch 
ohne Becher (Ausstattungsgruppe 2), s tammt nur das 
Kindergrab 9 aus der 1. Häl f te des 2. Jahrhunderts, 
die anderen s ind äl ter . M ö g l i c h e r w e i s e muss man da
v o n ausgehen, dass i m 1. Jahrhundert noch viele Be
cher aus v e r g ä n g l i c h e n Mate r i a l i en mitgegeben wur
d e n 1 7 3 , oder dass einige der S a u c e n s c h ä l c h e n als Be
cher dienten. 

E ine besonders interessante Tr inkgesch i r rkombi 
nat ion weist das Kindergrab 23 auf: Mindes tens ein 
K r u g 464 und ein Becher 463 wurden zusammen mi t 

dem L e i c h n a m verbrannt, danach v o m Scheiterhau
fen eingesammelt und z u m T e i l i n der U r n e bzw. m i t 
weiteren S c h e i t e r h a u f e n r ü c k s t ä n d e n daneben i n der 
Grabgrube deponiert. D a z u wurde dem Verstorbenen 
aber noch zusä tz l i ch e in Tr inkgeschi r r 461 u n d 462 
unverbrannt mi t ins G r a b gegeben (Abb. 16). In die
sem F a l l ersetzte das S a u c e n s c h ä l c h e n des Typs Drag . 
24 gewiss den T r i n k b e c h e r 1 7 4 . 

Glasbeigaben 

20 der 25 B r a n d g r ä b e r enthalten Glasbeigaben. D a 
die G l ä s e r jedoch in der Regel mi t dem Verstorbenen 
kremiert wurden, f inden sich nur noch wenige be
s t immbare Exemplare . In den meisten Fä l l en bl ieben 
nur völ l ig zusammengeschmolzene Glasreste übr ig . 
A u s diesem G r u n d ist es auch fast u n m ö g l i c h , die 
u r s p r ü n g l i c h e A n z a h l der Glasbeigaben i n den G r ä 
bern zu ermit teln. Sicher ist nur, dass i n 80% der 
B r a n d g r ä b e r ein oder mehrere Glasbeigaben mitgege
ben wurden. 

Insgesamt konnten 21 G l ä s e r bes t immt werden, 
n ä m l i c h sieben Balsamarien, sechs Schalen, fünf F l a 
s c h e n / K r ü g e und je e in Becher /Pokal , G e f ä s s h e n k e l 
u n d R ü h r s t a b . D i e Flaschen u n d K r ü g e g e h ö r e n , wie 
schon H . N u b e r u n d A . R a d n ó t i sowie s p ä t e r S. M a r 
t i n - K i l c h e r u n d R . Asskamp festgestellt haben, nicht 
z u m Tr ink- , sondern z u m Spendegeschirr 1 7 5 . Sie ent
hielten wie die Balsamar ien wohlriechende Ö le u n d 
Essenzen, die vo r der K r e m a t i o n ü b e r den L e i c h n a m 
gegossen wurden, damit die G e r u c h s b e l ä s t i g u n g er
t räg l i cher w u r d e 1 7 6 . V i e r der fünf F l a s c h e n / K r ü g e f in -

167 Das gleiche wurde im Gräberfeld Weil am Rhein beobachtet 
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weniger offensichtlich, ebenfalls vorhanden (Martin-Kilcher 
1976, 85 Abb. 22). 
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JbAK 6, 1986, 22ff. 
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den sich i n der Ausstattungsgruppe l a , wobei in 
G r a b 11 zwei Exemplare v o r k o m m e n (Abb . 24). In 
der Ausstattungsgruppe l b k o m m t noch ein E x e m 
plar vor. Es zeigt sich also, dass die Glasflaschen u n d 
K r ü g e i n G r ä b e r n mi t v o l l s t ä n d i g e m Tr inkgeschi r r 
auftreten. W i e i m G r ä b e r f e l d von Cour roux findet 
sich die K o m b i n a t i o n F la sche /Krug u n d Baisama
r i u m nur i n der Ausstattungsgruppe l a 1 7 7 . 

Zur Beigabe von Lampen und Terrakotten 

M i t der Bedeutung der L a m p e n i m Totenkul t hat sich 
bereits 1953 H . M e n z e l auseinandergesetzt 1 7 8 . D e n 
dort ausgearbeiteten Aspekten lässt sich nichts Neues 
h inzufügen . A n der Rheinstr . 46 s ind i n e inem Fünf
tel der G r ä b e r L a m p e n nachgewiesen worden (5 v o n 
25 B r a n d g r ä b e r n = 20%) 1 7 9 . Ä h n l i c h hohe Zah len wei 
sen die meisten rheinischen und einige der r ä t i s c h e n 
F r i e d h ö f e auf 1 8 0 . D e m g e g e n ü b e r liegen aus den mehr 
i m Hin t e r l and des L i m e s gelegenen G r ä b e r f e l d e r n so
wie aus den schweizerischen Nekropo len k a u m G r ä 
ber mi t Lampenbeigaben v o r 1 8 1 . E ine Ausnahme b i l 
det das nahe b e i m Legionslager V i n d o n i s s a gelegene 
G r ä b e r f e l d an der Aarauerstrasse i n Brugg, wo auch 
mehrere L a m p e n v o r k a m e n 1 8 2 . N a c h H . M e n z e l k o m 
men L a m p e n fast nur i n G r ä b e r n mi t starkem r ö m i 
schen Einfluss vor, selten hingegen i n solchen mi t e in
heimischen Bestat teten 1 8 3 . Diese E r k l ä r u n g w ü r d e 
auch auf die hohe Lampenanzah l i n den Augster u n d 
Brugger G r ä b e r n zutreffen. 

A u c h Terrakottafiguren s ind oft i n G r ä b e r n anzu
treffen, als eine A r t Begleiter der T o t e n 1 8 4 . A n der 
Rheinstrasse 46 k o m m e n Reste v o n zwei Terrakotta
figuren aus zwei G r ä b e r n vor ( G r ä b e r 12 u n d 2 0 ) 1 8 5 . 
V o n beiden F iguren ist nur je ein kleines verbranntes 
Fragment erhalten, das aber eine Deutung als Voge l 
( H a h n oder Taube) zuläss t . N a c h H . M e n z e l kann 
m a n i n der F igur des Hahnes ein Symbo l zur D ä m o 
nenabwehr sehen 1 8 6 . Al lgemeiner hat er die F u n k t i o n 
eines G r a b w ä c h t e r s 1 8 7 . D i e Taube galt, vo r a l lem i m 
g a l l o - r ö m i s c h e n Gebiet , als Totenvogel schlecht
h i n 1 8 8 . Terrakottafiguren werden gerne als ge
schlechtsspezifische Beigaben gedeutet, we i l sie oft i n 
Frauen- u n d K i n d e r g r ä b e r n v o r k o m m e n 1 8 9 . A n der 
Rheinstrasse 46 u n d auch an der Rheinstrasse 32 so
wie i m G r ä b e r f e l d v o n W e i l am R h e i n k o m m e n sie 
jedoch in G r ä b e r n von M ä n n e r n und Frauen v o r 1 9 0 . 
W i e M . Mackensen schon erkannt hat, s ind die E r w ä 
gungen, dass es sich bei den Terrakot ten nur u m K i n 
derspielzeug handelt, oder dass sie an Stelle von ech
ten Fleischbeigaben ins G r a b kamen, zu verwer fen 1 9 1 . 

Zur Beigabe von persönlichen Geräten 

A l s p e r s ö n l i c h e Beigaben m ö c h t e i ch die G e g e n s t ä n d e 
ansprechen, die sich v o n der Masse der «a l lgemeinen» 
Funde, wie Ess- u n d Trinkgeschirr , und den Beigaben 
mi t f u n e r ä r e m Charakter , wie Tierf iguren und L a m 
pen, abheben. Es handelt sich u m G e g e n s t ä n d e , die 
dem Verstorbenen schon zu Lebzei ten g e h ö r t haben 
u n d die für i h n eine gewisse Bedeutung hatten, so 
dass sie i h m mi t ins G r a b gegeben wurden. A n dieser 

Stelle sei auf das sogenannte Lingonentestament h in 
gewiesen, wo am Ende des Textes eine A u f z ä h l u n g 
v o n solchen p e r s ö n l i c h e n G e g e n s t ä n d e n folgt, die mi t 
dem Verstorbenen verbrannt werden so l l t en 1 9 2 . 

A u s dem hier untersuchten T e i l des G r ä b e r f e l d e s 
liegen gerade vier verschiedene A r t e n v o n G e g e n s t ä n 
den vor, die als p e r s ö n l i c h e Beigaben angesprochen 
werden k ö n n e n : E i n m a l der G r i f f einer Badeschale 
199-200 aus dem neronischen Frauengrab 8, des wei 
teren die zwei Stili 165-166 aus dem M ä n n e r g r a b 7 
v o m Anfang des 2. Jahrhunderts, dann der beinerne 
Messergriff 349 aus dem M ä n n e r g r a b 14 v o m Ende 
des 1. Jahrhunderts u n d schliesslich die Reste von 
Kästchen aus den G r ä b e r n 5 (75-83, z .T . nicht abge
bildet), 17 (o. Abb. ) , 18 (425-426, z .T . nicht abgebil
det), 23 (o. Abb. ) u n d 24 (o. Abb . ) . 

D i e Badeschale als Grabbeigabe ist vor a l lem i n 
Südga l l i en weit verbre i te t 1 9 3 . Sie k o m m t aber auch i n 
G r ä b e r n Thrakiens, Nordgal l iens und Niedergerma
niens v o r 1 9 4 . Das Vorhandense in dieser Gefässe , die 
eng mi t der Verbre i tung der r ö m i s c h e n Badesit ten i n 
Ve rb indung stehen, deutet darauf h in , dass in diesen 
Gebieten ein T e i l der B e v ö l k e r u n g diese r ö m i s c h e 
T r a d i t i o n ü b e r n o m m e n ha t 1 9 5 . D e r F u n d einer Bade-

177 Martin-Kilcher 1976, 82 und Abb. 22. 
178 Menzel 1953, 13Iff, 
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schale i n e inem Augster G r a b ist demnach nicht ver
wunder l ich . Augst war als Kolonies tad t zweifellos 
mehr romanisier t als andere Orte. Seit claudischer 
Zei t ist auch sicher e in öffent l iches Bad , der V o r l ä u 
fer der sogenannten Frauenthermen, i m Stadtgebiet 
bekann t 1 9 6 . 

D i e Beigabe v o n St i l i ist i m Gebie t u m Augusta 
R a u r i c a nicht selten, k o m m e n doch solche Schreib
griffel i m G r ä b e r f e l d v o n W e i l a m R h e i n 1 9 7 u n d i n 
C o u r r o u x 1 9 8 vor . In niedergermanischen G r ä b e r n 
werden sie meist zusammen mi t anderen Schreib
utensil ien, etwa T i n t e n f ä s s e r n , Schreibzeugfutteralen 
oder Wachsspachteln, gefunden. Dat ier t werden sie 
aber erst i n die 1. Häl f te des 3. Jahrhunder ts 1 9 9 , also 
mehr als 100 Jahre s p ä t e r als die S t i l i aus Augst, W e i l 
am R h e i n u n d Cour roux . D . v o n Boeselager hat i n 
ih rem Aufsatz ü b e r die K ö l n e r Grabfunde die sozia
len Aspekte der Schreibutensi l ien i n G r ä b e r n unter
sucht 2 0 0 . D a b e i t raf sie auf die interessante Tatsache, 
dass Schreibzeug i m m e r nur auf Grabste inen v o n 
M ä n n e r n dargestellt w i rd ; j edoch zeigen anthropolo
gische Untersuchungen, dass Schreibutensi l ien auch 
Frauen mitgegeben w u r d e n 2 0 1 . A u c h die beiden S t i l i 
aus W e i l am R h e i n dü r f t en eher aus G r ä b e r n mi t 
weib l ichen Bestatteten s t a m m e n 2 0 2 . D i e beiden S t i l i 
165-166 aus G r a b 7 v o n der Rheinstrasse 46 sowie 
der Stilus v o n C o u r r o u x 2 0 3 k o m m e n jedoch aus M ä n 
n e r g r ä b e r n . D . v o n Boeselager ging zudem der Frage 
nach, ob die Beigabe v o n Schreibzeug mi t dem Beru f 
des Verstorbenen i n Zusammenhang stehen k ö n n t e . 
D ies war jedoch nicht nachzuweisen 2 0 4 . Es bleibt 
eigentlich nur die Feststellung, dass Schreibzeug i n 
G r ä b e r n einer gehobenen sozialen und daher gebilde
ten Schicht auftreten 2 0 5 , eine Feststellung, die schon 
R . N o l l 1963 u n d spä t e r S. M a r t i n - K i l c h e r i n ä h n 
l icher F o r m geäusse r t haben 2 0 6 . F ü r unser G r a b 7 
kann dieser Sachverhalt ebenfalls zutreffen, da neben 
den beiden S t i l i noch zahlreiche andere Beigaben 
dem Verstorbenen mitgegeben wurden, was eher auf 
eine sozial h ö h e r stehende Person hinweisen w ü r d e . 

W i e i n den allermeisten G r ä b e r f e l d e r n n ö r d l i c h der 
A l p e n (mit Ausnahme v o n Cour roux) s ind Messer i n 
der Nordwestnekropole v o n Augst sehr selten anzu
t reffen 2 0 7 . N u r gerade aus G r a b 14 k o m m t e in reich 
verzierter G r i f f 349 aus B e i n 2 0 8 . Messer k ö n n e n so
woh l i n Frauen- und K i n d e r - als auch i n M ä n n e r g r ä 
bern v o r k o m m e n 2 0 9 . 

D i e Truhen oder K ä s t c h e n , v o n denen an der 
Rheinstrasse 46 i n fünf G r ä b e r n Reste gefunden wur
den, gelten als typische Frauen- u n d M ä d c h e n b e i g a 
b e n 2 1 0 . D i e Untersuchungen v o n U . Breitsprecher ha
ben aber gezeigt, dass die Beigabe v o n K ä s t c h e n nicht 
i n allen Nekropo len geschlechtsspezifisch i s t 2 1 1 . Es ist 
also nicht so erstaunlich, dass i m M ä n n e r g r a b 18 
Tei le eines solchen K ä s t c h e n s (425-426) v o r k o m m e n . 
D i e Scharniere aus G r a b 23 (o. Abb . ) g e h ö r e n zu den 
Beigaben eines 7 - 1 0 j ä h r i g e n K i n d e s . Normalerweise 
w ü r d e man das G r a b aufgrund dieses K ä s t c h e n s 
e inem M ä d c h e n zuweisen. Wegen der Ausnahme v o n 
G r a b 18 wurde jedoch darauf verzichtet. V o n den 
drei weiteren G r ä b e r n mi t Scharnieren konnte nur 
G r a b 5 sicher als Frauengrab best immt werden. D i e 
G r ä b e r 17 u n d 24 s ind anthropologisch nicht be
st immbar . 

T ro t z vieler Unsicherhei tsfaktoren (s.o.) k ö n n e n an 
der Rheinstrasse 46 i n Augst folgende Beobachtungen 
zur Beigabensitte gemacht werden: 
• D e n To ten wurde insgesamt eine grosse Menge an 

Beigaben mitgegeben, v o n denen w i r heute aber nur 
eine Mindestausstat tung fassen k ö n n e n . Das bele
gen die zahlreichen einzelnen Scherben, die ur
sp rüng l i ch w o h l als ganzes Gefäss zur Bestattung 
kamen. Diese ü p p i g e Grabausstattung ist eher auf 
keltisch-germanische als auf s t a d t r ö m i s c h e T r a d i 
t ionen z u r ü c k z u f ü h r e n 2 1 2 . 

• D e n g röss t en A n t e i l der Beigaben macht das G e 
schirr aus. M a n gab den Verstorbenen m ö g l i c h s t 
vo l l s t änd ige Gerschirrsätze m i t ins G r a b . Das Essge
schirr (Teller, S c h a l e n / S a u c e n s c h ä l c h e n u n d Schüs 
seln) bestand meist aus Ter ra Sigi l lata u n d wurde 
mi t TS-Imi ta t ionen , Fe inke ramik u n d allenfalls 
Glas e rgänz t . K r u g u n d Becher, die das Tr inkge
schirr b i lden , bestehen aus Fe inkeramik , die Becher 
z u m T e i l aus Glanz tonware oder Glas . K o c h t ö p f e , 
R e i b s c h ü s s e l n u n d A m p h o r e n b i lden das G e 
brauchsgeschirr, Balsamar ien u n d Glaskrüge / - f la -
schen das Spendegeschirr. V o r a l lem die Bestattun
gen der Ausstattungsgruppe l a (Abb . 24) weisen ei
nen hohen A n t e i l einzelner F o r m e n auf u n d d ü r f e n 
als reich ausgestattete G r ä b e r bezeichnet werden. 

• In Dre iv ie r t e l der G r ä b e r s ind Reste des Trinkge
schirrs vorhanden, wobei die Hä l f t e K r ü g e u n d Be
cher stellen (Abb . 24). Gesamthaft s ind mehr K r ü g e 
als Becher vorhanden, doch muss davon ausgegan
gen werden, dass viele Becher aus v e r g ä n g l i c h e m 
Mate r i a l , wie etwa H o l z , waren und heute nicht 
mehr nachgewiesen werden k ö n n e n . Diese nahezu 
systematisch anmutende Ausstat tung der G r ä b e r 
mi t e inem oder mehreren K r ü g e n findet Paral le len 
i n den Nekropo len Obergermaniens (Rheingebiet 
und Dekumatenland) u n d steht ganz i m Gegensatz 

196 Laur-Belart/Berger 1988, 99. 
197 Aus den Gräbern 45 und 50 kommt je ein Stilus (Asskamp 

1989, 57). 
198 Aus Grab 88 kommt ein Stilus. Martin-Kilcher 1976, 69. 
199 Von Boeselager 1989, 239. 
200 Von Boeselager 1989, 22Iff. 
201 Von Boeselager 1989, 236ff. 
202 Asskamp 1989, 57. 
203 Martin-Kilcher 1976, 215. 
204 Von Boeselager 1989, 238. 
205 Von Boeselager 1989, 239. 
206 Noll 1963, 87; Martin-Kilcher 1976, 69. 
207 Martin-Kilcher 1976, 90. 
208 Aus zwei Brandgräbern der Rheinstrasse 32 kommen zwei ei

serne Messerklingen (Tomasevic 1974, Übersichtstabelle S. 47). 
209 Fasold 1993, 110; Mackensen 1978, 159; Martin-Kilcher 1976, 

90. 
210 Fasold 1993, 108f; Martin-Kilcher 1976, 87f.; Nierhaus 1959, 

49; E. Riha, Römische Kästchen- und Möbelteile aus Augst und 
Kaiseraugst (Arbeitstitel). Forschungen in Augst (in Vorb.). 

211 U. Breitsprecher, Zum Problem der geschlechtsspezifischen 
Bestattungen in der Römischen Kaiserzeit. Ein Beitrag zur For
schungsgeschichte und Methode. BAR International Series 
376, 1987, 222. 

212 Fasold 1992, 8f. 14. 



z u R ä t i e n u n d N o r i c u m , wo die Beigabe eines K r u 
ges eine Ausnahme dars te l l t 2 1 3 . 

• In nur drei Bestattungen ( G r ä b e r 3, 5 u n d 23) konn
ten Sekundärbeigaben nachgewiesen werden. D a r 
aus ist zu schliessen, dass fast alle Beigaben mi t dem 
Toten auf dem Scheiterhaufen kremiert wurden. In 
dieser Beziehung lehnen sich die G r ä b e r v o n der 
Rheinstrasse 46 eng an die beiden Nekropo len v o n 
Cour roux u n d W e i l a m R h e i n an, wo ebenfalls nur 
wenige S e k u n d ä r b e i g a b e n ins G r a b k a m e n 2 1 4 . 

• In 20% der G r ä b e r befanden sich Lampen. Ä h n l i c h 
hohe Zah len weisen s t ä d t i s c h e Nek ropo len i m 
R h e i n l a n d u n d i n R ä t i e n sowie G r ä b e r f e l d e r i n der 
N ä h e v o n Legionslagern auf. In G r ä b e r n l ä n d l i c h e r 
Gebiete k o m m e n L a m p e n selten als Beigabe vor . 

• Terrakottafiguren s ind nur i n zwei G r ä b e r n nachge
wiesen worden. A u c h sie k o m m e n i n G r ä b e r f e l d e r n 
mi t s t ä d t i s c h e r B e v ö l k e r u n g vor, doch s ind sie vo r 
al lem eine typische Grabbeigabe i n Nordga l l i en u n d 
der G e r m a n i a In fe r io r 2 1 5 . 

• Persönliche Beigaben enthielten nur wenige, ausge
suchte G r ä b e r an der Rheinstrasse 46. Es handelt 
sich dabei u m Bestattungen, die auch sonst m i t 
mehr Beigaben ausgestattet waren als die anderen. 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass i n dem 
untersuchten G r ä b e r f e l d a b s c h n i t t eine sicher einhei
mische, relativ stark romanisierte s t ä d t i s c h e Bevö lke 
rung bestattet wurde. A u s ihrer kelt ischen T r a d i t i o n 
heraus gab sie den To ten eine grosse Menge an Beiga
ben mit , verwendete da fü r aber h a u p t s ä c h l i c h das rö 
mische Ter ra Sigi l la ta-Geschirr . In r ö m i s c h e r T r a d i 
t i on steht hingegen die Sitte, die To ten z u kremieren, 
ferner die Beigabe v o n L a m p e n sowie i n einigen Fä l 
len das Mi tgeben v o n p e r s ö n l i c h e n G e r ä t e n . G e 
schlechts- und altersspezifische Unterschiede i n der 
Beigabensitte konnten nicht festgestellt werden, doch 
fällt auf, dass sich selbst i n diesem kle inen Ausschni t t 
der Nekropo le reich ausgestattete G r ä b e r dicht neben 
solchen befinden, die fast beigabenlos s ind. O b sich 
hier ein sozialer Unte rsch ied widerspiegelt, ist nicht 

klar. A l lgeme in kann hingegen festgestellt werden, 
dass die hier bestattete B e v ö l k e r u n g weder e inem sehr 
hohen sozialen Stand a n g e h ö r t e noch zur besitzlosen 
Unterschicht gezähl t werden kann. 

Speisebeigaben 

Zusammen mi t dem Toten wurden auf dem Scheiter
haufen auch verschiedene Nahrungsmi t te l verbrannt 
(Abb. 25). Diese Nahrungsmit telbeigaben konnten 
sehr unterschiedlicher N a t u r sein, wie etwa Fle isch , 
G e m ü s e , Obst, B r e i u n d Brot ; aber auch Schnecken 
oder M u s c h e l n s ind nachgewiesen 2 1 6 . D a z u k o m m e n 
noch flüssige Beigaben, wie etwa W e i n 2 1 7 oder auch 
nur Wasser. E i n K r u g m i t Wasser ist w o h l auch d e m 
K i n d i n G r a b 23 mitgegeben worden (Abb. 16). D i e 
Untersuchung des Kruginhal tes ergab n ä m l i c h , dass 
sich nur Ma te r i a l v o n der G r a b g r u b e n f ü l l u n g dar in 
be fand 2 1 8 . A l s o wurde der K r u g entweder leer, was 
nicht sehr s innvo l l ist, oder mi t einer neutralen Sub
stanz gefüllt, z .B . Wasser, mitgegeben. 

M i t Ausnahme v o n G r a b 22 s ind i n allen G r ä b e r n 
der Rheinstrasse 46 Reste v o n Nahrungsmi t te ln be
kannt (Tab. 17). Z u m einen handelt es sich u m aus
nahmslos verbrannte Knochenreste v o n Fle ischbei 
gaben, z u m anderen u m verkohlte vegetabile Reste. 

213 S. von Schnurbein, Die kulturgeschichtliche Stellung des nörd
lichen Rätien. Ein Beitrag zur Deutung archäologischer Fund
gruppen. Berichte der Römisch-Germanischen Kommission 
63, 1982, 7; Fasold 1992, 14. 

214 Courroux (Martin-Kilcher 1976, 79) und Weil am Rhein (Ass
kamp 1989, 21). 

215 Nierhaus 1969, 254. 
216 Prieur 1986, 33. 
217 Dem Toten im Grabmal am Augster Osttor gab man drei mit 

Wein gefüllte Amphoren mit. Sie wurden zusammen mit ihm 
verbrannt (S. Martin-Kilcher, Die Amphoren aus dem Bustum-
grab. In: L. Berger et al., Die Grabung am Augster Osttor im 
Jahre 1966. JbAK 5, 1985, 32ff; Schaub 1992. 83ff. und Abb. 
11). 

218 Schriftliche Mitteilung von M . Maggetti, Institut für Minera
logie und Pétrographie der Universität Fribourg. 

A b b . 25 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Ver te i lung der Speisebeigaben i m Grabungs
areal: • Fleischbeigaben; • pflanzliche Beigaben. M . 1:125. 



(Marce l V e s z e l i 2 1 9 ) 

Material und Quellenkritik 
Z u r a r c h ä o z o o l o g i s c h e n Untersuchung lagen insge
samt 1756 Knochenfragmente aus 23 B r a n d g r ä b e r n 
v o r 2 2 0 , die zusammen ein Gewich t v o n 849,3 g erga
ben (Abb. 26). N u r ein Bruchte i l davon, n ä m l i c h 88 
Stück, war nicht verbrannt. Darunter befinden sich 
Reste von Tierar ten, die sicher nicht zu den Grabbe i 
gaben gerechnet werden dü r fen , wie z .B . Fe ldmaus 
u n d Mau lwur f . B e i anderen Tierar ten, wie Hase und 

Bachforelle, muss diese Annahme , dass unverbrannte 
K n o c h e n nicht als Beigaben gewertet werden k ö n n e n , 
noch diskutiert werden, denn sie scheinen als jagd
bare Wi ld t i e re eine besondere Stellung i m Tierar ten
spektrum einzunehmen. D e n n o c h kann nicht ausge
schlossen werden, dass es sich bei ihnen u m s e k u n d ä r 
beigemischte K n o c h e n handeln k ö n n t e . 

219 Labor für Urgeschichte, Petersgraben 9-11, CH-4051 Basel. 
220 Aus der Körperbestattung (Grab 1), aus Grab 19 und Grab 26 

lagen keine Knochen vor. Grab 22 enthielt nur drei unver
brannte Kleinstfragmente, die nicht als Reste von Beigaben 
gedeutet werden können. Diese Gräber werden bei der Detail
untersuchung nicht berücksichtigt. 

Tierart Total unverbrannt verbrannt 
n n % Gew. Gew. 

% 
D-

Gew. 

n Gew. n n % Gew. Gew. 
% 

D-
Gew. 

R i n d 17 5.3 73.0 20.6 4.3 2 6.1 15 4.8 66.9 19.4 4.5 

SchaffZiege 16 5.0 22.1 6.2 1.4 1 2.4 15 4.8 19.7 5.7 1.3 

Schwein 249 77.3 252.5 71.1 1.0 2 1.0 247 78.9 251.5 73.0 1.0 

H u h n 34 10.6 6.3 1.8 0.2 34 10.9 6.3 1.8 0.2 

Total Haustiere 316 98.1 353.9 99.7 1.1 5 9.5 311 99.4 344.4 99.9 1.1 

Feldhase 1 0.3 0.2 0.1 1 0.2 

Feldmaus 1 0.3 0.3 0.1 1 0.3 

M a u l w u r f 1 0.3 0.3 0.1 1 0.3 

Total W i l d t i e r e / S ä u g e r 3 0.9 0.8 0.2 0.3 3 0.8 0 0.0 

Stockente 1 0.3 0.2 0.1 1 0.3 0.2 0.1 

Total W i l d t i e r e / V ö g e l 1 0.3 0.2 0.1 0 0.0 1 0.3 0.2 0.1 

Bachfore l le 1 0.3 0.05 0.0 1 0.05 

Mit te lmeermakre le 1 0.3 0.05 0.0 1 0.3 0.05 0.0 

Total Wildtiere/Fische 2 0.6 0.1 0.0 1 0.05 1 0.3 0.05 0.0 

Total Bestimmte 322 100 355.0 100 1.1 9 10.4 313 100 344.7 100 1.1 

G r . W i e d e r k ä u e r 2 6.2 2 6.2 

K l . W i e d e r k ä u e r 5 1.3 0.3 5 1.3 0.3 

K l . Ca rn ivoren 1 0.05 1 0.05 

K l e i n s ä u g e r 12 0.05 0.004 12 0.05 

V ö g e l indet. 99 6.5 0.1 4 0.2 95 6.3 0.1 

A m p h i b i e n indet. 20 0.05 0.003 20 0.05 

M o l l u s k e n indet. 3 0.01 0.003 3 0.01 

Total Grossgruppen 142 14.2 0.1 40 0.4 102 13.8 0.1 

G r . k le in indet. 188 19.1 0.1 19 0.7 169 18.4 0.1 

G r . mittel indet. 987 326.1 0.3 17 7.1 970 319.0 0.3 

G r . gross indet. 117 134.9 1.2 3 3.8 114 131.1 1.2 

Total Unbestimmbare 1292 480.1 0.4 39 11.6 1253 468.5 0.4 

T O T A L G E S A M T : 1756 849.3 0.5 88 22.3 1668 827.0 0.5 

A b b . 26 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51), a r c h ä o z o o l o g i s c h e s Gesamtfundmaterial : T ie r 
artentabelle nach Fragmentzahlen und Gewich t . Vergle ich der unverbrannten u n d verbrannten K n o 
chen mi t der Gesamtfundmenge (Total). 



D e r gröss te T e i l des Mater ia l s liegt i n unterschied
l i c h stark verbrannten Fragmenten vo r (1668 Stück) , 
w o m i t angenommen werden darf, dass die mitgegebe
nen Speisen zusammen mi t den To ten auf dem Schei
terhaufen verbrannt worden sind. D i e Fragmente 
wurden i n Verbrennungsstufen eingeteilt, die nach 
W a h l 2 2 1 ermittelt wurden. D i e weitaus g röss te Menge 
der verbrannten K n o c h e n ist demnach der zweit
h ö c h s t e n Brandstufe I V v o n 650° bis etwa 800° zuzu
rechnen (62,5% nach A n z a h l bzw. 54,8% nach G e 
wicht) . D a n a c h folgen Stufe III von ca. 500° (26,9% 
bzw. 23,3%) u n d Stufe V v o n 800° und h ö h e r (8% bzw. 
20%). 

Bedingt durch die Verbrennung lag die B e s t i m m 
barkeit des gesamten Mater ia l s aufgrund der Frag
mentzahlen bei nur 18,3% und nach dem Knochenge
wicht bei i m m e r h i n 41,8%. D e r B r a n d Hess nicht nur 
viele Kleinstfragmente entstehen, die oftmals weniger 
als 0,1 g wogen, sondern bewirkte ebenfalls eine 
Schrumpfung und Deformierung der K n o c h e n . V i e l 
fach konnten deshalb, wenn eindeutige M e r k m a l e zur 
Bes t immung einer Tierar t fehlten, nur noch die unge
fäh ren T i e r g r ö s s e n k l a s s e n sowie die Knochenar t 
( R ö h r e n - oder Plat tenknochen) festgestellt werden. 
A u s Zei tmangel war es leider auch nicht mög l i ch , 
j edem potentiel l bes t immbaren Fragment die g e b ü h 
rende Aufmerksamkei t zu schenken. E ine zusä t z l i che 
Schwierigkeit b e i m Bes t immen ergab sich aus der ho
hen A n z a h l K n o c h e n , die v o n infanti len und juven i 
len Tie ren stammen, welche die arttypischen M e r k 
male bei gewissen Skeletteilen noch nicht g e n ü g e n d 
ausgebildet haben. 

D i e starke Fragmentierung, die Schrumpfung u n d 
Deformierung durch den B r a n d sowie die hohe A n 
zahl an unausgewachsenen Tie ren machten es i n der 
Folge u n m ö g l i c h , Masse zu nehmen. A u s ä h n l i c h e n 
G r ü n d e n muss auch das Geschlecht der den To ten 
mitgegebenen Tiere unbest immt bleiben, da die für 
eine Geschlechtsbest immung relevanten Skeletteile, 
wie z .B . E c k z ä h n e bei Schweinen und Becken be i 
W i e d e r k ä u e r n , fehlen oder zu stark fragmentiert s ind. 

A n z a h l und Gewich t der Fragmente unterscheiden 
sich stark innerhalb der einzelnen G r ä b e r : W ä h r e n d 
sich in G r a b 11 a m meisten Fragmente, n ä m l i c h 439 
Stück, mi t e inem Gewich t v o n 302,7 g f inden, e n t h ä l t 
G r a b 21 nur gerade 4 Fragmente mi t e inem Gewich t 
v o n 0,8 g. Diese Unterschiede dü r f en aber nicht d i 
rekt als Unterschiede i n der u r s p r ü n g l i c h e n Beigaben
menge interpretiert werden, handelt es sich doch bei 
den hier vorl iegenden B r a n d g r ä b e r n nicht u m B u -
s t u m - G r ä b e r , sondern u m sog. Ustrina-Bestattungen. 
D . h . der nach dem Verbrennen auf dem Scheiterhau
fen üb r iggeb l i ebene Le ichenbrand sowie Reste der 
Beigaben wurden eingesammelt u n d andernorts bei
gesetzt, wobei das G r a b mi t dem Brandschutt zuge
deckt w u r d e 2 2 2 . D a b e i ist woh l auch nicht i m m e r das 
gesamte M a t e r i a l i n das G r a b gekommen, und zuwei
len w i r d es zu Vermischungen mi t Resten vorange
gangener K r e m a t i o n e n gekommen sein, wie die bei
den Randfragmente 342 u n d 374 eines Kruges, die 
aus den G r ä b e r n 14 u n d 16 stammen, be legen 2 2 3 . 
N i c h t ausser acht gelassen werden darf aber auch der 
U m s t a n d , dass viele G r u b e n b e i m Ausgraben durch 
den Bagger ober f l äch l i ch ze r s tö r t wurden und somit 

m ö g l i c h e r w e i s e verschiedentl ich M a t e r i a l verschoben 
worden ist. 

Tierartenspektrum 
D i e B e s t i m m u n g 2 2 4 der T ie rknochen zeigt, dass den 
Toten vor a l lem Schweinefleisch mitgegeben wurde 
(Tabelle 9). V o n den 22 G r ä b e r n mi t t ierischen Beiga
ben enthielten 21 Reste v o m Schwein. Diese D o m i 
nanz zeigt sich auch innerhalb der einzelnen G r ä b e r . 
Das Schwein ü b e r w i e g t an A n z a h l Fragmenten mei 
stens die der anderen Tierar ten i n demselben Grab , 
und nie k o m m t es i n geringerer Z a h l als die der ande
ren Tierar ten vor. In fünf G r ä b e r n bi ldet es die ein
zige tierische Beigabe, wenn man die unbest immten 
Fragmente, die sich dort fanden, nicht d a z u z ä h l t . 

D i e zwei thäuf igs te Tierart , die nachgewiesen wer
den konnte, ist das Huhn. H ü h n e r k n o c h e n wurden i n 
neun G r ä b e r n gefunden. Be rücks i ch t ig t man ausser
dem die unbest immten Vogelknochenfragmente, die 
m ö g l i c h e r w e i s e den H ü h n e r n zuzuschreiben sind, er
h ö h t sich die Z a h l der G r ä b e r mi t sicheren u n d ver
mut l ichen H ü h n e r k n o c h e n auf 13. I m Gegensatz zu 
den Resten v o m Schwein tauchen die Vogelknochen 
nie als einzige tierische Beigabe auf. 

Weniger häufig , wenn auch nicht selten, waren R i n 
der u n d Schaf-/Ziegenknochen anzutreffen, die sich 
beide i n je sieben G r ä b e r n fanden. A u c h sie s ind nie 
einzeln i m G r a b nachgewiesen worden. Weitere 
Haustierarten, wie z .B . Pferd oder H u n d , die kenn
zeichnend für Beigaben r ö m e r z e i t l i c h e r K ö r p e r b e 
s tat tungen 2 2 5 s ind, fehlen völlig. 

Somi t kann festgestellt werden, dass i n den meisten 
G r ä b e r n , die Beigaben enthalten haben, n ä m l i c h i n 
acht, zwei verschiedene Haustierarten angetroffen 
wurden. In sechs bzw. fünf G r ä b e r n konnten eine 
bzw. drei Haust ierarten nachgewiesen werden, w ä h 
rend die beiden Extreme, die entweder vier oder 
keine Haustierarten vorwiesen, mi t nur je zwei G r ä 
bern bzw. e inem G r a b vertreten s ind. 

A l s eher seltene Grabbeigaben s ind die Wildtiere z u 
betrachten. K n o c h e n von Feldhase, Stockente, Bach
forelle und Mit te lmeermakre le s ind jeweils nur i n ei
nem G r a b nachzuweisen. W i e eingangs e r w ä h n t , s ind 
die Reste des Feldhasen und der Bachforelle unver
brannt. O b sie w i r k l i c h zur Bestattung g e h ö r e n , ist 
zwar nicht gesichert, doch scheinen unverbrannte 
K n o c h e n i n B r a n d g r ä b e r n zuwei len aufzutre ten 2 2 6 . So 
wurden unverbrannte F ischknochen ebenfalls i m rö 
mischen Nord f r i edho f i n W o r m s gefunden 2 2 7 . D i e 
Bachforelle stammt aus G r a b 23, das als besondere 
Auffäl l igkei t neben der U r n e selbst noch zwei weitere 
unverbrannte Gefässe enthielt, n ä m l i c h einen Was-

221 Wahl 1981, 273. 
222 Letzteres gilt nicht für das Urnengrab (Grab 3), das per defini-

tionem keinen Brandschutt enthält (siehe dazu oben «Typolo-
gische Bestimmung der Gräber»). 

223 Siehe dazu oben «Die Beigaben». 
224 Allen Kolleginnen und Kollegen der archäozoologischen Abtei

lung des Labors für Urgeschichte der Universität Basel sei hier
mit für ihre Hilfe bei der Bestimmung herzlichst gedankt. 

225 Schibler/Furger 1988, 154f. 
226 Gräberfeld Rheinstrasse 32/Chemoforma nach Schibler/Furger 

1988, 151. 
227 Grünewald 1990, 64f. 



Tabelle 9: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51), G r ä b e r 2-26: Tierartentabelle nach Fragment
zahlen (Ausstattungsgruppen u n d Geschlecht der Bestatteten nach A b b . 24). 
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5 la F 9 26 7 42 42 2 26 1 29 84 106 36 226 297 
11 la M 8 1 48 10 67 1 1 68 2 2 28 32 46 263 30 339 439 
6 la M 1 1 7 9 9 1 1 2 30 4 36 46 

20 la M 3 8 1 12 12 24 24 36 
7 lb M 2 2 18 6 28 28 14 14 6 58 9 73 115 
8 lb F 40 1 41 41 4 2 6 5 193 1 199 246 
15 lb - 11 11 1 1 12 8 8 48 48 68 
24 lb - 1 1 2 1 1 3 1 1 3 5 14 3 17 25 
23 lb F 28 5 33 1 1 34 2 13 1 16 19 76 3 98 148 
18 lb M 5 5 5 3 3 1 19 6 26 34 
4 lc F 1 1 2 1 1 3 1 1 4 4 8 12 
17 2 - 2 2 4 4 5 1 6 10 
10 2 - 1 16 17 17 1 1 3 53 12 68 86 
9 2 K 1 1 1 3 3 1 2 3 6 
14 2 M 1 6 7 7 2 2 2 12 1 15 24 
16 2 - 2 2 2 3 3 5 
12 2 M 1 16 17 17 1 2 3 26 8 34 54 
2 2 M 1 8 9 1 1 10 3 13 16 4 14 1 19 45 
3 3 M 2 2 2 18 18 20 
19 4 -

13 4 F 2 2 2 1 13 1 15 17 
26 4 -

25 4 M K 1 1 1 2 1 3 8 3 1! 12 16 
21 1 3 1 4 4 
22 1 1 2 1 1 3 

Total 17 16 249 34 316 1 1 1 3 1 1 1 1 2 322 2 5 1 12 99 20 3! 142 188 987 117! 1292 1756 

serkrug u n d ein S a u c e n s c h ä l c h e n . M ö g l i c h e r w e i s e 
wurden dem oder der Toten nach der K r e m a t i o n 
noch Speisebeigaben ins G r a b gelegt. 

A l s Besonderheit ist noch auf die Mittelmeer
makrele h inzuweisen (Wi rbe l i n G r a b 11). Bisher s ind 
i n der Schweiz erst wenige Nachweise dieser Tierar t 
gelungen, darunter auch einer i n A u g s t 2 2 8 . 

In den untersuchten G r ä b e r n erweist s ich somit das 
Schwein als wichtigster Lieferant der t ierischen B e i 
gaben. D a n a c h folgt vor R i n d u n d Schaf/Ziege das 
H u h n als die am zwe i thäu f igs t en erfasste Tierart . 
Beide Fleischsorten scheinen zu den besonders ge
s c h ä t z t e n zu g e h ö r e n , was e in Vergle ich mi t Sied
lungsfunden aus Augst bes tä t ig t , denn auch i n den 
reicheren Insulae lassen s ich diese beiden Tierar ten 
signifikant gehäuf t feststel len 2 2 9 . 

Skeletteilspektrum 
D i e ersten Fragen, die sich bei der Untersuchung der 
t ierischen Beigaben nach der Bes t immung der Tierar t 
stellen, s ind, ob ganze Tiere oder nur Tei le v o n ihnen 

A b b . 27 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
• 1982.51), a r c h ä o z o o l o g i s c h e s Gesamtfund

material : Skeletteilspektren der verschiede
nen Tierar ten i m To ta l aller G r ä b e r . Frag
mentzahlen. 

228 Die Funde verteilen sich bisher auf Neftenbach (Villa), Peti-
nesca und Augst/Kastelen. Bestimmung und mündliche Mit
teilung Heide Hüster-Plogmann. - Eine Mittelmeermakrele 
könnte getrocknet oder geräuchert als ganzer Fisch in den Nor
den transportiert worden sein. Nach Auskunft von H. Hüster-
Plogmann ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der vorgefun
dene einzelne Wirbel in einer Amphore mit Fischsauce (garuni) 
nach Augst gelangt ist. Die Beigaben, die man mit dem reichen 
Mann aus Grab 11 auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat, 
zeichnen sich - zufälligerweise(?) - durch eine grosse Menge 
von mindestens 23 Saucenschälchen aus (sowie 6 Krüge und 1 
Reibschüssel; Amphorenreste fehlen aber; Abb. 24 und 58) [An
merkung der Redaktion]. 

229 Vgl. Schibler/Furger 1988. 
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Hornzapfen 1 
Schädel 1 40 1 1 51 
Obere Zähne 2 1 
Untere Zähne 1 3 2 
Zähne unbest. 13 18 
Unterkiefer (Mandibula) 1 9 2 
Zungenbein (Hyoid) 
Total Kopf 2 2 67 1 1 2 1 71 
Atlas 1 
Epistropheus 1 
Halswirbel 1 2 1 1 1 
Brustwirbel 4 1 
Lendenwirbel 14 2 
Kreuzbein (Sacrum) 1 5 1 
Schwanzwirbel 4 6 1 2 1 
Wirbel unbest. 5 1 1 3 1 4 12 
Total Wirbel 5 1 37 1 1 1 1 3 4 2 8 13 
Rippen 6 4 20 1 1 1 74 1 
Brustbein (Sternum) 
Schlüsselbein (Clavicula) 
Rabenbein (Coracoid) 6 1 
Schuppen 
Total Rumpf ohne Wirbel 6 4 20 6 1 2 1 74 1 
Schulterblatt (Scapula) 3 1 
Oberarm (Humerus) 1 18 1 3 3 
Speiche (Radius) 2 10 3 1 2 
Elle (Ulna) 1 2 12 3 1 1 
Speiche + Elle 1 
Handwurzelkn. (Carpus) 8 
Mittelhandkn. (Metacarpus) 1 5 
Fingerglieder (Phalanx ant.) 1 1 
Total Vorderextr. 1 6 51 12 1 1 1 4 4 4 
Penisbein 
Becken (Pelvis) 12 2 9 
Oberschenkel (Femur) 12 4 1 3 1 2 
Kniescheibe (Patella) 1 
Schienbein (Tibia) 2 16 8 1 1 4 1 2 
Wadenbein (Fibula) 4 
Rollbein (Talus) 7 
Knöchelbein (Calcaneus) 2 7 
Fusswurzelkn. (Tarsus) 1 1 1 
Mittelfusskn. (Metatarsus) 2 1 
Zehenglieder (Phalanx post.) 1 1 2 
Total Hinterextr. 3 3 60 15 1 1 1 6 8 10 4 
Hand-/Fusswurzelkn. 
Mittelhand-/Mittelfusskn. 
Finger-/Zehenglieder 
Sesambein 
indet. 

3 
11 

2 
1 

81 3 3 

1 

178 821 116 
G E S A M T T O T A L E : 17 16 249 34 1 1 1 1 1 1 2 5 1 12 99 20 3 188 987 117 



den Toten mitgegeben u n d ob best immte Fle isch
s tücke bevorzugt wurden. A u s dem gesamten Ma te 
r ia l aller G r ä b e r geht hervor, dass vor a l lem v o m 
Schwein fast alle Skeletteile vorl iegen (Abb . 27). Das 
heisst, dass i m ganzen gesehen keine Vor l i eben für 
best immte Te i le des Tieres nachgewiesen werden 
k ö n n e n . Weniger deut l ich lässt s ich diese These an 
den anderen drei Haust ierarten R i n d , Schaf/Ziege 
und H u h n zeigen. Geht man davon aus, dass nie alle 
Beigabenreste aufgesammelt worden s ind u n d somit 
gewisse Tei le des Tierskeletts fehlen k ö n n e n , kann 
doch bei den kleineren Tierar ten eine g l e i chmäss ige 
Ver te i lung ü b e r alle K ö r p e r r e g i o n e n der Tiere festge
stellt werden. Le ide r ist die statistische Grundlage für 
eine Untersuchung der Skeletteilspektren i n den ein
zelnen G r ä b e r n zu k le in , u m stichhaltige Aussagen 
zuzulassen. E ine n ä h e r e Analyse des Knochenmate 
rials aus den G r ä b e r n 5, 8, 11 u n d 23, welche a m 
meisten Schweineknochen enthielten, zeigt aber den
noch, dass auch hier alle K ö r p e r r e g i o n e n des Schwei
nes i n etwa gleicher Menge vertreten s ind. D i e üb r i 
gen G r ä b e r zeigen h ins ich t l i ch der Skeletteilvertei
lung der Haust ierarten nur wenige Besonderheiten: In 
G r a b 11 f inden sich vier Schwanzwirbelfragmente 
eines Rindes , die v o n demselben T i e r s tammen dürf
t e n 2 3 0 . Andere G r ä b e r mi t nur wenigen R i n d e r k n o 
chen ( G r ä b e r 6, 9, 20) liefern vor a l lem Rippenfrag
mente. Angesichts der z u m T e i l geringen A n z a h l 
Fragmente scheint es doch zu gewagt, aus dem Fehlen 
eines Skeletteiis i m G r a b auf e in Fehlen auf dem 
Scheiterhaufen zu schliessen, was aber n a t ü r l i c h ge
nausowenig ausgeschlossen werden darf. G r ö s s e r e 
Tierar ten scheinen eher als die kleineren i n Te i l en 
mitverbrannt worden zu sein, wobei es sich bei diesen 
Te i l en durchaus u m knochenlose F l e i s c h s t ü c k e ge
handelt haben k ö n n t e , die nicht mehr nachzuweisen 
s ind. G r ä b e r mi t g rösse ren Fragmentmengen einer 
Tierar t zeigen jedoch, dass dort woh l ganze Tiere den 
Toten mitgegeben wurden, w ä h r e n d man bei kleine
ren Mengen nur einzelne best immte F l e i s c h s t ü c k e als 
Beigabe annehmen darf 2 3 1 . 

Das Schlachtalter der Beigabentiere 
U m Angaben ü b e r das Schlachtalter der Tiere zu ge
winnen , stehen drei unterschiedliche M e t h o d e n zur 
Ver fügung . D i e genauesten Werte liefert das sog. 
Zahnalter , welches sich aus dem Zus tand des Z a h n 
durchbruchs u n d des Abkauungsgrades ableiten lässt . 
Diese Methode steht i n unserem F a l l wegen der gerin
gen A n z a h l der entsprechenden Fragmente nur selten 
zur Ver fügung . D i e zweite Methode , die etwas unge
nauere Angaben z u m Al t e r liefert, konnte aus demsel
ben G r u n d ebenfalls nicht oft angewendet werden. Sie 
besteht dar in , den Verwachsungszustand der Gelenk
enden der R ö h r e n k n o c h e n z u bes t immen. D i e fol 
gende Altersuntersuchung beruht daher vo r a l lem auf 
der ungenauesten Methode , die das Al t e r des Tieres 
anhand der O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r des Knochens 
schä tz t . 

D i e Altersanalyse der Haust iere aller G r ä b e r zeigt, 
dass vo r a l lem zwei Altersklassen stark vertreten sind: 
D i e Gruppe der infanti len u n d diejenige der «n ich t 
e r w a c h s e n e n » Tiere , die nicht n ä h e r spezifiziert wer
den konnte, ü b e r r a g e n bei wei tem die anderen Alters-

Rind Schaf/Ziege 

n Gew. n Gew. 

fötal/neonat 
infantil - - 7 3 .2 

juvenil 1 1.1 - -
subadult 2 3 9 . 5 - -
nicht erwachs. 6 8.7 5 4 .3 

jung adult 1 1.3 1 2 .4 

adult unbest. 4 6.3 2 11.9 

senil - - - -
indet. 3 16 .1 1 0.3 

T O T A L : 17 7 3 . 0 16 2 2 . 1 

A b b . 28 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51), a r c h ä o z o o l o g i s c h e s Gesamtfund
material : Altersstufenverteilung der R i n d e r 
u n d Schafe/Ziegen i m To ta l aller G r ä b e r 
nach Fragmentzahlen und Gewich t . 

Schwein n n % Gew. Gew. % D-Gew. 

fötal/neonat 2 0 8.0 4 . 0 1.6 0.2 

infantil 8 4 3 3 . 7 7 1 . 2 2 8 . 2 0.8 

juvenil 23 9 .2 3 7 . 7 14 .9 1.6 

subadult 4 1.6 5.8 2.3 1.5 

nicht erwachs. 96 3 8 . 6 99 .3 39 .3 1.0 

jung adult 1 0 .4 4 . 9 1.9 4 . 9 

adult unbest. 12 4 .8 2 2 . 8 9 .0 1.9 

senil - - - - -
indet. 9 3 .6 6 .8 2 .7 0.8 

T O T A L : 2 4 9 1 0 0 2 5 2 . 5 1 0 0 1.0 

A b b . 29 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51), a r c h ä o z o o l o g i s c h e s Gesamtfund
material : Altersstufenverteilung der 
Schweine i m To ta l aller G r ä b e r nach Frag
mentzahlen und Gewicht . 

Huhn n n % Gew. G e w . % D-Gew. 

fötal/neonat - - - - -

infantil - - - - -

juvenil - - - - -

subadult 1 3 0.3 5 0.3 

nicht erwachs. 11 3 2 2 . 1 33 0 .2 

jung adult - - - - -

adult unbest. 19 5 6 3 .4 5 4 0 .2 

senil - - - - -

indet. 3 9 0.5 8 0 .2 

T O T A L : 3 4 1 0 0 6.3 1 0 0 0.2 

A b b . 30 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51), a r c h ä o z o o l o g i s c h e s Gesamtfund
material : Altersstufenverteilung der H ü h 
ner i m To ta l aller G r ä b e r nach Fragment
zahlen u n d Gewicht . 

230 Auch aus einem anderen Grab innerhalb des Augster Nord
westgräberfeldes konnte ein «Ochsenschwanz» nachgewiesen 
werden (Bestimmung Bruno Kaufmann, unpubliziert). 

231 Zur genauen Verteilung der bestimmten Tierarten und Skelett
teile in den Gräbern siehe den Katalog. 
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A b b . 31 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Altersstufenverteilung v o n R i n d , 
Schaf/Ziege und Schwein i m Tota l aller 
G r ä b e r nach Fragmentzahlen u n d Gewich t 
1 = fötal/neonat. 
2 = infantil 
3 = juvenil 
4 = subadult 
5 = nicht erwachsen 
6 = jung adult 
7 = adult unbestimmt 
8 = senil 
9 = indet. 

klassen (Abb. 28-31). Dies zeigt sich vor a l lem bei 
Schaf/Ziege (Abb. 28) u n d Schwein (Abb. 29), etwas 
weniger deut l ich b e i m R i n d (Abb. 28). Adu l t e Tiere 
fallen ausser b e i m R i n d k a u m ins Gewich t . Deren 
K n o c h e n f inden sich i n fast allen G r ä b e r n , doch han
delt es sich dabei fast i m m e r u m diejenigen, deren 
Altersangaben aufgrund v o n S c h ä t z u n g e n erfolgte, 
weshalb ihnen nicht a l l zuv ie l Gewich t beigemessen 
werden d a r P 3 2 . 

Insgesamt ergibt sich folgendes B i l d : D i e Jungtiere 
ü b e r w i e g e n deut l ich g e g e n ü b e r den ausgewachsenen 
Tieren (Abb. 31). B e i m R i n d s ind es ü b e r 50% der 
K n o c h e n , bei Schaf/Ziege 75% und be im Schwein so
gar ü b e r 90% (Abb. 32). 

Das Schlachtalter der H ü h n e r lässt sich an ihren 
K n o c h e n nur ungenau e i n s c h ä t z e n , doch scheinen 
auch i n unserem F a l l zwei Altersklassen deut l ich 
unterscheidbar (Abb . 30): D i e Gruppe der adulten 
H ü h n e r über t r i f f t dabei an A n z a h l diejenige der nicht 
ausgewachsenen. 

Dieses B i l d reiht s ich nahtlos i n die Beobachtung 
bezüg l i ch der bevorzugten Fleischsorten als Beigabe 
ein. Neben dem mi t Vor l i ebe g e w ä h l t e n Schweine-
und H ü h n e r f l e i s c h spielt offensichtlich bei den Haus
s ä u g e t i e r a r t e n auch die Q u a l i t ä t i n F o r m v o n F le i sch 
junger Tiere eine Ro l l e . A u c h hier ergibt sich ein ä h n 
liches Resultat, wie es i n der Siedlung i n Insulae mi t 
bessergestellten Bewohnern anzutreffen ist. 

100% 

80% 

60% 4-

40% 

• indet. 

• adult 

El Jungtiere 

20% 

A b b Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Ante i le der nicht ausgewachsenen 
Tiere aller vier nachgewiesenen Haust ier
arten i m To ta l aller G r ä b e r nach Fragment
zahlen. 

232 Nähere Angaben zum Alter, sofern sie nicht auf Schätzungen 
basieren, finden sich im Katalog. 



Ergebnisse und Zusammenfassung 
D i e Resultate der a r c h ä o z o o l o g i s c h e n Untersuchung 
der B r a n d g r ä b e r an der Rheinstrasse 46 decken sich 
m i t denjenigen anderer Untersuchungen aus Augst 
und anderen Funds t e l l en 2 3 3 . G r u n d s ä t z l i c h domin ie 
ren übe ra l l die beiden a m häuf igs t en nachgewiesenen 
Tierar ten Schwein u n d H u h n . Sie belegen, dass unab
häng ig v o n der Beigabenmenge an K e r a m i k , G las u n d 
anderen G e g e n s t ä n d e n , die auf unterschiedliche so
ziale Stellung der Verstorbenen schliessen lassen, i h 
nen g r u n d s ä t z l i c h F le i sch guter u n d bester Q u a l i t ä t 
mi t ins G r a b gegeben wurde. Diese Aussage gilt eben
falls für die Schaf-/Ziegenknochen, die hier etwas 
mehr vertreten s ind als i n den Grabungen R h e i n 
strasse 1962 und Rheinstrasse 32 (1968), w ä h r e n d die 
R inde rknochen diesen Erwartungen nicht ganz ent
sprechen. D e r A n t e i l der K ä l b e r u n d Jungtiere ist nur 
so hoch wie derjenige der adulten R inde r . D e r nied
rige Wi ld t i e ran te i l ü b e r r a s c h t dagegen nicht, denn 
auch i n den anderen B r a n d g r ä b e r n v o n Augst tauchen 
ihre K n o c h e n v e r h ä l t n i s m ä s s i g selten auf. 

Vergleicht man die Resultate der a r c h ä o z o o l o g i 
schen Untersuchung mi t denjenigen der Archäo log i e , 
welche die G r ä b e r nach Ausstattungsgruppen geord
net hat, zeigen sich einige interessante P h ä n o m e n e 

(Tabelle 9, K o l o n n e Ausstattungsgruppen). So ergibt 
sich, dass sechs v o n sieben G r ä b e r n , die die meisten 
T ie rknochen geliefert haben, zu den Ausstattungs
gruppen l a u n d l b g e h ö r e n , die ihrerseits a m meisten 
Gesch i r r enthielten. In den G r ä b e r n dieser Gruppe 
( l a - c ) f inden sich nicht nur die meisten K n o c h e n 
reste, oft sogar v o n mehreren verschiedenen Tie r 
arten, sondern ebenfalls die als Besonderheit zu z ä h 
lenden Wild t ie ra r ten wie Fische, Feldhase oder 
Stockente. Entsprechend a rm an Geschi r r - wie auch 
an Fleischbeigaben s ind die G r ä b e r , die zur Ausstat
tungsgruppe 3 u n d 4 zu rechnen s ind. Z w e i G r ä b e r 
enthalten keine K n o c h e n , zwei weitere nur wenige 
u n d nur v o n einer Tierart , n ä m l i c h v o m Schwein. D i e 
Ausstattungsgruppe 2 n i m m t g e g e n ü b e r den beiden 
Ext remen eine Mit te ls te l lung ein, die sich auch an 
den erhaltenen Knochenres ten ablesen lässt . 

Abschl iessend kann also gesagt werden, dass die 
Unterschiede, die in den G r ä b e r n anhand der K n o 
chen festgestellt worden s ind, sich i n den Ausstat
tungsgruppen widerspiegeln. Sie k ö n n e n woh l als so
ziale Unterschiede gedeutet werden, da die Zeitstel
lung der G r ä b e r und auch das Geschlecht der To ten 
keine R o l l e zu spielen scheinen. 

233 Vgl. Schibler/Furger 1988, 147-155. 



Pflanzl iche Speisebeigaben i n den B r a n d g r ä b e r n 

(Mar ianne Pe t rucc i -Bavaud 2 3 4 ) 

Einleitung 
B e i der Bearbeitung der G r ä b e r an der Rheinstrasse 
46 ergab sich die Gelegenheit - neben den a r chäo log i 
schen u n d a r c h ä o z o o l o g i s c h e n Resten - auch die 
pf lanzl ichen Nahrungsmi t te l zu analysieren u n d so
mi t einen guten Ü b e r b l i c k ü b e r alle Grabbeigaben z u 
gewinnen 2 3 5 . 

D e r gröss te T e i l des Mater ia l s wurde mi t e inem 
Sieb v o n 1,5 m m Maschenweite g e s c h l ä m m t (s. oben). 
A u s j edem G r a b wurden vorher kleine St ichproben 
en tnommen ( im Durchschni t t 515 ml) , die i ch dann 
zusä tz l i ch mi t feineren Sieben (1 m m , 0,5 m m u n d 
0,25 m m Maschenweite) a m Botanischen Institut i n 
Basel g e s c h l ä m m t habe 2 3 6 . Das bedeutet, dass die 
g rösse ren Makrores te (>1 m m ) v o l l s t ä n d i g u n d die 
kleineren Funde nur u n v o l l s t ä n d i g erfasst wurden. 
D i e Samen u n d F r ü c h t e wurden anschliessend mi t 
H i l f e einer S tereo lupe 2 3 7 analysiert. D i e Bes t immung 
erfolgte anhand verschiedener Li tera tur u n d der ins t i 
tutseigenen Vergleichssammlung. D i e N o m e n k l a t u r 
richtet s ich nach der Schul- und Exkurs ionsf lora für 
die S c h w e i z 2 3 8 . 

Fragestellung und Forschungsstand 
A l s erstes stellt sich die Frage, welche pf lanzl ichen 
Nahrungsmi t te l als Grabbeigaben ü b e r h a u p t verwen
det wurden. D i e Zusammenste l lung u n d die Menge 
der Nahrungsmi t te l i n den einzelnen G r ä b e r n geben 
zusä tz l i ch zu den ü b r i g e n Ana lysen Hinwei se auf die 
Stellung der Toten , Trad i t ionen oder auch Jahreszeit 
der Bestattung. D a keine ant iken schrift l ichen Que l 

len ü b e r unser Arbeitsgebiet vorhanden sind, ist die 
Untersuchung v o n G r ä b e r n die einzige Mög l i chke i t , 
etwas ü b e r Bestattungssitten i m Gebie t zu erfahren. 

D i e Kenntnisse ü b e r vegetarische Grabbeigaben i n 
der R ö m e r z e i t s ind bisher noch gering. Al le rd ings 
werden seit Ende der 70er Jahre vermehrt B r a n d g r ä 
ber auch a r c h ä o b o t a n i s c h untersucht. E ine Ü b e r s i c h t 
der Ergebnisse aus Mi t t e l eu ropa gibt A . K r e u z 2 3 9 . 
Ausserdem werden zur Zei t zwei weitere G r ä b e r f e l 
der aus der Schweiz bearbeitet 2 4 0 , deren Ergebnisse 
vielversprechend s ind u n d hoffentl ich einige beste
hende F o r s c h u n g s l ü c k e n schliessen werden. 

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

235 An dieser Stelle möchte ich Ch. Haeffelé ganz herzlich für das 
grosse Interesse an den archäobotanischen Ergebnissen dan
ken. Ohne ihren Einsatz wäre dieser Teil der Untersuchung 
nicht möglich gewesen. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön 
gebührt S. Jacomet für die kritische Durchsicht des Manu
skriptes und einige Ergänzungen. 

236 Grösse der Proben und Schlämmrückstände von dem in Augst 
geschlämmten Material sind nicht bekannt. Die Schlämmrück
stände der Stichproben betrugen jeweils nur wenige Milliliter. 

237 Marke Wild M4Z 6.5-40fach mit Messokular (lOfach). 
238 A. Binz, Ch. Heitz, Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz 

(Basel 1990). 
239 Kreuz 1994/95, 95. Siehe auch A. Kreuz, Pflanzenreste aus 

römischen Brandgräbern und ihre kulturhistorischen, agrar-
und vegetationsgeschichtliche Bedeutung. In: P. H. Blänkle, 
A. Kreuz, V. Rupp, Archäologische und naturwissenschaftliche 
Untersuchungen an zwei römischen Brandgräbern in der Wet-
terau. Germania 73, 1995, 1 lOff. bes. 118f. 

240 Bearbeitung im Labor für Archäobotanik am Botanischen 
Institut der Universität in Basel. Bei den Gräberfeldern han
delt es sich um: Vindonissa-Dägerlirain AG (Grabung V.93/ 
94.4) sowie Arconciel FR, Pré de l'Arche (Grabung 1991). 

Getreidekörner Hülsenfrüchte Weitere Nahrungspflanzen 

n n n 
Saatgerste 24 Ackerbohne 61 Gebäck/Fruchtfleisch 52 
cf. Saatgerste 6 cf. Ackerbohne 29 Weintraube 8 
Saatweizen/Hartweizen 6 Linse 69 cf. Weintraube 6 
Weizen 7 cf. Linse 3 Feige 53 
Echte Rispenhirse 6 Linse/Wicke 141 cf. Feige 4 
cf. Echte Rispenhirse 1 cf. Linse /Wicke 1 Knoblauchzehe 1 
Getreide 71 Platterbse/Linse/Wicke 152 cf. Knoblauchzehe 2 
cf. Getreide 6 cf. Platterbse/Linse/Wicke 9 Holzapfel/Kulturapfel 2 

Platterbse/Erbse/W icke 28 cf. Holzapfel/Kulturapfel 3 
cf. Platterbse/Erbse/Wicke 9 Brombeere 1 
cf. Erbse/Futter-Wicke 4 cf. Brombeere 1 

Himbeere 12 
cf. Himbeere 2 
Holunder 7 
Haselnüsse 39 
cf. Haselnüsse 2 

Total Getreidekörner 127 Total Hülsenfruchtreste 506 Total weitere Nahrungspflanzen 143 

A b b . 33 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51), a r c h ä o b o t a n i s c h e s Gesamtfundmater ia l : Ü b e r 
sicht der nachgewiesenen Nahrungspflanzen von allen untersuchten G r ä b e r n . D i e H ü l s e n f r ü c h t e 
g e h ö r e n zu den häuf igs ten Grabbeigaben. 



Das Pflanzenspektrum 
D i e a r c h ä o b o t a n i s c h e n Funde zeigen deut l ich, dass 
B r a n d g r ä b e r botanische « F u n d g r u b e n » sein k ö n n e n , 
we i l die Beigaben gute Verkohlungschancen bei der 
K r e m a t i o n haben. Ausser den i n r ö m i s c h e r Ze i t oft 
nachgewiesenen Speisepflanzen k o m m e n auch Reste 
z u m Vorsche in , die sonst sehr selten s ind oder deren 
Erhal tungsform speziell ist (z .B. das Fruchtf le isch bei 
der Weint raube oder S tücke ganzer Feigen). D i e T a 
belle 1 0 2 4 1 gibt eine Ü b e r s i c h t ü b e r alle Pf lanzen
funde i n den verschiedenen G r ä b e r n . In 23 der 26 
G r ä b e r kamen Diasporen z u m Vorsche in . Ohne 
Funde bl ieben nur G r a b 1, eine K ö r p e r b e s t a t t u n g , 
u n d die G r ä b e r 13 u n d 22, die auch a r c h ä o l o g i s c h u n d 
a r c h ä o z o o l o g i s c h a rm ausgestattet waren. D i e F u n d 
menge i n den einzelnen G r ä b e r n war sehr unter
schiedl ich. Sie lag zwischen 1 u n d 176 Pflanzenresten. 
Ü b e r v ier Fünf t e l der Funde g e h ö r e n z u den Nah
rungspflanzen, die als Grabbeigaben zu deuten s ind. 
Sie wurden i n drei G r u p p e n eingeteilt (Abb . 33): G e 
treide, H ü l s e n f r ü c h t e und weitere Nahrungspflanzen 
sowie Fert igprodukte wie G e b ä c k . D i e H ü l s e n f r ü c h t e 
domin ie ren deut l ich mi t 506 F u n d e n (53% aller 
Funde) , wobei aber nur 130 der Reste sicher K u l t u r 
pflanzen s ind. B e i den üb r igen , wegen der schlechten 
Erhal tung nur i n verschiedene Sammelar ten zusam-
mengefassten Leguminosen, handelt es sich vermut
l i c h auch u m Kul tu rpf lanzen , denn mi t grosser Wahr -

A b b . 34 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Fotos einiger besonderer a r c h ä o -
botanischer Funde. 
a Feigenstück {Ficus carica, Grab 2). Auf der Innen

seite sind die typischen kleinen Feigenkerne gut 
erkennbar. 

b Weintraube (Vitis vinifera, Grab 2). Links unten ist 
ein Traubenkern sichtbar. 

c Knoblauchzehe {Allium sativum, Grab 8) beidsei
tig abgebildet. 

scheinlichkeit wurden vorwiegend Speisepflanzen ins 
G r a b mitgegeben. Wei ter konnten 127 Getreidereste 
(13,5% aller Funde) nachgewiesen werden. B e i den 
ü b r i g e n Resten, die mi t 195 F u n d e n (20,4% aller 
Funde) vertreten sind, s ind vo r a l lem Feige, K n o b 
lauchzehe, Weint raube (Abb . 34), Apfe l u n d die G e 
b ä c k - oder F r u c h t f l e i s c h s t ü c k e e r w ä h n e n s w e r t . 

E ine andere Mög l i chke i t , die Da ten etwas differen
zierter darzustellen, ist die Stetigkeitsberechnung der 
T a x a für die G r ä b e r 2 4 2 . So zeigt sich, dass i n 70% der 
G r ä b e r H ü l s e n f r ü c h t e u n d i n 50% der G r ä b e r G e 
treide z u m Vorsche in kamen. D i e H ü l s e n f r ü c h t e s ind 
zwar am häuf igs t en anzutreffen, das Getreide muss 
aber - trotz deut l ich kleinerer Fundmenge - auch eine 
wichtige Stellung innegehabt haben, sonst w ü r d e es 
nicht i n j edem zweiten G r a b auftreten. Interessant ist 
ausserdem, dass sich die ü b r i g e n Speisebeigaben i n 
58% der G r ä b e r verteilen. V e r m u t l i c h wurde ver
sucht, dem Verstorbenen mög l i chs t viele verschiedene 
Nahrungsmi t te l mitzugeben. 

I m folgenden soll auf einige der besonders auffäll i
gen Pflanzenfunde etwas n ä h e r eingegangen werden: 

Knoblauchzehen wurden aus r ö m e r z e i t l i c h e n F u n d 
z u s a m m e n h ä n g e n bislang selten gefunden. N a c h 
weise gibt es - nebst unseren Belegen aus den G r ä b e r n 
5 u n d 8 (Abb. 34, unten) - nur aus dem Mi l i t ä r l age r 
v o n N e u s s 2 4 3 u n d aus Ger l ingen i n S ü d d e u t s c h 
l a n d 2 4 4 . N a c h e inem Verkohlungsversuch v o n S. Jaco
m e t 2 4 5 verkohlen Zehen nur, wenn eine ganze K n o b 
lauchzwiebel ins Feuer gerä t u n d unter sauerstoffar
men Bedingungen langsam vor sich h i n « m o t t e n » 
kann. 

Feigen werden normalerweise durch ihre Ke rne 
nachgewiesen. Sie treten vor a l lem bei Feuchterhal
tung massenhaft auf, bei Trockenbodenerhal tung sel
tener 2 4 6 . In den Augster G r ä b e r n 2 u n d 5 wurden je
doch - dies ist eine Seltenheit - B r u c h s t ü c k e von gan
zen Feigen gefunden. Bisher kennen w i r solche Funde 
n ö r d l i c h der A l p e n nur aus den G r ä b e r f e l d e r n i n 

241 Die Makroreste wurden wie folgt gezählt: Getreide: alle Körner 
mit Embryogruben wurden jeweils als 1 Korn gezählt. Alle 
übrigen Stücke wurden als Fragmente gezählt, da unklar ist, 
von wievielen Körnern sie herrühren. Hülsenfrüchte: Bei hal
bierten oder noch stärker fragmentierten Samen (z.B. bei der 
Ackerbohne) wurden mehrere Bruchstücke so zusammen ge
nommen, dass sie jeweils etwa einen ganzen Samen ergaben. 
Bei den Getreide- und Hülsenfruchtzahlen handelt es sich also 
um die minimale Anzahl der gefundenen Diasporen. Bei allen 
übrigen Taxa wurde jeder Fund einmal gezählt. 

242 Die Stetigkeit ist ein Mass, das angibt, in wieviel Prozent der 
Proben - hier Gräber - ein Taxon auftritt. 

243 K.-H. Knörzer, Novaesium IV, Römerzeitliche Pflanzenfunde 
aus Neuss. Limesforschungen 10 (Berlin 1970) 43. 

244 H.-P. Stika, Beiträge zu Landwirtschaft, Ernährung und Um
welt in den römischen Provinzen Obergermanien und Rätien 
(Dissertation Innsbruck 1993, unpubliziert) 258f. 

245 S. Karg, Knoblauchzehen aus dem mittelalterlichen Laufen BE. 
Archäologie der Schweiz 14, 1991, 257ff. 

246 An anderen Fundstellen konnten die Kerne (= Früchte) z.T. 
massenhaft nachgewiesen werden. Vgl. z.B. Ch. Jacquat, 
Römerzeitliche Pflanzenfunde aus Oberwinterthur (Kanton 
Zürich, Schweiz). Berichte Zürcher Denkmalpflege, Monogra
phien 2 (Zürich 1986) 241-264 bes. 255. 



K e m p t e n 2 4 7 u n d V i n d o n i s s a - D ä g e r l i r a i n 2 4 8 sowie 
süd l i ch der A l p e n aus P o m p e j i 2 4 9 . 

Ä h n l i c h wie bei der Feige v e r h ä l t es sich bei der 
Weintraube. Ihre Ke rne (= Samen) wurden i n ver
schiedenen r ö m e r z e i t l i c h e n Siedlungen rege lmäss ig 
nachgewiesen. A u s s e r g e w ö h n l i c h ist daher ein T r a u -
benfund aus G r a b 2, be i welchem ein T e i l des Frucht
fleisches mitverkohl te . D a b e i handelt es sich nicht, 
wie i n K e m p t e n , u m eine R o s i n e 2 5 0 (cf. Vitis vinifera), 
sondern, wegen der glatten Ober f l äche , u m eine i n 
frischem Zus tand verkohlte Frucht , die noch einen 
K e r n enthielt (Abb. 34, oben rechts). D i e Bestattung 
muss also i m Herbst w ä h r e n d der Weinlese stattge
funden haben. 

In acht verschiedenen G r ä b e r n traten B r u c h s t ü c k e 
auf, die v o n Gebäck oder Fruchtfleisch s tammen dürf
ten. D i e meisten Reste weisen rege lmäss ige Porungen 
auf, die b e i m « H a b e n » (Aufgehen) v o n Te ig entstehen 
u n d für Backwaren typisch s ind. Interessanterweise 
weichen die Funde aus G r a b 23 deutl ich ab: Sie beste
hen aus u n r e g e l m ä s s i g grossen Ze l len mi t d ü n n e n , 
plattigen W ä n d e n . Ä h n l i c h sehen die Strukturen auf 
e inem verkohl ten Steinobstkern (Prunus spec.) v o n 
e inem G r a b i n A r c o n c i e l F R aus, welche eindeutig als 
Fruchtf leisch best immt werden k o n n t e n 2 5 1 . A l l e r 
dings waren jene Ze l len etwas kleiner. Wahrsche in
l i c h handelt es sich bei den Funden aus dem Augster 
G r a b 23 u m Fruchtf leisch, m ö g l i c h e r w e i s e sogar v o m 
Apfe l , denn i m selben G r a b befanden sich auch Reste 
v o n Apfe lkernen (cf. Malus spec). Le ide r ist bis anh in 
eine eindeutige Bes t immung v o n G e b ä c k oder 
Fruchtf leisch nicht mög l i ch , da eine systematische 
Zusammenste l lung der Best immungsgrundlagen 
feh l t 2 5 2 . D i e Interpretation solcher Funde muss des
halb sehr vors icht ig gehandhabt werden. 

In den U r n e n g r ä b e r n war es mög l i ch , die Fundlage 
der Pflanzenreste - innerhalb bzw. ausserhalb der 
U r n e - festzuhalten. Es zeigte sich, dass die Mehrhe i t 
der Funde ausserhalb der Urne lagen (Tabelle 10). D i e 
E r k l ä r u n g da fü r ist relativ einfach, denn nach der 
K r e m a t i o n wurde v.a. der Le ichenbrand i n die U r n e 
ge fü l l t 2 5 3 . D i e Ü b e r r e s t e der Scherben u n d v.a. die 
Ho lzkoh le , die nicht i n der U r n e Pla tz hatten, kamen 
dann neben der U r n e i m G r a b zu liegen. D i e L o k a l i 
t ä t der Beigaben ist also zufäll ig. 

A l l e i n den G r ä b e r n gefundenen T a x a wurden i n 
Augusta R a u r i c a bereits nachgewiesen 2 5 4 . D e r gröss te 
T e i l der Nahrungspflanzen stammt sicherl ich aus re
gionalem A n b a u . N u r bei den Feigen ist es unklar, ob 
sie aus dem S ü d e n import ier t wurden oder aus einhei
mischem A n b a u stammen. D i e typisch mediterranen 
Pflanzen k ö n n e n zwar i m Gebiet gedeihen, erfrieren 
aber i n kalten W i n t e r n . Ihr Ertrag an reifen F r ü c h t e n 
kann daher nicht gross gewesen sein. A u s diesem 
G r u n d ist es wahrscheinlicher, dass die meisten 
F r ü c h t e i n g e d ö r r t e m Zus tand import ier t wurden. 

A u f die Wildpflanzen m ö c h t e i ch nur kurz einge
hen. Sie kamen nur ganz vereinzelt i n den G r ä b e r n 
z u m Vorsche in (vgl. Tabel le 10). Sie k ö n n t e n aus 
H e u , welches z u m Anfeuern verwendet wurde, stam
men oder wuchsen a m Or t der K r e m a t i o n , wurden 
also zufäll ig mi tverbrannt u n d mi t den Ü b e r r e s t e n ins 
G r a b geschü t t e t . U n k r ä u t e r , wie die K o r n r a d e oder 
das Klet tenlabkraut , k ö n n t e n als Verunreinigungen 

Tabelle 10 (nächste Doppelseite): 
• Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 

bung 1982.51), G r ä b e r 2-26: Zusammen
stellung aller Pflanzenarten nach den 
einzelnen G r ä b e r n (Ausstattungsgruppen 
nach A b b . 24; zur Z ä h l w e i s e vgl . A n m . 
241). 
cf.: conferre (unsicher bestimmt) 
Fr.: Fragm.: Fragmente 
Frfl.: Fruchtfleisch 
gr. Stk.: grosse Stücke 
kl. Stk.: kleine Stücke 
min.: mineralisiert 
rez.: rezent 
uvk.: unverkohlt 
vk.: verkohlt. 

i m Getreide enthalten und mi t diesem ins G r a b ge
langt s e i n 2 5 5 . Ebenfalls nicht auszuschliessen ist die 
Herkunft v o n e inem Blumenstrauss, welcher die 
Tote /den To ten s c h m ü c k t e . 

Die Grabbeigaben im Vergleich 
D i e A b b i l d u n g 35 zeigt eine Ü b e r s i c h t ü b e r die 
Menge der Geschir r - und Nahrungsbeigaben, die i n 
den G r ä b e r n gefunden wurden. A u s der G r a p h i k geht 
deut l ich hervor, wie unterschiedl ich die G r ä b e r aus
gestattet waren. A u c h schwanken die V e r h ä l t n i s s e der 
verschiedenen Beigaben innerhalb der G r ä b e r stark. 
A l lgeme in re ichl ich, d.h. mi t verschiedensten Beiga
ben ausgestattet, waren die G r ä b e r 2, 5, 7, 8, 11, 17 
und 23, die i n die Ausstattungskategorien 1 oder 2 
g e h ö r e n . Sie zeichnen sich durch spezielle oder reich
haltige pflanzliche Funde, K n o c h e n v o n mindestens 
zwei Tierar ten und meist v ie l Gesch i r r aus. Ausser
dem wurden, mi t Ausnahme v o n G r a b 2, ein bis zwei 
p e r s ö n l i c h e G e g e n s t ä n d e gefunden. 

In zwei Frauengräbevn (Grab 5 und 8) kamen 
Knoblauchzehen z u m Vorsche in . G r a b 5 enthielt aus
serdem eine Reibschüssel, so dass man vermuten 
kann, es handle s ich bei der K o m b i n a t i o n v o n R e i b 
schüsse l u n d K n o b l a u c h u m eine geschlechtsspezifi
sche Beigabe. 

247 Willerding 1978, 187. 
248 Vindonissa-Dägerlirain/AG (Grabung V.93/94.4): in Bearbei

tung (vgl. Anm. 240). 
249 L. Franchi dell'Orto, A. Varone (Hrsg.), Pompeij wiederent

deckt (Verona 1994) 233f. 
250 Willerding 1978, 188. 
251 Das Steinobst stammt aus einem ausserordentlich reichhalti

gen Grab in Arconciel FR, Pré de l'Arche (Grabung 1991, in 
Bearbeitung). 

252 Obwohl verschiedene Arbeiten von M . Währen über Gebäck
funde seit dem Neolithikum existieren, ist eine für Aussenste-
hende nachvollziehbare Bestimmung nicht möglich. Vgl. Lite
raturangaben in: M. Währen, Bibliographie (Auswahl). Helve
tia Archaeologica 25, 1994, Nr. 99, 116. 

253 Vgl. Ch. Haeffelé zum Befund oben (mit Anm. 15 und 55). 
254 Vgl. z.B. Jacomet 1988, 299ff. oder M. Bavaud, Archäobotani-

sche Untersuchung der römerzeitlichen (1.-3./4. Jh. n.Chr.) 
Schichten der Grabung «Auf Kastelen» im Kernbereich der 
Stadt Augusta Raurica (Diplomarbeit am Botanischen Institut 
der Universität Basel 1994, Publikation in Vorb.). 

255 Vgl. die Analysen der Getreidevorräte aus Augusta Raurica: 
Jacomet 1988, 28Iff. 
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4 3 2 le lb la Ausstattungsgruppe (Abb. 24) 

0 Getreide l vk. Körner Cerealia 

l Getreide-Fragmente I 9 i 28 23 3 1 3 1 vk. Körner Ccrealia-Fragmente 

l cf. Getreide-Fragmente 1 1 1 1 2 vk. Körner cf. Cerealia-P'ragmcnte 

Ö Saatgerste 1 8 2 1 1 vk. Körner Hordeum vulgare 

0 S aatgerstcn-Fragmcnte 8 3 vk. Körner Hordeum vulgare-Fragmente 

Ö cf. Saatgerste 1 ì 1 vk. Körner cf. Hordeum vulgare 

1 cf. Saatgersten-Fragmcntc l 2 vk. Körner cf. Hordeum vulgare-Fragmente 

0 Echte Rispenhirse 1 5 vk. Karyopse Panicum miliaceum 

Ö cf. Echte Rispenhirse 1 vk. Karyopse cf. Panicum miliaceum 

3 Saatwcizcn/Hartweizcn 2 l 3 vk. Körner Triticum aestivum/durum 

1 Weizen 1 vk. Körner Triiieum spec. 

Ö Weizen-Fragmente 4 1 1 vk. Körner Triticum spec. Fragmente 

Ö cf. Weizen-Fragmente 1 vk. Köncr cf. Triticum spec. Fragmente 

40 Plattcrbsc/Linsc/Wicke 30 3 1 l 3 2 8 1 17 ì n 1 37 32 1 3 vk. Same Lalhyrus/Lens/Vicia 

1 cf. Hülsenfruchtgewächse 1 1 4 2 1 vk. Same cf. Lathyrus/I.ens/Vicia 

16 Plattcrbse/Erbse/Wicke 2 3 8 1 l 1 2 3 2 2 1 2 vk. Same Ixxihyrus/Pisum/Vicia 

9 cf. Platterbse/Erbse/Wickc 8 1 vk. Same cf. Lalhyrus/Pisum/Vicia 

43 Linse 33 7 1 1 1 4 1 8 1 8 1 2 1 vk. Same Lens culinaris 

0 cf. Linse 2 1 vk. Same cf. Lens culinaris 

86 Linse/Wicke 83 2 1 14 23 ì 2 4 8 3 vk. Same Lens/Vicia 

1 cf. Linse/Wicke 1 vk. Same cf. Lens/Vicia 

Ô cf. Garten-Erbse/Futtcr-Wicke 3 1 vk. Same cf. Pisum sativum/Vicia saliva 

49 Ackerbohne 1 8 1 1 1 33 l 1 2 1 1 4 5 1 vk. Same Vicia faba 

18 cf. Ackerbohnc 4 1 13 1 ì 4 4 1 vk. Same cf. Vicia faba 

Ö Knoblauch 1 vk. Zwiebel Allium sativum 

Ö cf. Knoblauch 1 1 vk. Zwiebel cf. Allium sativum 

1 Unbestimmte Pflanzenreste 1 2 1 8 4 13 2 vk. Gcbäck/Frfl.gr.Stk. Planta indeterminata 

1 Unbestimmte Pflanzenreste 1 9 2 10 vk. Gcbäck/Frfl.kl.Stk. Planta indeterminata 

272 Zw'summe Kulturpflanzen 0 3 0 160 14 0 5 2 0 63 i 8 5 0 1 5 5 54 2 3 53 3 35 2 5 114 83 8 24 26 6 Zw'summe Kulturpflanzen 

35 Hasclnuss-Fragmente 1 32 l 1 1 1 1 1 vk. Nuss Corylus avellana-Fragmente 

2 cf. Haselnuss-Fragmcnte 2 vk. Nuss cf. Corylus avellana-Fragmente 

7 Feige 7 vk. Frucht Ficus carica 

2 cf. Feige 2 vk. Frucht cf. Ficus carica 

5 Feige 5 vk. Fruchtstand Ficus carica 

13 Feige 13 28 vk. Fruchtstand-Fragm. Ficus carica 

1 cf. Feige 1 1 vk. Fruchtstand-Fragm. cf. Ficus carica 

2 Holzapfel/Kulturapfcl 2 vk. Same Malus sylvestris/domestica 

Ô cf. Holzapfel/Kulturapfel 1 1 vk. Same cf. Malus sylvestris/domestica 

Ö cf. Holzapfcl/Kulturapfel 1 vk. Fruchtfleisch cf. Malus sylvestris/domestica 

1 Brombeere 1 uvk. Same Rubus fruticosus 

tù 
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-a 
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3 Himbeere 3 5 3 1 uvk. Same Rubus idaeus 

0 cf. Himbeere 1 1 uvk. Same cf. Rubus idaeus 

cf. Brombeere 1 uvk. Same cf. Rubus spec. 

1 Holunder 1 3 3 uvk. Same Sambucus spec. 

1 Weintraube 1 vk. Frucht Vitis vinifera 

ö cf. Weintraube 1 vk. Frucht cf. Vitis vinifera 

Weintraube 4 1 vk. Same Vitis vinifera 

Ö cf. Weintraube 2 vk. Same cf. Vitis vinifera 

0 Weintraube 1 1 uvk.(rez.?) Same Vitis vinifera 

1 cf. Weintraube 1 2 vk. Stiel cf. Vitis vinifera 

79 Zw'summe KuItur-AVildobst 0 0 0 5 0 0 0 2 0 70 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 10 0 10 3 1 0 0 0 1 1 33 Zw'summe Kultur-AVildobst 

3 Hülscnfruchtgcwächse 3 vk. Hülsen Fabaceae (Leguminosae) 

5 Hülsenfruchtgewächse-Fragm. 5 vk. Same Fabaceae (l£guminosae)-Fragmente 

1 cf. Kornrade 1 vk. Same cf. Agrostemma githago 

Ö Doldengewächse 1 vk. Achäne Apiaceae (Umbelliferae) 

Ö cf. Doldengewächse 1 vk. Achäne cf. Apiaceae (Umbelliferae) 

0 cf. Melde 1 vk. Same cf. A triplex spec. 

2 Gansefuss 1 1 1 1 1 1 vk. Same Chenopodium spec. 

Ö cf. Gänsefuss 1 min. Same cf. Chenopodium spec. 

Ô Nicdcrliegcndc Fingerhirse 1 vk. Karyopsc Digitaria ischaemum 

Ö Bluthirse 1 vk. Karyopse Digilaria sanguinalis 

2 Windcnknötcrich 1 1 1 2 vk. Nüsschen Fallopia convolvulus 

0 Windenknöterich 1 uvk.(rez.?) Nüsschen Fallopia convolvulus 

1 Schwingel 1 vk. Karyopse Festuca spec. 

2 cf. Schwingel 2 1 vk. Karyopse cf. Festuca spec. 

0 Klcttcnlabkraut 4 vk. Teilfrucht Galium aparine 

18 Unbestimmte Pflanzcnrcstc 2 1 12 1 2 3 1 2 X 2 7 11 1 1 vk. Samc/Frucht Planta indeterminata 

5 Unbestimmte Pflanzcnrcstc 5 vk. Samc/Frucht Planta indet. (ob Vicia faba?) 

0 Unbestimmte Pflanzcnrcstc 1 3 vk. Schalcnfragmcnte Planta indeterminata 

5 Unbestimmte Pflanzcnrcstc 1 3 1 1 1 4 vk. Stengel Planta indeterminata 

1 Einjähriges Rispengras 1 1 vk. Karyopse Poa annua 

1 cf. Einjähriges Rispengras 1 1 vk. Karyopse cf. Poa annua 

1 Süssgräscr, Echte Gräser 1 2 1 vk. Karyopse Poaceae (Gramineae) 

0 cf. Süssgräscr, Echte Gräser 2 vk. Karyopsc cf. Poaceae (Gramineae) 

Ö Verseli.blättr. Vogclknötcrich 1 vk. Nüsschen Polygonum aviculare 

ö cf. Ampfer 1 vk. Nüsschen cf. Rumex spec. 

1 Quirligc/Grünc Borstenhirse 1 vk. Karyopsc Setaria verticillata/viridis 

0 cf. Vogclmicre 1 vk. Same cf. Stellaria media 

ö cf. Miere 1 vk. Same cf. Stellaria spec. 

1 Gefurchter Nüsslisalat 1 vk. Nüsschen cf. Valcrianclla rimosa 

0 Efeublättriger Ehrenpreis l vk. Same Veronica hederifolia 

49 Zwischensumme Wildpflanzen 0 1 0 11 1 0 6 1 1 21 0 4 0 0 0 0 3 4 1 12 10 0 3 3 1 11 15 0 0 1 16 Zwischensumme Wildpflanzen 

400 Summe aller Pflanzenreste 0 4 0 176 15 0 11 5 1 154 2 12 5 1 1 5 8 59 3 16 73 3 48 8 7 125 98 8 25 28 55 Summe aller Pflanzenreste 



Interessant s ind auch die Funde v o n Feigen. Sie 
wurden i m eher als reich einzustufenden G r a b 5 und 
i m mi t wenig Gesch i r r und einer mit t leren Menge an 
Tierresten ausgestatteten G r a b 2 gefunden. Welchen 
Stellenwert die Feige i m täg l i chen Leben e innahm, 
lässt sich schwer a b s c h ä t z e n . Es ist wahrscheinl ich, 
dass es sich nicht u m ein Luxusgut handelte und für 
die B e v ö l k e r u n g , mindestens des mit t leren Standes, 
erschwinglich war. 

Äusse r s t reichhalt ig war das Männer grab 11. N e b e n 
Getreide und G e b ä c k konnten fünf verschiedene 
Fleischsorten bes t immt werden. Ausserdem enthielt 
das G r a b v ie l Geschir r . H i e r b e i muss es sich u m eine 
besser gestellte Person gehandelt haben. 

A u s b e g ü t e r t e m Haus muss auch das Kind von Grab 
23 gewesen sein, denn die Nahrungsbeigaben s ind 
re ichl ich. Es wurden viele H ü l s e n f r ü c h t e , ve rmut l i ch 
Obst, F le i sch v o n Schwein, H u h n sowie F i s c h und 
v ie l Gesch i r r mitgegeben. I m Kindergrab 9 wurde da
gegen nur wenig M a t e r i a l gefunden, das jedoch von 
verschiedenen Beigaben wie H ü l s e n f r ü c h t e n , R i n d , 
Schwein, H u h n u n d Geschi r r stammt. D i e vielen ver
schiedenen Reste lassen vermuten, dass das G r a b ur
sp rüng l i ch reichhaltiger mi t Speisebeigaben ausge
stattet gewesen ist als die Ü b e r r e s t e verraten. 

Al lgemein enthalten die G r ä b e r viele verschiedene 
Beigaben. Ausser Gesch i r r u n d p e r s ö n l i c h e n Gegen
s t ä n d e n war es wicht ig , dem Toten verschiedene 
pflanzliche und tierische Lebensmit te l mitzugeben. 
Z u den häuf igs t en vegetarischen Speisebeigaben ge
h ö r e n die H ü l s e n f r ü c h t e L inse u n d Ackerbohne sowie 
das Getreide; sie k ö n n e n als Grundnahrungsmi t te l 
gelten u n d d ü r f t e n einen wesentlichen T e i l des täg
l ichen Kalorienbedarfes der Augster B e v ö l k e r u n g ge
deckt haben. Ihr häuf iges Auftreten widerspiegelt ver
mut l i ch ihren Stellenwert i m Al l t ag . D i e d a r ü b e r h in 

aus beigegebenen pf lanzl ichen Speisen wurden woh l 
rege lmäss ig gegessen. Das Grabbeigabenspektrum 
zeigt mi t g röss te r Wahrschein l ichkei t einen recht gu
ten Querschnit t durch die kul inar ischen Essgewohn
heiten der B e v ö l k e r u n g 2 5 6 . 

Methodischer Exkurs zur Auswahl der Gräber 
für eine archäobotanische Untersuchung251 

B e i der Bearbeitung v o n G r ä b e r f e l d e r n k ö n n e n aus 
zei t l ichen u n d f inanziel len G r ü n d e n meist nicht alle 
G r ä b e r g r ü n d l i c h a r c h ä o b o t a n i s c h untersucht wer
den. Es muss eine A u s w a h l aufgrund des a r chäo log i 
schen Befundes getroffen werden. Z u n ä c h s t liegt es 
nahe, die anhand v o n Gesch i r r gebildeten Ausstat
tungsgruppen mi t den pf lanzl ichen Speisebeigaben z u 
vergleichen, u m festzustellen, ob sie ü b e r e i n s t i m m e n , 
d.h. i n den G r ä b e r n der oberen Ausstattungskatego
r ien mussten theoretisch viele und reichhaltige Spei
sebeigaben, d.h. viele a r c h ä o b o t a n i s c h e Funde vor
handen sein, i n den unteren Ausstattungskategorien 
dagegen wenige. W i e j edoch die A b b i l d u n g 36 zeigt, 
kann diese Erwar tung nicht ganz bes t ä t ig t werden. 
D i e G r ä b e r der a r chäo log i s ch «re ichen» Ausstattungs
gruppe 1 weisen woh l gesamthaft gesehen sehr viele 
u n d reichhaltige Pflanzenfunde auf, doch die G r ä b e r 
mi t den meisten Nahrungspflanzenresten - j edoch 
nicht meisten T a x a (Abb . 36) - befinden sich i n den 

256 Zur Interpretation von archäobotanischen Resten in römer
zeitlichen Gräbern siehe auch Kreuz 1994/95, 93ff. 

257 Ich möchte daraufhinweisen, dass die Stichprobenzahl von 26 
Gräbern sehr klein und das Ergebnis nicht repräsentativ ist. 
Bisher fehlen jegliche Informationen, wie bei einem Gräberfeld 
eine archäobotanische Untersuchung optimal durchzuführen 
ist. Deshalb ist es wichtig, trotz der Vorbehalte, einige metho
dische Gedanken zur Gräberauswahl zu machen. 

I 

• Anzahl Nahrungspflanzenreste 
H Anzahl Tierknochenfragmente 
• Anzahl Geschirrindividuen 

H 1 1 

la/ la/ la/ la/ lb/ Vol lb/ lb/ lb/ lb/ lc/ 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.1 4./ 4./ 4./ 4./ 1/ 22/21/ 
20 5 6 11 24 23 18 15 8 7 4 2 16 12 9 14 10 17 3 26 25 13 19 - - -

Ausstattungsgruppe/ Grabnummer 

A b b . 35 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). D i e G r ä b e r 2-26 u n d die dar in enthaltenen 
Geschir r - und Nahrungsbeigaben i m Vergle ich (Anzah l Tierknochenfragmente nach A b b . 26; A n z a h l 
Gesch i r r ind iv iduen nach A b b . 24). 



a rchäo log i s ch « ä r m e r e n » G r u p p e n 2 u n d 4. Ausser
dem gibt es i n jeder Gruppe an Pflanzenresten reiche 
u n d arme G r ä b e r . 

W i e lässt s ich dieser Sachverhalt e r k l ä r e n ? Es k ö n 
nen methodische Probleme dahinterstehen, die dazu 
führ t en , dass nicht alle Funde erfasst w u r d e n 2 5 8 . E ine 
unbekannte G r ö s s e ist auch die ehemals vorhandene 
Menge der Beigaben, die aus E r h a l t u n g s g r ü n d e n 
nicht mehr rekonstruierbar i s t 2 5 9 . V o r a l lem kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass nach der K r e m a 
t ion die Ü b e r r e s t e nur u n v o l l s t ä n d i g ins G r a b ge
langten. Es m ü s s e n weit mehr G r ä b e r systematisch 
a r c h ä o b o t a n i s c h untersucht werden, u m wenigstens 
einen T e i l dieser Unsicherhei tsfaktoren z u erfassen 
u n d eventuelle Tendenzen herauslesen z u k ö n n e n . 

A l l e a r c h ä o b o t a n i s c h reichhaltigen G r ä b e r enthal
ten ausser H ü l s e n f r ü c h t e n auch Getreide, Fr i sch- / 
D ö r r o b s t oder G e b ä c k / F r u c h t f l e i s c h . N u r das a r c h ä o 
logisch «arme» G r a b 25 (Ausstattungsgruppe 4) m i t 
den meisten Pflanzenresten e n t h ä l t ausser e inem 
K r ü m e l G e b ä c k oder Fruchtf le isch nur H ü l s e n 
f rüch te . Es ist daher mög l i ch , dass i n diesem F a l l den 
Bestatteten (ein M a n n u n d ein K i n d ) nur ein K o c h 
top f (s. A b b . 24) m i t Esswaren mitgegeben wurde u n d 
es sich w i r k l i c h u m zwei ä r m e r e Personen handelt. 
M i t Sicherheit kann dies aber nicht gesagt werden. 
D i e Beurtei lung eines Grabes bezüg l i ch R e i c h t u m ist 
also sehr schwierig; einerseits k ö n n e n grosse Mengen 
einer Beigabe, z .B . G e t r e i d e k ö r n e r , auf R e i c h t u m 

hinweisen, andererseits k ö n n e n wenige Funde von 
verschiedenen Beigaben Ü b e r r e s t e v o n einer reichen 
Ausstattung sein. 

Was lässt sich aus dem Vergle ich der Ausstattungs
gruppen mi t den Pflanzenresten schliessen, respek
tive bei welchen G r ä b e r n lohnt sich eine a r c h ä o b o t a -
nische Untersuchung? Aufgrund des vorl iegenden 
Befundes ist eine Voraussage, welche G r ä b e r viele 
Pflanzenfunde aufweisen u n d sich für eine Analyse 
eignen, nicht mög l i ch . Es sollte daher versucht 
werden, mög l i chs t viele G r ä b e r zu s c h l ä m m e n , 
die S c h l ä m m r ü c k s t ä n d e grob, halbquant i ta t iv u n d 
schnell anzuschauen, u n d aufgrund dieser Vorunter 
suchung eine A u s w a h l der zu untersuchenden G r ä b e r 
z u treffen. Fal ls dies nicht m ö g l i c h ist, sollten auf je
den F a l l die a r chäo log i sch reichhaltigeren G r ä b e r an
geschaut sowie eine St ichprobenauswahl der als a rm 
eingestuften G r ä b e r getroffen werden. N u r so ist es 
mögl i ch , einen guten Ü b e r b l i c k ü b e r die vegetabilen 
Grabbeigaben eines G r ä b e r f e l d e s zu erhalten. D i e Er 
gebnisse zeigen deut l ich, dass weitere a r c h ä o b o t a n i -
sche Untersuchungen v o n G r ä b e r n dr ingend nö t ig 
s ind. 

258 Vgl. dazu Ch. Haeffelé oben: «Primärbeigaben». 
259 Hierher gehören Beigaben, die z.B. vollständig verbrannten 

oder nach der Kremation als sogenannte sekundäre Beigaben 
unverkohlt ins Grab gelegt und von den Bodenlebewesen abge
baut wurden. 
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A b b . 36 

l a / l a / l a / l a / l b / l b / ibi l b / ibi ibi l e / 2./ 27 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.1 4./ 4./ 4./ 4./ 
20/ 06/ 11/ 05/ 18/ 24/ 15/ 07/ 23/ 08/ 04/ 14/ 16/ 09/ 10/ 12/ 17/ 02/ 03/ 13/ 19/ 26/ 25/ 
1/ 21 21 21 1/ 21 il 1/ 1/ Il 21 II II 21 il 11 il il 21 11 ?/ ?/ ?/ 
f m m f m ? ? m k f f m ? k ? m ? m m f ? ? m k 

Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Vergle ich der Ausstattungsgruppen mi t den 
Nahrungspflanzenbeigaben. D e r A n t e i l der Nahrungspflanzen korreliert schlecht mi t den Ausstat
tungsgruppen. A u c h i n schlecht ausgestatteten G r ä b e r n konnten teilweise viele Nahrungspflanzen 
gefunden werden. 
Säulen Anzahl Nahrungspflanzenreste (linke Skala) 
Striche (-) Anzahl Taxa (rechte Skala) 
erste Zeile Ausstattungsgruppen (Zahlen nach Abb. 24) 
zweite Zeile Grabnummern 
dritte Zeile Datierung (Jh. n.Chr.) 
vierte Zeile Geschlecht (f = Frau; m = Mann; k = Kind) 
F Feige (Ficus carica) 
G Gebäck/Fruchtfleisch 
K Knoblauch (Allium sativum). 



Holzkohlebest immungen (Tabellen 11 u n d 12) 

(Chantal Haeffe lé) 

Neben den verkohl ten Samen u n d F r ü c h t e n fanden 
sich i n den g e s c h l ä m m t e n Erdproben (s.o.) auch viele 
H o l z k o h l e s t ü c k c h e n , die als Reste v o m Scheiterhau
fen angesprochen werden k ö n n e n . Sie wurden i m B o 
tanischen Institut der U n i v e r s i t ä t Basel v o n M a r c o 
Iseli untersucht u n d be s t immt 2 6 0 . A u s al len G r ä b e r n , 
selbst aus der K ö r p e r b e s t a t t u n g (Grab 1), s tammen 
Holzkohle f ragmente 2 6 1 . Z w ö l f G r ä b e r wurden genau 
untersucht, bei 14 G r ä b e r n wurde nur eine Grobbe
s t immung d u r c h g e f ü h r t 2 6 2 . 

D i e Resultate s ind e i n d r ü c k l i c h : B e i allen Bestat
tungen - mi t einer Ausnahme (Grab 23) - wurde B u 
chenholz, z u m T e i l vermischt mi t wenigen anderen 
H ö l z e r n (Eiche, Weisstanne, Steinobst, Pappel) , z u m 
K r e m i e r e n des Le ichnams verwendet. E i n z i g das K i n 
dergrab 23, welches auch durch die s e k u n d ä r e n Beiga
ben aus dem R a h m e n fällt, enthielt h a u p t s ä c h l i c h 
H o l z k o h l e v o n Eiche und keine Buche. 

Buchenholz scheint vo r a l lem i n unserer Gegend 
sehr gerne zu Kremat ionszwecken verwendet worden 
sein. So ergaben die Holzkohlebes t immungen der r ö 
mischen B r a n d g r ä b e r v o n R e i n a c h - B r ü e l , dass dort 
ausschliesslich Buchenholz für den Scheiterhaufen 
verwendet w u r d e 2 6 3 . In einer U r n e einer S p ä t l a t e n e -
Brandbestattung v o n Bern-Engehalbinsel fanden sich 
auch ü b e r w i e g e n d Holzkohlereste v o n B u c h e 2 6 4 . I m 
r ö m e r z e i t l i c h e n G r a b h ü g e l v o n Siesbach i m M i t t e l 
rheingebiet wurde E ichen- u n d Rotbuchenholz nach
gewiesen 2 6 5 . 

Wieso für das K i n d i n G r a b 23 Eichenholz zur K r e 
mat ion verwendet wurde, ist nicht klar. Dieses H o l z 
eignet sich zwar auch z u m Verbrennen, da wie b e i m 
Buchenholz hohe Temperaturen erzielt werden k ö n 
nen, doch ist E ichenholz , i m Gegensatz z u Buchen
holz, auch ein sehr gutes Baumater ia l , das w o h l doch 
h a u p t s ä c h l i c h für diesen Zweck verwendet w u r d e 2 6 6 . 

M ö g l i c h e r w e i s e deuten also das spezielle H o l z sowie 
die besonderen s e k u n d ä r e n Beigaben auf eine diffe
renzierte Bestattungssitte h in . E ine andere M ö g l i c h 
keit w ä r e , dass man für K i n d e r , die j a kleiner s ind 
u n d für deren K r e m i e r u n g weniger H o l z n ö t i g ist, das 
wertvollere Eichenholz verwendet h ä t t e . Dagegen 
spricht jedoch, dass i n G r a b 9, i n dem ein etwa gleich
altriges K i n d bestattet wurde, keine Eiche, sondern 
Buche nachgewiesen wurde (Tabelle 11). 

Tabel le 11: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Holzkohlebes t immungen . 

Grab Nr. 1| 2| 3| 4| 5| 6| 9| 15| \l\ 231 241 25 
Baumart Tot. 
Abies 
Weisstanne 

15 15 

Fagus 
Buche 

1 19 17 16 17 20 18 15 12 20 7 162 

cf. Fagus 
cf. Buche 

1 2 3 

Prunus spec. 
Steinobst 

1 1 

Quercus 
Eiche 

15 4 19 

cf. Quercus 
cf. Eiche 

2 2 3 5 4 16 

Laub
holz 

1 1 1 1 2 5 11 

Salix, Populus 
Weide, Pappel 

1 1 2 

Total 1 20 20 20 17 20 20 15 34 22 20 20 229 

Tabelle 12: Augst, C i to A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51 ). H o l z k o h l e g r o ô b e s t i m -
mungen. 

Grab Nr. 7 |8 110 |11 112 113 |l4 |16 118 119 | 20 |21 122 126 
Baumart 
Fagus Buche X | X | X | X |X | X | X | X | X | X | X |X | X | X 

260 An dieser Stelle möchte ich (Ch. H.) ihm für die Bestimmungen 
danken. 

261 Das Holzfragment aus Grab 1 ist sicher von einem Brandgrab 
in den Bereich der Körperbestattung verschleppt worden. 

262 Grobbestimmung heisst, die Holzkohle wurde unter dem Bino
kular bei lOfacher Vergrösserung durchgesehen, eventuell ein
zelne Stücke gebrochen, und bestimmt. Schriftliche Mitteilung 
Marco Iseli, Botanisches Institut der Universität Basel, Schön-
beinstr. 6, CH-4056 Basel. 

263 F. H. Schweingruber, Holzkohlen. In: A. R. Furger, Die ur- und 
frühgeschichtlichen Funde von Reinach BL (Neolithikum bis 
Hochmittelalter). Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 3 
(Derendingen 1978) 54. 

264 F. H. Schweingruber, Holzkohlen. In: H. J. Müller-Beck, E. Ett
linger, Ein helvetisches Brandgrab von der Engehalbinsel in 
Bern. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte 50, 1963, 46f. 

265 A. Wigg, Grabhügel des 2. und 3. Jahrhunderts n.Chr. an Mit
telrhein, Mosel und Saar. Trierer Zeitschrift 16 (Trier 1993) 
102. 

266 Vgl. dazu auch die Holzkohleuntersuchungen aus Insula 23 
(Herdstellen und Backofen) und der Holzbauten vom Forum in 
Augst. H. Albrecht, Die Brandschicht der Holzbauten des Fo
rums von Augst: Spuren einer Feuerstelle oder einer Brandka
tastrophe? Ergebnisse holzkohlenanalytischer Untersuchungen 
römerzeitlicher Befunde aus Augst. JbAK 10, 1989, 33Iff. bes. 
337ff. Abb. 9. 



(Vie ra T ranc ik Pe t i tp ie r re ) 2 6 7 

D a zur Bearbeitung der anthropologischen Funde aus 
dem G r ä b e r f e l d Augst-Rheinstrasse 46 nur wenig Ze i t 
vorgesehen war, b e s c h r ä n k t sich diese Auswer tung 
nur auf die wichtigsten Punkte ( Ü b e r s i c h t : Tabelle 
16). Das ü b e r 10 Jahre lang gelagerte Erdmate r ia l 
wurde i n Augst n a c h t r ä g l i c h g e s c h l ä m m t u n d nach 
Leichenbrandresten, botanischen und a r chäo log i 
schen F u n d e n sortiert. Anschl iessend gelangten die 
Bestattungsreste v o n einer K ö r p e r b e s t a t t u n g u n d 25 
B r a n d g r ä b e r n , darunter eine Doppelbestattung, zur 
anthropologischen Bearbeitung, wo sie nochmals mi t 
Wasser gereinigt werden mussten. N a c h erfolgter 
T rocknung bei Z immer tempera tu r wurde das L e i -
chenbrandmaterial gewogen, und bei einer ersten 
Durchs ich t wurden die T ie rknochen ausgeschieden. 
D i e K ö r p e r b e s t a t t u n g ist nicht n ä h e r datierbar, ge
h ö r t e aber sicher nicht z u m Ensemble der Le ichen-
brandbestattungen, so dass sie i n der vorl iegenden 
Arbe i t nur i m Ka ta log e r w ä h n t w i rd . 

Leichenbrandgewicht 
D i e Gewichtsantei le der einzelnen Bestattungen 
schwanken stark zwischen 1800 g u n d Resten unter 
1 g (Tabelle 13). D a b e i entfä l l t der gröss te T e i l i n die 
Gruppe unter 100 g (Tabelle 13). Sehr geringe G e 
wichtsanteile, u m 10 g und darunter, weisen noch 
sechs Bestattungen auf. Ä h n l i c h e Gewichtsver te i 
lungen lassen sich i n anderen r ö m i s c h e n Le ichen-
b r a n d f r i e d h ö f e n , wie z u m Beispie l i n C o u r r o u x 2 6 8 , 
beobachten, doch erstaunt an der Rheinstrasse 46 der 
relativ grosse A n t e i l an v o l u m e n m ä s s i g grossen Be
stattungsresten. 

Tabelle 13: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Gewichtsver te i lung der 26 
L e i c h e n b r ä n d e . 

Gewicht Anzahl 
0 - 100 g 15 
100 - 500 g 8 
500 - 1000 g 2 

> 1000 g 1 

Institut i n Aesch B L und dem s ü d d e u t s c h e n R a u m z u 
erzielen: Einerseits wurde das fünfstufige Schema 
nach C h o c h o l 2 6 9 verwendet, anderseits wurde aber 
auch die v o n W a h l 2 7 0 entwickelte, ebenfalls fünfs tu-
fìge, E in te i lung be rücks i ch t ig t . A u s Z e i t g r ü n d e n w i r d 
i m vorl iegenden Text nur auf die Brandstufen nach 
W a h l eingegangen (Tabelle 14). D i e vorherrschenden 
Brandtemperaturen wurden ebenfalls nach W a h l er
mi t t e l t 2 7 1 , wobe i die Brandstufe I einer Temperatur 
v o n 200° bis 250° Celsius, die Stufe V einer Tempera
tur v o n ü b e r 800° Celsius entspricht. 

Tabelle 14: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Ver te i lung der Le ichen
b r ä n d e nach Brandstufen ( I - V nach W a h l 
1981). 

Stufe II-III II-IV II-V III III-V IV V 
Anz. 2 1 3 5 6 1 7 

D e r Verbrennungsgrad der menschl ichen K n o c h e n 
vari ier t v o n der Stufe II bis zur Stufe V nach W a h l 
oder v o n 4 bis 1 nach C h o c h o l . Angekohl te Reste 
wurden nicht beobachtet. D i e Verbrennungen s ind 
meist uneinhei t l ich, d.h. mehrere Brandstufen inner
halb eines Leichenbrandes s ind mög l i ch . D e n n o c h 
konnte bei sieben Leichenbrandresten ausschliesslich 
die h ö c h s t e Brandstufe beobachtet werden. Darunter 
befinden sich auch die beiden v o l u m e n m ä s s i g gröss-
ten L e i c h e n b r ä n d e (Grab 2 und G r a b 12). 

Anders als bei den Brandstufen und dem Gewich t 
ist der Fragmentierungsgrad verteilt . D i e Bes t im
mung der Fragmentierung wurde nach W a h l vorge
n o m m e n 2 7 2 . Es s ind ausschliesslich kleinfragmen
tierte L e i c h e n b r ä n d e vorhanden. Gelegent l ich m ü s 
sen die Reste als sehr k le in fragmentiert, unter 15 m m 
durchschnit t l icher l inearer G r ö s s e , selten als mi t te l 
gross (26-35 mm) angesprochen werden. D a b e i zeigt 
sich eine leichte Tendenz zu g rösse ren Fragmenten 
bei g rösse ren Leichenbrandgewichten. Diese starke 
Fragmentierung bei relativ geringen Brandtemperatu
ren ist offenbar typisch für die r ö m i s c h e n Le ichen-
brandreste aus der S c h w e i z 2 7 3 . 

Doppelbestattungen 
V o l u m i n ö s e L e i c h e n b r ä n d e lassen gerne D o p p e l 
oder gar Mehrfachbestattungen vermuten. U n t e r dem 
hier untersuchten M a t e r i a l konnte eine Doppelbestat
tung ausfindig gemacht werden. Es handelt s ich dabei 
u m die Reste des nur 13 g schweren Leichenbrandes 
aus G r a b 25, wo eindeutig die Reste eines knapp ein
j ä h r i g e n K i n d e s (1,6 g) neben den Resten eines er
wachsenen m ä n n l i c h e n Ind iv iduums (3 g) bes t immt 
werden konnten. 

Verbrennungs- und Fragmentierungsgrad 
D e r Verbrennungsgrad wurde nach zwei M e t h o d e n 
best immt, u m eine Vergleichbarkei t m i t den bereits 
bestehenden Auswertungen a m Anthropologischen 

267 Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines Praktikums 
am Anthropologischen Forschungsinstitut Aesch BL unter der 
Leitung von Dr. Buno Kaufmann. Ich möchte ganz besonders 
ihm, aber auch seinen Mitarbeitern, an dieser Stelle meinen 
Dank aussprechen für die hilfreichen Gespräche, Anregungen 
und Anleitungen sowie die zur Verfügungstellung eines Ar
beitsplatzes. - Das Manuskript wurde nach Abreise der Auto
rin nach Übersee von Marcel Mundschin überarbeitet. 

268 Kaufmann 1976, 218f. 
269 Zitiert nach Kaufmann 1976, 218. 
270 Wahl 1981, 273. 
271 Wahl 1981, 273. 
272 Wahl/Kokabi 1988, 48. 
273 Mündliche Mitteilung B. Kaufmann. 



Alters- und Geschlechtsverteilung 
D i e Alters- u n d Geschlechtsbest immung a m Le ichen
brand gestaltet sich weitaus schwieriger als an unver
branntem Skelettmaterial , muss doch eine starke U n -
vo l l s t änd igke i t oder gar das Fehlen der geschlechts-
und a l t e r smäss ig spezifischen Skeletteile h ingenom
men werden. Eindeutige Alters- und Geschlechtsbe
s t immungen s ind a m Le ichenbrand daher selten m ö g 
l i ch . 

Z u r Al tersbes t immung konnten am vorl iegenden 
M a t e r i a l bei den erwachsenen Ind iv iduen Schäde l 
n ä h t e oder Gelenkreste herangezogen werden. Be i 
den nicht erwachsenen Ind iv iduen standen meist die 
noch nicht verschlossenen Epiphysen zur Ver fügung , 
oder aber die R ö h r e n - und S c h ä d e l k n o c h e n waren so 
grazi l , dass eindeutig von e inem K i n d gesprochen 
werden musste. In diesen Fä l l en erfolgte die Altersbe
s t immung der K i n d e r nach W a h l / K o k a b i 2 7 4 . I m gan
zen konnten 14 Ind iv iduen einer Altersklasse v o n In-
fans I bis matur zugeteilt werden (Tabelle 15). 

D i e Geschlechtsbest immung erfolgte metr isch nach 
G e j v a l l 2 7 5 oder dort, wo g e n ü g e n d Skelettmaterial 
vorlag, auch nach morphologischen M e r k m a l e n 2 7 6 . 
A m vorl iegenden M a t e r i a l konnte meist die Schäde l 
dicke, selten aber am Inion, die M ä c h t i g k e i t der Fe-
murkompak ta u n d Humeruskompak ta u n d selten der 
Rad iuskompak ta gemessen werden. Andere Masse 
s ind aufgrund der Erhal tung nicht mög l i ch . Das gerne 
zur Geschlechtsbest immung herangezogene Felsen
be in war selten und nie v o l l s t ä n d i g erhalten. D i e mor
phologischen Geschlechtsmerkmale konnten nur an 
den v o l u m e n m ä s s i g g rös se ren L e i c h e n b r ä n d e n be
rücks ich t ig t werden. 

A n 15 Ind iv iduen liess sich eine Geschlechtsbe
s t immung vornehmen, wobei i n e inem F a l l das unter
suchte I n d i v i d u u m ke inem Geschlecht zugeteilt wer
den konnte. I m ganzen gesehen ist die Geschlechts
vertei lung etwas zugunsten der M ä n n e r verschoben 
(Tabelle 15). 

Tabel le 15: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Gra 
bung 1982.51). Zusammenste l lung der 
Alters- u n d Geschlechtsverteilung. 

Alterstufe Indet. männlich weiblich Total 
infans I 1 - - 1 

infans I-II 1 - - 1 

infans II 1 - - 1 

juvenil-adult - 1 4 5 
adult-matur - 3 - 3 
matur - 1 - 1 

matur-senil - - 1 1 

erwachsen 6 3 1 10 

indet. 2 - - 2 
Total 11 8 6 25 

delt es sich u m M ä n n e r , deren G r ö s s e zwischen m i n 
destens 168 c m und 176 c m lag. D i e S c h ä t z u n g der 
K ö r p e r g r ö s s e der Frauen ist aufgrund der Erhal tung 
nicht mög l i ch . 

Pathologica 
Eindeut ig pathologische V e r ä n d e r u n g e n s ind selten. 
Es k ö n n e n an einigen wenigen W i r b e l n leichte dege
nerative V e r ä n d e r u n g e n beobachtet werden. 

Gelegent l ich s ind auch andere Gelenkfragmente 
mi t leichten arthrotischen V e r ä n d e r u n g e n auszuma
chen. Deut l iche degenerative V e r ä n d e r u n g e n s ind 
e inzig an den Leichenbrandresten der F r a u aus 
G r a b 21 festzustellen. 

Leichte periostale Auflagerungen s ind an den W a 
denbeinen des Mannes aus G r a b 11 u n d an den Ober
schenkelknochen der F r a u aus G r a b 20 zu beobach
ten. Sie deuten auf eine nicht n ä h e r zu best immende 
Infektion h in , die offenbar bereits die Knochenhau t 
mitbetroffen hat. 

Zähne und Zahnhalteapparat 
D i e erhaltenen Reste erlauben keine Aussagen ü b e r 
die Ka r i e shäu f igke i t u n d den allgemeinen Zus tand 
des Zahnhalteapparates. Z w a r liegen i n mehreren 
Fä l l en Reste v o n Ober- u n d Unterkiefer vor , doch ist 
die Fragmentierung so stark, dass k a u m V e r ä n d e r u n 
gen ausgemacht werden k ö n n e n . D e r M a n n aus 
G r a b 11 verlor seine beiden rechten oberen Schneide
z ä h n e sowie seinen rechten oberen E c k z a h n noch z u 
Lebzei ten. D i e sichtbaren Abszesse deuten auf durch 
E n t z ü n d u n g e n bedingten Zahnausfal l h i n . A m Unte r 
kieferrest des i m G r a b 12 bestatteten Mannes kann 
ebenfalls ein intravi taler Zahnver lust des l inken 
unteren zweiten Mahlzahnes festgestellt werden. D a 
an s ä m t l i c h e n Zahnresten die K r o n e n fehlen und 
häuf ig auch die Zahnwurze ln selber fragmentiert 
s ind, ist eine weitere Untersuchung der Z ä h n e prak
tisch ausgeschlossen. 

Abkürzungen und Methodisches 
Altersangaben (Alter) 
Inf. I = Infans I: Geburt bis 6 Jahre 
Inf. II -InfansII: 7-13 Jahre 
juv. = juvenil: 14-19 Jahre 
adult = 20-39 Jahre 
matur = 40-59 Jahre 
senil = 60-x Jahre 
erw. = erwachsen 
ind. - unbestimmbar 

Brandstufen nach C h o c h o l 2 7 7 

Hohe Brandtemperatur: 
1 = weiss, kreidig, bröckelig 
2 = hellgelb-weiss-bläulich, etwas fester 
3 - gelb-weisslich, fest 
4 = graublau-schwarz, fest 
Niedere Brandtemperatur: 
5 = nur angekohlt 

Körperhöhe 
Z u r Berechnung der K ö r p e r h ö h e s ind Masse der pro
x ima len Gelenkenden v o n Humerus , F e m u r oder R a 
dius nö t ig . I m vorl iegenden M a t e r i a l e r m ö g l i c h t e n 
die Masse des R a d i u s k ö p f c h e n s i n drei Fä l l en eine 
S c h ä t z u n g der K ö r p e r h ö h e . In allen drei Fä l l en han-

274 J. Wahl, Zur metrischen Altersbestimmung von kindlichen und 
jugendlichen Leichenbränden. Homo 34, 1983, 48ff. 

275 Gejvall 1963, 474f. 
276 Ferembach et al. 1979, Iff. (Anhang). 
277 Zitiert nach Kaufmann 1976, 218. 



Brandstufen nach W a h l 2 7 8 

V - altweiss, beige (im Bruch weiss) >800° C 
IV = milchig weiss, matt kreideartig 650-700° C 
III = blau, graublau, milchig hellgrau 550° C 
II = braun, dunkelbraun, schwarz 300-400° C 
I = gelblichweiss, elfenbeinfarben, glasig 200-250° C 

K ö r p e r h ö h e 
am Leichenbrand (Gräber 1-26): nach Rösing 2 8 0 

an der Körperbestattung (Grab 1): nach Breitinger281. 

F ragmen t i e rung 2 7 9 

sehr klein: <15 mm durchschnittlicher linearer Grösse 
klein: 16-25 mm durchschnittlicher linearer Grösse 
mittel: 26-35 mm durchschnittlicher linearer Grösse 
gross: 36-45 mm durchschnittlicher linearer Grösse 
sehr gross: >45 mm durchschnittlicher linearer Grösse 

278 Wahl 1981, 273. 
279 Nach Wahl/Kokabi 1988, 48. 
280 Rösing 1977, 53ff. 
281 E. Breitinger, Zur Berechnung der Körperhöhe aus den langen 

Gliedmassenknochen. Anthropologischer Anzeiger 14. 1937, 
249ff. 

Tabelle 16: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51), G r ä b e r 1-26: Anthropologische Zusammen
stellung der Bestattungen. 
Gewicht totales Gewicht des gewaschenen Leichenbrandes inkl. der Tierknochen 
Tier totales Gewicht der Tierknochen inkl. bearbeitetem Material 
Brand Brandstufen nach Wahl 1981, 27 
Grad ermittelte Verbrennungstemperatur nach Wahl 1981, 273 
Alter geschätzte Sterbealtersspanne aufgrund verschiedener altersabhängiger Merkmale (Ferembach et al. 1979; 

Wahl/Kokabi 1988, 76f.) 
Sex Bestimmung des Geschlechts nach Gejvall 1963 und Wahl/Kokabi 1988: 
m/w männlich/weiblich 
m?/w? eher männlich/eher weiblich 
?m?/?w? Tendenz männlich/Tendenz weiblich 
K H ermittelte Körperhöhe nach Rösing 1977. 

G r a b G e w i c h t T i e r B r a n d G r a d A l t e r S e x K H Besonderhei ten 
1 30 m 166 c m K ö r p e r b e s t a t t u n g 
2 1 8 1 9 g 10,5 g V >800 30-50 m 176 c m 
3 199 g 5 g III 500 -700 20-50 m ? 
4 79 g 3,3 g III 5 0 0 20-40 w 
5 547 g 2 0 9 g I I I / V 500 /800 20-40 w ? 50 g bearb. T i e r k n . 
6 1 1 5 g 16 g III 500 -700 30-50 ?m? 
7 327 g 65 g V >800 40-50 ?m? 
8 157 g 58 g III 500 -700 erw. w ? 
9 23 g 6,5 g II-III 4 0 0 - 6 5 0 inf. I/1I ? 
10 206 g 45 g I I I /V 500 /800 erw. ? 
11 6 1 0 g 3 1 0 g I I - V 4 0 0 - 8 0 0 40-50 m ? >=168 c m 1 F i s c h w i r b e l 
12 1389 g 2 2 9 g V >800 20-40 m 172 c m 
13 64 g 4 g III 500 -700 erw. ?w? 
14 80 g 22 g I I I - V 500-800 erw. m ? 1 g bearb. T i e r k n . 
15 156 g 26 g I I I / V 500 /800 erw. ? 
16 1 2 g 2 g V 800 erw. ? 
17 23 g 5 g I I I - V 500-800 erw. ? 1 g bearb. T i e r k n . 
18 97 g 20 g I I / V 4 0 0 / 8 0 0 erw. ?m? 3 g bearb. T i e r k n . 
19 8 g - I I / V 400 /800 erw. ? 
20 64 g 2 1 g V 800 20-40 w ? 
21 235 g l g I I I / V 500 /800 50+ w ? 
22 I V 650-700 ind . ? unbes t immbar 
23 526 g 84 g V 800 inf. II ? 1 F i s c h w i r b e l 

1 berarb. T i e r k n . 
24 28 g 12 g I I - I V 4 0 0 - 7 0 0 erw. ? 2 g bearb. T i e r k n . 
25 13 g 

1,6 g 
3 g 

l g I I / V 
V 
II 

4 0 0 / 8 0 0 
800 
4 0 0 

inf. I 
erw. 

? 
?m? 

Doppelbes ta t tung 
K l e i n k i n d u m 1 Jahr 

26 4 g - V 800 ind . ? unbes t immbar 



Katalog: Archäologie, Anthropologie, Archäobotanik, Archäozoologie 
(Chanta l Haeffe lé , V i e r a T ranc ik Peti tpierre, M a r i a n n e Pe t rucc i -Bavaud u n d M a r c e l Veszeli) 

Grab 1 

Befund (Abb. 37) 
F K (Fundkomplex) B05065; K ö r p e r b e s t a t t u n g ; Tiefe: 
Oberkante ± 2 7 1 , 0 4 , Unterkante ± 2 7 1 , 0 4 m ü . M . ; 
Grabgrube: 112,0x49,0 cm. 
Bemerkungen: v o m Bagger z .T . ze r s tö r t u n d Fussende 
durch Wasserleitungsgraben ges tör t . 
Datierung: keine. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
1 Fragment Buche (stammt wohl aus Brandgrab 2; vgl. Anm. 261). 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Spärliche Schädel- und Skelettreste eines etwa 30jährigen Mannes 
von 166 cm Körperhöhe. 
Erhaltung: Schädel: Erhalten sind wenige Reste der hinteren Schä
delpartien sowie grössere Teile des Unterkiefers; Zähne: Aus 13 
beobachtbaren Alveolen des Unterkiefers liegen 7 Zähne sowie 1 lo
ser Zahn des Oberkiefers vor. 

R II L 
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Skelett: Das postcraniale Skelett ist postmortal stark fragmentiert. 
Belegt sind Reste des Rumpfes (Wirbel, Rippen), beider Arm
skelette (inkl. Schultergürtel), beider Beckenhälften, beider Ober
schenkelknochen und des linken Unterschenkels. 
Bestimmung: Alter: adult, 25-30 Jahre. Bestimmung anhand Zahn-
brasion 17-25 Jahre, die Epiphysen des Darmbeines sind bereits 
verschlossen (>25 Jahre); Geschlecht: männlich; Schädel +1.1 
(n = 3), Becken +1 (n = 1), postcraniales Skelett robust (männlich); 
Körperhöhe: 166 cm (grobe Schätzung). 
Besonderheiten/Pathologica: leichte periostale Auflagerungen am 
rechten Femur um Linea aspera in der unteren Schafthälfte. 
Zusätzliches Material: 1 verbranntes Oberschenkelfragment eines 
erwachsenen Individuums (evtl. aus Grab 2 verschleppt). 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Keine. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Keine. 

Fundkatalog (Abb. 38) 
1 1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Kerbband, Ton orange, 

Überzug rotorange, Inv. 1982.28458 
2 1 RS Glas, Schale AR 87, smaragdgrün, verbrannt, Inv. 

1982.28471, angeschmolzen, Parallelen: Rütti 1991, 287 Taf. 
75,1662 

3 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), Inv. 1982.28460 
4 1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.28461 
5 1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.28463 
- 5 WS Feinkeramik orange, Krug mit Überzug, Ton hellbeige, 

Überzug (nur noch Reste), hellorange, verbrannt, Inv. 
1982.28459, Fragment desselben Gefässes: Inv. 1982.26758, 
1982.27664, 1982.27693 (alle Kat.-Nr. 7 in Grab 2) 

- 1 WS Glas, blaugrün, Inv. 1982.28472 
- 2 WS Glas, blaugrün, Inv. 1982.28473 
- 1 WS Glas, smaragdgrün, Inv. 1982.28474 
- 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), Inv. 1982.28462 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.28464 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.28465 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.28466 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.28467 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.28468 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.28469 
- 14 Fragmente Eisen, Inv. 1982.28470. 

A b b . 38 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 1. 1 K e r a m i k , 2 
Glas , 3-5 Eisen. M . 1:3 (2-5 M . 1:2). 

I 1 Sandig-siltiges, leicht humoses Material, 
vereinzelte Kiesel. Graubraun. 

iiili Sandig-siltiges Material, vereinzelte Kiesel. Beigeocker. 

1 i Sandig-siltiges Material, vereinzelte Kiesel. Braunbeige. 

Grab 2 

Befund (Abb . 39) 
F K (Fundkomplex) B05066; B r a n d s c h ü t t u n g s g r a b 
m i t U r n e 6; Tiefe: Oberkante = 272,11, Unterkante = 
271,90 m ü . M . ; Grabgrube: 33,0x31,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht mehr 
erhalten. 

Datierung: 2. Hä l f t e 1. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
19 Fragmente Buche, 1 Fragment Laubholz. 
Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 30-50jährigen Mannes von 176 cm Körper
höhe. Der Leichenbrand liegt in vier Teilen vor, welche aber offen
sichtlich zu ein und demselben Individuum gehören. Die Teile 1 
und 2 stammen aus der Urne, die Teile 3 und 4 beinhalten die 
Knochen, welche aus der Grabgrube stammen. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 1819g (Teil 1 = 1070 g / Teil 2 - 570 g / 
Teil 3= 122 g /Tei l 4 = 57 g). 



Färbung: altweiss, teilweise gräulich-blau (z.T. mit schwärzlichem 
Kompaktainnern), selten kreideartig. Die Knochen sind hart, selten 
weich. 
Verbrennungsgrad: III-(IV)-V nach Wahl; 4-3 / (1) nach Chochol. 
Fragmentierung: mittel- bis kleinfragmentiert, grösstes Fragment 
91x20 mm, durchschnittliche Fragmentgrösse ca. 30x21 mm. 
Schädel: Gewicht: 108 g (Teil 1 = 64 g / Teil 2 = 30 g / Teil 3 = 12 g / 
Teil 4 = 2 g); Fragmentzahl: 142 Stück (Teil 1 = 49 / Teil 2 = 67 / Teil 
3=19/ Teil 4 = 7); Färbung: altweiss / fest; Verbrennungsgrad: V 
nach Wahl / 3 nach Chochol; grösstes Fragment: 65x39 mm; 0 
Wandstärke: 4 mm (M la = 4,7-5,4 mm); Nahtabschnitte: 1 Schädel
fragment mit Teilen der S. coronalis (Abschnitt 1-2), offen; Lokali
sierbares: Vertreten sind praktisch alle Schädelteile, wobei der Teil 1 
vor allem Reste des Hirnschädels und Kiefers barg, der Teil 2 und 3 
die Reste des Gesichtsskelettes enthielt und der Teil 4 aus Zahnwur
zeln bestand. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 1200g(Teil 1 = 898 gl Teil 2 = 228 gl 
Teil 3 = 26 g / Teil 4 = 16 g); Fragmentzahl: 848 Stück (Teil 1: 100 
Stück = 148 g / Teil 2 = ca. 193 / Teil 3 = 29 / Teil 4 = 20); Färbung: 
graublau bis gelblich-weiss / fest; selten weiss-kreidig; Verbren
nungsgrad: III-V nach Wahl / 4-3 und selten 1 nach Chochol; gröss
tes Fragment: 91 x20 mm; 0 Wandstärke: 4 mm (Humerus = 3 mm; 
Radius = 2,7 mm; Femur = 6,0 mm); Epiphysen: soweit feststellbar 
verwachsen; Lokalisierbares: Vertreten sind praktisch alle Elemente 
des postcranialen Skelettes, wobei die Teile 1 und 2 vor allem die 
Rumpfreste (Wirbel, Rippen, Schulter und Becken), so die Reste der 
Langknochen enthielten, die Teile 3 und 4 vor allem aus Handknö-
chelchen bestanden. 
Deutung: Alter: spätadult bis frühmatur (30-50 Jahre). Anhand des 
erhaltenen Schädelnahtstückes dürfte das Individuum nicht über 
50 Jahre gewesen sein. Das Alter wäre aufgrund des Gelenkzustan
des (leichte Gelenkveränderungen) von Humerus und der Wirbel als 
spätadult bis frühmatur anzusprechen (30-50 Jahre); Geschlecht: 
männlich; aufgrund einiger geschlechtsbestimmender Merkmale am 
Schädel (Os zygomaticum, Protuberantia occ. externa, Planum nu-
chale) sowie des eher robusten Körperbaues dürfte es sich hier um 
einen Mann gehandelt haben; Körperhöhe: 168-185 cm. Bestim
mung anhand des 0 des Radiusköpfchens. 
Zusätzliches Material: Doppel-Mehrfachbest.: Aus Teil 1 und Teil 3 
liegen 2 doppelte Fragmente vor. Es handelt sich um die Reste von 2 
rechten Wangenbeinen und zwei linken Jochbeinen. Weitere Über
schneidungen können nicht festgestellt werden. Es dürfte sich hier 
wohl um die Reste einer vorangehenden, nicht genügend entfernten 
Bestattung gehandelt haben. Eine Doppelbestattung ist aufgrund 
des restlichen Skelettmaterials eher auszuschliessen. 

1.;Sandig-siltiges, leicht humöses Material, 
vereinzelt Kiesel und Urnenkeramik. Graubraun. 

l u i Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
In der Urne: Nahrungspflanzen: Ackerbohne, Haselnuss. 
In der Grabgrube: Nahrungspflanzen: Feige, Ackerbohne, Platterbse/ 
Linse/Wicke, Haselnuss, Weintraube, Holzapfel/Kulturapfel; Wild
pflanzen: Schmetterlingsblütler. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 10,6 g. In Urne: Schwein: Rippe, Brustwirbel (juv.). Um 
Urne: Rind: Schädel; Schwein: Lendenwirbel. Rippe (2), Phalanx I 
(2). 

Fundkatalog (Abb. 40) 
6 32 RS/WS/BS Feinkeramik orange, Topf mit gerilltem Horizon

talrand, braunorange, Urne, Inv. 1982.26756, Ton stark gema
gert, Rand: Inv. 1982.26644 aus FK B05063 (Baggerabtrag), Par
allelen: Berger et al. 1985, 86 Taf. 14,183; Ettlinger 1949, Taf. 
17.4 

7 25 WS/BS Feinkeramik orange, Krug, hellbeige, verbrannt, Inv. 
1982.26758, 1982.27664, 1982.27693, Fehlbrand, Fragment des
selben Gefässes: Inv. 1982.28459 (o. Abb. in Grab 1) 

8 1 WS Feinkeramik orange mit Überzug und Rille, Ton orange, 
Überzug hellorange, Inv. 1982.26757 

9 5 RS/WS Glas, Baisamarium, bernsteinfarben, verbrannt, Inv. 
1982.27665, lagen in Urne, wahrscheinlich vom selben Gefäss 
sind Inv. 1982.27664 (Kat.-Nr. 10), 1982.27718, (Kat.-Nr. 11) 
und 1982.27719 (o. Abb.) 

10 1 BS Glas, Baisamarium, bernsteinfarben, verbrannt, Inv. 
1982.27666. lag in Urne, wahrscheinlich vom selben Gefäss sind 
Inv. 1982.27665 (Kat.-Nr. 9). 1982.27718. (Kat.-Nr. 11) und 
1982.27719 (o. Abb.) 

11 1 WS Glas, Baisamarium, bernsteinfarben, verbrannt, Inv. 
1982.27718, angeschmolzen, wahrscheinlich vom selben Gefäss 
sind Inv. 1982.27665 (Kat.-Nr. 9), 1982.27666, (Kat.-Nr. 10) und 
1982.27719 (o. Abb.) 

12 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27697 
13 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27698 
14 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27699 
- 1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 

1982.27691 
- 2 WS TS, Ton orange, Überzug rot, Inv. 1982.27692 
- 1 WS Feinkeramik orange, orangegrau, verbrannt, Inv. 

1982.26756B 
- 1 WS Feinkeramik orange, grau, verbrannt, Inv. 1982.27668 
- 1 WS Feinkeramik orange, orange bis grau, verbrannt. Inv. 

1982.27669 
- 2 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 

1982.27670 
- 1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27671 
- 4 WS Feinkeramik orange, orange bis grauschwarz, verbrannt, 

Inv. 1982.27694 
- 4 BS Grobkeramik, braunorange, Inv. 1982.26756A, Flachboden 
- 3 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.27695 
- 7 Fragmente Hüttenlehm, hell- bis dunkelbraun, Inv. 

1982.27696 
- 9 Fragmente Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.27667, lagen in 

Urne, verschmolzen 
- 1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27690, ver

schmolzen 
- 1 Fragment Glas, bernsteinfarben, verbrannt, Inv. 1982.27719, 

verschmolzen, wahrscheinlich vom selben Gefäss sind Inv. 
1982.27665 (Kat.-Nr. 9), 1982.27666 (Kat.-Nr. 10) und 
1982.27718 (Kat.-Nr. 11) 

- 9 Fragmente Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.27720, verschmol
zen 

- 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27672 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27673 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27674 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27675 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27676 
- 1 Fragment Eisen. Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27677 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27678 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27679 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27680 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27681 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27682 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27683 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27684 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27685 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27686 



Abb. 40 Augst, Cito AG, Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Funde aus Grab 2. 6 Keramik Urne, 7-8 Kera
mik, 9-11 Glas, 12-14 Eisen. M. 1:3 (9-14 M. 1:2). 

- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27687 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27688 
- 22 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.27689 
- 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27700 
- 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27701 
- 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27702 
- 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27703 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.27704 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27705 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27706 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27707 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27708 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27709 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27710 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27711 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27712 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27713 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27714 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27715 
- 21 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27716 
- 4 Fragmente Schlacke, verbrannt, Inv. 1982.27717. 

Grab 3 

Befund (Abb. 41) 
FK (Fundkomplex) B05069; Urnengrab (Urne 15); 
Tiefe: Oberkante = 272,10, Unterkante ca. 272,02 m 
ü.M.; Grabgrube: 34 ,0x26,0 cm. 
Bemerkungen: ursprüngliche Oberkante nicht erhal
ten; Unterkante und Ausdehnung der Grabgrube 
nicht mehr genau festzustellen. 
Datierung: Mitte 2. Jh. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
17 Fragmente Buche, 2 Fragmente Eiche (unsicher), 1 Fragment 
Laubholz. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 20-50jährigen, eher männlichen Individuums. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 199 g. 
Färbung: gräulich bis altweiss, teilweise kreidig-weiss. 
Verbrennungsgrad: III—IV (V) nach Wahl; 4-(3) und 1 nach Cho-
chol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 29x17 mm, 
Fragmentgrösse 16x15 mm. 
Schädel: Gewicht: 5 g; Fragmentzahl: 11 Stück; Färbung: blau
schwarz bis weiss-kreidig; Verbrennungsgrad: III nach Wahl, 4 nach 
Chochol; grösstes Fragment: 16x15 mm; 0 Wandstärke: 4 mm 
(M la = 5,6 mm); Nahtabschnitte: 1 Fragment mit S. coronalis Ab
schnitt 3, offen; Lokalisierbares: Fragmente des Stirn- und eines 
Scheitelbeines. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 44 g; Fragmentzahl: 60 Stück; Fär
bung: altweiss, teilweise weiss-kreidig; Verbrennungsgrad: V teil
weise IV nach Wahl, 3 teilweise 1 nach Chochol; grösstes Fragment: 

I I Sandig-siltiges Material mit Urne aus rotem Ton. 
In der zerdrückten Urne Leichenbrand. 
Material unter der Urne durchsetzt mit Kiesel, Mörtel und 
etwas Holzkohle, vereinzelt Keramik. Graubraun. 

• H l Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 



A b b . 42 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Funde aus G r a b 3. 15 K e r a m i k U r n e , 16-23 
K e r a m i k , 24-26 Eisen, 27 Silex. M . 1:3 (24-27 M . 1:2). 

36x14 mm; 0 Wandstärke: 4 mm (Humerus = 3,1 mm; Femur =5,8 
mm); Epiphysen: verschlossen; Lokalisierbares: wenige Fragmente 
des Skelettes; belegt sind distale Epiphyse des Humerus, proximale 
Epiphyse des Femur, Femurschaft-Reste, Tibiaschaft-Reste, Frag
ment eines Fersenbeines. 
Deutung: Alter: adult bis frühmatur (20-50 Jahre); aufgrund des 
offenen 3. Nahtabschnittes der S. coronalis dürfte das Individuum 
nicht über 40 (bzw. 50) Jahre sein. Die Epiphysen sind verschlossen 
(min. 20 Jahre alt); Geschlecht: eher männlich; es liegen keine se
kundären Geschlechtsmerkmale vor. Das postcraniale Skelett ist 
eher robust (männlich). Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Ackerbohne, Linse, Haselnuss, Brombeere (un
sicher). 

Wildpflanzen: Windenknöterich, Gänsefuss. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 4,7 g. Schwein: Humerus (inf.), Phalanx I Guv.). 
Fundkatalog (Abb. 42) 
15 25 RS/WS/BS Grobkeramik, Kochtopf geglättet, braunorange, 

Urne, Inv. 1982.26802, 1982.27728, Parallelen: Ettlinger 1949, 
Taf. 13,21 

16 3 RS/WS/BS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, 
Ton rosa, Überzug rotorange, Inv. 1982.26797, 1982.26798, 
1982.27722, dazu 1 RS, 2 WS, 1 BS: Inv. 1982.26596 aus FK 
B05063 (Baggerabtrag) 

17 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau-orange, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 1982.26799 

18 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton rosa, Überzug rotorange, Inv. 
1982.26800 

19 1 RS TS, Schale Drag. 42, Ton grau, Überzug orange, verbrannt, 
Inv. 1982.26796 

20 2 RS TS, Teller Curie 23, Ton grauorange, Überzug orange, ver
brannt, Inv. 1982.26794, 1982.26795, dazu 1 RS: Inv. 
1982.26546 aus FK B05063 (Baggerabtrag) 

21 1 RS Feinkeramik orange, Schale mit ausladender Wand, grau-
rosa, verbrannt, Inv. 1982.26801, Parallelen: ähnlich Ettlinger/ 
Simonen 1952, Abb. 20, 7-8 und 12 

22 1 RS Feinkeramik orange, Schüssel mit einwärts gebogenem, 
verdicktem Rand, beigegrau, verbrannt, Inv. 1982.26803, Paral
lelen: Martin-Kilcher 1980, Taf. 24.4 

23 2 RS/WS Feinkeramik grau, Becher mit Nuppe, hell- und dun
kelgrau, verbrannt, Inv. 1982.27729 

24 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.27732 

25 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27733 
26 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27734 

27 1 Fragment Silex, Dickenbännlispitze, verbrannt, Inv. 
1982.27740 

- 1 WS Grobkeramik, hellorange, Inv. 1982.27726 
- 1 WS TS, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 1982.27721 
- 1 WS Feinkeramik orange Überzug, Ton orange, Überzug hell

grau, Inv. 1982.26804 
- 1 WS Feinkeramik orange engobiert, Ton orange, Engobe hell

grau, Inv. 1982.27723 
- 1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27724 
- 1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27725 
- 2 WS Feinkeramik grau, dunkel- und hellgrau, verbrannt, Inv. 

1982.26805, verschlackt 
- 1 WS Grobkeramik, beigeorange, Inv. 1982.27727 
- 5 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.27730 
- 1 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27738 
- 4 Fragmente Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.27739, verschmol

zen 
- 52 Fragmente Buntmetall, Eisen- und Messingsplitter, silber

und goldfarben, Inv. 1982.27731, 22 Eisensplitter und 36 Mes
singsplitter, 3 davon für Analysen geopfert, modern 

- 1 Fragment Bronze, verbrannt, Inv. 1982.26806, zu einem 
Klümpchen verschmolzen 

- 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27735 
- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27736 
- 3 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27737. 

Grab 4 

Befund (Abb. 43) 
F K (Fundkomplex) B05067; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,98, Unterkante = 271,88 m ü . M . ; 
Grabgrube: 41 ,0x40,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht mehr 
erhalten. 

Datierung: Ende 1. Hä l f t e 2. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
16 Fragmente Buche, 1 Fragment Steinobst, 2 Fragmente Eiche 
(unsicher), 1 Fragment Laubholz. 



Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 20-40jährigen, eher weiblichen Individuums. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 79 g. 
Färbung: gräulich bis beige. 
Verbrennungsgrad: (I)-III-IV-(V) nach Wahl, 4-(3) und 1 nach 
Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 54x23 mm, 
Fragment 20x13 mm. 
Schädel: Gewicht: 23 g; Fragmentzahl: 26 Stück; Färbung: altweiss, 
teilweise weiss-kreidig; Verbrennungsgrad: V (IV) nach Wahl, 3 und 
(1) nach Chochol; grösstes Fragment: 40x19 mm; 0 Wandstärke: 
3-4 mm (M la = 4,0 mm); Nahtabschnitte: 1 Fragment mit S. lamb-
doidea Abschnitt, offen. 1 Fragment mit S. coronalis Abschnitt II, 
offen. Lokalisierbares: wenige Reste des Hirnschädels; (Os frontale, 
Os occipitale. Os temporale), Ober- und Unterkiefers. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 36 g; Fragmentzahl: 41 Stück; Fär
bung: grau bis gelblich-weiss-grau; Verbrennungsgrad: (I)-III nach 
Wahl, 4 und 2 nach Chochol; grösstes Fragment: 54x23 mm; 0 
Wandstärke: 2 mm (Humerus = 2,2 mm; Radius = 2,0 mm); Epiphy
ses keine; Lokalisierbares: Fragmente von Wirbeln, Humerus, Ra
dius, Becken, Femur und Tibia. 
Deutung: Alter: adult 20-40 Jahre. Der 2. Abschnitt der S. coronalis 
ist noch offen (<50 Jahre). Degenerative Veränderungen können an 
den vorhandenen Brustwirbeln nicht festgestellt werden, so dass ein 
Alter unter 40 Jahren postuliert werden kann; Geschlecht: eher 
weiblich; graziler postcranialer Körperbau; keine ausgeprägten Mus
kelreliefs feststellbar. Körperhöhe: indet. Besonderes: Offenbar sind 
Teile der Wirbelsäule sowie des Beckens weniger stark verbrannt 
(teilweise Stufe I nach Wahl). Der stärksten Hitzeeinwirkung war 
der Schädel ausgesetzt. 
Zusätzliches Material: DoppeL/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Gebäck/Fruchtfleisch. 

32 1 Henkel Feinkeramik orange, Krug, orange, Inv. 1982.27276, 
Zweistabhenkel 
1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton orange, Überzug matt 
schwarz, Inv. 1982.26760 

- 1 WS Feinkeramik orange engobiert, Ton grauorange, Engobe 
weiss, verbrannt, Inv. 1982.27277 

- 1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27278 
- 1 WS Feinkeramik orange, hellgrau, verbrannt, Inv. 1982.27279 
- 1 WS Feinkeramik orange, beigegrau, verbrannt, Inv. 

1982.27280 
- 18 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.27287 
- 87 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.27285 
- 2 WS Glas, hellgrün. Inv. 1982.27282 
- 1 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27283 
- 1 WS Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27284, angeschmolzen 
- 1 Fragment Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27281, zu einem 

Klümpchen verschmolzen. 

CV 
30 V - ^ 3 

32 

31 

2g 

A b b . 44 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 4. 28-32 K e r a 
mik . M . 1:3. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 3,1 g. Schwein Ulna (subad.); Huhn: Coracoid; Feldhase: 
Unterkiefermolar unverbrannt. 

Fundkatalog (Abb . 44) 
28 1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Tonfadendekor und Lu

nula en Barbotine, Ton, grau, Überzug matt schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.26759, Parallelen: Martin-Kilcher 1980, Taf. 16,14.15 

29 20 RS/WS Feinkeramik orange, Krug mit Wulstrand, orange, 
Inv. 1982.26761, Parallelen: Ettlinger 1949, Taf. 25,1 

30 1 RS Feinkeramik orange, Krug mit Wulstrand, beige, Inv. 
1982.27286, Parallelen: Rychener 1984, Taf. 23,296 

31 1 BS Feinkeramik orange, Krug, beige, Inv. 1982.27275 

1 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, vermischt 
mit verbrannten Knochen und Holzkohlepartikeln, 
sowie Kalksteinsplitter und Kiesel. Graubraun. 

HAI Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

A b b . 43 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m und P ro f i l G r a b 4. 
M . 1:20. 

Grab 5 

Befund (Abb. 45) 
F K (Fundkomplex) B05075; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,90, Unterkante = 271,69 m ü . M . ; 
Grabgrube: 45,0x37,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht mehr 
erhalten. Grabgrube i m S ü d w e s t e n durch M a u e r n 2 
und 3 ges tör t . 
Datierung: M i t t e 2. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 

17 Fragmente Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 20-40jährigen, eher weiblichen Individuums. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 547 g. 
Färbung: grau bis altweiss, relativ hoher Anteil an weiss-kreidigem 
Material besonders unter den Tierknochen. 
Verbrennungsgrad: III-IV-(V) nach Wahl; (3)—2— 1 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 56x42 mm, 
Fragmentgrösse 26x16 mm. 
Schädel: Gewicht: 90 g; Fragmentzahl: 75 Stück; Färbung: gräulich, 
teilweise weiss-kreidig bis beige, hart; Verbrennungsgrad: III teil
weise IV und V nach Wahl, 2, gelegentlich 1 und selten 3 nach 
Chochol. Die linke Schädelseite scheint stärker verbrannt als die 
rechte; grösstes Fragment: 51x29 mm, 0 Wandstärke: 4-5 mm 
(M la = 5,8 mm); Nahtabschnitte: Erhalten sind 5 Fragmente mit 
Nahtabschnitten von S. coronalis Teil 3, S. sagittalis Teile 2-4, S. 
lambdoidea Teile 1-3. Alle Nahtabschnitte sind offen; Beschrei
bung: Erhalten sind vor allem Teile des Hirnschädels und ein Frag
ment des Unterkiefers. Das Gesichtsskelett fehlt. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 75 g; Fragmentzahl: 120 Stück; Fär
bung: beige (altweiss) hart; Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach 
Chochol; grösstes Fragment: 31x10 mm; 0 Wandstärke: 4 mm 
(Femur = 5,0-6,1 mm); Epiphysen: verschlossen; Beschreibung: 



Vom Skelett sind wenige Fragmente zuweisbar; es sind dies wenige 
Halswirbel, 1 Phalanx III der Hand, Femurschaftreste sowie Reste 
beider Wadenbeine. 
Deutung: Alter: adult (20-40 Jahre). Die noch offenen Schädelnaht
abschnitte sowie der Zustand der Halswirbel lassen ein adultes Indi
viduum vermuten; Geschlecht: eher weiblich; Bestimmung auf
grund der Dicke der Femurkompakta. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Saatgerste, Getreide (unbestimmt), Gebäck/ 
Fruchtfleisch, Knoblauch (unsicher), Feige, Haselnuss. 
Wildpflanzen: Doldengewächse, Klettenlabkraut, Süssgras, Gänse
fuss, Miere (unsicher). 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 130,2 g. Schaf/Ziege: Hornzapfen, Humerus, Radius, Tibia 
(2), Tarsus, Rippen (2); Schwein: Schädel (4), Oberkiefermolar (2), 
Mandibula, Humerus (juv. + ad.), Radius (inf.), Carpus, Pelvis (2), 
Femur, Tibia (3), Talus, Calcaneus (juv.), Phalanx I (inf.), Phalanx 
II (inf.), Epistropheus, Schwanzwirbel (inf.), Rippen (3); Huhn: 
Coracoid, Ulna (2), Femur, Tibiotarsus (2), Tarsometatarsus. 

Fundkatalog (Abb . 46) 
33 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton orange, Überzug rot-

orange, Inv. 1982.26983 
34 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton orange, Überzug rot-

orange, Inv. 1982.26984 
35 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton orangebeige, Überzug 

dunkelorange, verbrannt, Inv. 1982.26985 
36 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 24(?), Ton beigeorange, Über

zug orange, Inv. 1982.26986 
37 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

grau, Überzug matt schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26993 
38 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton beigeorange, Überzug rot

orange, Inv. 1982.26987 
39 2 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton beige, Überzug (nur noch 

Reste) braun, verbrannt, Inv. 1982.26988, 1982.26990 
40 1 RS TS, Teller Curie 23, Ton beigeorange, Überzug orange bis 

braunrot, verbrannt, Inv. 1982.26978 
41 1 RS TS, Teller Curie 23, Ton beige, Überzug (nur noch Reste) 

dunkelbraun, verbrannt, Inv. 1982.26991 

42 1 RS TS, Teller Curie 23, Ton beige, Überzug nicht mehr vor
handen, verbrannt, Inv. 1982.26992 

43 1 RS TS, Teller Curie 23, Ton graubeige, Überzug (nur noch 
Reste) dunkelbraun, verbrannt, Inv. 1982.26989 

44 1 BS TS, Schale, Ton orange, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 
1982.26979 

45 2 BS TS, Schale, Ton graubeige, Überzug braun, verbrannt, Inv. 
1982.26981, 1982.26982 

46 1 RS Glanzton, Becher mit Trichterrand, mit Überzug, Ton 
grau, Überzug matt, schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26994, Paral
lelen: Kaenel 1974, 43 Taf. 1,1 

47 2 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Tonfadendekor, Ton grau, 
Überzug matt, schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26995, Parallelen: 
Martin-Kilcher 1980, Taf. 16,8 

48 1 BS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton grau, Überzug (nur 
noch Reste) hellbraun, verbrannt, Inv. 1982.27288 

49 1 RS Feinkeramik orange, Tonne mit einfachem Rand, grau
orange, verbrannt, Inv. 1982.26997, Parallelen: Rychener 1984, 
Taf. 7,88 (diese jedoch grösser) 

50 1 BS Feinkeramik orange, wohl Topf, hellgrau, verbrannt, Inv. 
1982.26996, Flachboden 

51 1 RS Feinkeramik orange, Schüssel mit leicht gekehltem Hori
zontalrand, braunorange mit Goldglimmer, Inv. 1982.26999, 
Parallelen: ähnlich Ettlinger 1949, Taf. 20,22 

52 1 RS Feinkeramik orange, Krug mit Trichterrand, hellbeige, Inv. 
1982.27001, Parallelen: Roth-Rubi 1979, 97 Taf. 14,128 

53 1 RS Feinkeramik orange, Doppelhenkelkrug mit wellenförmi
gem Trichterrand, graubeige, verbrannt, Inv. 1982.27002, Paral
lelen: Th. Hufschmid, H. Sütterlin, Zu einem Lehmfachwerkbau 
und zwei Latrinengruben des 1. Jahrhunderts in Augst, Ergeb
nisse der Grabung 1991.65 im Gebiet der Insulae 51 und 53. 
JbAK 13, 1992, 165 Abb. 35,28 

54 1 Henkel Feinkeramik orange, Krug, hellbeige, Inv. 1982.27003, 
Zweistabhenkel 

55 2 BS Feinkeramik orange, Krug, beige, Inv. 1982.27004, 
1982.27005 

56 1 BS Grobkeramik, Kochtopf geglättet, hellorange, Tonkern 
grau, Inv. 1982.26998, Flachboden 

57 1 BS, Reibschüssel, hellbeige, durch Rost rot verfärbt, ver
brannt, Inv. 1982.27000 

58 1 BS Lampe mit Überzug, Ton beige, Überzug (nur noch Reste) 
hellorange, Inv. 1982.27007 

59 1 Glas, Baisamarium AR 130.2/Isings 28b (vollständig erhalten), 
blaugrün, Inv. 1982.27010, Parallelen: Rütti 1991, 313 Taf. 
101,2309 

60 5 RS/WS Glas, Schale AR 80/Isings 42a, grün, verbrannt, Inv. 
1982.2701 1, angeschmolzen, Parallelen: Rütti 1991, 286 Taf. 
74,1642 

61 2 RS/BS Glas, Schale Isings 69b, grün, verbrannt, Inv. 
1982.27012, zum Teil angeschmolzen 

62 1 BS Glas, Becher/Pokal, grün, verbrannt, Inv. 1982.27013, 
konischer Fuss, angeschmolzen 

63 3 WS/BS Glas, Vierkantkrug AR 156/Isings 50, blaugrün, Inv. 
1982.27017 

64 2 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27009, ein Fragment 
korrodiert, zweites Fragment undefinierbar zusammenge
schmolzen 

65 1 Fragment Bronze, Ziernagel, verbrannt, Inv. 1982.27314, zum 
Teil angeschmolzen 

66 1 Fragment Bronze, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27316 
67 1 Fragment Bronze, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27317 
68 1 Fragment Bronze, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27318 
69 1 Fragment Bronze, kleiner Haken, verbrannt, Inv. 1982.27320 
70 1 Fragment Bronze, hakenförmig,verbrannt, Inv. 1982.27322, 

verschmolzen 
71 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27327 
72 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27328 
73 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27329 
74 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, Inv. 1982.27340 
75 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissgrau, innen schwarz, 

verbrannt, Inv. 1982.28475, Metapodium Rind 
76 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen grauweiss, innen schwarz, 

verbrannt, Inv. 1982.28476, Röhrenknochen Rind 
77 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen grauschwarz, ver

brannt, Inv. 1982.28477, Röhrenknochen Rind 
78 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissbeige, innen schwarz, 

verbrannt, Inv. 1982.28478, Metapodium Rind, wahrscheinlich 
Metacorpus 

79 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissgrau, innen grau, ver
brannt, Inv. 1982.28479, Röhrenknochen Rind 

r~~1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, 
vereinzelt vermischt mit Mörtel, Keramik, 
verkohlten Knochen und Kieseln. Graubraun. 

I I Grabgrubenfüllung: stark durchsetzt mit Holzkohle, 
vereinzelt Kiesel. Schwarz. 

Sandig-siltiges Material. Beigeocker. 

H l Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 



80 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissgrau, innen schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.28480, Röhrenknochen Rind, Bohrloch im 
Innern 

81 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen grau, verbrannt, 
Inv. 1982.28481, Röhrenknochen Rind, Bohrloch im Innern 

82 1 Fragment Bein, Scharnier, zwei Rillen, aussen weiss, innen 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28482, Röhrenknochen Rind 

83 1 Fragment Bein, Scharnier, eine Rille, aussen weiss, innen grau, 
verbrannt, Inv. 1982.28483, Röhrenknochen Rind 

- 1 WS TS, Ton graurosa, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.26980 

- 1 WS TS, Ton beige, Überzug graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27289 

- 6 WS TS, Ton orangegrau, Überzug rotgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27293, Sammelnummer 

- 1 WS Feinkeramik orange, Krug, braungrau, verbrannt, Inv. 
1982.27006, mit Henkelansatz 

A b b 46 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Funde aus G r a b 5. 33-57 K e r a m i k , 58 Lampe , 
59-63 Glas , 64-70 Bronze , 71-74 B e i n , 75-83 B e i n . M . 1:3 (58-83 M . 1:2). 



1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27290 
1 WS Feinkeramik orange, beigeorange, Inv. 1982.27291 
1 WS Feinkeramik orange, beigeorange, Inv. 1982.27292 
17 WS Feinkeramik orange, graubeige, verbrannt, Inv. 
1982.27295 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27296 
6 WS Feinkeramik orange, beigeorange, Inv. 1982.27297 
1 WS Feinkeramik orange mit Überzug, Ton beigeorange, Über
zug rotorange, verbrannt, Inv. 1982.27298 
1 WS Feinkeramik orange, Krug verpicht, orange, Inv. 
1982.27299 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27300 
1 WS Feinkeramik orange, braunrot, verbrannt, Inv. 1982.27301 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27302 
1 WS Feinkeramik orange, Krug, grau, verbrannt, Inv. 
1982.27303 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27307 
1 WS Feinkeramik orange, hellbraun, verbrannt, Inv. 
1982.27309 
1 WS Feinkeramik varia, dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27304 
1 WS Feinkeramik varia, dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27305 
1 WS Feinkeramik varia, dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27306 
1 WS Feinkeramik varia, hellgrau, verbrannt, Inv. 1982.27308 
1 WS Feinkeramik varia, graubraun, verbrannt, Inv. 1982.27310 
1 WS Feinkeramik varia, graubraun, verbrannt, Inv. 1982.27311 
1 WS Feinkeramik varia, grau, verbrannt, Inv. 1982.27312 
13 WS Feinkeramik varia, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27313, Sammelnummer 
5 WS Grobkeramik, orangebeige, Inv. 1982.27294 
6 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.27356 
7 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.27357 
21 Fragmente Hüttenlehm, braunorange, Inv. 1982.27358 
27 Fragmente Glas, dunkelgrün, verbrannt, Inv. 1982.27014, 
verschmolzen 
8 Fragmente Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.27015, verschmol
zen 
8 Fragmente Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.27016, verschmol
zen 
1 WS Glas, ultramarinblau, verbrannt, Inv. 1982.279, ange
schmolzen 
2 WS Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27350, angeschmolzen 
1 Fragment Glas, bläulich, verbrannt, Inv. 1982.27351, tropfen
förmig geschmolzen 
6 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27352 
12 Fragmente Glas, beige, verbrannt, Inv. 1982.27353, ver
schmolzen 
20 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27354, 
verschmolzen 
52 Fragmente Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.27355, ver
schmolzen 
7 Fragmente Bronze, Blech, verbrannt, Inv. 1982.27008, Bronze
blech zu einem Hohlkörper getrieben, völlig korrodiert 
1 Fragment Bronze, Ziernagel, verbrannt, Inv. 1982.27315 
1 Fragment Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27319 
1 Fragment Bronze, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27321 
13 Fragmente Bronze, Blech, verbrannt, Inv. 1982.27323 
14 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27324, zu Klümp-
chen verschmolzen 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27325 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.27326, verbogen 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.27330 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27331 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27332 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27333 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27334 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.27335 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.27336 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27337 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27338 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27339 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27341 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27342 

- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27343 

- 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27344 
- 1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27345 
- 1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27346 
- 6 Fragmente Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27347 
- 33 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27348, zum Teil ver

schlackt 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen grau, ver

brannt, Inv. 1982.28484, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen weiss, verbrannt, 

Inv. 1982.28485, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen grau, ver

brannt, Inv. 1982.28486, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen schwarz, ver

brannt, Inv. 1982.28487, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen hellgrau, ver

brannt, Inv. 1982.28488, Metapodium Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissgrau, innen grau, ver

brannt, Inv. 1982.28489, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen grau, ver

brannt, Inv. 1982.28490, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen schwarzbraun, 

verbrannt, Inv. 1982.28491, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen schwarzbraun, 

verbrannt, Inv. 1982.28492, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen schwarzgrau, innen schwarz, 

verbrannt, Inv. 1982.28493, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissgrau, innen schwarz, 

verbrannt, Inv. 1982.28494, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen schwarz, ver

brannt, Inv. 1982.28495, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen grau, ver

brannt, Inv. 1982.28496, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen grau, ver

brannt, Inv. 1982.28497, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen schwarz, innen grau, ver

brannt, Inv. 1982.28498, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen schwarz, ver

brannt, Inv. 1982.28499, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen schwarz, ver

brannt, Inv. 1982.28500, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen weiss, verbrannt, 

Inv. 1982.28501, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weiss, innen grau, ver

brannt, Inv. 1982.28502, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen beige, innen schwarz, ver

brannt, Inv. 1982.28503, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissgrau, innen schwarz, 

verbrannt, Inv. 1982.28504, Metapodium Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissgrau, innen schwarz, 

verbrannt, Inv. 1982.28505, Röhrenknochen Rind 
- 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen weissgrau, innen schwarz

grau, verbrannt, Inv. 1982.28506, Röhrenknochen Rind 
- 17 Fragmente Holzkohle, verbrannt, Inv. 1982.27018, für Holz

kohlebestimmung gebraucht. 

Grab 6 

Befund (Abb. 47) 
F K (Fundkomplex) B05068; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,92, Unterkante = 271,50 m ü . M . ; 
Grabgrube: 96,0x88,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht erhal
ten. N o r d r a n d der Grabgrube nicht mehr genau fest
zustellen. 

Datierung: Anfang 1. Häl f te 2. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
20 Fragmente Buche. 



Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 30-50jährigen Individuums. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 115g. 
Färbung: grau, teilweise weiss-kreidig bis beige-altweiss. 
Verbrennungsgrad: III-IV-(V) nach Wahl, 4-3-2-1 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 35x28 mm, 
0 Fragmentgrösse 16x12 mm. 
Schädel: Gewicht: 9 g; Fragmentzahl: 16 Stück; Färbung: weiss-
kalkig bis altweiss (beige); Verbrennungsgrad: IV bis V nach Wahl, 3 
und 1 nach Chochol; grösstes Fragment: 23 x 15 mm, 0 Wandstärke: 
4 mm (M la = 4,1 mm); Nahtabschnitte: 1 Fragment mit S. coronalis 
Abschnitt 2, am Verschliessen; Beschreibung: wenige Fragmente 
eines oder beider Scheitelbeine sowie des Stirnbeines. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 52 g; Fragmentzahl: 136 Stück; Fär
bung: grau, wenig weiss-kreidig, teilweise altweiss; Verbrennungs
grad: III-(IV)-V nach Wahl, 4—3—(2—1 ) nach Chochol; grösstes Frag
ment: 27x13 mm, 0 Wandstärke: 3,5 mm (Femur = 5,5-7,9 mm); 
Beschreibung: wenige, nicht näher bestimmbare Reste von Lang
knochen, 2 Metacarpale, 1 Phalanx III der Hand, 1 Halswirbel sowie 
die Reste 1 Rippe. 
Deutung: Alter: spätadult bis frühmatur (30-50 Jahre). Der 2. Ab
schnitt der S. coronalis verwächst zwischen dem 30. bis 40. Lebens
jahr. Die bereits sichtbaren degenerativen Veränderungen der Hals
wirbel deuten ebenfalls auf ein spätadultes bis frühmatures Indivi
duum. Geschlecht: indet. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

A b b . 47 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m u n d P r o f i l G r a b 6. 
M . 1:20. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Getreide (unbestimmt), Gebäck/Fruchtfleisch, 
Linse, Linse/Wicke, Platterbse/Erbse/Wicke, Erbse/Saatwicke (un
sicher), Haselnuss. 
Wildpflanzen: Hülsenfrucht. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 13,2 g. Rind: Rippe; Schaf/Ziege: Rippe; Schwein: Schä
del, Zahn, Pelvis, Fibula, Calcaneus (ju\.), Halswirbel, Rippe. 

Fundkatalog (Abb . 48) 
84 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

graubeige, Überzug dunkelorange, verbrannt, Inv. 1982.26767 
85 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

graubeige, Überzug dunkelorange bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.26768 

86 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug dunkelorange bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.26769 

87 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug orange, verbrannt, Inv. 1982.27741 

88 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27742 

89 2 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
beigegrau, Überzug orange bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27744 

90 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton hellgrau, Überzug orangerot, 
verbrannt, Inv. 1982.26764 

91 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug dunkelbraun, 
verbrannt, Inv. 1982.26770 

92 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.27743 

93 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug (nur noch Reste) schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27745 

94 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug orange bis 
grau, verbrannt, Inv. 1982.27746 

95 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug orange, ver
brannt, Inv. 1982.27747 

96 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton rosaorange, Überzug rot
orange, Inv. 1982.27749 

97 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.27752 

98 1 RS TS, Schale Drag. 42, Ton graubraun, Überzug schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.27748 

99 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton graubraun, Über
zug dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.26771 

100 1 BS TS, Schale(?), Ton grau, Überzug (nur noch Reste) 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26778 

101 1 BS TS, Teller(?), Ton grau, Überzug (nur noch Reste) 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26775 

102 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton orange bis grau, 
Überzug braunschwarz, verbrannt, Inv. 1982.27755, Standring 

103 1 BS TS, Saucenschälchen(?), Ton orange, Überzug rotorange, 
verbrannt, Inv. 1982.27757, Standring 

104 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton grau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27800, Standring 

105 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.26762 

106 1 BS TS, Teller, Ton hellgrau bis orange, Überzug rotorange, 
verbrannt, Inv. 1982.26765 

107 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug nicht mehr vor
handen, verbrannt, Inv. 1982.26777 

108 1 BS TS, Teller(?), Ton graubeige, Überzug schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.26779 

109 1 BS TS, Teller(?), Ton beige, Überzug dunkelrot, verbrannt, 
Inv. 1982.27753 

110 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton orange, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27754 

111 1 RS Glanzton, Becher mit Trichterrand, mit Überzug, Ton 
grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27801 

112 1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Tonfadendekor, Ton 
orangegrau, Überzug dunkelgrau, verbrannt, Inv. 1982.26782 

113 1 RS Feinkeramik grau, Schüssel mit eingebogenem Rand, ge
glättet, grau, verbrannt, Inv. 1982.26780, Parallelen: Martin-
Kilcher 1980, Taf. 24,9 

114 1 RS TS-Imitation, Schale Drack 15A, beigegrau, verbrannt, 
Inv. 1982.27809, Parallelen: ähnlich Ettlinger 1949, Taf. 7,7 

I 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, 
leicht vermischt mit Kieseln, Mörtel, Kalksteinsplittern, 
Holzkohlepartikeln und verkohlten Knochen. 
Graubraun, stellenweise leicht schwarz. 

I I Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, 
stark mit Holzkohle durchsetzt, vereinzelt Kalksteinsplitter, 
Mörtel, Kiesel und verkohlte Knochen. 
Schwarz, leicht graubraun. 

Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel und Kalkstein
splitter. Beigeocker. 

HUB Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 



115 1 RS Feinkeramik orange, Teller geglättet, grauorange, ver
brannt, Inv. 1982.26784, Parallelen: Rychener 1984, Taf. 7,90 
(dort als Schüssel bezeichnet) 

116 1 RS Feinkeramik orange, Teller mit Überzug, Ton braun
orange, Überzug dunkelbraun, Inv. 1982.26783, Parallelen: 
Rychener 1984, Taf. 24,318 (dort als Schüssel bezeichnet) 

117 1 RS Feinkeramik orange, Teller, beigegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27834 

118 1 RS Feinkeramik orange, Topf mit gerundeter Lippe, grau
orange, verbrannt, Inv. 1982.27808, Parallelen: ähnlich Ben
der/Steiger 1975, Taf. 8,138 

119 1 RS Feinkeramik orange, Becher, braungrau, verbrannt, Inv. 
1982.27835, Parallelen: ähnlich Ettlinger 1949, Taf. 17,7 (dort 
jedoch Schüssel) 

120 1 RS Feinkeramik orange, Krug mit Wulstrand, rosabeige, ver
brannt, Inv. 1982.27811, Parallelen: Bender/Steiger 1975, 249 
Taf. 10,198 

121 1 BS Feinkeramik orange, Krug engobiert, Ton graubraun bis 
orange, Engobe weiss, verbrannt, Inv. 1982.26786, Parallelen: 
Roth-Rubi 1979, 91 Taf. 8,86 

122 1 BS Feinkeramik orange, Krug, grau, verbrannt, Inv. 
1982.27762 

123 1 BS Feinkeramik orange, Krug mit Überzug, Ton grau, Über
zug rot, verbrannt, Inv. 1982.27813, Flachboden 

124 1 BS Feinkeramik orange, Topf oder Becher, grauorange, ver
brannt, Inv. 1982.27838, Flachboden. 

125 1 BS Grobkeramik, grau, verbrannt, Inv. 1982.27837 
126 1 BS Grobkeramik, Topf, grauorange, Inv. 1982.27812, Flach

boden 

127 3 WS Feinkeramik grau, Topf mit Besenstrich, dunkelgrau, ver
brannt, Inv. 1982.27839 

128 3 WS Firmalampe, beigeorange, Inv. 1982.27901, Inschrift: 
[0]RTI des Fortis 

129 1 WS/BS Glas, Vierkantkrug AR 156/Isings 50, blaugrün, ver
brannt, Inv. 1982.26788, angeschmolzen, könnte zu Inv. 
1982.26790 (o. Abb.) gehören 

130 1 WS Glas, Rippenschale AR 2/Isings 3, Rippen, blaugrün, Inv. 
1982.26789 

131 1 Fragment Glas, Rührstab rund, Isings 79, blaugrün, ver
brannt, Inv. 1982.27896, angeschmolzen, Parallelen: Simonen 
1941, 97 Abb. 80,10 oben 

132 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27875 
133 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27878 
134 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27882 

1 WS TS, Schale, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.26763 
1 BS TS, Ton orange, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 
1982.26766 
1 WS TS, Schale, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.26772 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 1982.26773 

- 2 WS/BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.26774, 1982.27776 
1 WS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.26776 
1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton rosagrau, Überzug schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.27751 



1 BS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.27756, Standring 
1 BS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27758, Standring 
1 BS TS, Ton grau, Überzug braunschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27759, Standring 
1 BS TS, Ton grau, Überzug orange, verbrannt, Inv. 
1982.27760 
1 WS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.27761 
1 BS TS, Ton orange, Überzug rot, Inv. 1982.27763 
1 BS TS, Ton orange bis grau, Überzug (nur noch Reste) 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27764 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.27765 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton hellgrau, Überzug orange, 
verbrannt, Inv. 1982.27766 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug (nur noch 
Reste) schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27767 
1 WS TS, Ton orange, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27768 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.27769 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton rosagrau, Überzug schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.27770 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27771 
1 WS TS, Ton graubeige, Überzug nicht mehr vorhanden, ver
brannt, Inv. 1982.27772 
1 WS TS, Ton graubeige, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27773 
1 WS TS, Ton orange, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 
1982.27774 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rot bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27775 
1 WS TS, Ton grauorange, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27777 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27778 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27779 
1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton beige, Überzug matt 
schwarz, Inv. 1982.27780 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot bis schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.27781 
1 WS TS, Ton orange bis grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, 
Inv. 1982.27782 
1 WS TS, Ton beige, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27783 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 1982.27784 
1 WS TS, Ton beige, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27785 
1 WS TS, Ton graubeige, Überzug orangerot, verbrannt, Inv. 
1982.27786 
1 WS TS, Ton beigegrau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27787 
1 WS TS, Ton orange, Überzug rot, verbrannt, Inv. 1982.27788 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 
1982.27789 
1 BS TS, Ton orange, Überzug rotorange, Inv. 1982.27790 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27791 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27792 
1 WS TS, Ton orange, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 
1982.27793 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 1982.27794 
1 WS TS, Ton braungrau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 
1982.27795 
1 WS TS, Ton beige, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 
1982.27796 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27797 
1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27798 
1 BS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27799, Standring 

- 1 WS TS, Ton orange, Überzug rot, Inv. 1982.27802 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27803 

- 5 WS TS, Ton rotorange, Überzug rot, Inv. 1982.27804, Sam
melnummer 
9 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27805, Sammelnummer 
1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton beige, Überzug 
braun, verbrannt, Inv. 1982.27806 
1 WS Feinkeramik orange, Krug mit getrepptem Kragenrand, 
orange, Inv. 1982.27807 
1 RS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27810 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27814 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27815 
1 WS Feinkeramik orange, orange, verbrannt, Inv. 1982.27816 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27817 
1 WS Feinkeramik orange, grau bis orange, verbrannt, Inv. 
1982.27818 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27819 
2 WS Feinkeramik orange, Krug verpicht, orange, Inv. 
1982.27820 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange, En
gobe weiss, Inv. 1982.27821 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton beigeorange, 
Engobe weiss, verbrannt, Inv. 1982.27822 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, Inv. 1982.27823 
9 WS Feinkeramik orange, beigerosa, Inv. 1982.27824 
3 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27825 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27826 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27827 
1 WS Feinkeramik orange mit Überzug, Ton hellbeige, Über
zug (nur noch Reste) braunrot, verbrannt, Inv. 1982.27828 
1 WS Feinkeramik orange, braunrot, verbrannt, Inv. 
1982.27829 
1 WS Feinkeramik orange, Krug engobiert, Ton orangebeige, 
Engobe weiss, Inv. 1982.27830 
4 WS Feinkeramik orange, Inv. 1982.27832, Sammelnummer 
29 WS Feinkeramik orange, verbrannt, Inv. 1982.27833, Sam
melnummer 
1 RS Feinkeramik orange, orange bis grau, verbrannt, Inv. 
1982.27836 
1 WS Feinkeramik orange, hellgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27842 
1 WS Feinkeramik orange, braungrau, verbrannt, Inv. 
1982.27844 
2 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27831 
1 WS Feinkeramik orange, braunbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27845 
1 WS Feinkeramik orange, Krug, braunbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27848 
1 WS Feinkeramik orange, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27849 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27850 
1 WS Feinkeramik orange, orangegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27852 
1 WS Feinkeramik orange, beige, verbrannt, Inv. 1982.27853 
1 WS Feinkeramik orange, beigeorange, Inv. 1982.27854 
1 WS Feinkeramik orange, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27856 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, Inv. 1982.27857 
1 WS Feinkeramik orange, hellgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27859 
1 WS Feinkeramik orange, beigeorange, verbrannt, Inv. 
1982.27862 
1 WS Feinkeramik orange, braunbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27865 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.26781 
3 WS Feinkeramik grau, dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27840 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27855 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27864 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27866 
3 WS Feinkeramik varia, grau bis dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27841 
11 WS Feinkeramik varia, grau, verbrannt, Inv. 1982.27843 
2 WS Feinkeramik varia, graubeige, verbrannt, Inv. 
1982.27847 
1 WS Feinkeramik varia, grau, verbrannt, Inv. 1982.27851 
1 WS Feinkeramik varia, grau, verbrannt, Inv. 1982.27858 
1 WS Feinkeramik varia, hellgrau, verbrannt, Inv. 1982.27860 



1 WS Feinkeramik varia, grau, verbrannt, Inv. 1982.27861 
1 WS Feinkeramik varia, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27863 
17 WS Feinkeramik varia, verbrannt, Inv. 1982.27867, Sam
melnummer 
2 WS Grobkeramik, grauorange, verbrannt, Inv. 1982.27846 
1 WS Grobkeramik, beigeorange, Inv. 1982.27869 
8 WS Amphoren mit Überzug, Ton weissgrau, Überzug rot
orange, verbrannt, Inv. 1982.26785, 1982.27868 
52 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.27870 

- 46 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.27872 
1 WS Glas, Vierkantkrug AR 156/Isings 50, blaugrün, Inv. 
1982.26790, Halsfragment mit Henkelansatz, könnte zu Inv. 
1982.26788 (Kat.-Nr. 129) gehören 
1 WS Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.26791, angeschmol
zen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.26792, ver
schmolzen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.26793, ver
schmolzen 

- 3 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27897 
- 4 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27898 

6 WS Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27899, angeschmol
zen 
17 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27900, 
verschmolzen 
1 Fragment Bronze, verbrannt, Inv. 1982.26787, zu einem 
Klümpchen verschmolzen 
10 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27873, zu Klümp
chen verschmolzen 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, Inv. 1982.27874 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, Inv. 1982.27876 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27877 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27879 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27880 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27881 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27883 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27884 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27885 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27886 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27887 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27888 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27889 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27890 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27891 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27892 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27893 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27894 
7 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27895 
3 Fragmente Hüttenlehm, orangebraun, Inv. 1982.27871. 

Grab 7 

Befund (Abb. 49) 
F K (Fundkomplex) B05070; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,96, Unterkante = 271,68 m ü . M . ; 
Grabgrube: 60,0x35,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 
Datierung: letztes D r i t t e l 1. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines maturen bis senilen, eher männlichen Indivi
duums. Der Leichenbrand wurde in zwei Teilen aufgesammelt. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 327 g (Teil 1 = 225 g / Teil 2 = 102 g). 
Färbung: altweiss, teilweise gräulich, wenig weiss-kreidig. 
Verbrennungsgrad: III-(IV)-V nach Wahl, wenige parabolische 
Hitzerisse, 4—3—(2—1 ) nach Chochol. 

Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 31x24 mm, 
0 Fragmentgrösse 24x17 mm. 
Schädel: Gewicht: 12 g (Teil 1 = 9 g / Teil 2 = 3 g); Fragmentzahl: 26 
Stück (Teil 1 = 20 Stück / Teil 2 = 6 Stück); Färbung: altweiss, hart 
(Zahnwurzeln grau); Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach 
Chochol; grösstes Fragment: 26x17 mm, 0 Wandstärke: 3,5 mm 
(M la = 3,5 mm); Beschreibung: Erhalten sind wenige Fragmente 
der Scheitelbeine, Sphenoidale, 1 Unterkieferfragment und mehrere 
Zahnwurzeln des Ober- und Unterkiefers. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 107 g (Teil 1 = 73 g / Teil 2 = 34 g); 
Fragmentzahl: 194 Stück (Teil l = 134 / Teil 2 = 60); Färbung: 
altweiss, teilweise grau, wenig weiss-kreidig. Verbrennungsgrad: 
III-(IV)-V nach Wahl, 3—(2— 1 ) nach Chochol; grösstes Fragment: 
31x24 mm, 0 Wandstärke: 4 mm (Radius = 3,0 mm / Femur = 
5,6 mm); Beschreibung: Belegt sind Fragmente von Schulterblatt 
und Armskelett (inkl. Hand), wenige Reste des Rumpfskelettes, 
Teile von Becken und Beinskelett. 
Deutung: Alter: matur bis senil (40-x Jahre); aufgrund der degenera
tiven Erscheinungen an den Halswirbeln muss ein Alter von über 
40-50 Jahren angenommen werden. Geschlecht: Eher männlich; die 
deutlich ausgebildete Linea aspera und die Wandstärke der Speiche 
deuten auf ein männliches Individuum hin. Die Kompaktastärke 
des Oberschenkelknochens liegt aber in einem indifferenten Be
reich. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: DoppeL/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Saatgerste, Weizen, Rispenhirse (unsicher), Ge
treide (unbestimmt), Gebäck/Fruchtfleisch, Ackerbohne, Linse, 
Linse/Wicke, Platterbse/Linse/Wicke. 
Wildpflanzen: Vogelmire (unsicher), Bluthirse, Gänsefuss. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 50,9 g. Rind: Radius, Rippe; Schaf/Ziege: Rippe; Schwein: 
Schädel (5), Mandibula (2), Unterkiefermilchincisivus, Molar, 
Humerus (inf.), Femur (inf. + juv.), Fibula Quv.), Talus, Brustwirbel, 
Schwanzwirbel, Rippe; Huhn: Coracoid (2), Femur (2). Tibiotarsus 
(2). 

1 1 Grabgrubenfüllung: stark geflecktes und vermischtes 
sandig-siltiges Material, durchsetzt mit Holzkohle und 
Kieseln. Vereinzelt Kalksteinsplitter, verkohlte Knochen 
und Mörtelspuren. Schwarz, graubraun, braunbeige. 

Sandig-siltiges Material, durchsetzt mit Kieseln. 
Beigeocker. 

üesig-sandiges Material. Braunbeige. 



Fundkatalog (Abb. 50) 
135 2 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug 

schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26808 
136 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton grau, Überzug dun

kelrot, verbrannt, Inv. 1982.27992 
137 2 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun

kelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26810 
138 2 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

hellorange, Überzug rotorange, Inv. 1982.26813 
139 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.26814 
140 2 RS/WS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, 

Ton grau, Überzug (nur noch Reste) dunkelrot bis schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.26815 

141 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27904 

142 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug (nur noch 
Reste) dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.26816 

143 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.27905 

144 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 24(?), Ton grau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27912 

145 1 RS TS, Saucenschälchen Hofheim 8, Ton grau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26809 

146 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug orangerot, ver
brannt, Inv. 1982.26807 

147 1 RS TS, Saucenschälchen Hofheim 8, Ton grauorange, Über
zug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27903 

148 1 RS TS, Teller Drag. 18(?), Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.27991 

149 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton braunorange, Über
zug rotorange, Inv. 1982.27990 

150 1 RS TS, Teller Drag. 15/17, Ton beige, Überzug (nur noch 
Reste) braunrot, verbrannt, Inv. 1982.27902 

151 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton beige, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26817 

152 4 RS/WS TS, Schüssel Drag. 37 mit Henkel, Ton graurosa, 
Überzug orange bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26819, 
1982.26820. 1982.26821, Relief: Verzierung im Metopenstil, 
kreuzförmige Motive wechseln mit Kreismedaillons, die von 
herzförmigen Blättern umgeben sind. Als Rahmung der Meto-
pen dienen Wellenbänder mit Rosetten an den Enden. Zwi
schen Eierstab und Metopenverzierung läuft ein in zwei Wel
lenbänder eingerahmtes S-förmiges Ornament. Punzen: Alle 
Punzen finden sich sowohl bei Pontius (Mees 1995, Taf. 166— 
167) als auch bei Severus II (Mees 1995, Taf. 191). Beide Töp
fer waren zur selben Zeit in La Graufesenque tätig. Datierung: 
75-100 

153 1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Tonfadendekor und Lu
nula, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27928, 
Parallelen: Martin-Kilcher 1980, Taf. 16,15 

154 1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Halsfragment mit 
Absatz, Ton orange, Kern grau, Engobe hellgrau, verbrannt, 
Inv. 1982.26823 

155 1 BS Feinkeramik orange, Krug, beige, Inv. 1982.27933 
156 1 BS Feinkeramik grau, Becher, grau, verbrannt, Inv. 

1982.27951, Flachboden 
157 1 RS Grobkeramik, Schale mit Leiste, grau bis dunkelgrau, 

verbrannt, Inv. 1982.26822, Imitation eines Lavezgefässes. 
Vorbild könnte eine Schale sein wie Holliger/Pfeifer 1983, 27 
Taf. 3,55 (diese jedoch ohne Leiste) 

158 12 RS/WS/Henkel Amphore, Gauloise 4, grauweiss bis beige, 
verbrannt, Inv. 1982.27998, 1982.26826, 1982.26827, 
1982.26828, 1982.26829, 1982.26830, 1982.26831, 1982.26832, 
1982.27954, Henkelform 4 nach Martin-Kilcher 1994, 354f. 
Abb. 138, Innenseite zum Teil mit geschmolzenem grünem 
Glas überzogen, Parallelen: Martin-Kilcher 1994, Taf. 
139,2649 

159 2 RS Lavez, Deckel mit Randfalz, Holliger/Pfeifer Typ IVa, 
weissgrau, verbrannt, Inv. 1982.26838, Parallelen: Holliger/ 
Pfeifer 1983, 23 Taf. 2,25 

160 1 WS Lampe, beige, Inv. 1982.27986 
161 2 WS Bildlampe, graubeige, Inv. 1982.27987 
162 1 WS Bildlampe, grau, verbrannt, Inv. 1982.27988 
163 1 Fragment Bronze, verbrannt, Inv. 1982.26818 
164 4 Fragmente Bronze, Kettenglieder, verbrannt, Inv. 

1982.27960 
165 1 Fragment Eisen, Stilus mit facettiertem Schaft, verbrannt, 

Inv. 1982.28007, Parallelen: Furger/Deschler-Erb 1992, 181 
Taf. 10,3/89.3/90 und 207 Taf. 23,6/88 

166 1 Eisen, Stilus verziert mit rundem Schaft (vollständig erhal
ten), Rillenbündel, verbrannt, Inv. 1982.28008, Parallelen: ähn
lich Fünfschilling 1993, Taf. 108,841 und Taf. 109,851 

167 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28006 
168 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.27963 
169 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27965 

1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27993 

- 3 WS TS, verbrannt, Inv. 1982.27994, Sammelnummer 
1 WS TS, Schale, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.2681 1 
1 WS TS, Schale, Ton grau, Überzug dunkelrot bis schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.26812 
1 RS TS, Schale Drag. 42, Barbotinedekor auf Rand, Ton grau, 
Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27906 
1 RS TS, Ton beigeorange, Überzug dunkelbraun, verbrannt, 
Inv. 1982.27907 
1 RS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27908 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun
kelrot, verbrannt, Inv. 1982.27909 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun
kelrot, verbrannt, Inv. 1982.27910 
2 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot bis schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.27911 
1 BS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27913, Standring 
1 WS TS, Ton orangegrau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27914 
1 WS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.27915 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27916 
1 BS TS, Teller, Ton graurot, Überzug rotorange, verbrannt, 
Inv. 1982.27917 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 
1982.27918 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 1982.27919 
1 WS TS, Ton orange, Überzug rotorange, Inv. 1982.27920 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27921 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27922 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27923 
1 WS TS, Ton grauorange, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27924 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27925 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27926 
5 WS TS, verbrannt, Inv. 1982.27927, Sammelnummer 
1 WS Glanzton, Becher, grau, verbrannt, Inv. 1982.27929 
1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton graubeige, Überzug 
dunkelbraun, verbrannt, Inv. 1982.27930 
1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton beige, Überzug 
braun, verbrannt, Inv. 1982.27931 
3 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton braunorange, 
Engobe weiss, verbrannt, Inv. 1982.27995 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton grauorange, 
Engobe grauweiss, verbrannt, Inv. 1982.27996 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton beigeorange, 
Engobe grauweiss, verbrannt, Inv. 1982.27997 
1 WS Feinkeramik orange, grau bis orange, verbrannt, Inv. 
1982.27999 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange, En
gobe grau, Inv. 1982.26824 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27932 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27934 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27935 
9 WS Feinkeramik orange, graubeige, verbrannt, Inv. 
1982.27936 
15 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange, En
gobe weissgrau, Inv. 1982.27937 
5 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27938 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27939 
1 WS Feinkeramik orange, braunbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27940 



Inv. 

1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27941 
1 WS Feinkeramik orange, hellorange, Inv. 1982.27942 
5 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, 
1982.27943 
9 WS Feinkeramik orange, braunbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27944, Sammelnummer 
8 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27945, Sammelnummer 
1 WS Feinkeramik orange, hellgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27946 
1 WS Feinkeramik orange, beigeorange, verbrannt, Inv. 
1982.27947 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Ton orange bis schwarz, 
Engobe weiss, verbrannt, Inv. 1982.27948 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27949 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27950 

1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.26825 
2 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27952 
14 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27953 
8 WS Feinkeramik varia, grau, verbrannt, Inv. 1982.28000, 
Sammelnummer 
43 WS Feinkeramik varia, verbrannt, Inv. 1982.28002, Sam
melnummer 
158 WS Feinkeramik varia, verbrannt, Inv. 1982.27957, Sam
melnummer 
1 WS Grobkeramik, grauorange, verbrannt, Inv. 1982.28001 
6 WS Grobkeramik, grau bis dunkelorange, verbrannt, Inv. 
1982.27955 
2 WS Grobkeramik, beigeorange, Inv. 1982.27956 
8 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.28003 
7 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.27958 
14 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.28004 
24 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.27959 
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4 WS Glas, grünlich, verbrannt, Inv. 1982.28013, zusammen
geschmolzen 
4 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28014, 
verschmolzen 
23 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.28015, 
verschmolzen 
2 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.26833, 
verschmolzen 
6 WS Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.26834, angeschmol
zen 
1 WS Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.26835, angeschmol
zen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.26836, ver
schmolzen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.26837, ver
schmolzen 
1 WS Glas, wohl Gefässhenkel, blaugrün, verbrannt, Inv. 
1982.27977, angeschmolzen 

- 3 WS Glas, farblos, Inv. 1982.27978 
- 8 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27979 
- 6 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27980 

1 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27981 
6 Fragmente Glas, ultramarinblau, verbrannt, Inv. 1982.27982, 
verschmolzen 
1 Fragment Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27983 ver
schmolzen 
17 Fragmente Glas, bernsteinfarben, verbrannt, Inv. 
1982.27984, verschmolzen 
72 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27985, 
verschmolzen 

- 1 WS Lampe, beige, Inv. 1982.27989 
7 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.28005, zu Klümp-
chen verschmolzen 
1 Fragment Bronze, Blech, verbrannt, Inv. 1982.27961 
33 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27962, zu Klümp-
chen verschmolzen 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28009 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28010 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.28011 
24 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.28012 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27964 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, Inv. 1982.27966 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, Inv. 1982.27967 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27968 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27969 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27970 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27971 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27972 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27973 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27974 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27975 
21 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27976 
1 Fragment Stein, Quarzit, Groll, hellgrau, Inv. 1982.26839, 
mechanisch zerkleinert. 

Grab 8 

Befund (Abb . 51) 
F K (Fundkomplex) B05071; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,06, Unterkante = 271,46 m ü . M . ; 
Grabgrube: 118,0x76,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht erhal
ten; die Grabgrube w i r d v o n der modernen Wasserlei
tung ges tör t . 
Datierung: M i t t e 1. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand einer erwachsenen, eher weiblichen Person. Der Lei
chenbrand wurde in 2 Teilen geborgen. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 157 g (Teil 1 = 120 g / Teil 2 = 27 g), 
wobei zu bemerken ist, dass Teil 2 vorwiegend aus tierischem Mate
rial besteht (23 g). 
Färbung: gräulich, sehr wenig weiss-kalkig, und altweiss. 
Verbrennungsgrad: III-(IV)-V nach Wahl, 2 (bzw. 4)-3 selten 1 nach 
Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 29x13 mm, 
Fragmentgrösse 17x8 mm. 

moderne Wasserleitung 

ì I Grabgrubenfüllung: bestehend aus sandig-siltigem Material, 
durchsetzt mit Holzkohle, Knochenresten, Kieseln und 
Kalksteinsplittern, Material leicht gefleckt. 
Graubraun-beigeocker. 

I 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, durchsetzt mit 
Holzkohle und verkohltem Material, vereinzelt verbrannte 
Knochen, Kiesel, und Kalksteinsplitter. Schwarz. 

1 1 Sandig-kiesiges, leicht siltiges Material, vereinzelt 
Holzkohle und Kalksteinsplitter. Graubraun-schwarz. 

i 1 Sandig-siltiges Material, leicht durchsetzt mit Kieseln. 
Graubraun. 

1 i Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

1 1 Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 



Schädel: Gewicht: 5 g; Fragmentzahl: 15 Stück; Färbung: altweiss; 
Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol; Die Schädel
teile sind an der Diploe auseinandergefallen; grösstes Fragment: 
23x13 mm, 0 Wandstärke: 3 mm; Lokalisierbares: Fragmente von 
Stirn- und Scheitelbein, Unterkiefer sowie mehrere Zahnwurzeln 
des Unterkiefers (C, P, M), wobei Teil 2 nur Zahnwurzeln enthielt. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 28 g; Fragmentzahl: 63 Stück; Fär
bung: blaugrau, teilweise weiss-kreidig, wenig altweiss; Verbren
nungsgrad: III-IV-(V) nach Wahl, 4—(2)—1 nach Chochol; grösstes 
Fragment: 29x14 mm, 0 Wandstärke: 2,7 mm (Humerus = 2,2 
mm); Epiphysen: 3 Fragmente mit eindeutig verwachsenen Epiphy
ses Lokalisierbares: Handwurzelknochen, Rippen, Lendenwirbel, 
Becken, Humerus und div. Fragmente von Langknochen indet. 
Deutung: Alter: erwachsen. Geschlecht: eher weiblich; wenige Merk
male am Schädel (Glabella und Arcus superciliaris) eher weiblich. 
Langknochen grazil. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: DoppeL/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Saatgerste, Weizen (unsicher), Rispenhirse, Ge
treide (unbestimmt), Ackerbohne, Linse, Linse/Wicke, Platterbse/ 
Linse/Wicke, Knoblauch. 
Wildpflanzen: Gänsefuss, Windenknöterich, Niederliegende Finger
hirse. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 53,0 g. Schwein: Schädel (6), Mandibula (2), Molar (6), 
Zahn, Scapula, Humerus (inf.), Ulna (2 juv.), Carpus, Pelvis (2), 
Tibia (2 inf.), Fibula, Metapodium (inf.), Phalanx I, Brustwirbel 
(2 inf.), Lendenwirbel, Schwanzwirbel (2 inf.), Wirbel (5 inf.), Rip
pen (3); Huhn: Carpometacarpus. 

Fundkatalog (Abb. 52) 
170 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton grau, Überzug nicht 

mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26849 
171 2 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton beigegrau, Überzug 

(nur noch Reste) rot, verbrannt, Inv. 1982.26850 
172 2 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton grau, Überzug nicht 

mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26851 
173 2 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton dunkelgrau, Überzug 

nicht mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28020 
174 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton grau, Überzug nicht 

mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28061 
175 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton beige, Überzug (nur 

noch Reste) dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.28025, zum Teil 
mit geschmolzenem Glas überzogen 

176 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton grau, Überzug nicht 
mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28064 

177 6 RS/WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug 
(nur noch Reste), schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26854 

178 2 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26855 

179 4 RS/WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug 
dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.26856 

180 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton graubeige, Überzug 
dunkelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26840, Stempel 
MOA oder ähnlich (schlecht abgeformt) 

181 2 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton graubeige, Überzug 
nicht mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26852 

182 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton beigegrau, Überzug 
nicht mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26853, mit Stem
pelrest 

183 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton grau, Überzug dun
kelbraun, verbrannt, Inv. 1982.28023 

184 5 RS/WS TS, Teller Drag. 15/17, Ton grau, Überzug nicht mehr 
vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26841, 1982.28062 

185 14 RS/WS TS-Imitation, Teller Drack 4Aa, Ton graubeige, 
Überzug (nur noch Reste), rot, verbrannt, Inv. 1982.26842, 
1982.28060 

186 1 RS TS-Imitation, Teller Drack 4Aa, Ton beige, Überzug rot
orange, verbrannt, Inv. 1982.28016 

187 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton rosa bis grau, Überzug rot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26843 

188 3 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug nicht mehr vor
handen, verbrannt, Inv. 1982.26844, 1982.26845, 1982.26846 

189 3 BS TS, Teller, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, 
verbrannt, Inv. 1982.26847, 1982.26848 

190 1 BS TS, Teller, Ton beige, Überzug rot, Inv. 1982.28017, 
Standring 

191 2 BS TS, Teller, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, 
verbrannt, Inv. 1982.28058, 1982.28066 

192 40 RS/WS Glanzton, Becher mit Trichterrand, mit Überzug, 
Ton grüngrau, Überzug grau, verbrannt, Inv. 1982.26858, 
1982.26859, 1982.28072, Parallelen: Ettlinger 1949, Taf. 22,5 

193 1 RS Feinkeramik orange, Honigtopf mit Überzug, Ton orange, 
Überzug weiss, Inv. 1982.26862, Parallelen: ähnlich Ettlinger 
1949, Taf. 18,1 

194 1 RS Feinkeramik orange engobiert, Krug mit Trichtermün
dung, Ton orange bis grau, Engobe weiss, verbrannt, Inv. 
1982.26863, Parallelen: Roth-Rubi 1979, 97 Taf. 14,124 (dort 
jedoch hellbeige) 

195 3 BS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange bis grau, 
Engobe weiss, verbrannt, Inv. 1982.26866, 1982.26868, 
1982.26867 

196 1 Henkel Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton grau
orange, Engobe grau, verbrannt, Inv. 1982.26864, Zweistab
henkel 

197 8 RS/WS/BS Bildlampe Loeschcke Typus 1B, mit Überzug, 
Ton beigebraun, Überzug braun, Inv. 1982.26872A, Relief: 
zwei kämpfende Gladiatoren. Links ein Thrax mit sica und 
Kurzschild, ihm gegenüber ein Hoplomachus mit ocrea am lin
ken Bein. Parallelen: Leibundgut 1977, Taf. 40,203; Goethert-
Polaschek 1985, 221 M.86 

198 1 BS Glas, Baisamarium, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.26872, 
angeschmolzen 

199 1 Henkel Bronze, Badeschale Petrovszky Typ VIII.3, ver
brannt, Inv. 1982.26869, wahrscheinlich vom selben Gefäss 
Inv. 1982.26870 (Kat.-Nr. 200), Parallelen: Petrovszky 1993, 
419 Taf. 8.A. 17.40; Holliger 1989, 67 Taf. 2,17 

200 1 Henkel Bronze, Badeschale Petrovszky Typ VIII.3, ver
brannt, Inv. 1982.26870, Wahrscheinlich vom gleichen Gefäss 
Inv. 1982.26869 (Kat.-Nr. 199), Parallelen: Petrovszky 1993, 
419 Taf. 8.A. 17.40; Holliger 1989, 67 Taf. 2,17 

201 5 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.28038, durch Hitze 
verformt 

202 1 Fragment Bronze, verbrannt, Inv. 1982.28039, durch Hitze 
verformt 

203 1 Eisen. Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28041 

204 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28042 
205 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28086 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug nicht 
mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26857 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton beige, Überzug nicht 
mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28018 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton graubeige, Überzug 
nicht mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28019 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton grau, Überzug nicht 
mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28021 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton beigerosa, Überzug 
nicht mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28022 
1 WS TS, Ton grau, Überzug (nur noch Reste) dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.28024 
1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton beige, Überzug nicht 
mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28026, Standring 
1 WS TS, Ton hellgrau, Überzug nicht mehr vorhanden, ver
brannt, Inv. 1982.28027 
8 WS TS, verbrannt, Inv. 1982.28028, Sammelnummer 
1 RS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.28059 
1 RS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.28063 
1 BS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.28065 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton hellgrau, Überzug 
nicht mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28067 
1 WS TS, Ton beige, Überzug rotorange, verbrannt, Inv. 
1982.28068 
1 WS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.28069 
1 WS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.28070 
3 WS TS, Ton grau, Überzug nicht mehr vorhanden, verbrannt, 
Inv. 1982.28071, Sammelnummer 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.26861 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange, En
gobe grau, Inv. 1982.26865 
1 WS Feinkeramik varia, grau, verbrannt, Inv. 1982.28029 



1 WS Feinkeramik orange, orange bis grau, verbrannt, Inv. 
1982.28030 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28031 
1 WS Feinkeramik orange, grau, verbrannt, Inv. 1982.28032 
1 WS Feinkeramik orange, orangegrau, verbrannt, Inv. 
1982.28073 
1 WS Feinkeramik orange, orangegrau, verbrannt, Inv. 
1982.28074 
1 WS Feinkeramik orange, orangegrau, verbrannt, Inv. 
1982.28075 
1 WS Feinkeramik orange, braungrau, verbrannt, Inv. 
1982.28076 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.28077 
3 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.26860 
2 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28033 
2 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.28079 
1 WS Grobkeramik, schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28078 
12 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.28034 
2 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.28080 
5 Fragmente Hüttenlehm, grau bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28035 
16 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.28036 
25 Fragmente Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.26871, ver
schmolzen 

1 WS Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28052, angeschmol
zen 

- 1 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.28053 
1 Fragment Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28054, ver
schmolzen 
2 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28055, 
verschmolzen 
12 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28056, 
verschmolzen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.28057, ver
schmolzen 

- 1 WS Glas, farblos, Inv. 1982.28088 
1 Fragment Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.28089, verschmol
zen 
1 Fragment Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.28090, verschmol
zen 
1 Fragment Bronze, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28037 
5 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.28040, zu Klümp-
chen verschmolzen 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, Inv. 1982.28043 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28044 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28045 
1 Fragment Eisen, Inv. 1982.28046 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28047 
1 Fragment Eisen, Inv. 1982.28048 

A b b . 52 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Funde aus G r a b 8. 170-196 K e r a m i k , 
197 Lampe , 198 Glas , 199-202 Bronze , 203-205 Eisen. M . 1:3 (197-205 u n d Stempel M . 1:2). 



1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28049 
1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28050 
62 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.28051, zum Teil 
schon verschlackt 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28082 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28083 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28084 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28085 
30 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.28087 
2 Fragmente Kalkstein, verwittert, beigeweiss, Inv. 1982.28081. 

Grab 9 

Befund (Abb. 53) 
F K (Fundkomplex) B05073; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,01, Unterkante = 271,78 m ü . M . ; 
Grabgrube: 54,0x46,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 

Datierung: 1. Hä l f t e 2. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
18 Fragmente Buche, 1 Fragment Buche (unsicher), 1 Fragment 
Weide/Pappel. 

271.90 

\ 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, vermischt mit 
Holzkohle, Knochenstückchen, Mörtel, Kalksteinsplittern 
und Kieseln. Braungrau-schwarz. 

I I Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, vermischt mit 
Kieseln, Kalksteinsplittern und Mörtel. Braungrau. 

H l Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel 0 bis 60 mm. 
Beigeocker. 

• • Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 5-8jährigen Kindes. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 23 g. 
Färbung: graublau bis weiss-kreidig, sehr wenig altweiss. 
Verbrennungsgrad: III-IV-V nach Wahl, 4 und 1 wenig 3 nach Cho
chol. 
Fragmentierung: sehr klein fragmentiert, grösstes Fragment 28x8 
mm, Fragmentgrösse 14x9 mm. 
Schädel: Gewicht: 1,4 g; Fragmentzahl: 7 Stück; Färbung: graublau 
bis weiss-kreidig; Verbrennungsgrad: III—IV nach Wahl, 4 und 
1 nach Chochol; grösstes Fragment: 15x14 mm, 0 Wandstärke: 
2,4 mm (M la = 2,4-2,6 mm); Lokalisierbares: Fragmente des Hirn-
schädeles (Parietale), 1 Zahnwurzelfragment eines Mahlzahnes, 
Wurzel noch offen. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 5,5 g; Fragmentzahl: 14 Stück; Fär
bung: hellgrau und vor allem altweiss. Verbrennungsgrad: III und V 
nach Wahl, 4 und 2 und 3 nach Chochol; grösstes Fragment: 28x8 
mm, 0 Wandstärke: 2,8 mm (Femur = 2,9 mm); Lokalisierbares: 
Fragmente von Humerus und Femur. 
Deutung: Alter: Wechsel zwischen Inf. I und Inf. II. Altersbestim
mung anhand der geringen Schädelwandstärke und Femurkom-
paktadicke. Geschlecht: indet. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: Zusätzlich liegt ein 
distales Ulnafragment einer erwachsenen Person vor. Trotzdem 
kann nicht von einer Doppelbestattung gesprochen werden. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Linse, Platterbse/Linse/Wicke. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 6,4 g. Rind: Rippe; Schwein: Sacrum (inf.); Huhn: Tibio
tarsus. 

Fundkatalog (Abb. 54) 
206 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug nicht 

mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.27359 
207 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton beige, Überzug nicht mehr 

vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26885 
208 1 BS TS, Teller wohl Drag. 18, Ton beigegrau, Überzug rot, 

verbrannt, Inv. 1982.26884 
209 1 BS Feinkeramik orange, Krug, beigeorange, Inv. 1982.26886 
210 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27381 
211 1 Kalkstein mit Loch (vollständig erhalten), beigeweiss, Inv. 

1982.27382, Loch natürlich entstanden, stark korrodiert 
1 WS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, 
Inv. 1982.26883 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton graubeige, Überzug dunkel
rot, verbrannt, Inv. 1982.27360 
1 BS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27361 
1 WS TS, Ton orange, Überzug rotorange, Inv. 1982.27362 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange, En
gobe grau, Inv. 1982.26887 
3 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27363 
2 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27364 
1 WS Feinkeramik orange, beigeorange, Inv. 1982.27365 
1 WS Feinkeramik orange, grau bis orange, verbrannt, Inv. 
1982.27366 

206 207 

208 210 

211 

A b b . 54 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 9. 206-209 K e r a 
mik , 210 Eisen, 211 Stein. M . 1:3 (210-211 
M . 1:2). 



1 WS Feinkeramik orange, beigegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27367 
1 WS Feinkeramik orange, braunbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27368 
1 WS Feinkeramik orange, braunbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27369 
3 WS Feinkeramik orange, braunbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27370 
1 WS Feinkeramik orange, hellgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27371 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27372 
1 WS Feinkeramik grau, hellgrau, Inv. 1982.27373 
1 WS Feinkeramik varia, hellgrau, verbrannt, Inv. 1982.27374 

- 1 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27378 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27375 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27376 
3 Fragmente Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27377 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27379 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27380. 

Grab 10 

Befund'(Abb. 55) 
F K (Fundkomplex) B05072; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,05, Unterkante = 271,90 m ü . M . ; 
Grabgrube: 48 ,0x33,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt; Grabgrube w i r d an ih rem Westende v o n der 
modernen Gasle i tung ges tör t . 
Datierung: letztes D r i t t e l 1. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 20-50jährigen Individuums. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 206 g. 
Färbung: gräulich-blau bis beige, Fragmente sind fest. 
Verbrennungsgrad: III / V nach Wahl, 3-4 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 39x33 mm, 
Fragment 21x12 mm. 
Schädel: Gewicht: 29 g; Fragmentzahl: 41 Stück; Färbung: beige bis 
altweiss; Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol; grösstes 
Fragment: 31x35 mm, 0 Wandstärke: 5 mm (M la = 5,5 mm); 
Nahtabschnitte: 1 Fragment mit S. sagittalis Abschnitt 3, Naht un
verwachsen; Lokalisierbares: Erhalten sind Reste der Scheitelbeine, 
des Hinterhauptes und des Unterkiefers. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 51 g; Fragmentzahl: 59 Stück; Fär
bung: beige, teilweise ist die Kompakta im Innern noch gräulich 
verfärbt; Verbrennungsgrad: V (III) nach Wahl, 2-3 nach Chochol; 
grösstes Fragment: 39x33 mm, 0 Wandstärke: 4 mm (Humerus = 
3,8 mm, Femur = 5,7 mm); Epiphysen: 1 Femurkopf, Epiphyse be
reits verwachsen; Lokalisierbares: Fragmente der Oberarme, Finger 
der Hand, Oberschenkel und einer Kniescheibe sowie des Becken
gürtels. 
Deutung: Alter: adult (20-40 Jahre). Da keine degenerativen Er
scheinungen an den Gelenkfragmenten feststellbar sind, dürfte das 
Individuum kaum über 40 Jahre alt gewesen sein. Geschlecht: 
Indet.; die Masse der Schädeldicke sowie der Kompakta an Ober
schenkel und Oberarm liegen im oberen Bereich für die Frauen und 
somit im Überlappungsbereich zwischen männlichen und weib
lichen Individuen. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Weizen, Getreide (unbestimmt), Linse, Platt
erbse/Linse/Wicke. 
Wildpflanzen: Grüne/Quirlige Borstenhirse. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 43,4 g. Schaf/Ziege: Radius; Schwein: Schädel (6), Unter-
kiefermilchincisivus, Molar, Humerus (3 inf.), Radius (inf.), Femur 
(inf.), Calcaneus (juv.), Sacrum (2 juv.). 

Fundkatalog (Abb. 56) 
212 2 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26874, 
1982.26875 

213 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26873 

214 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28094 

215 2 RS Feinkeramik orange, Schüssel mit einwärts gebogenem, 
verdicktem Rand, orange, Inv. 1982.26880, Parallelen: H. Süt
terlin, Untersuchungen zur baugeschichtlichen Entwicklung 
einer römischen Stadtvilla in Augusta Rauricorum - Ältere 
Steinbauten. Unpublizierte Lizentiatsarbeit an der Universität 
Basel (Basel 1993) Taf. 10,62 (dort jedoch dunkelgrau); 
Ettlinger 1949 Taf. 20,5 

216 1 Henkel Feinkeramik orange, Krug, grau, verbrannt, Inv. 
1982.26881, Einstabhenkel 

217 4 RS/WS Feinkeramik grau, Topf mit Rillen unter dem Hals, 
grau, verbrannt, Inv. 1982.26877, 1982.28102, 1982.28106, 
Parallelen: G. Fingerlin, Dangstetten I, Katalog der Funde 
(Fundstellen 1 bis 603). Forschungen und Berichte zur Vor-
und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 22 (Stuttgart 1986) 
326 313.26 

218 3 BS Feinkeramik orange, Krug, grau, verbrannt, Inv. 
1982.28101 

219 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.2811 1 
220 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.281 12 
1 WS TS, Ton grau, Überzug orange bis schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.26876 
1 WS TS, Ton beige, Überzug (nur noch Reste) schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.28091 
1 WS Feinkeramik orange, grau bis schwarz mit Glimmer, ver
brannt, Inv. 1982.26879 
2 BS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28092, Standring 
3 WS Feinkeramik orange, grauorange mit Glimmer, ver
brannt, Inv. 1982.28093 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.28095 

! i Grabgrubenfüllung: 
Material sandig-siltig, stark durchsetzt mit Holzkohle, 
vereinzelt Kiesel und verbrannte Knochen. Schwarz. 

Sandig-siltiges Material, leicht vermischt mit Kieseln. 
Beigeocker. 

flu Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 



A b b . 56 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 10. 212-218 
K e r a m i k , 219-220 Eisen. M . 1:3 (219-220 
M . 1:2). 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche (teilweise unverkohlt). 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 20-30jährigen, eher männlichen Individuums 
von 168 cm Körperhöhe. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 610 g. 
Färbung: schwarz bis beige, teilweise weiss-kreidig. 
Verbrennungsgrad: II / III / V (IV) nach Wahl, 4-3-2-(l) nach 
Chochol. 
Fragmentierung: mittel- bis kleinfragmentiert; grösstes Fragment 
36x23 mm, Fragment 19x17 mm. 
Schädel: Gewicht: 25 g; Fragmentzahl: 27 Stück; Färbung: schwarz 
bis beige, das Gesichtsskelett ist deutlich weniger verbrannt; Ver
brennungsgrad: II / III / V nach Wahl, 2-3-4 nach Chochol; grösstes 
Fragment: 36x23 mm, 0 Wandstärke: 4,5 mm (M la = 5,6 mm); 
Nahtabschnitte: 5 Fragmente mit S. coronalis (Absch. 3), S. sagitalis 
(Absch. 3/4), S. lambdoidea (Absch. 2); Lokalisierbares: Erhalten 
sind Reste des Gesichtsskelettes (inkl. Oberkiefer), 1 Zahnwurzel 
und 1 Zahnkrone, Reste der Basis und des Hinterhauptes. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 115 g; Fragmentzahl: 107 Stück; Fär
bung: schwarz bis beige mit weiss-kreidigem Anteil; Verbrennungs
grad: II / III / IV / V nach Wahl, 4 / 3 / 2 / 1 nach Chochol; grösstes 
Fragment: 47x23 mm (geklebt), 0 Wandstärke: 5 mm (Humerus = 
4,3 mm, Radius = 3,1 mm, Femur = 6,8 mm); Epiphysen: 4 verwach
sene Gelenkenden liegen vor; Lokalisierbares: Belegt sind das Arm
skelett ohne Schultergürtel, die Oberschenkel und Wadenbeine. Fer
ner liegen Reste der Wirbelsäule und wenige Rippenfragmente vor. 
Deutung: Alter: adult. Aufgrund des verwachsenen 3. Schädelnaht
abschnittes der S. sagittalis 20-30 Jahre alt. Die Krone des Mahlzah
nes ist gering abgekaut. Geschlecht: eher männlich;. Bestimmung 

1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.28096 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.28097 

- 4 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.28098 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.28099 
12 WS Feinkeramik orange, orange bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28100, Sammelnummer 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton grau, Engobe 
weiss, verbrannt, Inv. 1982.28103 
2 WS Feinkeramik orange, graubeige, verbrannt, Inv. 
1982.28107 
2 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.26878, 
1982.28104 
1 WS Feinkeramik grau, grauschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28105 
1 WS Feinkeramik grau, schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28108 
2 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.28109 
2 Fragmente Mörtel, rot bemalt, Inv. 1982.28110 
1 Fragment Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.26882, ver
schmolzen 
1 WS Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28117, angeschmol
zen 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt(?), 
Inv. 1982.28113 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28114 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28115 
18 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.28116. 

1 I Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, leicht 
gefleckt und durchsetzt mit Holzkohle. Vereinzelt Kiesel, 
gelöschter Kalk und Glas. Graubraun-schwarz und beige. 

1 I Grabgrubenfüllung: Sandig-siltiges Material, stark mit 
Holzkohle durchsetzt. Etwas Kiesel und vereinzelt 
Ziegelfragmente, Keramik, verkohlte Knochen und Kalk
steinsplitter. Schwarz. 

I—J Sandig-siltiges Material, auch in der Grabgrube. 
Vereinzelt Kiesel. Braunbeige. 

BUH Sandig-siltiges Material, ebenfalls stellenweise in der 
Grabgrube, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

H f l Kiesig-sandiges Material, vereinzelt Kalksteinsplitter. 
Braunbeige. 

Grab 11 

Befund (Abb. 57) 
F K (Fundkomplex) B05074; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 727,07, Unterkante = 271,63 m ü . M . ; 
Grabgrube: 69,0x61,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 
Datierung: Anfang 1. Häl f te 2. Jh . 

A b b . 57 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m u n d Pro f i l G r a b 11. 
M . 1:20. 
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A b b . 58 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Funde aus G r a b 11. 221-296 K e r a m i k , 
297 Lampe , 298-299 Glas , 300-306 Eisen. M . 1:3 (297-306 und Stempel M . 1:2). 



aufgrund der Robustizität und einiger Wandstärken am postcrania
len Skelett. Körperhöhe: mind. 168 cm. Grobe Schätzung aufgrund 
einer Schätzung des Durchmessers des Radiusköpfchens. 
Pathologica: intravitaler Zahnverlust mit Abszessbildungen im 
rechten Oberkieferbereich von I1 bis C dext. Leichte periostale Auf
lagerungen an der Fibula. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: Keine Hinweise, da
für liegen 2 unverbrannte Fragmente vor die zur benachbarten Kör
perbestattung aus Grab 1 gehören könnten. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Saatgerste, Getreide (unbestimmt), Gebäck/ 
Fruchtfleisch, Ackerbohne, Platterbse/Linse/Wicke, Platterbse/Erb
se/Wicke, Erbse/Saatwicke (unsicher), Weintraube (unsicher). 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 302,7 g. Rind: Patella, Calcaneus (subad. + indet.), Sac
rum, Schwanzwirbel (3 juv. + 1 indet.); Schaf/Ziege: Metacarpus; 
Schwein: Schädel (9), Unterkieferincisivus (subad.), Zahn, Humerus 
(2 inf. + 1 juv.), Radius (inf. + juv.), Ulna, Pelvis (2), Femur (4 juv. + 
1 inf.), Tibia (2 juv. + 1 inf.), Talus (5), Calcaneus (inf. + juv.), 
Metapodium (Juv-)> Phalanx I, Halswirbel, Schwanzwirbel (2 inf.), 
Rippe (3); Huhn: Coracoid, Radius (3 (2 Ind.)), Carpometacarpus 
(2 Ind.), Phalanx I ant., Femur, Tibiotarsus, Synsacrum; Mittel-
meermakrele: Caudalwirbel. 

Fundkatalog (Abb . 58) 
221 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton grau, Überzug nicht 

mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26935 
222 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton beige, Überzug nicht 

mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.28363 
223 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug rot, 

verbrannt, Inv. 1982.26939 
224 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug rot bis 

dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.28335 
225 3 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug rot bis 

schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26936, 1982.26937, 1982.26938 
226 3 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun

kelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28333, 1982.28334. 
227 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug 

schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26915 
228 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun

kelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26914 

229 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton hellgrau, Überzug rot 
bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.26948, Stempelrest 

230 2 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dunkel
rot, verbrannt, Inv. 1982.26947, Stempelrest MII[ oder ähnlich 
(kaum lesbar) 

231 2 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton rosagrau, Überzug 
dunkelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26888, 
1982.26945, Stempel OF IUCUN des Iucundus von La Graufe
senque (Oswald 1931, 148) 

232 4 WS/BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug 
dunkelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26942, 
1982.26943, 1982.26944 

233 1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26941 

234 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28350 

235 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dunkel
rot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26946 

236 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton grau, Überzug (nur 
noch Reste) schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26949 

237 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton hellgrau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28351 

238 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton hellgrau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28352 

239 1 RS TS, Schale Hofheim 10, Ton orangegrau, Überzug rot
orange bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26951 

240 1 RS TS, Schale Hofheim 10, Ton grau, Überzug nicht mehr 
vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.26956 

241 2 RS TS, Schale Drag. 33, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.28354 

242 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton orangebeige, Über
zug orange bis dunkelgrau, verbrannt, Inv. 1982.28355 

243 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug braunschwarz, verbrannt, Inv. 1982.26957 

244 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28343 

245 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28342 

246 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.26958 

247 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton orangegrau, Überzug rot
orange, verbrannt, Inv. 1982.26961 

248 1 RS TS, Schale Drag. 42, Ton grau, Überzug rotorange, ver
brannt, Inv. 1982.26934 



249 1 RS TS, Teller Drag. 15/17, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.26912A 

250 4 RS TS, Teller Drag. 15/17, Ton grau, Überzug rot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26912 

251 3 RS/WS/BS TS, Teller Drag. 18, Ton rot bis grau, Überzug 
dunkelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26892, 1982.26909 

252 6 RS/WS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26898, 1982.26899, 1982.26907, 
1982.28372, 1982.26901 

253 2 RS TS, Teller Drag. 18, Ton rosa bis grau, Überzug rot, ver
brannt, Inv. 1982.26894, 1982.26895 

254 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, 
Inv. 1982.26900 

255 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26910 

256 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.26896 

257 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug (nur noch Reste) 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26908 

258 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26906 

259 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug rot bis schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.26905 

260 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.26904 

261 2 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26897, 1982.26903 

262 3 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26893, 1982.26911 

263 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26913 

264 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug (nur noch Reste) 
dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.26902 

265 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.26916 

266 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug rot bis schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.26950 

267 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.26893A 

268 3 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26924, 1982.28329 

269 3 WS/ BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.26927, 1982.26928, 1982.28366 

270 2 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug rot bis schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.26917, 1982.26920 

271 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26889, Stempelrest SIIO[ oder 
ähnlich (kaum lesbar) 

272 3 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26891, 1982.26929, 1982.28328, 
Stempelendung ]MRO 

273 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26918 

274 3 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26890, 1982.26919, 1982.26922, 
Stempelrest TV[ oder ähnlich (kaum lesbar) 

275 1 BS TS, Teller Drag. 18. Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26923 

276 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, 
Inv. 1982.26925 

277 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug (nur noch Reste) 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26926 

278 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.26921 

279 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton orangegrau, Überzug rotorange, 
verbrannt, Inv. 1982.28331 

280 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton orangebeige, Überzug schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.26953 

281 1 WS TS, Schüssel Drag. 29, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.28379 

282 1 RS Glanzton, Becher mit Trichterrand, mit Überzug, Ton 
beige, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.28383, Paralle
len: Martin-Kilcher 1980, Taf. 16,2 

283 2 BS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton grau, Überzug braun
rot, verbrannt, Inv. 1982.28384 

284 8 WS Glanzton, Becher mit Griessbewurf, dunkelrot bis grau, 
verbrannt, Inv. 1982.26962 

285 1 WS Glanzton, Becher mit Überzug und Kerbband, Ton hell
beige, Überzug (nur noch Reste) schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28385 

286 3 RS Feinkeramik orange, Schale mit Wandknick und Rand
leiste, Ton orange bis dunkelgrau, verbrannt, Inv. 1982.26960, 
Parallelen: Berger et al. 1985, 65 Taf. 1,11 

287 1 BS Feinkeramik orange, Krug, beigegrau, verbrannt, Inv. 
1982.26967 

288 1 RS Feinkeramik orange, Topf mit nach aussen umgelegtem 
Rand, grau, verbrannt, Inv. 1982.26964, Parallelen: Furger/ 
Deschler-Erb 1992, 169 Taf. 4.2/55; Berger et al. 1985, 68 Taf. 
3,38 

289 1 RS Feinkeramik orange, Krug mit Wulstrand, beigeorange, 
verbrannt, Inv. 1982.26963, Parallelen: Roth-Rubi 1979, 90 
Taf. 7,68.69 

290 1 RS Feinkeramik orange, Krug mit Trichterhals, orange bis 
grau, verbrannt, Inv. 1982.28387, Parallelen: ähnlich Ettlinger/ 
Simonen 1952, Taf. 23,517 

291 1 BS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange bis grau, 
Engobe hellgrau, verbrannt, Inv. 1982.26970 

292 1 BS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange, Engobe 
grau, Inv. 1982.26972 

293 1 BS Feinkeramik orange, Krug, orange, Inv. 1982.28388 
294 1 BS Feinkeramik grau, Topf, grau, verbrannt, Inv. 1982.26965, 

Flachboden 
295 1 BS Feinkeramik grau, Krug, grau, verbrannt, Inv. 

1982.26971, Flachboden 
296 3 RS, Reibschüssel Guisan C l , hellbeige, verbrannt, Inv. 

1982.26969, Parallelen: Furger/Deschler-Erb 1992, 221 Taf. 
30,9/67 

297 2 RS Bildlampe, hellbeige, Inv. 1982.26977 
298 1 RS Glas, Krug/Flasche, grün, Inv. 1982.26975 
299 1 WS Glas, Baisamarium AR 134/Isings 26b, Rippe, hellgrün, 

verbrannt, Inv. 1982.28449, angeschmolzen, Parallelen: Rütti 
1991, 313 Taf. 101,2346 

300 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28412 

301 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 
1982.28413 

302 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28416 

303 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28417 

304 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28418 

305 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28419 

306 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28426 
1 WS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, 
Inv. 1982.26930 
1 WS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26931 
1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug rot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26932, Standring 
1 WS TS, Teller Drag. 18, Ton orange bis hellgrau, Überzug 
orange bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26933 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton hellgrau, Überzug 
orange bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.26940 
1 WS TS, Schale Drag. 33, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.26952 
1 BS TS, Ton orangegrau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.26954 
1 BS TS, Ton grau, Überzug (nur noch Reste) schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.26955 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Reste von Barbotinedekor am 
Randansatz, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 
1982.26959 
1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.28322 
1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton orange bis hellgrau, Überzug 
dunkelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28323 
1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28324 
1 WS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.28325 
1 WS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, 
Inv. 1982.28326 
1 BS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28327, Standring 
1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver
brannt, Inv. 1982.28330 



1 BS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28332 
1 RS TS, Ton beigegrau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28336 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun
kelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28337 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun
kelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28338 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton beigegrau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28339 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.28340 
1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug rotorange, 
verbrannt, Inv. 1982.28341 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28344 
1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug orange, ver
brannt, Inv. 1982.28345 
2 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton rosa, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.28346 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.28347 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton beige, Überzug orange, Inv. 
1982.28348 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton beige, Überzug rotorange, 
Inv. 1982.28349 
1 BS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28353 
1 BS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28356, Standring^ 
1 BS TS, Ton beige, Überzug dunkelorange, verbrannt, Inv. 
1982.28357, Standring 
1 BS TS, Ton grau, Überzug dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.28358, Standring 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28359 
1 BS TS, Ton grau, Überzug rot bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28360 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.28361 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 24, Ton grau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28362 
2 BS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28364 
1 WS TS, Ton rosagrau, Überzug orangerot, verbrannt, Inv. 
1982.28365 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 1982.28367 
1 WS TS, Ton grau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 1982.28368 
1 WS TS, Ton beige, Überzug rotorange, Inv. 1982.28369 
1 WS TS, Ton beigeorange, Überzug rotorange, Inv. 
1982.28370 
1 WS TS, Ton rosaorange, Überzug rot, Inv. 1982.28371 
1 WS TS, Ton graubeige, Überzug dunkelrot bis schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.28373 
1 W'S TS, Ton grau, Überzug dunkelrot bis schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.28374 
1 WS TS, Ton grauorange, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28375 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot bis schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.28376 
2 WS TS, Ton beigegrau, Überzug nicht mehr vorhanden, ver
brannt, Inv. 1982.28377 
10 WS TS, Ton grau, Überzug rot bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28378, Sammelnummer 
28 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28380, Sammelnummer 
2 WS TS, Ton beige, Überzug nicht mehr vorhanden, ver
brannt, Inv. 1982.28381 
23 WS TS, Ton beige bis grau, Überzug nicht mehr vorhanden, 
verbrannt, Inv. 1982.28382, Sammelnummer 
5 WS Glanzton, beige bis grau, verbrannt, Inv. 1982.28386, 
Sammelnummer 
1 WS Feinkeramik orange, orange bis grau, verbrannt, Inv. 
1982.26966 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.26968 
1 WS Feinkeramik orange mit Überzug, Ton orange, Überzug 
(nur noch Reste) dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.26973 
1 BS Feinkeramik orange, Krug, beige, Inv. 1982.28389 

1 WS Feinkeramik orange mit Überzug, Ton rosaorange, Über
zug orange mit Glimmer, Inv. 1982.28390 
16 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton beigeorange, 
Engobe weiss, Inv. 1982.28391 
1 WS Feinkeramik orange, orange und braun, verbrannt, Inv. 
1982.28392 
1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange, En
gobe grau, Inv. 1982.28393 
1 WS Feinkeramik orange, orange bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28394 
24 WS Feinkeramik orange engobiert, Ton orange bis grau, 
Engobe weissgrau, verbrannt, Inv. 1982.28395, Sammelnum
mer 
67 WS Feinkeramik orange, beigegrau, verbrannt, Inv. 
1982.28396, Sammelnummer 
21 WS Feinkeramik orange, beige bis hellgrau, verbrannt, Inv. 
1982.28397, Sammelnummer, WS sehr dick 
10 WS Feinkeramik orange, braungrau, verbrannt, Inv. 
1982.28398, Sammelnummer 
3 WS Feinkeramik orange, braunorange bis grau, verbrannt, 
Inv. 1982.28399, Sammelnummer 
139 WS Feinkeramik orange, verbrannt, Inv. 1982.28400, Sam
melnummer 
9 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.28401 
87 WS Feinkeramik varia, verbrannt, Inv. 1982.28402, Sam
melnummer 
7 WS Grobkeramik, beige bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28403 
3 WS Grobkeramik, braunschwarz, verbrannt, Inv. 1982.28404 
8 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.28405 
1 Fragment Hüttenlehm, orangebraun bis schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.28406 
1 Fragment Mörtel, Inv. 1982.28407 
1 Fragment Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.26976, verschmol
zen 
1 WS Glas, Flaschenhals, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28448, 
angeschmolzen 
1 WS Glas, blaugrün, Inv. 1982.28450 
4 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.28451 
1 WS Glas, farblos, Inv. 1982.28452 
7 WS Glas, blaugrün, Inv. 1982.28453 
8 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.28454, 
verschmolzen 
6 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28455, 
verschmolzen 
4 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.28456, 
verschmolzen 
6 Fragmente Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.28457, ver
schmolzen 
3 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.28408, zu Klümp-
chen verschmolzen 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28409 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28410 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28411 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28414 
1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28415 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.28420 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28421 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28422 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28423 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.28424 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.28425 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28427 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28428 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28429 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.28430 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28431 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.28432 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.28433 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.28434 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.28435 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.28436 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28437 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28438 



1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28439 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28440 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28441 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28442 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28443 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28444 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28445 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28446 
10 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.28447. 

Grab 12 

Befund (Abb. 59) 
F K (Fundkomplex) B05078; B r a n d s c h ü t t u n g s g r a b 
mi t U r n e 307; Tiefe: Oberkante = 272,01, Unterkante 
= 271,65 m ü . M . ; Grabgrube: 42 ,0x31,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. D i e Grabgrube w i r d i m N o r d e n v o m Haus N r . 
46, i m S ü d e n v o n einer modernen Wasserlei tung u n d 
i m Westen v o n G r a b 18 ges tör t . 
Datierung: letztes Dr i t t e l 1. Jh . (ä l te r als G r a b 18). 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 20-40jährigen Mannes von 172 cm Körper
höhe. Der Leichenbrand wurde in zwei Teilen geborgen. Der erste 
Teil setzt sich aus den aus der Urne geborgenen Resten zusammen, 
Teil 2 beinhaltet die um die Urne geborgenen Fragmente. 

Gewicht (inkl. Tierknochen): 1389 g (Teil 1 = 1118 g / Teil 2 = 271 g). 
Färbung: altweiss, teilweise gräulich, selten kreidig-weiss. 
Verbrennungsgrad: (III-IV)-V nach Wahl, 3—( 1 —2) nach Chochol. 
Fragmentierung: mittel- bis kleinfragmentiert, grösstes Fragment 
82x12 mm, 0 Fragmentgrösse 26x10 mm. 
Schädel: Gewicht: 112 g (Teil 1 = 80 g / Teil 2 = 32 g); Fragmentzahl: 
119 Stück (Teil 1 - 69 Stück / Teil 2 = 50 Stück); Färbung: grau, 
wenig kreidig-weiss und altweiss; Verbrennungsgrad: III nach Wahl, 
II nach Chochol; grösstes Fragment: 48x38 mm, 0 Wandstärke: 
4 mm (M la = 3,7 mm); Nahtabschnitte: 1 Frag. Parietale mit S. 
sagittalis (Abschnitt 2) offen; 1 Frag. Parietale mit S. lambdoidea 
(Abschnitte 2-3) offen; Lokalisierbares: Vertreten sind grössere 
Teile des Gesichtsskelettes und einige Fragmente des Hirnschädels, 
wobei das Os frontale fehlt. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 581g (Teil 1 = 513 g / Teil 2 = 68 g); 
Fragmentzahl: 100 Stück = 72 g; Färbung: altweiss, wenig grau; Ver
brennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol; grösstes Fragment: 
82x 12 mm, 0 Wandstärke: 3,5 mm (Humerus = 4,2 mm; Radius = 
3,0 mm); Epiphysen: soweit feststellbar verschlossen; Lokalisierba
res: Es liegen Reste des Arm- und Beinskelettes sowie der Wirbel
säule vor. Ebenfalls vorhanden ist das Zungenbein. 
Deutung: Alter: adult (20-40 Jahre). Anhand der bereits deutlichen 
Randveränderungen an den Wirbeln dürfte das Sterbealter um 40 
Jahre sein. Geschlecht: männlich; aufgrund einiger geschlechtsbe
stimmender Merkmale am Schädel (Os zyg.; Os frontale; Proc. ma
stoid.; Mandibula Kinn) sowie des eher robusten postcranialen 
Knochenbaues. Körperhöhe: 172 cm (Schätzung anhand des Ra
diusköpfchens). 
Pathologica: intravitaler Zahnverlust des linken unteren ersten 
Mahlzahnes mit Abszessbildung. 
Zusätzliches Material: Doppel-Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
In der Urne: Nahrungspflanzen: Saatweizen/Hartweizen, Acker
bohne, Platterbse/Linse/Wicke, Platterbse/Erbse/Wicke. 
In der Grabgrube: Nahrungspflanzen: Saatweizen/Hartweizen, Saat
gerste (unsicher), Ackerbohne, Linse/Wicke, Platterbse/Linse/ 
Wicke, Platterbse/Erbse/Wicke; Wildpflanzen: Schwingel, Einjähri
ges Rispengras (unsicher), Süssgras. 

Haus Nr. 46 

271.90 T g r s y ? 

Sandig-siltiges, leicht kiesiges Material, eventuell spätere 
Auffüllung. Braunbeige. 

Sandig-siltiges Material. Beigeocker. 

1 1 Grabgrubenfüllung mit Urne: in der Urne Leichenbrand. 
Material in der Grube sandig-siltig, leicht durchsetzt mit 
Kieseln, Holzkohle und vereinzelt Keramik. 
Graubraun-schwarz. 

Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 48,4 g. Rind: Mandibula; Schwein: Schädel (2), Humerus 
(3 juv.), Radius (6), Ulna, Pelvis, Tibia (Juv-)> Phalanx III post., 
Lendenwirbel (juv.). 

Fundkatalog (Abb. 60) 
307 45 RS/WS/BS Feinkeramik orange, Schultertopf mit Überzug, 

Ton orangebraun, Überzug hellgrau mit Glimmer, Urne, Inv. 
1982.27053, 1982.27054, 1982.27056, 1982.28199, Parallelen: 
Tomasevic 1974, Taf. 3,4 

308 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27051 

309 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27052 

310 2 BS Feinkeramik orange, Krug, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27059 

311 1 Fragment Terrakotta, Vogel, hellbeige, verbrannt, Inv. 
1982.27072 

312 3 RS/WS/BS Glas, Baisamarium AR 133, grün, verbrannt, Inv. 
1982.27070, durch Hitze verformt, Parallelen: Rütti 1991, 313 
Taf. 101,2344 

313 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27060 
314 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27062 
315 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27063 
316 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27064 
317 1 Eisen, Nagel (vollständig 

1982.27065 
318 1 Eisen, Nagel (vollständig 

1982.27066 
319 1 Eisen, Nagel (vollständig 

1982.27069 
320 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27069A 
321 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), 

1982.28121 
322 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28122 
323 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, 

1982.28124, verbogen 

erhalten), verbrannt, Inv. 

erhalten), verbrannt, Inv. 

erhalten), verbrannt, Inv. 

Inv. 

Inv. 



324 1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.28125 
325 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28126 
326 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28127 
327 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28139 
328 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28141 
329 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28146 
330 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28152 
331 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28153 
332 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28154 
333 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28156 
2 WS TS, Ton beigegrau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27050 
8 WS Feinkeramik orange, beigeorange bis grau, verbrannt, 
Inv. 1982.27055, Sammelnummer 
15 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27057 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27058, Fehlbrand 
1 WS Feinkeramik orange, orange, vç/brannt, Inv. 1982.28118 
1 WS Feinkeramik orange, hellbeige, verbrannt, Inv. 
1982.28200, lag in Urne 
1 WS Feinkeramik orange, braun, verbrannt, Inv. 1982.28201, 
lag in Urne 
1 WS Feinkeramik grau, grauschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28202, lag in Urne 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.28203, lag 
in Urne 
2 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.28119 
11 Fragmente Hüttenlehm, braunschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28120 
3 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27071, 
verschmolzen 

- 2 WS Glas, hellblau, Inv. 1982.28196 
2 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28197, 
verschmolzen 
3 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28198, 
verschmolzen 
1 Fragment Glas, farblos, verbrannt, Inv. 1982.28212, lag in 
Urne, verschmolzen 
1 Fragment Bronze, verbrannt, Inv. 1982.28204, lag in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.27061 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27067 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27068 
3 Fragmente Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28123 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28128 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.28129 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.28130 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28131 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28132 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28133 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28134 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28135 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28136 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28137 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28138 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.28140 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.28142 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28143 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28144 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28145 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28147 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28148 
1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), Inv. 1982.28149 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28150 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28151 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28155 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28157 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.28158 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28159 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28160 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28161 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28162 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.28163 

1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.28164 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28165 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28166 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.28167 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28168 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28169 

A b b . 60 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 12. 307 K e r a m i k 
Urne , 308-310 K e r a m i k , 311 Terrakotta, 
312 Glas , 313-333 Eisen. M . 1:3 (311-333 
M . 1:2). 



1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28170, 
verbogen 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28171 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28172 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28173 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28174 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28175 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28176 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28177 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28178 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28179 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28180 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28181 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28182 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28183 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28184 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28185 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28186 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28187 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28188 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28189 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28190 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28191 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28192 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28193 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28194 
69 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.28195 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28205, lag in 
Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28206, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28207, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28208, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28209, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28210, lag 
in Urne 
39 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.2821 1, lag in Urne. 

Grab 13 

Befund (Abb. 61) 
F K (Fundkomplex) B05079; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,00, Unterkante = 271,85 m ü . M . ; 
Grabgrube: 72,0x55,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. I m N o r d e n w i r d die Grabgrube v o m Haus N r . 
46 ges tör t . I m Westen und Osten ist der Grubenver
lauf nicht genau festzustellen. 
Datierung: keine. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand einer 20-40jährigen Frau. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 64 g. 
Färbung: grau (bis altweiss), hart. 
Verbrennungsgrad: III, (V) nach Wahl, 2-(3) nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert; grösstes Fragment 32x24 mm, 
0 Fragmentgrösse 24x8 mm. 
Schädel: Gewicht: 7 g; Fragmentzahl: 7 Stück; Färbung: altweiss, 
hart; Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol; grösstes 
Fragment: 32x24 mm; Nahtabschnitte: 1 Fragment Os Parietale mit 
S. sagittalis (Abschnitt 4) und S. lambdoidea (Abschnitt 1). Beide 
Nahtabschnitte sind offen; Lokalisierbares: 1 Prämolar, 1 Fragment 
des linken Unterkieferastes und 1 Fragment des rechten Scheitel
beines. 

Postcraniales Skelett: Gewicht: 16 g; Fragmentzahl: 40 Stück; Fär
bung: grau und altweiss, hart; Verbrennungsgrad: III und V nach 
Wahl, 2 nach Chochol; grösstes Fragment: 23x17 mm, 0 Wand
stärke: 3 mm (Humerus 2,8 mm); Epiphysen: soweit feststellbar ver
wachsen; Lokalisierbares: 1 Halswirbel, Reste eines Oberarmes, 1 
Mittelhandknochen, 1 Phalanx Hand sowie Reste der Oberschenkel. 
Deutung: Alter: adult (20-40 Jahre). Aufgrund der vorhandenen Re
ste ist keine nähere Aussage möglich. Geschlecht: weiblich, Bestim
mung aufgrund der Wandstärke des Oberarmknochens (2,8 mm). 
Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Keine Reste. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 4,6 g. Schwein: Phalanx I (inf.), Phalanx II (inf.). 

Fundkatalog (Abb. 62) 
334 1 BS Feinkeramik grau, Topf mit Überzug, Ton grau, Überzug 

hellgrau, verbrannt, Inv. 1982.27073, Flachboden 
335 8 BS Feinkeramik orange, Topf, braun bis schwarz, verbrannt, 

Inv. 1982.27074, Flachboden 
336 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27075 
337 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27384 
338 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27387 
339 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27389 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27383 
4 Fragmente Hüttenlehm, braunschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27401 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27385 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27386 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27388 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27390 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.27391 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27392 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27393 

I 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, im unteren 
Teil Holzkohlestreifen. Darunter rotverbranntes Material, 
vereinzelt Kiesel, ein kleiner Einsprengung (gelborange). 
Braunbeige, leicht grau. 

Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel und Holzkohle
partikel. Braunbeige, beigeocker. Darunter Beginn der 
Kiesschicht. 



A b b . 62 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 13. 334-335 
K e r a m i k , 336-339 Eisen. M . 1:3 (336-339 
M . 1:2). 

1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27394 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27395 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27396 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27397 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27398 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27399 
25 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.27400. 

Grab 14 

Befund (Abb . 63) 
F K (Fundkomplex) B05077; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,07, Unterkante = 271,88 m ü . M . ; 
Grabgrube: 98,0x90,0 cm. 

Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. I m N o r d e n w i r d die « G r a b g r u b e » v o m Haus 
N r . 46 ges tör t u n d i m Osten ist die «Grabg renze» 
nicht festzustellen. M ö g l i c h e r w e i s e handelt es sich 
hier nicht u m ein Grab , sondern u m eine Struktur, die 
mi t derjenigen v o n G r a b 16 eine Schicht bildet . 
Datierung: letztes Dr i t t e l 1. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrandreste eines erwachsenen eher männlichen Indivi
duums. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 80 g. 
Färbung: beige mit geringem bläulichen Anteil, fest, selten leicht 
kreidig. 
Verbrennungsgrad: III-V nach Wahl, 4-3 und 1 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment: 29 x 11 mm, 
0 Fragment 19x11 mm. 
Schädel: Gewicht: 6 g; Fragmentzahl: 10 Stück; Färbung: beige, 
wenig bläulich / fest; Verbrennungsgrad: V (III) nach Wahl, 3 (2) 
nach Chochol; grösstes Fragment: 18x17 mm; Nahtabschnitte: loka
lisierbare Nahtabschnitte (S. coronalis, S. temporalis), nicht ver
wachsen; Lokalisierbares: Fragmente der Scheitel- und Schläfen
beine. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 21 g; Fragmentzahl: 23 Stück; Fär
bung: weiss-kreidig / bläulich und beige, fest; Verbrennungsgrad: 
III-V nach Wahl, 3-1 nach Chochol; grösstes Fragment: 29 x 11 mm, 
0 Wandstärke: 4 mm (Humerus = 4,4 mm, Radius/Ulna = 2,2 mm, 
Femur = 6,2-6,5 mm); Epiphysen: 1 Epiphyse verwachsen (Finger
phalanx); Lokalisierbares: Erhalten sind Reste eines Armes (inkl. 
Handresten) und beider Oberschenkel. 
Deutung: Alter: erwachsen, kaum über 50 Jahre. Geschlecht: Ten
denz männlich; Bestimmung aufgrund der Wandstärken am post
cranialen Skelett. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 

Nahrungspflanzen: Getreide (unbestimmt, unsicher). 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 12,9 g. Schaf/Ziege: Ulna; Schwein: Schädel (2), Scapula, 
Femur, Calcaneus, Metapodium. 
Fundkatalog (Abb. 64) 
340 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun

kelrot, verbrannt, Inv. 1982.27402 
341 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

hellgrau, Überzug (nur noch Reste) orange, verbrannt, Inv. 
1982.27038 

342 3 RS Feinkeramik orange, Krug mit getrepptem Kragenrand, 
grau, verbrannt, Inv. 1982.27040, 1982.27041, 1982.27080 (in 
Grab 16), Parallelen: Ettlinger/Simonett 1952, Taf. 19,431 

343 9 WS/BS Feinkeramik orange, Krug, orange bis grau, ver
brannt, Inv. 1982.27045, 1982.27046 

344 1 Henkel Feinkeramik orange, Krug, rot bis grau, verbrannt, 
Inv. 1982.27044, Vierstabhenkel 

345 1 Henkel Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orange, 
Engobe weiss, Inv. 1982.27043, Zweistabhenkel 

346 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), Inv. 1982.27047 
347 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27410 
348 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.27411 
349 1 Fragment Bein verziert, Messergriff, Kerben und Rillen, grau 

bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28507 
4 WS Feinkeramik orange, rosaorange bis grau, verbrannt, Inv. 
1982.27039, 1982.27042 
1 WS Feinkeramik orange, rosabeige, Inv. 1982.27403 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27404 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27405 
1 WS Feinkeramik grau mit Überzug, Ton braun, Überzug 
matt schwarz, Inv. 1982.27407 
1 WS Feinkeramik grau, braunschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27408 

i 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, durchsetzt mit 
Kieseln, Mörtelstückchen und einzelne Kalksteinsplitter. 
Graubraun. 

I 1 Sandig-siltiges Material, auch zum Grab gehörend. 
Vereinzelt Kiesel, Mörtel, Keramik und Kalksteinsplitter. 
Braunbeige. 

f I Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 



A b b . 64 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 14. 340-345 
K e r a m i k , 346-348 Eisen, 349 B e i n . M . 1:3 
(346-349 M . 1:2). 

1 WS Feinkeramik varia, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27406 
2 WS Grobkeramik, beigeschwarz, verbrannt, Inv. 1982.27409 
1 Fragment Baukeramik, orange, Inv. 1982.27426 
50 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.27425 
1 WS Glas, grün, verbrannt, Inv. 1982.27048, angeschmolzen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27049, ver
schmolzen 

- 1 WS Glas, farblos, Inv. 1982.27423 
1 WS Glas, weisslich, verbrannt, Inv. 1982.27424, angeschmol
zen 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft von Schuhnagel, verbrannt(?), 
Inv. 1982.27412 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27413 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.27414 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27415 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27416 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27417 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27418 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.27419 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27420 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27421 
6 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.27422 
1 Fragment Stein, evtl. Muschelkalk, grau, Inv. 1982.27427, 
Splitter von Schlageinwirkung 
1 Fragment Versteinerung, Echinodermestachel (Seeigelsta
chel), beigebraun, Inv. 1982.27428 
1 Fragment Kalkstein, graubraun, Inv. 1982.27429. 

Grab 15 

Befund (Abb . 65) 
F K (Fundkomplex) B05076; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,01, Unterkante = 271,70 m ü . M . ; 
Grabgrube: 70,0x60,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 
Datierung: letztes Dr i t t e l 1. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
15 Fragmente Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrandreste einer erwachsenen Person. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 156 g. 
Färbung: grau bis beige, fest. 
Verbrennungsgrad: III und V nach Wahl, 4-3-2 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 27x24 mm, 
0 Fragmentgrösse 16x13 mm. 
Schädel: Gewicht: 6 g; Fragmentzahl: 7 Stück; Färbung: beige, fest; 
Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol; grösstes Frag
ment: 27x24 mm, 0 Wandstärke: 4 mm (M la = 4,9 mm); Nahtab
schnitte: 1 Nahtabschnitt (S. squamosa), offen; Lokalisierbares: 
Vom Hirnschädel liegt lediglich 1 Fragment des Os temporale sowie 
Reste eines oder beider Scheitelbeine vor. Vom Gesichtsskelett ist 
einzig ein unterer Eckzahnrest erhalten geblieben. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 39 g; Fragmentzahl: 51 Stück; Fär
bung: grau und beige, fest; Verbrennungsgrad: III und V nach Wahl, 
4-2 und 3 nach Chochol; grösstes Fragment: 29x 16 mm; Epiphysen: 
2 verschlossene Epiphysen (Tibia dist. und Metacarpale I); Lokali
sierbares: Erhalten sind Reste zweier Metacarpale, einer Tibia, 
Fibula, 1 Calcaneus und Metatarsals 
Deutung: Alter: erwachsen. Geschlecht: indet. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Saatgerste (unsicher), Saatweizen/Hartweizen, 
Getreide (unbestimmt), Weintraube. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 24,0 g. Schwein: Schädel (2), Mandibula, Humerus, Car
pus, Fibula, Lendenwirbel, Sacrum (inf.), Rippen (3); Stockente: 
Tibiotarsus. 

271.90 

1 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material vermischt mit 
Holzkohle, Kieseln, vereinzelt Keramik und Kalkstein
splitter. Braungrau-schwarz. 

Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

Kiesig-sandiges Material. Beigebraun. 



Fundkatalog (Abb . 66) 
350 2 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

grau, Überzug rot bis dunkelgrau, verbrannt, Inv. 1982.27022, 
1982.27024 

351 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
hellgrau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27021 

352 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27026 

353 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton beigegrau, Überzug braun bis 
dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27025 

354 2 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.27020 

355 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27023 

356 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton grau, Überzug dun
kelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27029 

357 1 RS TS, Saucenschälchen Hofheim 8, Ton grau, Überzug nicht 
mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.27019 

358 1 BS TS, Teller, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27028, 

359 1 BS TS, Schale(?), Ton grau, Überzug dunkelrot bis schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.27430 

360 2 RS/WS Glanzton, Becher mit Trichterrand, mit Überzug, 
Ton hellbeige, Überzug dunkelrotschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27034, 1982.27035, Parallelen: Kaenel 1974, 43 Taf. 1,1 

361 1 BS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton hellgrau, Überzug 
dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27432, Flachboden 

362 2 RS TS-Imitation, Schale Drack 15B, braunorange, verbrannt, 
Inv. 1982.27033 

363 1 RS Feinkeramik orange, Krug mit getrepptem Kragenrand, 
beigegrau, verbrannt, Inv. 1982.27037, Parallelen: Roth-Rubi 
1979, 86 Taf. 3,21 

364 1 RS Feinkeramik orange engobiert, Krug mit getrepptem 
Kragenrand, Ton grau bis orange, Engobe weiss, verbrannt, 
Inv. 1982.27440, Parallelen: ähnlich Bender/Steiger 1975, Taf. 
13,312 

365 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27444 
366 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27445 
367 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27447 
368 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27449 
369 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27452 
370 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27453 

371 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.27458 

372 1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27466 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug nicht 
mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.27027 
1 BS TS, Schale, Ton beigegrau, Überzug rot bis schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.27030 
1 WS TS, Ton orange, Überzug rot bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27031 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27032 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton beigegrau, Überzug rot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27431 
1 WS Feinkeramik orange, beigegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27434 
3 WS Feinkeramik orange, braungrau, verbrannt, Inv. 
1982.27437 
1 WS Feinkeramik orange, orangebraun, verbrannt, Inv. 
1982.27438 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27441 
3 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27442 
5 WS Feinkeramik grau mit Überzug, Ton grau, Überzug beige
weiss, verbrannt, Inv. 1982.27433 
1 WS Feinkeramik grau, grauschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27435 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27436 
1 WS Grobkeramik, Kochtopf mit Kammstrich, dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27036 
1 WS Grobkeramik, braunschwarz, verbrannt, Inv. 1982.27439 
1 Fragment Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27482, ver
schmolzen 
I WS Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27483, angeschmol
zen 
II Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27443, zu Klümp-
chen verschmolzen 
1 Fragment Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27446 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27448 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27450 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27451 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27454 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27455 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27456 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27457 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27459 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27460 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27461 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27462 



1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27463 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27464 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27465 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27467 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27468 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27469 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27470 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27471 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27472 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27473 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27474 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27475 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27476 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27477 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27478 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27479 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27480 
124 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.27481. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche (nur ein Splitter). 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrandreste eines erwachsenen Individuums. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 12 g. 
Färbung: beige, teilweise grau, fest. 
Verbrennungsgrad: V (III) nach Wahl, (4)-3 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 21x10 mm, 
0 Fragmentgrösse <5 mm. 
Schädel: Gewicht: 1 g; Fragmentzahl: 3 Stück; Färbung: beige, Zahn 
grau, fest; Verbrennungsgrad: V und III nach Wahl, IV und III nach 
Chochol; grösstes Fragment: 20x11 mm, 0 Wandstärke: 4 mm; 
Lokalisierbares: 1 Zahnwurzel des Unterkiefers, 1 Fragment der 
Hirnschale. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 1 g; Fragmentzahl: 2 Stück; Färbung: 
beige, fest; Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol; gröss
tes Fragment: 21x10 mm, 0 Wandstärke: 4 mm; Lokalisierbares: 
grösserer Röhrenknochen indet. 
Deutung: Alter: erwachsen anhand der Wandstärken. Geschlecht: 
indet. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Grab 16 

Befund (Abb. 67) 
F K (Fundkomplex) B05080; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,00, Unterkante = 271,68 m ü . M . ; 
Grabgrube: 55,0x47,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. D i e « G r a b g r u b e » w i r d i m Westen v o n einer 
modernen Wasserlei tung u n d i m S ü d e n v o n G r a b 8 
ges tör t . M ö g l i c h e r w e i s e handelt es sich hier nicht u m 
e in Grab , sondern u m eine Struktur, die mi t derjeni
gen v o n G r a b 14 eine Schicht bildet. 
Datierung: 2. Hä l f t e 1. Jh. 

271.90 \ 

i 1 Sandig-siltiges Material, stellenweise Kiesel, vereinzelt 
schwarze Keramik, verbrannte Knochen und Holzkohle
partikel. Braungrau. 

i l i ! Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

Ü H Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Braunbeige 
leicht ocker. 

D i Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrunspflanzen: Haselnuss. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 1,5 g. Schwein: Tibia (juv.), Phalanx III (inf.). 

Fundkatalog (Abb. 68) 
373 1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton beige, Überzug dun

kelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27076 
374 2 RS Feinkeramik orange, Krug mit getrepptem Kragenrand, 

orange bis grau, verbrannt, Inv. 1982.27080, 1982.27040 (in 
Grab 14), 1982.27041 (in Grab 14), Parallelen: Ettlinger/ 
Simonen 1952, Taf. 19,431 

375 3 RS/WS Grobkeramik, Kochtopf mit trichterförmigem Rand 
und Schulterrillen, orangerot bis dunkelbraun, Inv. 
1982.27077, 1982.27078, Parallelen: ähnlich Martin-Kilcher 
1980, Taf. 33,4 

376 1 WS Grobkeramik, Kochtopf mit Kammstrich, orange bis 
schwarz, Inv. 1982.27079 
13 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.27488 

- 3 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27486 
1 Fragment Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27487, ver
schmolzen 
1 Fragment Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27081, zu Klümpchen 
verschmolzen 
4 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27484, zu Klümp
chen verschmolzen 
7 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.27485. 

373 

' ( 
\ 

375 

374 

376 



Befund (Abb . 69) 
F K (Fundkomplex) B05081; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,90, Unterkante = 271,80 m ü . M . ; 
Grabgrube: 68,0x52,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 

Datierung: letztes Dr i t t e l 1. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
15 Fragmente Weisstanne unverkohlt, 12 Fragmente Buche, 2 Frag
mente Buche (unsicher), 3 Fragmente Eiche (unsicher), 1 Fragment 
Laubholz, 1 Fragment Weide/Pappel. 
Anthropologie (Tabelle 16) 
Spärliche Leichenbrandreste einer erwachsenen Person. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 23 g. 
Färbung: grau bis weiss. 
Verbrennunggrad: III, IV und V nach Wahl, 4-3-2-1 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 18x13 mm, 
0 Fragmentgrösse <5 mm. 
Schädel: Gewicht: 0,4 g; Fragmentzahl: 2 Stück; Färbung: grau 
und beige; Verbrennungsgrad: III und V nach Wahl, 4 und 3 nach 
Chochol; grösstes Fragment: 16x11 mm, 0 Wandstärke: 2 mm; 
Lokalisierbares: 1 Zahnwurzel indet. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 4 g; Fragmentzahl: 9 Stück; Färbung: 
grau bis weiss; Verbrennungsgrad: III—IV nach Wahl, 2-1 nach 
Chochol; grösstes Fragment: 18x13 mm, 0 Wandstärke: 3 mm. 
Deutung: Alter: erwachsen, anhand der Zahnwurzel. Geschlecht: 
indet. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: DoppeWMehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Saatgerste, Weizen, Rispenhirse, Getreide 
(unbestimmt), Linse, Linse/Wicke, Platterbse/Linse/Wicke, Wein
traube; 
Wildpflanzen: Melde (unsicher). 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 4,6 g. Schwein: Schädel, Rippe; Huhn: Phalanx I ant., 
Tibiotarsus. 

1 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, durchsetzt 
mit Holzkohle und wenigen Kieseln, vereinzelt Kalkstein
splitter. Dunkelbraun-grau. 

H B Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 

Fundkatalog (Abb. 70) 
377 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun

kelrot, verbrannt, Inv. 1982.27084 
378 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

hellgrau, Überzug rot bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27092 
379 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27093 
380 2 RS/WS TS, Teller Drag. 15/17, Ton grau, Überzug dunkelrot, 

verbrannt, Inv. 1982.27082, 1982.27083 
381 1 RS TS, Teller Drag. 18, Ton grau, Überzug dunkelrot, ver

brannt, Inv. 1982.27085 
382 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton beige, Überzug orange bis 

schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27086 
383 2 BS TS, Teller Drag. 18, Ton rotgrau, Überzug rot, verbrannt, 

Inv. 1982.27087, 1982.27088 
384 1 BS TS, Teller Drag. 18, Ton orangerot, Überzug rot, Inv. 

1982.27089 
385 1 BS TS, Teller. Ton orangegrau, Überzug rot, verbrannt, Inv. 

1982.27090 
386 1 RS TS, Schüssel Drag. 30, Ton rotgrau, Überzug rot, ver

brannt, Inv. 1982.27094 
387 1 WS Feinkeramik orange, Krug mit Henkelansatz, wohl Trich

terrand, orange bis grau, verbrannt, Inv. 1982.27098 
388 1 Henkel Feinkeramik orange, Krug, beige, Inv. 1982.27099, 

Dreistabhenkel 
389 1 BS Feinkeramik grau, Topf, grau, verbrannt, Inv. 1982.27095, 

Flachboden 
390 1 Bronze, Ziernagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.27500 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27091 
1 WS TS, Ton orangerot, Überzug rot, Inv. 1982.27489 
1 WS TS, Ton hellgrau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27490 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27491, mit geschmolzenem Glas überzogen 

384 382 

383 385 



1 WS Feinkeramik orange, dunkelrot bis schwarz, verbrannt, 
Inv. 1982.27096 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27492 
1 WS Feinkeramik orange, braungrau, verbrannt, Inv. 
1982.27493 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27494 
6 WS Feinkeramik grau, dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27097 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27495 
1 WS Grobkeramik, orange, Inv. 1982.27496 
2 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.27497 

- 2 Fragmente Mörtel, Inv. 1982.27498 
1 Fragment Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27502, ver
schmolzen 

- 1 WS Glas, farblos, Inv. 1982.27503 
1 WS Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27504, angeschmol
zen 
7 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27505, 
verschmolzen 
9 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27499, zu Klümp-
chen verschmolzen 
2 Fragmente Eisen, Schuhnägel, Inv. 1982.27501 
1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen weiss, ver
brannt, Inv. 1982.28508, Röhrenknochen Rind 
1 Fragment Bein, aussen weiss, innen grau, verbrannt, Inv. 
1982.28509, Knochen nicht bestimmbar. 

Grab 18 

Befund {Abb. 71) 
F K (Fundkomplex) B05082; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,00, Unterkante = 271,75 m ü .M. ; 
Grabgrube: 35,0x22,0 cm. 

A b b . 71 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m und Pro f i l G r a b 18. 
M . 1:20. 

Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. I m N o r d e n w i r d die Grabgrube v o m Haus N r . 
46 u n d i m S ü d w e s t e n v o n einer modernen Wasserlei
tung ges tör t . Das G r a b wurde i n die Grabgrube v o n 
G r a b 12 eingetieft. 
Datierung: letztes Dr i t t e l 1. Jh . ( jünger als G r a b 12). 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrandreste eines männlichen Individuums. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 97 g. 
Färbung: beige, teilweise blauschwarz bis weiss. 
Verbrennungsgrad: II-V nach Wahl, 4-1 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 31x12 mm, 
0 Fragmentgrösse 16x10 mm. 
Schädel: Gewicht: 0,4 g; Fragmentzahl: 2 Stück; Färbung: schwarz
bläulich; Verbrennungsgrad: II bis III nach Wahl, 4 nach Chochol; 
Lokalisierbares: 2 Zahnwurzeln. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 26 g; Fragmentzahl: 28 Stück; 
Färbung: beige, teilweise schwarz, graublau bis weiss; Verbren
nungsgrad: II-V nach Wahl, 4-1 nach Chochol; grösstes Fragment: 
31x12 mm, 0 Wandstärke: 4 mm (Femur = 7,1 mm); Epiphysen: 
4 bereits verwachsene Gelenkenden; Lokalisierbares: Halswirbel, 
Handwurzelknochen, Becken, Kniescheiben, Oberschenkel, Mittel
fussknochen. 
Deutung: Alter: erwachsen. Geschlecht: eher männlich, aufgrund der 
Schaftstärke des Oberschenkels. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Ackerbohne, Linse, Platterbse/Linse/Wicke, 
Haselnuss. 
Wildpflanzen: Schwingel (unsicher), Einjähriges Rispengras, Süss-
gras, Windenknöterich, Vogelknöterich. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 17,3 g. Schwein: Schädel, Scapula (inf.), Femur (inf.), 
Calcaneus (inf.), Lendenwirbel. 

Fundkatalog (Abb. 72) 
391 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug rot bis 

dunkelbraun, verbrannt, Inv. 1982.27103 
392 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun

kelrot, verbrannt, Inv. 1982.27506 
393 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton beige, Überzug rot 

bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27100, Stempel anepigra-
phisch 

394 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27(?), Ton grau, Überzug (nur 
noch Reste) dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27507 

395 10 WS Feinkeramik orange, Krug, Leiste am Halsansatz, 
braungrau, verbrannt, Inv. 1982.27104 

396 4 Henkel Feinkeramik orange, Krug, braungrau, verbrannt, 
Inv. 1982.27105, 1982.27106, Vierstabhenkel 

397 1 RS Glas, Kragenschale AR 89, blaugrün. Inv. 1982.27578, 
Parallele: Rütti 1991, 288 Taf. 76,1675-1678 

398 1 WS Glas, Baisamarium, blaugrün, verbrannt, Inv. 
1982.27583, durch Hitze verformt 

399 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.27521 

400 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27522 
401 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27523 
402 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27524 
403 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27525 
404 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27527 
405 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.27528 
406 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27530 
407 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27531 
408 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27532 
409 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27533 
410 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27540 

N 

Haus Nr. 46 

Auffüllung. Braunbeige. 

I I Grabgrubenfüllung: siltig-sandiges, verkohltes Material 
mit Holzkohle durchsetzt, vereinzelt Kiesel. Schwarz, 
stellenweise leicht rötlich gefärbt. 

1 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, leicht 
vermischt mit Kieseln und Holzkohle. Graubraunschwarz, 
rötlich gefärbt. 

\ i Sandig-siltiges Material. Beigeocker. 

L 1 Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

• I l Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 



411 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.27541 

412 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.27542 

413 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.27544 

414 1 Eisen. Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.27545 

415 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.27546 

416 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27547 
417 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27553 
418 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27555 
419 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27556 
420 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27558 
421 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27559 
422 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27562 

~4 426 ' ' cP " 
A b b . 72 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 

1982.51). Funde aus G r a b 18. 391-396 
K e r a m i k , 397-398 Glas , 399-423 Eisen, 
424-426 Be in . M . 1:3 (397-426 M . 1:2). 

423 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 
1982.27563 

424 1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen braun-weiss, 
verbrannt, Inv. 1982.28510, Röhrenknochen Rind 

425 1 Fragment Bein, Scharnier, Rille, aussen weiss, innen grau, 
verbrannt, Inv. 1982.28513, Röhrenknochen Rind 

426 1 Fragment Bein, zwei Rillen, aussen weiss, innen grauschwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.28514, Knochen nicht bestimmbar 
1 WS TS, Ton rot, Überzug orangerot, Inv. 1982.27101 
1 WS TS, Ton graubeige, Überzug rot bis dunkelrot, verbrannt, 
Inv. 1982.27102 
1 WS TS, Ton orangegrau, Überzug dunkelrot-schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.27508 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton hellgrau, Überzug nicht 
mehr vorhanden, verbrannt, Inv. 1982.27509 
1 WS Glanzton, Becher, grau, verbrannt, Inv. 1982.27510 
1 WS Feinkeramik orange, hellorange, Inv. 1982.27107 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27511 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27512 
1 WS Feinkeramik orange, beigerosa, Inv. 1982.27513 
2 WS Feinkeramik orange, beigegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27517 
2 WS Feinkeramik grau, dunkelgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27514 
1 WS Feinkeramik varia, braunschwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27515 
2 WS Feinkeramik varia, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27516 
1 Fragment Baukeramik Leistenziegel mit Überzug, Ton 
orange, Überzug weissgrau, Inv. 1982.27518 
3 Fragmente Hüttenlehm, schwarzbraun, verbrannt, Inv. 
1982.27519 
1 Fragment Mörtel, Inv. 1982.27520 
2 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27108, 
verschmolzen 

- 1 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27109 
1 WS Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27110, angeschmol
zen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27111, ver
schmolzen 
1 WS Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27579, angeschmol
zen 
3 WS Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27580, angeschmol
zen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27581, ver
schmolzen 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27582, ver
schmolzen 
2 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27584, 
verschmolzen 
1 Fragment Glas, beige, verbrannt, Inv. 1982.27585, ver
schmolzen 
4 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27586, 
verschmolzen 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27526 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27529 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27534 
1 Fragment Eisen, Nagel, Inv. 1982.27535 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27536 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27537 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt(?), 
Inv. 1982.27538 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27539 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27543 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27548 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27549 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27550 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27551 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27552 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27554 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27557 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27560 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf von Schuhnagel, verbrannt, Inv. 
1982.27561 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27564 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27565 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27566, 
verbogen 



1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27567 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27568 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27569 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27570 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27571 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27572 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27573 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27574 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27575 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27576 
42 Fragmente Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.27577 
1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen hellbraun, ver
brannt, Inv. 1982.28511, Röhrenknochen Rind 
1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen beige, ver
brannt, Inv. 1982.28512, Röhrenknochen Rind. 

Grab 19 

Befund (Abb. 73) 
F K (Fundkomplex) B05083; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,93, Unterkante = 271,82 m ü .M. ; 
Grabgrube: 67,0x62,0 cm. 
Bemerkungen: u r sp rüg l i che Oberkante nicht bekannt. 
Datierung: keine. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Sehr spärliche Leichenbrandreste eines erwachsenen Individuums. 
Gewicht: 8 g. 
Färbung: schwarz bis beige ohne weiss-kreidige Elemente. 
Verbrennungsgrad: II-III und V nach Wahl, 4-2 nach Chochol. 

A b b . 73 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m und Pro f i l G r a b 19. 
M . 1:20. 

Fragmentierung: sehr kleinfragmentiert, grösstes Fragment 10x8 
mm, 0 Fragmentgrösse <5 mm. 
Schädel: keine Schädelreste vorhanden. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 2 g; Fragmentzahl: 7 Stück; Färbung: 
schwarz bis beige ohne weiss-kreidige Elemente; Verbrennungsgrad: 
II-III uncf V nach Wahl, 4-2 nach Chochol; grösstes Fragment: 
1,0x0,8 mm, 0 Wandstärke: 2 mm; Epiphysen: 1 bereits verwachse
nes Gelenkfragment; Lokalisierbares: 1 Phalanx der Hand, Ulna. 
Deutung: Alter: erwachsen. Geschlecht: indet. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Ackerbohne, Platterbse/Erbse/Wicke. 
Wildpflanzen: Schwingel (unsicher), Einjähriges Rispengras. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Keine. 

Fundkatalog (Abb . 74) 
427 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.27587 
428 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27588 
429 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27589 
430 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.27590 
431 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27592 

1 WS Feinkeramik grau, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27112 
1 WS Grobkeramik, Kochtopf mit Kammstrich, orangebraun, 
Inv. 1982.27593 
1 WS Amphore, rosabeige, Inv. 1982.271 13 
2 WS Amphoren mit Überzug, Ton beigegrau, Überzug weiss, 
verbrannt, Inv. 1982.27114 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, Inv. 1982.27591. 

A b b . 74 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 19. 427-431 
Eisen. M . 1:2. 

Grab 20 

Befund (Abb. 75) 
F K (Fundkomplex) B05084; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,95, Unterkante = 271,69 m ü .M. ; 
Grabgrube: 55,0x52,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 

Datierung: M i t t e 2. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 
Anthropologie (Tabelle 16) 
Spärlicher Leichenbrand einer adulten Frau. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 64 g. 
Färbung: gräulich bis beige. 
Verbrennungsgrad: III-V nach Wahl, 4-1 nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 29x17 mm, 
0 Fragmentgrösse 15x0,8 mm. 
Schädel: Gewicht: 0,3 g; Fragmentzahl: 1 Stück; Färbung: grau; Ver
brennungsgrad: III nach Wahl, 4 nach Chochol; Lokalisierbares: 
1 Prämolarenzahnwurzel des Oberkiefers. 

N 

A 

271.80 

Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, vereinzelt 
Kiesel, im oberen Teil Holzkohlepartikel und leicht rötlich 
verbranntes Material. Braunbeige mit grau-Stich. 

1 1 Sandig-siltiges Material, unten mehr Kiesel. 
Im oberen Teil vereinzelt Holzkohlepartikel. Braunbeige. 

1 I Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 
Darunter Beginn der Kiesschicht. 



Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, teilweise 
stark mit Holzkohle durchsetzt, vereinzelt Keramik und 
Kiesel. Schwarz, braungrau. 

I i Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel und 
Kalksteinsplitter. Material im oberen Teil braunbeige, 
unten beigeocker. 

U l l i Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 

A b b . 75 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m und Pro f i l G r a b 20. 
M . 1:20. 

Postcraniales Skelett: Gewicht: 3 g; Fragmentzahl: 15 Stück; Fär
bung: blauschwarz bis beige; Verbrennungsgrad: III-V nach Wahl, 
4-1 nach Chochol; grösstes Fragment: 29x17 mm, 0 Wandstärke: 
4 mm (Humerus = 3,3 mm, Femur = 4,7 mm); Epiphysen: 1 bereits 
verwachsenes Gelenkende; Lokalisierbares: 1 Halswirbel, 1 distales 
Humerusgelenk, Reste von Oberschenkel und Fibula. 
Deutung: Alter: adult (20-40 Jahre), anhand der geringen degene
rativen Gelenkveränderungen (Humerus und Halswirbel). Ge
schlecht: weiblich, anhand der Schaftstärke des Humerus und 
Femur. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Getreide (unbestimmt), Linse, Platterbse/Linse/ 
Wicke, Platterbse/Erbse/Wicke. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 24,0 g. Rind: Rippe; Schwein: Mandibula (2), Pelvis (3), 
Tibia (inf.), Phalanx I (inf.), Sacrum (inf.); Huhn: Coracoid. 

Fundkatalog (Abb. 76) 
432 1 RS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton beigegrau, Überzug 

orange, verbrannt, Inv. 1982.271 16 
433 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton orangerot, Überzug 

rotorange, verbrannt, Inv. 1982.27132 
434 1 BS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dunkel

rot, verbrannt, Inv. 1982.27131 
435 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

orange, Überzug rotorange, Inv. 1982.27118 
436 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 

hellgrau, Überzug rot bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27120 
437 5 RS/WS/BS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, 

Ton rotgrau, Überzug orangerot bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.271 19, 1982.27121, 1982.27126, 1982.27130 

438 1 RS TS, Schale Drag. 42, Barbotinedekor auf Rand, Ton grau, 
Überzug rot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27124 

439 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug rot bis dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27123 

A b b . 76 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). Funde aus G r a b 20. 432-450 K e r a m i k , 451 Ter
rakotta, 452-454 Eisen. M . 1:3 (451-454 M . 1:2). 



440 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27122 

441 1 RS TS, Schale Drag. 35/36, Barbotinedekor auf Rand, Ton 
beige, Überzug (nur noch Reste) dunkelbraun bis schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.27127 

442 1 BS TS, Teller, Ton beige, Überzug dunkelrotschwarz, ver
brannt, Inv. 1982.27133 

443 4 RS/WS TS, Becher Déch. 67, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.27115, 1982.27135, 1982.27136, 
1982.27137, Relief: Eierstab mit stabförmigem Zwischenstück. 
Im Bildfeld Wellenranke. An den Rankenenden gefiederte Blät
ter. Zwischen der Ranke Kreismedaillons mit Hasen. Punzen: 
Hase in der Art des CELADUS, QUINTIUS und des MURA
NUS, F. Oswald, Index of Figure-Types on Terra Sigillata 
(«Samian wäre») (Liverpool 1936/37) Taf. LXXX,2052 

444 1 WS TS, Schüssel Drag. 37, Ton grau, Überzug dunkelrot, 
verbrannt, Inv. 1982.27138, Relief: Schuppenmotiv über Wel
lenband, darunter Kopf eines menschlichen Wesens, sehr 
schlecht abgeformt 

445 1 BS Feinkeramik orange, Topf, orangegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27140, 1982.27141, Flachboden 

446 1 RS Feinkeramik orange, Deckel, grau, verbrannt, Inv. 
1982.27605 

447 1 RS Feinkeramik orange, Krug mit Wulstrand, orangegrau, 
verbrannt, Inv. 1982.27139, Parallelen: Roth-Rubi 1979, 90 
Taf. 7,77 

448 1 RS Feinkeramik orange engobiert, Krug mit Wulstrand, Ton 
orange, Engobe weiss, Inv. 1982.27142, Parallelen: Ettlinger/ 
Simonen 1952, Taf. 19,432 

449 1 RS Feinkeramik orange engobiert, Krug mit Wulstrand, Ton 
grau, Engobe weiss, verbrannt, Inv. 1982.27606, Parallelen: 
Roth-Rubi 1979, 91 Taf. 8,85 

450 1 Henkel Feinkeramik orange, Krug, dunkelgrau, verbrannt, 
Inv. 1982.27145, Zweistabhenkel 

451 1 Fragment Terrakotta, Vogel, beigegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27152 

452 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27617 
453 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27618 
454 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27619 

1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton rot, Überzug rot, Inv. 
1982.271 17 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug rot bis dun
kelrot, verbrannt, Inv. 1982.27125 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton beige, Überzug schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.27128 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton beigegrau, Überzug 
braun, verbrannt, Inv. 1982.27129 
1 WS TS, Teller Curie 23, Ton grau, Überzug rotorange, ver
brannt, Inv. 1982.27134 
1 WS TS, Ton orangegrau, Überzug dunkelrot bis schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.27594 
1 WS TS, Schale Drag. 35/36, Ton grau, Überzug dunkelrot bis 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27595 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27597 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.27598 
1 WS TS, Ton beigegrau, Überzug (nur noch Reste) schwarz, 
verbrannt, Inv. 1982.27599 
1 WS Glanzton, Becher mit Überzug, Ton hellgrau, Überzug 
dunkelrot, verbrannt, Inv. 1982.27596 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27144 
1 BS Feinkeramik orange, grau, verbrannt, Inv. 1982.27147 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27149 
1 WS Feinkeramik orange, hellgrau, verbrannt, Inv. 
1982.27150 
2 WS Feinkeramik orange engobiert, Ton beigeorange, Engobe 
weiss, Inv. 1982.27600 
1 WS Feinkeramik orange, graubeige, verbrannt, Inv. 
1982.27602 
1 WS Feinkeramik orange, beige, Inv. 1982.27603 
4 WS/BS Feinkeramik orange, orange bis grau, verbrannt, Inv. 
1982.27604 
1 WS Feinkeramik orange, beigegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27607 
1 WS Feinkeramik orange, orangegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27608 
1 WS Feinkeramik orange, braungrau, verbrannt, Inv. 
1982.27609 

1 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton braunorange, 
Engobe weiss, verbrannt, Inv. 1982.27610 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27612 
1 WS Feinkeramik orange, beigebraun, verbrannt, Inv. 
1982.27613 
1 BS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27146 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27148 
6 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.27611 
4 WS Feinkeramik grau, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.27614 
1 WS Grobkeramik, orangegrau, verbrannt, Inv. 1982.27143 
2 WS Amphoren, orangebeige, verbrannt, Inv. 1982.27615 
1 WS Lampe, beigebraun, Inv. 1982.27601 
8 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27151, 
verschmolzen 
1 Fragment Glas, blaugrün, Inv. 1982.27624 

- 4 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27625 
1 Fragment Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27626, ver
schmolzen 
6 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27627, 
verschmolzen 
2 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.27628, 
verschmolzen 
10 Fragmente Bronze, verbrannt, Inv. 1982.27616, zu Klümp-
chen verschmolzen 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27620 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27621 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27622 
23 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27623. 

Grab 21 

Befund (Abb. 77) 
F K (Fundkomplex) B05086; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,72, Unterkante = 271,54 m ü . M . ; 
Grabgrube: 29 ,0x26,0 cm. 

1, I Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, 
stark durchsetzt mit Holzkohle, vereinzelt Kiesel. 
Schwarz-graubraun. 

IBM Sandig-siltiges Material, vereinzelt Kiesel. Beigeocker. 

ÜHi Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 



Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 

Datierung: keine. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 
Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand einer maturen Frau. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 235 g. 
Färbung: beige, geringer grau-blauer Anteil. 
Verbrennungsgrad: III und V nach Wahl, 3-2 nach Chochol. 
Fragmentierung: klein- bis mittelgross fragmentiert, grösstes Frag
ment 49x14 mm, 0 Fragmentgrösse 13x25 mm. 
Schädel: Gewicht: 28 g; Fragmentzahl: 26 Stück; Färbung: beige, mit 
geringem gräulich-blauen Anteil; Verbrennungsgrad: III und V nach 
Wahl, 3-2 nach Chochol; grösstes Fragment: 30x45 mm, 0 Wand
stärke: 4 mm (M la = 3,4-4,4 mm); Lokalisierbares: Frontale, Tem
porale, Maxillare, Unterkiefer. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 107 g; Fragmentzahl: 96 Stück; Fär
bung: gräulich und beige; Verbrennungsgrad: III und V nach Wahl, 
3-2 nach Chochol; grösstes Fragment: 49x14 mm, 0 Wandstärke: 
4 mm (Femur = 4,4 mm, Radius = 2,5 mm); Epiphysen: 7 bereits 
verwachsene Gelenkfragmente; Lokalisierbares: Teile der Wirbel
säule, Rippen, Schulterblätter, Ulna, Radius, Metacrapale, Phalanx 
der Hand, Becken, Oberschenkel, Tibia, Fibula, Metatarsale. 
Deutung: Alter: spätmatur bis senil, anhand der deutlichen Verände
rungen an Gelenken und Wirbelkörper. Geschlecht: eher weiblich, 
anhand der Schädelmasse und Schaftstärken von Radius und 
Femur. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Ackerbohne, Platterbse/Erbse/Wicke. 
Wildpflanze: gefurchter Nüsslisalat (unsicher). 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 0,8 g. Unbestimmte Fragmente. 

Fundkatalog (Abb. 78) 
455 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.27630 
456 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.27632 
457 1 Eisen, Nagel (vollständig erhalten), verbrannt(?), Inv. 

1982.27633 
458 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27634 

1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27629 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27631 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27635 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27636 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27637 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27638 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27639 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27640 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27641 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27642 
6 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27643. 

Befund (Abb . 79) 
F K (Fundkomplex) B05087; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,99, Unterkante = 271,74 m ü . M . ; 
Grabgrube: 34,0x32,0 cm. 
Bemerkungen: Grabgrube mi t Steinen abgedeckt. 
Datierung: keine. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche (sehr wenig Material). 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Das Leichenbrandgewicht liegt unter 1 g, die Reste sind nicht 
bestimmbar. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Keine Reste. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Keine. 

Fundkatalog (Abb. 80) 
459 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27646 

1 BS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.27644, Standring 
3 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.27645. 

A b b . 79 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m u n d P ro f i l G r a b 22. 
M . 1:20. 

A 

271.80 

I I Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, leicht 
vermischt mit Kieseln und Holzkohle. 
Auf dem Grab runde Steinsetzung aus Kieseln. 
In der Mitte ein Bruchstein. Braungrau. 

BH Kiesig-sandiges Material. Braunbeige. 

m £ ? 4 5 9 

A b b . 78 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung A b b . 80 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 21. 455-458 1982.51). Funde aus G r a b 22. 459 Eisen. 
Eisen. M . 1:2. M . 1:2. 



Befund (Abb . 81) 
F K (Fundkomplex) B05089; B r a n d s c h ü t t u n g s g r a b 
mi t U r n e 460; Tiefe: Oberkante = 272,16, Unterkante 
= 271,94 m ü . M . ; Grabgrube: 61,0x57,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. N e b e n U r n e 460 noch K r u g 462 und T S Drag . 
24 461 unverbrannt als Beigabe. 
Datierung: drittes Vie r t e l 1. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
15 Fragmente Eiche, 5 Fragmente Eiche (unsicher), 2 Fragmente 
Laubholz. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand eines 7-10jährigen Kindes. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 526 g. 
Färbung: altweiss mit wenig gräulichen Fragmenten. 
Verbrennungsgrad: V (III) nach Wahl, 3 (2) nach Chochol. 
Fragmentierung: kleinfragmentiert, grösstes Fragment 45x30 mm, 
0 Fragmentgrösse 18x17 mm. 
Schädel: Gewicht: 67 g; Fragmentzahl: 141 Stück; Färbung: altweiss, 
wenig graue Fragmente; Verbrennungsgrad: V (III) nach Wahl, 
3 (2) nach Chochol; grösstes Fragment: 27x20 mm, 0 Wandstärke: 
2,5 mm (M la = 2,8 mm); Nahtabschnitte: 31 Fragmente mit Resten 
der Kranz-, Pfeil- und Schläfennaht. Alle Abschnitte offen; Lokali
sierbares: Erhalten sind grössere Teile des vorderen Hirnschädels, 
1 Molar der Oberkiefers, ein Schneidezahn und ein Milchmolar des 
Unterkiefers. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 138 g; Fragmentzahl: 152 Stück; Fär
bung: altweiss mit wenig grauen Fragmentanteilen; Verbrennungs
grad: V (III) nach Wahl, 3 (2) nach Chochol; grösstes Fragment: 
45x30 mm, 0 Wandstärke: 2 mm (Femur = 2,8 mm); Epiphysen: 6 
Gelenkfragmente, alle Epiphysen offen; Lokalisierbares: Reste des 
Rumpfskelettes, eines Armskelettes, beide Beckenhälften, beide 
Oberschenkel, eine Kniescheibe und ein Schienbein sowie Reste 
von Mittelfussknochen. 

Deutung: Alter: Inf. II, anhand der Wandstärke des Oberschenkels 
zwischen 7-10 Jahre alt. Geschlecht: indet. Körperhöhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
In der Urne: Nahrungspflanzen: Gebäck/Fruchtfleisch, Ackerbohne, 
Linse, Linse/Wicke, Platterbse/Linse/Wicke, Platterbse/Erbse/ 
Wicke, Weintrauben (unsicher), Holzapfel/Kulturapfel (unsicher), 
Himbeere, Holunder; Wildpflanzen: Windenknöterich. 
Im Krug: Nahrungspflanzen: Ackerbohne (unsicher), Linse/Wicke, 
Platterbse/Linse/Wicke. 
In der Grabgrube: Nahrungspflanzen: Getreide (unbestimmt), Ge
bäck/Fruchtfleisch, Ackerbohne (unsicher), Linse, Linse/Wicke, 
Platterbse/Linse/Wicke, Holzapfel/Kulturapfel (unsicher), Him
beere, Holunder; Wildpflanzen: Doldengewächse (unsicher), Efeu
blättriger Ehrenpreis. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 80,4 g. Schwein: Schädel, Mandibula, Molar, Humerus 
(2 ad. + 1 inf.), Radius (4 ad. + 1 inf.), Ulna, Carpus (5), Tarsus, 
Lendenwirbel (3 juv. + 5 inf.), Rippe; Huhn: Ulna, Carpometacar-
pus (2), Tibia, Tarsometatarsus; Bachforelle: Präcaudalwirbel un
verbrannt. 

Fundkatalog (Abb. 82) 
460 35 RS/WS/BS Feinkeramik orange, Topf mit flachgestriche-

nem Rand und Schulterrillen, mit Überzug, Ton braunorange, 
Überzug grauweiss, Urne, Inv. 1982.28300, Parallelen: ähnlich 
Ettlinger 1949, Taf. 17,11 

461 1 TS, Saucenschälchen Drag. 24 (vollständig erhalten), Ton röt
lich, Überzug rot, Inv. 1982.27190, Stempel MO des Mommo 
von La Graufesenque (Oswald 1931, 209) 

462 2 RS/WS/BS Feinkeramik orange, Krug mit getrepptem Kra
genrand, orange, Inv. 1982.27191, Krug mit Inhalt, Parallelen: 
Roth-Rubi 1979, 86 Taf. 3,21 

463 3 WS Glanzton, Becher mit Überzug und Griessbewurf, Ton 
orange, Überzug schwarz, Inv. 1982.27190B 

464 15 WS/BS Feinkeramik orange, Krug, orange, Inv. 1982.28301, 
lagen in Urne, möglich, dass Inv. 1982.28303 (o. Abb.) und Inv. 
1982.28304 (o. Abb.) zum selben Gefäss gehören 

465 1 BS Glas, Schale, hellgrün, Inv. 1982.27196 
466 7 RS/WS/BS Glas, Baisamarium AR 130.2/Isings 28b, blau

grün, verbrannt, Inv. 1982.28320, 1982.28297, lagen in Urne, 
Parallelen: Rütti 1991, 313 Taf. 101,2309 

467 18 Fragmente Eisen, Nägel, verbrannt(?), Inv. 1982.27195, 
Sammelnummer 

468 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28307, lag in 
Urne 

469 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28308, lag in 
Urne 

470 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 
1982.28311, lag in Urne 

471 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28260 
472 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28261 
473 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28262 
474 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28263 
475 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28264 
476 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28265 
477 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28266 
478 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28269 
479 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28270 
480 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28272 
481 1 Eisen, Schuhnagel (vollständig erhalten), verbrannt, Inv. 

1982.28275 
19 WS Feinkeramik orange, Krug, orangebraun, Inv. 
1982.28302, lagen in Urne 
1 WS TS, Ton grau, Überzug (nur noch Reste) schwarz, ver
brannt, Inv. 1982.27190A 
13 WS Feinkeramik orange, Krug, braungrau bis orange, ver
brannt, Inv. 1982.28303, lag in Urne. Möglich, dass 1982.28301 
(Kat.-Nr. 464) und 1982.28304 (o. Abb.) zum selben Gefäss 
gehören 
5 WS Feinkeramik orange, Krug, dunkelbraun bis grau, ver
brannt, Inv. 1982.28304, lag in Urne. Möglich dass 1982.28301 
(Kat.-Nr. 464) und 1982.28303 (o. Abb.) zum selben Gefäss 
gehören 

N 

Ü B Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, leicht 
vermischt mit Kieseln, Holzkohle und Kalksteinsplittern. 
In der Grube drei ganz erhaltene Gefässe: die Urne, 
ein Krug und ein TS-Schälchen Drag. 24. Graubraun. 

Kiesig-sandiges Material, gewachsener Kies. Braunbeige. 



12 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28305, lagen in 
Urne 
2 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27190C, 1982.27190D 
8 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27190E 
1 WS Feinkeramik orange, hellorange, Inv. 1982.27192 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27193 
2 WS Feinkeramik orange engobiert, Krug, Ton orangebraun, 
Engobe grau, Inv. 1982.27194 
17 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28251 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28252 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, Inv. 1982.28253 
1 WS Feinkeramik orange, beigebraun, verbrannt, Inv. 
1982.28254 
2 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.28255 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, Inv. 1982.28256 
1 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.28257 
1 WS Grobkeramik, orangebraun, Inv. 1982.28306, lag in Urne 
1 WS Grobkeramik, orange bis dunkelbraun, Inv. 1982.28258 
7 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.28259 
2 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.28321, lagen 
in Urne, verschmolzen 
1 WS Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27197, angeschmol
zen 
2 Fragmente Glas, hellgrün, verbrannt, Inv. 1982.28298, 
verschmolzen 
2 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.28299, 
verschmolzen 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28309, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28310, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, Inv. 1982.28312, lag in Urne 

1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28313, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28314, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28315, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28316, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28317, lag 
in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28318, lag 
in Urne 
8 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.28319, lag in Urne 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28267 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt(?), Inv. 1982.28268 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28271 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28273 
1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.28274 
1 Fragment Eisen, verbrannt(?), Inv. 1982.28276 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28277 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28278 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28279 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28280 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28281 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28282 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28283 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28284 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28285 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28286 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28287 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.28288 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28289 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28290 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28291 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28292 



1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.28293 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28294 
7 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.28295 
6 Fragmente Eisen, Nagelschäfte, verbrannt, Inv. 1982.28296, 
Sammelnummer 
2 Fragmente Bein, Scharnier, aussen grauweiss, innen grau
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28515, Röhrenknochen Rind. 

Grab 24 

Befund (Abb. 83) 
F K (Fundkomplex) B05090; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 272,09, Unterkante = 271,71 m ü . M . ; 
Grabgrube: 63,0x60,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 

Datierung: Ende 1. Häl f te 2. Jh . 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
20 Fragmente Buche. 
Anthropologie (Tabelle 16) 
Leichenbrand einer erwachsenen Person. 
Gewicht (inkl Tierknochen): 28 g. 
Färbung: schwarz bis bläulich, teilweise weiss-kreidig. 
Verbrennungsgrad: II-III nach Wahl, 4 und 2, teilweise 1 nach 
Chochol. 
Fragmentierung: sehr klein fragmentiert, grösstes Fragment 22x9 
mm, 0 Fragmentgrösse <5 mm. 
Schädel: Vom Schädel sind keine Reste erhalten. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 5 g; Farbgebung: schwarz bis bläu
lich, teilweise weiss-kreidig; Verbrennungsgrad: II-III nach Wahl, 4 
und 2, teilweise 1 nach Chochol; grösstes Fragment: 22x9 mm, 
0 Wandstärke: 5 mm; Lokalisierbares: spärliche Reste von nicht 
näher bestimmbaren Langknochen. 

I 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, teilweise 
verkohlt, stellenweise Kalksteinstücke und Kiesel sowie 
Leichenbrandreste. Braungrau, schwarz, beige. 

Kiesig-sandiges Material, gewachsener Kies. Braunbeige. 

A b b . 83 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m und Pro f i l G r a b 24. 
M . 1:20. 

Deutung: Alter: erwachsen. Geschlecht: indet. Körperköhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: keine Hinweise. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Getreide (unbestimmt), Platterbse/Linse/Wicke, 
Himbeere, Haselnuss; 
Wildpflanzen: Gänsefuss, Ampfer (unsicher). 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 11,7 g. Schaf/Ziege: Unterkiefermolar (adult); Schwein: 
Lendenwirbel (juv.). 

Fundkatalog (Abb . 84) 
482 2 RS TS, Schüssel Drag. 37, Ton orangerot, Überzug rot, Inv. 

1982.27199, 1982.28213, Relief: Reste einer Blätterreihe an
stelle des Eierstabes. Senkrecht dazu Rest eines Wellenbandes. 
Punzen: Blätterreihe bei Germanus III (Mees 1995, Taf. 78,13), 
Datierung: 75-100/110 

483 1 RS Feinkeramik orange, Krug mit Wulstrand, braunorange, 
verbrannt, Inv. 1982.27202, Parallelen: ähnlich Rychener 1984, 
Taf. 53,702-703 

484 1 BS Grobkeramik, Dreibeingefäss, rotorange, Inv. 
1982.27200, Parallelen: V. Vogel Müller, Augst, Grabung 
1988.51, Insula 22, Die Funde aus dem Bereich der Strasse und 
aus der «Latrine». JbAK 10, 1989, 107 Abb. 4,19 

485 1 BS Glas, Vierkantkrug AR 156/Isings 50, blaugrün, Inv. 
1982.27206 

486 8 Fragmente Bronze, Blech, zwei Rillen, verbrannt, Inv. 
1982.27204 
1 WS TS, Saucenschälchen Drag. 27, Ton grau, Überzug dun
kelrot bis schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27198 
1 WS TS, Ton grau, Überzug dunkelrot, verbrannt, Inv. 
1982.28214 
1 WS TS, Ton grau, Überzug schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28215 
1 WS TS, Ton orangerot, Überzug rot, Inv. 1982.28216 
1 WS TS, Ton orangerot, Überzug rot, Inv. 1982.28217 
1 WS Glanzton Becher mit Überzug, Ton orange, Überzug 
schwarz, Inv. 1982.28218 
2 WS Glanzton Becher mit Überzug, Ton orangegrau, Überzug 
schwarz, verbrannt, Inv. 1982.28219 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28221 
2 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28222 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.28223 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28224 
5 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.28225, Sammel
nummer 
3 WS Feinkeramik orange, braun, verbrannt, Inv. 1982.28226 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.28227 
1 WS Feinkeramik orange, beigeorange, Inv. 1982.28228 
7 WS Feinkeramik orange, beigebraun, verbrannt, Inv. 
1982.28229, Sammelnummer 
1 WS Feinkeramik orange, hellgrau, verbrannt, Inv. 
1982.28230 

A b b . 84 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 24. 482-484 
K e r a m i k , 485 Glas , 486 Bronze . M . 1:3 
(485-486 M . 1:2). 



1 WS Feinkeramik orange, braun, verbrannt, Inv. 1982.28231 
2 WS Feinkeramik orange, hellbraun, verbrannt, Inv. 
1982.28233 
3 WS Feinkeramik orange, graubraun, verbrannt, Inv. 
1982.28234 
5 WS Feinkeramik grau, grau, verbrannt, Inv. 1982.28232 
1 WS Grobkeramik, grau, verbrannt, Inv. 1982.27201 
1 RS Grobkeramik, orangegrau, verbrannt, Inv. 1982.28220 

- 1 WS Amphore, hellbeige, Inv. 1982.27203 
26 Fragmente Baukeramik, orange, Inv. 1982.28335 
8 Fragmente Hüttenlehm, orange bis schwarz, verbrannt, Inv. 
1982.28236 

- 1 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.27207 
3 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.27208, 
verschmolzen 
6 Fragmente Glas, dunkelgrün, verbrannt, Inv. 1982.27209, 
verschmolzen 
1 Fragment Glas, blaugrün, Inv. 1982.28247, verschmolzen 

- 3 WS Glas, hellgrün, Inv. 1982.28248 
2 Fragmente Glas, dunkelgrün, verbrannt, Inv. 1982.28249, 
verschmolzen 
7 Fragmente Glas, blaugrün, verbrannt, Inv. 1982.28250, 
verschmolzen 
7 Fragmente Bronze, Blech, verbrannt, Inv. 1982.28237 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt(?), Inv. 1982.27205 
1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28238 
2 Fragmente Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.28239 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28240 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28241 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28242 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.28243 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28244 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.28245 
1 Fragment Eisen, verbrannt, Inv. 1982.28246 
1 Fragment Bein, Scharnier, aussen und innen beigeweiss, ver
brannt, Inv. 1982.28516, Röhrenknochen Rind 
1 Fragment Bein, aussen und innen beigeweiss, verbrannt, Inv. 
1982.28517, Röhrenknochen Rind oder Pferd. 

Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt, Doppelbestattung. 
Datierung: keine. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
7 Fragmente Buche, 4 Fragmente Eiche, 4 Fragmente Eiche (unsi
cher), 5 Fragmente Laubholz. 

Anthropologie (Tabelle 16) 
Doppelbestattung eines ca. 1jährigen Kindes und eines erwachsenen 
Mannes. 
Gewicht (inkl. Tierknochen): 13 g. 
Färbung: schwarz, grau und beige. 
Verbrennungsgrad: II-III und V nach Wahl, 4-3-2 nach Chochol. 
Fragmentierung: sehr klein bis klein fragmentiert, grösstes Frag
ment 19x15 mm, 0 Fragmentgrösse 7x5 mm. 
Individuum 1: Schädel: Gewicht: 0,3 g; Fragmentzahl: 6 Stück; Fär
bung: beige; Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol; 
grösstes Fragment: 7x5 mm, 0 Wandstärke: 1,2-1,6 mm; Lokali
sierbares: Reste des Hirnschädels indet. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 1,6 g; Fragmentzahl: 12 Stück; Fär
bung: beige; Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol; 
grösstes Fragment: 15x5 mm, 0 Wandstärke: 2 mm; Lokalisierba
res: Röhrenknochen indet., Phalanx Hand. 
Deutung: Alter: Inf. I, um 1 Jahr. Bestimmung anhand der Hirnschä
delwanddicke. Geschlecht: indet. Körperhöhe: indet. 
Individuum 2: Schädel: Vom Schädel liegen ausser einer Zahnwurzel 
keine Reste vor. 
Postcraniales Skelett: Gewicht: 3 g; Fragmentzahl: 5 Stück; Färbung: 
grau, teilweise schwarz und weiss-kreidig; Verbrennungsgrad: III, 
teilweise II und IV nach Wahl, 4-3-2 nach Chochol; grösstes Frag
ment: 19x15 mm, 0 Wandstärke: 6,5 mm ( Femur = 5,5-7,8 mm); 
Lokalisierbares: Oberschenkel. 
Deutung: Alter: erwachsen. Geschlecht: Tendenz männlich, Bestim
mung anhand der Wandstärke des Oberschenkelknochens. Körper
höhe: indet. 
Zusätzliches Material: Doppel-/Mehrfachbest.: Trotz des geringen 
Gcsamtleichenbrandgewichtes muss eine Doppelbestattung ange
nommen werden. 

Grab 25 

Befund (Abb . 85) 
F K (Fundkomplex) B05091; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,96, Unterkante = 271,81 m ü . M . ; 
Grabgrube: 38,0x34,0 cm. 

f S Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, leicht verkohlt 
und mit etwas Kiesel vermischt. Dunkelgraubraun. 

H Kiesig-sandiges Material. Im oberen Teil braunbeige, 
unten mehr beige. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Gebäck/Fruchtfleisch, Ackerbohne, Linse, Lin
se/Wicke, Platterbse/Linse/Wicke, Brombeere, Himbeere, Holun
der; 
Wildpflanzen: Gänsefuss, Kornrade (unsicher), Windenknöterich. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Gewicht: 0,6 g. Schwein: Zahn. 

Fundkatalog (Abb. 86) 
487 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt, Inv. 1982.27652 
488 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27654 
489 1 Fragment Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27655 

1 WS Feinkeramik orange, hellorange, Inv. 1982.27210 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.2721 1 
1 WS Feinkeramik orange, grau, verbrannt, Inv. 1982.27212 
9 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27647 
1 WS Feinkeramik orange, braunorange, verbrannt, Inv. 
1982.27648 
1 WS Feinkeramik orange, grauorange, verbrannt, Inv. 
1982.27649 
1 WS Feinkeramik orange, orange, Inv. 1982.27650 
3 WS Grobkeramik, braunorange, Inv. 1982.27651 
4 Fragmente Glas, schwarz, verbrannt, Inv. 1982.27660, 
verschmolzen 

^487 ^ 488 ^ 4 8 9 

A b b . 86 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 25. 487-489 
Eisen. M . 1:2. 



4 Fragmente Eisen, Nägel, verbrannt(?), Inv. 1982.27213, Sam
melnummer 
2 Fragmente Eisen, Schuhnagel, verbrannt, Inv. 1982.27653 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27656 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27657 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27658 
6 Fragmente Eisen, verbrannt, Inv. 1982.27659. 

Grab 26 

Befund (Abb . 87) 
F K (Fundkomplex) B05092; Brandgrubengrab; Tiefe: 
Oberkante = 271,85, Unterkante = 271,65 m ü . M . ; 
Grabgrube: 47 ,0x40,0 cm. 
Bemerkungen: u r s p r ü n g l i c h e Oberkante nicht be
kannt. 

Datierung: keine. 

Holzkohlen (Tabellen 11-12) 
Buche. 
Anthropologie (Tabelle 16) 
Unbestimmbare Leichenbrandreste. 
Gewicht: 4 g. 
Färbung: altweiss. 
Verbrennungsgrad: V nach Wahl, 3 nach Chochol. 
Fragmentierung: sehr klein fragmentiert, grösstes Fragment unter 
5 mm. 

490 491 

A b b . Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). Funde aus G r a b 26. 490 K e r a m i k , 
491 Eisen. M . 1:3 (491 M . 1:2). 

271.80 

I 1 Grabgrubenfüllung: sandig-siltiges Material, leicht verkohlt 
und vereinzelt mit Kieseln durchsetzt. Graubraun. 

IH Kiesig-sandiges Material, gewachsener Kies, 
zuoberst vereinzelt Kalksteinstücke. Braunbeige. 

A b b . 87 Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 
1982.51). P l a n u m u n d P r o f i l G r a b 26. 
M . 1:20. 

Pflanzliche Beigaben (Tabelle 10) 
Nahrungspflanzen: Ackerbohne, Linse, Linse/Wicke, Platterbse/Lin
se/Wicke. 

Tierische Beigaben (Tabelle 9) 
Keine. 

Fundkatalog (Abb . 88) 
490 1 RS TS, Teller Drag. 15/17, Ton grau, Überzug dunkelrot, 

verbrannt, Inv. 1982.27214 
491 1 Fragment Eisen, Nagel, verbrannt(?), Inv. 1982.27216 

1 WS Feinkeramik orange, orangegrau, verbrannt, Inv. 
1982.27215 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27661 
1 Fragment Eisen, Nagelschaft, verbrannt, Inv. 1982.27662 
1 Fragment Eisen, Nagelkopf, verbrannt, Inv. 1982.27663 
2 Fragmente Schlacke, verbrannt, Inv. 1982.27217. 

Zusammenfassung und Synthese 
(Chanta l Haeffe lé , Mar i anne Pe t rucc i -Bavaud u n d M a r c e l Veszel i ) 

In der vorl iegenden Arbe i t werden der Befund u n d 
die z u g e h ö r i g e n Funde v o n 25 B r a n d g r ä b e r n u n d 
einer K ö r p e r b e s t a t t u n g an der Rheinstrasse 46, G r a 
bung 1982.51, aus der Nordwestnekropole i n Augst 
B L vorgelegt (zusammenfassend: Tabel le 17). D i e 
G r a b u n g s f l ä c h e befand sich n ö r d l i c h der r ö m i s c h e n 
Landstrasse v o n Augst nach Basel, etwa 800 m west
l i c h der E r g o l z b r ü c k e . D i e 25 B r a n d g r ä b e r wurden 
u n g e f ä h r i n e inem Ze i t r aum v o n 100 Jahren, z w i 
schen 50/60-150 n.Chr . , angelegt. D i e einzige K ö r p e r 
bestattung kann nicht datiert werden. 

A r c h ä o l o g i s c h e r Grabungsbefund, r ö m i s c h e Strasse 

D i e Auswer tung gliedert sich i n mehrere Tei le : In 
e inem ersten T e i l w i r d der Befund dargelegt, wobei 
zuerst die r ö m i s c h e Strasse u n d die G r a b g ä r t e n unter
sucht werden, danach die G r ä b e r u n d deren Beiga
ben. In e inem zweiten T e i l w i r d das Fundmate r i a l aus 
den G r ä b e r n behandelt, wobei die K e r a m i k nur i n 
Tabel len (Tab. 3-5) vorgelegt w i r d . D e r dritte T e i l 
umfasst die Auswertung des ganzen G r ä b e r k o m p l e 
xes mi t der Dat ie rung und der Auswer tung der G r a b -
inventare sowie Bemerkungen zu den Speisebeigaben 
u n d zur F u n k t i o n der G r a b g ä r t e n . Naturwissen
schaftliche Be i t r äge runden das B i l d ab u n d stellen 



deren Einzelergebnisse i n einen i n t e r d i s z i p l i n ä r e n 
Zusammenhang: D i e L e i c h e n b r ä n d e wurden anthro
pologisch untersucht, die t ierischen Speisebeigaben 
osteologisch, die pf lanzl ichen Beigaben a r c h ä o b o t a -
n isch u n d die Reste der Scheiterhaufen holzanato
misch . 

Zuerst w i r d der Befund der Strasse, der G r a b g ä r 
ten, der G r ä b e r u n d der Beigaben getrennt vorgelegt. 
D i e r ö m i s c h e Landstrasse v o n Augst nach Basel , die 
drei Gehhor izonte aufweist, wurde nur a m R a n d an
geschnitten. A m Strassenrand fanden sich g rösse re 
Kieselsteine, die zu einer Randsicherung gehö r t ha
ben dü r f t en , u n d neben d e m Strassenkoffer konnte 
der Strassengraben des dri t ten Gehhorizontes gefasst 
werden. D i e Strasse ver läuf t i n diesem Abschni t t 
wahrscheinl ich v o n Nordwesten nach S ü d o s t e n u n d 
somit nicht parallel z u den G r ä b e r n und G r a b g ä r t e n , 
die i n etwa West-Ost orientiert s ind. 

D i e G r ä b e r 

D i e beiden G r a b g ä r t e n A u n d B haben nicht dieselbe 
Zei ts tel lung wie die Brandbestattungen; sie m ü s s e n 
s p ä t e r datiert werden, da sie das j ü n g s t e G r a b 
(Grab 5), das i n die M i t t e des 2. Jahrhunderts gehör t , 
schneiden bzw. übe r l age rn . M a u e r 1, die sich inner
halb des Grabgartens A befindet, kann nicht datiert 
werden; sie scheint aber ä l te r zu sein als die beiden 
G r a b g ä r t e n . Sie wurde w o h l bei deren B a u abgebro
chen, u n d einzelne ihrer Steine finden sich i n den 
Fundamenten dieser G r a b g ä r t e n wieder. O b sie i n 
i rgendeinem Zusammenhang zu den G r ä b e r n stand, 
ist nicht z u k l ä r en . 

V o n den 26 G r ä b e r n war eines (Grab 1) eine K ö r 
perbestattung eines 30 jähr igen Mannes , dessen K o p f 
nach Osten ausgerichtet war. Wegen den fehlenden 
Beigaben konnte das G r a b nicht datiert werden, je
doch muss es j ü n g e r sein als das Brandgrab 2, da es 
dessen Grabgrube schneidet. D i e 25 B r a n d g r ä b e r , die 
zwischen 50/60 u n d der M i t t e des 2. Jahrhunderts 
angelegt wurden, s ind alles ÊZs t ràa -Bes ta t tungen , das 
heisst, der Tote wurde auf e inem allgemeinen V e r 
brennungsplatz kremiert u n d an e inem anderen O r t 
beigesetzt. 21 der Brandbestattungen s ind Brandgru
b e n g r ä b e r , drei s ind B r a n d s c h ü t t u n g s g r ä b e r m i t U r 
nen und eine ist eine Urnenbestattung. Diese Ü b e r 
vertretung v o n B r a n d g r u b e n g r ä b e r n läss t sich m ö g 
licherweise dami t e rk lä ren , dass bei der Ausgrabung 
Leichenbrandkonzentra t ionen, die auf einen ve rgäng
l ichen L e i c h e n b r a n d b e h ä l t e r deuten, ü b e r s e h e n wur
den. 

A l l e Beisetzungen fanden i n einfachen G r u b e n 
statt. In e inem F a l l wurde ein G r a b (Grab 18) direkt 
i n die Grabgrube eines ä l t e r e n eingetieft (Grab 12). 
B e i zwei G r u b e n ist die Bes t immung als G r a b nicht 
ganz sicher ( G r ä b e r 14 u n d 16), u n d i n e inem F a l l 
(Grab 25) liegt eine Doppelbestattung, ein M a n n u n d 
ein K i n d , vor. 

Beigaben 

D i e Beigaben s ind i n P r i m ä r b e i g a b e n (verbrannt) 
u n d S e k u n d ä r b e i g a b e n (unverbrannt) z u unterteilen, 

wobei die P r i m ä r b e i g a b e n weitaus den g rösse ren A n 
tei l ausmachen. Sie wurden zusammen mi t den To ten 
auf d e m Scheiterhaufen verbrannt. Z u ihnen z ä h l e n 
vor a l lem das Geschirr , das die Speisen des Verstor
benen enthielt, u n d p e r s ö n l i c h e G e g e n s t ä n d e . Sekun
d ä r b e i g a b e n konnten nur i n drei G r ä b e r n nachgewie
sen werden: In den G r ä b e r n 3 und 23 waren es ganze 
K e r a m i k g e f ä s s e u n d i n G r a b 5 e in Glasba i samar ium. 

Das K a p i t e l ü b e r die Funde befasst sich h a u p t s ä c h 
l i c h mi t den Kle in funden . D i e K e r a m i k w i r d nur i n 
Tabel len (Tab. 3-5) zusammengefasst. A u s dem 
reichhaltigen M a t e r i a l s ind besonders die beiden 
Schreibgriffel aus dem M ä n n e r g r a b 7 sowie der G r i f f 
einer Badeschale aus Bronze aus dem Frauengrab 8 
hervorzuheben. S t i l i s ind eine beliebte Grabbeigabe 
für sozial h ö h e r gestellte Personen, vor a l lem an M i t 
tel- u n d Nieder rhe in , k o m m e n aber ebenfalls i n G r ä 
bern a m Oberrhe in vor . Badeschalen finden sich auch 
i n einigen G r ä b e r n in den n ö r d l i c h e n P r ov i nz e n . 
Es konnte aufgezeigt werden, dass der G r i f f aus dem 
neronisch datierten G r a b 8 der ä l tes te Grab fund mi t 
einer Badeschale n ö r d l i c h der A l p e n ist. 

Datierung 

D i e Dat ie rung der G r ä b e r war der erste Schritt be i 
der Auswer tung der Brandbestattungen. D i e G r ä b e r 
konnten chronologisch i n zwei G r u p p e n unterteilt 
werden: Gruppe 1 umfasst elf G r ä b e r , die i n der 
2. Hä l f t e des 1. Jahrhunderts angelegt wurden. In 
Gruppe 2 befinden sich acht G r ä b e r , die i n die 
1. Hä l f t e des 2. Jahrhunderts g e h ö r e n ; fünf weitere 
B r a n d g r ä b e r s ind nicht datierbar. 

Grabinventare 

D i e Auswer tung der Grabinventare lässt erkennen, 
dass i m untersuchten G r ä b e r f e l d a u s s c h n i t t eine stark 
romanisierte S t a d t b e v ö l k e r u n g bestattet worden ist. 
Ke l t i schen Ursprungs ist die Sitte, dem Verstorbenen 
eine grosse Menge an Beigaben, vor a l lem Geschir r , 
mitzugeben. R ö m i s c h e r Provenienz ist das Gesch i r r 
selber, n ä m l i c h Ter ra Sigil lata u n d auch Glas . Ebenso 
v o n den R ö m e r n ü b e r n o m m e n wurde die Sitte, den 
To ten zu verbrennen, sowie die Beigabe von L a m p e n 
u n d p e r s ö n l i c h e n G e r ä t e n . Alters- u n d geschlechts
spezifische Unterschiede i n der Beigabensitte konn
ten nicht festgestellt werden. Z u r Demographie der 
hier Bestatteten lässt sich sagen, dass sie sicher keiner 
sozialen Oberschicht a n g e h ö r t haben, jedoch auch 
nicht aus der mittel losen Unterschicht stammten. 

W i c h t i g i n r ö m i s c h e n Bestattungen s ind auch die 
Speisebeigaben. Neben Fleischbeigaben, die durch 
verbrannte K n o c h e n belegt s ind, konnten - dank 
S c h l ä m m e n der Grabinhal te zwöl f Jahre nach der 
Ausgrabung! - i n 23 B r a n d g r ä b e r n verkohlte Reste 
v o n pf lanzl ichen Beigaben ausgewertet werden. 
Un te r den t ierischen Nahrungsmit te ln domin ie ren 
Schweine- u n d H ü h n e r f l e i s c h , unter den pf lanzl ichen 
Beigaben Linse , Ackerbohne u n d Getreide. Besonder
heiten s ind ein « O c h s e n s c h w a n z » (Grab 11), Reste 
v o n Stockente (Grab 15) u n d Bachforelle (Grab 23) 
u n d insbesondere der Beleg für die Mi t t e lmeerma-



Tabelle 17: Augst, C i t o A G , Rheinstrasse 46 (Grabung 1982.51). G e s a m t ü b e r s i c h t ü b e r die G r ä b e r 1-26. - V g l . 
auch die Ü b e r s i c h t s t a b e l l e n A r c h ä o z o o l o g i e (Tab. 9), A r c h ä o b o t a n i k (Tab. 10) und Anthropologie 
(Tab. 16). 

Grab Bestattungs Urne Beigaben Datierung Anthropologie Bemerkungen 
Nr. art Keramik Übriges Speisen Geschlecht Alter 

1 Körperbestattung 
Abb. 37 

F K 
Abb. 38 

Glas, Eisen (keine) keine männlich 30 stark gestört 

2 Brandschüttungsgrab 
mit Urne, Abb. 39 

Topf TS, F K , G K 
Abb. 40 

Glas, Eisen Fleisch 
Pflanzen 

2.H.l.Jh.n.Chr. männlich 30-50 im oberen Bereich gestört 

3 Urnengrab 
Abb. 41 

Koch
topf 

TS, F K , G K 
Abb. 42 

Glas, Bronze, 
Eisen 

Fleisch 
Pflanzen 

Mitte 2.Jh.n.Chr. wohl männlich 20-50 gestört 

4 Brandgrubengrab 
Abb. 43 

F K 
Abb. 44 

Glas, Bronze Fleisch 
Pflanzen 

Ende l.H.2.Jh.n.Chr. weiblich 20-40 im oberen Bereich gestört 

5 Brandgrubengrab 
Abb. 45 

TS, FK, G K , 
Lampe, Abb. 46 

Glas, Bronze, 
Eisen, Bein 

Fleisch 
Pflanzen 

Mitte 2.Jh.n.Chr. wohl weiblich 20-40 Grabgrube von Mauer 2 
und 3 gestört 

6 Brandgrubengrab 
Abb. 47 

TS, F K , G K , 
Lampe, Abb. 48 

Glas, Bronze, 
Eisen 

Fleisch 
Pflanzen 

Auf. l.H.2.Jh.n.Chr. Tendenz 
männlich 

30-50 Verlauf der Grabgrube nicht 
mehr genau zu erkennen 

7 Brandgrubengrab 
Abb. 49 

TS, FK, G K , 
Lampe, Abb. 50 

Glas, Bronze, 
Eisen, Lavez 

Fleisch 
Pflanzen 

Letztes Drittel 
l.Jh.n.Chr. 

Tendenz 
männlich 

40-50 im oberen Bereich gestört 

8 Brandgrubengrab 
Abb. 51 

TS, FK, 
Lampe, Abb. 52 

Glas, Bronze, 
Eisen 

Fleisch 
Pflanzen 

Mitte l.Jh.n.Chr. wohl weiblich adult gestört 

9 Brandgrubengrab 
Abb. 53 

TS, F K 
Abb. 54 

Glas, Eisen Fleisch 
Pflanzen 

l.H.2.Jh.n.Chr. indet. Infans W im oberen Bereich gestört 

10 Brandgrubengrab 
Abb. 55 

TS, F K 
Abb. 56 

Glas, Eisen Fleisch 
Pflanzen 

Letztes Drittel 
l.Jh.n.Chr. 

indet. adult gestört 

11 Brandgrubengrab 
Abb. 57 

TS, FK, G K , 
Lampe, Abb. 58 

Glas, Bronze, 
Eisen 

Fleisch 
Pflanzen 

Anf. l.H.2.Jh.n.Chr. wohl männlich 40-50 im oberen Bereich gestört 

12 Brandschüttungsgrab 
mit Urne, Abb. 59 

Schulter
topf 

TS, F K , 
Terrakotta, Abb. 60 

Glas, Bronze, 
Eisen 

Fleisch 
Pflanzen 

Letztes Drittel 
l.Jh.n.Chr. 

männlich 20-40 gestört, älter wie Grab 18 

13 Brandgrubengrab 
Abb. 61 

F K 
Abb. 62 

Eisen Fleisch keine Tendenz 
weiblich 

20-40 Verlauf der Grabgrube nicht 
mehr genau zu erkennen 

14 Brandgrubengrab 
Abb. 63 

TS, F K 
Abb. 64 

Glas, Eisen 
Bein 

Fleisch 
Pflanzen 

Letztes Drittel 
l.Jh.n.Chr. 

wohl männlich adult gestört, nicht sicher ob 
wirklich Grab 

15 Brandgrubengrab 
Abb. 65 

TS, F K , G K 
Abb. 66 

Glas, Bronze, 
Eisen 

Fleisch 
Pflanzen 

Letztes Drittel 
l.Jh.n.Chr. 

indet. adult im oberen Bereich gestört 

16 Brandgrubengrab 
Abb. 67 

TS, FK, G K 
Abb. 68 

Glas, Bronze, 
Eisen 

Fleisch 
Pflanzen 

2.H.l.Jh.n.Chr. indet. adult gestört, nicht sicher ob 
wirklich Grab 

17 Brandgrubengrab 
Abb. 69 

TS, F K 
Abb. 70 

Glas, Bronze, 
Eisen, Bein 

Fleisch 
Pflanzen 

Letztes Drittel 
l.Jh.n.Chr. 

indet. adult im oberen Bereich gestört 

18 Brandgrubengrab 
Abb. 71 

TS, F K 
Abb. 72 

Glas, Eisen, 
Bein 

Fleisch 
Pflanzen 

Letztes Drittel 
l.Jh.n.Chr. 

Tendenz 
männlich 

adult gestört, jünger wie Grab 12 

19 Brandgrubengrab 
Abb. 73 

FK, G K 
Abb. 74 

Eisen 
Pflanzen 

keine indet. adult im oberen Bereich gestört 

20 Brandgrubengrab 
Abb. 75 

TS, FK, G K , Abb. 76 
Lampe, Terrakotta 

Glas, Bronze, 
Eisen 

Fleisch 
Pflanzen 

Mitte 2.Jh.n.Chr. wohl weiblich 20-40 Steinsetzung über Grab 

21 Brandgrubengrab 
Abb. 77 

F K 
Abb. 78 

Eisen Fleisch 
Pflanzen 

keine wohl weiblich 50 + Steinsetzung über Grab 

22 Brandgrubengrab 
Abb. 79 

TS 
Abb. 80 

Eisen (keine) keine indet. indet. Steinsetzung über Grab 

23 Brandschüttungsgrab 
mit Ume, Abb. 81 

Topf TS, F K 
Abb. 82 

Glas, Eisen, 
Bein 

Fleisch 
Pflanzen 

3.Viertel l.Jh.n.Chr. indet. Infans II im oberen Bereich gestört 

24 Brandgrubengrab 
Abb. 83 

TS, F K , G K 
Abb. 84 

Glas, Bronze, 
Eisen, Bein 

Fleisch 
Pflanzen 

Ende l.H.2.Jh.n.Chr. indet. adult im oberen Bereich gestört 

25 Brandgrubengrab 
Abb. 85 

F K 
Abb. 86 

Glas, Eisen Fleisch 
Pflanzen 

(eine Tend, männlich 
ndet. 

adult 
Infans I 

im oberen Bereich gestört 

26 Brandgrubengrab 
Abb. 87 

TS, F K 
Abb. 88 

Eisen 
Pflanzen 

teine mdet. indet. un oberen Bereich gestört 

krele i n G r a b 11 bei den Tie rknochen; unter den bota
nischen Beigaben s ind vor a l lem verkohltes Frucht
fleisch einer Weintraube (Grab 2), verkohlte K n o b 
lauchzehen ( G r ä b e r 5 und 8), S tücke ganzer Feigen 
( G r ä b e r 2 u n d 5) sowie G e b ä c k r e s t e (aus mehreren 
G r ä b e r n ; aus G r a b 23 evtl. mi t Äpfe ln) zu e r w ä h n e n . 

Holzkohlebestimmungen 

D i e Holzkoh lebes t immung ergab, dass mi t einer A u s 
nahme alle To ten auf einem Scheiterhaufen aus B u 
chenholz verbrannt wurden. E i n z i g für das K i n d v o n 
G r a b 23 wurde Eichenholz zur K r e m a t i o n verwendet. 

D i e oberirdische Kennze ichnung der G r ä b e r er
folgte z u m T e i l durch Kieselsteinsetzungen. B e i den 
meisten G r ä b e r n ist jedoch keine Abdeckung mehr zu 
erkennen. D i e G r a b g ä r t e n k ö n n e n nicht als K e n n 
zeichnung der hier behandelten B r a n d g r ä b e r des 

1./2. Jahrhunderts gedient haben, da sie stratigra
phisch j ü n g e r s ind. 

Leichenbrände, Anthropologie 

D i e L e i c h e n b r ä n d e werden v o n V i e r a T ranc ik Petit
pierre i n e inem separaten Abschni t t behandelt. V o n 
den 25 To ten der Brandbestattungen waren 8 m ä n n 
l i ch , 6 we ib l i ch u n d 11 konnten nicht bes t immt wer
den; i n e inem F a l l Hess sich eine Doppelbestat tung 
nachweisen. In drei G r ä b e r n waren K i n d e r bestattet, 
darunter eines i n der e r w ä h n t e n Doppelbestat tung. 
Weitere Bes t immungen waren wegen der oft sehr 
kle inen Menge an Le ichenbrand nur i n Einzel fä l len 
d u r c h z u f ü h r e n . So s ind z .B . die K ö r p e r h ö h e oder die 
krankhaften V e r ä n d e r u n g e n am Skelett nur v o n weni 
gen Ind iv iduen bekannt. 



Synthese der Ergebnisse der a r c h ä o b o t a n i s c h e n 
und a rchäozoo log i schen Untersuchungen 

Betrachtet m a n die Ergebnisse, welche die A r c h ä o 
logie, die A r c h ä o b o t a n i k u n d die A r c h ä o z o o l o g i e l ie
fern, nur e inzeln u n d losgelöst v o n den anderen, so 
lassen sich gerade die interessanten Aspekte eines 
G r ä b e r f e l d e s , wie z .B . die sozialen Unterschiede der 
Bestatteten, nur unzureichend und zuweilen auch un
zutreffend herauslesen. Erst die Gesamtschau der 
drei D i s z i p l i n e n auf die Resultate kann eine akzep
table Deutung hervorbringen. 

D e r Verg le ich zwischen den botanischen und zoo
logischen Ergebnissen u n d dem anthropologisch er
mittel ten Geschlecht bzw. A l t e r der Bestatteten ergibt 
keine besonderen Auffäl l igkei ten, sieht man davon 
ab, dass die Reste von K n o b l a u c h einzig in (zwei) 
F r a u e n g r ä b e r n auftauchen. D o c h handelt es sich hier 
u m ein Resultat aus einer eher k le inen Stichprobe. 
Ebenfalls keine bemerkenswerten Tendenzen der 
Untersuchung lassen sich bezüg l i ch der Dat ie rung der 
G r ä b e r ausmachen. 

D e m g e g e n ü b e r k ö n n e n vergleichsweise deutliche 
Z u s a m m e n h ä n g e zwischen den pflanzl ichen und tie
rischen Beigaben einerseits und der Geschirrausstat
tung der G r ä b e r andererseits festgestellt werden. A m 
deutlichsten treten diese Z u s a m m e n h ä n g e bei den 

T ie rknochen zutage. D i e G r ä b e r , die zur Gruppe mi t 
der reichhaltigsten Ausstattung an Geschi r r g e h ö r e n 
(Ausstattungsgruppe 1), enthielten meistens viele tie
rische Speisebeigaben, d.h. viele Knochenfragmente, 
viele verschiedene Ar t en und teilweise auch spezielle 
Wild t ie rar ten . 

Etwas weniger deut l ich ist e in Zusammenhang z w i 
schen Beigaben u n d Ausstattung bei den pf lanzl ichen 
Resten festzustellen. D i e meisten der reich mi t G e 
schirr versehenen G r ä b e r enthielten viele pflanzliche 
Beigaben, sowohl was die S tückzah l angeht als auch 
i n bezug auf die A n z a h l verschiedener Taxa . Dar 
unter fallen auch einige Besonderheiten wie Feigen, 
K n o b l a u c h , Trauben und G e b ä c k / F r u c h t f l e i s c h . D i e 
ses B i l d ist jedoch nicht e inhei t l ich, denn auch i n der 
Ausstattungsgruppe l a - c gibt es G r ä b e r , die a rm an 
pf lanzl ichen Beigaben sind, w ä h r e n d eher als a r m be
zeichnete G r ä b e r (Gruppe 3 u n d 4) zuwei len viele 
pflanzliche Beigabenreste geliefert haben. 

E ine m ö g l i c h e Deutung dieser eben geschilderten 
P h ä n o m e n e k ö n n t e deshalb lauten, dass i n ä r m e r e n 
Schichten der B e v ö l k e r u n g die pflanzliche N a h r u n g 
einen g rösse ren Stellenwert e innahm als das Fle isch . 
D i e Ergebnisse der Untersuchung lassen also eine In
terpretation zu, die auf eine soziale Differenzierbar-
keit der G r ä b e r aufgrund der Geschirrausstattung 
und der beigegebenen Nahrungsreste hinweist . 
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Die Baueisen aus der Curia und aus dem Tempel Sichelen 2 
in Augusta Raurica 
Bemerkungen zu den einzelnen Baueisentypen, ihrer u r s p r ü n g l i c h e n Verwendung und ihrer Hers te l lung 

Verena Schal tenbrand Obrecht* 

Zusa m menfas sung: 
Das Fundmaterial (Bandhaken verbunden mit Splinten; Klammern; Winkelbänder; Bänder; Nägel; Scharnierbänder) ist, nach Typengruppen 
geordnet, auf die ehemalige Verwendung und davon abzuleitende Hinweise für die Rekonstruktion der Gebäudeausstattung, auf ablesbare 
römische Masseinheiten, auf typische Grössengruppen und auf schmiedetechnische Spuren hin untersucht worden. 

In publizierten Fundkatalogen wurden Bandhaken bisher kaum vorgestellt, ausführliche Funktionsdeutungen fehlen. Der offizielle Charakter 
der beiden Fundorte und die grosse Zahl von Bandhaken deuten darauf hin, dass es sich dabei - zusammen mit den Splinten - um eine 
Aufhängevorrichtung für eine hölzerne Deckenverkleidung, z.B. in Form von in römischer Zeit beliebten Kassetten, handelt. Rekonstruktions
vorschläge der Inneneinrichtung der Curia (erster Bauzustand) und des Umganges von Tempel Sichelen 2 ergeben sich aus der Funktionsbestim
mung der verschiedenen Baueisengruppen. 

Die Vermessung der einzelnen Typengruppen zeigt, dass verschiedene Objektdimensionen auf der römischen digitus-Masseinheit beruhen, 
ebenso auch die durch die umgeschlagenen Schäfte und Schenkel bestimmten Holzdicken. 

Der gute Erhaltungszustand des Materiales erlaubt es schliesslich, anhand gewisser schmiedetechnischer Spuren den Arbeitsablauf bei der 
Fertigung verschiedener Objekte zu rekonstruieren. 

Schlüsselwörter: 
Augst BL, Augusta Raurica, Bänder, Bandhaken, Baueisen, Bautechnik, Curia, Eisen, Klammern, Nägel, Rekonstruktion, Scharnierbänder, 
Schmiedetechnik, Splinte, Tempel Sichelen 2, Winkelbänder. 

Einleitung 

Das Z i e l dieser Arbe i t ist es, die i n der C u r i a u n d 
i m Tempe l Sichelen 2 geborgenen Baukonst rukt ions
eisen - kurz Baueisen - auf folgende Fragestellungen 
h i n zu untersuchen: 

Welche Baueisentypen s ind vorhanden u n d welche 
F u n k t i o n hatten sie? Welche Hinweise k ö n n e n aus 
der Funkt ionsbes t immung für die Rekons t ruk t ion 
der genannten Bauten gewonnen werden? 1 W i d e r 
spiegeln die Objektd imens ionen r ö m i s c h e Masse in 

heiten? K ö n n e n umfangreichere Objektserien inner
halb der Typengruppen nach G r ö s s e n e i n h e i t e n ge
ordnet werden, d.h. wurden bei Bedar f g rösse re Se
r ien hergestellt? Wei te r beschäf t ig te m i c h auch die 
Frage, wie d ick die verwendeten H ö l z e r waren. U n d 
schliesslich habe ich die H e r s t e l l u n g s a b l ä u f e verschie
dener, gut erhaltener G e g e n s t ä n d e anhand der noch 
ablesbaren Schmiedespuren rekonstruiert u n d be
schrieben. 

Verena Schaltenbrand Obrecht, Kapellenstrasse 3, CH-4402 
Frenkendorf. - Diese Arbeit konnte dank eines Werkbeitrags der 
Stiftung Pro Augusta Raurica in Augst (PAR) an die Autorin 
durchgeführt werden. Die Herausgeber und die Autorin danken 
an dieser Stelle der PAR sowie der «Dr. h.c. Alfred Mutz Stiftung 
für alte, insbesondere antike Technologie und Technikge
schichte» in Basel für einen Beitrag an die Druckkosten dieses 
Artikels. 

1 Über das ehemalige Aussehen, z.B. des Tempels Sichelen 2, ge
ben uns nur diese Funde - zusammen mit den Bronzeobjekten -
noch Auskunft, nachdem sogar seine Ruinen nach dem Bau der 
Autobahn N2 nur noch auf dem Papier existieren. Die Nägel 
haben über 1500 Jahre lang getreulich ihre einst vom Hammer 
beim Einschlagen verpasste Schaftform behalten und sind heute 
noch standhafte Zeugen der ehemaligen Einrichtung des Bau
werkes. 



Das bearbeitete Fundmate r i a l ist 1990 i n Augst 
elektrolytisch behandelt worden 2 . Et l iche Objekte 
s ind - dank der Brande inwi rkung - ausgezeichnet er
halten. 

Vermessen habe i ch das gesamte Fundmate r i a l 
nach M ö g l i c h k e i t mi t Schublehre u n d Waage. Beide 
waren direkt mi t dem Compu te r gekoppelt. Das 
Compute rp rogramm « O S S O B O O K » , welches für die 
Aufnahme v o n osteologischem M a t e r i a l entwickelt 
worden ist, hat m i r J . Schibier zur Ve r fügung gestellt. 
M e i n e n Anforderungen entsprechend habe i ch es neu 
eingerichtet. D i e Arbe i t umfasste schlussendlich et
was mehr als 10130 Messwerte u n d verschiedene wei
tere Angaben ü b e r die rund 800 Ob jek t e 3 .We i l das 
M a t e r i a l insgesamt gut bis sehr gut erhalten ist, 
scheint m i r die Verwendung v o n Zehnte lsmi l l imetern 
als kleinste Masseinhei t gerechtfertigt - unter anderm 
auch i m H i n b l i c k auf die Suche nach dem r ö m i s c h e n 

digitus, die diesen Schmiedeerzeugnissen woh l zu
grunde liegende Massg rös se . 

Le ich t erliegt man bei grossen mi t d e m Compu te r 
verarbeiteten Datenmengen der Versuchung, auch 
mi t al lerkleinsten Objektgruppen noch Statistik trei
ben zu wol len . Ich hoffe, diese K l i p p e einigermassen 
gut umschifft zu haben, denn es ging m i r vo r a l lem 
darum, Tendenzen aufzuzeigen. Absolu te Aussagen, 
auch in bezug auf die u r s p r ü n g l i c h e n Gesamtobjekt
zahlen, k ö n n e n k a u m gemacht werden. Dies insbe
sondere auch, we i l es sich bei beiden Grabungen u m 
sogenannte «Al tg rabungen» handelt, welche mi t den 
angewandten Grabungs- u n d Dokumenta t ionsmetho
den, aber auch wegen der damals noch ü b l i c h e n 
Fundausscheidung ohne Pro tokol l ie rung heutigen 
Anforderungen nicht mehr entsprechen. T r o t z d e m 
war es m i r mög l i ch , einige bemerkenswerte Schluss
folgerungen zu ziehen. 

Grabungsbefunde 

D i e erste C u r i a u n d der U m g a n g des g a l l o r ö m i s c h e n 
Tempels Sichelen 2 haben gebrannt - nicht zur selben 
Ze i t - , doch s ind durch diese Ereignisse ansehnliche 
Mengen v o n «Baue isen» i n r ö m i s c h e r Ze i t i n den B o 
den gelangt. Erst i n den 1960er Jahren s ind diese 
durch Ausgrabungen wieder ans Tageslicht ge förder t 
worden (Abb. 1). D i e damals entstandenen Brand -
u n d Mauerschut tschichten b i lden den Schwerpunkt 
des folgenden, sehr knapp gehaltenen Abrisses ü b e r 
die Befunde der beiden Grabungen. 

Curia 

Bearbeitungsstand: Voraussch ickend muss festgehal
ten werden, dass die Funde und Befunde der C u r i a 
bisher noch nie umfassend publ iz ier t worden s ind. 
K . Stehl in und R . Laur-Belar t haben ihre Grabungs
befunde i n kurzen Ber ichten dargestellt 4. Aus füh r l i ch 
beschrieben s ind die Auswertungen der Sondier
grabungen v o n A . R . Furger sowie P . - A . Schwarz u n d 

2 Herr Heinz Attinger hat diese Arbeiten durchgeführt. Er machte 
mir folgende von Herrn Detlev Liebel noch ergänzte Angaben 
zum Vorgehen: Zuerst wurden die Funde ein bis zwei Tage im 
Natronlaugebad elektrolytisch entrostet und anschliessend drei-
bis fünfmal in Wasser ausgekocht. Reste von Oxyden wurden 
anschliessend durch Sandstrahlen mit Stahlspänen als Strahl
mittel entfernt. Die so behandelten Funde trocknete man rund 
drei Tage im Ofen bei 70° C und tränkte sie dann am Schluss zur 
Konservierung in 140-150° C heissem Wachs. Weil durch diese 
radikale Methode in den meisten Fällen (mit Ausnahme der hier 
vorgestellten, antik im Feuer gelegenen Objekte aus der Curia 
und dem Tempel Sichelen 2) die einst originale Oberfläche zer
stört wurde und somit wesentliche Informationen verlorengin
gen, wird seit 1992 eine schonendere Behandlung angewendet 
(vgl. D. Liebel, Fundkonservierung. In: A. R. Furger, P.-A. 
Schwarz et al., Augusta Raurica. Jahresbericht 1992. JbAK 14, 
1993, 5ff. bes. 3Iff.). Verkrustungen werden nun mit dem Skal
pell und z.T. durch Schleifen abgetragen. Lose Reste werden 
durch schonendes Strahlen mit Mikroglasperlen bei geringem 
Druck entfernt. Nach dem Trocknen im Ofen werden die eiser
nen Gegenstände weiterhin in einem Bad von geschmolzenem 
mikrokristallinem Wachs getränkt. Jedoch nur noch bei maxi
mal 120° C, da bei höheren Temperaturen rasch Veränderungen 
in der technologisch interessanten originalen Gefügestruktur des 
Eisens eintreten können. 

3 Miteingeschlossen sind rund 260 Nägel. Weitere 400 Nägel aus 
dem Tempel Sichelen 2 (Inventar-Sammelnummern 1962.8641, 
1962.8683, 1962.8688, 1962.8714, 1962.8734, 1962.8736, 

1962.8843, 1962.8852, 1962.8798, 1962.10458, 1962.13723 und 
1962.13802) sind erst grob nach der Grösse eingeteilt, aber noch 
nicht vermessen. Das Gesamtgewicht der bearbeiteten eisernen 
Funde beträgt für die Curia 21,5 kg, für den Tempel Sichelen 2 
weitere 12,6 kg und für den Tempel auf dem Schönbühl (Funde 
von 1921) 1,3 kg. Überlegt man, wie gross der Aufwand war, um 
das Eisenerz zu gewinnen und um die für die Verhüttung und 
die anschliessende Bearbeitung des Metalles benötigte Holz
kohle bereitzustellen, erkennt man, dass mit diesen Funden ein 
ansehnliches Rohstofflager auf uns gekommen ist. Im Mittelal
ter wäre es bestimmt ausgebeutet und wiederverwendet worden. 
In römischer Zeit scheint das Rohmaterial in ausreichender 
Menge, wenn nicht gar im Überfluss, vorhanden gewesen zu 
sein. 

4 K. Stehlin, Römische Forschungen. Antiquarische Aufnahmen 
von Augst und anderen Orten. Unpublizierte Manuskripte; 
Standort: Staatsarchiv Basel-Stadt sowie Archiv Ausgrabungen 
Augst/Kaiseraugst (Kopien); R. Laur-Belart, Tagebuch 1931-
1972, bes. 1960-1964 und R. Laur-Belart, Feldbuch 1960-1964. 
Standort: Archiv der Abteilung Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst; R. Laur-Belart, 25.-29. Jahresbericht der Stiftung Pro Au
gusta Raurica (JbPAR). Basler Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde (BZ) 1961, 61. Bd., XLVIf. (Konservierungsar
beiten); ebenda 1962, 62. Bd., X X X I X (Konservierungsarbei
ten); ebenda 1963, 63. Bd., X X X I X (Ausgrabungen), XLIf. 
(Konservierungsarbeiten); ebenda 1964, 64. Bd., LH (Konservie
rungsarbeiten). 



M . T r u n k 5 . D . C a h n hat 1990 i m Zusammenhang mi t 
der Bearbeitung des « S c h r o t t f u n d e s » 6 die seit Beginn 
der G r a b u n g s t ä t i g k e i t i n der C u r i a vorl iegenden Be
funde i n m ü h e v o l l e r Kle ina rbe i t zusammengestellt 
u n d einen vor l äu f igen Ka ta log der Funde angelegt 7. 
Datierung'. D i e C u r i a i n ih rem ä l t e r en Bauzustand 
wurde woh l ba ld nach 70 n .Chr . erbaut. E twa 145 
n .Chr . ist sie zusammen mi t der Bas i l i ka e inem B r a n d 
z u m Opfer gefallen 8 . Anschl iessend erfolgte der 
Wiederaufbau ( jüngerer Bauzustand). 
Lage, Forschungsgeschichte, Befund: D i e C u r i a 
schliesst an die ös t l i che Längsse i t e der Bas i l i ca an. 
Das r u n d t u r m f ö r m i g e G e m ä u e r ist nie ganz unter 
dem Erdboden verschwunden, so dass es z .B . i m 
18. Jahrhundert - i n der «Alsat ia i l lus t ra ta» v o n 
D . Schöpf l in 1751 u n d i n den « M e r k w ü r d i g k e i t e n der 
Landschaft Basel» v o n D . Bruckner 1763 - abgebildet 
worden ist. M a n hielt es für einen T u r m der Stadtbe
festigung, die daran anstossende S t ü t z m a u e r galt als 
Stadtmauer. Erste Grabungen i n der C u r i a fanden 
seit den 1840er Jahren statt 9, doch erst K . Stehl in hat 
mi t seinen systematischen Ausgrabungen 1907/1908 
die ehemalige F u n k t i o n geklär t und mindestens zwei 
verschiedene Bauabfolgen festgestellt 1 0. «De r T u r m 
hat einen Durchmesser v o n u n g e f ä h r 16 m u n d u m -

fasst fast genau drei Vie r t e l eines Kreises; mi t dem 
vierten Vie r t e l ist er an die dicke M a u e r ... angelehnt. 
... D e r T u r m ist v o n acht Strebepfeilern ges tü tz t ; es ist 
wahrscheinl ich, dass die Strebepfeiler dem Projekte 
nach i n den Zwöl f te ln des Kreises liegen sollten. ... 
W ä h r e n d der T u r m sich heute auf der ganzen Strecke 
v o n Strebepfeiler 3 bis 8 ebenen Fusses umschrei ten 
lässt , war er an fäng l i ch an den A b h a n g der steil abfal
lenden Ha lde gebaut .» 

K . Stehl in hielt fest, dass die C u r i a i m ä l t e r en B a u 
zustand «in i h rem unteren Geschoss hoh l war» u n d 
zwischen Strebepfeiler 1 und 2 eine n a c h t r ä g l i c h zu 
gemauerte T ü r e , zwischen den Strebepfeilern 2 u n d 3 
ein vermauertes Fenster besass 1 1 . Diese T ü r e hat er 
teilweise aufgebrochen. I m mi t Mauerschut t verfül l 
ten G e b ä u d e i n n e r n fand er die T ü r s c h w e l l e u n d zwei 
nach unten auf einen harten M ö r t e l b o d e n f ü h r e n d e 
Sandsteinstufen (Abb . 6). W ä h r e n d dieser Sondierung 
kamen die ersten i n der C u r i a gefundenen «Baue isen» 
z u m Vorsche in (Abb . 2 ) 1 2 . N a c h kurzer Ze i t musste 
die Grabung an dieser Stelle jedoch wegen akuter E i n 
sturzgefahr eingestellt werden. Weitere Befunde und 
Aussagen zur «Baueisen» enthaltenden Brandschicht 
liegen aus dieser G r a b u n g nicht vor. 

5 Grabungen 1986.59 und 1990.53: A. R. Furger, Sondierungen, 
09 Augst-Curia. In: A. R. Furger, Ausgrabungen in Augst und 
Römermuseum Augst. Jahresberichte 1986. JbAK 7, 1987, 133ff. 
bes. 148-151; P.-A. Schwarz, M. Trunk (unter Mitarbeit von 
M . Schaub), Die Ergebnisse der Sondierung und Bauuntersu
chung an der Curia und Basilika-Stützmauer in Augusta Rauri
corum (Grabung 1990.53). JbAK 12, 1991, 21 Iff. 

6 B. Janietz Schwarz, D. Rouiller et al., Ein Depot zerschlagener 
Grossbronzen aus Augusta Raurica. Die Rekonstruktion der bei
den Pferdestatuen und Untersuchungen zur Herstellungstech
nik. Forschungen in Augst 20 (Augst 1996). 

7 D. Cahn, Zwischenbericht zu den Grossbronzefunden der Curia 
und der Insula 28 (unpubliziertes Manuskript, Augst 1990). 
Standort: Archiv der Abteilung Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst und Archiv des Römermuseums Augst. 

8 Schwarz/Trunk (wie Anm. 5) 217f. und Abb. 20,B; M. Trunk, 
Römische Tempel in den Rhein- und westlichen Donauprovin
zen. Ein Beitrag zur architekturgeschichtlichen Einordnung rö
mischer Sakralbauten in Augst. Forschungen in Augst 14 (Augst 
1991) 64. 

9 Grabungen 1845.60 durch J. J. Schmid, 1861.60 und 1899.60 
durch H. Wagner (erwähnt im «Manuscript von Dr. C. Stehlin», 
S. lf. [aufbewahrt im Archiv der Abteilung Ausgrabungen Augst/ 
Kaiseraugst]). 

10 Grabungen 1907.60 und 1908.60. - «Manuscript von Dr. C. 
Stehlin», S. 2; «An den Vorstand der Gesellschaft für Erhaltung 
historischer Kunstdenkmäler ...», 31.12.1908. 

11 «Ähnliche Fenster mögen noch mehrere vorhanden gewesen 
sein, doch ist in den übrigen Strebepfeilerintervallen die Mauer 
nicht in hinreichender Höhe erhalten, um noch Spuren davon 
erkennen zu lassen.» «Manuscript von Dr. C. Stehlin», S. 3. 

12 Diese Funde sind leider nicht erhalten. Stehlins Fundzeichnun
gen der Kleinst-Sondierung 1908 zeigen jedoch genau die glei
chen Baueisentypen, die dann in den 1960er Jahren während der 
Grabungen R. Laur-Belarts in der Curia in grossen Mengen zum 
Vorschein gekommen sind. 



A u f G r u n d der Ausstat tung des an der O b e r f l ä c h e 
z u m Vorsche in gekommenen Raumes k a m K . Stehl in 
z u m Schluss, dass dies der Sitzungssaal einer B e h ö r d e 
gewesen sein muss 1 3 . 

D i e entscheidende Untersuchung samt Konse rv ie 
rung der C u r i a fand dann v o n 1960 bis 1964 unter der 
Le i tung v o n R . Laur-Belar t statt 1 4 . Einerseits wurden 
die erhaltenen gemauerten Reste des Sitzungssaales 
abgerissen u n d das Ganze durch eine Betondecke u n d 
konzentr isch verlaufende, mi t Kalks te inpla t ten ver
kleidete Betonstufen ersetzt, andererseits wurde das 
Innere der C u r i a a u s g e h ö h l t 1 5 (Abb . 3). D ie s alles ge
schah ohne umfassende a r c h ä o l o g i s c h e Betreuung, so 
dass die heute vorliegende Grabungsdokumenta t ion 
(P l äne , Fotografien, Schichtzuweisung der Funde 
usw.) nicht z u befriedigen ve rmag 1 6 . 

1960 wurde i m Innern auf der Nordsei te e in Son
dier loch i n die Tiefe getrieben, u m den schon v o n 
K a r l Stehl in gemeldeten M ö r t e l b o d e n des ä l t e r en 
Bauzustands zu suchen. D u r c h den Bauschutt h in 
durch gelangten die A u s g r ä b e r i n eine den gesuchten 
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A b b . 2 Augst, C u r i a (Grabung 1908.60). « R u n d 
thu rm b e i m V i o l e n r i e d , 1907/8. Beschlag
s tücke , gefunden innerhalb der zugemauer
ten T h o r ö f f n u n g . xh naturi . Grös se» (nach 
K . Stehlin). M . 1:5. 

M ö r t e l b o d e n bedeckende Brandschicht u n d entdeck
ten auf diesem Boden einen lebensgrossen mensch
l ichen Fuss aus Bronze (Abb . 6). In der e r w ä h n t e n 
Brandschicht (Abb . 5, Schicht 8; viel le icht auch noch 
i n Te i l en der d a r ü b e r l i e g e n d e n ersten Mauerschut t 
schicht, Schicht 9) kamen i n der Folge alle aus der 
C u r i a s tammenden Baueisen z u m V or sc he i n - neben 
vie len Bronzefragmenten einer Reiterstatue, weiteren 
Eisenfunden u n d verschiedenen K e r a m i k s t ü c k e n 
(Abb . 4). D i e erste C u r i a war offensichtl ich ebenso 
wie die ä l t e re Bas i l i ca e inem grossen B r a n d z u m O p 
fer gefallen. R . Laur-Belar t schreibt, dass «e ine U n 
masse v o n Z i m m e r m a n n s n ä g e l n , K r a m p e n u n d H a 
ken beweisen, dass der B o d e n ü b e r d e m H o h l r a u m 
des Turmes u r s p r ü n g l i c h aus H o l z bestanden u n d 
d a r ü b e r e in Dachs tuh l den Rundsaa l der C u r i a ü b e r 
deckt hatte. D r e i starke Sandsteinpfeiler auf der 
N o r d - S ü d - A c h s e des Baus hatten den B o d e n mi tsamt 
den Sitzen der Decur ionen g e t r a g e n . » 1 7 E ine Be
schreibung des Abbaus dieser Schutt- u n d B r a n d 
schicht u n d der dar in enthaltenen Funde gibt es nicht 
- m i t Ausnahme der Ze ichnung des Bronzefusses i n 
Fundlage. A u c h Zeichnungen oder Fotografien, wel 
che eine Rekons t ruk t ion der Lage bzw. Ver te i lung der 
Funde u n d verschiedenen Fundkategor ien zuliessen, 
liegen nicht vor . Unbekann t ist auch, wie sorgfäl t ig 
die eisernen Funde geborgen worden s ind. D e n Anga -

13 Auf dem Mauerschutt - der Füllung des «Turmes» - war durch 
einen Mörtelguss von 0,5 m Dicke eine Ebene hergestellt wor
den, auf welcher gut aneinanderpassende feine weisse Kalkstein
platten von 2,3-3 cm Dicke als Boden verlegt waren. Auf dem 
Mörtelguss sind ausserdem vier konzentrische Stufen aufge
mauert, welche rund zwei Drittel eines Kreises umfassen (Innen
durchmesser 5 m), mit einer Höhe von jeweils 30 cm und einer 
Breite von etwa 2 m. Hinter den Sitzstufen befand sich ein «Ser
vicegang», der den Zugang zu den Fenstern gewährleistete. 
Gegenüber diesen ursprünglich mit rund 100 Sesseln bestückten 
Sitzstufen befand sich vor der geraden Rückwand ein erhöhtes, 
viereckiges Podium - der Platz der Duumvirn (R. Laur-Belart, 
Führer durch Augusta Raurica. 5. erweiterte Auflage bearbeitet 
von L. Berger [Basel 1988] 51). Sitzstufen und Tribüne waren 
ebenfalls mit weissen feinen, mit rotem Ziegelmörtel befestigten 
Kalksteinplatten verkleidet (an der Stirnseite - zur Zeit K. Steh
lins - teilweise noch erhalten). Beidseits des Podiums befand 
sich je ein Eingang. 

14 Grabungen 1960.60, 1961.60, 1962.60, 1963.60 und 1964.60. -
Das ganze Vorhaben stand unter dem Vorzeichen, das R. Laur-
Belart folgendermassen beschrieb: «Im Juli 1960 begannen wir 
mit der Instandstellung der Curia, die seit der Ausgrabung Karl 
Stehlins in verwahrlostem Zustande dalag und gebieterisch eine 
Konservierung verlangte.» (25. JbPAR 1960 [wie Anm. 4], BZ 
61, 1961, XLVI). 

15 26. JbPAR 1961 [wie Anm. 4], BZ 62, 1962, X X X I X (Konservie
rungsarbeiten): «Dann wurde die aus Bauschutt bestehende Ein
füllung der Curia drei Meter tief abgegraben, mit Karretten ins 
Freie gestossen und schliesslich auf Lastwagen weggeführt.» 

16 D. Cahn hat 1990 die vorhandene Dokumentation sorgfältig ge
sichtet und zusammengestellt (Cahn, wie Anm. 7). Er kommt 
u.a. zu folgendem Schluss (S. 8): «Das ganze Unternehmen war 
vor allem vom Wunsch geprägt, Ruinen soweit wie möglich pu
blikumswirksam zu präsentieren, d.h. leider vor allem zu rekon
struieren. (Anm. 6: Von allen Aufnahmen R. Laur-Belarts zwi
schen 1961 und 1964 zeigt weitaus der grösste Teil Aufnahmen 
der schönen neuen Betonierungen und Aufmauerungen! Funde 
und Dokumentation der Curia sind weit herum zerstreut.).» 

17 Laur-Belart/Berger (wie Anm. 13)51. 



A b b . 3 Augst, C u r i a (Grabung 1961.60). Das In- A b b . 
nere der C u r i a w i r d v o m Bauschutt befreit 
- «ausgehöhl t» . Das Arbe i t sn iveau ent
spricht u n g e f ä h r der Oberkante v o n Schicht 
10 i n P r o f i l A b b i l d u n g 5. B l i c k v o n N o r d 
westen. 

4 Augst, C u r i a (Grabung 1962.60). Detai lauf
nahme der mit t leren S a n d s t e i n s ä u l e . B l i c k 
v o n Nordwesten . D i e dunkle Brandschicht 
läuft bis an die Säule , die grobsteinige 
Brandschuttschicht hingegen läuft d a r ü b e r 
hinweg. 

ben v o n R . Laur-Belar t zufolge lagen die eisernen N ä 
gel, K r a m p e n , H a k e n u n d Besch läge gleich kisten
weise i n dieser Bronze-Fundschicht (Brandschicht ) 1 8 . 

D i e A u s g r ä b e r stellten fest, dass die W ä n d e des 
Untergeschosses der C u r i a ehemals weiss verputzt ge
wesen w a r e n 1 9 u n d diejenigen des d a r ü b e r l i e g e n d e n 
Saales einen weissen Pu tz mi t gelben Punk ten gehabt 
hatten. Z w e i u r s p r ü n g l i c h konisch zulaufende Fen 
ster 2 0 (zwischen S tü tzpfe i l e r 2/3 bzw. 6/7) 2 1 u n d die 
T ü r e waren, wie bereits K . Stehl in festgestellt hatte, 
nach dem B r a n d zugemauert worden. Z u r selben Ze i t 
wurden die b e s c h ä d i g t e n M a u e r n wieder aufgeführ t 
und der gesamte Innenraum mi t Mauerschut t aufge
füllt (Abb . 5, Schichten 10-13). D i e M ö r t e l g u s s -
Schicht 14 schloss das Ganze gegen oben ab u n d b i l 

dete die Unterlage für den mi t Z i e g e l m ö r t e l verlegten 
B o d e n aus d ü n n e n Ka lkp la t t en der j ü n g e r e n C u r i a 
(Abb . 5, Schicht 15). 

W e i t e r f ü h r e n d e Resultate zur re la t ivchronologi
schen Abfolge der Bas i l ikamauern u n d der Cur i abau-
ten brachten ausser den Grabungen v o n K . Stehl in 
1907/1908 2 2 die e r w ä h n t e n Grabungen i n den Jahren 
1986 u n d 1990 2 3 . 

Sichelen 2 

Bearbeitungsstand: I m R a h m e n des Autobahnbaus 
wurde der T e m p e l Sichelen 2 i n den Jahren 1962/ 
1963 unter der Le i tung v o n H . Bögl i freigelegt (Gra -

18 Erstaunlicherweise fehlen Nägel, die kleiner sind als Balkennägel 
(mit Ausnahme der wenigen Befestigungsnägel für Bandhaken 
und Bänder), fast vollständig im Fundmaterial der Curia. Ich 
vermute, dass diese kürzeren Nägel nicht systematisch gesam
melt worden sind. 

19 «Im Innern erscheint ein Sandsteinpfeiler, dessen Quader von 
der Hitze gesprengt sind. Auch der weisse Verputz ist vom Feuer 
verfärbt. Im Schutt über dem Brand viele von der Hitze ver
färbte Ziegel, sogar zu Kalk verbrannte Steine. Es muss ein star
ker Brand gewütet haben.» Tagebuch R. Laur-Belart (wie Anm. 
4) 19.10.1960. 

20 Die Beschreibung im Tagebuch von R. Laur-Belart (wie Anm. 4) 
vom 26.9.1960 lautet: «Wir entdeckten in der Curia-Mauer ein 
zugemauertes, konisch zulaufendes Fenster!» Bei Laur-Belart/ 
Berger (wie Anm. 13) 51 heisst es dann später: «... sassen ur
sprünglich schmale Fenster.» 

21 Die Rekonstruktionszeichnung nach Schwarz/Trunk (wie Anm. 
8) 224 Abb. 20,B indessen zeigt im Untergeschoss der Curia 
rundum zwischen die Stützpfeiler eingefügte, recht grosse Fen
ster. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der 
ehemaligen Verwendung dieses Raumes: War es ein grosser La
gerraum oder gar eine Schatzkammer oder ein Gefängnis (vgl. 
Vitruv, Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit An
merkungen versehen von C. Fensterbusch [Darmstadt 1964] V, 
2). Das heisst, war in diesem Raum grosser Lichteinfall er
wünscht oder gab es tatsächlich nur zwei Fenster? Diese Frage 
ist m.E. noch nicht abschliessend geklärt. 

22 Vgl. Anm. 4. 
23 Vgl. Anm. 5. 
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Abb. 5 Augst, Curia. Nordost-Südwest-Profil (Grabungen 1961.60, 1962.60, 1964.60, 1986.60). Dieses Profil 
ist eine «patchworkartige» Zusammensetzung der Profilzeichnungen verschiedener Schnitte durch die 
Curia (z.T. sind die Befunde gespiegelt dargestellt). Die Schichtbeschreibung wurde von D. Cahn (wie 
Anm. 7) zusammengestellt und ergänzt (Zitate in «...»: aus Tagebuch R. Laur-Belart [wie Anm. 4]). 
M. 1:120. 
Schnitt 1: Tagebuch Laur-Belart vom 17.2.1964 
Schnitt 2: Grabungsdokumentation 1986 
Schnitt 3: Beschreibung aus Tagebuch Laur-Belart vom 29.11.1962 
Schnitt 4: Grabung 1960/1961 (keine Schichtbeschreibung von R. Laur-Belart vorhanden) 
1/2 glazialer Rheinschotter. 
3 lehmiges, zähes Sediment. 
4 stark verdichtete, feinsiltige Erdschicht mit vielen Kieseln. 
5 Bauhorizont aus lockerem Kalksteinsplitt. 
6 untere Mörtelschicht direkt auf sorgfältig errichtetem rund 10 cm dickem Stein-Mörtel-Bett aus kantig-plattig gebrochenen, 

faustgrossen Kalksteintrümmern; hart mit Mörtel und Kiesel verbunden (ohne Ziegelschrot). 
7 Mörtelboden, ca. 10 cm dick, hart, stellenweise (gut) erhalten. 
8 «Brandschicht» - «kleiner Ziegelschutt und Ziegelplatten»: locker eingefüllte oder eingestürzte Schicht, dunkel verfärt^, liegt 

direkt auf dem verbrannten Mörtelboden und steigt gegen den mittleren Stützpfeiler an. Dies ist die eigentliche Baueisen-
Fundschicht. Ausserdem enthielt sie zahlreiche Bronzefunde mit Brandspuren (u.a. den «Fuss»). 

9 «viel Mörtel»-«Eckbinder, Kalk- und Sandstein, 7-9 cm dick» - «grauer Sandstein» - «Stück Mörtelboden auf dem Brand»: 
dicht mit aufgelöstem Mörtel, Steinen und Eckbindern vermischte, unregelmässige Schicht. Zahlreiche Bronzefragmente und 
viele Krampen, Nägel usw. 

10 «grober Bauschutt mit Bindern»: lose, unregelmässig eingefüllter Schutt, darunter zahlreiche schwarz verfärbte Bruchsteine. 
Auf der Oberkante dünner, heller Horizont: wohl Arbeitsniveau der Grabung. 

11 wohl derselbe grobe Bauschutt wie Schicht 10. 
12 dichter, erdig-dunkler Einfüllschutt; offenbar sehr unregelmässig eingeschüttet. 
13 lockere Einfüllschicht, deutlich heller als Schicht 12, mit zahlreichen Steinbrocken. 
14 mit Steinen durchsetzter dicker Mörtelguss, überdeckt Schicht 12 und 13 gleichmässig; horizontales Niveau als Unterlage für 

Boden der Curia 2. 

bungen 1962.52 und 1963.52). Der Grundriss des 
Tempels war schon vorher dank Luftaufnahmen be
kannt. Die Grabungsergebnisse und deren Deutung 
wurden mehrfach veröffentlicht24, doch gibt es bisher 
noch keine umfassende Publikation der Funde und 
Befunde. 
Datierung, Gottheit: Keramikfunde und Münzen deu
ten auf eine Benützung des Tempels vom frühen 
2. Jahrhundert bis gegen Ende des 3. Jahrhunderts 
hin. Im Schutt lag der verstümmelte Marmortorso 
einer Göttin mit Köcherriemen über der Brust (Diana 
oder verwandte einheimische Göttin [?])25. 
Lage, Befund: Der Tempel Sichelen 2 mit seiner win
kelförmigen Umfassungsmauer und der etwas süd
südwestlich davon plazierte Tempel Sichelen 3 liegen 
an der südlichen Hauptausfallstrasse (Westtorstrasse) 
von Augusta Raurica - im Bereich der Südvorstadt -
einem Gewerbe- und Handelsquartier (Abb. 7). Die
ses Gebiet lag ausserhalb des Stadtzentrums mit sei
nen öffentlichen Gebäuden, aber doch innerhalb des 

24 Z.B. H. Bögli, Der gallo-römische Tempel Augst-Sichelen 2. In: 
Archäologie und Nationalstrassenbau 4. Ur-Schweiz 27, 1963, 
62ff; H. Bögli, Ein Heiligtum der Civitas Rauracorum. In: Hel
vetia Antiqua. Festschrift Emil Vogt (Zürich 1966) 209ff.; Laur-
Belart/Berger (wie Anm. 13) 121ff; Trunk (wie Anm. 8) 80ff. 
172f. Einen umfassenden Bericht über den derzeitigen Stand der 
Bearbeitung gibt C. Bossert-Radtke, Überlegungen zur Ausgra
bung des gallo-römischen Tempels Sichelen 2 im Süden von Au
gusta Raurica. In: F. E. Koenig, S. Rebetez (Hrsg.), Arculiana. 
Recueil d'hommages offerts à Hans Bögli (Avenches 1995) 303ff. 
(mit weiterführenden Literaturangaben). 

25 Bossert-Radtke (wie Anm. 24) 310 und Anm. 38. Bögli 1966 (wie 
Anm. 24) 211 spricht noch von einer Benützungszeit zwischen 
der Mitte des 1. und der Mitte des 3. Jahrhunderts n.Chr. - Zum 
Diana-Torso C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rundskulptu
ren und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in 
Augst 16 = Corpus Signorum Imperii Romani. Schweiz III. Ger
mania superior. Augusta Rauricorum (Augst 1992) 25f. Kat.-Nr. 
5 Taf. 7. 



A b b . 6 Augst, C u r i a (Grabungen 1908.60, 1960.60, 1961.60, 1964.60, 1986.60, 1990.60). Grundr i s sp lan mi t 
Ein t rag der Schnitte 1-4, der verschiedenen Sondiergrabungen u n d der F o t o - B l i c k w i n k e l v o n A b b i l 
dung 3 (<1) u n d A b b i l d u n g 4 (<2). M . 1:150. 

durch die Stadtmauer definierten Stadtareales; es war 
nicht ins r egu lä re s t ä d t i s c h e Strassennetz einbezogen. 
Es ist denkbar, dass der klassisch r ö m i s c h e T e m p e l 
die g a l l o r ö m i s c h e n Viereck tempel auf dem S c h ö n 
b ü h l v e r d r ä n g t hat u n d i m Anschluss daran der T e m 
pel Sichelen 2 das zentrale H e i l i g t u m der civitas war; 
d.h. er bildete somit eine A r t Gegenpol z u m Forums
tempel u n d z u m T e m p e l auf d e m S c h ö n b ü h l 2 6 . 

D e r T e m p e l Sichelen 2 (vgl. A b b . 8) mass aussen 2 7 

20,1x21,6 m (ohne v e r s t ä r k t e Fundamentecken) , 
innen 18,7x20,1 m (Mauerd icke 0,70-0,75 m). D e r 
U m g a n g war allseitig 4,9 m tief. D i e Ce l la , deren 
Wes twand ausgeraubt war, hatte eine G r ö s s e v o n 
7,2x8,7 m innen u n d 8,9x 10,5 m aussen (Mauerd icke 
rund 0,9 m). Neben den aussen u n d innen v e r s t ä r k t e n 
Fundamentecken war die Innenseite der Umgangs

mauer i n r ege lmäss igen A b s t ä n d e n mi t Pfei lersockeln 
(0,6x0,6 m) versehen: je 4 an den Längsse i t en , je 2 an 
den Querseiten. A u f der Tempelachse schliesst gegen 
Nordwesten und gegen S ü d o s t e n je e in 9,2x10,3 m 
grosses Kalks te infundament an (= Cellabreite), das als 
mi t Steinplatten verkleidetes Treppenfundament i n -

26 Laur-Belart/Berger (wie Anm. 13) 121: Die Anhebung des Um
ganges des Tempels Sichelen 2 ist wohl als Angleichung an den 
römischen Podiumtempel und damit als Ausdruck fortgeschrit
tener Romanisierung zu betrachten. Dazu auch Bossert-Radtke 
(wie Anm. 24) 310 und Anm. 42-44; Bögli 1966 (wie Anm. 24) 
212. 

27 Ich stütze mich auf die Angaben von C. Bossert-Radtke (wie 
Anm. 24; 303. 305f.). Die Massangaben der verschiedenen Auto
ren variieren deutlich. 



terpretiert w i rd . Es führ t e auf einen rund 1,4 m ü b e r 
der Erde liegenden U m g a n g u n d stand i m V e r b a n d 
mi t der Umgangsmauer 2 8 . 

D i e M a u e r n waren alle u n g e f ä h r gleich hoch - woh l 
bedingt durch die N u t z u n g des Gebietes als Acke r 
l and - u n d unter der alten S c h w e l l e n h ö h e erhalten. 
Das antike Gehn iveau ausserhalb des Tempels lag auf 
etwa 294 m ü . M . , d.h. u n g e f ä h r auf der gleichen H ö h e 
wie die Oberkante der Lehmschich t 8 i m Umgang . 
D i e S c h i c h t v e r h ä l t n i s s e i m U m g a n g u n d i n der C e l l a 
s ind sehr unterschiedlich, wie das P r o f i l (Abb . 9) 
zeigt 2 9 . 

U n t e r anderem wegen der mangelnden Aussage
kraft der D o k u m e n t a t i o n des stratigraphischen Be
fundes liegen verschiedene Rekonstruktionsvor
schläge für den T e m p e l Sichelen 2 v o r (Tabelle l ) 3 0 . 
W i e das Schema zeigt, reichen die Rekonst rukt ions
vo r sch läge v o m T e m p e l mi t z w e i s t ö c k i g e m Umgang , 
d.h. kryptoport ikusar t ig vertieftem Untergeschoss 
m i t Lehmboden , verbunden m i t e r h ö h t e m P o d i u m 
mi t H o l z b o d e n , bis z u m i n der ersten Bauphase eben
erdigen u n d erst nach e inem B r a n d mi t e inem umlau
fenden P o d i u m versehenen H e i l i g t u m . 

A b b . 7 Augst, Tempelbez i rk Sichelen 2 (Grabung 
1962.52 u n d 1963.52). Lageplan. M . 1:2000. 

Tabelle 1: Augst, Tempe l Sichelen 2. A u f dem Be
fund basierende Rekonst rukt ionsvor
schläge verschiedener A u t o r i n n e n . 

Autorin: 

Umgang: 
Kryptoportikus 

mit darüber 
liegendem 
Podium 

Cella-
Innenraum 
auf Podium 

Höhe 

Cella-Innen-
raum liegt 
tiefer als 
Podium 

Tempel: 1. 
Phase eben
erdig, 2. 
Phase mit 
Podium 

Bögli 1963, 64; 
Bögli 1966, 209f. X X 

Laur-Belart/Berger 
1988, 121f. X X 

Trunk 1991, 173 
Anm. 1492 (Vorschlag) X 

Bossert-Radtke 1995, 
309 Abb. 6 X 

28 Bögli 1966 (wie Anm. 24) 209; Laur-Belart/Berger (wie Anm. 13) 
121; ein en bloc umgestürztes, ca. 3 m langes Mauerstück - wohl 
Teil der Umfassungsmauer - zeigt, dass die Umfassungsmauer 
vermutlich mindestens bis in Brusthöhe als kompakte Mauer 
aufgeführt war (H. Bögli, Grabungsdokumentation 1962, 
2. Tempel-Umgang, S. 14; Bögli 1966 [wie Anm. 24] 209). 

29 Bossert-Radtke (wie Anm. 24) 306 und Anm. 12. - Schichtbe
schreibung in Abbildung 9 nach Bossert-Radtke (wie Anm. 24) 
306. Diese Angaben stützen sich auf die Beschreibungen von 
Bögli 1963 (wie Anm. 24), miteingeschlossen die Profilnumerie
rung; Schichten 8, 9, 14 nach H. Bögli, Grabungsdokumentation 
1962, 2. Tempel-Umgang, S. 14 und Bögli 1966 (wie Anm. 24) 
210 (für eine vom Steinbau unabhängige Schwellbalkenkon
struktion für den oberen Boden des Umgangs). 

30 Bögli geht davon aus, dass der Boden der «Kryptoporticus» rund 
60 cm unter dem antiken Gehniveau lag. Diese Distanz zusam
men mit der anhand der Treppenfundamente errechneten Höhe 
von 1,4 m ergeben somit eine Gesamthöhe des vermuteten Um
gang-Untergeschosses von 2 m . - Trunk (wie Anm. 8) erwägt 
folgende Alternative: Er geht von einer ebenerdigen 1. Tempel
phase aus, welche durch einen Brand zerstört worden ist. Beim 
folgenden, tiefgreifenden Umbau wurde ein Podium errichtet, 
dessen Untergeschoss noch die Brandschicht des ehemaligen 
Holzbodens (und Brandschutt[?]) enthielt. 



Umgang ^ ^ Cella ^ ^ Umgang ^ 

A b b . 9 Augst, T e m p e l Sichelen 2 (Grabung 1962.52, 1963.52). S c h i c h t v e r h ä l t n i s s e i n P ro f i l 2 quer durch den 
Tempe lbau (zur Lage siehe A b b . 8). D i e Schichtbeschreibung ist v o n C . Bossert-Radtke (vgl. A n m . 24) 
ü b e r n o m m e n . M . 1:160. 
Umgang: 
1 ca. 20 cm dicke Humusschicht 
2 bis 60 cm dicke Schuttschicht mit Bruchsteinen, Mörtel, Architekturfragmenten, Säulentrommeln, wenigen Wandver

putzstücken, verbranntem Holz, Eisen und vielen Dachziegeln. Aus dieser Schicht stammen wohl die meisten «Bau
eisen», d.h. Bandhaken, Splinte und Nägel. 

3 10-15 cm dicke, reine Brandschicht 
8, 9, 14 lehmiges Material (gestampfter Lehmboden; eine unterschiedlich locker verlegte Steinsetzung aus flachen Steinen 

mittlerer Grösse lief, nur wenig in den gestampften Lehmboden eingelassen, der Innenseite der Aussenmauern (unter
brochen durch die Mauerverstärkungen) und den Aussenseiten der Cellamauer entlang und verband die nordwestlich
südöstlich verlaufenden Cellamauern mit den Umgangsmauern (vgl. Anm. 29). 

Cella: 
1 10-20 cm dicke Humusschicht 
3 braunes, humoses, mit Kalksplittern durchsetztes Material; senkt sich gegen die Cellamitte 
4 dünne Kalksplitterlage, z.T. mit grössern Kalkbruchsteinen 
5 lehmige Schicht 
6 «Boden» aus Kalksteinsplittern, weniger dicht als Schicht 4 
7 fetter, umgelagerter Lehm 
8 Lehmboden. 

Beschreibung der Typengruppen 
(Tabellen 4-27: i m Anhang) 

B e i al len hier behandelten Baueisen lassen sich v o n 
der F o r m her, d.h. insbesondere aus schmiedetechni
scher Sicht, verschiedene Typen , z .T . auch Unter ty
pen, unterscheiden. F ü r den eigentlichen Gebrauch 
spielen diese oft k le inen Unterschiede keine R o l l e , 
doch ist es dank ihnen mög l i ch , bei diesem teilweise 
ausgezeichnet erhaltenen M a t e r i a l eine Aussage ü b e r 
die «Handschr i f t» , d.h. die Arbei tshal tung u n d die 
Verarbei tungstechniken der Schmiede, zu machen. 
M a n erkennt, ob die S t ü c k e sehr sorgfäl t ig ü b e r a r b e i 
tet oder - wie eine Massenware - e inzig rasch i n die 
nö t ige F o r m gebracht worden s ind. W i e eingangs er
w ä h n t , besteht e in Z i e l dieser Arbe i t dar in , a m vor l ie 
genden M a t e r i a l z u untersuchen, ob die Schmiede 
ihre Ware bei Bedar f i n g rösse ren Serien hergestellt 
haben, ob somit eigentliche G r ö s s e n - u n d F o r m e i n 
heiten i m vorl iegenden M a t e r i a l fassbar s ind. 

I m M a t e r i a l aus der C u r i a s ind alle i n Tabel le 2 
aufgeführ ten Baueisentypen vertreten. I m T e m p e l S i 
chelen 2 hingegen fehlen sowohl K l a m m e r n als auch 
W i n k e l b ä n d e r . W e i l die Baueisentypen der beiden 
F u n d p l ä t z e v o n der F o r m her - m i t Ausnahme der 
Splinte T y p 1.2. - deut l ich gegeneinander abgrenzbar 
s ind, werden sie gemeinsam vorgestellt. 

D i e E in te i lung der bei den folgenden D i a g r a m m e n 
verwendeten r ö m i s c h e n , ehemals auf d e m B a u ge
b r ä u c h l i c h e n Masseinhei t - das Archi tektonische 
M a s s 3 1 - zeigt Tabel le 3. 

Bandhaken (Taf. 1-4) 

D i e Bandhaken der beiden Fundor te unterscheiden 
sich g r u n d s ä t z l i c h i n der Nagel lochzahl u n d i n der 
max ima len Spanne ihrer G r ö s s e n u n d Gewichte : D i e 
« T e m p e l Sichelen 2 -Typen» haben nur ein Nage l loch 
u n d s ind 10-18 c m gross, w ä h r e n d die C u r i a - T y p e n 
zwei N a g e l l ö c h e r haben bei L ä n g e n v o n 11-13,5 c m 
(Abb. 10 u n d 11). 

Weitere allgemeine F o r m m e r k m a l e s ind (vgl. A b b . 
12): 
• die Aus fo rmung der Schulter (abgesetzt / nicht ab

gesetzt) 
• die Ausr i ch tung des Hakens nach l inks oder rechts 

(bezogen auf die durch die R i c h t u n g der L o c h u n g 
gegebene Vorderseite) 

• Bandbrei te (g le ichmäss ig breit oder gegen die Basis 
verbreitert; T e m p e l auf d e m S c h ö n b ü h l : gegen die 
Basis ve r jüng t ) 

• A u s b i l d u n g der Basis (gerade, schräg , konkav , k o n 
vex, d ick u n d abgeschrotet, d ü n n u n d ausgeschmie
det). 

D i e K o m b i n a t i o n der beschriebenen F o r m m e r k m a l e 
ergibt folgende Haupt typengruppen: 

Typ 1 = Bandhaken mit 1 Nagelloch 
Typ 2 = Bandhaken mit 2 Nagellöchern 

31 Nach A. Mutz, Römische Waagen und Gewichte aus Augst und 
Kaiseraugst. Augster Museumshefte 6 (Augst 1983) 9 Tabelle 4. 



W e i l Bandhaken i n publ iz ier ten Fundkata logen mi t 
r ö m i s c h e m M a t e r i a l k a u m zu f inden sind, werden i m 
folgenden auch die sieben Bandhaken mi t z .T . d r in -
sitzenden N ä g e l n kurz vorgestellt, welche 1921 auf 
dem S c h ö n b ü h l i m ä u s s e r e n U m g a n g des Tempelvor 
hofes zusammen mi t Spl in ten z u m Vorsche in gekom
men s i n d 3 2 . Gepunktete Tei le bezeichnen die B r a n d 
patina. 

Tabelle 2: Augst. Das bearbeitete Ma te r i a l , geglie
dert nach Fundor ten , Objekt typen und 
Fundzahlen . 
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m
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T
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Bandhaken 76 71 7 154 2 

Splinte 78 69 5 147 3 

Klammern 50 - - 50 2 

Winkelbänder 20 - - 20 5 

Bandfragmente 11 2 - 13 2 

Scharnierbänder 2 5 - 7 2 

Balkennägel 67 55 - 122 2 

Scheibenkopfhägel 35 600 - 635 1 

Total 339 802 12 1154 19 

Tabelle 3: D i e architektonischen Masse: 1 pes = 
4 palmi = 16 digiti. 1 digitus = 1 Finger
breite; 1 palmus = 4 Fingerbrei ten bzw. 
1 Handbre i te (ohne Daumen) ; 1 pes = 
1 Fuss. 

Digiti 
Milli
meter Weitere Masseinheiten 

1 18,48 = V4 palmus = 1/16 pes 
2 36,96 
3 55,40 

4 73,90 = 1 palmus 
5 92,40 
6 110,90 
7 129,40 

8 147,90 = 2 palmi 
9 166,30 

10 184,80 
11 203,30 

12 221,80 = 3 palmi 
13 240,20 
14 258,70 
15 277,20 

16 295,70 = 4 palmi = 1 pes 

digiti 

45 A n z a h l 

A b b . 10 Augst, Tempe l Sichelen 2: G e s a m t l ä n g e der 
v o l l s t ä n d i g e n Bandhaken T y p 1. Skalie
rung: digiti. D i e L ä n g e n bewegen sich z w i 
schen knapp 5 und fast 10 digiti. 

digiti 

45 A n z a h l 

A b b . 11 Augst, C u r i a : G e s a m t l ä n g e der Bandhaken 
T y p 2 (1-45: v o l l s t ä n d i g erhalten, 46-76: 
u n v o l l s t ä n d i g erhalten). Skalierung: digiti. 
D i e L ä n g e n bewegen sich zwischen 5 und 
etwa 8 digiti. 

A b b . 12 

L o c h 2 

Basis 

Augst, C u r i a u n d T e m p e l Sichelen 2. Be
nennung der Bandhakentei le . 

32 K. Stehlin (bearb. von C. Clareboets, hrsg. von A. R. Furger), 
Ausgrabungen in Augst 1890-1934. Forschungen in Augst 19 
(Augst 1994) 68f. Abb. 82. 



Typ 1: Bandhaken mit 1 Nagelloch (Tempel Sichelen 2; Taf. 1,1—6; 
2,7-18; Abb. 13) 
Es bestehen erhebliche Grössen- und Gewichtsunterschiede; alle 
festsitzenden Nägel haben einen Scheibenkopf. Total: 65 Stück. 

Typ 1.1. (Taf. 1,1-6; Tabelle 4) 
Grössen: 13,2-17,9 cm (7-10 digiti) 
Schulter: abgesetzt (z.T. nur schwach) 
Loch: meistens rund; z.T. etwas neben der Objektachse 
Basis: leicht konvex, dick, abgeschrotet; Stück gegen die Basis 
gleichmässig, aber schwach verbreitert 
Band: massiv; welliger Rand 
Haken: massiv 
Oberfläche: gut erhalten 
Gesamteindruck: nicht sehr einheitliche Gruppe, beträchtliche 
Grössenunterschiede 
Dazu noch: 6 Splinte, 12 Nägel 
Stückzahl: 24 

L ä n g e 
(mm) digiti 
185 -1 1 

A b b . 13 Augst, T e m p e l Sichelen 2: G e s a m t l ä n g e der 
Bandhaken des Typs 1 nach Unte r typen ge
gliedert (Typ 1.1.: 1-24, T y p 1.2.: 25-40, 
T y p 1.3.: 41-49, T y p 1.4.: 50-64). Skalie
rung: digiti. 

Typ 1.4. (Taf. 2,14-18; Tabelle 7) 
Längen: 9,5-12,1 cm (um 6 digiti) 
Schulter: beidseitig abgesetzt 
Loch: meist eckig, z.T. beinahe «auf die Spitze» gestellt 
Basis: gerade bis konkav, dick, abgeschrotet; eine Seite leicht einge
zogen 
Band: recht massiv; Rand z.T. wellig 
Oberfläche: einigermassen gut erhalten 
Gesamteindruck: Hakenformen sind einheitlich, davon abgesehen 
ist es eine Mischgruppe 
Dazu noch: 1 Splint, 10 Nägel 
Stückzahl: 17 

Typ 2: Bandhaken mit 2 Nagellöchern (Taf. 3,19-31; 4,32-37; Abb. 
14) 
Die wenigen erhaltenen Bandhaken-Nägel der Curia haben einen 
facettierten Pilzkopf; ihre Schäfte sind unvollständig. Die Bandha
ken-Nägel vom Tempel auf dem Schönbühl haben, ebenso wie das 
Einzelstück aus einem 2-Loch-Bandhaken aus dem Tempel Siche
len 2 (Typ 2.4.), einen Scheibenkopf. Total: 84 Stück (76 aus der 
Curia, 1 aus dem Tempel Sichelen 2, 7 aus dem Tempel auf dem 
Schönbühl). 

Typ 2.1. (Taf. 3,19-23; Tabelle 8) 
Längen: 9,7-14,1 cm (6-7 digiti) 
Schulter: abgesetzt, z.T. nur schwach ausgebildet 
Löcher: ca. gleich gross, rund; z.T. leicht neben der Objektachse; 
beide von vorne durchgetrieben 
Basis: gerade, dünn, abgeschrotet; Ecken eingezogen 
Band: recht stabil; Kanten gewellt; grösste Breite im Bereich des 
2. Lochs 
Oberfläche: einigermassen gut erhalten, verbogen 
Gesamteindruck: sehr rasche Schmiedearbeit 
Dazu noch: 4 Splinte, 2 Nägel 
Stückzahl: 35 
Herkunft: Curia 

Typ 2.2. (Taf. 3,24-27; Tabelle 9) 
Längen: 11,9-13,3 cm (6-7 digiti) 
Schulter: abgesetzt 
Löcher: ca. gleich gross; auf der Objektachse; beide von vorne 
durchgetrieben 
Basis: dünn, gerade; Ecken höchstens leicht eingezogen 
Band: verbreitert sich langsam gegen die Basis und wird dünner; 
Kanten recht gerade, überarbeitet 
Oberfläche: grösstenteils schlecht erhalten 
Gesamteindruck: sorgfältige Schmiedearbeit 
Dazu noch: 1 Nagel 
Stückzahl: 26 
Herkunft: Curia 

Typ 1.2. (Taf. 2,7-11; Tabelle 5) 
Längen: 11,8-13,9 cm (um 7 digiti) 
Schulter: nicht abgesetzt 
Loch: rund 
Basis: konvex, abgeschrotet, dünner als die Bandmitte. Band 
schwach, aber gleichmässig gegen die Basis verbreitert (dort grösste 
Breite) 
Band: recht stabil; Rand kaum wellig 
Haken: z.T. massiv 
Oberfläche: gut erhalten 
Gesamteindruck: sauber gearbeitet 
Dazu noch: 11 Nägel 
Stückzahl: 17 

Typ 1.3. (Taf. 2,12.13; Tabelle 6) 
Längen: 11,4-13,4 cm (6-8 digiti) 
Schulter: nicht abgesetzt 
Loch: eckig, seltener rund 
Basis: gerade, schräg oder konkav; dünner als Bandmitte; seitlich 
eingezogen (grösste Breite liegt im Bereich des Lochs) 
Band: einigermassen massiv 
Haken: Formen recht einheitlich 
Oberfläche: recht gut erhalten 
Gesamteindruck: einheitliche Gruppe, v.a. die Grössen und Haken
formen 
Dazu noch: 4 Nägel 
Stückzahl: 8 

Länge 
(mm) digiti 

148 

111 

74 

Typ 2.1. Typ 2.2. Typ 2.3. 

31 Anzahl 

A b b . 14 Augst, C u r i a . G e s a m t l ä n g e der Bandhaken 
des Typs 2 nach Unter typen gegliedert 
(Typ 2.1.: 1-24, T y p 2.2.: 25-38, T y p 2.3.: 
39-45). Skalierung: digiti. 
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Tafel 2 Augst. Bandhaken T y p 1. T y p 1.2. (7-11), T y p 1.3. (12.13), T y p 1.4. (14-18). Fundort: T e m p e l S i 

chelen 2. M . 1:2. 





Typ 2.3. (Taf. 3,28-30; Tabelle 10) 
Längen: 9,2-15,8 cm (7-8 digiti) 
Schulter: nicht abgesetzt 
Löcher: Loch 1 etwas grösser als Loch 2, Lochform unregelmässig; 
Löcher oft nicht auf der Objektachse. Loch 1 von vorne, Loch 2 von 
hinten durchgetrieben (Symbol b in Tabelle 10). Beide Löcher von 
vorne durchgetrieben (Symbol v) 
Basis: konvex, dünn ausgeschmiedet; Ecken eingezogen, gerundet 
Band: relativ dünn (heute); verbreitert sich deutlich gegen die Basis 
und verliert gleichmässig an Dicke 
Oberfläche: schlecht erhalten 
Stückzahl: 15 
Herkunft: Curia 

Typ 2.4. (Taf. 3,31; Tabelle 11) 
Länge: 11,7 cm 
Schulter: nicht abgesetzt 
Löcher: eckig; auf der Objektachse 
Basis: schräg, dünner als Bandmitte; breiteste Stelle 
Band: dünn, massiv; gewellte Kanten 
Oberfläche: recht erhalten 
Dazu noch: 1 Nagel 
Stückzahl: 1 
Herkunft: Tempel Sichelen 2 

Länge 

1 

A b b . 15 

31 61 Anzahl 

Augst, C u r i a , T e m p e l auf dem S c h ö n b ü h l 
(TSb) u n d Tempe l Sichelen 2. G e s a m t l ä n g e 
der v o l l s t ä n d i g e n Splinte nach Fundor ten 
geordnet. C u r i a (Typ 1.2.: 1-39), T e m p e l 
auf dem S c h ö n b ü h l (Typ 1.1.: 41-43), T e m 
pel Sichelen 2 (Typ 1.1.: 44-71 , T y p 1.2.: 
72-82, T y p 2: 83-99). Skalierung: digiti. 

Typ 2.5. (Taf. 4,32-35; Tabelle 12 
Längen: 15,7-17,6 cm 
Schulter: abgesetzt, tief angesetzt («Bauch») Länge 
Löcher: rundlich; ca. auf der Objektachse (mm) 
Basis: gerade bis schräg, abgeschrotet, dünner als die Bandmitte; 
schmälste Stelle des Bandes 
Band: massiv, Kanten gerade; gleichmässig verjüngt von der Schul
ter gegen die Basis 
Haken: fein; knapp breiter als die Schulter 
Oberfläche: recht erhalten 
Dazu noch: 5 Nägel 
Stückzahl: 5 
Herkunft: Tempel auf dem Schönbühl 

Typ 2.6. (Taf. 4,36.37; Tabelle 13) 
Längen: 17,1-17,7 cm 
Schulter: abgesetzt 
Löcher: rund; auf der Objektachse 
Basis: dünn, gerade bis konvex A b b . 
Band: massiv, gleichmässig breit 
Haken: massiv 
Oberfläche: recht erhalten 
Stückzahl: 2 
Herkunft: Tempel auf dem Schönbühl 

digiti 

Typ 2 Typ 3 

Anzahl 

16 Augst, C u r i a , Tempe l Sichelen 2, T e m p e l 
auf dem S c h ö n b ü h l (TSb). G e s a m t l ä n g e der 
v o l l s t ä n d i g e n Splinte nach Typengruppen 
geordnet (Typ 1.1.: 1-27 T e m p e l Sichelen 2 
[TSi2], 28-30 Tempe l S c h ö n b ü h l [TSb]; 
T y p 1.2.: 32-42 Tempe l Sichelen 2 [TSi2], 
43-81 C u r i a ; T y p 2: 83-98 T e m p e l Siche
len 2 [TSi2] , T y p 3: 100 ( u n v o l l s t ä n d i g e s 
S tück) . Skalierung: digiti. 

Splinte (Taf. 5) 

Splinte wurden sowohl i n der C u r i a als auch i n den 
Tempe ln Sichelen 2 u n d dem S c h ö n b ü h l t e m p e l zu 
sammen mi t Bandhaken gefunden. B e i m Bandhaken 
Taf. 1,4 z .B . war der H a k e n derart zusammenge
d r ü c k t , dass der e i n g e h ä n g t e Spl int bis heute nicht 
mehr herausrutschen konnte. D i e Spl in t formen u n d 
-grossen aus der C u r i a s ind recht e inhei t l ich 
(Typ 1.2.), drei verschiedene Formtypen s ind hinge
gen b e i m M a t e r i a l v o m Tempe l Sichelen 2 unter
scheidbar. D i e S p l i n t - G e s a m t l ä n g e n liegen grob ge
sagt zwischen 1 u n d 2 palmi (4-8 digiti; A b b . 15 u n d 
16). 

Typ 1 (Taf. 5,38-48) 
Die Öse der Splinte ist durch ausgeprägte Schultern deutlich von 
den Schenkeln abgesetzt. Das Loch der Öse ist rundlich. Die Ge
samtform ist sehr gleichmässig geschmiedet. 

Typ 1.1. (Taf. 5,38-42; Tabelle 14) 
Längen: 9,5-13,7 cm 
Gesamtform: massige Form mit kräftiger Öse und starken Schen
keln. Öse gross im Bezug auf die Schenkellänge, verglichen mit 
Typ 1.2. 
Öse: Kanten meist gebrochen 
Schulter: deutlich ausgebildet, häufig noch Spuren des Umbiegens 
erhalten 
Schenkel: Querschnitt flach-rechteckig 
Herkunft: Tempel Sichelen 2 und Tempel auf dem Schönbühl 
Stückzahl: Tempel Sichelen 2: 30; Tempel auf dem Schönbühl: 5 

Typ 1.2. (Taf. 5,43-48; Tabelle 15) 
Längen: 9 bis max. 14,3 cm 
Gesamtform: schlanke Form. Kopf im Bezug auf die Schenkellänge 
deutlich kleiner als bei Typ 1.1. 
Öse: Kanten meist gebrochen 
Ösenloch: rund 
Schulter: deutlich abgesetzt 
Schenkel: lang, Querschnitt flach-rechteckig 
Herkunft: alle in der Curia gefundenen Splinte; Tempel Sichelen 2 
Stückzahl: Curia: 74; Tempel Sichelen 2: 16 







T y p 2 (Taf. 5,49-54; Tabelle 16) 
Die Öse der Splinte geht fast fliessend in die Schenkel über. Das 
Ösenloch ist länglich-oval. 
Längen: 7-12,4 cm 
Gesamtform: massiv, kurz, fliessend 
Öse: Kanten z.T. sehr rund 
Ösenloch: länglich oval, weit 
Schulter: nur wenig ausgeprägt 
Schenkel: kurz, massiv, häufig ungleich lang und ungleich dick 
Herkunft: Tempel Sichelen 2 
Stückzahl: 17 

T y p 3 (Taf. 5,54; Tabelle 17) 
Die Splintöse hat einen flach-rechteckigen Querschnitt im Gegen
satz zu den fast quadratischen Querschnitten der Typen 1 und 2. 
Länge: noch 9,8 cm 
Ösenloch: rundlich, gross 
Schulter: deutlich ausgebildet 
Schenkel: Querschnitt flach-rechteckig, deutlich schmaler als Ösen-
breite 
Herkunft: Tempel Sichelen 2 
Stückzahl: 1 

R ü c k e n 
gesamtbreite 

(mm) 
10 12 digiti 

• 

Typ 1.1. 

Typ 1.2. 

74 

55 

37 

129 148 166 185 203 222 
Schenkel länge (mm) 

A b b . 17 Augst, C u r i a . K l a m m e r n T y p 1.1. u n d 1.2.: 
Beziehung zwischen Schenke l l änge u n d 
R ü c k e n g e s a m t b r e i t e . D i e beiden Unter ty
pen zeichnen sich bei 3 digiti (Typ 1.2.) und 
bei 4 digiti R ü c k e n b r e i t e (Typ 1.1.) sehr 
deut l ich ab. Erfasst s ind nur v o l l s t änd ige 
K l a m m e r n . Skalierung: digiti. 

Klammern (Taf. 6) 

K l a m m e r n kamen nur i n der C u r i a z u m Vorsche in . 
Be i den meisten s ind die Schenkel e in- bis zwe imal 
umgeschlagen u n d b i lden so e in läng l iches Rechteck 
(Taf. 6). Z w e i Typengruppen lassen sich bei den 
K l a m m e r n unterscheiden: die eine mi t g l e i chmäss ig 
v e r j ü n g t e n Schenkeln, die andere mi t e inem Absatz , 
welcher v o n der ü b e r die Biegung hinausziehenden 
brei tern R ü c k e n p a r t i e zu den sich v e r j ü n g e n d e n 
Schenkeln übe r l e i t e t . D a n k dieser Verbrei terung 
wurde der umklammer te H o l z t e i l woh l noch s t ä rke r 
befestigt. 

W i e die Vermessung gezeigt hat, ist für die E in te i 
lung i n Unte r typen nicht - wie man denken k ö n n t e -
die L ä n g e der Schenkel die entscheidende G r ö s s e , 
sondern die Gesamtbrei te des R ü c k e n s . Sie musste 
genau auf die Masse der zu befestigenden Holz la t t en 
abgestimmt sein. Betrachtet man die L ä n g e der 
Schenkel bezogen auf die R ü c k e n - G e s a m t b r e i t e , so 
zeigt sich bei T y p 1, dass die schmalen K l a m m e r n 
T y p 1.2. l änger s ind als die breiten T y p 1.1. (Abb . 17). 
B e i T y p 2 folgen die L ä n g e n der Ordnung: je breiter 
der R ü c k e n , desto l änger die Schenkel (Abb . 18). 

Beide Typengruppen s ind i m vorl iegenden F u n d 
mater ial z a h l e n m ä s s i g u n g e f ä h r gleich stark vertre
ten. 

T y p 1: Schenkel gleichmässig verjüngt (Taf. 6,55-62) 
Schenkel: verjüngen sich gleichmässig vom Rücken gegen die Spitze 
Querschnitte: flach-rechteckig 
Rücken-Gesamtbreite: erlaubt die Unterteilung in zwei Grössen-
gruppen 
Herkunft: Curia 

Typ 1.1.: Rücken-Gesamtbreite 7-8 cm (ca. 1 palmus = 4 digiti) (Taf. 
6,55-58; Tabelle 18) 
Rücken-Gesamtbreite: 7,3-8,1 cm 
Schenkellänge: 14-17,1 cm 
Stückzahl: 18 

Typ 1.2.: Rücken-Gesamtbreite 5-6 cm (ca. 3 digiti) (Taf. 6,59-62; 
Tabelle 19) 
Rücken-Gesamtbreite: 5-6 cm 
Schenkellänge: 17,8-21 cm 
Stückzahl: 9 

R ü c k e n 

gesamtbreite 6 7 8 9 digiti 
( m m ) | 1 i i ' 771 

5 5 ; — i . - , • . 3 

3 7 1 i i i i 12 

92 111 129 148 166 185 
Schenkellänge (mm) 

A b b . 18 Augst, C u r i a . K l a m m e r n T y p 2: Beziehung 
zwischen Schenke l l änge u n d R ü c k e n g e 
samtbreite. D i e R ü c k e n b r e i t e n liegen vor
wiegend zwischen 2 und 3 digiti. Erfasst 
s ind nur vo l l s t änd ige K l a m m e r n . Skalie
rung: digiti. 

T y p 2: Schenkel mit Absatz ( Taf. 6,63-70; Tabelle 20) 
Gesamtform: kurz nach dem Rücken bei jedem Schenkel deutlicher, 
z.T. auf der einen Kante stärker ausgebildeter Absatz; anschliessend 
gleichmässige Verjüngung gegen die Spitze. Je grösser die Gesamt
breite des Rückens, desto länger die Schenkel. 
Rücken-Gesamtbreite: 4,5-6,9 cm 
Schenkellänge: 11-18,4 cm 
Herkunft: Curia 
Stückzahl: 23. 

Winkelbänder (Taf. 7; 8,77.78) 

W i n k e l b ä n d e r gibt es nur i m Fundmate r i a l der C u r i a . 
G e m e i n s a m ist allen, dass der eine Schenkel l änger ist 
als der andere, u n g e f ä h r i m V e r h ä l t n i s 1,5:1. Sie s ind 
auf G r u n d ihrer G r ö s s e n , Bandbrei ten und Lochzah 
len i n 5 Typengruppen unterteilbar. 



38 39 40 41 42 

Tafel 5 Augst . Splinte T y p e n 1-3. T y p 1.1. (38-42), T y p 1.2. (43-48), T y p 2 (49-53), T y p 3 (54). Fundort: 
38.39 T e m p e l auf dem S c h ö n b ü h l , 40-45 und 47-54 Tempe l Sichelen 2, 46 C u r i a . M . 1:2. 



Typ 2 (Taf. 5,49-54; Tabelle 16) 
Die Öse der Splinte geht fast fliessend in die Schenkel über. Das 
Ösenloch ist länglich-oval. 
Längen: 7-12,4 cm 
Gesamtform: massiv, kurz, fliessend 
Öse: Kanten z.T. sehr rund 
Ösenloch: länglich oval, weit 
Schulter: nur wenig ausgeprägt 
Schenkel: kurz, massiv, häufig ungleich lang und ungleich dick 
Herkunft: Tempel Sichelen 2 
Stückzahl: 17 

Typ 3 (Taf. 5,54; Tabelle 17) 
Die Splintöse hat einen flach-rechteckigen Querschnitt im Gegen
satz zu den fast quadratischen Querschnitten der Typen 1 und 2. 
Länge: noch 9,8 cm 
Ösenloch: rundlich, gross 
Schulter: deutlich ausgebildet 
Schenkel: Querschnitt flach-rechteckig, deutlich schmaler als Ösen-
breite 
Herkunft: Tempel Sichelen 2 
Stückzahl: 1 

K l a m m e r n (Taf. 6) 

K l a m m e r n kamen nur i n der C u r i a z u m Vorsche in . 
B e i den meisten s ind die Schenkel e in- bis zwe imal 
umgeschlagen u n d b i lden so ein l äng l iches Rechteck 
(Taf. 6). Z w e i Typengruppen lassen sich bei den 
K l a m m e r n unterscheiden: die eine mi t g l e i chmäss ig 
v e r j ü n g t e n Schenkeln, die andere mi t e inem Absatz , 
welcher von der ü b e r die Biegung hinausziehenden 
breitern R ü c k e n p a r t i e zu den sich v e r j ü n g e n d e n 
Schenkeln übe r l e i t e t . D a n k dieser Verbrei terung 
wurde der umklammer te H o l z t e i l woh l noch s t ä rke r 
befestigt. 

W i e die Vermessung gezeigt hat, ist für die E in t e i 
lung i n Unte r typen nicht - wie man denken k ö n n t e -
die L ä n g e der Schenkel die entscheidende G r ö s s e , 
sondern die Gesamtbrei te des R ü c k e n s . Sie musste 
genau auf die Masse der z u befestigenden Holz la t t en 
abgestimmt sein. Betrachtet man die L ä n g e der 
Schenkel bezogen auf die R ü c k e n - G e s a m t b r e i t e , so 
zeigt sich bei T y p 1, dass die schmalen K l a m m e r n 
T y p 1.2. l änger s ind als die breiten T y p 1.1. (Abb . 17). 
B e i T y p 2 folgen die L ä n g e n der Ordnung: je breiter 
der R ü c k e n , desto l änge r die Schenkel (Abb . 18). 

Beide Typengruppen s ind i m vorl iegenden F u n d 
material z a h l e n m ä s s i g unge fäh r gleich stark vertre
ten. 

Typ 1: Schenkel gleichmässig verjüngt (Taf. 6,55-62) 
Schenkel: verjüngen sich gleichmässig vom Rücken gegen die Spitze 
Querschnitte: flach-rechteckig 
Rücken-Gesamtbreite: erlaubt die Unterteilung in zwei Grössen-
gruppen 
Herkunft: Curia 

Typ 1.1.: Rücken-Gesamtbreite 7-8 cm (ca. 1 palmus = 4 digiti) (Taf. 
6,55-58; Tabelle 18) 
Rücken-Gesamtbreite: 7,3-8,1 cm 
Schenkellänge: 14-17,1 cm 
Stückzahl: 18 

Typ 1.2.: Rücken-Gesamtbreite 5-6 cm (ca. 3 digiti) (Taf. 6,59-62; 
Tabelle 19) 
Rücken-Gesamtbreite: 5-6 cm 
Schenkellänge: 17,8-21 cm 
Stückzahl: 9 

R ü c k e n 
gesamtbreite 

(mm) 
10 12 digiti 

74 

55 

37 

• 

Typ 1.1. 

Typ 1.2. 

129 148 166 185 203 222 

Schenke l länge (mm) 

A b b . 17 Augst, C u r i a . K l a m m e r n T y p 1.1. u n d 1.2.: 
Beziehung zwischen Schenke l l änge u n d 
R ü c k e n g e s a m t b r e i t e . D i e be iden Unter ty
pen zeichnen sich bei 3 digiti (Typ 1.2.) und 
bei 4 digiti R ü c k e n b r e i t e (Typ 1.1.) sehr 
deut l ich ab. Erfasst s ind nur v o l l s t änd ige 
K l a m m e r n . Skalierung: digiti. 

R ü c k e n 
gesamtbreite 6 

(mm) i r 

digiti 

55 

37 
92 111 129 148 166 185 

Schenkellänge (mm) 

A b b . 18 Augst, C u r i a . K l a m m e r n T y p 2: Beziehung 
zwischen Schenke l l änge u n d R ü c k e n g e 
samtbreite. D i e R ü c k e n b r e i t e n liegen vor
wiegend zwischen 2 u n d 3 digiti. Erfasst 
s ind nur vo l l s t änd ige K l a m m e r n . Skalie
rung: digiti. 

Typ 2: Schenkel mit Absatz ( Taf. 6,63-70; Tabelle 20) 
Gesamtform: kurz nach dem Rücken bei jedem Schenkel deutlicher, 
z.T. auf der einen Kante stärker ausgebildeter Absatz; anschliessend 
gleichmässige Verjüngung gegen die Spitze. Je grösser die Gesamt
breite des Rückens, desto länger die Schenkel. 
Rücken-Gesamtbreite: 4,5-6,9 cm 
Schenkellänge: 11-18,4 cm 
Herkunft: Curia 
Stückzahl: 23. 

W i n k e l b ä n d e r (Taf. 7; 8,77.78) 

W i n k e l b ä n d e r gibt es nur i m Fundmate r i a l der C u r i a . 
G e m e i n s a m ist allen, dass der eine Schenkel l änger ist 
als der andere, u n g e f ä h r i m V e r h ä l t n i s 1,5:1. Sie s ind 
auf G r u n d ihrer G r ö s s e n , Bandbrei ten u n d Lochzah 
len i n 5 Typengruppen unterteilbar. 



M . 1:3. 



Tafel 7 Augst. W i n k e l b ä n d e r T y p e n 1-4. T y p 1 (71.72), T y p 2 (73), T y p 3 (74.75), T y p 4 (76). Fundort: 
C u r i a . M . 1:3. 



Verschiedene verdrehte u n d verbogene W i n k e l b ä n 
der s ind woh l durch den Eins turz der brennenden 
oder bereits verbrannten Holzkons t ruk t ionen derart 
zugerichtet worden. A u c h die Schaftformen der einge
rosteten N ä g e l belegen, dass sie - wahrscheinl ich 
b e i m e r w ä h n t e n Zusammenbrechen - richtiggehend 
«ausgezogen» worden s ind. 

D i e L ä n g e n der Schenkel u n d gewisse Lochab
s t ä n d e basieren einigermassen deut l ich erkennbar auf 
der r ö m i s c h e n rf/g/tas-Masseinheit, wie die A b b i l d u n 
gen 19-21 belegen. 

Typ 1: 7-Loch, Enden eingezogen (Taf. 7,71.72; Tabelle 21) 
Enden: eingezogen; nahe jeder Ecke je 1 Loch. Loch 1 bei jedem 
Schenkel etwa 1 digitus von der Basis entfernt angebracht. Beide 
Enden erhalten. 
Band: Schenkel 1 mit 2 aufeinanderfolgenden Nagellöchern in der 
Mitte des Bandes. Schenkel 2 nur 1 Nagelloch in der Mitte des 
Bandes. Schenkel 1 (etwa 11 digiti) länger als Schenkel 2 (etwa 8 
digiti = 2 palmi) 

Stückzahl: 5 

L ä n g e 

i — i 12 

digiti 

60.11136 60.11129 60.11137 60.11141 60.11128 

A b b . 19 Augst, C u r i a . W i n k e l b ä n d e r T y p 1 (7-Loch 
mi t eingezogenen Enden): V e r h ä l t n i s der 
L ä n g e n v o n Schenkel 1 u n d Schenkel 2 
(Schenkel 1 [weiss], Schenkel 2 [schwarz]). 
Skalierung: digiti. 

Typ 2: 6-Loch, Enden eingezogen (Taf. 7,73; Tabelle 22) 
Enden: gerade oder schwach eingezogen; nahe jeder Ecke je 1 Loch. 
Loch 1 bei jedem Schenkel in etwa 1 digitus Abstand von der Basis. 
Loch 2 bei Schenkel 2 in etwa 5 digiti Abstand von der Basis. 
Band: jeder Schenkel je einmal gelocht; Schenkel 1 (etwa 11 digiti) 

ist länger als Schenkel 2 (2 palmi). 

Stückzahl: 4 

Typ 3: 4-Loch, Enden eingezogen (Taf. 7,74.75; Tabelle 23) 
Enden: eingezogen; 1 zentral gelegenes Loch 
Band: jeder Schenkel je einmal gelocht; Schenkel 1 länger als Schen
kel 2 
Stückzahl: 3 

Typ 4: 4-Loch unverziert (Taf. 7,76; Tabelle 24) 
Enden: gerade abgeschrotet; 1 zentral gelegenes Loch 
Band: jeder Schenkel je einmal gelocht; Schenkel 1 länger als Schen
kel 2 
Stückzahl: 3 

Typ 5: 6-Loch, Enden gebreitet und eingezogen (Taf. 8,77.78; Tabelle 
25) 
Enden: gerade bis schwach eingezogen, deutlich breiter als Band
mitte; nahe jeder Ecke je 1 Loch 
Band: jeder Schenkel je einmal gelocht; Schenkel 1 länger als Schen
kel 2 
Stückzahl: 5 

L ä n g e 
(mm) 

ULLI 

digiti 

60.11136 60.11137 60.11141 60.11129 60.11128 

A b b . 20 Augst, C u r i a . W i n k e l b ä n d e r T y p 1 (7-Loch 
mi t eingezogenen Enden), Schenkel 1: D i 
stanz zwischen Ende u n d 1. L o c h (schwarz), 
2. L o c h (grau), 3. L o c h (hell). Skalierung: 
digiti. 

L ä n g e n 

(mm) 

74 4 -

37 - J 

digiti 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
60.11136 60.11137 60.11141 60.11129 60.11128 

A b b . 21 Augst, C u r i a . W i n k e l b ä n d e r T y p 1 (7-Loch 
mi t eingezogenen Enden), Schenkel 2: D i 
stanz zwischen Ende u n d 1. L o c h (schwarz), 
2. L o c h (hell). Skalierung: digiti. 



I m Fundmate r i a l der C u r i a s ind zwei verschiedene 
T y p e n v o n B ä n d e r n unterscheidbar: T y p 1 umfasst 
einheit l iche, sehr d ü n n e , breite Bandfragmente mi t 
Lochpaaren. U n t e r T y p 2 w i r d e in Sammelsu r ium 
v o n verschiedenen gebogenen, gelochten Bandfrag
menten zusammengefasst. B e i diesen B ä n d e r n s ind 
die F o r m e n und m ö g l i c h e r w e i s e auch die N a g e l l ö c h e r 
nicht v o m Schmied vorgegeben worden; es scheint, 
dass man sie an Or t u n d Stelle je nach Bedar f gebogen 
u n d kalt gelocht hat. 

A u s dem Tempe l Sichelen 2 s tammen zwei kleine 
Fragmente, die wahrscheinl ich z u s a m m e n g e h ö r e n 3 3 . 

Typ 1 (Taf. 8,79.80; Tabelle 26) 
Charakterisierung: einheitliche Gruppe 
Längen: noch 7,5-14,1 cm 
Ende: leicht eingezogen; in jeder Ecke je ein Nagelloch. Das zweite 
Ende fehlt. 
Band: gerade, Querschnitt sehr dünn und breit. Mit 1 Lochpaar. 
Herkunft: Curia 
Stückzahl: 5 

Typ 2 (Taf. 8,81-87; Tabelle 27) 
Charakterisierung: Heterogene Gruppe 
Längen: Curia: 20,6-45,1 cm, Tempel Sichelen 2: 7,8 und 15,2 cm 
Form: Bänder mehrfach gebogen, wohl der Balkenform folgend 
Ende: gerade 
Band: gleichmässig breit 
Lochzahl: unregelmässig bzw. beliebig, nur wenige Nagellöcher; 
nicht an fixer Stelle. Bei zwei Bändern scheinen die Nagellöcher von 
innen nach aussen durchgetrieben worden zu sein (evtl. doch durch 
den Schmied gelocht [?]). 
Stückzahl: Curia: 6; Tempel Sichelen 2: 2. 

N ä g e l (Taf. 9,93-95; 10,103-108) 

Curia, älterer Bauzustand 
I m Fundmate r i a l der C u r i a s ind insgesamt gegen 70 
grosse S c h e i b e n k o p f n ä g e l z u m Vorsche in gekommen. 
Wei te r g e h ö r e n noch 31 Winke lband- , B a n d - und 
B a n d h a k e n n ä g e l z u m Fundensemble (Abb. 22; vgl . 
auch Taf. 7; 9,93; 3,20.27). Ausser diesen s ind nur ein 

L ä n g e 
(mm) : digiti 

Anzahl 

A b b . 22 Augst, C u r i a . G e s a m t l ä n g e n der Scheiben
kopfnäge l (vo l l s t änd ige aus den W i n k e l b ä n 
dern: 1-8, vo l l s t änd ige : 9-30, nur vorderste 
Spitze fehlt: 31-47, K o p f u n d Tei le des 
Schaftes erhalten: 48-71). Skalierung: di
giti. 

paar ganz vereinzelte kleinere N ä g e l erhalten, u.a. e in 
Nagel mi t f lachem P i l z k o p f (Taf. 9,94) u n d ein Nagel 
mi t schaftbreitem K o p f (Taf. 9,95). O b dies vo r a l lem 
durch die A r t der Fundbergung - wurden kleinere 
N ä g e l nicht gesammelt? - oder aber durch die hand
werkliche Macha r t der Cur ia- Inneneinr ichtung be
dingt ist, lässt s ich heute k a u m mehr feststellen. 
M e r k w ü r d i g mutet diese F u n d l ü c k e i m m e r h i n an, 
wenn man v o n der A n n a h m e ausgeht, dass b e i m er
sten Bauzus tand der C u r i a der tragende B o d e n des 
Versammlungssaales aus genagelten Holzbre t te rn be
stand. M ö g l i c h e r w e i s e war d a r ü b e r noch ein M ö r t e l 
strich aufgebracht 3 4 . 

Ausgehend v o n der massiven Gestal t u n d der 
G r ö s s e bezeichne ich die knapp 70 S c h e i b e n k o p f n ä 
gel mi t L ä n g e n grösser als 2 palmi (d.h. r und 15 cm) 
und max imalen Schaftdicken ab 6 m m als B a l k e n n ä 
gel (Abb. 23). Das bedeutet, dass die verwendeten 
Ba lken etwa D i c k e n ab 10 c m (rund 6 digiti) hatten. 

Schaftdicke 
h~ Balkennägel 

1 o n ° 

* • * 

• • 
• 

• • 

(mm) o 37 74 I I I 148 185 222 259 296 333 

» ° 2 4 6 8 10 12 G e s a m t l ä n g e 

A b b . 23 Augst, C u r i a . Sche ibenkopfnäge l : V e r h ä l t 
nis v o n N a g e l - G e s a m t l ä n g e zu maximale r 
Schaftdicke (rund 1 c m unterhalb des K o p 
fes gemessen). Vertreten s ind alle als E i n 
ze l s tücke gefundenen S c h e i b e n k o p f n ä g e l . 
Skalierung: digiti. 

Tempel Sichelen 2 
I m Tempe l Sichelen 2 s ind unter den rund 650 z u m 
Vorsche in gekommenen N ä g e l n 3 5 alle G r ö s s e n k a t e g o -
r ien v o n S c h e i b e n k o p f n ä g e l n - v o m Balkennagel bis 
z u m 3 c m kle inen Nagel - vertreten (Abb . 24 u n d 25). 
Andere Nagel typen gibt es nur e inze l s tückwe i se 
(1 Pi lzkopfnagel flach, 2 P i l zkopfnäge l hoch, 2 Platt
kopfnägel , 2 V i e r k a n t k o p f n ä g e l ) 3 6 . 

F ü r die Befestigung der Bandhaken scheinen vor
wiegend, wie A b b i l d u n g 26 zeigt, N ä g e l mi t L ä n g e n 
zwischen 9 c m (etwa 5 digiti) u n d rund 13 c m (7 di
giti) verwendet worden zu sein. 

33 Sie sind einzeln inventarisiert worden (1962.13664 und 
1962.13665). 

34 Vgl. Anm. 74 und 75. 
35 230 davon sind vermessen, 399 vorerst nur in Grössengruppen 

eingeteilt und grob erfasst. Die Diagramme zeigen nur die Werte 
der vermessenen Nägel. 

36 Pilzkopfnagel flach (1962.10386), Pilzkopfnägel hoch 
( 1962.10453, 1962.8798.0), Plattkopfnägel ( 1962.10334, 
1962.10453.G), Vierkantkopfnägel (1962.8641, 1962.8714.C). 





Länge 
(mm) 

vollständige Scheibenkopfnägel Schaftspitze fehlt 
digiti 

Anzahl 

A b b . 24 Augst, T e m p e l Sichelen 2. G e s a m t l ä n g e n 
der S c h e i b e n k o p f n ä g e l (Schäf te vo l l s t änd ig : 
1-130, nur vorderste Schaftspitze fehlt: 
131-182). Skalierung: digiti. 

Schaftdicke 

12.9 
I— Balkennägel 

11.1 

9.2 

7.4 

5.5 

3.7 

1.8 
(mm) 0 37 74 

(digiti) 2 4 

• 

• 
* 

t : SS 
4 

* -

111 148 
6 8 

185 222 259 296 333 
10 12 

A b b . 25 Augst, T e m p e l Sichelen 2. S c h e i b e n k o p f n ä 
gel: V e r h ä l t n i s v o n N a g e l - G e s a m t l ä n g e z u 
maximale r Schaftdicke (rund 1 c m unter
halb des Kopfes gemessen). Skalierung: di
giti. 

Gesamtlänge 
(mm) 

129 

111 

92 

74 

digiti 

- 7 

6 

- 5 

1 15 Anzahl 

A b b . 26 Augst, T e m p e l Sichelen 2. G e s a m t l ä n g e der 
mi t Bandhaken zusammen gefundenen 
Sche ibenkopfnäge l . Skalierung: digiti. 

Weitere zum B a u g e h ö r e n d e Objekte aus der C u r i a 
(Taf. 9) 

Weitere Einzelfunde aus der C u r i a s ind zwei Schar
n i e r b ä n d e r (Taf. 9,88.89), e in Winke lband-Fragment 
mi t Zierende - woh l ein M ö b e l b e s c h l a g (Taf. 9,91) - , 
eine breite K l a m m e r (Taf. 9,90), e in langer L- fö rmi -
ger H a k e n (Taf. 9,92) - u r s p r ü n g l i c h i n einen Ba lken 

oder i n die W a n d eingelassen - , vereinzelte N ä g e l 
neben den zuvor beschriebenen B a l k e n n ä g e l n mi t 
Scheibenkopf (Taf. 9,93-95) u n d e in Bandfragment 
m i t zugespitztem, ö s e n f ö r m i g umgeschlagenem Ende 
(Taf. 9,96). U n t e r den weiteren eisernen F u n d e n be
f inden sich D u r c h s c h l ä g e , Spitzmeissel , e in Bügel -
scherenfragment, ein kleiner Splint , weitere H a k e n , 
Fragmente u n d eine grosse Kurbel31. 

N i c h t zu den Bau-Konst rukt ionseisen , v o n der 
Zweckbes t immung her j edoch sicher z u m G e b ä u d e , 
g e h ö r t der sehr fein verzierte, fragmentierte, ebenfalls 
i m Brandhor izon t z u m Vorsche in gekommene stilus 
(Taf. 9,97; 14,9). 

Taf. 9,88 

Taf. 9,89 

Taf. 9,90 

Gesamtlänge Taf. 9,91 

Massives Scharnierband. Beide Bandteile lang-trapez
förmig, flach, mit je zwei Nagellöchern. Dicke gegen 
das breite Ende hin stark abnehmend. Enden beschä
digt. Kaum Abnützungsspuren. Länge noch 13,8/ 
12,4 cm, Br. max. 3,6 cm, Ösen-Dm. 2,8 cm, Gewicht 
223 g. Curia (FK [Fundkomplex] V04537, Inv. 
1960.11106). 
Scharnierband, fragmentiert. Lochteil flach, mit zwei 
Nagellöchern, deutlich gebreitet und dünner gegen das 
Ende. Öse endet gebreitet, dreizackig, den Nagelschaft 
eines eingerosteten, umgebogenen Scheibenkopfnagels 
umfassend. Länge noch 10,9/7,2 cm, max. Breite noch 
3,4 cm, Ösen-Dm. 2,2 cm, Gewicht 86 g, Distanz Na
gelkopf bis erste Biegung des Schaftes 3 cm. Curia (FK 
4537, Inv. 1960.11107). 
Breite Klammer. Rücken mit rundlichem, Arme mit 
rechteckigem Querschnitt. Zugespitzt, Enden beschä
digt. Im Bereich der Biegung dünner. Deutlich verro
stet. Breite 19,7 cm, Länge 9 cm, Rückenbreite 11 cm, 
Gewicht 121g. Curia (FK V04537, Inv. 1960.11119). 
Winkelband-Fragment (Möbelbeschlag). Endet in ge
lochter Scheibe mit Dorn. Zweite Endscheibe ansatz
weise erhalten. Bandquerschnitt D-förmig. Länge noch 
16,9 cm, Bandbreite 0,9 cm, Scheiben-Dm. 1,5 cm, Ge
wicht 14 g. Curia (FK V04537, Inv. 1960.11108). 
Haken, L-förmig. Massiver Schaft mit quadratischem 
Querschnitt, gleichmässig verjüngt und zugespitzt. 
Ende leicht abgebogen. Anderes Ende dünner, gebrei
tet, rechtwinklig aufgebogen. Ende wohl abgeschrotet. 
Wenig verrostet. Länge 23,6 cm, Breite 5,9 cm, Ge
wicht 100 g. Curia (FK V04537, Inv. 1960.11118). 
Pilzkopfnagel, facettiert. Pilzkopfspitze durch Ham
merschläge gestaucht. Schaftquerschnitt oben rund, 
gegen unten quadratisch. Nageltyp, mit welchem die 
Bandhaken in der Curia - soweit ersichtlich (insgesamt 
sind 3 eingerostet erhalten) - befestigt waren. Länge 
noch 10,4 cm, Schaft-Dm. max. 0,6 cm, Gewicht 16 g. 
Curia (FK V04537, Inv. 1960.11097). 
Flacher Pilzkopfnagel. Kopf hohl. L. 8,8 cm, Kopf-Dm. 
2,7 cm, Schaftdicke max. 0,4 cm, Gewicht 10 g. Curia 
(FKV04537, Inv. 1960.11095). 
Nagel mit schaftbreitem Kopf. Schaftende fehlt. Länge 
noch 5,8 cm, Kopf-Dm. 2,4 cm, Gw. 10 g. Curia (FK 
V04537, Inv. 1960.11098). 
(Detail: Taf. 14,10) Ungelochter, bandförmiger Stab 
mit verjüngtem, zugespitztem, ösenförmig zurückge
schlagenem Ende. Die Spitze endet genau zwischen 
zwei auf der schmalen Kante des Bandes angebrachten 
Kerben. Am andern Ende Bruchstelle. Kaum verrostet. 
Länge noch 9,7 cm, Breite 2,8 cm, Dicke 0,4 cm, Ge
wicht 81 g. Curia (FK V04537, Inv. 1960.11110). 
(Detail: Taf. 14,9) Stilus mit rundstabigem, vor der 
Spitze verdicktem, verziertem Schaft und wohl lang
rechteckigem, abgesetztem, heute stark fragmentiertem 
Spatel. Gravierte Verzierung, bestehend aus zwei hori
zontal verlaufenden Rillenbündeln, schräg umlaufen
den Rillen und abschliessendem Band aus wechselsei
tig auf den Kopf gestellten Dreiecken. Länge noch 
13,4 cm, Schaft-Dm. max. 0,7 cm, Gewicht 12 g. Curia 
(FK V04537, Inv. 1960.11105). 

37 Vgl. Laur-Belart/Berger (wie Anm. 13) 52 Abb. 42. 

Taf. 9,92 

Taf. 9,93 

Taf. 9,94 

Taf. 9,95 

Taf. 9,96 

Taf. 9,97 



I 

Tafel 9 Augst . S c h a r n i e r b ä n d e r (88.89), K l a m m e r (90), W i n k e l b a n d (91), H a k e n (92), N ä g e l (93-95), B a n d 
fragment mi t zugespitztem Ö s e n e n d e (96), Stilus (97). Fundort: C u r i a . M . 1:2 (Deta i l 97 M . 1:1). 



103 104 

Tafel 10 Augst. Scharnierbandteile (98-101), H a k e n (102), B a l k e n n ä g e l (103.104), Sche ibenkopfnäge l (105-
107), Vierkantkopfnagel (108), Plattkopfnagel(?) (109). Fundort: T e m p e l Sichelen 2. M . 1:2. 



Weitere zum Bau gehörende Einzelstücke aus dem 
Tempel Sichelen 2 (Taf. 10) 

Konkordanz der Inventarnummern, Fundkomplexe 
und Fundstellen 

U n t e r den w o h l zur G e b ä u d e k o n s t r u k t i o n g e h ö r e n 
den Eisen befinden sich neben Scharnierband-Frag
menten (Taf. 10,98-101) ein L- fö rmiger H a k e n (Taf. 
10,102) u n d viele Näge l (Taf. 10,103-109). Das wei 
tere eiserne Fundmate r i a l aus dem Tempe l Sichelen 2 
ist recht vielfält ig: ein Fenstergit ter 3 8 , e in Meisse l , e in 
H a m m e r , ein Schiebeschlossriegel, ein Teuchelr ing-
Fragment, Ringe und weitere Fragmente. 

Taf. 10,98 

Taf. 10,99 

Taf. 10,100 

Taf. 10,101 

Taf. 10,102 

Taf. 10,103 

Taf. 10,104 

Taf. 10,105 

Taf. 10,106 
107 

Taf. 10,108 

Taf. 10,109 

Scharnierband-Haken. Rückenplatte lanzettförmig, ge
wölbt, mit zwei Nagellöchern und einem eingerosteten 
Nagelrest. Das Ende fehlt. Stark verrostet. Länge noch 
11,2 cm, Breite max. 3,1 cm, Dicke 0,3 cm, Gewicht 
31 g. Tempel Sichelen 2 (FK [Fundkomplex] X02484, 
Inv. 1962.10385). 
Scharnierband-Haken. Rückenplatte lanzettförmig, ge
wölbt, mit zwei Nagellöchern mit darinsitzenden Na
gelresten. Das Hakenende ist abgebrochen. Stark verro
stet. Länge noch 11,1 cm, Breite max. 2,2 cm, Dicke 
0,3 cm, Gewicht 22 g. Tempel Sichelen 2 (FK X02484, 
Inv. 1962.10382). 
Scharnierband-Lochteil (evtl. auch Schaftfeder-Frag
ment). Bandförmiges Stück mit zwei vierkantigen Na
gellöchern. Ein Ende gebreitet, abgerundet, ein Ende 
mit Bruchstelle. Oberfläche leicht gewölbt. Länge noch 
9,8 cm, max. Breite 2,9 cm, Dicke 0,3 cm, Gewicht 45 g. 
Tempel Sichelen 2 (FK X02466, Inv. 1962.8714.B). 
Scharnierband-Lochteil(?). Ein Ende gerundet, ver
dickt, zweites Ende unvollständig. Zwei Nagellöcher 
erhalten, «Endloch» heute birnförmig. Stark verrostet. 
Länge noch 11,8 cm, max. Breite 3,2 cm, Dicke 0,8 cm, 
Gewicht 38 g. Tempel Sichelen 2 (FK X02493, Inv. 
1962.10933). 
Haken, L-förmig. Stab mit flach-rechteckigem Quer
schnitt. Ein Ende zugespitzt, ein Ende abgewinkelt, 
dünner. Länge 16,3 cm, Breite max. 1,1 cm, Dicke 
0,8 cm, Hakenhöhe 2,6 cm, Gewicht 71 g. Tempel Si
chelen 2 (FK X02475, Inv. 1962.10458.F). 
Balkennagel mit rundem Scheibenkopf. Länge 28,6 cm, 
Schaftdicke max. 1 cm, Gewicht 141g. Tempel Siche
len 2 (FK X02475, Inv. 1962.10458.Q). 
Balkennagel mit massivem, facettiertem Pilzkopf. 
Schaft im obersten Abschnitt rundlich, gegen unten 
vierkantig. Kopf durch Einschlagen abgeflacht. Länge 
20,8 cm, Schaftdicke max. 1,4 cm, Gewicht 148 g. Tem
pel Sichelen 2 (FK V04918, Inv. 1962.8798.0). 
Scheibenkopfnagel mit kreuzförmiger Kopfscheibe. 
Spuren der Herstellung nicht erkennbar. Schaft wohl 
durch Ausziehen verbogen. Länge 12 cm, Schaftdicke 
max. 0,4 cm, Gewicht 9 g. Tempel Sichelen 2 (FK 
X02468, Inv. 1962.8688.G). 
Scheibenkopfnagel. Nagel 1 mit leicht umgeschlagener 
Spitze. Länge 12,6/5,4 cm, Schaftdicke max. 0,5/0,3 cm, 
Gewicht 14 g/2 g. Tempel Sichelen 2 (FK X02468, Inv. 
1962.8688.J; FK X02465, Inv. 1962.8787.C). 
Vierkantkopfnagel. Schaft mit rechteckigem Quer
schnitt, umgebogen. Länge 10,2 cm, Schaftdicke max. 
0,4 cm, Gewicht 8 g. Tempel Sichelen 2 (FK X02466, 
Inv. 1962.8714.C). 
Plattkopfnagel(?). Schaft mit rechteckigem Quer
schnitt. Sehr stark verrostet. Länge 8,4 cm, Kopfbreite 
1,8 cm, Gewicht 20 g. Tempel Sichelen 2 (FK X02476, 
Inv. 1962.10453.G). 

Curia (Grabung 1960.60/1962.60) 
1960.11088-11156 FK V04537 Schicht: «über erstem Boden. 

Tiefe gleich wie Fuss» [aus 
Bronze]. Datierung: -; Eisen-
Mitfunde: -. 

1960.11161-1 1211 FKV04539 Schicht: Funde «wie Fuss aus 
Bronze». Datierung: -; Eisen-
Mitfunde: -. 

1962.13082-13275 FK V04932 Schicht: «Bronze-Fundschicht». 
Datierung: -; Eisen-Mitfunde: -. 

Tempel Sichelen 2 (Grabung 1962.52) 
(Datierungen nach C. Neukom-Radtke, unpubl.) 
1962.8641.A-Z FK X02474 Feld 24 (26.9.62); Schicht: über 

Brandschicht (2. Abstich, oberer 
Teil des Zerstörungsschuttes). 
Datierung: -; Eisen-Mitfunde: 
Nägel. 

1962.8683.A-C FK X02470 Feld 22 (11.-14.9.62); Schicht: 
über Mauer (Humus). Datie
rung: vermischt, flavisch bis frü
hes 2. Jh.; Eisen-Mitfunde: Nä
gel. 

1962.8688.A-K FK X02468 Feld 19 (2.9.62); Schicht: Hu
mus, 2. Abstich über Cellabo-
den. Datierung: -; Eisen-Mit
funde: Nägel. 

1962.8712 FKX02466 Feld 18 (29.8.62); Schicht: Hu
mus. Datierung: -; Eisen-Mit
funde: «Eisen»nägel. 

1962.8714.A-C FK X02466 Feld 18 (29.8.62); Schicht: Hu
mus (2. Abstich/Cellaboden). 
Datierung: -; Eisen-Mitfunde: 
Nägel. 

1962.8734 FK X02467 Feld 18 (2[?].9.62); Schicht: 
2. Abstich, «über Brandschicht». 
Datierung: 150-300 (bzw. bis 
Anfang 4. Jh.); Eisen-Mitfunde: 
Diana-Statuette aus Kalkstein, 
Nägel (s. auch unten Inv. 
1962.13659-13686). 

1962.8736.A-F FK X02461 Schnitt 15 (14.8.62); Schicht: N-
S-Querschnitt durch Tempel, 
1. und 2. Abstich: Humus. Da
tierung: -; Eisen-Mitfunde: Nä
gel. 
Feld 16 (Datum[?]); Schicht: 
Humus (Tempelareal). Datie
rung: -; Eisen-Mitfunde: Nägel. 

1962.8787.A-D FK X02465 Feld 17 (23.8.62); Schicht: über 
Brandschicht (Humus). Datie
rung: 2. Jh. bis Anfang 3. Jh.; Ei
sen-Mitfunde: Nägel. 

1962.8791 FKX02464 Feld 16 ( 16./17.8.62); Schicht: 
ausserhalb Aussenmauer des 
Tempels, 2. Abstich. Datierung: 
(?); Eisen-Mitfunde: Eisenwerk
zeug. 

1962.8792 FK X02464 Feld 16 ( 16./17.8.62); Schicht: 
ausserhalb Aussenmauer des 
Tempels, 2. Abstich. Datierung: 
(?); Eisen-Mitfunde: Eisenwerk
zeug. 

1962.8798.A-Z FK X04918 Feld 16 (Datum[?]); Schicht: 
Streufunde (?). Datierung: (?); 
Eisen-Mitfunde: Nägel. 

1962.8843 FK X02457 Schnitt 9 ( 10./13.8.62); Schicht: 
«Umfassungsmauer». Datie
rung: späteres 2. bis Anfang 3. 
Jh.; Eisen-Mitfunde: Nägel. 

1962.8741.A-Q FK X02462 

38 Weder das Fenstergitter noch der Hammer sind heute auffind
bar (die Funde sind im Grabungstagebuch erwähnt). 



1962.8850 FKX02459 Schnitt 13 ( 13./14.8.62); 
Schicht: SE-Ecke Umfassung. 
Datierung: -; Eisen-Mitfunde: 
«Deuchelleitung»(?). 

1962.8852.A-D FKX04919 Feld 20 (Datum[?]); Schicht: 
Streufunde(?). Datierung: (?); 
Eisen-Mitfunde: -. 

1962.10325 FKX02479 Schnitt 30 (17.10.62); Schicht: 
(?). Datierung: 50-250; Eisen-
Mitfunde: Eisenwerkzeug. 

1962.10334 FKX02477 Feld 16/18 (11 ./12.10.62); 
Schicht: unmittelbar ausserhalb 
Peristylmauer SW (Brand
schicht). Datierung: vermischt 
(1.-2. Jh.); Eisen-Mitfunde: Nä
gel. 

1962.10382 FK X02484 Schnitt 30 (10.62); Schicht: bis 
OK Mauer, Erweiterung nach 
W. Datierung: 70-150; Eisen-
Mitfunde: «Eisen». 

1962.10383 FKX02484 Schnitt 30 (10.62); Schicht: bis 
OK Mauer, Erweiterung nach 
W. Datierung: 70-150; Eisen-
Mitfunde: «Eisen». 

1962.10384 FK X02484 Schnitt 30 (10.62); Schicht: bis 
OK Mauer, Erweiterung nach 
W. Datierung: (?); Eisen-Mit
funde: «Eisen». 

1962.10385 FKX02484 Schnitt 30 (10.62); Schicht: bis 
OK Mauer, Erweiterung nach 
W. Datierung: (?); Eisen-Mit
funde: «Eisen». 

1962.10386 FK X02484 Schnitt 30 (10.62); Schicht: bis 
OK Mauer, Erweiterung nach 
W. Datierung: (?); Eisen-Mit
funde: Nägel. 

1962.10413 FKX02481 Schnitt 32 (18.10.62); Schicht: 
(?). Datierung: 100-250; Eisen-
Mitfunde: «Eisen» (nicht auf
findbar). 

1962.10414 FKX02481 Schnitt 32 (18.10.62); Schicht: 
(?). Datierung: 100-250; Eisen-
Mitfunde: Nägel. 
Feld 24 (8./9.10.62); Schicht: 
letzte 5 cm über Brandschicht. 
Datierung: späteres 2. Jh. (bis 
Anf. 3. Jh.); Eisen-Mitfunde: 
Nägel. 
Feld 22 (7.09.62); Schicht: OK = 
Mauer U K = Brandschicht. Da
tierung: etwa 3. Jh.; Eisen-Mit
funde: Nägel. 

1962.10463 FKX02478 Feld 17 und 20 (11.10.62); 
Schicht: unmittelbar ausserhalb 
Peristylmauer NE (Humus). Da
tierung: kaum datierbar, 1.-2. 
Jh.; Eisen-Mitfunde: Nägel. 

1962.10909.A-C FK X02490 Schnitt F16/S15 (30.10.62); 
Schicht: Schicht 2 nach Profil 1, 
Erdbrücke (2. Abstich). Datie
rung: -; Eisen-Mitfunde: Nägel 
und Ähnliches. 

1962.10921 FKX02487 Schnitt 15 (26.10.62); Schicht: 
Abtiefen bis OK Fundament. 
Datierung: 3. Jh.; Eisen-Mit
funde: Eisenband. 

1962.10927 FK X02486 Feld/Schnitt 21 (10.62); Schicht: 
Verlängerung nach S (Humus). 
Datierung: 3. Jh.; Eisen-Mit
funde: Nägel. 

1962.10929 FK X02492 Feld 18 (15.11.62); Schicht: über 
Brandschicht, zwischen Cella-
mauer und Strasse. Datierung: 
-; Eisen-Mitfunde: Nägel. 

1962.10930 FKX02492 Feld 16(?) (15.11.62); Schicht: 
über Brandschicht, zwischen 
Cellamauer und Strasse. Datie
rung: (?); Eisen-Mitfunde: Ei-
senscharnier(?). 

1962.10453.A-H FK X02476 

1962.10458.A-Q FK X02475 

1962.10933 FK X02493 

1962.10961 FKX02491 

1962.10976 FKX02488 

1962.11197 FK X02491 

1962.1119 FK X02481 

1962.13659-13686 FK X02467 

1962.13687-13710 FK V05164 

1962.13723-13802 FK V05164 

Feld 16; Tempelumgang 
(15.11.62); Schicht: Brand
schicht. Datierung: nicht zu
weisbar; Eisen-Mitfunde: «Ei
sen». 
Schnitt 44 (6.11.62); Schicht: 
über Kiesboden. Datierung: ver
mischt (2.-3. Jh.); Eisen-Mit
funde: Nägel. 
Schnitt 43 (21.10.62); Schicht: 
(?). Datierung: 190-300; Eisen-
Mitfunde: Eisenstab. 
Schnitt 44 (9.11.62); Schicht: 
über Kiesboden. Datierung: ver
mischt (2.-3. Jh.); Eisen-Mit
funde: Fenstergitter (Fundnum
mer 60). 
Schnitt 32 (18.10.62); Schicht: 
(?). Datierung: 100-250; Eisen-
Mitfunde: Eisenstab. 
Feld 18 (2[?].9.62); Schicht: 2. 
Abstich, «über Brandschicht». 
Datierung: 150-300 (bzw. bis 
Anfang 4. Jh.); Eisen-Mitfunde: 
Diana-Statuette aus Kalkstein, 
Nägel (siehe auch oben Inv. 
1962.8734). 
Feld 24 (Datum [?]); Schicht: 
(?). Datierung: -; Eisen-Mit
funde: Inv. 1962.8734. 
Feld 24 (Datum [?]); Schicht: 
(?). Datierung: -; Eisen-Mit
funde: Inv. 1962.8855. 



Zur Verwendung der verschiedenen Baueisentypen 

Bandhaken (Taf. 1-4) und Splinte (Taf. 5) 

Bandhaken s ind i n den publ iz ier ten F u n d b e s t ä n d e n 
der Schweiz u n d Deutschlands k a u m vertreten. D i e 
wenigen m i r bekannten Exemplare s tammen zur 
Hauptsache aus sakralen u n d öf fen t l i chen G e b ä u d e n , 
ein paar E i n z e l s t ü c k e lagen auch i n P r i v a t h ä u s e r n . 

Sakraler Bereich 
W i e bereits bei der Typenbeschreibung e r w ä h n t , 
s tammen 7 Exemplare aus dem ä u s s e r e n U m g a n g des 
Tempelvorhofes auf dem S c h ö n b ü h l i n Augusta R a u -
rica/Augst . Sie s ind v o n den T y p e n der C u r i a u n d des 
Tempels Sichelen 2 gut z u unterscheiden 3 9 . E i n ein
zelnes, etwas kleineres Exempla r mi t nur e inem L o c h 
nahe der Basis k a m i n einer Brandschicht i m ga l lo rö-
mischen T e m p e l v o n Studen/Petinesca (Tempelbe
z i rk II, Vorderberg Ried) - wohl i m U m g a n g - z u m 
V o r s c h e i n 4 0 . 

Öffentliche Gebäude 
B e i Grabungen 1915 i m H e i l b a d Gr ienmat t i n A u g u 
sta R a u r i c a wurden «im kleinen Vorhof , b e i m Einfül 
len» ein massiver Bandhaken (2-Loch) u n d ein m ä c h 
tiger Splint gefunden. 

In der Kryp topor t i cus des Fo rums v o n N o v i o d u -
n u m / N y o n kamen i m n ö r d l i c h e n Eingangsbereich i n 
einer ausgegrabenen F l ä c h e von rund 32 m 2 10-15 
Bandhaken (2-Loch, mi t abgesetzter Schulter und ein
gerosteten N ä g e l n ) zusammen mi t Spl in ten z u m V o r 
sche in 4 1 . 

Privathäuser 
A c h t Bandhaken s tammen aus verschiedenen F u n d 
stellen i n A v e n t i c u m / A v e n c h e s 4 2 . 

Mitfunde 
In den L ö c h e r n der Bandhaken s ind z u m T e i l N ä g e l 
eingerostet: S c h e i b e n k o p f n ä g e l bei denjenigen aus 
den Tempe ln Sichelen 2 u n d dem S c h ö n b ü h l t e m p e l , 
N ä g e l mi t facettiertem hohem P i l z k o p f - eigentliche 
Z ie rnäge l - bei denjenigen aus der C u r i a . E i n g e h ä n g t 
i n den H a k e n der Bandhaken waren z u m T e i l noch 
Splinte, wie z .B . Tafel 1,4 zeigt. H i e r war der H a k e n 
derart stark z u s a m m e n g e d r ü c k t , dass der e i n g e h ä n g t e 
Spl int nicht mehr herausrutschen konnte.. 

Zusammengestell t ergeben sich bei den Bandhaken 
die i n Tabelle 28 gezeigten z a h l e n m ä s s i g e n Vergesell
schaftungen. 

Es gilt nun einige Fragen i m Zusammenhang mi t der 
Verwendung der Bandhaken zu k lä ren . 

Frage 1: Waren die Haken üblicherweise in die Splinte 
oder aber die Splinte in die Haken eingehängt? 
Ich gehe davon aus, dass der tragende, ruhende T e i l 
i m dickeren H o l z s t ü c k befestigt war. A n h a n d der u m 
geschlagenen Schäf te bzw. Schenkel sowohl der N ä g e l 
als auch der Splinte kann die D i c k e der verwendeten 
h ö l z e r n e n Ba lken , Lat ten oder Bretter, a n n ä h e r n d be

s t immt werden. Z w e i Diagramme (Abb. 27 und 28) 
zeigen ein deutliches B i l d : B e i den Spl in ten liegen die 
so ermittelten «Ho lzd i cken» bei m i n i m a l 5,6 c m (3 
digiti)43, bei den N ä g e l n zwischen 1,8 und 3,8 c m (1 
und 2 digiti). Z u beachten ist dabei, dass bei den N ä 
geln v o n diesen Messwerten rund 3 m m (= D i c k e des 
Bandhakens) subtrahiert werden m ü s s e n . Dies , wei l 
der Nagel nicht direkt i m H o l z , sondern auch noch i m 
Bandhaken steckte. 

Diese statistische Basis ist nicht sehr gross. Z ieh t 
m a n die Auswer tung der gesamten vermessenen 
Splinte u n d Näge l bei , kann die bisher festgestellte 
Variat ionsbrei te der verwendeten H o l z d i c k e n weiter 
e r h ä r t e t werden. D e r Vergle ich mi t der Auswer tung 
aller i n der C u r i a u n d i m Tempe l Sichelen 2 gefunde
nen Splinte zeigt, dass die Dis tanz von der Schulter 
bis zur ersten Biegung der Schenkel - die angenom
mene H o l z d i c k e - bei allen beschriebenen Typen
gruppen zwischen 2 c m (1 digitus) u n d knapp 9 c m 
(rund 5 digiti) liegt (Abb. 28-31). D e r Sprung i n den 
D iag rammen zwischen 3,5 u n d 4,5 c m zeigt e in Feh
len dieser H o l z d i c k e n an. Gle ichze i t ig ist ein mengen-
mäss iges Ü b e r g e w i c h t der H ö l z e r m i t D i c k e n grösse r 
als 4,5 c m zu erkennen. Gerade Splinte deuten mei 
stens darauf h in , dass die Schenkel v o l l s t ä n d i g i m 
H o l z steckten. Somi t waren die S c h e n k e l l ä n g e n k le i 
ner als die H o l z d i c k e . 

39 Stehlin (wie Anm. 32) 68f. Abb. 82 (gefunden 1921). 1920, 1922 
und 1926 sind - ebenfalls im Bereich des Nordabhanges des 
Schönbühltempels - noch weitere 4 Exemplare zum Vorschein 
gekommen, z. T. mit Splinten zusammen (Bandhaken: 1920.115, 
1922.42, 1922.175, 1926.165. Splinte: 1922.41, 1922.58, 1922.59, 
1922.60). 

40 Freundliche Mitteilung von Hp. Zwahlen, Archäologischer 
Dienst des Kantons Bern (ADB): Grabung 1964, FzNr. 7626. 
Auf der Aufnahme des ADB (s/w: 64.1, 9, 325.?) ist der Splint in 
das Endloch des Bandes eingehängt. Nach den mir vorliegenden 
Vergleichsbeispielen zu schliessen, ist dies jedoch wohl erst bei 
der Konservierung geschehen. - Keine Bandhaken enthält das 
Fundmaterial der gallorömischen Vierecktempel von Bern-En
gehalbinsel, wie mir freundlicherweise F. Müller, Historisches 
Museum Bern, mitteilte. 

41 Augst-Grienmatt: Grabung 1915.62, Römermuseum Augst, Inv. 
1915.109. - Nyon: F. Rossi, L'Area Sacra du Forum de Nyon et 
ses Abords. Fouilles 1988-1990. CAR 66, Noviodunum III (Lau
sanne 1995) 48f. Abb. 38,3-6. F. Rossi danke ich vielmals für 
seine bereitwilligen Auskünfte und seine weiterführenden Hin
weise. 

42 Hilfreiche Auskunft von A. Duvauchelle (Insulae 10, 16 und 20, 
en Prélaz und Conches, champ d'Oleires). Wohl aus einem öf
fentlichen Bau (Insula 23, «Capitol») stammen weitere 1 bis 2 
Bandhaken. Sie teilte mir freundlicherweise ebenfalls mit, dass 
ihr zur Zeit aus den Fundbeständen von Martigny und Lau-
sanne-Vidy keine Bandhaken bekannt seien (16.12.1995). 

43 Diese Berechnungen gehen davon aus, dass die Splinte bis zum 
Ösenansatz ins Holz eingeschlagen waren. So konnten die 
Schenkel meistens noch ein zweites Mal rechtwinklig umgebo
gen und wieder in den Balken zurückgeschlagen werden - eine 
zusätzliche Verankerung und eine Verringerung der Verlet
zungsgefahr. - Die Nägel der Curia-Bandhaken waren allesamt 
unvollständig und für die Vermessung nicht zu gebrauchen. Ein 
nicht eingerostetes formgleiches Einzelstück hat einen nach 
2,9 cm gebogenen Schaft (1962.13273), bei einer Gesamtlänge 
von 5,3 cm. 



L ä n g e 
(mm) 
185 

Curia Tempel Sichelen 2 Tempel Schönbühl 

digiti 
148 

111 

74 

37 

Splint-Länge 

/ Ii 
{Holzdicke 

4 

10 Anzahl 

A b b . 27 Augst, C u r i a , Tempe l Sichelen 2 u n d T e m 
pel auf dem S c h ö n b ü h l . M i t Bandhaken zu
sammen gefundene Splinte: V e r h ä l t n i s von 
der G e s a m t l ä n g e ( B a l k e n h ö h e i m D i a 
gramm; v o l l s t ä n d i g = hel l , u n v o l l s t ä n d i g = 
dunkel) zu verwendeter «Holzd icke» (L in ie 
= Dis tanz zwischen dem Ü b e r g a n g v o n der 
Ö s e zu den Schenkeln [Schulter] u n d der 
ersten Biegung der Schenkel). Skalierung: 
digiti. 

L ä n g e 

(mm) 
Tempel Sichelen 2 TSb 

digiti 

A b b . 28 

11 21 Anzahl 

Augst, Tempe l Sichelen 2 u n d T e m p e l auf 
dem S c h ö n b ü h l . V o l l s t ä n d i g e Scheiben
kopfnäge l der Bandhaken T y p 1. V e r h ä l t n i s 
v o n der G e s a m t l ä n g e (= B a l k e n h ö h e i m 
Diag ramm) zur D i s t anz zwischen K o p f ( X -
Achse) u n d erster Biegung des Schaftes 
(Punkte). D i e L i n i e entspricht der «Holz 
dicke» (minus ca. 3 m m Banddicke) . T e m 
pel Sichelen 2: 1-24, T e m p e l auf dem 
S c h ö n b ü h l (TSb): 26-30. Skalierung: digiti. 

Länge 

(mm)]-
Tempel Sichelen 2 TSb 

^digiti 

dicke 

11 21 Anzahl 

A b b . 29 Augst, T e m p e l Sichelen 2 und T e m p e l auf 
dem S c h ö n b ü h l (TSb). V o l l s t ä n d i g e Splinte 
T y p 1.1.: V e r h ä l t n i s v o n der G e s a m t l ä n g e 
(= B a l k e n h ö h e i m Diag ramm) zur Dis tanz 
zwischen Schulter (= X - A c h s e ) u n d erster 
Biegung der Schenkel (= L i n i e : sie ent
spricht etwa der «Holzd icke») . Skalierung: 
digiti. 

Länge 

_ Tempel Curia 
Sichelen 2 

digiti 

Holzd icke 

21 41 Anzahl 

A b b . 30 Augst, C u r i a u n d Tempe l Sichelen 2. V o l l 
s t ä n d i g e Splinte T y p 1.2.: V e r h ä l t n i s v o n 
der G e s a m t l ä n g e (= B a l k e n h ö h e i m D i a 
gramm) zur Di s t anz zwischen Schulter 
(X-Achse) u n d erster Biegung der Schenkel 
(= L i n i e : sie entspricht etwa der «Holz 
dicke») . Skalierung: digiti. 

B e i den rund 230 vermessenen einzelnen N ä g e l n 4 4 

aus dem Tempe l Sichelen 2 - i m M a t e r i a l der C u r i a 
gibt es nur B a l k e n n ä g e l - zeigt sich folgendes B i l d 
(Abb. 32): D e r gröss te T e i l der « H o l z d i c k e n » liegt i m 
Bereich zwischen 2 u n d 5 c m (1-3 digiti). 

A u s diesen Angaben lässt sich meines Erachtens 
folgender Schluss ziehen: W e n n die Splinte vo l l s t än 
dig, d.h. bis zur Ö s e i n die H ö l z e r eingeschlagen wa
ren, bi ldeten sie den tragenden, s t a t i o n ä r e n T e i l der 
Verb indung . Dies bedeutet: die (beweglichen) Haken 
waren in die (fest installierten) Splinte eingehängt. 

Frage 2: Wie waren die Bandhaken befestigt? 
K . Stehl in schreibt, dass bei den ausserordentlich gut 
erhaltenen « H a k e n mi t e inem l appen fÖrmigen Ende» 
erstaunlicherweise übera l l dort, wo die N ä g e l i n den 

L ö c h e r n eingerostet waren, der eine v o n der einen, 
der andere v o n der andern Seite her durchgesteckt 
i s t 4 5 . E r hä l t fest, dass m a n sich diese Befestigung 
woh l k a u m anders vorstellen kann, als dass die H a k e n 
«an e inem Brett mi t einer vorstehenden Quer l e i s t e» 
befestigt waren. Wei te r ist er der Ans ich t , dass die 
Splinte, er nennt sie Ringe , welche «wohl nach A u s 
weis ihrer umgeschlagenen Stifte i n k rä f t igen H ö l z e r n 
v o n 6 bis 8 c m D i c k e befestigt w a r e n » , auch zu den 
H a k e n g e h ö r e n dü r f t en . Ü b e r die Verwendungsweise 

44 Die 399 noch verbleibenden Scheibenkopfnägel aus dem Tem
pel Sichelen 2 sind zur Zeit erst nach Grössengruppen ausge
zählt, aber noch nicht vollständig vermessen. 

45 Stehlin (wie Anm. 32) 68f. Abb. 82. 



Länge 
(mm) 

Holzdicke 

1 10 Anzahl 

A b b . 31 Augst, Tempe l Sichelen 2. V o l l s t ä n d i g e 
Splinte T y p 2: V e r h ä l t n i s v o n der Gesamt
länge (= B a l k e n h ö h e i m Diag ramm) zur D i 
stanz zwischen Schulter (X-Achse) u n d er
ster Biegung der Schenkel (= L i n i e : sie ent
spricht etwa der «Holzd icke») . Skalierung: 
digiti. 

unvollständige 

1 51 101 151 Anzahl 

A b b . 32 Augst, T e m p e l Sichelen 2. S c h e i b e n k o p f n ä -
gel: V e r h ä l t n i s v o n G e s a m t l ä n g e (hell) u n d 
Dis tanz zwischen K o p f u n d erster Biegung 
des Schaftes (dunkel; entspricht u n g e f ä h r 
der Ho lzd icke ) . V o l l s t ä n d i g e Scheibenkopf-
nägel : 1-125, Schaftspitze fehlt: 127-177, 
nur K o p f u n d Schaftteile erhalten: 179— 
223. Skalierung: digiti. 

u n d das P r i n z i p der A u f h ä n g u n g ä u s s e r t e er sich 
nicht. Dieselbe A r t der F ix ie rung zeigen auch die 
Bandhaken mi t zwei N a g e l l ö c h e r n aus der Auffü l lung 
der Kryp topor t i cus v o m F o r u m i n N y o n 4 6 . Z u m Ver 
s t ä n d n i s der wechselseitig eingeschlagenen N ä g e l 
be im T y p 2 lege i ch den i n A b b i l d u n g 33 dargestellten 
Rekonstrukt ionsvorschlag vor. 

Bemerkenswert s ind i n diesem Zusammenhang 
auch die F o r m e n der i n den Bandhaken v o m T y p 1 
steckenden umgeschlagenen Näge l (vgl. u.a. Taf. 
1,2.6; 2,1.2.3.8.9.10; 14,8). Insgesamt 25 v o n 37 erhal
tenen eingerosteten N ä g e l n aus dem Tempe l Siche
len 2 b i lden mi t i h rem Schenkel ein Rechteck, wobei 
die Spitze ü b e r oder neben dem Scheibenkopf en
det 4 7 . W e i l die Dis tanz v o m Nagel loch bis zur Basis 
des Bandhakens meist g rösser ist als der Abs t and z w i 
schen der ersten u n d der zweiten Biegung des d r in -
sitzenden Nagelschaftes, muss die Nagelspitze ur
sp rüng l i ch neben der sei t l ichen K a n t e des Bandes 
wieder aus dem H o l z aufgetaucht sein (vgl. A b b . 34 
u n d Taf. 14,8). D i e Latte oder das Holzbre t t , auf wel 
chem der Bandhaken befestigt war, dü r f t e somit deut
l i ch breiter gewesen sein als der Bandhaken, sonst 
h ä t t e der Nagel das H o l z gespaltet. 

Befestigt man einen Bandhaken T y p 2 mi t zwei N ä 
geln auf e inem S tück H o l z , kann er nicht mehr bewegt 
werden. Ist er allerdings mi t nur e inem Stift befestigt, 
kann er theoretisch rund u m den Nage l gedreht wer
den - diesen F a l l f inden w i r bei den einlochigen 
Bandhaken T y p 1. Biegt man aber b e i m T y p 1 den 
bereits eingeschlagenen, langen Nagelschaft ab, 
schlägt i hn wieder durchs H o l z z u r ü c k u n d legt i h n 
quer ü b e r das Band , ergibt sich so ein z u s ä t z l i c h e r 
Befestigungspunkt, vergleichbar mi t der W i r k u n g des 
zweiten Nagels b e i m T y p 2. Es ist somit g r u n d s ä t z l i c h 
mögl i ch , dass die Bandhaken dem Arbei t sver lauf ent
sprechend in e inem ersten Schritt provisor isch, d.h. 
beweglich, i n e inem zweiten Durchgang dann aber 
fest angebracht worden s ind. 

W e i l weder an den Ö s e n i n n e n k a n t e n noch an den 
Hakeninnensei ten deutliche A b n ü t z u n g s s p u r e n zu er
kennen sind, lässt s ich nicht mi t Sicherheit feststellen, 
ob die Splinte hor izonta l oder ver t ika l ins H o l z einge
schlagen waren. A n z u f ü g e n ist, dass Bandhaken i n 
senkrecht angebrachten Spl inten besser befestigt s ind 
als i n waagrecht eingeschlagenen. 

Einzelne starke Splinte haben parallel verlaufende 
Schenkel, welche etwa 2 c m nach der Ö s e i n e inem 
stumpfen W i n k e l abgebogen s i n d 4 8 . Sie scheinen v o m 
Z i m m e r m a n n mi t e inem gezielten Schlag i n die ge
w ü n s c h t e Stellung gebracht worden z u sein (Taf. 
5,1.2). 

Frage 3: Warum gibt es derart markante Längen
unterschiede bei den Bandhaken, vor allem bei denje
nigen aus dem Tempel Sichelen 2? 
Curia: D i e L ä n g e n der Bandhaken aus der C u r i a s ind 
recht e inhei t l ich u n d bewegen sich vorwiegend z w i 
schen 6 u n d 7 digiti (Abb. 11). 
Tempel Sichelen 2: D i e B a n d h a k e n l ä n g e n zeigen e in 
breites Spektrum, doch liegen sie fast g l e i chmäss ig 
verteilt zwischen 5 u n d 10 digiti (Abb. 10). 

46 Rossi (wie Anm. 41) 49 Abb. 34,4 (diese Feststellung hat mir 
F. Rossi mündlich bestätigt). Beide Nagelköpfe liegen nicht di
rekt auf dem Band auf, sondern sind in einem Abstand von 8 
bzw. 14 mm vom Loch entfernt eingerostet. Weil vollständige 
Bandhaken-Nägel im Material der Curia fehlen, muss ich mich 
für Aussagen darüber, wie die 2-Loch-Bandhaken befestigt gewe
sen sein könnten, im folgenden auf die Vergleichsfunde aus dem 
Tempel auf dem Schönbühl und aus Nyon stützen. 

47 Aus diesem Grund konnten viele Nägel weder beim Brand im 
Umgang des Tempels noch bei der Ausgrabung und anschlies
senden Konservierung aus dem Loch der Bandhaken herausrut
schen. Weitere 7 Nägel sind U-förmig gebogen. 

48 Weist dieser Abstand von rund 2 cm (1 digitus) etwa daraufhin, 
dass der Splint nicht bis zur Öse ins Holz eingeschlagen war? 
(vgl. Anm. 43). 



A b b . 33 Augst, C u r i a und T e m p e l auf dem S c h ö n b ü h l . Rekonstrukt ionsvorschlag zur K l ä r u n g der Frage nach 
den wechselseitig eingeschlagenen N ä g e l n der Bandhaken T y p 2. M . etwa 1:5. 
1 Ein Nagel wird eingeschlagen (Leistenquerschnitt willkürlich gewählt). 
2 Der Bandhaken wird von der Gegenseite daraufgesteckt und 
3 durch Umschlagen des Nagelschaftes grob fixiert; 
4 später wird der zweite Nagel von der Bandhakenseite her eingeschlagen und ebenfalls durch Umbiegen zusätzlich befestigt. 
5 Der Fundzustand nach rund 1800 Jahren. 

Länge 
(mm) 

A b b . 34 Augst, Tempe l Sichelen 2. Scheibenkopfna
gel der Bandhaken T y p 1: Schaf t l änge bis 
erste Biegung (schwarz), bis zweite Biegung 
(grau), bis dritte Biegung (weiss). Skalie
rung: digiti. 

D i e Ver te i lung der Bandhaken bezogen auf die F e l 
dereinteilung (Abb . 35) i m Tempe l Sichelen 2 zeigt, 
dass der errechnete Wer t « B a n d h a k e n / m 2 » stark va
r i i e r t 4 9 (Tabelle 29; dazu auch A n m . 53). D i e L ä n g e n 
der Bandhaken innerhalb der einzelnen Grabungsfel
der zeigen keine deutl ichen Konzent ra t ionen . 
Schwach erkennbar ist i n F e l d 18 eine H ä u f u n g z w i 
schen 6 und 7 digiti, i n F e l d 24 i m Bereich v o n 7 digiti 
(Abb. 36). A u c h die vorgestellten Typengruppen s ind 
übe ra l l recht g l e i chmäss ig verteilt . Festgehalten wer
den kann somit, dass sowohl das gesamte L ä n g e n - als 
auch Formenspek t rum i m ausgegrabenen T e i l des 
Umganges ohne nennenswerte H ä u f u n g e n z u m V o r 
schein gekommen ist. Detaillierte Aussagen ü b e r den 
Einsatz der unterschiedlich langen Bandhaken inner
halb des Umganges k ö n n e n somit, basierend auf den 
zur Ze i t greifbaren Aussagen z u m Befund, nicht ge
macht werden. 

F e l d 24 lieferte den reichsten A n t e i l an Baueisen 
innerhalb der G r a b u n g s f l ä c h e . A u s diesem G r u n d 
habe ich diese Funde nochmals zur Bes t immung der 
H o l z d i c k e n i n diesem T e i l des Umganges beigezogen. 
D i e Auswer tung aller v o l l s t ä n d i g e n Splinte aus F e l d 

24 zeigt, dass sich die Dis tanz zwischen Schulter u n d 
erster Biegung der Schenkel - die ehemalige «Holz 
dicke» - vorwiegend zwischen 3 und 5 digiti bewegt 
(Abb. 37). Das B i l d der vermessenen Befestigungsnä
gel der Bandhaken zeigt H o l z d i c k e n i m Bere ich v o n 1 
digitus an. D i e Dis tanz zwischen K o p f und erster B i e 
gung des Schaftes bei den üb r igen bewegt sich z w i 
schen 0 u n d 10 digiti (Abb . 38). Es handelt s ich dabei 
wahrscheinl ich u m weitere B a n d h a k e n n ä g e l u n d u m 
die Nagelung des Bretterbodens i n der Tempe lpor t i -
cus. Ba lkennäge l s ind i n diesem F e l d selten. D i e 
Ho lzd i cken -Bes t immung i m Zusammenhang mi t der 
B a n d h a k e n - L ä n g e bringt keine neuen Ergebnisse. 

Frage 4: Wozu dienten die Bandhaken-Splint-Verbin
dungen? 
Diese Frage kann bisher nicht mi t Sicherheit beant
wortet werden. K . Stehl in äus se r t e sich nicht zur V e r 
wendung, F . R o s s i 5 0 vermutet, dass sie zur F ix i e rung 
einer Deckenverk le idung dienten, ohne aber dieser 
Frage i n seinem Bericht weiter nachzugehen 5 1 . M e i n e 
Diskuss ionen mi t verschiedenen Fachleuten verhal
fen m i r zu einigen p r ü f e n s w e r t e n Ideen 5 2 . D i e zweck-
m ä s s i g s t e n Deutungen lauten kurz zusammengefasst: 
• F ix i e rung v o n h ö l z e r n e n Deckenverkle idungen 

(z.B. Kassettendecken) 
• A u f h ä n g e v o r r i c h t u n g für grosse V o r h ä n g e oder 

W a n d b e z ü g e aus Le inen , W o l l e usw. 

49 Die Gründe für diese erheblichen Unterschiede in der Fund
dichte müssen im Zusammenhang mit der Gesamtauswertung 
der Funde und Befunde geklärt werden. Zur Zeit können nur 
Vermutungen angestellt werden wie etwa: Hängt diese Fund
dichte mit den Ausgrabungsmethoden zusammen? Wurden nach 
dem Brand an gewissen Stellen einzelne wiederverwendbare 
Fundgattungen geborgen (u.a. Bandhaken)? Wird die Länge der 
Bandhaken z.B. durch die Dimensionen des Gebälkes be
stimmt? 

50 Rossi (wie Anm. 41) 48: F. Rossi nimmt an, dass die Haken auf 
Holz befestigt waren, während die Splinte in Holz oder in Stein 
steckten. 

51 Vgl. Anm. 41. 
52 Allen, die sich dieser Fragestellung gewidmet haben, danke ich 

vielmals. Namentlich erwähnt sind sie im Abschnitt «Dank» am 
Schluss dieses Aufsatzes. 



N 

10m 

A b b . 35 Augst, Tempe l Sichelen 2 (Grabung 1962/ 
1963.52). E in te i lung und Numer i e rung der 
Grabungsfelder. D i e meisten Bandhaken 
s tammen aus F e l d 18 (vgl. Tabel le 29 u n d 
A b b . 36). M . 1:500. 

Länge 
(mm) digiti 

1 3 11 13 15 
Anzahl 

A b b . 37 Augst, T e m p e l Sichelen 2. Splinte aus F e l d 
24: V e r h ä l t n i s von der G e s a m t l ä n g e (= B a l 
k e n l ä n g e i m Diag ramm) zur Dis tanz z w i 
schen Schulter und erster Biegung der 
Schenkel (= L i n i e : sie entspricht etwa der 
«Holzd icke») . Skalierung: digiti. 

L ä n g e 
(mm) 

19 20 22 24 Sch, 
Nummern der Grabungsfelder 

A b b . 36 Augst, Tempe l Sichelen 2. G e s a m t l ä n g e der 
Bandhaken T y p 1, geordnet nach Fe ldern 
(Fe ld 16: 1-4, F e l d 18: 6-38, F e l d 19: 40.41, 
F e l d 20: 43-45 , F e l d 22: 47-52 , F e l d 24: 
54-67, Schnitt 15: 69.70; Schnit t 15 ver läuf t 
i m rechten W i n k e l zu P r o f i l 2 quer durch 
den Tempel) . Skalierung: digiti. 

Anzahl 

A b b . 38 Augst, T e m p e l Sichelen 2. N ä g e l aus F e l d 
24. V e r h ä l t n i s v o n der G e s a m t l ä n g e (= B a l 
k e n l ä n g e i m Diag ramm) zur Di s t anz z w i 
schen Nage lkopf u n d erster Biegung des 
Schaftes (= Punkte) . D i e L i n i e entspricht i n 
etwa der «Holzd icke» . 1-87: vo l l s t änd ige 
Sche ibenkopfnäge l , 89-124: nur die vorder
ste Spitze fehlt, 127-139: B a n d h a k e n - N ä 
gel. Skalierung: digiti. 

• A u f h ä n g e v o r r i c h t u n g für grosse, schwere Bi ld ta fe ln 
• Scharnier v o n K l a p p l ä d e n 
• Befestigungsvorrichtung für Sonnensegel. 
D i e Vermutung , dass die Bandhaken samt Spl in t zu r 
Befestigung v o n h ö l z e r n e n Deckenverkle idungen ge
dient haben (evtl. sogar v o n Kassettendecken), 
scheint m i r i n Anbetracht der grossen Menge von i m 
Brandschutt gefundenen Bandhaken a m einleuch
tendsten 5 3 . D a z u kommt , dass die eingangs aufgeführ
ten Fundor te v o n Bandhaken offiziel len, r e p r ä s e n t a 
t iven Charakter haben, eine p r u n k v o l l ausgestattete 
Decke somit gut ins Gesamtb i ld passt 5 4 . Rekonstruk-
t ionszeichnungen der Jahrhundertwende statteten 
z u m Beispie l die Bas i l i ka u n d den T e m p e l der Fo r -

53 Zur Bandhaken-Dichte: Die ausgegrabene Fläche des Umganges 
des Tempels Sichelen 2 beträgt rund 157 m2, gefunden wurden 
71 Bandhaken (0,45 Bandhaken/m2). Die Fläche der Curia um-
fasst rund 140 m2, gefunden wurden 76 Bandhaken (0,54 Band
haken/m2). In der Kryptoporticus des Forums von Nyon kamen 
auf rund 32 m 2 10-15 Bandhaken zum Vorschein (ca. 0,47 Band
haken/m2). Fazit: Im Durchschnitt wurde rund 1 Bandhaken pro 
2 m 2 gefunden. Diese Unterschiede sind m.E. erstaunlich klein. 
Sie können u.a. durch die Grabungsmethoden und durch die 
Grösse und Massigkeit der Haken und der damit verbundenen 
Holzkonstruktionen bedingt sein. 

54 Wie mir F. Rossi mündlich bestätigte, kann er sich für die in der 
Kryptoporticus des Forums von Nyon gefundenen Bandhaken 
auch eine Verwendung als Halter der Deckenverkleidung im ur
sprünglich darübergelegenen, von der Lage her wohl bedeuten
deren Geschoss vorstellen. 



tuna Augusta i n P o m p e j i 5 5 mi t durch Kassetten auch 
i n der Tiefe gegliederten Decken aus (Abb . 39 u n d 
40). A l s V o r b i l d dienten den Au to ren zweifellos 
antike W a n d g e m ä l d e 5 6 , welche die Deckengestaltung 
durch Kassetten, Zier le is ten und unterschiedliche 
Balkenanordnungen zeigen (vgl. A b b . 41). A u c h bei 
ant iken Schriftstellern finden sich Angaben zu diesem 
Thema , wie u.a. J . M a r q u a r d t 5 7 belegt. E r e r w ä h n t , 
dass «die ge täfe l ten Z immerdecken (lacunaria5S oder 
laqueario) der Schreinerkunst e in reiches F e l d der 
T h ä t i g k e i t darboten. Diese Decken wurden theils mi t 
H o l z , theils mi t Elfenbein ausgelegt u n d mi t B i l d 
hauerarbeiten versehen, theils gemalt, theils vergoldet 
oder mi t G o l d b l e c h ü b e r z o g e n ...» So kostbar waren 
die mutmassl ichen Decken des Curiasaales u n d des 
Umganges v o m Tempe l Sichelen 2 woh l nicht aus
g e s c h m ü c k t . D o c h scheinen die g e m ä s s ant iken Be
schreibungen teils hochwertigen Ma te r i a l i en der Dek-
kenverkleidungen - H o l z oder Stein - dem angestreb
ten Aussehen deut l ich untergeordnet worden z u sein, 
i n d e m man sie stark verzierte und bemal te 5 9 . 

— -

A b b . 39 Pompej i , Inneres der Bas i l i ka mi t rekon
struierter Kassettendecke. Rekons t ruk t ion 
mi t B l i c k auf das T r i b u n a l . 

Kassettendecken k ö n n e n ü b l i c h e r w e i s e auf folgende 
A r t e n konstruiert werden: 
1. D i e balkenartigen Kassettendecken s ind rein aus 

der Balkenkons t ruk t ion entwickelt , ü b e r n e h m e n 
somit eine tragende Aufgabe. Sie bestehen aus der 
normalen Balkenlage, versehen mi t g le ichdimen
sionierten St ichbalken bzw. Zwischenwechseln. Je 
nach Abs t and ergeben sich so quadratische oder 
rechteckige Felder. D i e F ü l l u n g e n liegen auf seit
l i c h an den Ba lken befestigten Leis ten auf. 

2. B e i der zweiten Konst rukt ionsweise werden z w i 
schen die Ba lken K ä s t e n eingesetzt u n d festgena
gelt. 

3. B e i der dri t ten A r t hat die Kassettendecke keine 
statische F u n k t i o n , denn sie w i r d unter einer tra
genden Deckenkons t ruk t ion a u f g e h ä n g t 6 0 . 

55 A. Mau, Pompeji in Leben und Kunst2 (Leipzig 1908) 72 Abb. 
30; 131 Abb. 64. 

56 Vgl. u.a. Th. Kraus, Lebendiges Pompeji. Pompeji und Hercula-
neum. Antlitz und Schicksal zweier antiker Städte (Köln 1973) 
Abb. 112 (Haus der Vettier, Pentheus-Zimmer); Abb. 126 (Villa 
dei Misteri, Cubiculum 16). 

57 J. Marquardt, Das Privatleben der Römer. Zweiter Theil. Hand
buch der römischen Alterthümer, Bd. 72 (Leipzig 1886) 720ff. 
(Isid. Orig. XIX, 12). 

58 lacunare: mit Vertiefungen versehen; lacunar, -aris: getäfelte 
Decke, Kassettendecke (nach Langenscheidt, Handwörterbuch 
Lateinisch-Deutsch). Wegen der «höhlenförmigen Gestalt der 
Lacunaria» ist nach K. Bötticher (Die Tektonik der Hellenen. 
Bd. 2 [Potsdam 1852] Buch 3, S. 95 [Propert. III, 1, 50]) auch der 
Name camerae dafür aufgekommen. 

59 Bötticher (wie Anm. 58) Bd. II, Buch 3, 94. 
60 Vgl. z.B. F. Fink, Die Schule der Baukunst. Ein Handbuch. Der 

Bautischler oder Bauschreiner und Fein-Zimmermann (Leipzig 
1867) 12Iff; F. Hart, Baukonstruktion für Architekten. Wände, 
Gewölbe, Decken, Dächer. Bd. 1 (Stuttgart 1951); G. A. Brey
mann, Allgemeine Bau-Constructions-Lehre mit besonderer Be
ziehung auf das Hochbauwesen, II. Theil Constructionen in 
Holz (Stuttgart 1872) 80ff; H. Issel, Das Handbuch des Bautech
nikers, 13. Bd.: Bautechnische Warenkunde (Leipzig 1919) 29f; 
H. Koch, Handbuch der Architektur, 3. Teil: Die Hochbaukon
struktionen, 3. Band, Heft 3: Ausbildung der Fussboden-, Wand-
und Deckenflächen (Stuttgart 1903) 298ff 

A b b . 40 Pompej i , Tempe l der For tuna Augusta . R e - B i l d eine Kassettendecke, rechts i m B i l d 
konstruktionsansicht mi t Kassettendecke. Decken mi t Zierleisteneinfassungen. 



H e r r K . Bussinger, alt Z i m m e r m a n n aus Ormal ingen 
B L 6 1 , erinnert s ich daran, noch i n den 1950er Jahren 
i m A l p e n r a u m einfache Kassettendecken nicht gena
gelt, sondern mi t einer A r t Haken , die er leider nicht 
mehr genauer beschreiben kann, an den Deckenba l 
ken au fgehäng t zu haben. In e inem ersten Arbei ts 
schritt wurden nach seiner Beschreibung die H a k e n 
mi t e inem Nage l an den Kassettenelementen proviso
risch fixiert u n d dann das Ganze oben e ingehäng t ; i n 
e inem zweiten Schritt wurde das nun h ä n g e n d e K a s 
settenelement hor izonta l ausgerichtet u n d anschlies
send endgü l t ig festgenagelt. 

Folgende Informationen liegen nun vor: 
• Bandhaken v o m T y p 1 (1-Loch) k o m m e n nur i m 

M a t e r i a l aus dem T e m p e l Sichelen 2 vor. D i e 
Spanne der L ä n g e n u n d der Gewichte ist bei diesen 
Bandhaken deut l ich grösse r als bei denjenigen aus 
der C u r i a . Dasselbe B i l d zeigt sich auch bei den 
Splinten. Befestigt waren diese Bandhaken mi t e i
nem durch den umgeschlagenen Schaft sie zweimal 
f ixierenden Scheibenkopfnagel. Es wurden offen
sicht l ich bewusst N ä g e l gewähl t , deren Schaf t l änge 
der zwei- bis dreifachen H o l z d i c k e entsprach. 
D u r c h Umschlagen wurden die Näge l noch z u s ä t z 
l i ch verankert. A u c h bei den S p l i n t s c h e n k e l - L ä n g e n 
ist diese Abs ich t erkennbar. 

• Bandhaken v o m T y p 2 (2-Loch) s tammen aus der 
C u r i a und dem Tempe l auf dem S c h ö n b ü h l . A n bei
den Fundor ten s ind die L ä n g e n recht e inhei t l ich, 
ebenso die F o r m e n u n d G r ö s s e n der Splinte. Befe
stigt waren die Bandhaken i n der C u r i a mi t P i l z 
kopfnäge ln mi t facettiertem Kopf , i m Tempe l auf 
dem S c h ö n b ü h l mi t S c h e i b e n k o p f n ä g e l n . D i e N ä g e l 
scheinen wechselseitig durch die Bandhaken ge
schlagen worden zu sein. D i e Schaftenden wurden 
abgebogen. 

• Es ist nicht mög l i ch , auf G r u n d der Bandhaken
masse verschiedene, auf wenige M i l l i m e t e r e in
grenzbare L ä n g e n g r u p p e n zu b i lden. 

• Es fehlen Hinwei se auf die Ausr ich tung der Splinte, 
wei l weder an den S p l i n t ö s e n noch an den H a k e n 
deutliche A b n ü t z u n g s s p u r e n vorhanden s ind. 

• D i e mitgefundenen Splinte steckten w o h l i n dicke
ren H ö l z e r n als die N ä g e l der Bandhaken. D i e 
Splinte bi ldeten somit den tragenden T e i l . 

• D i e Bandhaken und Splinte aus dem T e m p e l Siche
len 2 s tammen wahrscheinl ich z u m ü b e r w i e g e n d e n 
T e i l aus den Brand-Vers turz-Schichten i m Umgang . 
Genaue Fundzuweisungen s ind basierend auf der 
w ä h r e n d der Grabung gemachten Feldereintei lung 
nicht mög l i ch . A u c h für die Bandhaken und Splinte 
aus der C u r i a gibt es keine genauen Fundortanga
ben. Sie s tammen aus der Brand - u n d Vers turz-
schicht ü b e r dem M ö r t e l b o d e n i m Curiakel ler . 

• D i e Funddich te b e t r ä g t grob gerechnet 1 Bandha
ken pro 2 m 2 . 

Rekonstruktionsvorschlag: N a c h eingehendem Stu
d i u m al l dieser Vorgaben schlage ich die i m folgenden 
beschriebene Rekons t ruk t ion für eine au fgehäng te , 
nicht tragende Deckenverk le idung v o r 6 2 . A b b i l d u n g 
42 zeigt am Beispie l v o n Bandhaken T y p 1 zwei Pha
sen des Arbeitsablaufes: 

zr 
A b b . 42 Augst, T e m p e l Sichelen 2. Vorschlag für die 

Befestigung einer h ö l z e r n e n Deckenverk le i 
dung mi t H i l f e v o n eisernen Bandhaken 
Typ 1 u n d Spl inten (die A b s t ä n d e zwischen 
den einzelnen H a k e n s ind v e r k ü r z t darge
stellt; vgl . Text) . M . 1:5. 
1 Die wechselseitig, provisorisch an der Leiste befe

stigten, nach hinten geneigten Bandhaken werden 
nun in die bereits eingeschlagenen Splinte einge
hängt. Sie waren wahrscheinlich in Abständen von 
knapp 2 m befestigt. 

2 Die aufgehängte Leiste ist horizontal ausgerichtet, 
die Nägel sind umgebogen und wieder durch das 
Holz zurückgeschlagen, d.h. die Bandhaken - und 
damit auch die gesamte Konstruktion - sind endgül
tig und unverrückbar befestigt. 

Zuerst werden die Splinte i n r ege lmäss igen A b s t ä n 
den v o n knapp 2 m (ca. 6 Fuss) v o n unten i n die Dek-
kenbalken eingeschlagen; die herausragenden Spi tzen 
werden zur besseren Verankerung zusä t z l i ch umgebo
gen. D i e Bandhaken werden anschliessend proviso
risch, d.h. noch beweglich, i n denselben A b s t ä n d e n 
wie die Splinte wechselseitig an den profi l ier ten L e i 
s ten 6 3 der Einschubdecke befestigt. B e i m Bandhaken 
T y p 1 geschieht dies mi t e inem durch das Bandhaken-

61 M. Schaub, wissenschaftlicher Zeichner der Abteilung Ausgra
bungen Augst, befragte K. Bussinger zum Thema «Bandhaken» 
und erläuterte mir anschliessend den genauen Arbeitsvorgang 
bei diesem Aufhänge-System. Beiden Herren bin ich sehr dank
bar für diese wichtigen, weiterführenden Hinweise. 

62 Sie basiert auf den vorgestellten Angaben von K. Bussinger, die 
M . Schaub verdankenswerterweise in Erfahrung gebracht, mir 
weitergeleitet und ausgezeichnet erläutert hat. Auch J. Obrecht 
danke ich herzlich für die ausgiebigen Diskussionen zu diesem 
Thema und für seine praktischen, durchdachten Vorschläge. 

63 Die Leisten waren wahrscheinlich aus Hartholz hergestellt, 
einerseits wegen des ansehnlichen Gewichtes, welches sie zu tra
gen hatten, andererseits auch wegen der anzunehmenden Profi
lierung. 



loch geschlagenen Nagel , der zu Beginn noch gerade 
heraussteht. B e i m T y p 2 w i r d z u n ä c h s t , wie A b b i l 
dung 33 zeigt, der untere Nage l i n die Holz le i s te ein
geschlagen. Anschl iessend w i r d der Bandhaken mi t 
seinem unteren, zweiten L o c h daraufgesteckt u n d 
z u m Schluss der Nagelschaft rechtwinkl ig abgebogen. 
N u n w i r d die Leiste mi t H i l f e der schrägges te l l t en 
Bandhaken i n die Splinte e i n g e h ä n g t (Abb . 42,1), 
hor izonta l ausgerichtet u n d endgü l t i g fixiert . B e i m 
Bandhaken T y p 1 w i r d der lange Nagelschaft zur S i 
cherung ü b e r den Bandhaken gebogen (Abb. 42,2 und 
Taf. 14,8). B e i m Bandhaken T y p 2 w i r d der zweite 
Nagel v o n der Bandhakenseite her eingeschlagen und 
auf der g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Seite abgewinkelt (Abb. 
43). Z u m Schluss werden die Bretter (evtl. auch K a s 
setten) der künf t igen Deckenverk le idung eingescho
ben (Abb . 43, a m Beispie l v o n Bandhaken T y p 2). 

D i e i m Vergle ich zu den S p l i n t ö s e n h ö h e r e n H a k e n 
verhindern nun, dass die Bandhaken wieder aus den 
S p l i n t ö s e n a u s g e h ä n g t werden k ö n n e n . D i e gesamte 
K o n s t r u k t i o n sitzt fest. 

D i e Gl iederung der Decke i n der C u r i a 1 dür f t e 
s t r a h l e n f ö r m i g v o n der Saalmitte ausgegangen sein -
oder ihr Z e n t r u m lag i n der M i t t e der geraden A b 
schlussmauer (Basil icamauer) hinter dem P o d i u m der 
D u u m v i r n . 

Weitere denkbare Anwendungsbereiche: Sowohl i n 
den g a l l o r ö m i s c h e n T e m p e l n Augst-Sichelen 2 u n d 
Ried-Vorderberg i n Studen/Petinesca als auch i m 
Augster S c h ö n b ü h l t e m p e l s ind die H a k e n i m U m g a n g 
bzw. i m V o r h o f z u m Vorsche in gekommen. Es gibt 
einzelne antike Darstel lungen v o n i m Fre ien liegen
den, durch V o r h ä n g e abgegrenzten H e i l i g t ü m e r n 
(z .B. A b b . 44). Es ist denkbar, dass mi t H i l f e der 
Bandhaken u n d Splinte auf Holz la t t en befestigte 
schwere Sonnensegel - beispielsweise aus L e i n e n -
au fgehäng t worden s ind, u m die Menschen i m V o r 
platzbereich u.a. bei sakralen Handlungen vor starker 
Sonneneinstrahlung, viel leicht sogar vor Regen, zu 
s c h ü t z e n 6 4 . 

Vors te l len k ö n n t e man sich die A r t der Befestigung 
u n g e f ä h r so, wie es V . Gassner für die Sonnensegel 
beschreibt 6 5 , welche an den gegen die Strasse geöffne
ten Vordersei ten pompejanischer K a u f l ä d e n ange
bracht waren (Abb . 45 u n d 46): «Zusä tz l i ch oder statt 
dieser D ä c h e r wurden als Sonnenschutz auch Son
nensegel aus L e i n e n verwendet, wofür kleine L ö c h e r 
a m ä u s s e r e n Gehsteigrand z u sprechen scheinen, die 
häuf ig vo r G e s c h ä f t e n beobachtet werden k ö n n e n , 
u n d die als Einlassungen v o n H o l z s t ü t z e n für diese 
M a r q u i s e n anzusprechen s i n d 6 6 . F ü r die Ba lken , an 
denen das Sonnensegel befestigt war, d ü r f t e n auch die 
Einlassungen am T ü r r a h m e n v o n V I I 3,23 best immt 
gewesen sein.» A u c h für die Befestigung des Sonnen
segels A b b i l d u n g 47 erscheint m i r die Verwendung 
v o n Bandhaken u n d Spl inten nicht abwegig zu sein. 
F ü r die Deutung als Sonnensegel-Befestigungshilfe ist 
die Z a h l der aus dem Tempe l Sichelen 2 vorl iegenden 
Bandhaken jedoch recht gross. 

A b b . 43 Augst, C u r i a . Rekonst rukt ionszeichnung 
der mi t H i l f e v o n eisernen Bandhaken 
Typ 2 u n d Spl inten fertig montier ten hö l 
zernen Deckenverkle idung. Schnitt . M . 1:3. 

A b b . 44 Weihere l ie f i n M ü n c h e n . Es zeigt e in l ä n d 
liches H e i l i g t u m mi t e inem aufgespannten 
T u c h , welches woh l zur Abgrenzung u n d als 
Schutz vo r der Sonne diente. 

64 K. Reber, Archäologisches Seminar der Universität Basel, danke 
ich für seine Anregungen und u.a. auch für den Hinweis auf das 
«Münchner Weiherelief» (Abb. 44). 

65 V. Gassner, Die Kaufläden in Pompeji (Wien 1986) 28. 
66 V. Spinazzola, Pompei alla Luce degli Scavi nuovi di Via del

l'Abbondanza (anni 1910-1923) (Rom 1953) 60 und Abb. 61. 



A b b . 45 Pompej i . Rekons t ruk t ion der einst an der 
Vorderfront der K a u f l ä d e n gegen die H i t z e 
u n d die Sonne angebrachten Sonnensegel. 

A b b . 46 Pompe j i , Regio I X , V I I , I. Schattenspen
dendes Sonnensegel. 

A b b . 47 Stabiae. Wandmale re i mi t Gartenanlage 
u n d Sonnensegel. Das Sonnensegel scheint 
nicht mi t R ingen , sondern eher mi t H i l f e 
einer Latte an der M a u e r befestigt zu sein. 

K l a m m e r n kamen nur i n der C u r i a z u m Vorsche in , 
i m Tempe l Sichelen 2 fehlen sie vo l l s t änd ig . Sie s ind 
ein ideales Hi l f smi t t e l , u m zwei rechtwinkl ig aufein-
anderliegende Lat ten mite inander z u verb inden 
(Abb. 48,1.2) oder aber u m eine Latte auf e inem B a l 
ken zu befestigen (Abb . 48,3.4). N ä g e l haben die Ten 
denz, d ü n n e r e H o l z s t ü c k e b e i m Einschlagen zu spal
ten, wenn ke in L o c h vorgebohrt worden ist. D u r c h 
den Einsatz v o n K l a m m e r n , welche feinere H ö l z e r i m 
w ö r t l i c h e n S inn « u m k l a m m e r n » , kann das Spalten 
vermieden werden. 

B e i der Auswer tung der Klammermasse zeigt sich, 
dass die best immende G r ö s s e die Gesamtbrei te des 
K l a m m e r r ü c k e n s 6 7 ist. Diejenige des K l a m m e r t y p s 1 
(ohne Absatz am Schenkel) zeigt zwei G r ö s s e n g r u p -
pen (Abb. 17): v o n 5,4-6 c m (rund 3 digiti, dre i F i n 
gerbreit) u n d v o n 7,4-8,1 c m (etwas mehr als 1 pal-
mus - 4 Finger ohne Daumen) . 

D i e Gesamtbrei te des R ü c k e n s der K l a m m e r n 
T y p 2 zeigt ein völ l ig anderes B i l d (Abb. 18), i n d e m 
die Brei ten von knapp 4,5 c m fast g l e i chmäss ig bis z u 
6 c m zunehmen u n d dann bei 6,7 c m wieder einset
zen. D i e leichte Verbrei terung des R ü c k e n q u e r s c h n i t 
tes bewirkte, dass die umklammer te Latte durch die 
grössere Re ibung gut festsass. D e r Absatz a m Schen
kel liegt an keiner durch eine Massordnung festgeleg
ten Stelle u n d kann daher nicht mi t der D i c k e der 
festgeklammerten Lat ten i n Zusammenhang gebracht 
werden (Abb. 49). 
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A b b . 48 A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n für K l a m m e r n : 
1.2: Ve rk l ammerung zweier rechtwinkl ig 
aufeinanderliegender Lat ten; 3.4: V e r k l a m 
merung einer Latte mi t e inem Ba lken oder 
mi t einer zweiten Latte. 

67 Für die Bestimmung der verwendeten Holzbreite muss von die
sem an den Aussenkanten erfassten Mass noch zweimal die 
Schenkeldicke subtrahiert werden, d.h. rund 1,2-1,8 cm. 



D i e Dis tanz zwischen K l a m m e r r ü c k e n und erster 
Biegung der Schenkel, das heisst die gesamte D i c k e 
der beiden mite inander verbundenen H ö l z e r , liegt 
be im T y p 1 zwischen 4,7 u n d 12,9 cm. B e i m T y p 2 
bewegt sich dasselbe Mass zwischen 8,6 u n d rund 
11,1 c m (knapp 5 bis etwas mehr als 6 digiti; A b b . 50). 

W o diese K l a m m e r n bei der h ö l z e r n e n Ausstat tung 
der C u r i a angebracht waren, ist m i r zur Ze i t noch 
unklar . Ich sehe sie weder als Bestandtei l einer D a c h -
noch einer Bodenkons t rukt ion . Ausserdem w ä r e n sie, 
wenn sie zusammen mi t den Bandhaken u n d Spl in ten 
für Deckenverkle idungen gebraucht worden w ä r e n , 
woh l auch i m Fundmate r i a l aus dem T e m p e l Siche
len 2 vertreten. A m ehesten g e h ö r t e n sie m . E . zur 
K o n s t r u k t i o n der mutmassl ichen konzentr ischen 
Holzstufenreihen für die Sessel der Decur ionen -
viel le icht dienten sie auch zur Befestigung des G e l ä n 
ders a m Ende dieser Stufenreihen. 

L ä n g e 
(mm) digiti 

111 

74 -HHH -

37 

Holzdicke 

4 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
Anzahl 

A b b . 49 Augst, C u r i a . K l a m m e r n T y p 2: V e r h ä l t n i s 
v o n der Dis tanz zwischen R ü c k e n u n d er
ster Biegung der Schenkel (weiss; entspricht 
der «Holzd icke») u n d der Dis tanz zwischen 
R ü c k e n und Schenkelabsatz (schwarz). Ska
lierung: digiti. Es ist keine best immte O r d 
nung z u erkennen. 

L ä n g e 

(mm) Typ 1.1. Typ 1.2. Typ 2 

185 

148 

111 

74 

37 

digiti 

1 11 21 31 Anzahl 

A b b . 50 Augst, C u r i a . K l a m m e r n T y p 1 u n d 2: Ve r 
h ä l t n i s zwischen Schenke l l änge (weiss) und 
Dis tanz zwischen R ü c k e n und erster B ie 
gung der Schenkel (schwarz). T y p 1.1.: 1-
10, T y p 1.2.: 11-21, T y p 2: 22-42. Skalie
rung: digiti. 

D i e Annahme , dass der Cur iasaa l i m ersten Bauzu
stand ebenso wie s p ä t e r aus P l a t z g r ü n d e n mi t kon
zentrisch angeordneten Stufen für die Sessel der Rats
mitgl ieder ausgestattet war, ist bes t immt r icht ig. 
Diese Stufen bestanden wahrscheinl ich aus H o l z und 
waren nicht offen, wie beispielsweise heutige Z i rkus 
t r i b ü n e n , sondern - der W ü r d e des Ortes entspre
chend - r u n d u m geschlossen. G u t denkbar ist, dass 
die W i n k e l b ä n d e r an den Stufenenden hor izonta l 
festgenagelt als E c k v e r s t ä r k u n g e n dienten. D i e grau
g l ä n z e n d e n E i s e n b ä n d e r mi t schlichten Zierenden 
u n d paarweise angeordneten N ä g e l n mi t grossen 
S c h e i b e n k ö p f e n m ü s s e n einen massiven E i n d r u c k er
weckt haben. 

D i e aus der Dis tanz zwischen Nage lkopf u n d erster 
Biegung des Schaftes abgeleitete D i c k e der verwende
ten H ö l z e r liegt zwischen 1,2 und 3,5 cm. D a v o n muss 
allerdings noch die Banddicke von etwa 3 m m subtra
hiert werden - ebenso wie bei den B a n d h a k e n - N ä g e l n 
die D i c k e des Bandes. D i e gestreckten Schäf te s ind 
bis zu 8,2 c m lang; d.h. die Nage l schä f t e endeten ent
weder i n Holz la t ten , welche die Ecken innen v e r s t ä r k 
ten, oder man hat sie, we i l sie an einer u n z u g ä n g 
l ichen Stelle aus dem H o l z austraten, nicht wie üb l i ch 
umgeschlagen. 

D i e F o r m e n der B ä n d e r und ihre u n r e g e l m ä s s i g an
geordneten N a g e l l ö c h e r weisen darauf h in , dass die 
B ä n d e r an Or t u n d Stelle u m zu verbindende H o l z 
teile herumgebogen u n d mi t N ä g e l n befestigt worden 
s ind (Abb. 51 und 52). D i e Frage nach der Ve rwen
dung innerhalb der Curia-Aussta t tung ist offen. G e 
wisse Verb indungen i m D a c h g e b ä l k bieten sich w o h l 
vo r a l lem da fü r an. 

N ä g e l (Taf. 9,93-95; 10,103-108) 

D i e Ba lkennäge l der C u r i a s tammen aus der Saalbo
den- und aus der Dachkons t ruk t ion . N a c h der R e k o n -
struktionszeichnung der C u r i a v o n M . Schaub (Abb. 
53) m ü s s t e der Dachstock mi t H i l f e v o n u n g e f ä h r 150 
H o l z - oder E i s e n n ä g e l n verbunden worden sein. D i e 
Z a h l der für den Fussboden verwendeten kleineren 
N ä g e l w i r d noch deut l ich h ö h e r gewesen sein, doch 
liegen diese, wie bereits e r w ä h n t , aus der C u r i a nicht 
vor. 



A b b . 52 E i n Beispie l für die ehemalige Verwendung 
v o m Bandfragment Taf. 8,82 (Querschnitt) . 
Z w e i vernutete H ö l z e r (z .B. e in Pfosten 
u n d ein Brett) werden durch ein sie umfas
sendes, angenageltes B a n d zusammengehal
ten. M . 1:3. 

Anders v e r h ä l t es sich mi t dem Spekt rum der N a 
geigrössen i m T e m p e l Sichelen 2. Tabel le 30 zeigt die 
A u s z ä h l u n g aller S c h e i b e n k o p f n ä g e l nach einer sehr 
groben Einte i lung, welche den Erhaltungszustand u n d 
die maximale Schaftdicke nicht be rücks i ch t ig t . D i e 
Masse der v o l l s t ä n d i g vermessenen Scheibenkopf
nägel zeigt A b b i l d u n g 32. 

B e i m T e m p e l Sichelen 2 dienten die N ä g e l wahr
scheinl ich zur K o n s t r u k t i o n des h ö l z e r n e n Umgang
bodens 6 8 , z u m B a u der Dachkons t ruk t ionen u n d zur 
Befestigung der mutmassl ichen Deckenverk le idung 
i m Umgang . 

F ü r die Nagelung der B ö d e n eignen sich Näge l mi t 
einer L ä n g e v o n 8-12 c m gut. M e n g e n m ä s s i g s ind 
diese N ä g e l t a t s ä c h l i c h am s t ä rk s t en vertreten 6 9 . A u c h 
die Sche ibenkopfnäge l der Bandhaken liegen meist i n 
diesem G r ö s s e n b e r e i c h (Abb . 26). 

Ers taunl ich viele Näge l kamen mi t kurz nach dem 
K o p f noch geradem, anschliessend aber rund l i ch ge
bogenem Schaft z u m Vorsche in (z.B. Taf. 7,74). Sie 
haben die typische F o r m v o n mi t dem Nageleisen 
(Geissfuss) ausgezogenen Näge ln . W e i l sie aber aus 
dem Brandschutt s tammen, ist anzunehmen, dass es 
sich nicht u m ein Mater ia ldepot v o n wiederverwend
baren, noch nicht wieder gerichteten N ä g e l n handelt. 
Diese Näge l s ind b e i m Eins turz der brennenden, ver
kohlenden Holzkons t ruk t ionen aus dem H o l z heraus
gerissen worden und haben so ihre scheinbar «unver 
wechse lba re» F o r m erhalten. 

S c h a r n i e r b ä n d e r (Taf. 9,88-89; 10,98-101) 

D i e S c h a r n i e r b ä n d e r aus der C u r i a k ö n n t e n zu einer 
der T ü r e n , zu Fenstern, m ö g l i c h e r w e i s e sogar zu einer 
Truhe gehö r t haben. W e i l weder ü b e r den genauen 
Fundor t noch ü b e r vergesellschaftete Funde etwas be
kannt ist, kann man nur mutmassen. 

Dasselbe gilt für die Scharnierband-Fragmente, die 
i m Tempe l Sichelen 2, u.a. i n der Brandschicht des 
Umganges, z u m Vorsche in gekommen sind. I m 
Gegensatz zu denjenigen aus der C u r i a s ind sie feiner 
gebaut, und der R ü c k e n ist gewölb t . 

D i e D i c k e der verwendeten H ö l z e r (Tabelle 31) 7 0 

kann anhand der rechtwinkl ig abgebogenen Nagel 
schäf te bzw. Spl int- u n d Klammerschenke l einge
grenzt werden. E i n e n H i n w e i s geben auch die L ä n g e n 
der massiven «Balkennäge l» . D i e R ü c k e n b r e i t e der 
K l a m m e r n lässt ausserdem R ü c k s c h l ü s s e auf die 
Breite zu . 

D i e digiti-Masse passen häuf ig gut mi t den basie
rend auf der Mi l l ime t e r -E in t e i l ung bes t immten Mass 
konzentrat ionen zusammen: D i e verwendeten H ö l z e r 
hatten D i c k e n v o n rund 1 digitus bis knapp 7 digiti 
(1,8 c m bis knapp 13 cm). D i e K l a m m e r r ü c k e n wei 
sen auf Holzbre i t en v o n 2 bzw. 3 digiti (um 3,7 c m 
bzw. 5,5 cm) h in . 

Rekonstruktionsversuch der Augster C u r i a -
vor dem Brand 

D i e R e k o n s t r u k t i o n 7 1 der eisernen verbunden mi t 
den mutmassl ichen h ö l z e r n e n Bautei len der C u r i a 
vor dem B r a n d (= erster Bauzustand) zeigt folgendes 
B i l d (Abb . 53 und 54): 

I m Kellergeschoss s ind keine diesem R a u m eindeu
tig zuweisbaren Funde z u m Vorsche in gekommen. 
Seine F u n k t i o n ist bisher nicht geklär t . D e r Saal der 
C u r i a hatte bes t immt einen genagelten Bretterbo
den 7 2 , der m ö g l i c h e r w e i s e mi t e inem M ö r t e l e s t r i c h 
ü b e r d e c k t wa r 7 3 . B l ü m n e r fasste die Angaben zu der
artigen Bodenkonst rukt ionen folgendermassen zu
sammen 7 4 : «... so musste die Unterlage des Estrichs, 

68 Die Konstruktion des Unterbaues ist nicht endgültig geklärt. 
Denkbar ist, dass Trägerbalken in regelmässigen Abständen von 
der Umgangaussen- zur Cellamauer verlegt waren. Auf Grund 
der im Abschnitt «Befunde» vorgestellten lockeren Steinsetzun
gen entlang der genannten Mauern ist es auch denkbar, dass eine 
Substruktion für diesen Umgangboden auf Schwellbalken abge
stützt war, welche wiederum auf diesem Steinbett auflagen. 
Diese Frage müsste im Zusammenhang mit der Gesamtauswer
tung des Tempels Sichelen 2 weiter bearbeitet werden. Der Um
gang war wohl rundum offen. Es ist anzunehmen, dass der Holz
boden mit einem Mörtelestrich überdeckt war, als Schutz vor 
Spritzwasser bei Gewittern, sonstigen Regengüssen und Schnee
treiben. Bei Vitruv (wie Anm. 21) VII, 1.5. heisst es, dass Fuss
böden, die unter freiem Himmel liegen, mit einer zweiten gena
gelten Verdielung versehen werden müssen, welche quer über 
die erste hinwegläuft. Darüber folgen dann wiederum verschie
dene Estrichschichten. 

69 Geht man von einer ausgegrabenen Umgangfläche von ca. 157 
m 2 aus, zeigt sich, dass grob gerechnet etwa 2 Nägel pro m 2 bei 
der Ausgrabung geborgen worden sind. 

70 Detailliertere Angaben und graphische Darstellungen finden 
sich bei der Funktionsbeschreibung der einzelnen Typengrup
pen. 

71 Die Rekonstruktionszeichnung des Tempels Sichelen 2 von 
Markus Schaub in Bossert-Radtke (wie Anm. 24) 309 Abb. 6 
zeigt die wesentlichsten Bestandteile des Tempels. Zu ergänzen 
wären im Bereich des Umganges von den Baueisenfunden her 
der mutmassliche genagelte Boden samt Substruktion, der Dach
stuhl und die mit Hilfe von Splinten und Bandhaken aufge
hängte Deckenverkleidung. 

72 Diese Nägel sind während den «Grabungen» 1960-1964 wahr
scheinlich nicht gesammelt worden. 

73 Vgl. Profilbeschreibung von R. Laur-Belart für Schicht 9 in un
serer Abbildung 5: «Stück Mörtelboden auf dem Brand». 

74 H. Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und 
Künste bei Griechen und Römern. Bd. 2 (Leipzig 1879) 313f. 



welche zugleich für das darunterliegende Stockwerk 
die Z immerdecke abgab, aus H o l z hergestellt werden. 
Vorschr i f ten, welches H o l z m a n am besten da fü r zu 
w ä h l e n u n d i n welcher Weise m a n dabei z u verfahren 
hat, u m Risse i n den F u s s b ö d e n mög l i chs t zu vermei
den, s ind uns bei V i t r u v erhalten. Es geht daraus her
vor, dass starke Ba lken v o n M a u e r zu M a u e r gezogen 
u n d d a r ü b e r Bretter (am besten Eiche) gelegt wurden, 
welche m a n an j edem einzelnen Deckenba lken mi t 
N ä g e l n an den R ä n d e r n befestigte, u m das Werfen 
der D i e l e n m ö g l i c h s t zu v e r h ü t e n . D a r ü b e r wurde 
Farrenkraut oder aber Spreu geschichtet (als Schutz 

des Holzes vo r der ä t z e n d e n W i r k u n g des Ka lkes , 
A n m . d. Verf . ) , u n d darauf kamen dann erst die ver
schiedenen Schichten des E s t r i c h s 7 5 . » Diese weiteren 
Schichten waren den Beschreibungen V i t r u v s folgend 
noch mindestens einen Fuss dick. 

75 Vitruv (wie Anm. 21) VII, 1. 2: deinde (d.h. sobald die eigent
liche contignatio fertig ist) in singulis tignis extremis partibus 
axes binis clavis fìgantur, uti nulla ex parte possint se torquendo 
angulos excitare, ... coaxationibus factis si erit, filix, si non palea 
substernatur, uti materies ab calcis vitiis defendatur. 

Ältere Basilika Curia, älterer Bauzustand 

5 m 

A b b . 53 Augst, C u r i a . Rekonstrukt ionsversuch der Innenausstattung zur Zei t des ersten Bauzustandes (d.h. 
vor dem Brand) . B l i c k nach N o r d e n ; der Schnit t ve r läuf t auf der dem P r o f i l A b b i l d u n g 5 zugrunde 
liegenden Achse (nach M . Schaub). M . 1:150. 



Getragen wurde dieser Cu r i a -Boden v o n querlie
genden Ba lken , welche i m rechten W i n k e l zur B a s i l i 
kamauer verliefen. Diese wiederum ruhten auf e inem 
langen Ba lken , welcher die drei sandsteinernen 
S tü tzpfe i l e r i m Kellergeschoss verband. A l s Var ian te 
hat M . Schaub den Mi t te lpfe i le r als auf den ebenen 
Sandsteinsockel gestellte H o l z s ä u l e gezeichnet (Abb . 
53). 

A u f dem Saalboden standen die konzentr ischen 
Sitzstufenreihen, die mi t grosser Wahrschein l ichkei t 
wie die Bodenkons t ruk t ion aus H o l z angefertigt wa
ren. Ich nehme an, dass die Reihenenden mi t W i n k e l 
b ä n d e r n v e r s t ä r k t wa ren 7 6 . Bestandteile v o n S t ü h l e n 
s ind m i r nicht bekannt. Sie waren wahrscheinl ich 
vo l l s t änd ig aus v e r g ä n g l i c h e n Mate r i a l i en gefertigt. 
Das am Ende der Si tzreihen gezeichnete G e l ä n d e r ist 
aus S i c h e r h e i t s g r ü n d e n angebracht; durch Funde ist 
es nicht nachgewiesen. Das Podest der D u u m v i r n -
sowohl i n An lehung an den Befund des j ü n g e r e n B a u 
zustandes (mit gemauertem Sockel) als auch bedingt 
durch die Dre iv ie r te lkre i s form der C u r i a auf der B a 
silikaseite angenommen - bestand w o h l ebenfalls aus 
H o l z . E ine riesige Kurbel11, welche mi t den andern 
F u n d e n zusammen i m Brandschutt z u m Vorsche in 
gekommen ist, diente m ö g l i c h e r w e i s e dazu, einen an 
der Decke i n der Saalmitte an e inem starken Seil oder 
einer Ket te befestigten Kron leuch te r ab- u n d aufzu
bewegen, u m die L a m p e n a n z u z ü n d e n und bei Beda r f 
auch nachzufü l l en . Kronleuchter-Fragmente liegen 

meines Wissens nicht vor . P l in iu s j edoch e r w ä h n t den 
Gebrauch v o n Kron leuch te rn - nicht nur i n T e m 
p e l n 7 8 . A u f W a n d g e m ä l d e n in Pompe j i (z .B. A b b . 55) 
s ind ebenfalls Kron leuch te r zu sehen; sie scheinen et
was kleiner z u sein als die bei uns seit dem Mi t te la l te r 
bekannten. 

W i e allfällige Fenster- u n d T ü r b e s c h l ä g e ausgese
hen haben, geht aus dem vorl iegenden Fundmate r i a l 
nicht hervor. V i t r u v 7 9 folgend h ä t t e n die W ä n d e i n 
nen r ingsum i n halber H ö h e mi t Ges imsen aus H o l z 
oder Stuck ausgestattet sein m ü s s e n . Dies , dami t die 
Wor te der dort Redenden zu h ö r e n s ind, obwoh l der 
Schall nach oben geht. « W e n n die W ä n d e aber rings
u m mi t Ges imsen versehen sind, bleibt der Schal l , 
bevor er i n die Luft geht und sich ver f lücht ig t , unten, 
u n d das W o r t w i r d dem Ohre vernehmbar sein.» 

76 Die Art der Fundbergung lässt leider keine Kartierung der ein
zelnen Typengruppen zu, weder in der vertikalen noch in der 
horizontalen Ausdehnung. 

77 Inv. 1962.7849; Laur-Belart/Berger (wie Anm. 13) 52 Abb. 42. 
78 Plin., NH X X X I V 14, erwähnt bei K.-W. Weeber, Alltag im 

alten Rom (Zürich 1995) 225. 
79 Vitruv (wie Anm. 21) V, 2. 



D e n vielen Bandhaken u n d Spl in ten i m Fundmate
r ia l nach zu schliessen, dür f t e die Cur iadecke mi t 
einer h ö l z e r n e n Verk l e idung versehen gewesen sein -
z .B . i n F o r m v o n Kassetten, wie es die Rekonst ruk
t i on vereinfacht zeigt (Abb. 53). Es ist denkbar, dass 
diese Verk le idung an den Bandhaken festgenagelt, i n 
die Splinte e i n g e h ä n g t war (vgl. A b b . 53). V o n der 

Dachkons t ruk t ion s ind mi t Ausnahme etlicher soge
nannter grosser «Balkennägel» wahrscheinl ich keine 
Baueisen erhalten. B ä n d e r , welche auf der R e k o n -
struktionszeichnung die Verbindungsstel len der B a l 
ken v e r s t ä r k e n , liegen i m Fundmate r i a l i n bescheide
ner Z a h l u n d nicht a l lzu massiver A u s f ü h r u n g vor . 

A b b . 55 Pompe j i , Wandmale re i (Regio V I , parte II, 
< Insula X I , 8-10, oecus, Ostwand). I m In

nern des Rundtempels ( thò los) h ä n g t an ei
nem starken Sei l eine L a m p e i n F o r m eines 
Reifs . D a r a u f sitzt ein Voge l mi t ausgebrei
teten F lüge ln . 

Schmiedetechnische Anmerkungen: «Jeder Hammerschlag formt!» 

Das Schmieden 

Schmieden bedeutet eine Ver formung , e in K n e t e n 
des Metal les ( G o l d , Kupfer , Eisen oder Stahl). D u r c h 
Schmieden auf dem A m b o s s oder i m Gesenk entsteht 
die F o r m des S c h m i e d e s t ü c k e s . A n einem W e r k s t ü c k 
werden i m m e r verschiedene Verfahren nacheinander 
angewendet. B e i m Eisen muss der Gegenstand meist 
mehrmals erhitzt werden, bis die angestrebte F o r m 
v o l l s t ä n d i g erreicht ist. Z u den g e b r ä u c h l i c h e n 
Schmiedeverfahren g e h ö r e n u.a. das Strecken, B re i 
ten, Stauchen, Biegen, Spalten, Lochen , Tord ie ren , 
Abschroten, Feuerschweissen. M a n c h e Schmiedever
fahren k ö n n e n i m kalten, andere nur i m e r w ä r m t e n 
Zus tand d u r c h g e f ü h r t werden. B e i vielen Arbe i t en ist 
der Schmied auch auf die M i t h i l f e eines Z u s c h l ä g e r s 
(Gehilfen) angewiesen, der u.a. m i t d e m schweren 
Vorschlaghammer auf das v o m Schmied geführ te 
Werkzeug schlägt . 

Einige Spuren der Bearbeitungstechniken ver
schwinden w ä h r e n d des Arbeitsprozesses, andere 
wiederum s ind a m fertigen Objekt erkennbar. D u r c h 
sorgfäl t ige Formuntersuchung der a r c h ä o l o g i s c h e n 
Metal l funde, insbesondere der eisernen, ist es oft 
mög l i ch , den ehemaligen Arbei tsvorgang anhand der 
rekonstruierten Reihenfolge der Schmiedeverfahren 
zu beschreiben 8 0 . 

80 Frei zitiert nach R. Pleiner in: J. Filip (Hrsg.), Enzyklopädisches 
Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Prag 1966) 
1236f. 



Z u m V e r s t ä n d n i s des nachfolgenden Abschni t tes 
seien hier die verwendeten F a c h a u s d r ü c k e der grund
legenden Arbei ts techniken kurz e r l äu t e r t . E ine an
schauliche Beschreibung findet s ich u.a. i m v o n A l 
fred M u t z verfassten Heft « R ö m i s c h e s Schmiede
h a n d w e r k » 8 1 . 

1 Abschroten: Das Trennen v o n Eisen i m kalten oder 
warmen Zus tand w i r d so genannt. D ies geschieht bei 
kleineren S t ü c k e n mi t dem Schrotmeissel genau ü b e r 
der Ambosskante , bei g rös se rn auch mi t H i l f e des i n 
den Amboss eingesteckten Abschrotes. Das Resultat 
ist eine glatte F l ä c h e m i t einer leichten Braue an der 
Unterkante (Kaltschrotmeissel : grosser K e i l w i n k e l ; 
Warmschrotmeissel : kleiner Ke i lw inke l ) . 

2 Absetzen: Innerhalb eines W e r k s t ü c k s w i r d e in T e i l 
g e g e n ü b e r dem Rest i n H ö h e oder Brei te abgesetzt. 
D e r erste Schlag ergibt eine Kerbe , die anschliessend 
vertieft u n d erweitert w i r d , bis die g e w ü n s c h t e n A b 
messungen erreicht s ind. 

3 Biegen: Rundungen werden i m heissen Zus tand 
durch das Biegen u m das R u n d h o r n des Ambosses 
oder u m ein eingestecktes, konisches H o r n erzielt. B e i 
winkl igen Biegungen w i r d die Biegestelle mi t e inem 
Meisselhieb markiert ; anschliessend w i r d das freie 
Ende ü b e r die Ambosskante nach unten geschlagen 
(heute biegt m a n die S t ü c k e auch festgeklemmt i m 
Schraubstock). 

4 Breiten: U m das Ausgangsmaterial i n eine d ü n n e r e 
u n d gleichzeitig breitere F o r m zu bringen, w i r d mi t 
der Hammer f inne das e r w ä r m t e Stabende so lange 
wie nö t ig nach beiden Seiten ausgebreitet. 

5 Lochen: Ge loch t w i r d d ü n n e s M a t e r i a l i m kalten, 
dickeres i m warmen Zus tand mi t H i l f e eines D u r c h 
schlages oder Lochdornes . B e i sehr massiven, d icken 
Objekten (z .B. H a m m e r ) muss vorgemeisselt, d.h. m i t 
dem Warmmeisse l aufgeschrotet werden. Ist der 
D o r n nur noch knapp v o n der Untersei te entfernt, 
verschiebt der Schmied das A r b e i t s s t ü c k ü b e r das 
Amboss loch , dami t der D o r n frei durchschlagen 
kann. 

6 Schlichten: D i e durch die Bearbeitung mi t deut
l ichen Hammerspuren bedeckten O b e r f l ä c h e n wer
den bei Bedar f z u m Schluss mi t H i l f e des Schl icht
hammers (grosser H a m m e r mi t quadratischer Bahn , 
auf welchen der Z u s c h l ä g e r mi t dem Vorsch lagham
mer schlägt) geglä t te t . 

7 Strecken: W i e das Bre i ten entspricht das Strecken 
einer Verr ingerung der Querschni t td icke, d.h. einer 
Verbrei terung oder V e r l ä n g e r u n g des W e r k s t ü c k e s . 
Gestreckt w i r d mi t der F i n n e des Hammers . A n 
schliessend werden die starken Hammerspuren durch 
das Schlichten (= G l ä t t e n ) mi t dem Setzhammer 
wieder beseitigt. 

D i e eisernen F u n d s t ü c k e aus der C u r i a , aus dem 
Tempe l Sichelen 2 u n d dem T e m p e l auf dem S c h ö n 
b ü h l weisen « B r a n d s p u r e n » auf. Sie s ind i n F o r m 
einer stellenweise auftretenden harten Brandpa t ina 
(Taf. 14,6.7), welche die u r s p r ü n g l i c h e O b e r f l ä c h e 
ausgezeichnet schü tz t , oder auch i n F o r m v o n stark 
verbrannten, geschmolzenen Te i l en (Taf. 14,3-5) er
kennbar. Dieser B r a n d bildete w o h l den Haup tg rund 
für die z u m T e i l erstaunlich gute Erhal tung des vor
liegenden Materiales . Spuren der Herstel lung - die 
Handschr i f t des Schmiedes - s ind bei gewissen O b 
jekten ausserordentlich deut l ich zu erkennen; sie se
hen aus, als ob sie ganz neu geschmiedet seien! 

D i e Fototafeln 11-14 zeigen anhand einiger gut les
barer technischer Deta i ls einzelne Stationen des 
Schmiedevorganges bei den Bandhaken, Spl inten, 
K l a m m e r n u n d W i n k e l b ä n d e r n u n d Spuren des an
schliessenden Gebrauchs, z .B . v o m Einschlagen i n 
H o l z . 

Bandhaken 
A b b i l d u n g 56 zeigt schematisch die Arbeitsschri t te 
bei der Herstel lung eines Bandhakens 8 2 . 
1. Bandeisen m i t flach-rechteckigem Querschnit t : 

a. zu verarbeitendes Ma te r i a l , b. «Handgr i f f» (der 
Idealfall; ansonsten musste der Schmied das S tück 
v o n Anfang an mi t der Zange festhalten). 

2. Brei ten und Strecken des Bandes. D u r c h diese 
Techn iken w i r d der Kantenverlauf vorerst wel l ig 
(Taf. 11,3), durch einige gezielte H a m m e r s c h l ä g e 
kann er jedoch leicht wieder begradigt werden (Taf. 
11,4.5). D i e A b d r ü c k e der Hammer f inne v o m 
Strecken (Taf. 11,1) u n d v o m Brei ten (Taf. 11,2) 
s ind noch heute bei einigen S t ü c k e n i m Bere ich der 
Schulter deut l ich zu sehen. 

3. Absetzen des Hakentei les . D u r c h ein einmaliges 
Absetzen oder durch mehrere Schläge w i r d die 
Schulter geformt (Taf. 11,6.12; 13,10). Das Ma te 
r ia l w i r d dabei sehr stark zusammengepresst (Taf. 
11,5). 

4. Strecken und Ausschmieden des Hakentei les. D i e 
H a k e n s ind nicht zugespitzt; am k a u m ü b e r a r b e i t e 
ten Vorderende ist deut l ich das zusammenge
d r ä n g t e M a t e r i a l zu erkennen (Taf. 11,10). D i e 
F o r m der Hakenquerschni t te ist sehr unterschied
l i ch ; sie reicht v o n fast rund (Taf. 11,7) ü b e r mehr
kant ig (Taf. 11,8) bis zu rechteckig (Taf. 11,9). 

81 A. Mutz, Römisches Schmiedehandwerk. Augster Museums-
hefte 1 (Augst 1976) 13ff. Die folgenden Abbildungen zu den 
Arbeitstechniken stammen aus: R. Pleiner. Alteuropäisches 
Schmiedehandwerk. Stand der metallkundlichen Forschung 
(Prag 1962) u.a. 31 Abb. 4 (nach Aufnahmen von Klingebiel und 
Hundeshagen). Weiter auch H. Baltruschat, Metallkunde für 
Maschinenbauer und verwandte Berufe. Teil I und II (Köln 
1928/1930). 

82 Die Arbeitsschritte habe ich bei Bernard Pivot, Kunstschmied 
und Schlosser in Basel, festgehalten, als er auf meine Bitte hin 
nach den von mir vorgegebenen Formen und antiken Werkspu
ren einen Bandhaken schmiedete (Oktober 1995). 
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A b b . 56 Schematische Dars te l lung der Arbei ts 
schritte bei der Herstel lung eines Band
hakens (am Beispie l v o n Bandhaken Taf. 
3,24). M . 1:3. 

5. Umbiegen des Hakens. Spuren davon s ind i m H a -
keninnern z u sehen (Taf. 11,10); selten zu f inden ist 
e in A b d r u c k der Hammer f inne am Hakenende 
(Taf. 11,12). Deut l iche Schlagspuren auf der äusse 
ren R u n d u n g des Hakens s ind nicht z u erkennen. 

6. Lochen . B e i m Lochen - u.a. auch bei den W i n k e l 
b ä n d e r n - wurde der durch das L o c h e n he r ausge lö 
ste T e i l häuf ig umgelegt und blieb dann auf der 
R ü c k s e i t e des S tückes «kleben» (Taf. 12,1 [von 
vorne]; 12,2 [von hinten]; 13,9). D e u t l i c h grösser 
als das L o c h i m Bandhaken war das L o c h i m A m -
boss, i n welches der z u m L o c h e n verwendete D o r n 
durchschlagen konnte. D ies zeigt der breite, auf der 
B a n d h a k e n - R ü c k s e i t e u m das L o c h he rum verlau
fende Wuls t an (Taf. 12,3). D i e L ö c h e r s ind rund, 
rund l i ch oder vierkant ig (Taf. 12,5.1.4). 

7. Abschroten des «Handgr i f fs» . Gewisse Bandhaken 
haben ein v o n oben bis unten beinahe g l e i chmäss ig 
dickes Band ; hier s ind die Spuren des Abschrotens 
am deutlichsten zu sehen (Taf. 12,4). B e i anderen 
ist die Basis v i e l d ü n n e r , dami t s ind auch die A b 
schrotspuren feiner (Taf. 12,2). Abgeschrotete u n d 
anschliessend rund ü b e r s c h m i e d e t e Enden gibt es 
ebenfalls (Taf. 12,5). E i n einzelnes Bandende ist 
z u r ü c k g e s c h l a g e n und mi t dem B a n d verschweisst 
(Taf. 12,6); die L o c h u n g erfolgte erst anschliessend. 
Das heisst, der Schmied muss bei diesem Stück , 
wie eingangs e r w ä h n t , i m m e r mi t der Zange gear
beitet haben. 

D e r Vergle ich der Kanten auf den Fotos (Taf. 11,3; 
11,4 bzw. 12,3) zeigt, wie der Schmied gearbeitet hat. 
D e r wellige R a n d ist ein H i n w e i s darauf, dass die 
Arbe i t sehr schnell vonstatten ging, der Schmied sich 
keine Ze i t nehmen wollte oder konnte, u m die K a n 
ten noch kurz zu ü b e r a r b e i t e n , so wie es die Auf 
nahme Tafel 12,3 s c h ö n zeigt. 

D i e B i lde r Tafel 11,6-9 verdeutl ichen, wie ver
schieden die Schultern ausgebildet s ind: auf der Seite 
des Hakens deut l ich abgesetzt, k a u m abgesetzt, auf 
der R ü c k s e i t e abgesetzt, nicht abgesetzt. A u c h die 
Querschnit te der H a k e n s ind sehr unterschiedlich: 
V o n rund bis v ierkant ig f inden sich alle Zwischenstu
fen, wie die Fotos auf Tafel 11,7-9 zeigen. 

Hinweise auf die unterschiedlichen A r t e n der A u s 
b i ldung der Basis ( schräg oder gerade abgeschrotet, 
rund l i ch ausgeschmiedet oder - be i e inem E i n z e l 
s tück - sogar wieder zu rückgesch l agen ) u n d die Fo r 
men der Lochungen geben die B i lde r Tafe l 12,1-6. 

Splinte 
A b b i l d u n g 57 zeigt schematisch den schrittweisen 
Herstellungsvorgang eines Sp l in tes 8 3 v o m T y p 1. 
1. Vierkan t - oder Rundeisen: a. b e n ö t i g t e s Ma te r i a l , 

b. «Handgr i f f» z u m Schmieden; E in te i l en des M a 
terials (Schenke l /Ösen te i l /Schenke l /«Handgr i f f» ) . 

2. Strecken u n d Zusp i tzen des ersten Schenkels 
(Querschnit t flach-rechteckig). 

3. a. Ö s e n t e i l des vierkant igen Stabes: K a n t e n bre
chen. D i e Ö s e n - Q u e r s c h n i t t f o r m e n der Splinte 
s ind rund (Taf. 12,8) bis rechteckig. Wei taus a m 
häuf igs ten s ind rechteckige Querschnit te mi t ge
brochenen K a n t e n (Taf. 12,7.9). Diese s ind z u m 
E i n h ä n g e n sehr geeignet, denn der Reibungsverlust 
ist g e g e n ü b e r den ungebrochenen deut l ich kleiner 
und die Herstel lung g e g e n ü b e r den runden wesent
l i ch schneller. - b. Abschroten des «Handgr i f fs» . 

4. Strecken und Zuspi tzen des zweiten Schenkels. 
W i c h t i g ist, dass dieser Schenkel gleich lang u n d 
gleich d ick w i r d wie der erste. 

5. Z u eckiger K l a m m e r biegen. Bemerkenswerter
weise b i lden diese beiden rechten W i n k e l die A u s 
gangsform für die s p ä t e r deut l ich abgesetzten 
Schultern. Dieser Arbei tsvorgang geschieht heute 

83 Splinte des Typs 1 habe ich unter der Anleitung von Bernard 
Pivot nach seinen zu den einzelnen Arbeitsschritten gemachten 
Angaben auf die hier vorgestellte Art geschmiedet; diese Splinte 
sind von ihren römischen Vorbildern kaum zu unterscheiden 
(Oktober 1995). 
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Augst. Deta i ls der Herstel lung: Bandhaken. 1 = 1962.13660, 3 = 1962.13218, 4 = 1962.13163, 5 = 
1962.13694, 6 = 1962.13161, 7 = 1962.13197, 8 = 1962.8688.B, 9 = 1962.10453.B, 10= 1962.8641.D, 
11 = 1962.13185, 12 = 1962.8798.B. M . 1:1. 



Tafel 12 Augst. Detai ls der Herstel lung: 1-6 Bandhaken, 7-12 Splinte. 1 = 1962.8641.K, 2 = 1962.8641.K, 4 = 
1962.13663, 5 = 1962.13167, 6 = 1921.1193, 7 = 1962.8641.P, 8 - 1962.8798.G, 9 = 1921.1191, 10 = 
1962.13684, 11 = 1962.8641.Z, 12 = 1962.13668 / 1962.8736.E. M . 1:1. 



der Einfachhei t halber i m Schraubstock, i n r ö m i 
scher Ze i t wurde der Stab ü b e r die K a n t e der A m 
bossbahn gebogen. Allfällige Spuren s ind nicht z u 
sehen, da sie heute an der Innenseite der Schenkel 
zu f inden sein mussten, dort, wo die Schenkel i m 
obersten Abschni t t meist sehr eng aneinander an
liegen. Z u m andern s ind sie m ö g l i c h e r w e i s e auch 
durch ein kurzes Ü b e r s c h m i e d e n wieder entfernt 
worden. 

6. « K l a m m e r » - R ü c k e n mi t H i l f e des Rundhorns zu 
einer Ö s e biegen. Diese Arbe i t muss sehr sorgfäl t ig 
geschehen, damit die beiden Schenkel z u m Schluss 
m ö g l i c h s t dieselbe L ä n g e aufweisen (Taf. 12,12) 
und eng nebeneinander liegen (Taf. 12,11). W i e ei
gene Versuche gezeigt haben, w i r d so das Einschla
gen des Splints in einen Ba lken erleichtert. Spuren 
der F i n n e s ind z u m T e i l i m Schulterbereich sehr 
deut l ich als tiefe K e r b e n zu erkennen (Taf. 
12,7.9.10). 

D i e Splinte T y p 2 scheinen i m Vergle ich zu den 
Spl inten T y p 1 deut l ich schneller, das heisst gleichzei
tig auch mi t etwas weniger Sorgfalt geschmiedet wor
den zu sein, wie die ungleichen D i c k e n u n d L ä n g e n 
der Schenkel belegen (Taf. 12,11 u n d 12,12, l inks) . 

Spuren der Verwendung s ind bei den Spl in ten des 
vorliegenden Mater ia les oft sehr deut l ich zu erken
nen. A m häuf igs ten s ind die durch das Einschlagen 
etwas abgeflachten Ö s e n (Taf. 13,1). D i e oftmals et
was asymmetrischen Ö s e n f o r m e n hingegen s ind nicht 
durch A b n ü t z u n g oder eine starke einseitige Zugbela
stung entstanden, sondern einfach das Ergebnis e in i 
ger viel leicht etwas s t ä r k e r e r H a m m e r s c h l ä g e auf die 
eine Seite be im abschliessenden F o r m e n der Öse . 

Eindeutige Spuren der A b n ü t z u n g i m Öseninnem 
s ind sehr selten u n d nur schwer feststellbar; z u m 
gröss ten T e i l scheinen die Splinte k a u m bewegt u n d 
dadurch auch nicht a b g e n ü t z t worden zu sein. Dass 
sie eingeschlagen, das heisst gebraucht worden waren, 
belegen die umgeschlagenen Schenkel. H a m m e r s p u 
ren des Umbiegens s ind selten (Taf. 13,2), ebenso 
deut l ich gestumpfte Schenkelspitzen (Taf. 13,3). 

Klammern 
D i e K l a m m e r n wurden i m allgemeinen sehr sorgfäl t ig 
ü b e r a r b e i t e t , d.h. Hammerspuren s ind selten. Deut
l i c h sieht man bei den meisten K l a m m e r n den A b 
druck des H o r n s i n der Biegung (Taf. 13,4). D i e 
Schenkelenden mi t quadrat ischem Querschni t t s ind 
ebenso wie die Hakenenden der Bandhaken nicht 
vo l l s t änd ig zugespitzt - das durch das Strecken u n d 
Ver jüngen zusammengepresste M a t e r i a l ist gut zu se
hen (Taf. 13,5). Diejenigen mi t flach-rechteckigem 
Querschnit t enden schneidenartig (Taf. 13,6). 

D e r Absatz der Schenkel bei T y p 2 ist oftmals nur 
auf der einen Schenkelkante deut l ich ausgebildet. 
Z u m T e i l befinden sich diese A b s ä t z e auch nicht auf 
derselben H ö h e (Taf. 6,63). Dies m ö g e n Hinweise auf 
einen raschen Arbei t sablauf sein. 

Gebrauchsspuren an den K l a m m e r n s ind mi t A u s 
nahme der abgebogenen Schenkelenden selten: einige 
durch die Hammer f inne b e i m Umschlagen des 
Schenkelendes verursachte Ke rben (Taf. 13,6), ein 
Mate r i a lb ruch nahe des Schenkelendes durch das 
Umschlagen (Taf. 13,5). 

C D • 

A b b . 57 Schematische Darste l lung der Arbeitsschri t te bei der Herstel lung eines Splintes v o m T y p 1. M . etwa 
1:2. 
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Tafel 13 Augst. Detai ls der Herstel lung u n d Spuren des Gebrauchs. 1-3.12 Splinte, 4-6 K l a m m e r n , 7-9 
W i n k e l b ä n d e r , 10 und 11 Bandhaken . 1 = 1962 .864 l .X , 2 = 1962.13.91, 3 = 1962.13153, 4 = 
1962.13266, 5 = 1960.11161, 6 = 1962.13233, 8 = 1960.11126, 9 = 1960.11108, 11 = 1962.13217, 12 = 
1962.10458.N. M . 1:1. 



io n 
Tafel 14 Augst. Detai ls der M a t e r i a l o b e r f l ä c h e n . 1.2.11 Schichtung des Eisens, 3-5 verbrannte Obe r f l ä chen , 

6.7 O b e r f l ä c h e n mi t Brandpat ina . 1-3 Splinte (1962.10458.N, 1962.8641.Y, 1962.10458.O), 4 -
6.8.11 Bandhaken (4= 1921.1193, 5 = 1962.13088, 6 = 1962.13673, 11 = 1962.13659), 7 W i n k e l b a n d 
(1960.11139), 8 mehrfach umgeschlagener Nagel eines Bandhakens (1962.13708), 9 Stilusspitze 
(1960.11105), 10 Markierungskerben an Bandfragment mi t zugespitztem Ö s e n e n d e (1960.11110). 
M . 1:1. 



Winkelbänder 
A b d r ü c k e der Hammerf inne , die v o m Strecken zeu
gen, s ind hier ebenso wie bei den Bandhaken z u beob
achten (Taf. 13,7; 14,7). A u c h umgelegte, «ange
klebte» Lochreste u n d abgeschrotete Enden k o m m e n 
vo r (Taf. 13,8). A l s Zierelement betrachte i c h die 
leicht zipfelart ig ausgezogenen Enden , welche an
schliessend noch gelocht worden s ind (Taf. 13,7). E i n 
einzelnes W i n k e l b a n d endet i n einer runden, geloch
ten Scheibe mi t e inem spitzen, langausgezogenen 
D o r n (Taf. 13,9). Das ganze Objekt ist auf der 
Schauseite sehr sorgfäl t ig ü b e r a r b e i t e t , auf der R ü c k 
seite klebt jedoch der Lochrest . D i e L o c h u n g erfolgte 
somit ganz z u m Schluss. 

Das Material 
M a t e r i a l b r ü c h e kamen bei den Bandhaken (Taf. 
13,10.11), bei den K l a m m e r n (Taf. 13,5) u n d auch bei 
verschiedenen S c h e i b e n k o p f n ä g e l n vor . Meis tens 
wurden sie durch Biegen verursacht. 

Sehr zahlreich u n d i n allen Funkt ionsgruppen ver
treten s ind Objekte, bei welchen die Schichtung des 
Eisens deut l ich zu erkennen ist. D i e Varia t ionsbrei te 
reicht v o n nur knapp erkennbaren feinen Schichtun
gen bis z u breiten Spalten zwischen den einzelnen 
Lagen (Taf. 11,12; 13,12; 14,1.2.11). 

W i e eingangs schon e r w ä h n t , hat sich die Ober f lä 
che gewisser Eisenobjekte durch die H i t ze der B r ä n d e 
sowohl i n der C u r i a als auch i m U m g a n g des Tempels 
Sichelen 2 sehr deut l ich v e r ä n d e r t . B e i einigen 
G e g e n s t ä n d e n wi rk t die O b e r f l ä c h e so, als ob der 
Schmied sie i n der Esse vergessen h ä t t e u n d sie -
f u n k e n s p r ü h e n d - « v e r b r a n n t » w ä r e n (Taf. 14,3-5). 
Das M i l i e u w ä h r e n d dieser B r ä n d e muss sehr sauer
stoffreich gewesen sein. B e i anderen hat der B r a n d 
das Gegentei l bewirkt , i n d e m sich auf der Obe r f l ä che 
eine harte schwarze Schutzschicht, ein Brandpat ina , 
gebildet hat, die die O b e r f l ä c h e w ä h r e n d mehr als 
1500 Jahren vo r der W i r k u n g des Rostes weitestge
hend schü tz t e . D e u t l i c h zu sehen ist der Unte rsch ied 
zwischen « n o r m a l e n » , v o m Ros t befallenen Ober f lä 
chen, und solchen mi t Brandpat ina (Taf. 14,6.7). 

Schlag endgü l t i g i m H o l z versenkt. Auf fa l l end ist be i 
dieser A r t der Befestigung, dass die Handwerker diese 
N a g e l l ä n g e n i m Bezug auf die H o l z d i c k e absicht l ich 
w ä h l t e n , u m den Nagelschaft noch mindestens zwei -
bis dre imal umschlagen z u k ö n n e n (Abb . 34). 

Bemerkenswert ist auch ein i n der C u r i a gefunde
ner stilus (Taf. 9,97; 14,9). K u r z vor der Spitze ist der 
Schaft leicht verdickt u n d sehr fein graviert; die w o h l 
anzunehmende Draht-Tauschierung fehlt heute 8 5 . 
D i e Spitze ist etwas be schäd ig t ; ob dies geschah, als 
der Stilus zu B o d e n fiel, oder durch s p ä t e r e n Rost-
frass, lässt s ich nicht mehr feststellen. 

Z u r ü c k zur handwerkl ichen T ä t i g k e i t des Schmie
des führ t das letzte Stück , dessen F u n k t i o n m i r zur 
Ze i t noch nicht bekannt ist (Taf. 9,96; 14,10): ein 
B a n d mi t zugespitztem, ö s e n f ö r m i g umgeschlagenem 
Hakenende. D e u t l i c h zu erkennen s ind auf der dem 
«Haken» zugewandten K a n t e zwei parallele Ke rben , 
u n d genau zwischen diesen beiden K e r b e n endet der 
«Haken» . Me ines Erachtens handelt es dabei eindeu
tig u m zwei v o m Schmied mi t dem Meisse l ange
brachte - auch heute noch g e b r ä u c h l i c h e - H i l f smar 
kierungen, welche mithalfen, den « H a k e n » genau an 
der r ichtigen Stelle enden zu lassen. 

Besondere Objekte 
Scheibenkopfnägel die sich i n ihrer F o r m nicht v o n 
solchen des 19. Jahrhunderts unterscheiden, wurden 
i m T e m p e l Sichelen 2 zur Befestigung der Bandhaken 
i n Holzbret ter oder -latten eingeschlagen (Taf. 14,8). 
Sie fallen auf durch Schäf te , welche - d re imal recht
w i n k l i g umgeschlagen - heute ein Rechteck umschrei 
ben u n d zeigen, dass jeder Nage l mi t insgesamt etwa 
sechs H a m m e r s c h l ä g e n i m H o l z festgemacht worden 
ist. 
Zum Ablauf: E twa nach dem zweiten Schlag, welcher 
den Nagelschaft auf der andern Holzsei te erscheinen 
Hess, brauchte der Handwerker m ö g l i c h e r w e i s e einen 
rundstabigen «Hi l f s -Holzs tecken» , vergleichbar mi t 
e inem heutigen Besenstiel, ü b e r welchen er den N a 
gelschaft wiederum z u r ü c k ins H o l z sch lug 8 4 . Darauf
h i n erschien der Nagelschaft wieder auf der Seite des 
Nagelkopfes, nachdem er die Seitenkante des B a n d 
hakens i n knappem Abs t and passiert hatte. D e r ver
bleibende Nagelschaftrest wurde nun ü b e r den Nagel 
k o p f geschlagen u n d die Spitze mi t e inem letzten 

84 Ich danke Werner H. Meyer für diesen praktischen Hinweis. 
85 Ich danke Alex R. Furger, dass er mich auf die Möglichkeit der 

Tauschierung aufmerksam gemacht hat. 
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Anhang: Tabellen 

Tabelle 4: Bandhaken T y p 1.1. 
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Besonderes 

X02474 1962 8641 A S R 149 172.4 36.8 2.9 5.7 8.6 9.4 35.4 152.3 7.1 1 Nagel; Loch eckig 
X02474 1962 8641 B S R 139 179.1 28.6 4.3 4.8 7.1 7.4 47.5 138.5 7.1 -
X02474 1962 8641 C S R 106 166.3 32.4 2.9 4.8 7.6 10.5 47.6 138.6 5.9 1 Nagel 
X02474 1962 8641 H R 95 145.0 32.4 1.4 5.8 8.7 8.5 33.6 123.0 5.6 1 Nagel 

1,2 X02470 1962 8683 A s L 156 177.9 31.1 2.5 7.5 10.1 9.8 47.4 136.8 6.6 1 Splint; 1 Nagel 
X02461 1962 8736 A s R 104 150.5 26.3 3.7 6.7 8.9 8.6 41.8 124.4 6.2 -

1,6 X02461 1962 8736 B S R 80 131.5 28.9 2.5 5.4 6.1 8.6 35.6 114.5 4.8 1 Nagel 
V04918 1962 8798 A S L 111 170.9 29.4 2.9 5.1 7.4 8.9 41.4 141.5 6.2 1 Nagel 
V04918 1962 8798 B S R 158 154.1 36.0 2.9 7.3 9.1 11.5 44.2 119.4 6.8 -

1,5 V04918 1962 8798 C S R 122 148.9 33.8 2.3 5.2 9.6 9.9 39.4 126.2 8.4 -
V04919 1962 8852 A S R 100 147.0 33.8 1.5 6.0 0.0 8.8 34.4 124.7 7.2 1 Nagel 

1,3 V04919 1962 8852 B s L 146 162.7 32.2 3.1 6.7 10.0 10.0 40.9 128.3 7.9 1 Nagel 
V04919 1962 8852 C S R 79 144.8 29.2 3.2 5.5 7.5 6.7 34.1 116.6 6.2 1 Nagel 
X02476 1962 10453 A S L 99 168.1 29.6 2.2 6.1 8.4 9.2 44.1 141.9 6.9 1 Nagel 

1,4 X02475 1962 10458 A S L 100 135.8 34.6 2.2 5.2 8.0 9.3 28.2 111.9 6.1 1 Splint 
X02475 1962 10458 F L 122 153.1 35.5 3.1 6.7 8.6 10.0 35.8 L 131.0 7.3 1 Splint 
X02467 1962 13659 L 135 167.0 36.4 1.0 5.7 9.8 11.5 53.0 165.0 7.4 -
X02467 1962 13660 S L 134 177.3 36.9 1.5 5.9 7.8 9.1 44.7 133.2 6.2 1 Nagel 
X02467 1962 13682 S R 180 178.8 37.3 2.7 6.2 11.1 11.1 54.1 144.1 8.8 1 Splint; Loch eckig 
V05164 1962 13687 S L 113 155.2 29.2 2.0 5.6 8.2 8.8 37.9 121.9 7.6 -
V05164 1962 13689 S R 125 146.8 37.8 3.5 5.8 9.6 10.8 40.6 124.6 5.8 -
V05164 1962 13690 S R 133 155.6 31.3 4.3 5.2 8.2 10.3 40.5 128.4 7.4 1 Splint 
V05164 1962 13691 s R 80 173.0 34.4 2.2 7.2 6.5 8.5 38.1 131.0 8.8 1 Nagel; Splmt 
V05164 1962 13694 S R 140 163.5 34.1 3.4 8.9 9.3 9.6 40.6 135.4 7.7|-

Tabel le 5: Bandhaken T y p 1.2. 
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Besonderes 

X02474 1962 8641 D R 63 134.1 25.6 1.8 5.5 7.8 8.2 30.6 108.8 5.5 1 Nagel 
X02474 1962 8641 E L 67 137.3 24.8 3.1 7.3 7.6 8.4 29.7 105.8 5.3 1 Nagel 
X02474 1962 8641 G R 62 133.1 24.6 2.4 5.4 6.5 6.6 29.2 109.3 6.6 1 Nagel 
X02474 1962 8641 L R 64 128.9 26.5 2.5 5.6 6.5 9.0 31.4 99.5 7.2 1 Nagel 

2,7 X02474 1962 8641 N L 67 132.9 26.1 2.2 5.4 5.7 8.7 40.9 115.3 5.8 1 Nagel 
X02476 1962 10453 B R 64 130.9 25.6 2.1 5.0 7.1 8.8 32.2 100.6 5.8 1 Nagel 
X02475 1962 10458 D R 67 128.5 35.7 2.1 5.0 7.1 9.0 35.7 106.0 8.0 

2,8 X02490 1962 10909 C L 61 131.0 24.4 2.8 5.6 6.8 9.0 28.4 106.0 6.1 1 Nagel 
X02467 1962 13661 L 66 133.7 25.3 2.5 4.8 7.2 7.8 36.1 113.6 6.0 1 Nagel 

2,9 X02467 1962 13678 L 72 114.6 24.1 3.5 5.9 7.0 7.2 37.0 84.1 7.1 1 Nagel 
V05164 1962 13688 L 65 139.2 23.7 2.6 5.8 7.6 6.8 31.2 110.7 6.2 
V05164 1962 13692 R 80 131.7 26.1 2.7 5.2 6.7 8.5 34.0 104.6 7.1 1 Nagel 
V05164 1962 13693 L 51 123.9 24.8 1.6 7.1 6.7 8.0 36.9 105.1 9.6 
V05164 1962 13695 L 39 118.2 23.7 1.8 4.7 6.3 7.8 28.8 98.0 8.5 1 Nagel 
V05164 1962 13696 L 67 128.7 25.8 2.8 5.8 8.3 8.3 32.9 102.3 7.4 
V05164 1962 13697 R 63 125.0 25.6 2.7 5.1 8.9 7.4 31.9 100.6 5.5 1 Nagel 
V05164 1962 13698 S R 90 130.3 26.8 3.5 5.6 7.7 9.2 31.6 111.2 6.6 
V05164 1962 13702 L 43 99.0 19.1 3.7 5.8 6.7 6.4 31.7 80.0 6.0 

2,10 V05164 1962 13703 L 44 95.3 20.4 3.3 5.6 6.1 6.1 29.8 72.9 6.0 
V05164 1962 13704 R 44 95.1 21.6 3.4 5.7 6.8 7.1 30.4 77.5 6.2 

2,11 V05164 1962 13706 R| 42 87.6 20.5 3.1 6.1 7.0 7.3 31.2 69.4, 4.9 
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Besonderes 
X02474 1962 8641 K L 77 134.1 26.1 3.0 5.6 7.6 8.5i 35.8 111.1 7.9 Loch rund 
X02474 1962 8641 M R 61 129.5 24.8 2.2 6.6 7.5 7.5 36.6 111.0 5.9 1 Nagel; Loch rund 
X02468 1962 8688 A L 44 113.8 24.5 2.4 4.8 5.6 5.8 30.1 84.1 6.3 1 Nagel 
X02475 1962 10458 C L 87 146.4 27.6 3.6 5.8 7.1 8.2 40.5 120.9 7.4 Loch rund 
X02467 1962 13663 R 59 120.1 25.2 3.7 5.8 6.3 6.4 32.6 89.3 7.5 

2,13 X02467 1962 13673 L 43 113.5 21.7 2.4 5.4 5.5 5.6 26.3 87.3 5.0 -
X02467 1962 13680 L 72 119.6 26.2 3.5 7.4 7.9 8.4 33.0 93.6 6.8 -

2,12 X02467 1962 13683 R 56 124.6 22.5 1.4 4.7 5.4 5.7 27.1 93.5 5.8 1 Nagel 

Tabelle 7: Bandhaken T y p 1.4. 
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Besonderes 
2,15 X02474 1962 8641 F SL R 43 98.0 21.1 3.1 5.1 5.9 6.3 28.0 82.5 4.6 1 Nagel 
2,14 X02468 1962 8688 B L 11 117.0 22.5 2.3 5.9 6.2 7.1 0.0 87.0 7.1 1 Nagel 
2,16 X02468 1962 8688 C SR L 59 100.1 24.1 4.2 5.5 5.6 5.7 29.7 80.7 6.5 1 Nagel 
2,17 X02475 1962 10458 B s R 89 107.6 25.8 5.2 7.0 7.4 7.6 37.0 89.9 7.5 Loch rund 

X02467 1962 13662 60 109.6 24.7 4.3 4.8 7.2 7.6 36.7 89.7 6.4 Loch rund 
X02467 1962 13666 SL R 45 118.6 24.0 0.0 2.8 5.2 6.1 26.6 100.9 6.2 1 Nagel 
X02467 1962 13669 20 -51.1 0.0 0.0 3.8 6.5 7.1 32.6 0.0 0.0 nur Hakenteil; 1 Splint 
X02467 1962 13677 SR L 59 111.9 22.5 2.8 5.0 6.8 6.9 33.6 76.3 6.2 1 Nagel 
X02467 1962 13679 S R 73 117.5 25.0 4.8 6.2 6.4 7.1 31.2 96.6 7.1 Loch rund 
V05164 1962 13699 SL R 64 121.0 22.5 3.5 5.8 7.0 7.4 30.3 95.1 7.5 1 Nagel 
V05164 1962 13700 s R 42 112.6 23.7 2.1 4.2 5.7 6.0 26.6 91.7 6.3 1 Nagel 
V05164 1962 13701 SB L 50 104.5 27.7 2.7 4.1 6.5 7.5 27.2 77.8 9.6 Loch rund 

2,18 V05164 1962 13705 s R 28 94.7 23.4 2.3 4.2 6.0 6.6 26.9 68.7 5.8 1 Nagel; Loch rund 
V05164 1962 13707 SB R 49 114.9 25.7 2.7 4.8 6.2 6.4 26.5 73.6 6.1 Loch rund 
V05164 1962 13708 SB L 55 98.1 25.9 3.3 5.3 6.3 6.2 31.8 82.8 5.7 1 Nagel 
V05164 1962 13709 SR L 62 110.6 24.3 3.9 6.1 5.8 5.9 29.8 89.5 7.4 1 Nagel 
V05164 1962 13710 s L 48 114.0 22.7 2.8 5.6 6.4 7.2 29.4 91.8 6.3 1 Nagel 

Tabelle 9: Bandhaken T y p 2.2. 
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Besonderes 
V04932 1962 13084 R 43 118.8 27.4 1.3 3.8 6.9 7.3 33.8 57.7 8.1 
V04932 1962 13085 L 15 -81 0 0 0 6.9 7 0| 62.4 9.9 fragmentiert 

3,25 V04932 1962i13163 L 55 125.8 28.8 2 4.7 6.6 7 31.2 67.8 8.2 
V04932 1962 13166 R 45 121.9 26.8 1.1 5.6 6.1 6.9 33.4 67.7 7.7 
V04932 1962 13168 R 38 133.2 27 1.2 4.3 6.7 6.3 0 75.5 10.3 
V04932 1962 13169 R 19 -86.9 -24.4 0 4.1 5.2 6.5 30 67.6 8.6 nur Hakenteil 
V04932 1962 13170 R 43 121 25.1 2.2 4.1 6.1 7.4 34.3 60.9 9.5 
V04932 1962 13174 L 33 119.4 25.4 1.4 4.2 7.1 6.5 32 64 10 

3,24 V04932 1962 13175 L 39 125.2 29.4 1.1 3.9 6.4 6.5 30.4 64.4 8.8 
V04932 1962 13177 L 33 122.4 -24.3 0 4.6 6.5 6.7 37.4 65.7 9.6 

3,26 V04932 1962 13179 R 37 122.9 29.7 1.9 3.8 6.2 6 39.6 59.6 8.3 
3,27 V04932 1962 13188 L 30 -115 -25.4 0 3.6 4.8 7.4 0 70 8.2 1 Nagel; nur Hakenteil 

V04932 1962 13192 R 23 -72.1 -22.6 0 5.3 6.4 6.5 35.7 63.9 0 nur Hakenteil 
V04932 1962 13194 R 36 122 27.7 1.8 3.5 7.1 7.4 36.8 63.9 8.7 
V04932 1962 13199 R 25 120.9 28.1 0.8 4 6.2 7 0 61.8 7.1 
V04932 1962 13201 L 38 121 25.9 0 4.2 6.9 7.9 32.9 63.7 9.5 
V04932 1962 13205 R 36 -103 -25 0 4.7 7.5 6.8 0 55.8 6.7 nur Hakenteil 
V04932 1962 13207 L 31 -117.2 -25 0 3.7 5.8 6.4 0 73.4 7.3 fragmentiert 
V04932 1962 13211 R 27 -117.1 -27.9 0 4.4 6.5 6.8 29.9 63.9 8.7 
V04932 1962 13213 R 23 -126.4 -26.7 0 0 0 0 0 0 8.4 
V04932 1962 13214 L 43 124 26.6 1.4 3.9 5.4 6.1 31.6 65.8 7.9 
V04932 1962 13215 R 23 -88.7 -25.2 0 0 0 0 0 0 8.7 nur Hakenteil 
V04932 1962 13216 L 33 -87.9 -26.7 0 4.3 5.3 6.3 37 58.5 8.2 nur Hakenteil 
V04932 1962 13220 R 37 116.3 27.9 1 4.7 6 6.6 35.7 57.9 7.5 
V04932 1962 13221 R 46 121.9 27.9 0 4.1 6.7 8.3 37.5 67.2 7.7 
V04932 1962 13226 R 33 119.5 27.3 1.4 3.9 6.5 6.6 32.7 64.4 8.4 
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Besonderes 
V04537 1960 11112 S L 33 110.4 30.7 0.6 4.3 6.4 6.0 30.5 54.0 6.9 

3,23 V04932 1962 13082 S L 46 129.0 31.5 1.4 4.9 6.4 6.8 33.5 63.0 8.1 Splint 
V04932 1962 13083 s L 29 126.4 32.7 0.0 4.2 4.6 5.9 30.3 57.8 10.2 
V04932 1962 13086 s L 33 -95.0 -27.1 0.0 4.0 7.1 6.8 31.8 61.9 8.8 Splint; nur Hakenteil 
V04932 1962 13087 s R 48 130.0 29.9 2.1 4.0 6.4 7.5 0.0 74.0 8.3 Splint; Bas.ger., dick 
V04932 1962 13088 s R 37 109.8 27.6 3.0 4.0 8.0 7.3 33.4 50.1 8.1 Splint 
V04932 1962 13159 s R 32 -126.0 -28.2 1.7 4.1 6.9 7.4 29.8 52.1 9.7 
V04932 1962 13160 s L 26 -121.6 31.0 1.5 3.7 5.8 4.5 27.4 60.7 7.4 
V04932 1962 13161 s L 41 117.3 31.0 1.2 4.2 5.9 6.5 36.0 54.8 9.2 

3,20 V04932 1962 13162 R 37 121.2 32.1 1.4 3.7 7.1 8.1 33.7 66.4 7.6 1 Nagel 
V04932 1962 13164 s R 41 118.6 31.9 1.7 4.0 6.2 7.3 34.1 61.0 7.9 
V04932 1962 13165 s L 39 -112.2 28.8 0.0 4.6 6.4 6.9 30.4 54.1 8.4 
V04932 1962 13171 R 25 L 118.5 30.2 1.3 2.3 5.5 8.2 36.6 56.7 8.1 1 Nagel 
V04932 1962 13173 s L 34 128.9 32.7 1.0 4.0 5.4 6.7 29.7 65.9 8.4 
V04932 1962 13176 s R 46 138.2 31.6 0.0 5.2 6.3 6.5 30.9 85.9 7.7 
V04932 1962 13178 s L 40 136.0 33.3 0.0 4.4 7.2 6.8 35.9 70.3 5.9 
V04932 1962 13180 s R 38 127.7 32.1 1.6 4.1 5.4 6.9 0.0 57.9 9.9 
V04932 1962 13185 s R 52 122.4 31.9 1.4 4.2 7.1 8.6 35.6 59.4 7.0 
V04932 1962 13186 s R 38 111.0 26.8 1.1 4.2 8.0 6.6 36.6 56.7 6.3 
V04932 1962 13187 s R 41 141.5 30.1 1.0 4.3 4.5 6.7 0.0 74.6 8.4 

3,21 V04932 1962 13190 R 37 123.8 29.5 1.1 3.8 6.6 8.3 31.4 62.6 8.0 
V04932 1962 13191 s L 44 121.5 33.3 1.3 4.1 6.1 6.3 38.2 65.1 8.8 

3,22 V04932 1962 13193 R 31 110.0 29.3 1.3 3.6 6.0 8.2 30.8 54.7 11.0 
V04932 1962 13196 s L 44 129.5 34.2 1.8 5.5 5.9 6.4 31.6 57.8 8.5 
V04932 1962 13200 s R 24 -118.4 -26.0 0.0 3.9 6.5 4.8 36.0 64.4 8.8 
V04932 1962 13206 s R 41 119.8 31.7 1.2 3.9 5.7 7.3 35.6 59.8 9.0 
V04932 1962 13208 s L 33 122.0 31.1 1.0 4.4 6.8 6.6 32.0 60.6 8.9 
V04932 1962 13209 s R 34 104.0 30.0 1.7 4.2 6.1 6.9 24.0 54.1 7.5 

3,19 V04932 1962 13210 s L 50 121.0 32.3 1.3 4.5 6.3 7.0 34.3 62.4 8.3 
V04932 1962 13212 s R 31 126.0 32.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1 8.6 
V04932 1962 13217 s R 50 124.3 29.5 2.2 4.1 6.8 6.8 31.0 65.7 8.5 
V04932 1962 13218 s L 47 132.0 33.1 1.8 4.1 5.7 5.8 0.0 66.0 9.4 Basis gerade, dick 
V04932 1962 13222 s R 27 -116.0 31.1 0.0 4.2 7.1 6.1 30.4 63.3 8.0 
V04932 1962 13223 s R 44 126.0 31.8 1.1 4.0 6.9 7.0 33.4 62.8 8.9 
V04932 1962 13224 s L 30 112.1 28.8 1.2 4.5 0.0 0.0 30.9 59.2 7.7 

Tabelle 10: Bandhaken T y p 2.3. (b = L o c h 1 v o n vorne, L o c h 2 v o n hinten durchgetrieben; v = beide L ö c h e r v o n 
vorne durchgetrieben). 
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Besonderes 
(b, v: s. Legende) 

3,28 V04932 1962 13167 L 59 147.3 33.5 1 6.2 8.2 8 30.7; 60.7 8.8 b 
V04932 1962 13172 R 51 158.3 31.6 0.9 4.3 5.7 7.9 30.1 68 8 b 
V04932 1962 13181 L 40 137.5 30.3 1.4 3.6 5.9j 5.5 27.3 61.1 6.3 b 
V04932 1962 13182 L 48 142.6 30 0 4.3 6.7 7.6 37.2 55.4 7.7 b 
V04932 1962 13183 R 34 119.3 34.5 2 3.2 4.9 6.3 28.2 49.7 7.2 v, Löcher gleich gross 
V04932 1962 13184 R 34 -134 -34.9 1 3.5 5.8 5.7 0 85.2 8.6 v, Löcher gleich gross 
V04932 1962 13189 R 44 145.3 32.7 1.6 4.4 6.8 7.6 31.4 72.4 7.6 b 
V04932 1962 13195 L 29 -90.7 -21 0 3.5 6.5 6 33.8 46.8 6 nur Hakenteil 

3,29 V04932 1962 13197 L 64 134.8 0 0 5.1 7.9 7.3 32.6 65.3 6.7 v, Löcher gleich gross 
V04932 1962 13198 L 33 134.6 29.7 0.9 3.6 5.3 7.2 32.5 64.3 7.8 v; Basis gerade 
V04932 1962 13202 R 22 -97.7 -25.2 0 3.9 4.9 5.8 0 59.8 5.8 nur Hakenteil 
V04932 1962 13203 L 23 -107.7 29.9 0 3.9 6.2 5.5 26.7 53.7 6.4 nur Hakenteil 
V04932 , 1962 13204 R 15 -56.9 -14.9 0 4 5.4 6.3 29.1 55.5 0 nur Hakenteil 
V04932 1962 13219 L 35 136.3 30.1 1.3 4 5 7.1 32.6 56.9 7.6 v; Basis gerade 

3,30 V04932 1962 13225, L 51 -141.4 31.4 4.4 5.6 6.9 0 68.6 7.5 b 
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Besonderes 
3,31 X02474 1962 8641 J R 10.5 117.35 28.64 1.3 4.22 6.09 9.31 31.48 56.37 4.41 1 Nagel 

Tabelle 12: Bandhaken T y p 2.5. 
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Besonderes 
1921 1183 L 118 165.6 26.2 1.7 5.4 6.7 8 34.9 71.7 5.9 1 Nagel 

4,33 1921 1184 L 104 156.6 25.6 2.5 5.1 8.4 7.3 30.5 74.5 7.1 1 Nagel 
4,32 1921 1185 R 112 176.4 26.5 2.9 3.7 6.3 7.1 34.4 82.4 8.3 -
4,35 1921 1192 L 104 170.7 27.9 1.5 4.7 7.5 8.8 34.1 75.3 6.8 2 Nägel 
4,34 1921 1193 L 78 157.1 25.9 3 3.2 7.1 8.2| 33.5 74.6 8 1 Nagel 

Tabelle 13: Bandhaken T y p 2.6. 
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Besonderes 
4,37 1921 1194 L 124 176.9 24.7 3 5.9 9.5 10.4 42.1 114 6.2 -
4,36 1921 1195 L 108 171.5 24.6 0.6 5.6 10.3 9.7 42.2 100.5 6.1 -

Tabelle 16: Splinte T y p 2. 
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Besonderes 
X02474 1962 8641 V 52 0 72.11 0 Ol 18.8 13.6 8.9 8.9 4.7 7.6 10.4 
X02474 1962 8641 Y 48 116.3 82.9 0 0 17.7 15.2 8.3 8.2 6.2 6.4 10.1 
X02474 1962 8641 Z 72 106.7 74.4 0 0 18.1 12.3 8.4 9.8 7.9 9 14.6 

5,53 V04918 1962 8798 G 17 90 16.9 0 52.4 9.4 7.5 5.4 5.7 4.2 5.1 9.4 
V04918 1962 8798 J 21 80.7 20.1 17.2 10 11.7 9 6.6 6.6 4.2 5.8 9 

5,51 V04918 1962 8798 K 35 86 0 0 60 16.7 14.6 7.4 7.6 5 7.8 10.6 
5,50 V04918 1962 8798 V 52 100.8 0 0 73.9 15.7 10.4 7.7 8.3 5.4 8.4 14.9 

V04918 1962 8798 X 60 107 0 0 70.3 25.2 13 8.6 9.7 6.2 8.6 15.1! 
V04918 1962 8798 Z 29 97 49.7 0 20 10.5 7.7 6.2 7.3 5.2 5.9 10.2 
X02476 1962 10453 c 22 106 16.2 0 62.6 14.9 8.3 6.5 6.9 4 6 9.8 
X02476 1962 10453 E 34 85.3 55.3 Ol 0 19.7 16.3 6.4 7.8 5.5 5.8 11.6 
X02475 1962 10458 L 47Ì 106.7 74.3 0 0 23.7 15.3 8.2 8.4 5.8 7.5 12.4 
X02475 1962 10458 O 28 70.4 39.7 0 0 18 12.6 7.4 7.2 3.9 6.6 9.4 

5,49 X02467 1962 13668 67 118.6 81.4| 0 0 20.4 14.9 8.2 8.4 6.2 10.6 14.7 
X02467 1962 13674 29 111 54.5 25.6 4.3 13.7 8.8 5.8 6.3 4.2 5.8 11.6 

5,52 X02467 1962 13676 30 121 51.5 25 12.71 14.5 10.4 6.6 6.9 4.3 5.7 12.5 
X02467 1962 13684 31 84 57 0 0| 17.3 15 7 8.1 4.4 6.2 10.2 
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X02474 1962 8641 32 -103.6 65.2 0 0 12.9 14.3 11! 6.5 8.5 3.4 7.3 7.5 
X02474 1962 8641 W 35 97.7 71.9 o| 0 0 13 11.2J 7.1 8.8 3.8 7 8.5 
X02474 1 1962 8641 |X 37 111 75.5 0 o ! 8.2 12.1 10 6.3 7.5 4.2 7.2 8.5 
X02470 1962 8683 A 35 -92.3 0 0 0 63.1 23.7; 8.3 7.7 7.9 4.6 7.3 9.5 

5,44 X02470 1962 8683 B 49 134.3 101.4 0 0 8.7 13.2; 11.3 7.3 7.6 4.2 7.9 8.8 
5,45 X02461 1962 8736 E 37 121.3 55.6 35.1 0 4.6 12.7 11.8 5.7 7.5 4.4 7.5| 9.7 
5,43 V04918 1962 8798 Q 56 143.6 0 0 0 119.3 11.5 10.5 7.7 8.9 5 8.9 9.6 

V04918 1962 8798 IR 54 143 16.8 81.5 0 12.9 10.9 12.5 6.9 8.8 4.3 8.4 10.5 
V04918 ! 1962 8798 T 50 135.3 105.9 0 0 6.1 11.3 10.6 6.9 8.2 4.3 7.9 10.5 
V04918 1962 ! 8798 U 50 137.9 92.5 0 0 19.8 8.6 8.9 7.1 8.6 4.5 8.7 10 
V04918 1962 8798 W : 49 135| 28.1 0 0 70.4 12.8 12 7.6 8.3 4.4 8.3 9.3 

5,48 V04918 1962 8798 Z 29 97; 49.7 0 0 20 10.5; 7.7 6.2 i 7.3 5.2 5.9 10.2 
X02475 1962 10458 F 26 -104| 23.6 0 0 47.9 16.1 9.4 5.7 8.5j 3.2 7.6 8.1 

5,47 X02490 1962 10909 A 35 113 29 0 0 52.4 11 9.2 7.3 7.6| 3.8 7.8 10 
X02467 1962 13669 22 -80 52.4 0 0 9.3 16.8 8 6 6.8 4.4 6.8 9.9 
X02467 1962 13685 29 -81.2 0 0 0 58 10.6 10.5 7.4 7.6 4 6.9 10.1 
V04932 1962 13082 19 115 78 0 0 11.4 9.7 9.1 5 6.8 3.3 5.9 9 
V04932 1962113085 3 -24.1 0 62.4 9.9 0 11.1 9.5, 4.7 5.8 0 0 0 
V04932 1962 13086 26 110.3 59.8 16.8 0 14.5 11.7 7.6 j 4.9 6.3 3.3 6.1 9.3 
V04932 1962 13087 19 104 13.3 0 0 66.3 11.4 8.7 6.2 5.9 3.5 6.5 8.9 
V04932 1962 13088 20 -104 87.9 0 0 14.9 13.2 8.9 6.5 j 6.9 4.5 6.3 11.4 
V04932 1962 13090 34 134 64.7 23.4 0 16.9 11.5, 7.7 6.2 6.2 3.5 6.8 9.7 
V04932 1962 13091 19 117 36.2 33.6 0 22.4 12.2 9.1 3.6 5.8 3.6 5.9 8.7 
V04932 1962 13092 221 -93 65.7 0 0 5.7 12.3 8.9 6.8 6.2; 3.4 6.2 8.8 
V04932 1962 13093 14 118' 62.4 16.3 0 11.4 11.2 9 5.4 6.5 3.5 0 0 
V04932 1962 13094 12 -86! 31.4 0 0 29.1 11.3 9 6 6.3 2.8 6.5 0 
V04932 1962 13095 35 -123; 61.9 28.3 0 4.9 11.7 10.1 6.8 6.9| 4.5 7.5 8.4 
V04932 1962 13096 33 135 60.5 30 0 16.6 10.3 10.4 5.7 5.9 4.2 7 9.7 
V04932 1962 13097 11 -53 24.1 0 0 11.6 13.5| 9.6 5.8 6.9 4j 7.1 9.7 
V04932 1962 13098 19 -103 16.2 0 0 59.8 12.9 10.4 6 6.1 4.8 5.3 11.5 
V04932 1962 13099 15 -114 55.9 0 0 40.2 0 0 5.2 5.6 4.7 4.8 0 
V04932 1962 13100 30 -125 71.5 19.8 0 6.9 12 10.3 5.5 6.8 5.1 6 11 
V04932 1962 13101 17 -80.9 55.9 0 0 5.2 13.3 10.3 6 6.2 3.7 6 8.5 
V04932 1962 13102 20 -121 60.3 25.2 0 4.9 14.7 11.1: 6.8 5.6 5.4 5.3 11.3 
V04932 1962'13103 21 153 68.3 30.8 0 28.3 10.6 9.3 6 6.8 3.7 7.7 10 
V04932 1962|13104 24 129 59.8 21.6 17.1 12.6; 9.1 6.6 6.7 4.5 6 9.3 
V04932 1962 13105 16 -108 46.3 21.7 0 10.2 9.6 8.6 5.1 5.6 3.4 5.5 8.7 
V04932 1962 13106 16 118 58.8 17.1 0 16.4 10.5 6.9 5.1 6.1 2.8; 6.6 7.7 
V04932 1962 13107 27 130 36.9 36.8 0 27 10.3 7.6 6.5 6.7 3.8 7 8.5 
V04932 1962 13108 21 -117 26.9 0 0 58.4; 10.6 9.1 5.6 7.6 4.2 6 7.9 
V04932 1962 13109 21 142 62.2 29.1 0 20.2 10.4 9.6 5.7j 6.5 3.6 5.6 0 
V04932 1962 13110 21 126 67.6 17.8 0 12.7 10.6 8.7 6 7.2 3.8 6.5 9.7 
V04932 1962 13111 20 -92.6 72.9 0; 0 6.8 13.5 10.7 5.6 7 4.5 5.4 11.5 
V04932 1962 13112 33 150 69 31.4 0 25.7 10.1 8.5 6.6 6.2 4.5 6.5 10.5 
V04932 1962 13113 22 128 51 23 0 23.7 10.7 8.2 6.3 6.2 3.5 6.2 9 
V04932 1962 13114 27 -125 64.1 15 9.7 5.4 11.4 8.1 7 7.1 3.7 6.2 8.8 
V04932 1962 13115 43 136 66.1 21.5 0 20.51 10.6 8.5 7.4 7.3 4.4 7.5 10 
V04932 1962 13116 11 -105; 29.1 27.6 14 6 15.4 9.9 5.2 6 0 7.1 0 
V04932 1962 13117 22 110 26.1 39.1 0 20.1 9.3 7.7 4.4 6.2 3.6 6 8.1 
V04932 1962 13118 15 -109 0 0 0 86 12.4 9.7 5 5.9 3.1 5.9 8.1 
V04932 1962 13119 13 -83.6 0 0| 0 0 12.6 12.8 5, 5.3 4.5 5.4 13.9 
V04932 1962 13120: 25 126 22.9 0 0 85.8 10.3 8.9 5.2 6.6 3.8 5.9 8.9 
V04932 1962 13121 30 -116 50.6 20 0 14.4 11.7 8.1 6.9 6.6 4.1 7.1 10.3 
V04932 1962 13122 32 -128 60.8 30.1 0 16.7 12.5 8.9 6.2 6.5 4.4 7.2 11 
V04932 1962 13123 20 -112 17.1 0 0 67.7 10.8 8.5 5.6 5.8 3.7 5.8 9.1 
V04932 1962 13124 23 125 27.8 33.5 0 32.8 12.3 8.2 5.7 6 3.3 5.9 8.9 
V04932 1 1962 13125 26 126 24.5 38.2 0 32 11.9 9.4 5.8 6 3.9 6.2 8.9 
V04932 1962 13126 21 124 23.3 41.2 0 28.6 11.2 8.6 5.6 6.5 3.2 6.5 8.2 
V04932 1962 13127 7 -110 70 0 0 18.4 0 0 0 0 0 6.2 0 
V04932 1962 13128 19| 90 65.8 0 0 5.4 12 8.6! 5.3 6.1 3.5 6 7.8 
V04932 1962 13129 23 j -76.1 57.4 0 0 0 12.9 11.3 5.4 6.1 5.4 5.2 10.3 
V04932 1962 13130 22 114 61.7 o 0 31 9 7.7 5.5 6.1 3.7 6.7 8.3 
V04932 1962 13131 17 -126 35.8 39.3 0 22.6 11.7 8.8 5.5 7.9 0 0 0 
V04932 1962 13132 15 -113 20 0 0 72 0 0 0 0 5.8 5.9 0 
V04932 1962 13133 27 133 55.9 28.5 0 21 11.2 i 9 5.5 7.1 3.9 7.2 10.5 
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V04932 1962 13134 25 120, 64j 15 0 14.2 12.5 9.8 5.6 6.2 4.2 6.3 8.6 
V04932 1962 13135 24 -170 62.4] 40.7 0 17.7 11.6 8.9 6.1 6.5 3.9 5.8 9.3 
V04932 1962 13136 26| 110 88.2; 0 0 0 13.1 8.7 6.6 7.5 4 6.2 12 
V04932 1962 13137 1 19 126 60.7| 22.7 0 14.4 11 9.1 5.7 6.7 2.3 6.8 9.4 
V04932 1962 13138 19 104 72.6 0 0 9.8 8.7 7.8 5.5 6.3 3.6 5.1 8.1 
V04932 1962 13139 19 -112 58.5 0 0 26 11 8 6.2 5.3 3.5 5.9 8.5 

5,46 V04932 1962 13140 41 144 58.9 35.6 0 24.5 11.9 8.5 6.3 7.7 4.5 7.5 9.8 
V04932 1962 13141 29 -110 27.7 48.2 0 5.1 9.8 8.7 6.4 7 3.9 7.2 8.5 
V04932 1962 13142 16 -99 60.6 0| 0 17.9 9.9 8.1 5.1 5.7 3.3 5.5 8.6 
V04932 1962 13143 27 157 30.5 76 0 22 11.1 8 6.9 6.7 4.3 6.7 10.4 
V04932 1962 13144 15 -104 26.7 43.6 0 1.9 11.3 9.5 4.8 5.8 4.1 5.3 9.8 
V04932 1962 13145 20 118 16.8 39.9 24.6 13 13.1 8.7 5.5 6.4 4.4 5.4 10.4 
V04932 1962 13146 22 116 26.6 43.9 0 25 8.4 8.3 5.3 6.1 3.3 6.4 8.1 
V04932 1962 13147i 18 110 27.3 48.1 0 25.6 10 7.8 5.8 6.3 3.7 6.4 7.5 
V04932 1962|13148i 10 -107 79 0 0 0 0 0 5.2 6.3 5.1 5.3 0 
V04932 1962:13149 24 -134 32.2 43.4 0 27 11.1 9 4.3 6.4 4.4 7.1 8.6 
V04932 1962;13150 22 -70.4 52.2 0 0 0 9.1 7.9 5.8 7.3 4.1 7 9.5 
V04932 1962;13151 36 134 18.4 49.3 29.6 11.4 11 8.5 7 7.2 4.3 6.3 8.4 
V04932 11962}13152 38 138 68.4 26.5 0 19.2 8.7 9.3 5.4 6.7 4.8 7 10 
V04932 1962 13153 30| 132 39.5 29.6 0 28.5| 10.8 9.1 .5.2 6.8 3.8 6.5 8.5 
V04932 1962 13154 1 27 143 28.1 67.7 0 15.5 13.2 8.9 5.7 6.4 3.9 6 10.7 
V04932 1962 13155 32 128 28.8 59 0 14.3 12.5 8.7 5.9 7 4.6 7.8 9.4 
V04932 1962 13156 32 142 66.2 22.4 0 18.1 12.3 8.5 6.2 6.4 3.6 7.1 8.4 
V04932 1962 13157 12 -115 66 0 0 0 14.6 11.8 5.1 5.5 0 0 0 
V04932 1962 13158 4 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 

Tabelle 18: K l a m m e r n T y p 1.1. 
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Besonderes 
V04537 1960J11120 69j -123 0 96 0! 75.6; 5.9 11.Ii 285| 
V04932 1962 13231 65 140 109.2 0 0 73.7 6.8 9.9| 219 
V04932 1962 13232 107 -136 48 -39 0 76 0 13.1 -251 

6,57 V04932 1962 13233 106 140 101.9 -132 102.7 76.7 6.7 11.2 -346 
V04932 1962 13234i 73 -104 0 109 0 73.2 6.6 8.8 286 
V04932 1962 13236 98 -113 0 111 0 77 6.4 10.3 294 
V04932 1962 13237 85 145 111.4 114| 0 74.3 6.4 9.2 329 
V04932 1962 13238 93 164 48.9 124 51 80.1 6.2 10.4 364 
V04932 1962113239 114 -167 51.4 101 52.2 80 6.8 12.2 333 
V04932 1962 13240 147 171 66.6 155 45.1 80.8 7.1 9 394 
V04932 1962 13242 143 161 0) 128 0 77.3 7.2 13.4 361 
V04932 1962 13245 118 -150 120.2 111 0 75.1 7.2 11.4 325 

6,58 V04932 1962 13246 134 133 0 117! 0 77.8 7 12.4 322 
V04932 1962 13257 61 -112 0 111 0 75.9 6.8; 8.5 299 
V04932 1962 13260 65 155 48 0 0 77.2 6.9 9.8 234 

6,56 V04932 1962 13261 176 165 0| 150 79.5 7.4 14 387 
V04932 1962 13264 33 -114 0 0 0 76.2 0 0 192 

6,55 V04932 1962 13265 j 135 -165 0 163 0 79.2 6.2 13.3 405 
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X02474 1962 8641 48 -106.1 80.2 0 0 12.4 15.7 7.3 8.1 6.6 8.4 12.5 
5,42 X02474 1962 8641 P 49 105 50.8 0 24 14.8 12.6 7.5 8.4 5.6 8.4 9.8 

X02474 1962 8641 Q 36 113 60.9 0 25 14.5 12.1 6.2 8.1 3.7 7.7 8.5 
X02474 1962 8641 R 58 123 51.9 0 38.6 14.9 13 8.1 10 4.2 8.4 9.5 
X02474 1962 8641 S 29 108 52.6 0 27.8 11.7 10.9 5.2 7 2 6.1 6.1 
X02474 1962 8641 T 45 125.8 97.3 0 0 13.7 14.4 7 8.8 3.6 8.7 8.7 
X02474 1962 8641 U 31 125 33.8 0 50.1 14.1 12.9 6 7.7 3.1 7 7.6 
X02461 1962 8736 D 62 -119.4 69.5 0 16.3 16.9 13.9 8 9.8 4.1 10.3 10.1 
X02461 1962 8736 F 31 108.2 0 0 85.7 14.2 12.5 6 8.2 3.8 7 7.6 
V04918 1962 8798 E 45 -117.1 64.5 0 24.8 15.1 15.3 7.9 8.3 4.1 8.3 10.1 
V04918 1962 8798 F 24 100.2 23 0 52.4 11.5 10.4 5.8 7 4.7 6.2 12.5 
V04918 1962 8798 H 32 -100.8 67.3 0 8.4 15.6 13.7 5 6.9 4.1 8.4 8.6 
V04918 1962 8798 L 32 114.7 61.7 0 28.7 15.4 12 6.3 8.4 4.2 6.7 9.2 
V04918 1962 8798 M 37 -119.4 57.6 0 36.8 15.5 14.9 6.8 8.6 2.9 8.5 8.6 
V04918 1962 8798 S 49 137.1 84.2 0 22.4 15.6 14.5 7.3 8.9 4.6 8.3 9.3 
V04918 1962 8798 Y 24 108.9 48.1 18.2 13.9 11 10.3 5.5 6.6 3.7 5.9 8.5 
V04919 1962 8852 D 34 111 54.6 0 27.3 13.6 10.1 5.8 7.1 4.6 7.6 9.6 

5,40 X02476 1962 10453 D 56 122 72.2 0 21.6 15.1 13.8 7.3 9.4 3 8.8 8 
X02476 1962 10453 F 33 135 21.3 49.8 6.4 13.6 12.1 7.4 8.8 4.1 7.8 7.6 
X02475 1962 10458 A 32 102.6 19.1 0 61.4 10.7 13.1 5.5 6.1 4.6 6 12.4 
X02475 1962 10458 G 43 118 45 19.2 20.1 13.7 13.7 6.9 8.3 3.8 7.8 8.7 

5,41 X02475 1962 10458 H 44 122 27.9 0 53.7 12.8 10.5 8.1 9 4.8 9.6 10 
X02475 1962 10458 K 18 -101 27.2 0 44.6 10.6 8.7 6 6.8 4.2 5.1 8.3 
X02475 1962 10458 M 42 114 60.8 0 20.6 13.2 11.7 6.2 8.6 4 8.4 7.7 
X02475 1962 10458 N 49 109 55.9 0 17.6 12.6 12.2 6.6 8.2 4.7 7.4 8.8 
X02490 1962 10909 A 35 113 29 0 52.4 11 9.2 7.3 7.6 3.8 7.8 10 
X02490 1962 10909 B 47 126 57.3 0 32.6 17 15.6 6.9 9.2 4.2 8.5 10.3 
X02467 1962 13667 33 116 45.9 14.8 15.9 14.7 10.8 6.9 7.2 4.9 6.7 10.8 
X02467 1962 13672 27 103 45.5 0 31 13.4 10.1 6.3 7 4 5.6 9.5 
X02467 1962 13675 23 95 49.5 0 16.7 10.2 8.9 6.6 6.5 4.6 5.9 10.2 
X02467 1962 13681 25 -97 55 0 16.3 12.9 9.8 6.9 7.2 4.9 6.3 10.1 
X02467 1962 13682 36 94.9 64.7 0 0 13.2 16.5 7.1 8.4 5.4 7.8 10.7 
X02467 1962 13686 46 115 71.7 0 12.2 14.7 13.1 7.1 8.2 4.6 7.7 10.4 
V05164 1962 13690 50 118.6 0 0 90.7 12.2 15.1 7.9 8.2 5.9 8.7 11.6 
V05164 1962 13691 31 -70.6 0 0 0 14.3 15.2 7.8 8.2 6.1 7.6 13.7 

5,38 1921 1180 100 178 94.9 18.5 14.1 16.6 15.2 8.4 8.8 7.4 7.8 15.3 
1921 1181 66 143 81.5 15.3 3.7 14.4 15.2 7.4 8.6 6.3 7.4 13.5 

5,39 1921 1182 82 168 95.6 18.9 10 14.8 13.9 6.9 9.9 5.7 8.2 11.7 
1921 1190 68 -142 79.7 0 18.8 18 15.1 7.1 8 6.3 7.1 13.7 
1 1921 1191 58 -123 78.4 0 0 14.7J 14.9 5.6 9.1 4.6 9.7 10.5 

Tabelle 17: Splint Typ 3. 
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5,54 X02475 1962Ì10458 J 31 -98 26.5 0 0 49.2 17.1 16.3 3.6 15.9 3.5 6.2 7.9 
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Besonderes 
V04537 1960 11123 107 -107 0 -101 0 56.4 8 15.8 -255 
V04932 1962 13227 143 -175 105.7 -165 117.5 53.4 6.4 0 -394 

6,62 V04932 1962 13229 123 193 111.2 179 109.9 53.8 6.7 12.4 420 
V04932 1962 13250 128 200 70.2 -171 58.8 55 8.1 13.6 -422 
V04932 1962 13251 131 177 128.7 -131 0 56.2 6.9 14.5 -359 

6,60 V04932 1962 13252 185 210 103.6 213 110.1 55.1 7 17 466 
V04932 1962 13253 162 204 107.6 200 113.2 55.1 6.7 17.1 448 
V04932 1962 13258 179 178 103.2 -148 104.3 57.4 8.9 15.8 -376 

6,59 V04932 1962 13259 163 183 90.6 193 95.5 59.9 7.6 15.3 429 
6,61 V04932 1962 13267 151 183 99.1 170 102.2 55.8 7.6 16 -398 

Tabelle 20: K l a m m e r n T y p 2. 
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Besonderes 
6,69 V04537 11960 11122 46 120 85.2 -99 85.1 48.7 4.6 9 31.5 259 

V04537 1960 11124 59 -129 103.8 -74 0 50.5 5.1 14 33.4 247 
V04537 1960 11125 41 121 92.2 -104 92.1 47.1 4.1 9.8 30.8 266 
V04539 1960 11161 155 178 101.9 157 102.7 0 8.3 14.6 30.4 -388 
V04932 1962 13228 230 -172 114.6 -172 117.9 69.1 8 18.3 51.5 404 
V04932 1962 13230 85 132 96.2 120 91.9 0 5.7 11.1 32 -299 
V04932 1962 13235 35 -117 95 -73 0 49.4 4.8 9.4 35.9 233 

6,65 V04932 1962 13241 154 206 125.8 -187 124.9 54.3 6.6 15.6 0 -440 
6,63 V04932 1962 13243 277 182 0 164 0 66.5 8.1 20.8 41.2 -404 

V04932 1962 13244 152 -161 107.7 -145 110.2 0 0 17 0 361 
6,66 V04932 1962 13247 138 153 113 -139 111.7 55.7 6.3 17.3 18.1 338 
6,68 V04932 1962 13248 64 138 101.1 125 101.3 44.2 4.4 12.1 20 -305 

V04932 1962 13249 39 -118 95.2 -110 90.8 51.5 3.6 0 29.7 275 
V04932 1962 13254 139 165 85 150 94 57.3 7.4 16.4 16.8 -364 
V04932 1962 13255 135 148 98.8 142 94.1 55.6 6.3 16 32.6 -342 

6,70 V04932 1962 13256 90 148 101.9 149 106.1 45 5.6 15.2 20.4 -335 
V04932 1962 13262 30 110 88.3 -82 0 49.7 3.5 9.7 26.5 237 

6,64 V04932 1962 13263 241 184 106.1 -168 108.5 66.7 9.7 19.8 47.6 408 
V04932 1962 13266 143 -151 95.4 -134 88.3 57.7 7 16.5 20.1 333 
V04932 1962 13269 72 -121 97.1 -108 0 60.4 5.3 12.1 28.2 272 

6,67 V04932 1962 13270 66 137 94.4 132 100.7 52 4.6 11.6 29.6 -319 
V04932 1962 13271 20 -87 0 -92 0 46.9 4.3 8.5 27.8 221 

Tabel le 21 : W i n k e l b ä n d e r T y p 1. 
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Besonderes 
7,71 V04537 1960 11128 397 -367 227 -142 46.7 48.9 2.9 6.7 18.8 94.2 170.1 14.2 93.7 2 Nägel 
7,72 V04537 1960 11129 301 327 207 121 47 47.7 2.4 7.9 15.4 86.1 170.2 14.7 76.1 Nagel 

V04537 1960 11136 238 -358 -212 144 48 44.6 2.7 9.7 15.6 67.3 164.5 15.4 96.2 
V04537 1960 11137 358 354 211 145 48.5 49.2 4 7.4 15.4 72.1 153.8 15.4 89.6 
V04537 1960 11141 376 -353 212 -141 46.6 49 3.4 8.2 13.7 84.9 152.8 11.5 97.3 2 Nägel 
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Besonderes 
7,73 V04537 1960 11130 328 350 210 143 45.1 45.9 3 7.2 16 147.4 13.1 88.7 4 Nägel 

V04537 1960 11132 283 -343 -201 -143 46.5 47.3 2.7 8.1 19.6 125.5 16.9 89.1 2 Nägel 
V04537 1960 11135 261 -360 218 -142 49.1 50.4 0.5 9.2 11.6 143 0 0 1 Nagel 
V04537 1960 11143 315 355 215 140 47.9 47.5 3.1 7.4 14.7 159 14.8 95 1 Nagel 

Tabelle 23: W i n k e l b ä n d e r T y p 3. 
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V04537 1960 11131 225 -337 199 -140 49.2 46 2.6 10 13.7 137.8 19 101.8 
7,75 V04539 1960 11133 222 -345 -209 -134 48.2 46.4 2.7 7.8 22.7 88 18.6 95 1 Nagel 
7,74 V04537 1960 11142 242 -416 249 -164 47.1 43.7 2.3 6.2 22.5 171 17.2 124.5 2 Nägel 

V04537 1960 11151 71 -225 -61 163| 47.9 45.8 1.5 6.6 0 0 26.4 112 

Tabelle 24: W i n k e l b ä n d e r T y p 4. 
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V04539 1960;11126 74 213 109 102 21.1 21.6 2.9 6.3 13.8 76 11.4 59.8 1 Nagel 
7,76 V04539 1960 11127 1421 -224 122 -103 25.8 25.8 4.4 7.7 13.4 72.2 13.9 67.2| 2 Nägel 

Tabelle 25: W i n k e l b ä n d e r T y p 5. 
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Besonderes 
V04537 1960 11134 215 -343 -229 113 0 59.2 2.6 6.1 12.4 136 10.6 69 1 Nagel 

8,78 V04537 1960 11138 230 307 198 112 0 61.2 2.4 7.4 16.5 126.3 15 74.1 1 Nagel 
V04537 1960 11139 316 -304 217 -88 68.5 61.9 3.1 6.8 14.3 142.7 0 0 3 Nägel 
V04537 1960 11140 310 344 221 121 72.1 67.3 2.7 7.3 24 131.6 21.5 80.8 -

8,77 V04537 1960 11144 267 -343 -232 110 0 58.2 2.4 7.3 0 0 14.7 66.6 1 Nagel 

Tabelle 26: B ä n d e r T y p 1. 
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8,80 V04537 1960 11152 32 129 53.5 53.1 0.6 0.8 4.5 8.8 80 
8,79 V04537 1960 11153 56 141 56 55.8 1.5 1.2 5.1 7 90.4 2 Nägel 

V04537 1960 11154 30 136 59 0 1 1.6 4.7 8.9 69.5 -
V04537 1960 11155 43 138 54.7 55.6 1.5 1.1 4.7 9.1 89 -
V04537 11960 11156 16 75 54.3 53.3 0.5 1 6.1 9.7 0 -
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Besonderes 
8,83 V04537 1960 11145 130 451 27.6 27 1.3 1 6.6 0 241 0 1 Nagel 
8,81 V04537 1960 11146 62 206 0 35.3 2.4 3.3 7.1 11.5 55.3 129 
8,85 V04537 1960 11147 81 307 28.8 28.8 2.4 2.2 7.3 18.5 75.2 206 
8,82 V04537 1960 11148 101 259 26.7 29.7 1.2 1.5 5.6 15.5 88 0 
8,84 V04537 1960 11149 142 388 36.9 36.4 2.1 1.9 6.3 33.3 316 0 

V04537 1960 11150 72 229 31.3 34.3 1.9 2.5 6.3 22 183 0 
8,86 V05164 1962 13664 17 78 28 26 2 2 8 23 0 0 
8,87 V05164 1962 13665 27 152 0 28 2 2 8 0 0 0 zerbrochen 

Tabelle 2 8 : Augst. D i e Vergesellschaftung der B a n d 
haken mi t N ä g e l n bzw. e inem Spl int oder 
N ä g e l n u n d e inem Splint ; gegliedert nach 
den F u n d z o n e n (vgl. A b b . 1 ) . 

3 

l e 
"C S -g 

s S "cd 

Bandhaken: u <D .y 
H 

H oo 
O 

H 
mit Nägeln 3 3 7 4 4 4 

mit Splint 4 4 ( ? ) 5 (7)13 
mit Nägeln und Splint - 3 (?) ( ? ) 3 

Bandhaken pro Fundort 7 6 7 1 7 1 5 4 

Tabelle 3 0 : Augst, T e m p e l Sichelen 2 . G r o b e L ä n g e n 
eintei lung aller Sche ibenkopfnäge l . D i e 
r ö m i s c h e n Masseinhei ten s ind in dieser 
Tabel le nicht be rücks i ch t ig t , we i l e in T e i l 
der Mater ia laufnahme al le in nach Z e n t i 
m e t e r - L ä n g e n g r u p p e n erfolgte. 

Länge (cm) Stückzahl %-Anteil 
> 15 55 8,6 

12-15 30 4,7 
10-12 150 23,3 

8-10 150 23,3 
6-8 123 19,1 
4-6 43 6,7 
< 4 30 4,7 

Fragmente 62 9,6 
Total 643 100 

Tabelle 2 9 : Augst, T e m p e l Sichelen 2 . M e n g e n m ä s -
sige Ver te i lung der Baueisen innerhalb 
der Grabungsfelder (vgl. A b b . 3 5 ) . Basie
rend auf der Grabungsdokumenta t ion 
lassen sich die Funde den Bereichen Ce l l a 
- U m g a n g - U m g e l ä n d e nicht eindeutig 
zuweisen. Es ist aber anzunehmen, dass 
die meisten Baueisenfunde i m Z u s a m 
menhang mi t dem B r a n d des Umganges 
in den Boden gelangt s ind. 
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1 6 1 2 4 0 , 3 2 0 1 0 8 2 - -
1 8 1 1 , 5 3 8 3 , 3 1 4 1 1 3 5 3 1 

1 9 2 3 1,5 - 4 3 - -
2 0 5 , 2 3 0 , 6 1 3 3 3 - -
2 2 5 6 0 , 8 1 2 6 7 - 1 2 

2 4 8 1 5 1 ,9 1 7 2 5 9 1 3 - -
1 5 2 2 1 ,0 3 3 1 1 -

weitere - - - - 2 9 - - -
T o t a l 45,7 71 1,3 67 643 27 4 3 



Tabelle 31: Augst . D i e D i c k e der i n der C u r i a u n d i m 
T e m p e l Sichelen 2 b e n ü t z t e n H ö l z e r , be
s t immt anhand der rechtwinkl ig abgebo
genen Nage l schä f t e , Spl int- u n d K l a m 
merschenkel. 

Holzdicken 
bzw. -breite: Millimeter 

mm-
Schwerpunkte digiti 

digiti-
Schwerpunkte 

Nägel (Schaft) 8-116 18-55 1-6 1-3 

Splinte (Schenkel) 18- 93 40- 74 1-5 1-2, 4-5 

Klammer (Schenkel; 
2 Hölzer !) 48-129 85-115 knapp 5-6 

Klammer (Rücken; 
- 12 bis 18 mm) 33- 63 um 37, 

um 55 2/3 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1; 6: 
Abb. 2: 

Abb. 3: 
Abb. 4 
Abb. 5: 
Abb. 8; 9: 
Abb. 10; 

Abb. 12; 

Abb. 39 
Abb. 40 
Abb. 41 

Abb. 44: 

Abb. 45: 
Abb. 46: 

; 7; 53: Zeichnungen Markus Schaub. 
Zeichnung Karl Stehlin (Stehlin [wie Anm. 4] Signatur 
H 7, 5a, 11). 
Foto Rudolf Laur-Belart (1961). 
Foto Rudolf Laur-Belart (1962). 
Profil-Umzeichnung Martin Wegmann. 

; 35: Umzeichnungen Markus Schaub. 
11; 13-32; 34; 36-38; 49; 50: EDV-Diagramme Verena 

Schaltenbrand Obrecht. 
33; 42; 43; 48; 52; 56; 57: Zeichnungen Verena Schalten

brand Obrecht. 
Nach: Mau (wie Anm. 55) 72 Abb. 30. 
Nach: Mau (wie Anm. 55) 131 Abb. 64. 
Nach: «Le Pitture antiche d'Ercolano e Contorni», in
cise con qualche spiegazione, tomo secondo (Neapel 
1760)155. 
Nach: D. Ohly, Glyptothek München. Griechische und 
römische Skulpturen6 (München 1986) Abb. 32. 
Nach: Spinazzola (wie Anm. 66) 61 Abb. 67. 
Nach: Spinazzola (wie Anm. 66) 119 Abb. 144. 

Abb. 47: Nach: «Delle Antichità d'Ercolano», incise con qualche 
spiegazione, tomo terzo (Neapel 1762) 59; u.a. auch in: 
R. Graefe, Vela erunt: Die Zeltdächer der römischen 
Theater und ähnlicher Anlagen (Mainz 1979) Taf. 
122,4 (Sonnensegel an Rahe und Mast, Wandbild aus 
Stabiae, Museo Nazionale Neapel). 

Abb. 51 : Foto Verena Schaltenbrand Obrecht. 
Abb. 54: Zeichnung Markus Schaub (aus Schwarz/Trunk [wie 

Anm. 5] 224 Abb. 20,B). 
Abb. 55: Nach: Pompei, Pitture e Mosaici (Roma 1994) Vol. 5, 

regio VI, parte 2, Ins. 11, 8-10, S. 41 Abb. 68: oecus 
corinzio, parete E, «... pende una lampada a cerchio con 
un uccello svolazzante ...» (Foto P. Grunwald). 

Taf. 1-10: Zeichnungen und Montage Sylvia Fünfschilling. 
Taf. 11-14: Fotos und Montage Ursi Schild. 

Tabellen 1-31: EDV-Tabellen/Diagramme Verena Schaltenbrand 
Obrecht. 
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Autobahngrabungen in Augst 1960-1976. 
Insula 48 - Südostteil 1967-1968 
M a r g i t Scheiblechner 

Zusam menfassung: 
Das im Zuge der «Autobahngrabungen» 1967/68 untersuchte Gebäude im Südosten von Insula 48 weist 3 Bauperioden in Stein auf. Obschon 
stratigraphische Hinweise die Theorie eines Holzvorgängerbaues aus der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts untermauerten, konnte daraus kein 
zusammenhängender Gebäudegrundriss rekonstruiert werden. Es zeigte sich jedoch, dass dieses Gebäude von Anfang an, d.h. noch vor der Mitte 
des 1. Jahrhunderts, eng mit der quer durch die Insula verlaufenden Westtorstrasse verbunden war und der Strassenverlauf selbst in den 
nachfolgenden beiden Steinbauperioden, die in flavischer bis spätflavischer Zeit erfolgten, berücksichtigt wurde. Bei dem ergrabenen Gebäude 
handelt es sich um einen hallenartigen Bau, der im Norden und Osten von Portiken eingefasst war. In der 3. Steinbauperiode, d.h. zwischen 100 
und 150 n.Chr., wurde die östliche Umfassungsmauer nach Norden erweitert und damit der Strassenbereich überbaut. Zu diesem Zeitpunkt 
bestand nur noch ein von zwei Mauern im Norden und Süden umschlossener Hof der aufgrund der Befundlage als Abstellplatz für Fuhrwerke 
der benachbarten Mansio interpretiert werden kann. Ein Brand, kurz nach Fertigstellung des postulierten Abstellplatzes, beschädigte die östliche 
Mauer. Mangels fehlender Benutzungshorizonte über dem konstatierten Mauerschutt darf angenommen werden, dass es in diesem Areal zu 
keinen neuen Baumassnahmen kam. 

Schlüsselwörter: 
Augst BL, «Autobahngrabungen», Bau- und Architekturelemente, Bautechnik/Porticus, Chronologie/Steinbauperioden, Hallen-/Gewerbebau, 
Holzbaustrukturen, Industrie/Schlackenschicht, Keramik, Rekonstruktion, Strassen. 

Einleitung 

Bedingt durch den B a u der A u t o b a h n N 2 / A 3 wurde 
i n den Jahren 1967/68 die moderne Giebenacher-
strasse zur Ü b e r f ü h r u n g der N 2 auf die r ö m i s c h e 
Hohwartstrasse verlegt (Abb . 1). 

V o r Beginn der Bauarbei ten untersuchte die dama
lige Grabungsequipe unter der Oberle i tung v o n R u 
d o l f Laur-Belar t u n d der ö r t l i c h e n Grabungsle i ter in 
Teodora Tomasev ic den Bere ich des neuen Strassen-
trassees i m S ü d e n v o n Augusta Raur i ca . Das z w i 
schen Kellermattstrasse u n d Venusstrasse gelegene 
A r e a l wies eine F l ä c h e v o n 1750 m 2 auf u n d erfasste 
dami t auch Tei lbereiche der n ö r d l i c h bzw. ös t l ich ge
legenen Insulae 42 u n d 49 l . 

Das hier behandelte Teilgebiet i m S ü d o s t e n der 
Insula 48 w i r d v o n drei Strassen umschlossen: der 

Kellermattstrasse i m S ü d e n , der Hohwartstrasse i m 
Osten u n d der quer durch die Insula verlaufenden 
Westtorstrasse i m N o r d e n (vgl. A b b . 1). 

D i e Aufarbei tung der umfangreichen Dokumen ta 
t ion der Grabungsbefunde (P l äne , Fotos, Vermessun
gen 2) sowie der Fundmate r ia l i en dieser Ausgrabung, 
die zu den « A u t o b a h n g r a b u n g e n » i n Augst der Jahre 
1960-76 gehör t , wurde durch das B ü r o für A r c h ä o l o 
gie u n d Nationalstrassenbau sowie das Bundesamt 
für Strassenbau e r m ö g l i c h t u n d durch das Tief
bauamt des Kan tons Basel-Landschaft woh lwol l end 
u n t e r s t ü t z t 3 . 

1 R. Laur-Belart, Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica 
1967. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 32, 
1968, VIf. 

2 Markus Schaub möchte ich an dieser Stelle für die Durchsicht 
des Manuskripts und alle fachlichen Diskussionen herzlich dan
ken. 

3 Ich möchte an dieser Stelle U . Niffeler (Büro für Archäologie 
und Nationalstrassenbau, A. Gantenbein (Bundesamt für Stras
senbau) und E. Gächter (Tiefbauamt des Kantons Basel-Land
schaft) für ihr Interesse und die gewährte Hilfe danken. 



Die Ausgrabung 

A m 24. J u l i 1967 begannen die Grabungsarbei ten i m 
S ü d e n der Insula 48 mi t e inem maschinel len H u m u s 
abtrag. A l s provisorische Depon ie diente die r ö m i 
sche Hohwartstrasse, doch wurden stets vo r jeder of
fenen G r a b u n g s f l ä c h e kleinere Depon ien gebildet, die 
der Zwischenaufnahme des v o n H a n d abgegrabenen 
Mater ia l s dienten u n d vor jeder Grabungserweite
rung durch den T rax eine maschinelle R ä u m u n g er
fuhren 4 . 

Erfasst wurde die gesamte G r a b u n g s f l ä c h e i n e inem 
Koord ina tenne tz v o n 2,50x2,50 m grossen Quadra 
ten und einer Durchnumer ie rung v o n 0-27 i n nord
s ü d l i c h e r R i ch tung sowie der Buchstabenbezeich
nung R - Z i n wes tö s t l i che r R i ch tung (Abb . 2). 

D i e Grabungsarbeiten selbst erstreckten sich ü b e r 
eine F l ä c h e v o n gleichzeit ig s c h i c h t m ä s s i g abgetrage
nen Quadraten i m Ausmass v o n 4 ,0x4 ,0 m u n d E r d 
b r ü c k e n von 1,0 m Breite. In diesen F l ä c h e n wurde 
meist bis auf den gewachsenen Boden gegraben. A u s 

4 Grabungsdokumentation Insula 48, 1967.55 und 1968.55, lf. 
(aufbewahrt im Archiv Ausgrabung Augst/Kaiseraugst, CH-4302 
Augst). 

A b b . 1 Augst, Lage v o n Insula 48 i m Stadtgebiet. 
Schwarz markiert : Süd te i l der Grabung 
1967/68.55. I m N o r d e n angrenzend an die 
V e r l ä n g e r u n g der Westtorstrasse, i m Osten 
an die Hohwartstrasse u n d i m S ü d e n an die 
Kellermattstrasse. M . 1:20 000. 

A b b . 2 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
Steingerechter P l a n mi t allen Grabungen 
u n d Sondierungen. M . 1:200. 



Zei tmangel b e s c h r ä n k t e n sich die Untersuchungen 
i m Bereich der angrenzenden Strassen auf stellen
weises Abdecken der O b e r f l ä c h e u n d vereinzeltes A b 
tragen nach Schichtverlauf. 

D e r gewachsene B o d e n der G r a b u n g s f l ä c h e be
stand aus gelbgrauem, stellenweise graublau ve r f ä rb -
tem L e h m u n d wies v o n N o r d e n nach S ü d e n einen 
Niveauabfa l l v o n ca. 1,60 m auf. 

Die verschiedenen Bauzustände 

A n h a n d der Prof i le 44, 45 (Abb. 3), 52, 54, 41, 40, 47 
(Abb. 4), 61 u n d 63 (Abb. 5) - aus dem G e b ä u d e i n 
nenraum existieren keine - , die den Port icusbereich 
i m Osten und N o r d e n beschreiben, der Ü b e r s i c h t s 
p l ä n e und Grabungsfotos sowie aller dokumentier ter 
Detai lbefunde 6 , Hess sich e in Idealprofi l rekonstruie
ren, das i n einigen Punk ten den v o n T . Tomasev ic 
vorgeschlagenen Bauper ioden widerspricht (vgl. A b b . 
18). D i e v o n der A u s g r ä b e r i n vorgeschlagene H o l z 
bauphase konnte nur i m P r o f i l 63 (vgl. A b b . 5) durch 
einen H o l z b a l k e n auf 292,30 m ü . M . belegt werden. 
Aufgrund seiner Ausr i ch tung (vgl. A b b . 2) lässt s ich 
eine Z u g e h ö r i g k e i t zur h ö l z e r n e n Substrukt ion der 
durch die Insula 48 s c h r ä g v e r l a u f e n d e n Westtor
strasse ausschliessen. I m Haus innern selbst zeigte 
sich parallel zur s p ä t e r e n M a u e r 8 ü b e r eine grössere 
Dis tanz eine lehmige V e r f ä r b u n g auf 292,78 m ü . M . 
(Abb. 6, vgl . auch A b b . 2), stark v o n H o l z k o h l e durch
setzt, welche m ö g l i c h e r w e i s e als Auffü l lung von 
H o h l r ä u m e n vermoderter Ba lken zu interpretieren 
ist. E i n geschlossenes Gehn iveau läss t s ich daraus 
nicht ableiten. 

1. Steinbauperiode (Abb. 7) 

D e r 1. Steinbau mi t den M a u e r n 1, 2, 3, 6 u n d 8, eine 
16 m lange Ha l l e , öffnete sich zur Westtorstrasse h i n 
durch eine Por t icus (vgl. A b b . 2, M a u e r n 6 und 8) mi t 
Eingangsbereich: D e r auf M a u e r 8 aufliegende Bunt 
sandsteinquader weist Eintiefungen für einen T ü r a n 
schlag auf (Abb. 8). M a u e r 1, i n V e r b a n d stehend mi t 
M a u e r 2, begrenzte den B a u i m S ü d e n zur Ke l l e r 
mattstrasse h i n (Abb . 9). 

E ine s c h m ä l e r e Por t icus wurde an der ö s t l i chen 
Seite zur Hohwartstrasse h i n konstatiert (vgl. P r o f i l 
45, A b b . 3), j edoch konnte die Theor ie der G le i chze i 
tigkeit v o n M a u e r 2 u n d 3 i n dieser 1. Per iode i n den 
genannten Prof i len aufgrund ihrer U n v o l l s t ä n d i g k e i t , 
was sowohl die Zeichnungen als auch die Beschrei
bungen betrifft, nicht nachgewiesen werden. E i n z i g 
Fo to 1178 (Abb . 10) i n W22/23 gibt Aufschluss ü b e r 
den ä l t e s t en Zus tand v o n M a u e r 3. 

Z u demselben Gehn iveau - e in geschlossenes 
wurde nur i m F e l d U21 /22 , V21 /22 auf ca. 293,60 m 
ü . M . nachgewiesen (vgl. A b b . 2) 7 - g e h ö r e n drei Sand
steinquader i m Innenraum der Hal le , Basen für Pfe i -

Das i m Südos t t e i l der Insula 48 festgestellte G e 
b ä u d e hatte drei Steinbauperioden u n d stand i n enger 
Verb indung mi t der Westtorstrasse, welche quer 
durch die Insula verlief. D i e Fahrbahn 5 , deren ur
sp rüng l i che Breite 16 m betrug, zeigte K i e s a u f s c h ü t 
tungen ü b e r einer teilweise aufgedeckten, h ö l z e r n e n 
Substrukt ion. Nachfolgende U m b a u t e n des e r w ä h n 
ten G e b ä u d e s verringerten ihre Brei te auf ca. 5 m . 

296.00 

295.00 

294.00 

293.00 

A b b . 3 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
P ro f i l 45. Z u r Lage vgl . A b b . 2. M . 1:50. 
1 humös-kiesig mit Kalksteinsplittern und Ziegel

fragmenten 
2 Mauerschutt mit Ziegelfragmenten 
3 Pianiematerial 
4-5 Bauhorizont von MR2 (3. Steinbauperiode) 
6 flavische Schlackenschicht 
7 Gehhorizont (2. Steinbauperiode, jüngerer Zu

stand) 
8-10 Füllschichten (evtl. verlagerte Kulturhorizonte) 
11 Gehhorizont (2. Steinbauperiode, älterer Zu

stand) 
12-16 lehmig-sandige Auffüllungen, an der Unter

kante von 16 Gehniveau zur 1. Steinbauperiode 
17 Auffüllmaterial der Mauergrube von MR 2. 

5 T. Tomasevic, Grabungsdokumentation Insula 48 (wie Anm. 4), 
unpublizierter Grabungsbericht, 6f.; vgl. auch Laur-Belart (wie 
Anm. 1). 

6 Vgl. Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4). 
7 Vgl. Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4) 10. 
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A b b . 4 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
P r o f i l 47. Z u r Lage vgl . A b b . 2. M . 1:50. 
1 humös-kiesig mit Kalkstein- und Ziegelfragmen

ten 
2 einzelne Mörtelpartikel, sonst wie Schicht 1 
3 Mauerschutt mit Ziegelfragmenten, teilweise ver

brannt 
4-5 Brandschichten, mit Holzkohle und verbrannten 

Ziegelfragmenten sowie Kalksteinsplittern 
durchsetzt 

6 an der Oberkante Gehniveau zu MR 2 in 3. 
Steinbauperiode 

7-11 Füllschichten, Bauhorizont zu MR 2 in 3. Stein
bauperiode 

12 letztes Strassenniveau 
13 Kieshorizonte des Strassenkoffers. 

1er oder Säu len , welche die m ä c h t i g e Dachkons t ruk
t ion s t ü t z t e n u n d gleichzeit ig als raumgliedernde Ele
mente angesprochen werden dü r f en . Das heisst, die 
Ha l l e wurde m ö g l i c h e r w e i s e i n verschiedene funktio
nale Bereiche unterteilt. E i n e n H i n w e i s da fü r k ö n n t e 
die i n n ä c h s t e r N ä h e des Sandsteinquaders aus U 2 3 / 
V 2 3 (vgl. A b b . 2) gelegene Herdstel le liefern, welche 
zusammen mi t d e m in situ gefundenen Säulenf rag
ment aus V 2 3 / V 2 4 - hier angesprochen als Un te rbau 
eines Holzgalgens - m ö g l i c h e r w e i s e eine funktionale 
Einhe i t bi ldete 8 . 

D i e Breite der Ha l l e w i r d klar definiert durch das 
ergrabene Ende v o n M a u e r 8, die i n S19/T19 nach 
S ü d e n abbiegt (Abb . 11). D a weder die Biegung der 
M a u e r noch die südwes t l i ch davor gefundenen K a l k 
steinplatten n ä h e r untersucht wurden 9 , da r f nachfol
gende Interpretation nur als V e r m u t u n g verstanden 
werden: Denkba r w ä r e , dass die Steinplatten i n der 
V e r l ä n g e r u n g v o n M a u e r 8 eine Unte rkons t ruk t ion 
für eine H o l z w a n d dars te l len 1 0 . 

8 Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4) Detail 79. 
9 Die Grabungsdokumentation beschränkt sich auf eine Fotoauf

nahme (= Abb. 11). Vgl. auch Abb. 2. 
10 Freundlicher Hinweis von M. Schaub. 
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A b b . 5 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
P r o f i l 63. Z u r Lage vgl . A b b . 2. M . 1:50. 
1-2 Schutthorizont 
3 Gehhorizont zum jüngeren Zustand der 

2. Steinbauperiode 
4 Planie (Bauhorizont zu MR 4, älterer Zustand 

der 2. Steinbauperiode) mit schwach erkennba
rem Gehhorizont 

5-9 Bauhorizont zu MR 7 (2. Steinbauperiode, älte
rer Zustand) 

10-19 Strassenhorizont 
20 Holzbalken 
21 Holzkohlehorizont 
22 Lehmauffüllung 
23 Rodungshorizont 
24 gewachsener Boden. 

A b b . 6 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). A m 
l inken B i l d r a n d ist die f rühe M R 8 zu se
hen. Davor : lehmige V e r f ä r b u n g , stark mi t 
H o l z k o h l e durchsetzt. 
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A b b . 7 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). P l ä n e der wichtigsten Steinbauperioden (Holzbauperiode[n] 
nicht dargestellt): 1. Steinbauperiode; 2. Steinbauperiode (mit ä l t e r e m u n d j ü n g e r e m Zus tand [Inter-
c o l u m n i u m i n der Por t icus s p ä t e r zugemauert; vgl . A b b . 26]); 3. Steinbauperiode. M . 1:400. 

A b b . 8 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). M R A b b . 9 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
8 mi t aufliegendem Buntsandsteinquader, Untere Par t ien v o n M R 1 (links i m B i l d ) 
der Eintiefungen für einen T ü r a n s c h l a g auf- u n d M R 2 ( 1 . Steinbauperiode). 
weist. 



A b b . 10 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). M R 
3 i n 1. u n d 2. Steinbauperiode. I m Vorde r 
grund: M R 2. 

A b b . 11 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
Rechts i m B i l d : Abschluss v o n M R 8 mi t 
Kalks te inpla t ten i m Vordergrund . 

2. Bauperiode, älterer Zustand (Abb . 7) 

E i n erster U m b a u schiebt nicht nur den Port icusbe-
reich weiter nach N o r d e n (vgl. A b b . 2, M a u e r n 7 u n d 
4), wobei die Strassenrichtung wie schon b e i m ersten 
Steinbau wei terhin be rücks i ch t i g t w i r d , sondern ver
breitert auch die gesamte Hal le . D e r Eingangsbereich 
da r f i n F e l d TT 7/18, i m Bere ich der M a u e r n 7 und 4 
vermutet werden, wo i m Ost te i l derselben ke in auf
gehendes Mauerwerk erhalten war (Abb . 12). 

A b b . 12 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). M R 
4 (rechts i m B i l d ) mi t Eingangsbereich zur 
Nordpor t i cus . 

Ebenfalls ve rg rösse r t erscheint die Por t icus an der 
Hohwartstrasse - das Gehn iveau lag hier f l ä c h e n m ä s -
sig als K i e s b o d e n auf 294,30 m ü . M . - , nachdem 
M a u e r 2 u m ca. 40 c m nach Osten versetzt worden 
war (Prof i l 44, nicht abgebildet). 

Besonderes M e r k m a l dieser Steinbauperiode ist die 
häuf ige Verwendung v o n Buntsandstein als Verbesse
rung der Statik besonders belasteter Stellen (Abb . 13 -
15) der M a u e r n 1, 2 u n d 3. I m grossen Innenraum 
lässt sich diese Theor ie anhand der m ä c h t i g e n Funda 
m e n t b l ö c k e für die S t ü t z e n i n U21/22 /23 (vgl. A b b . 2 
u n d 16) u n d auch durch die neuerstellte M a u e r 9 
nicht nur e r h ä r t e n 1 \ sie legt vo r a l lem die V e r m u t u n g 
nahe, dass die Ha l l e e in zusä t z l i ches Obergeschoss 
erhielt. 

2. Steinbauperiode, jüngerer Zustand (Abb . 7) 

I m Laufe der 2. Steinbauperiode w i r d das Interco-
l u m n i u m der Por t icusmauer 2 bis z u m Sandsteinpfei
ler i n X 2 3 zugemauert. A b b i l d u n g 17 (vgl. auch Foto 
982, Grabungsdokumenta t ion 1967.55) zeigt M a u e r 2 
bis z u m Sandstein i n dre i Phasen; i m Bere ich des 
Sandsteines fehlt das stark v e r m ö r t e l t e Maue rwerk 
der 2. Phase, die 3. Phase wurde direkt auf diesem 
erstellt. D i e Tatsache, dass zwischen X 2 3 u n d X 2 5 
die 2. Aufbauphase v o n M a u e r 2 fehlt, imp l i z i e r t 
einen weiteren, an der Hohwartstrasse gelegenen G e 
b ä u d e e i n g a n g . Z u d e m zeigt A b b i l d u n g 13 deut l ich, 

11 Mauer 9 wird zwar im unpublizierten Grabungsbericht 1967.55 
(wie Anm. 5) 11, erwähnt; sie wurde jedoch weder in Profilen, 
Detailzeichnungen noch Fotos dokumentiert (vgl. auch Abb. 2). 



A b b . 13 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). A b b . 14 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). M R 
Buntsandsteinblock zwischen M R 1 (links) 1 mi t Buntsandsteinblock auf K a l k s t e i n -
und M R 2 (rechts) i n F e l d X 2 5 / X 2 6 . fundament. 

A b b . 15 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). M R 
3 mi t Buntsandsteinquadern. 

dass i m F e l d X 2 5 / X 2 6 auch die 2. Bauphase v o n 
M a u e r 1 fehl t 1 2 , was auf einen z u s ä t z l i c h e n Zugang 
zur Ha l l e an der Ecke Hohwart- /Kellermatts trasse 
hinweist . Daraus ergibt sich klar, dass der hallenartige 
B a u v o n drei zur selben Zei t bestehenden Strassen 
aus zugängig war. 

3. Steinbauperiode (Abb. 7) 

A b b . 16 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
Fundamentb lock i n U 2 1 / V 2 1 mi t Bunt
sandsteinquader. 

auf den j ü n g e r e n Zus tand der 2. Steinbauperiode auf
gemauert, oder - wo dieser fehlt (vgl. oben 2. Stein
bauperiode, j ü n g e r e r Zustand) - direkt auf die Po r t i -
cusmauern der 1. Steinbauperiode gesetzt. I m S ü d e n 
steht sie nur noch mi t M a u e r 1 i n Verb indung . A n -

12 Da die Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4) mit kei
ner Profil- oder Detailaufnahme Belege für die Dreiphasigkeit 
von Mauer 1 liefert, stützt sich die gesamte Interpretation auf 
die im Text genannten Fotos; vgl. zudem Foto 1019 (Grabungs
dokumentation 1967.55 [wie Anm. 4]) und die kolorierten Mar
kierungen der Ausgräberin auf dem Ubersichtsplan (vgl. Abb. 2 
sowie Abb. 9). 



A b b . 17 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
P r o f i l 45, rechts i m B i l d M R 2 mi t Bunt
sandsteinquader. A u f gleicher H ö h e i n M R 
3 (am unteren l inken B i ld rand) wurde eben
falls e in Buntsandsteinquader eingebracht 
(vgl. Fo todokumenta t ion der Grabung 
1967.55). 

hand der Prof i le wurde ein Gehn iveau gefasst, das 
ü b e r s ä m t l i c h e M a u e r n der vorherigen Per iode h i n 
wegzieht (Abb . 18). D i e v o n T . Tomasev ic postulierte 
M a u e r 11, welche mi t M a u e r 2 i n X I 3 i n V e r b i n d u n g 
gestanden haben s o l l 1 3 , konnte weder i m P r o f i l 47 
(vgl. A b b . 4) noch auf Fo to 999 (Abb. 19) nachgewie
sen werden. Z u d e m wurde sie auch i m Ü b e r s i c h t s 
p lan (vgl. A b b . 2) nicht eingezeichnet. D e r als « M a u e r 
11» bezeichnete Mauerschut t besteht aus Ka lks t e in 
brocken u n d Ziegelfragmenten, die teilweise Brand 
spuren aufwiesen 1 4 . D i e darunterliegenden Schichten 
4 u n d 5 waren stark mi t H o l z k o h l e angereichert u n d 
enthielten ebenfalls verbrannte Ziegelreste. D ies deu
tet auf einen B r a n d h in , der kurz nach dem B a u der 
M a u e r 2 ausgebrochen ist. D i e stark holzkohlehal t i 
gen, oben e r w ä h n t e n Schichten lassen die Interpreta
t ion einer zu diesem Ze i tpunk t porticusartigen K o n 
strukt ion mi t Pu l tdach z u 1 5 . Ü b e r l a g e r t w i r d dieser 
Brandschutt v o n h u m ö s - s a n d i g e m M a t e r i a l . E i n G e h 
niveau aus der Ze i t nach dem Brandereignis kann 
anhand v o n P r o f i l 47 (Abb . 4, vgl . auch A b b . 19) nicht 

13 Grabungsbericht 1967.55 (wie Anm. 4) 12. 
14 Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4) Schichtbeschrei

bung Profil 47. 
15 Freundlicher Hinweis von M . Schaub. 

Verlängerung Westtorstrasse 

S s Sandstein 

293.00 H = Herdsteltei 

A b b . 18 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). Rekonstruiertes Idea lprof ì l . M . 1:120. Z u r Lage vgl . A b b . 2. 
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abgelesen werden, was die A n n a h m e ve r s t ä rk t , dass 
M a u e r 2 danach nicht mehr instand gestellt wurde. 

D e r i n allen ü b r i g e n Prof i l en der Ostport icus nach
gewiesene Mauerschut t unter h u m ö s e m M a t e r i a l 
unterstreicht das bisher Gesagte. 

Denkbar w ä r e , dass hier i m Zusammenhang m i t 
der benachbarten M a n s i o e in z u s ä t z l i c h e r Abs te l l 
platz für Fuhrwerke, welche W a r e n ü b e r die Fe rn 
strassen nach Augusta R a u r i c a transportierten, er
richtet worden war u n d nach e inem B r a n d aufgelas
sen wurde. 

A b b . 19 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
• P r o f i l 47: Mauerschut t mi t Ka lks t e in - u n d 

Ziegelfragmenten, darunter Brandschicht . 
Rechts i m B i l d : n ö r d l i c h e r Abschluss v o n 
M R 2. 

Die Schichtverhältnisse in den Portiken im Zusammenhang mit Sondierungen 
im Gebäude und in der Strasse 

W i e bereits e r w ä h n t (s. oben «Bauzus t ände» ) , wurden 
i m G e b ä u d e selbst keine Profi lschnit te angelegt. E ine 
Ü b e r s i c h t des Schichtverlaufes liess sich nur mittels 
der Port icusprofi le i m Osten u n d N o r d e n (vgl. A b b . 
2) erarbeiten. A u c h wurde versucht, die spä r l i ch do
kumentier ten Gehhor izonte i m Haus innern mi t de
nen der Por t icus zu korrel ieren. 

V o n P r o f i l 44 bis P r o f i l 54 der Ostport icus liess sich 
eine ä h n l i c h e Schichtabfolge konsta t ieren 1 6 , die an
hand v o n P r o f i l 45 (vgl. A b b . 3) interpretiert werden 
soll . 

Schicht 1 ü b e r M a u e r 2 stellt den T e i l des h u m ö s e n 
O b e r f l ä c h e n s c h u t t e s dar, der nicht maschinel l abge
tragen wurde (s. oben «Ausgrabung») . Darunter lag i n 
Schicht 2 der eigentliche G e b ä u d e s c h u t t , nicht k lar 
trennbar v o n Pianieschicht 3, die ü b e r M a u e r 3 h i n 
wegzieht, u n d an deren Oberkante, schwach erkenn
bar, das letzte Benutzungsniveau z u M a u e r 2 (Hof
mauer i n der 3. Steinbauperiode) liegt. 

D i e Schichten 4 und 5 d ü r f e n als Bauschichten der 
letzten Bauper iode v o n M a u e r 2 angesprochen wer
den. D i e darunterliegende Schicht 6, wiederum eine 
Planie , zeichnet sich durch ihren besonderen Schlak-

kenreichtum aus. Sie liegt ü b e r Schicht 7, bestehend 
aus lös sa r t igem, sandigem Mate r i a l , die den G e h h o r i 
zont z u m j ü n g e r e n Zus tand der 2. Steinbauperiode 
bildet. Auf fa l l end ist, dass sie sich i n verschiedener 
M ä c h t i g k e i t i n der gesamten Ostport icus u n d deren 
Erweiterung nach N o r d e n feststellen liess: i n den Pro
filen 44-41 (s. oben) i m m e r ü b e r der vorletzten Be
nutzungsschicht. In P r o f i l 40 u n d P r o f i l 47 wurde sie 
als Auffü l lung unter dem letzten Strassenkoffer nach
gewiesen 1 7 . D a alle d a z u g e h ö r i g e n Fundkomplexe 
mehrhei t l ich i n flavische Zei t datieren, dar f diese 

Schicht mi t der v o n H . Bender i m Kurzenbe t t l i unter 
der M a n s i o gefassten Industrieschicht aus flavischer 
Zei t gleichgesetzt werden 1 8 . 

D i e Schichten 8, 9 u n d 10 bestehen aus sandigem 
Brand lehm. Es dü r f t e sich hier wiederum u m Auffüll
schichten handeln, die entweder als He rdab raum 
oder aber als s e k u n d ä r verwendete Kul tu r sch ich ten 
anzusprechen s i n d 1 9 . D a z u g e h ö r i g e Herdstel len aus 
dem G e b ä u d e i n n e r e n wurden jedoch nicht festge
stellt. 

A u f dieses Schichtpaket folgt der zur 2. Steinbaupe
riode, ä l t e re r Zustand, g e h ö r e n d e K ie sboden (Schicht 
11). E r liegt leicht w a n n e n f ö r m i g zwischen den bei
den M a u e r n 2 u n d 3 2 0 . D i e Schichten 12-16 setzen 
sich aus lehmig-sandigen Auffü l lungen , al ternierend 
mi t Kul tursch ich ten , zusammen. A n der Unterkante 
v o n Schicht 16 liegt lehmig-sandiges, grau ver
schmutztes Ma te r i a l , das v o n m i r als Gehn iveau des 
1. Steinbaues interpretiert w i rd . 

16 Siehe Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4). 
17 Vgl. Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4) Profil 40 

Schicht 11 sowie Profil 47 Schicht 11. 
18 H. Bender, Archäologische Untersuchungen zur Ausgrabung 

Augst-Kurzenbettli. Antiqua 4 (Basel 1975) 28f. 143. - Siehe 
auch M. Schaub (mit einem Beitrag von B. Rütti), Das Osttor 
und die Stadtmauer von Augusta Raurica (Grabung 1993.52). 
JbAK 15, 1994, 81 f. sowie L. Berger et al., Die Grabungen beim 
Augster Osttor im Jahre 1966. JbAK 5, 1985, 1 lf. 

19 Vgl. O. Lüdin, M. Sitterding, R. Steiger (mit einem Beitrag von 
H. Doppler), Insula 24. 1939-1959. Ausgrabungen in Augst II 
(Basel 1962) lOf. sowie R. Steiger, G. Th. Schwarz, R. Strobel, 
H. Doppler, Augst, Insula 31. Ausgrabungen und Funde 1960/ 
61. Forschungen in Augst 1 (Augst 1977) 24f. 

20 Zu Mauer 3 vgl. oben «Bauzustände». 



Schicht 16 aus P r o f i l 45 läss t s ich auch i m G e b ä u -
deinnern verfolgen, und zwar i m Zusammenhang mi t 
e inem Kiesboden u n d d a z u g e h ö r e n d e r Herdstel le i n 
U 2 3 (vgl. A b b . 2), welche z u m genannten Benutzungs
hor izont der 1. Steinbauperiode g e h ö r e n 2 1 , ebenso i n 
U 2 1 / V 2 1 , d.h. unter dem Pfeilerfundament des 
2. Steinbaues. 

D i e darunterliegende Schicht 17 i n P r o f i l 45 darf 
als Auffü l lung der Mauergrube v o n M a u e r 2 ange
sprochen werden. I m Bereich der Ostport icus wurde 
der gewachsene B o d e n i n ke inem P r o f i l ergraben. 

P r o f i l 63 der Nordpor t i cus (vgl. A b b . 5), zwischen 
den s p ä t e r e n M a u e r n 7 und 4 gelegen 2 2 , zeigt auf einer 
K o t e v o n ca. 291,80 m ü . M . eine ü b e r dem gewachse
nen B o d e n liegende, etwa 10-20 c m d ü n n e Schicht 
23, bestehend aus L e h m , der eine intensive schwarze 
F ä r b u n g durch verkohlte pflanzliche R ü c k s t ä n d e auf
wies. Dieser Befund spricht für eine Brandrodung des 
G e l ä n d e s , noch bevor die ersten Baumassnahmen ge
troffen wurden. Ä h n l i c h e Beobachtungen wurden be
reits i n Insula 24 u n d 31 gemacht, wo der anstehende 
L e h m v o n e inem d ü n n e n Ho lzkoh lehor i zon t übe r 
lagert wa r 2 3 . 

D a n a c h folgt auf eine L e h m a u f f ü l l u n g (Schicht 22), 
die kleinere G e l ä n d e u n e b e n h e i t e n korrigierte, 
wiederum ein Ho lzkoh lehor i zon t (Schicht 21). H i e r 
bei dü r f t e es sich u m die ersten H o l z b ö d e n handeln, 

die auf e inem Balkenrost errichtet worden waren (s. 
oben « B a u z u s t ä n d e » ) . M ö g l i c h e r w e i s e hatte das erste 
G e b ä u d e eine Holzpor t i cus , die direkt an den Stras
sengraben der Westtorstrasse grenzte, welche zu die
sem Zei tpunkt quer durch die Insula 48 ver l ief 2 4 . V o r 
den ersten U m b a u t e n i n Stein wurde die Strasse an 
dieser Stelle verbreitert u n d p lan ier t 2 5 . D i e Stratigra
phie v o n P r o f i l 63 kann dahingehend interpretiert 
werden, dass die s p ä t e r errichtete M a u e r 4 direkt i n 
den Strassenkoffer der oben e r w ä h n t e n Strasse funda-
mentiert w u r d e 2 6 (vgl. A b b . 2, S18). Daraus ergibt 
sich, dass der bis S17 diagonal durch die Insula ge
führ te Strassenzug vor seiner M ü n d u n g i n die H o h 
wartstrasse eine platzartige Erweiterung erfuhr, die 
sich bis X 1 0 (vgl. A b b . 2) ausdehnte 2 7 . Err ichtet 
wurde die Strasse ü b e r einer h ö l z e r n e n Subst rukt ion 
( X I 1 auf einer K o t e v o n 293,60 m ü . M . , vgl . A b b . 2), 
da der Un te rg rund i n diesem Bereich feucht wa r 2 8 . In 
den Prof i len 40 u n d 41 zeigten sich auf gleichem N i 
veau, unter B e r ü c k s i c h t i g u n g des n a t ü r l i c h e n G e l ä n 
deabfalls v o n N o r d e n nach S ü d e n , stark holzkohle
haltige Schichten unter typischen Strassenkieslagen, 
die auf dieselbe Substrukt ion hinweisen. 

M i t der V e r l ä n g e r u n g v o n M a u e r 2 i n der 3. Stein
bauperiode nach N o r d e n , d.h. v o n X 1 7 - X 1 3 , wurde 
die bis dah in quer durch die Insula verlaufende West
torstrasse aufgehoben 2 9 . 

Datierung der Porticusschichten, des Kiesbodens mit Herdstelle 
im Hausinnern und der Strassenabschnitte 

D i e Port icusschichten i n P ro f i l 45 
(Fundkomplexe: X07507 , X 0 7 5 2 0 , X 0 7 5 6 2 , X07595) 

D i e oberste Schicht 1 enthielt mi t F u n d k o m p l e x 
X 0 7 5 0 7 (vgl. A b b . 20) nur wenig M a t e r i a l . D i e i m 
2. Jahrhundert häuf igs te Te l le r form Drag . 18/31 ist 
mi t einer klobigen Wandscherbe vertreten. Wahr 
scheinl ich i n die 2. Häl f te desselben Jahrhunderts da
tiert der Becherboden aus orangem T o n (1), ebenfalls 
die K o c h t ö p f e . D i e Amphorenscherbe 6 v o m T y p C a -
m u l o d u n u m 139 tritt erst i m s p ä t e n 1. Jahrhundert 
häuf ig auf u n d bleibt es w ä h r e n d des gesamten 
2. Jahrhunderts. 

D e r darunterliegende H o r i z o n t mi t den Schichten 
2-5 (Fundkomplex X 0 7 5 2 0 , A b b . 20 u n d 21) weist 
eine grosse A n z a h l an F u n d e n auf, die v o n f rühf lavi -
scher Zei t bis ins s p ä t e 2. Jahrhundert streuen. B e i 
der einzigen M ü n z e aus diesem K o m p l e x handelt es 
sich u m eine allerdings nicht sicher best immbare I m i 
tat ion eines f rühka i se rze i t l i chen A s 3 0 . 

Das tiefer liegende Schichtpaket (Schichten 6-11, 
F u n d k o m p l e x X 0 7 5 6 2 , A b b . 21) zeichnet sich durch 
wenig M a t e r i a l aus. D i e j ü n g s t e Scherbe, eine Schüs 
sel der F o r m Drag . 38 (47) i n typischer A u s p r ä g u n g , 
datiert sicher i n die M i t t e des 2. Jahrhunder ts 3 1 , ist 
jedoch vergesellschaftet mi t den F o r m e n Drag . 29 
(50) u n d Drag . 35/36 (49), die noch ins letzte V ie r t e l 
des 1. Jahrhunderts bzw. i n die Ze i t u m 100 g e h ö r e n . 
Diese Dat ie rung grenzt die beiden B a u z u s t ä n d e der 

2. Steinbauperiode ze i t l ich vage i n den Bere ich v o n 
etwa 70-150 n .Chr . ein. W i e die j ü n g e r e n Funde i n 
F K X 0 7 5 6 2 gelangen konnten, der i n seinem oberen 
T e i l die als f lavisch geltende Schlackenschicht 6 u m -
fasst (vgl. A n m . 18), ist allerdings unklar . Fal ls die 
Schüsse l der F o r m Drag. 38 (47) allenfalls aus dem 
d a r ü b e r l i e g e n d e n F u n d k o m p l e x stammt, w ü r d e dies 
einen zei t l ichen Anhal t spunkt für die 3. Steinbau-

21 Detail 90, Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4). 
22 Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4). 
23 Siehe Anm. 19. 
24 Profil 63: Abb. 5. 
25 Vgl. Abb. 5: Schichten 10-19. 
26 Abb. 5. Siehe auch Profil 41, Grabungsdokumentation 1967.55 

(wie Anm. 4). 
27 Die in Abb. 2 eingetragenen Mauern 14 und 16 wurden zu einem 

späteren Zeitpunkt errichtet. Vgl. Grabungsdokumentation 
1967.55 (wie Anm. 4). 

28 Profil 63 Schicht 22, Grabungsdokumentation 1967.55 (wie 
Anm. 4): «Lehm, beim Antrocknen hellblaue Flecken von Vivia
na». Siehe auch R. Hänggi, Zur Baustruktur der Strassen von 
Augusta Rauricorum. JbAK 10, 1989, 78f. 

29 Vgl. Profil 40 und 47, Grabungsdokumentation 1967.55 (wie 
Anm. 4). 

30 Inv. 1967.16286, FK X07520: As Augustus-Claudius (Imitation), 
16 V.-54 n.Chr.(?) Bestimmung unsicher. (Bestimmung: Markus 
Peter). 

31 A. R. Furger, S. Deschler-Erb, Das Fundmaterial aus der Schich
tenfolge beim Augster Theater. Forschungen in Augst 15 (Augst 
1992) 57f. 



p é r i o d e liefern. N a c h unten grenzt F u n d k o m p l e x 
X 0 7 5 6 2 an F u n d k o m p l e x X07571 (Schichten 12-13) 
ohne M a t e r i a l 3 2 . 

A l s Datierungshilfe für die oben e r w ä h n t e n U m b a u 
ten wurde ausserdem die Stratigraphie der Sondie
rung i n U 2 1 / V 2 1 , Buntsandsteinpfeiler auf K a l k s a n d 
steinfundament (vgl. A b b . 2), herangezogen. D e r 
F u n d k o m p l e x X 0 7 7 4 0 (nicht abgebildet), an dessen 
Unterkante besagter Pfei ler mi t dem Gehn iveau z u m 
ä l t e ren Zus tand der 2. Steinbauperiode l iegt 3 3 , weist 
eine enge Dat ie rung i n die Zei t v o n 90-110 n .Chr . 
auf. 

D e r unterste hier ausgegrabene H o r i z o n t v o n P r o f i l 
45 (Abb. 3; Schichten 14-17, F u n d k o m p l e x X 0 7 5 9 5 , 
A b b . 22) enthielt gerade fünf Scherben. Hervorzuhe
ben s ind ledigl ich die tiefe Schale 63 m i t e i n w ä r t s 
gebogenem R a n d , die zur Gruppe der L a t è n e f o r m e n 
des 1. Jahrhunderts gehör t , u n d eine Bodenscherbe 
der F o r m D r a c k 21 (62), orangetonig mi t Spuren v o n 
fleckigem Ü b e r z u g , aus der M i t t e des 1. Jahrhunderts. 

H i e r konnte wieder die Stratigraphie v o n U 2 1 / V 2 1 
(s. oben) zur Ü b e r p r ü f u n g bzw. P r ä z i s i e r u n g der Zei t 
stellung herangezogen werden: D i e K e r a m i k aus 
F u n d k o m p l e x X 0 7 7 5 3 , h ö h e n k o r r e l i e r b a r mi t den 
Schichten 15-17 aus P r o f i l 45 (Abb. 3), datiert i n die 
Ze i t 30-50 n .Chr . , d.h. der 1. Steinbau wurde wahr
scheinl ich noch vo r der M i t t e des 1. Jahrhunderts 
n .Chr . err ichtet 3 4 . E i n nach 22 n .Chr . gep räg t e r A s des 
Tiber ius für D i v u s Augus tus 3 5 (Inv. 1967.16340, 
s. Katalog) aus demselben K o m p l e x gibt einen termi

nus post quem für die d a r ü b e r l i e g e n d e n Schichten der 
2. Steinbauperiode. 

Der Kiesboden mit Herdstelle in U23 

D e r i m Haus innern ergrabene Kiesboden mi t H e r d 
stelle (Deta i l 90, nicht abgebildet) konnte aufgrund 
der Schichtbeschreibung u n d H ö h e n k o t e n mi t 
Schicht 16 i n P r o f i l 45 (Abb. 3; Gehn iveau z u m 
1. Steinbau [ M R 2]) korrel iert werden. 

D e r zugehö r ige F u n d k o m p l e x X 0 7 7 7 8 (Abb . 22), 
bestehend aus h a u p t s ä c h l i c h keramischem Mate r i a l , 
ist typologisch e inhei t l ich . E r w ä h n e n s w e r t s ind die 
gut erhaltenen Fragmente einer Schale des Typs Drag . 
27 (68), die aus südga l l i sche r P r o d u k t i o n stammt, 
ebenso die Re l i e f schüsse ln v o m T y p Drag . 29 (70-72) 
mit den z u g e h ö r i g e n P a s s s t ü c k e n . Z u s a m m e n mi t 
dem restlichen Fundensemble ergibt sich eine Da t ie 
rung dieses Komplexes i n die 1. Hä l f t e des 1. Jahr
hunderts (Abb . 22). 

Westtorstrasse (Sondierung in XI1/12) 

Nachfolgende Schichtdatierungen aus der Strassen-
sondierung dienen nicht a l le in der F ix i e rung des 
Ü b e r b a u u n g s z e i t p u n k t e s dieses Strassenabschnitts 
per se, sondern verstehen sich auch als Datierungs
hilfe für den i n den Por t icusprof i len 44-47 nicht e in
deutig feststellbaren Baubeginn der 3. Steinbaupe
riode (Mauer 2 als Hofmauer , s. oben « B a u z u s t ä n d e » ) 
sowie der zei t l ichen P r ä z i s i e r u n g des i n P r o f i l 47 fest

gestellten Brandes, der m ö g l i c h e r w e i s e zur Aufgabe 
des ummauer ten Abstellplatzes führ te . 

D i e Stratigraphie des obersten Hor izontes dieser 
Sondierung (Fundkomplex X07598 , A b b . 23-24) lässt 
sich g e m ä s s den absoluten H ö h e n a n g a b e n sowie der 
Schichtbeschreibung mi t e inem T e i l v o n Schicht 3 
aus P r o f i l 47 (Mauer 2 i n der 3. Steinbauperiode), die 
Abbruchschut t enthielt, verbinden. D e r i n dieser Son
dierung darunterliegende K o m p l e x (X07603 , ohne 
A b b i l d u n g ) 3 6 korrespondiert m a t e r i a l m ä s s i g u n d 
unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der H ö h e n k o t e n einerseits 
mi t dem e r w ä h n t e n Abbruchschut t , andererseits m i t 
der anschliessenden, d ü n n e n Brandschicht i n P r o f i l 
47 (vgl. A b b . 4). Diese ist als solche i n X 0 7 6 0 3 nicht 
auszumachen, doch Hess sich eine Ver te i lung des 
brandigen Schuttes v o n W 1 3 / X 1 3 - X 1 1 / 1 2 nachwei
sen 3 7 . D i e Funde aus beiden K o m p l e x e n (X07598, 
A b b . 23-24; X 0 7 6 0 3 , ohne Abb i ldung) weisen i n fla-
vische Zei t bis u m 150 n .Chr . 

I m zahlreichen Fundmate r i a l v o n X07598 s ind 
mehrfach vertretene F o r m e n der Schüsse ln Drag . 37 
mi t Schüsse ln des Typs Drag . 42 vergesellschaftet. 
Dass die A b l ö s u n g der S c h ü s s e l f o r m e n Drag . 29 
durch Drag . 37 bereits vol lzogen wurde, dar f aus dem 
Fehlen ersterer F o r m e n geschlossen werden 3 8 . D i e 
untere Datierungsbegrenzung dieses K o m p l e x e s 
dür f t e daher i n spä t f l av i sche r Ze i t liegen. E ine S c h ü s 
sel des Typs Drag . 38 (90), aus mittelgall ischer P ro 
dukt ion , datiert i n die M i t t e des 2. Jahrhunderts. Das 
übr ige Geschi r rmater ia l unterstreicht diese Aussage, 
ebenso e in Denar des T r a j a n 3 9 (Inv. 1967.13355, 
s. Katalog) . M a u e r 2 dür f t e demnach i m 2. Jahrhun
dert bereits ze r s tö r t gewesen sein. 

D i e letzte Benutzungsphase z u M a u e r 2, schwach 
erkennbar i n P r o f i l 47 (vgl. A b b . 4), w i r d v o n B r a n d 
schicht 4 ü b e r d e c k t . Das heisst, kurz nach d e m B a u 
v o n M a u e r 2 i n der 3. Steinbauperiode muss e in 
B r a n d ausgebrochen sein u n d die M a u e r teilweise zer
s tör t haben. Dass sie nicht wieder aufgebaut worden 
ist, dar f aus dem fehlenden Gehn iveau ü b e r den 
B r a n d - und Schuttschichten geschlossen werden 4 0 . 
G e m ä s s der Fundkomplexda t ie rung v o n X 0 7 5 3 6 aus 
Pro f i l 47 mi t den Schichten 3-7 (vgl. A b b . 4) dü r f t e 
die 3. Steinbauperiode i n die Zei t zwischen 100 u n d 
150 n .Chr . fallen. 

32 Anmerkung der Grabungsleitung auf dem Fundkomplex-Zettel 
X07571: «nichts behalten» (Grabungsdokumentation 1967/55). 

33 Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4). 
34 Eine zum Fundmaterial von X07753 gehörende Blätterkranz

fibel wird claudisch datiert: E. Riha, Die römischen Fibeln aus 
Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 3 (Augst 1979) 181 
Nr. 1523 Taf. 57. 

35 Freundlicher Hinweis von Markus Peter. 
36 Es wurde nur das Fundmaterial von X07593 abgebildet. Die 

Angaben zur Interpretation von X07593, X07603 können der 
Grabungsdokumention 1967.55 entnommen werden. 

37 Vgl. Grabungsdokumentation 1967.55 (wie Anm. 4). 
38 J. Rychener (mit Beiträgen von B. Rütti und H. M . von Känel), 

Der Kirchhügel von Oberwinterthur. Die Rettungsgrabungen 
von 1976, 1980 und 1981. Berichte der Zürcher Denkmalpflege 1 
(Zürich 1984) 55f. 

39 Freundlicher Hinweis von Markus Peter. 
40 Mit der Einschränkung, dass die oberste Humuskante maschi

nell abgetragen wurde und dadurch möglicherweise vorhandene 
Anhaltspunkte für ein darüberliegendes Gehniveau zerstört wor
den sind. Vgl. auch oben «Ausgrabung». 



Z u r Ü b e r p r ü f u n g der für die Entstehungszeit der 
Strasse gewonnenen Dat ie rung aus den untersten 
Schichten v o n P r o f i l 63 (s. oben «SchichtVerhäl t 
nisse») wurde der F u n d k o m p l e x X 0 7 8 1 3 (Abb. 22) 
aus der Sondierung i n T 1 3 / 1 4 - V 1 3 / 1 4 herangezogen. 
E r reicht v o n 293,60 m ü . M . bis auf den gewachsenen 
Boden . A u f einer K o t e v o n 292.89 m ü . M . bereits auf 
dem anstehenden L e h m gelegen, stiess m a n wieder, 
wie schon i n X I 1 , auf die Holzbalkenunter lage (Abb. 
25) unter dem K i e s k ö r p e r der Strasse 4 1 . W e n n m a n 
bedenkt, dass es sich bei diesem ca. 80 c m m ä c h t i g e n 

Schichtpaket u m die i m r ö m i s c h e n Strassenbau ü b 
l ichen A u f s c h ü t t u n g e n handel t 4 2 , erstaunt die Wei te 
der Dat ierung, trotz der geringen Fundmenge, nicht . 
Z u den f rühes t en Scherben z ä h l e n zwei Tel ler formen 
der T y p e n D r a c k 1A (80) u n d D r a c k 3, die noch i n die 
1. Häl f te des 1. Jahrhunderts g e h ö r e n u n d den B a u 
beginn der Strasse markieren. E ine orangetonige 
Becherscherbe mi t schwarzbraunem Ü b e r z u g u n d 
Gr iessbewurf (82) weist ins auslaufende 1. bzw. f rühe 
2. Jahrhunder t 4 3 . Das einzige TS-Fragment des Typs 
Drag . 37 (78) u n d die Wandscherbe 79 eines T S -
Bechers, beides ostgallische Erzeugnisse, datieren be
reits i n die M i t t e des 2. Jahrhunderts. 

Synthese 

D i e erste Besiedlungsperiode i m Südos t t e i l der Insula 
48 ist eng verbunden mi t der Entstehungszeit der i n 
diesem Bereich querverlaufenden Westtorstrasse, die 
noch i n der 1. Hä l f t e des 1. Jahrhunderts erstellt 
wurde. 

I m Nordwes ten der G r a b u n g s f l ä c h e konnten R o 
d u n g s t ä t i g k e i t e n nachgewiesen werden, die den er
sten Baumassnahmen vorangegangen s ind. Ä h n l i c h e 
Befunde s ind i n Augst aus Insula 31 u n d 24 belegt. 
Vereinzel te Spuren, die eine E r s t ü b e r b a u u n g aus 
H o l z impl iz ie ren , reichten nicht aus, u m einen zu-
s a m m m e n h ä n g e n d e n G e b ä u d e g r u n d r i s s zu rekon
struieren. 

Wahrsche in l i ch noch vor der M i t t e des 1. Jahrhun
derts dür f t e der 1. Steinbau mi t einer Por t icus i m 
Osten u n d einer den Strassenverlauf b e r ü c k s i c h t i g e n 
den k ü r z e r e n i m N o r d e n der Insula errichtet worden 
sein. I m Innern des G e b ä u d e s Hessen sich eine H e r d 
stelle und drei Pfeilerfundamente nachweisen, jedoch 
gab es keinerlei Anhal t spunkte für eine gemauerte In
nenunterteilung des langgestreckten Bauwerkes. D e r 
Zugang lag i n der Nordpor t i cus . D e r Zweck dieses 
G e b ä u d e s dür f t e ausschliesslich gewerblicher N a t u r 
gewesen sein, obschon das Fundmate r i a l keine spezi
fischen Hinweise da fü r lieferte. 

In der 2. Steinbauperiode, sie ist i n flavischer Ze i t 
anzusetzen, wurde der hallenartige B a u ve rg rösse r t . 
I m N o r d e n r ü c k t e die Por t icus i n den Strassenbereich 
vor, i m Osten an der Hohwartstrasse wurde die Po r t i 
cus u m etwa 40 c m verbreitert. 

I m G e b ä u d e selbst entstand M a u e r 9, ebenso zwei 
F u n d a m e n t b l ö c k e für S t ü t z e n sowie Buntsandstein
b l ö c k e zur Verbesserung der Statik besonders belaste
ter Stellen. D i e genannten baul ichen V e r ä n d e r u n g e n 
lassen auf ein zusä t z l i ches Obergeschoss i m ä l t e ren 
Zus tand der 2. Steinbauperiode schliessen. 

D e r n ä c h s t e U m b a u ( jüngere r Zus tand der 2. Stein
bauperiode) - noch i n flavischer Ze i t d u r c h g e f ü h r t -
verzeichnete kleinere V e r ä n d e r u n g e n i n der Ostpor t i -
cus, i n d e m das Intercolumnium bis z u m zweiten neu
erstellten Eingang an der Ecke Hohwar t - /Kel le rmat t -
strasse zugemauert wurde (vgl. A b b . 26). Das Fehlen 
v o n Herdstel len i n beiden Z u s t ä n d e n der 2. Steinbau

periode dür f t e mi t einer m ö g l i c h e n F u n k t i o n s ä n d e 
rung der H a l l e z u s a m m e n h ä n g e n 4 4 . 

V o r der U m w a n d l u n g des G e b ä u d e s i n einen u m 
mauerten H o f (3. Steinbauperiode) k a m es zu einer 
P lanierung der ü b e r b a u t e n F l ä c h e . Das da fü r verwen
dete Auf fü l lma te r i a l m i t v ie len Eisenschlacken Hess 
sich mi t der v o n H . Bender i m Kurzenbe t t l i unter der 
M a n s i o gefassten « Indus t r i e sch i ch t» aus flavischer 
Ze i t gleichsetzen (vgl. A n m . 18). 

In der 3. Steinbauperiode wurde M a u e r 2 u m etwa 
10 m nach N o r d e n v e r l ä n g e r t u n d die bis dah in beste
hende Durchgangsstrasse (Westtorstrasse) ü b e r b a u t . 
M a u e r 2 stand zu diesem Zei tpunkt - zwischen 100 
u n d 150 n .Chr . - nur noch mi t M a u e r 1 i m S ü d e n des 
Areals i n Verb indung . I m H i n b l i c k auf die benach
barte M a n s i o wurde der H o f als Abste l lp la tz für Fuhr 
werke interpretiert. O b nach dem konstatierten 
Brandereignis, das sich kurz nach Fertigstellung des 
Hofes ereignete, eine ä h n l i c h e K o n s t r u k t i o n wie zu 
vor (eventuell i n Holzbauweise) errichtet wurde, lässt 
s ich mangels Dokumen ta t i on der obersten Schichten 
nicht feststellen - ein d a r ü b e r l i e g e n d e s Gehn iveau 
wurde jedenfalls nicht gefasst 4 5. 

41 Siehe FK X07768, Foto 1172, Grabungsdokumentation 1967.55 
(wie Anm. 4). 

42 Hänggi (wie Anm. 28) 74. 
43 Siehe auch Furger/Deschler-Erb (wie Anm. 31) 77. 
44 Da während der Grabung nur vereinzelte Sondierungen im Ge

bäude selbst durchgeführt wurden, dürfen Herdstellen in der 
2. Steinbauperiode nicht a priori ausgeschlossen werden. 

45 Vgl. Anm. 40. 



Das Fundmaterial der Grabung 1967.55 aus dem Südostteil der Insula 48 

Vorbemerkungen zum Katalog 

B e i der A u s w a h l des Fundmater ia ls für die vor l ie 
gende Arbe i t wurden nur Fundkomplexe herangezo
gen, die für eine Dat ie rung der verschiedenen Bauab
schnitte des hallenartigen G e b ä u d e s , g e m ä s s der vor
gestellten Befundausarbeitung i m S ü d o s t e n der Insula 
48, aussagekräf t ig s ind. D i e diagonal durch die Insula 
verlaufende Westtorstrasse wurde nur durch F l ä c h e n 
abdeckungen erfasst. Das Fundensemble dieser Son
dierungen diente der zei t l ichen E inordnung , was die 
Entstehungszeit bzw. die Ü b e r b a u u n g dieser ehemali
gen Durchzugsstrasse anbelangt. 

D i e Gl iederung der vorgestellten Funde orientiert 
sich an der Vorlage v o n A l e x R . Furger i n seiner P u 
b l ika t ion des Fundmater ia ls aus der Schichtenfolge 
b e i m Augster Theater 4 6 . 

Aufgeführ t werden alle Funde aus e inem F u n d 
komplex. D i e abgebildeten Funde s ind durchnume
riert, nicht abgebildete s ind durch einen vorangestell
ten Str ich i m Ka ta log bezeichnet. D e r Abbi ldungs
massstab b e t r ä g t 1:3. 

Bes t immungen folgender Fundgattungen wurden 
vorgenommen nach: A m p h o r e n nach Stefanie M a r 
t in -Ki l che r , G las nach Beat R ü t t i , M ü n z e n nach M a r 
kus Peter 4 7 . D e n Ko l l eg innen S y l v i a Fünf sch i l l i ng 
u n d Debbie S c h m i d danke i ch herz l ich für ihre H i l f e 
bei der Ke ramikbes t immung . 

Fundmaterial aus den Schichten von Profil 45 

FKX0750 7: Schicht 1 (Abb . 20) 

Relat ivchronologische Stellung: 3. Steinbauperiode. 
Fundkomplexdat ie rung: 100-200 n .Chr . 

- Inv. 1967.17158: WS, TS, Teller Drag. 18/31. 
1 Inv. 1967.17159a.b: BS, Glanztonbecher mit gerilltem Fuss. 

Ton rötlichorange. Reste eines rotbraunen Überzugs. 
2 Inv. 1967.17160: RS, Kochtopf, handgemacht. Ton ockerfar

ben, Muschelkalkmagerung, Aussenseite hellorange gefleckt. 
3 Inv. 1967.17164: RS, Kochtopf mit gerilltem Rand, handge

macht. Ton schwarzbraun, Muschelkalkmagerung, Innenseite 
teilweise überglättet. 

4 Inv. 1967.17163: RS, Kochtopf mit abgeschlagener Randlippe, 
handgemacht. Ton schwarzbraun, Muschelkalkmagerung. 
Inv. 1967.17161 a.b: WS, Kochtopf, scheibengedreht. Ton grau, 
stark gemagert. 

5 Inv. 1967.17162: WS Kochtopf, handgemacht. Ton grau, stark 
gemagert. Aussenseite mit eingeritzter Strichbündelverzierung. 

6 Inv. 1967.17165: RS, Weinamphore Camulodunum 139. Ton 
beige mit vielen schwarzen Magerungspartikeln, vgl. Martin-
Kilcher 1994 (wie Anm. 47) Band 3, 721 Kat.-Nr. 3725-3728 
Taf. 173. 

7 Inv. 1967.17166: Eisenwerkstück. 

11 Inv. 1967.13550: RS, TS, Schüssel Drag. 37. 
12 Inv. 1967.13544: RS, TS, Schüssel Curie 11. 
13 Inv. 1967.13546: RS, TS, Teller Drag. 36. 
14 Inv. 1967.13547: RS, TS, Teller Drag. 36. 
15 Inv. 1967.13555: BS, TS, Tasse Drag. 35 mit Graffito. 
16 Inv. 1967.13545: BS, TS, Teller Drag. 31. 
17 Inv. 1967.13548: BS, TS, Schüssel Drag. 37. 
18 Inv. 1967.1355lax: BS, TS, Schüssel Drag. 37. 
19 Inv. 1967.13553: WS, TS, Schüssel Drag. 37. 
20 Inv. 1967.13554: WS, TS, Schüssel Drag. 37. 
21 Inv. 1967.13552: WS, TS, Schüssel Drag. 37. 
22 Inv. 1967.13556: RS, Becher Niederbieber 30. Ton rötlichgelb. 

Rotbrauner, fleckiger Überzug. 
23 Inv. 1967.13557: RS, Becher Niederbieber 33. Ton grau. Grau

brauner, mattglänzender Überzug. 
24 Inv. 1967.13563: BS, Becher. Ton grau. Schwarzgrauer, flecki

ger Überzug. 
25 Inv. 1967.13558: WS, Glanztonbecher. Ton beige. Aussenseite 

mit Barbotinelinien. 
Inv. 1967.13559: WS, Becher. Ton orangegrau. Feine Mage
rung. Rötlichbrauner Überzug. 

26 Inv. 1967.13560: WS, Becher Niederbieber 33. Ton rötlichgelb. 
Rotbrauner, fleckiger Überzug. Unterhalb der Schulter feines 
Kerbband. 
Inv. 1967.13562: WS, Becher. Ton graubraun. Feine Magerung. 
Schwarzer Überzug. Auf der Wand eine Kerbbandzone zwi
schen Horizontalrillen. 

27 Inv. 1967.13578: RS, Teller mit einwärts gebogenem Rand. 
Ton rötlichgelb. Feine Magerung. Goldglimmerüberzug innen 
und aussen. 

28 Inv. 1967.13576: RS, Schüssel mit Horizontalrand und Rand
leiste. Ton grau. Reste von TN-Glättung. 

29 Inv. 1967.13573: RS, Schüssel mit leicht abgebogenem Hori
zontalrand. Ton orange, im Kern grau. Goldglimmerüberzug. 

30 Inv. 1967.13574: RS, Schüssel mit Wandknick. Ton orange. 
31 Inv. 1967.13575: RS, Schüssel mit Wandknick. Ton hellbraun, 

Kern grau. 
32 Inv. 1967.13580: RS, Schüssel mit gerilltem Horizontalrand 

und Bandhenkelansatz. Ton orange. Spuren von Goldglimmer
überzug am Horizontalrand. 

33 Inv. 1967.13570: RS, Schultertopf. Ton grau. Glättspuren aus
sen. 

34 Inv. 1967.13564: BS, Schultertopf. Ton grau. Aussenseite ge
glättet. 

35 Inv. 1967.13572: RS, Topf mit gerilltem Rand. Ton graubraun. 
Reste eines schwarzen Überzugs. 

36 Inv. 1967.13568: RS, Topf, scheibengedreht. Ton grau. Grob 
gemagert. 

37 Inv. 1967.13571: RS, Topf mit leicht gekehltem Rand, schei
bengedreht. Ton braungrau. Grob gemagert. 

38 Inv. 1967.13569: RS, Topf mit gekehltem Rand, scheibenge
dreht. Ton grau. Grob gemagert. 
Inv. 1967.13565: WS, Topf, scheibengedreht. Ton grau. Feine 
Magerung. Kammstrichverzierung. 

39 Inv. 1967.13561: RS, Topf, handgemacht. Ton orangebraun, 
Aussenseite geschwärzt. Grob gemagert. 
Inv. 1967.13566: WS, Topf, handgemacht. Ton grau. Sandige 
Magerung. Kammstrichverzierung. 

40 Inv. 1967.13582a: RS, Krug mit Henkelansatz. Ton beige. 
41 Inv. 1967.13584: BS, Krug. Ton beige. 

FKX07520: Schichten 2, 3, 4 und 5 (Abb . 20-21) 

Relat ivchronologische Stellung: 3. Steinbauperiode. 
Fundkomplexdat ie rung: 70-200 n .Chr . 

8 Inv. 1967.13543: RS, TS, Tasse Drag. 27 mit Stempelendung 
I]MO. 

9 Inv. 1967.13542: RS, TS, Teller Drag. 18/31. 
10 Inv. 1967.13549: RS, TS, Schüssel Drag. 37 

46 Furger/Deschler-Erb (wie Anm. 31) 161. 
47 S. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und Kai

seraugst. Forschungen in Augst 7/1 (Augst 1987) sowie 7/3 
(Augst 1994); B. Rütti, Die römischen Gläser aus Augst und 
Kaiseraugst. Forschungen in Augst 13 (Augst 1991); M . Peter, 
Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und Kaiser
augst. Dissertation Frankfurt a.M. 1995 (= Inventar der Fund
münzen der Schweiz [IFS] 3-4 [in Vorbereitung]). 





A b b . 21 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68). Funde aus P r o f i l 45, F K X 0 7 5 2 0 u n d F K X 0 7 5 6 2 . M . 1:3. 



42 Inv. 1967.13585: BS, Krug. Ton beige, brauner Überzug auf der 
Innenseite. 
Inv. 1967.13567: BS, Krug. Ton hellorange, leicht mehlig. 
Inv. 1967.13583: Vierstabhenkel von beigetonigem Krug. 
Inv. 1967.13582b: Dreistabhenkel von beigetonigem Krug. 

43 Inv. 1967.13586: RS, Saucenamphore DR 9 SIM, vgl. Martin-
Kilcher 1994 (wie Anm. 47) Band 3, 766 Kat.-Nr. 5000 Taf. 
226. 

44 Inv. 1967.13579: RS, Deckel. Ton beige, mehlig. 
Inv. 1967.13587A: Fragment von Grätenhenkel, blaugrün, 
durchsichtig mit einzelnen Blasen: Rütti 1991 (wie Anm. 47) 
156 Kat.-Nr. 3564 Taf. 138. 

45 Inv. 1967.13587B: BS mit Röhrchenstandring von unverzier-
tem Glasgefäss. Heftnarbe. Blaugrün, durchscheinend, mit 
zahlreichen Blasen: Rütti 1991 (wie Anm. 47) 197 Kat.-Nr. 
4888. 

46 Inv. 1967.13587C: BS mit Röhrchenstandring von unverzier-
tem Glasgefäss. Heftnarbe. Blaugrün, durchscheinend, mit sehr 
viel Blasen und Einschlüssen: Rütti 1991 (wie Anm. 47) 200 
Kat.-Nr. 4962. 

- Inv. 1967.13587D-E: WS, Glas, naturfarben. 
Inv. 1967.13587F: Glas (Bestimmung Sylvia Fünfschilling): 
Produktionsrest, naturfarben. 
Inv. 1967.13588: Eisennägel. 
Inv. 1967.16286: Münze (Bestimmung Markus Peter [vgl. Anm. 
47]): As (Imitation), 16 v.-54 n.Chr.(?). Stark korrodiert. 2,55 g. 
Bestimmung unsicher. 

FKX07562: Schichten 6, 7, 8, 9, 10 und 11 (Abb . 21) 

Relat ivchronologische Stellung: 2. Steinbauperiode, 
ä l t e re r u n d j ü n g e r e r Zustand. 
Fundkomplexdat ie rung: 70-150 n .Chr . 

47 Inv. 1967.27893: RS, TS, Schüssel Drag. 38. 
48 Inv. 1967.27892: RS, TS, Teller Drag. 18/31. 
49 Inv. 1967.27894: RS, TS, Schüssel, Drag. 37. 
50 Inv. 1967.27895: WS, TS, Schüssel Drag. 29. 
51 Inv. 1967.27896: BS, TS-Imitation, Schüssel Drack 21B. 
- Inv. 1967.27897: BS, TS-Imitation. 
52 Inv. 1967.27906a-c: RS, Schüssel mit gerilltem Horizontal

rand. Ton orangebraun, am Rand geschwärzt. Spuren von 
Goldglimmerüberzug innen und aussen. 

53 Inv. 1967.27905: RS, kleiner Schultertopf. Ton orange, Spuren 
von Goldglimmerüberzug auf Innenseite. 

54 Inv. 1967.27899: BS, Topf oder Schüssel. Ton grau, Glättspu
ren auf der Innenseite. 

55 Inv. 1967.27898: WS, Schultertopf. Ton grau. TN-artig geglät
tet, Rädchenverzierung. 
Inv. 1967.27901: WS, Schultertopf. Ton grau. Aussenseite ge
glättet. 

56 Inv. 1967.27900: RS, Kochtopf, handgemacht. Ton grau
schwarz, Kammstrichverzierung. 
Inv. 1967.27904: RS, Kochtopf, Passscherbe zu 56. 

57 Inv. 1967.27903: BS, Kochtopf, handgemacht. Ton grau, grobe 
Magerung. Innenseite verbrannt. 

58 Inv. 1967.27907: RS, Krug mit Henkelansatz. Ton hellorange. 
59 Inv. 1967.27908: wie 58. 
60 Inv. 1967.27913: BS, Henkelkrug. Ton hellorange. 
- Inv. 1967.27909: WS, Henkelkrug. Ton hellorange. 

Inv. 1967.27912: WS, Krug mit Dreistabhenkelansatz. Ton 
beige, mehlig. 
Inv. 1967.27911: Fragment von Dreistabhenkel. Ton im Kern 
orange, aussen beige. 
Inv. 1967.27910: Fragment von Wulsthenkel mit Spuren von 
Goldglimmerüberzug. 
Inv. 1967.27902: WS, Lavezgefäss mit Kammstrichverzierung. 
Inv. 1967.27914: Fragment Eisennagel. 

FKX07595: Schichten 14, 15, 16 und 77 (Abb . 22) 

Relat ivchronologische Stellung: 1. Steinbauperiode. 
Fundkomplexdat ie rung: 1. Hä l f t e 1. Jahrhundert 
n .Chr . 

61 Inv. 1967.19489: WS, TS, Schüssel Drag. 29. 
62 Inv. 1967.19490: BS, Schüssel, TS-Imitation Drack 21. Ton 

braunorange. Auf der Aussenseite Spuren von rotbraunem 
Überzug. 

63 Inv. 1967.19494: RS, Schale mit einwärts gebogenem Rand. 
Ton grau, TN-artig. 

64 Inv. 1967.19491: BS, Schultertopf. Ton grau. Glättspuren auf 
der Innenseite. 

65 Inv. 1967.19492: BS, Schultertopf(?). Ton grau, leicht fleckig. 
66 Inv. 1967.19493: BS, Topf, handgemacht (überdreht, Fehl

brandt?]). Ton grau, sehr grob gemagert. 

Fundmaterial aus der Herdstelle in U23 

FK X07778 (Abb. 22) 

Relat ivchronologische Stellung: 1. Steinbauperiode. 
Fundkomplexdat ie rung: 1. Hä l f t e 1. Jahrhundert 
n .Chr . 

67 Inv. 1967.25865: RS, TS, Teller Drag. 18. 
68 Inv. 1967.25868: BS, TS, Tasse Drag. 27. 
69 Inv. 1967.25866: BS, TS, Teller Drag. 18. 
- Inv. 1967.25867: WS, TS, Tasse Drag. 27. 
70 Inv. 1967.25869b: RS, TS, Schüssel Drag. 29, südgallisch. 
71 Inv. 1967.25870a.b: RS, TS, Schüssel Drag. 29, südgallisch. 

Inv. 1967.25869a.c: WS, TS, Schüssel Drag. 29, südgallisch. 
72 Inv. 1967.25871: WS, TS, Schüssel Drag. 29, südgallisch. 
- Inv. 1967.25872: WS, TS, Schüssel Drag. 29, südgallisch. 
73 Inv. 1967.25873: RS, Schüssel Drack 20. 
74 Inv. 1967.25874: RS, Schultertopf. Ton grau, geglättet. 
75 Inv. 1967.25875: WS, Schultertopf. Ton grau, Oberfläche TN-

artig geglättet. 
76 Inv. 1967.25878: RS, Krug. Ton orange, im Kern grau. 
77 Inv. 1967.25879: BS, Krug mit Standwulst. Ton hellbraun, fein. 

Inv. 1967.25880: Vierstabhenkel von Krug. Ton orangebraun, 
Kern grau. 
Inv. 1967.25881: Vierstabhenkel von Krug. Ton orange, Kern 
grau. 
Inv. 1967.25882: WS, Krug. Ton orangebraun, Kern grau. Aus
senseite mit Spuren von grauweisser Bemalung. 
Inv. 1967.25876: WS, Krug oder Amphore. Sehr dickwandig. 
Ton hellbeige, sandig. 
Inv. 1967.25883: Leicht deformierter Bronzering. Innendurch
messer 15 mm. 
Inv. 1967.25884: Bronzeblechfragment. 
Inv. 1967.25885: Bronzefragment. 

Fundmaterial aus Flächenabdeckungen 
in der Westtorstrasse 

FKX07813: T13/14-V13/14 (Abb. 22) 

Relat ivchronologische Stellung: Baubeginn/Auflas
sung der Westtorstrasse. 
Fundkomplexdat ie rung: 1. Häl f te 1.-2. Jahrhundert 
n .Chr . 

78 Inv. 1968.9966: RS, TS, Schüssel Drag. 37, ostgallisch(?). 
79 Inv. 1968.9965: WS, TS-Becher mit feinen Horizontalrillen auf 

der Wand. 
80 Inv. 1968.9967: RS, Teller, TS-Imitation ähnlich Drack 1A. 

Ton orange mit orangebraunem Überzug. 
- Inv. 1968.9973: BS, Teller, TS-Imitation Drack III. Tonkern 

graubraun, schwarzer Überzug. 
81 Inv. 1968.9970: BS, Becher Niederbieber 30(?). Ton graubraun. 

Aussenseite überglättet. 
82 Inv. 1968.9968: WS, Becher. Ton orange. Schwarzbrauner 

Überzug mit Griessbewurf. 
83 Inv. 1968.9971: RS, Schüssel mit gerilltem Horizontalrand. 

Ton graubraun, im Kern orange. Innen und aussen geglättet. 
84 Inv. 1968.9969: RS, Kochtopf mit umgelegtem Rand, scheiben

gedreht. Ton graubraun, fein gemagert. 



85 Inv. 1968. 9972: RS, Kochtopf mit dickem, nach aussen geboge
nem Rand. Ton graubraun, grob gemagert. Überdreht. Aussen
seite geschwärzt. 

86 Inv. 1968.9975: BS, Topf. Braungrauer Ton, im Kern orange
braun. Grob gemagert. 

87 Inv. 1968.9974: Deckel. Ton schwarzgrau, im Kern grau, san
dig, vereinzelt Magerungskörnchen. 

88 Inv. 1968.9976: Eisenklammer. 

FK X07598: XI1/12 (Abb. 23-24) 
Relat ivchronologische Stellung: 3. Steinbauperiode. 
Fundkomplexdat ie rung: spä t f l av i sch bis 2. Jahrhun
dert n .Chr . 

89 Inv. 1967.13298: RS, TS, Tasse Drag. 33. 
90 Inv. 1967.13305: RS, TS, Schüssel Drag. 38. 
91 Inv. 1967.13299: BS, TS, Tasse Drag. 27. 
92 Inv. 1967.13303a: RS, TS, Tasse Drag. 42. 
93 Inv. 1967.13300: BS, TS, Tasse Drag. 42 mit unleserlichem 

Stempel. 
94 Inv. 1967.13301: RS, TS, Tasse Drag. 35. 
95 Inv. 1967.13302: RS, TS, Tasse Drag. 35/36. 
96 Inv. 1967.13303b: RS, TS, Tasse Drag. 42. 
97 Inv. 1967.13303c: RS, TS, Tasse Drag. 42. 
98 Inv. 1967.13304: BS, TS, Schüssel Drag. 37. 
99 Inv. 1967.13306: WS, TS, Schüssel Drag. 37. 
100 Inv. 1967.13307: WS, TS, Schüssel Drag. 37. 
101 Inv. 1967.13308: WS, TS, Schüssel Drag. 37. 
102 Inv. 1967.13309: WS, TS, Schüssel Drag. 37. 
103 Inv. 1967.13310: RS, Teller Drack 3 Da(?). 
104 Inv. 1967.13312: RS, Becher mit Barbotinedekor. Sehr feiner, 

orangebrauner Ton. Schwarzbrauner, mattglänzender Über
zug. 

105 Inv. 1967.13320a-c: RS, eiförmiger Becher. Ton grau. Kamm
strichverzierung. 

106 Inv. 1967.13321: RS, eiförmiger Becher. Ton schwarzgrau. Spu
ren eines schwarzen Überzugs auf der verzierten Aussenseite. 

107 Inv. 1967.13330: RS, Teller. Ton orangebraun. Spuren von 
Goldglimmerüberzug auf der Innenseite. Aussenseite leicht 
geschwärzt. 

108 Inv. 1967.13331: RS, Teller. Ton orangebraun. Spuren von 
Goldglimmerüberzug auf der Innenseite. Aussenseite leicht 
geschwärzt. 

109 Inv. 1967.13329: RS, Teller. Ton braunorange. Aussenseite 
geschwärzt. 

110 Inv. 1967.13322: RS, Schüssel mit abfallendem Rand. Ton 
grau, geglättet. 

111 Inv. 1967.13317: RS, Schüssel mit verdicktem Rand. Ton grau, 
geglättet. 

112 Inv. 1967.13316: RS, Schüssel mit verdicktem Rand. Ton grau
schwarz, geglättet. 

113 Inv. 1967.13323: RS, Schüssel mit verdicktem Rand. Ton oran
gebraun. Grob gemagert. 

114 Inv. 1967. 13336: RS, Schüssel mit Horizontalrand und Rand
leiste. Ton grau, sandig. 

115 Inv. 1967.13337: RS, Schüssel mit Horizontalrand und Rand
leiste. Ton schwarzgrau, im Kern orangebraun, geglättet. 

116 Inv. 1967.13343: RS, Schüssel mit Horizontalrand und Rand
leiste. Ton hellgrau, fein, geglättet. 

117 Inv. 1967.13338: RS, Schüssel mit gerilltem Horizontalrand 
und Randleiste. Ton grau, geglättet. 

118 Inv. 1967.13338: RS, Schüssel mit leicht gekehltem Horizontal
rand. Ton graubraun, mehlig. 

119 Inv. 1967.13324: RS, Schüssel mit leicht abgebogenem Hori
zontalrand. Ton orangebraun, geglättet. Spuren von Goldglim
mer innen und aussen. 

120 Inv. 1967.1331 1: RS, Schultertöpfchen. Ton orange, fein. Spu
ren von Goldglimmerüberzug. 

121 Inv. 1967.13313b.c.f.g: RS, kleiner Schultertopf. Ton hellgrau. 
- Inv. 1967.13318: WS, Schultertopf. Gehört zu 121. 

Inv. 1967.13313a—e: WS, Topf, scheibengedreht. Ton hellgrau. 
Inv. 1967.13318d: WS, Topf, scheibengedreht. Ton hellgrau. 

122 Inv. 1967.13314: BS, Schultertopf. Ton hellgrau, fein gemagert. 
123 Inv. 1967.13315: BS, Topf, scheibengedreht. Hellgrauer Ton, 

fein gemagert. 

124 Inv. 1967.13319: RS, Topf mit leicht gerilltem Horizontalrand, 
handgemacht. Ton graubraun, etwas gemagert. 

125 Inv. 1967.13325: RS, Topf mit leicht gerilltem Horizontalrand, 
handgemacht. Ton graubraun, etwas gemagert. Aussenseite 
geschwärzt. 

- Inv. 1967.13326: RS, Topf, Passscherbe zu 125. 
126 Inv. 1967.13327: BS, Topf mit Graffito, handgemacht. Ton 

schwarzgrau, im Kern hellgrau, sandig. 
127 Inv. 1967.13328: BS, Topf, handgemacht. Ton schwarzgrau, im 

Kern braun. 
128 Inv. 1967.13344: RS, Reibschüssel. Ton beige, grob gemagert. 
129 Inv. 1967.13339a-b: RS, Reibschüssel. Ton beige, grob gema

gert. 
130 Inv. 1967.13334: RS, Dolium. Ton graurosa. Einzelne grössere 

Magerungspartikel. 
131 Inv. 1967.13349: RS, Krug mit Wulstrand und Henkelansatz. 

Ton beige, mehlig. 
132 Inv. 1967.13352: RS, Krug mit Wulstrand. Ton beige, mehlig. 
133 Inv. 1967.13350: RS, Krug mit Wulstrand und Henkelansatz. 

Ton beige, mehlig. 
134 Inv. 1967.13348: RS, Krug mit Wulstrand und Zweistabhenkel. 

Ton beigebraun, mehlig. 
135 Inv. 1967.13342: RS, Krug mit Trichterrand. Ton beige, meh

lig. 
136 Inv. 1967.13347: RS, Krug mit unterschnittenem Wulstrand 

und leicht verdicktem Hals. Ton orange. Weissgraue Bemalung 
aussen und innen. 

137 Inv. 1967.13345: BS, Krug mit Standring. Ton beige, fein. 
138 Inv. 1967.13341: RS, Amphore für Oliven und Weinmost Hal

tern 70: Martin-Kilcher 1994 (wie Anm. 47) Band 3, 724 Kat.
Nr. 3810. 

139 Inv. 1967.13346: Henkel von Weinamphore Gauloise 4: Mar
tin-Kilcher 1994 (wie Anm. 47) Band 3, 701 Kat.-Nr. 3189 Taf. 
161. 

140 Inv. 1967.13340: Henkel von Ölamphore Dressel 20 mit Stem
pel: Martin-Kilcher 1987 (wie Anm. 47) Band 1, 262 Kat.-Nr. 
1303. 

141 Inv. 1967.13332: Deckelfragment. Ton beige, sandig. Innen 
leicht geschwärzt. 

142 Inv. 1967.13335: Deckelfragment. Ton beige, sandig. Innen 
und aussen geschwärzt. 
Inv. 1967.13353: BS, vierkantiger Krug aus blaugrünem Glas 
mit Bodenmarke: Rütti 1991 (wie Anm. 47) 141 Kat.-Nr. 3083 
Taf. 118. 

- Inv. 1967.13354: WS, Fensterglas (?) (Bestimmung Sylvia Fünf
schilling). 
Inv. 1967.13356: Ziernagelkopf aus Bronze. 
Inv. 1967.13355: Münze (Bestimmung Markus Peter [vgl. Anm. 
47]): Denar des Trajan, Rom 112-114. RIC II, 263, 275. Keine 
Zirkulationsspuren. 



A b b . 22 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68). Funde aus P r o f i l 45, F K X 0 7 5 9 5 . Funde aus der Herdstelle i n 
U 2 3 , F K X07778 . Funde aus der Sondierung i n der Westtorstrasse T 1 3 / 1 4 - V 1 3 / 1 4 , F K X 0 7 8 1 3 . 
M . 1:3. 





A b b . 24 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68). Funde aus der Sondierung i n der Westtorstrasse X I 1 / 1 2 , F K 
X07598 . M . 1:3. 



A b b . 25 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). 
Holzreste i n grauem, lehmigem M a t e r i a l i n 
U13 /14 . I m Nordwesten: B l i c k auf die 
untersten Kieslagen. 

A b b . 26 Augst, Insula 48 (Grabung 1967/68.55). R e 
kons t rukt ion der Ha l l e mi t vorgelagerter, 
zugemauerter Por t icus entlang der H o h 
wartstrasse w ä h r e n d der 2. Steinbauperiode 
( jüngerer Zus tand mi t zugemauerten Inter-
columnien) . 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1; 7; 18; 26: Zeichnungen Markus Schaub. 
Abb. 2: Zeichnung Ernst Trachsel. 
Abb. 3-5: Feldaufnahmen Reinhard Maag und R. Vasic. Um-

zeichnungen Markus Schaub. 
Abb. 6; 8; 9-17; 19; 25: Fotos Reinhard Maag. 
Abb. 20-24: Zeichnungen Thomas Reiss. 





Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 17, 1996, 395-417 

Autobahngrabungen in Augst 1960-1976. 
Areale der Südweststadt 
C l a u d i a N e u k o m - R a d t k e 

Zusa mmenfas s ung: 
Im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn N2/A3 wurde 1966 im heute als Südvorstadt bezeichneten Quartier unter anderem das nördlich 
an den westlichen Teil der Stadtmauer angrenzende Gebiet untersucht (Grabung 1966.55). Das spärliche Fundmaterial aus dem sogenannten 
Rhombus-Gebäude, das von der 2. Hälfte des 2. bis gegen die Mitte des 3. Jahrhunderts reicht, liefert keine Hinweise zur Funktion des Gebäudes. 
Die gegen die sogenannte Westmauerstrasse orientierten Gebäude A-C sind aufgrund ihrer Lage, Keramikfunde und Herdstellen wohl als 
einfache Tabernen zu deuten. Sie dürften im Anschluss an den Bau des Westteils der Stadtmauer errichtet worden und bis gegen die Mitte des 
3. Jahrhunderts in Betrieb gewesen sein. 

Schlüsselwörter: 
Augst BL, «Autobahngrabungen», Datierung, gallorömischer Tempel, Keramik, Taberne. 

Einleitung 

I m R a h m e n des Baus der Nationalstrasse N 2 / A 3 k a m 
es i m S ü d w e s t e n v o n Augusta R a u r i c a zu mehreren 
Grabungen. D i e Aufarbei tung der umfangreichen 
Dokumen ta t i on der Grabungsbefunde, d.h. Vermes
sung, P l ä n e u n d Fotos, sowie der Funde dieser A u s 
grabungen wurde durch das B ü r o für A r c h ä o l o g i e u n d 
Nationalstrassenbau sowie das Bundesamt für Stras-
senbau e r m ö g l i c h t und durch das Tiefbauamt des 
Kan tons Basel-Landschaft u n t e r s t ü t z t 1 . I m Jahre 
1962 legte Hans Bögli die beiden g a l l o r ö m i s c h e n 
Tempe l Sichelen 2 und Sichelen 3 frei; weitere G r a 

bungen fanden i n diesem Gebiet unter H e l m u t Ben
der i m Jahre 1966 (Grabung 1966.55) und 1973 unter 
M a r t i n A l i o t h statt (Grabung 1973.52). I m vorl iegen
den Beitrag w i r d auf die i m Bereich der Stadtmauer 
gelegenen G e b ä u d e eingegangen (Abb. 1-2) 2. Es ist 
vorauszuschicken, dass eine grosse F l ä c h e zu untersu
chen war u n d das Ma te r i a l bis auf die obersten erhal
tenen r ö m i s c h e n Strukturen, die i n diesem antiken 
Quar t ier mehrhei t l ich schlecht erhalten waren, ma
schinel l abgetragen wurde. 

Das sogenannte Rhombus-Gebäude an der Amphitheaterstrasse 

A r c h ä o l o g i s c h e r Befund 

A m N o r d r a n d der Au tobahn wurde durch den Bagger 
ein an der Amphitheaterstrasse liegendes G e b ä u d e 

mi t eigenartigem Grundr i s s entdeckt, das wegen sei
ner F o r m als sogenanntes R h o m b u s - G e b ä u d e i n die 

1 Das von den Untersuchungen betroffene Gebiet wurde unter der 
Oberleitung von Rudolf Laur-Belart untersucht. Das heute als 
Südvorstadt bezeichnete Quartier hat wichtige Erkenntnisse 
über das Aussehen der antiken Stadt geliefert. Vgl. dazu R. Laur-
Belart, Eine Handelsvorstadt in Augusta Raurica. Ur-Schweiz 
23, Nr. 2/3, 1967, 35ff; A. Bruckner et al , 20 Jahre Archäologie 
und Nationalstrassenbau - ein Rechenschaftsbericht der archäo
logischen Zentralstelle für den Nationalstrassenbau (Bern 1981) 
83ff; R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica, 5., erwei
terte Auflage bearb. von L. Berger (Basel 1988) 154ff. - An dieser 
Stelle danke ich U. Niffeler (Büro für Archäologie und National
strassenbau), A. Gantenbein (Bundesamt für Strassenbau) und 
E. Gächter (Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft) für die 
gewährte Hilfe. Für die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts 

danke ich Alex R. Furger und für die Hilfe bei der Bestimmung 
der Keramik Sylvia Fünfschilling herzlich. 

2 Zu den Grabungen in den gallorömischen Tempelbezirken vgl. 
C. Bossert-Radtke, Überlegungen zur Ausgrabung des gallo
römischen Tempels Sichelen 2 im Süden von Augusta Raurica. 
Arculiana. Festschrift für Hans Bögli (Avenches 1995) 303ff. -
Siehe auch V. Schaltenbrand Obrecht, Die Baueisen aus der Cu
ria und aus dem Tempel Sichelen 2 in Augusta Raurica. JbAK 
17, 1996 S. 311 ff. (in diesem Band). Der westliche Teil der Stadt
mauer, die sog. Amphitheaterstrasse und das «Xystus-Gebäude» 
werden im nächsten Jahresbericht behandelt. - Zu den Grabun
gen in Insula 48 vgl. M. Scheiblechner, Autobahngrabungen in 
Augst 1960-1976. Insula 48 - Südostteil 1967-1968. JbAK 17, 
1996, S. 373ff. (in diesem Band). 



A b b . 2 Augst, Grabung 1966.55. Steingerechter P l a n des westl ichen Tei l s der Stadtmauer (Region 4 ,A) , des 
« R h o m b u s - G e b ä u d e s » (Region 4,F) u n d der als Tabernen gedeuteten G e b ä u d e A-C (Region 4,E). Z u r 
Lage i m Stadtgebiet vgl . A b b . 1. M . 1:900. 



Augster Li tera tur einging (Abb. 2-3) 3 . Es mass aussen 
13,7x13,4 m , innen 12,2x12 m . D i e mi t M R 2-5 be
zeichneten Trockenmauern (vgl. A b b . 2) hatten eine 
Breite v o n 75 c m und bestanden aus Rol lk iese ln , 
Ka lks te inen u n d Ziegelfragmenten (Abb. 4-5). Spora
disch lagen Rotsandsteine dazwischen. A l s Unterlage 
u n d teilweise auch als F ü l l m a t e r i a l diente ein merge
liger K i e s 4 . 

A b b . 3 Augst, Grabung 1966.55. Grundr i s s des sog. 
R h o m b u s - G e b ä u d e s . B l i c k v o n S ü d e n . V g l . 
A b b . 2. 

U m das G e b ä u d e besser erfassen zu k ö n n e n , wurde 
ein knapp 1 m breiter Diagonalschni t t durch den B a u 
gelegt 5. I m N o r d t e i l war nur noch der gewachsene 
L e h m b o d e n vorhanden. I m Stein- und Ziegelschutt 
fand man an der Oberkante Steine, gegen die Un te r 
kante h in Leis ten- und Hohlziegelschutt . N ö r d l i c h 
v o n M R 5 wurde Bruchsteinschutt mi t Ka lks te inen 
und Ziegelfragmenten festgestellt. E r reichte ü b e r die 
ganze Breite v o n M R 2 - M R 4 bis zu 1,60 m ins G e 
b ä u d e i n n e r e (Abb . 6-7). Darunter kamen Reste v o n 
verbrannten H o l z b a l k e n z u m Vorsche in , die jedoch 
leider nicht dendrochronologisch ausgewertet wurden 
(Abb . 6 und 8). Zwischen Z iege l s tücken , Steinen u n d 
Kiese ln lagen H o l z k o h l e und Asche 6 . N a c h den Anga
ben von H . Bender gelang es, den n a t ü r l i c h eingela
gerten K i e s (Abb. 9) von dem unter der Z e r s t ö r u n g s 
schicht liegenden Gehn iveau z u trennen. 

Ü b e r l e g u n g e n zur Rekonstrukt ion des Baus 

D i e Aussenmauern des sogenannten R h o m b u s - G e 
b ä u d e s bestanden - wie oben e r w ä h n t - i m unteren 
Bere ich aus Trockenmauerwerk. H . Bender hat auf
grund des Mauerschutts i m Südos t t e i l des G e b ä u d e s 
geschlossen, dass die Aussenmauern aus K a l k s t e i n 
bestanden h ä t t e n . N i c h t ganz auszuschliessen dür f t e 
aber auch eine H o l z - und Fachwerkkons t rukt ion sein. 

N a c h Ausweis der vielen fragmentierten Fa lz - u n d 
Leistenziegel trug zumindest ein T e i l des G e b ä u d e s 
e in Ziegeldach 7 . H . Bender hat angenommen, dass 
nur der Südwes t t e i l ü b e r d e c k t war. D i e z i eml i ch t ief 
fundamentierte Steinpackung, die rechtwinkl ig zu 

A b b . 4 Augst, Grabung 1966.55. Sog. Rhombus -
G e b ä u d e . Sch rägans i ch t an Mauerecke M R 
2/3. B l i c k von N o r d e n . V g l . A b b . 2. 

A b b . 5 Augst, Grabung 1966.55. Sog. Rhombus -
G e b ä u d e . Frontalansicht an aufgedecktes 
M a u e r s t ü c k in M R 2 (zur Lage vgl . A b b . 2). 
B l i c k v o n S ü d o s t e n . 

3 H. Bender, Grabungsdokumentation 1966 (Archiv Ausgrabun
gen Augst/Kaiseraugst). Teil A: Grabungstagebuch, Teil B: Bau
geschichtliche Untersuchungen, Teil C: Archäologische Vermu
tungen (im folgenden 1966A-C abgekürzt). - Bender 1966A, 8. 
9; Bender 1966B, 1. 

4 Siehe Grabungsdokumentation, Beschreibung zu Detail 4 mit 
Mauerecke MR 2/3. 

5 Bender 1966A, 11; 13. 
6 Bender 1966A, 13 sowie Grabungsdokumentation Detail 7. 
7 Siehe Grabungsdokumentation Detail 12. 



M R 6 liegt, hat er als D a c h s t ü t z e interpretiert (Abb. 
10) 8. Seine Deutung lässt sich heute anhand der 
Dokumentat ionsunter lagen nicht mehr ü b e r p r ü f e n . 
Meines Erachtens k ä m e auch eine vo l l s t änd ige Ü b e r 
dachung des G e b ä u d e s i n Frage. 

D e r Eingang bzw. die Einfahrt i n das G e b ä u d e lag 
i m S ü d e n ( M R 5) u n d hatte eine Breite v o n 6 m (vgl. 
A b b . 3; 6-7). D e r Rotsandstein, der die Grenze z w i 
schen K i e s - u n d Bruchste inhor izont bildete, stammte 
m ö g l i c h e r w e i s e v o n der Schwelle (Abb. 11 ; vgl . auch 
A b b . 6). D i e v o n H . Bender e r w ä h n t e Vert iefung i m 
Stein (zwischen 8 u n d 15 cm) k ö n n t e für einen einge
lassenen Pfosten sprechen 9 . D e r oben e r w ä h n t e , ins 
G e b ä u d e hineinreichende Bruchsteinschutt wurde 
v o n i h m als Pflasterung gedeutet - aufgrund des F o 
tos erscheint es aber auch denkbar, dass er v o n einer 
Z e r s t ö r u n g h e r r ü h r t . Im Inneren diente nach H . Ben
ders Untersuchungen offenbar eine Balkenkonstruk
t ion als Gehn iveau . Sie lag ü b e r e inem Kiesboden , 
der auf dem gewachsenen L e h m ruhte. 

E ine Innengliederung ist wegen der G r ö s s e des G e 
b ä u d e s anzunehmen. D i e A n s a m m l u n g v o n brand
g e s c h w ä r z t e n Ziegeln und verbranntem L e h m i m 
nordwest l ichen T e i l des G e b ä u d e s wurde v o m A u s 
g r ä b e r als unter freiem H i m m e l liegende Herdstel le 
gedeutet (Abb. 12) 1 0 . 

A u s der B e n ü t z u n g s z e i t , unter der Schuttschicht 
auf dem Gehn iveau gefunden, s tammen ein Denar 3 
für Sept imius Severus und ein A n t o n i n i a n 4 für P h i 
l ippus I . 1 1 . 

D a das G e b ä u d e s aus Z e i t g r ü n d e n nicht vo l l s t än 
dig untersucht werden konnte u n d der spä r l i che Be
fund zudem keine Hinweise zur F u n k t i o n des Hauses 

liefert, ist eine Rekons t ruk t ion nicht mög l i ch . M a n 
fragt sich, wieso ein solch u n ü b l i c h e r G e b ä u d e g r u n d -
riss gewähl t wurde. Hi l f t er bei der Deutung des G e 
b ä u d e s weiter? 

Deutung des G e b ä u d e s und Datierung 

Deutung des Gebäudes als gallorömischer Tempel 

A u s dem Grabungstagebuch geht hervor, dass R . 
Laur-Belar t erwog, es k ö n n t e sich be im sogenannten 
R h o m b u s - G e b ä u d e u m einen g a l l o r ö m i s c h e n Tempe l 
gehandelt haben 1 2 . Diese Interpretation vertrit t auch 
Teodora Tomasev ic B u c k 1 3 . Sie ordnet den B a u 
« T e m p e l t y p 2» zu, d.h. e inem Tempe l mi t Ce l l a u n d 

8 Bender, Zusammenfassung der Grabungen 1966.55 (Maschinen
schrift; Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst) 2. 

9 Bender, Grabungsdokumentation, Beschreibung zu Detail 8. 
10 Bender 1966C, 6. Anhand der Fotos lässt sich die Interpretation 

nicht nachvollziehen. Siehe auch Bender 1966A, 10; 14f; Bender 
1966C, 2. - Zu den Herdstellen vgl. z.B. Zusammenstellung von 
S. Berti, C. May Castella, Architecture de terre et de bois à 
Lousonna-Vidy, VD. Archäologie der Schweiz 15, 1992, 172ff. 
bes. Abb. S. 178. 

11 Bender 1966A, 13. - Die Münzbestimmungen wurden von Mar
kus Peter, Römermuseum Augst, übernommen. 

12 R. Laur-Belart, Tagebucheintrag am 1. August 1966. Diese Idee 
hat er aber nicht weiterverfolgt. 

13 T. Tomasevic Buck, Augusta Raurica, die Tempel gallo-römi-
schen Typs. In: S. Matei (Hrsg.), Politique édilitaire dans les 
provinces de l'Empire romain, II e-IV e siècles après J.-C, Kollo
quium Deva, 21.-26. Oktober 1991 (Cluj-Napoca 1993) 99ff. 
bes. 100; 101 mit Abb. 6. 

A b b . 6 Augst, Grabung 1966.55. Sog. R h o m b u s - G e b ä u d e . S ü d l i c h e r T e i l : M R 5 mi t Eingang. L i n k s i m B i l d 
b r a n d g e s c h w ä r z t e r K ieshor i zon t und verbrannter H o l z b a l k e n (L. 1,4 m). In der M i t t e bis zu 1,6 m ins 
G e b ä u d e i n n e r e reichender Bruchste inhor izont sowie Rotsandstein. Siehe auch A b b . 2 und 3. 
M . 1:100. 



G e b ä u d e . Eingangsbereich mi t Stein- und A b b . 10 Augst, Grabung 1966.55. Sog. Rhombus -
Ziegelschutthorizont (vgl. A b b . 2 und 6). G e b ä u d e . B l i c k ins G e b ä u d e i n n e r e mi t 
I m Hin te rgrund M R 6. B l i c k v o n S ü d e n . Mauerrest M R 6 u n d rechtwinkl ig dazu 

verlaufender Stein-/Ziegelfragmentbettung 

A b b . 8 Augst, Grabung 1966.55. Sog. Rhombus - A b b . 11 Augst, Grabung 1966.55. Sog. R h o m b u s -
G e b ä u d e . Aufs icht auf M R 5 mi t H o l z b a l - G e b ä u d e . Eingangsbereich mi t m ö g l i c h e m 
kenrest i n Mauerecke M R 2/5. B l i c k von Mit te lpfosten. B l i c k v o n S ü d o s t e n . V g l . 
Westen. Z u r Lage vgl . A b b . 6. A b b . 6. 

A b b . 9 Augst, Grabung 1966.55. Sog. Rhombus - A b b . 12 Augst, Grabung 1966.55. Sog. R h o m b u s -
G e b ä u d e . N a t ü r l i c h e r K ieshor i zon t i n G 2 5 G e b ä u d e . Herdstelle i m N o r d t e i l des G e -
( O K 292,79 m ü . M . ) . B l i c k v o n Westen. b ä u d e s ( O K 292,87 m ü .M. ) . B l i c k v o n Süd

westen. 



Umgang . Wegen des rhombischen Grundrisses weist 
sie i h n einer Var ian te dieses Typus zu. In den Massen 
s t immt der B a u t a t s äch l i ch gut mi t dem des Tempels 
Sichelen 3 ü b e r e i n , der wiederum Tempe l Sichelen 1 
nahekommt 1 4 . Solche schrägges te l l t en W ä n d e , wie 
w i r sie b e i m « R h o m b u s - G e b ä u d e » finden, s ind m i r 
j edoch v o n ke inem K u l t b a u bekannt 1 5 . T . Tomasev ic 
B u c k spricht v o n Steinpackungen aussen am Bau , die 
auf einen S ä u l e n u m g a n g hindeuten w ü r d e n 1 6 . Sie 
werden jedoch weder in der Grabungsdokumenta t ion 
e r w ä h n t noch s ind sie auf den G r a b u n g s p l ä n e n zu 
erkennen. W i e H . Bender bereits festgestellt hat, er
folgte der Eingang v o n S ü d e n und nicht direkt v o n 
der Amphitheaterstrasse her, wie T . Tomasev ic Buck 
a n n i m m t 1 7 . D i e Deutung des Baus als g a l l o r ö m i s c h e r 
T e m p e l ist abzulehnen 1 8 . 

Deutung des Baus als Ökonomiegebäude 

H . Bender hat vermutet, dass es sich bei dem an der 
Zufahrtsstrasse z u m Amphi thea ter gelegenen B a u u m 
ein Ö k o n o m i e g e b ä u d e gehandelt haben k ö n n t e , i n 
dem die Besucher des Amphitheaters ihre Tiere hä t 
ten unterbringen k ö n n e n 1 9 . Das spä r l i che Fundmate
r ia l - Gebrauchskeramik wie Becher, Schüsse ln , 
T ö p f e , Teller , R e i b s c h ü s s e l n u n d K r ü g e (s. unten) -
stammt aus der 2. Häl f te des 2. Jahrhunderts und 
reicht bis gegen die M i t t e des 3. Jahrhunderts; d.h. 
das G e b ä u d e existierte schon vor der Erbauung des 
Amphi thea te r s 2 0 . H o l z k o h l e und Asche sowie tei l 
weise verbrannter Dachziegelschutt deuten auf einen 
B r a n d h in , der die Aufgabe des G e b ä u d e s zur Folge 
gehabt haben dür f te . Allfällige j ü n g e r e Funde wurden 
mi t dem Bagger w e g g e r ä u m t . 

Aufg rund des spä r l i chen architektonischen Befun
des u n d des wenig aussagekrä f t igen Fundmater ia ls 
(s. unten «Fundka t a log» ) lässt s ich nicht entscheiden, 
ob es sich u m ein privates oder gewerblichen Zwek-
ken dienendes G e b ä u d e handelte (vgl. unten «Die G e 
b ä u d e an der paral lel zur Stadtmauer verlaufenden 
W e s t m a u e r s t r a s s e » ) . 

Bemerkungen zum ungewöhnlichen Grundriss 

Z u m eigenartigen Grundr i ss Hessen sich k a u m Para l 
lelen f inden. Z w e i ä h n l i c h e G e b ä u d e g r u n d r i s s e wur
den i n der pars rustica der V i l l a v o n Seeb freigelegt 
(Abb . 13) 2 1 . Das G e b ä u d e H (Aussenmasse: ca. 
2 0 x 15,7 m , K e r n b a u : 14x 11 m) lag 2-3 m v o m N o r d 
westabschnitt der Hofmauer weggerück t , G e b ä u d e J 
(Aussenmasse: 14 ,60x9-12 m , Kernbau : 8,80x10,30 
m) war direkt i n die Westecke der Hofmauer einge
fügt. Beide G e b ä u d e umgab eine A r t Por t ikus . Sie 
entstanden w ä h r e n d der vierten Bauetappe des Guts
hofes, d.h. zwischen 70 u n d 100 n .Chr . In G e b ä u d e / 
muss auf G r u n d einer a u s g e p r ä g t e n Schlackenschicht 
geschmiedet worden se in 2 2 . D e r u n g e w ö h n l i c h e 
Grundr i s s e rk lä r t sich damit , dass der nordwestl iche 
Abschn i t t der Hofmauer zu den beiden L ä n g s m a u e r n 
der Hofummauerung diagonal verlief. W . D r a c k ver
mutet, die F ü h r u n g der Hofmauer k ö n n e mi t der 
Querachse des Tales z u s a m m e n h ä n g e n . 

A b b . 13 Seeb, Gemeinde W i n k e l . R ö m i s c h e r Guts 
hof. R a u t e n f ö r m i g e r Grundr i s s des G e b ä u 
des H i m Nordos ten der Anlage. 

14 Tempel Sichelen 3: Aussenmass mit Eckverstärkungen: 
13,75x13,85 m, innen: 12,3x12,1 m; vgl. dazu H. Bögli, Archäo
logie und Nationalstrassenbau 4. Der gallo-römische Tempel 
Augst-Sichelen 3. Ur-Schweiz 26, 1963, 64f. - Tempel Siche
len 1: 14x 14 m, Cella 7 m; vgl. dazu G. Th. Schwarz, Ein neuer 
gallorömischer Tempel in Augst. Ur-Schweiz 23, 1959, Iff.; A. R. 
Furger, Ch. Schneider, Die Bronzeglocke aus der Exedra des 
Tempelareals Sichelen 1. JbAK 14, 1993, 159ff. 

15 Beim Tempel auf der Flühweghalde sind die Cellamauern leicht 
verschoben, doch bilden sie keinen Rhombus: E. Riha, Der gal-
lorömische Tempel auf der Flühweghalde bei Augst. Augster 
Museumshefte 3 (Augst 1980) Abb. 3; C. Bossert-Radtke, Die 
figürlichen Rundskulpturen und Reliefs aus Augst und Kaiser
augst. Forschungen in Augst 16 (1992) 17ff. mit Abb. 1.2. 

16 Tomasevic Buck (wie Anm. 13) 101. Sie sind auf den Grabungs
plänen nicht zu erkennen. 

17 Tomasevic Buck (wie Anm. 13) 101; vgl. Bender (wie Anm. 9) 
sowie Abb. 3 und 6 im Text. 

18 Auch deutet kein Fund auf einen Kultbau hin. 
19 Bender 1966C, If; H. Bender, Kaiseraugst - Im Liner 1964-

1968: Wasserleitung und Kellergebäude. Forschungen in Augst 
(Augst 1987) 35 Anm. 48. - Als Viehpferche werden die Ge
bäude K und L in der pars rustica des Gutshofes von Seeb gedeu
tet: W. Drack et al., Der römische Gutshof bei Seeb, Gem. Win
kel. Ausgrabungen 1958-1969. Berichte der Zürcher Denkmal
pflege. Archäologische Monographien 8 (Zürich 1990) 24 Abb. 
13; 70. - Als Stall und Wagenremise wird ein Gebäude mit Kies
unterlage im profanen Nordteil des Heiligtums von Thun-All
mendingen angesprochen: St. Martin-Kilcher (Hrsg.), Das römi
sche Heiligtum von Thun-Allmendingen. Archäologische Führer 
der Schweiz 28 (Bern 1995) 30 Abb. 32. 

20 Zum Amphitheater: A. R. Furger, Das Augster Amphitheater. 
Die Sicherungsgrabungen 1986. JbAK 7, 1987, 7ff; C. Bossert-
Radtke, Das Augster Amphitheater. Die Sondierung vom Früh
jahr 1988. Mit einem Exkurs über spätbronzezeitliche Funde 
vom Sichelenplateau. JbAK 10, 1989, 11 Iff. 

21 Drack et al. (wie Anm. 19) 24 Abb. 13; 66ff. mit Abb. 64-65 
(Gebäude H); 68ff. mit Abb. 66-68 (Gebäude J); 271 mit Abb. 
54-68. 

22 Drack et al. (wie Anm. 19) 70; 271. 



Das sog. R h o m b u s - G e b ä u d e i n Augst grenzt mi t 
seiner Ostmauer ( M R 4) an die Amphi theater 
strasse 2 3. Seine n ö r d l i c h e und süd l i che M a u e r ( M R 3 
u n d M R 5) scheinen i n einer F luch t mi t den spä r l i ch 
erhaltenen Mauerresten der an der Stadtmauerstrasse 
gelegenen G e b ä u d e zu liegen. D e r u n ü b l i c h e G r u n d 
riss lässt sich a m ehesten damit e rk l ä ren , dass der 
G e b ä u d e g r u n d r i s s sich i n e in bestehendes Weg- oder 
Strassennetz e infügen musste, das a r chäo log i s ch nicht 
mehr zu erfassen ist. 

Fundkatalog R h o m b u s - G e b ä u d e 

D i e geringe A n z a h l des Fundmater ia ls ( F K X05468 ; 
X 0 5 4 6 9 ; X05472) aus dem R h o m b u s - G e b ä u d e h ä n g t 
teilweise dami t zusammen, dass nur ein kleiner T e i l 
des G e b ä u d e s untersucht worden ist u n d ein T e i l 
durch den Bagger abgetragen wurde 2 4 . D i e G e 
brauchskeramik stammt aus der 2. Hä l f t e des 2. Jahr
hunderts u n d reicht bis gegen die M i t t e des 3. Jahr
hunderts (Abb. 14-16). 

1 Sesterz, Marc Aurel, Rom 171-172, RIC III, 295, 1029; geringe 
Zirkulationsspuren (Inv. 1966.2745, FK X05468). - Vgl. Anm. 
11. 

2 Sesterz, Antoninus Pius, Rom 138-161; geringe Zirkulations
spuren (Inv. 1966.2747, FK X05468). 

3 Denar, Septimius Severus, Emesa(?) 194-195, RIC IV. 1, 149, 
431; geringe Zirkulationsspuren (Inv. 1966.2739, FK X05469). 

4 Antoninian, Philippus I., Rom 244-247, RIC IV.3, 74, 53; ge
ringe Zirkulationsspuren (Inv. 1966.2740, FK X05469). 

5 Sesterz, Commodus, Rom 183-184, RIC III, 410, 368 (Typ); 
keine Zirkulationsspuren, korrodiert (Inv. 1966.2744, FK 
X05469). 

6 2 BS, TS, Napf Dragendorff 30, Variante mit Riffelband, ostgal
lisch (Inv. 1966.10497, FK X05468). 

7 WS TS, Schüssel Dragendorff 37 mit Blattranken (Inv. 
1966.10496, FK X05468). 

8 RS, Becher mit Karniesrand. Ton graubraun, Glanztonüberzug 
schwarz (Inv. 1966.10498, FK X05468). 

9 2 RS und 2 WS, eiförmiger Becher mit Riffelmuster. Ton orange, 
Glanztonüberzug schwarz (Inv. 1966.10499, FK X05468; Inv. 
1966.10166, FK X05472). 

10 2 RS und 2 WS, grauer Faltenbecher Niederbieber 33 mit Riffel
muster. Ton dunkelgrau, Überzug hellgrau (Inv. 1966.12637. 
B-E, FK X05469). 

11 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, deutlicher Schulterabsatz. Ton 
orangerot, leicht gemagert (Inv. 1966.10169, FKX05472). 

12 2 BS mit Füsschen, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orangerot, 
leicht gemagert (Inv. 1966.10170, FK X05472). 

13 2 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orange (Inv. 
1966.12643A.B, FK X05469). 

14 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orange (Inv. 1966.10500, 
FK X05468). 

15 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton kräftig orangerot, leicht 
mehlig (Inv. 1966.12645, FK X05469). 

16 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, Rillen am Wandknick. Ton 
orangerot (Inv. 1966.10167, FK X05472). 

17 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orange (Inv. 1966.10168, 
FK X05472). 

18 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand, grau. Ton dunkelgrau, wohl 
sekundär verbrannt (Inv. 1966.12641, FK X05469). 

19 2 RS anpassend, Schüssel mit eingebogenem Rand. Ton hell
braun (Inv. 1966.10501, 1966.10171, FK X05472). 

20 RS, Teller, aussen Rille unter dem Rand. Ton hellbraun (Inv. 
1966.12644, FK X05469). 

21 RS, Teller mit Ansatz des Bodens. Ton orangerot (Inv. 
1966.10172, FK X05472). 

22 RS, Schale, grau, mit Rille unter dem Rand und Wandrillen. 
Ton graubraun (Inv. 1966.10503, FK X05468). 

23 RS, Töpfchen. Ton grau (Inv. 1966.12637A, FK X05469). 

24 RS, Kochtopf mit nach aussen gebogenem Rand, scheibenge
dreht. Ton bräunlich, Tonkern dunkelgrau, etwas gemagert (Inv. 
1966. 12640, FKX05469). 

25 RS, Kochtopf mit nach aussen gebogenem Rand, handgemacht 
und überdreht. Ton gräulich, etwas gemagert (Inv. 1966.10502, 
FK X05468). 

26 RS, Topf, scheibengedreht. Ton grau, stark gemagert (Inv. 
1966.12639, FK X05469). 

27 RS, Topf, grau, mit scharfkantig gebogenem Rand, scheibenge-
dreht(?). Ton bräunlich, etwas gemagert (Inv. 1966.12638, FK 
X05469). 

28 RS, Topf, grau, mit nach aussen gebogenem Rand, handge
macht. Ton bräunlich, etwas gemagert (Inv. 1966.10174, F K 
X05472). 

29 RS Reibschüssel. Ton rötlichorange, gemagert, Reibkörner bis 
über den Rand hinauf verteilt (Inv. 1966.12646, FK X05469). 

30 3 RS, oranger Krug mit trichterförmigem Rand und 2 Rillen am 
Hals. Ton orangerot, gut gebrannt (Inv. 1966.10505, FK 
X05468). 

31 2 Fragmente von Doppelstabhenkel. Ton orangerot, Tonkern 
bräunlich, wohl zu 1966.10504 gehörend, evtl. Doppelhenkel
krug (Inv. 1966.10504, FK X05468). 

32 RS von Dolium mit Horizontalrand. Ton gräulichbraun, etwas 
gemagert (Inv. 1966.12642, FK X05469). 

33 Grätenhenkelfragment, kantiger oder zylindrischer Krug. Glas 
blaugrün: B. Rütti, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiser
augst. Forschungen in Augst 13,1 (Augst 1991) 156 Kat.-Nr. 3565 
Taf. 138 (Inv. 1966.10175, FK X05472). 

34 2 ineinandergreifende Eisenglieder (Inv. 1966.10513. FK 
X05468). 

35 Messerklinge aus Eisen mit Griffangel. Rücken und Schneide 
gerade (Inv. 1966.10506, FK X05468). 

36 Eisenstück (Inv. 1966.10507, FK X05468). 
37 Schlüssel aus Eisen für Schiebeschloss mit flachrechteckigem 

Griff und Grifföse. Schmaler Bart, die drei Zähne sind nur im 
Ansatz erhalten (Inv. 1966.10508, FK X05468). 

38 Eisenklammer (Inv. 1966.10509, FK X05468). 
39 Eisenfragment, Messerklinge mit geradem Rücken (Inv. 

1966.10510, FK X05468). 
40 Eisenfragment, vierkantiger Nagelschaft (Inv. 1966.10511, FK 

X05468). 
- 43 geschmiedete Nägel unterschiedlicher Grösse (L. zwischen 

4,5 und 11 cm) mit flachem, rundem Kopf, 8 Stabfragmente, 
möglicherweise von Nägeln (L. zwischen 5,5 und 9 cm) sowie 
6 Haken mit flachrechteckigem Querschnitt (Inv.-Sammelnum
mer 1966.12647, FK X05469). 

- 19 geschmiedete Nägel unterschiedlicher Grösse (L. zwischen 4 
und 12 cm) mit meist flachem, rundem Kopf sowie unterer Teil 
eines Hakens (erh. L. 4 cm) (Inv.-Sammelnummer 1966.10512, 
FK X05468). 

- Eisenfragment, Rest von Haken(?), zusammen mit Holzrest und 
weiteren Nägeln gefunden (Inv.-Sammelnummer 1966.12648, 
FK X05469). 

- Baukeramik: Tonplatte, mit Lehm verklebt. L. 18,5 cm, Br. 
10 cm, D. 5 cm (Inv. 1966.14245, FK X05469). 

23 Diese bisher nur an wenigen Stellen erforschte Strasse dürfte 
schon im 1. Jahrhundert n.Chr. bestanden haben und bis ins 
3. Jahrhundert benutzt worden sein; vgl. dazu C. Neukom-
Radtke (in Vorbereitung, vgl. Anm. 2). 

24 Nicht auffindbar war aus FK X05468 Inv. 1966.10512 (Eisen), 
aus FK X05469 Inv. 1966.1242-43 (Ziegel), Inv. 1966.1444-45 
(Lehm verbrannt mit Knochen); Inv. 1966.12650-51 (weder 
Münzen noch Keramik, unklar). Aus FK X05472 fehlt Inv. 
1966.10173 (Keramik). 
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A b b . 16 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. 
^ Eisenfunde 34-40 aus dem sog. R h o m b u s -

G e b ä u d e . M . 1:2. 

Die Gebäude an der parallel zur Stadtmauer verlaufenden Westmauerstrasse 

Archäo log i s che r Befund 

B e i der Erforschung des Areals n o r d ö s t l i c h des west
l ichen Tei ls der Stadtmauer kamen an der parallel zu 
dieser verlaufenden Strasse, der sogenannten West
mauerstrasse, die Grundrisse v o n drei G e b ä u d e n 
(hier mi t A-C bezeichnet) z u m Vorsche in , v o n deren 
i n lockerem V e r b a n d liegenden M a u e r n nur noch 
wenig erhalten w a r 2 5 (Abb. 17 u n d 19; vgl . auch A b b . 
1-2). I m S ü d e n hatte man sie u r s p r ü n g l i c h aus ver
schieden grossen Sandsteinen sowie behauenen 
Mauers te inen aus Hauptrogenstein und Musche lka lk 
errichtet. D i e ü b r i g e n M a u e r n bestanden aus T rok -
kenmauerwerk, das sich aus unterschiedl ich grossen 
Kalks te inen , auch Rotsandstein u n d einem G r a u 
sandstein i n Zwei tverwendung, Nagelfluhsteinen u n d 
Ziegelfragmenten zusammensetzte (Abb. 17) 2 6 . D i e 
Ecken der G e b ä u d e waren, soweit erhalten, mi t gros
sen Kalks te inen v e r s t ä r k t (Abb. 17-18) 2 7 . D i e Süd
westfassade der H ä u s e r l i e f parallel zur Stadtmauer 
u n d zur Strasse (Abb. 17; vgl . auch A b b . 2). 

N a c h den Grundr i ssen u n d dem Befund zu schlies-
sen, handelte es sich u m drei einfache H ä u s e r {A-C) 
ohne Kellergeschoss, deren Schmalseite nach der 
Westmauerstrasse ausgerichtet war. D i e Schmalseite 
des mit t leren G e b ä u d e s B betrug etwa 7 m , die des 
süd l i ch angrenzenden G e b ä u d e s C u n g e f ä h r 7,5 m , 
die v o n Haus A lag bei 6 m . D e r n o r d ö s t l i c h e T e i l der 
H ä u s e r wurde weitgehend v o m Bagger ze r s tö r t ; daher 
bleibt ihre Tiefe u n d Inneneinteilung g röss ten te i l s un
bekannt. D i e noch feststellbare Tiefe v o n G e b ä u d e C 
betrug etwa 12,5 m . H i e r wurden zwei v o n Nordwes t 
nach S ü d w e s t verlaufende Trennmauern festgestellt 
(Abb . 19) 2 9 . D i e Eckpunkte der H ä u s e r waren, soweit 
erhalten, m i t Ka lks te inen v e r s t ä r k t u n d dienten als 
Unter lagen für Schwellbalken (vgl. A b b . 18). D e r 
obere T e i l dü r f t e also aus Fachwerk gewesen sein. D i e 
Funde v o n Ziegeln lassen auf gedeckte G e b ä u d e 
schliessen. D e r Eingang lag zur Stadtmauerstrasse 
h i n . D i e Pflasterung reichte offenbar ins G e b ä u d e 
innere h ine in . 

Rekonstrukt ion und Deutung der G e b ä u d e 

D i e H ä u s e r lagen n o r d ö s t l i c h der ca. 7 m breiten 
Westmauerstrasse u n d südwes t l i ch der A m p h i t h e a 
terstrasse (vgl. A b b . 2). D i e Westmauerstrasse wurde 
i m Bere ich der G e b ä u d e untersucht. Das Fundmate
r ia l umfasst den Ze i t r aum v o n 100-200 n .Chr . und 
deutet auf den B a u der Strasse i m Zusammenhang 
mi t der Er r ich tung des Westteils der Stadtmauer 
h i n 2 8 . 

25 Bender 1966A, 13; 14; 15; 21; 23; 28; 31; 32. 
26 Bender 1966C, 9. 
27 Bender 1966A, 13; Bender 1966C, 9. 
28 FKX05454. 
29 Bender 1966C, 10. In T/22 wurde eine nur noch unterbrochen 

erhaltene Mauer gefunden, die rechtwinklig zu MR7 verlief. Es 
ist daher denkbar, dass das südlich gelegene Gebäude bis dort
hin reichte, s. Bender 1966A, 22. 



A b b . 17 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. Süd
liches T r o c k e n m a u e r g e b ä u d e C m i t M R 14, 
M R 7, M R 12 u n d M R 8 sowie vorgelager
ter Westmauerstrasse. I m Hin te rg rund 
Herdstelle. B l i c k v o n S ü d w e s t e n . V g l . 
A b b . 21 und A b b . 2. 

A b b . 18 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. E i n 
gangsbereich des mit t leren G e b ä u d e s B. 
M R 14 mi t Bruchsteinen und E c k v e r s t ä r 
kung; das Bruchste inniveau ist teilweise 
v o n K i e s ü b e r d e c k t . B l i c k v o n S ü d e n . 

D e r B o d e n der Por t ikus bestand aus K i e s und Stei
n e n 3 0 . N a c h den Angaben H . Benders war die Stras-
senlaube aus H o l z 3 1 . 

H . Bender hat bereits vermutet, dass es sich bei den 
G e b ä u d e n u m einfache G a s t s t ä t t e n gehandelt haben 
k ö n n t e 3 2 . D a f ü r dü r f t en neben der topographischen 
Lage - N ä h e z u m Westtor und den g a l l o r ö m i s c h e n 
Tempelbez i rken - , der F u n d eines M ü h l s t e i n s u n d 
die Steinpackungen i m r ü c k w ä r t i g e n T e i l der G e 
b ä u d e C u n d A , die woh l v o n Herdstel len stammen, 
sprechen (Abb . 20 und 21) 3 3 . 

Z u m anderen widerspricht auch das Fundmate r i a l 
dieser Deutung nicht, wenn es auch etwas v o n dem 
aus Tavernen vertrauten Befund abweicht 3 4 . F . 
H o e c k hat das Fundmate r i a l des Dachversturzes aus 
d e m K a n a l n ö r d l i c h der Frauenthermen einer i n un
mittelbarer N ä h e liegenden Taberne zuweisen k ö n 
nen. D a b e i zeigte sich, dass das V e r h ä l t n i s von Tafel 
geschirr z u Gebrauchsgeschirr untypisch war, denn 
das Tafel - u n d vo r al lem das Tr inkgeschi r r war ü b e r 
vertreten 3 5 . B e i dem Fundmate r ia l aus den G e b ä u d e n 
A-C an der Westmauerstrasse v o n Augst handelt es 
sich u m O b e r f l ä c h e n s c h u t t ; dennoch fällt die grosse 
A n z a h l an Tafelgeschirr, vor a l lem an Schüsse ln aus 
Ter ra Sigil lata, sowie einfacheren T ö p f e n und Schüs 
seln auf. W e n i g vertreten s ind hingegen Becher u n d 
K r ü g e sowie R e i b s c h ü s s e l n . M ö g l i c h e E r k l ä r u n g e n 
da fü r s ind die, dass bei der Grabung aus Zei t - u n d 
L a g e r g r ü n d e n nur Randscherben u n d einzelne aus
sagekräf t ige Scherben eingesammelt wurden, z u m an
deren k ö n n t e n beispielsweise die Becher und Tel ler 
u r s p r ü n g l i c h aus H o l z bestanden haben. Mög l i che r 
weise befanden sie sich teilweise auch i m Reisege
päck , oder aber man kaufte sich die G e t r ä n k e i n einer 
anderen Taberne. I m vorderen T e i l der G e b ä u d e A-C 
h ä t t e man also Esswaren angeboten, i m r ü c k w ä r t i g e n 
T e i l gekocht (vgl. A b b . 17; 20-21 sowie A b b . 2). In 

diesem F a l l h ä t t e n sich die Reisenden hier, i n unmi t 
telbarer N ä h e des Westtores, bei ihrer Ankunf t oder 
vor der Abreise s t ä r k e n k ö n n e n . Welche F u n k t i o n an
dere G e b ä u d e , deren Mauers t rukturen sich entlang 
der Westmauerstrasse nur spä r l i ch abzeichneten, hat
ten, wissen w i r n i ch t 3 6 . Es ist anzunehmen, dass sich 
hier weitere Tabernen, Buden , Handels- , Gewerbe-
u n d Dienstleistungsbetriebe befanden. 

30 Bender 1966C, 10. 
31 H. Bender äussert sich in der Beschreibung von Profil V unter 

Schicht 7 nachträglich folgendermassen: «Schicht 7 erwies sich 
beim Abtrag als Pfostenloch! Nach einer Tiefe von ca. 15 cm ins 
Profil hinein verändert sich das Material und nimmt die Quanti
tät vom umgebenden 9 an = Strassenkies.» - Ein Pfostenloch ist 
auf der Zeichnung von Profil V nicht zu erkennen. Da den Be
fund dokumentierende Fotos fehlen, kann seine Aussage nicht 
überprüft werden. - Zu den frühen Portiken vgl. R. Hänggi, Zur 
Baustruktur der Strassen von Augusta Rauricorum. Mit einem 
Exkurs zu den Latrinen. JbAK 10, 1989, 73ff. bes. 93; 94. 

32 Bender 1966C, 3. - Zu den Tabernen vgl. H. Kaiser, C. S. Som
mer, Lopodunum I. Die römischen Befunde der Ausgrabungen 
an der Kellerei in Ladenburg 1981-1985 und 1990. Forschungen 
und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württem
berg 50 (Stuttgart 1994) 372ff; K. Roth-Rubi, Die Villa von 
Stutheihen/Hüttwilen TG. Ein Gutshof der mittleren Kaiserzeit. 
Antiqua 14 (Basel 1986) 48. 

33 In Q17: Bender 1966A, 30. - Zum Mühlstein: Bender 1966A, 3; 
Detail 3. 

34 Aussergewöhnlich viele Becher wurden bei der Grabung 1990.51 
bei den Frauenthermen gefunden: F. Hoek, Die vorläufigen Er
gebnisse der Grabung 1990.51. Flächen 1 und 2 (Augst-Frauen-
thermen, Insula 17). JbAK 12,1991, 97ff. bes. 116ff. - Die leider 
unvollständig erhaltenen Grundrisse von A-C erinnern auch an 
Streifenhäuser: Diese meist langrechteckigen Gebäude besitzen 
auf einer Schmalseite eine Portikus und sind zu einer Strasse hin 
orientiert. Meistens sind sie in einen Gewerbe- und einen Wohn
bereich aufgeteilt. Ein Keller ist häufig anzutreffen, aber nicht 
zwingend. Ausfürlich behandelt werden die Streifenhäuser jetzt 
von Kaiser/Sommer (wie Anm. 32) 374ff. 

35 Hoek (wie Anm. 34) bes. 119f. 
36 Laur-Belart (wie Anm. 1) Faltbeilage. 



A b b . 19 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. 
N ö r d l i c h e r Bereich des s ü d l i c h e n G e b ä u 
des C. Raumunter te i lung durch die M a u e r n 
M R 7 u n d M R 8. B l i c k von N o r d e n . 

A b b . 20 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. Süd
l iche L ä n g s m a u e r M R 16 des n ö r d l i c h e n 
G e b ä u d e s A mi t Ziegelplatten mi t M ö r -
tel(?)unterlage auf K ie sn iveau (rechts i m 
B i l d ) . B l i c k von Nordos ten . 

Interessant ist i n diesem Zusammenhang der F u n d 
des Bodentei ls einer grossen A m p h o r e ( D m . 60 cm), 
der i n der Por t ikus vo r Haus C noch in situ lag (Abb. 
22; vgl . A b b . 2 ) 3 7 . D e r G r ö s s e nach zu urteilen, dür f t e 
es sich u m eine Weinamphore gehandelt haben. Sol 
che u n d andere Behä l t e r standen häuf ig vor Gast
h ä u s e r n . D e r dar in gesammelte U r i n wurde v o n den 
Gerbern und F ä r b e r n in ihren Betrieben verwendet. 

W i e oben bereits vermerkt, wurden die Funde aus 
dem O b e r f l ä c h e n s c h u t t geborgen. Das Fundmate r i a l 
aus dem s ü d l i c h e n G e b ä u d e C deckt das gesamte 
2. Jahrhundert n .Chr . ab u n d reicht bis gegen die 
M i t t e des 3. Jahrhunderts (vgl. A b b . 15; 23-27). D i e 
Funde aus G e b ä u d e B u n d A g e h ö r e n ebenfalls ins 
2. Jahrhundert (vgl. A b b . 29-31). D i e G e b ä u d e A-C 
d ü r f t e n demnach i m Anschluss an den B a u der Stadt
mauer errichtet worden. W i e lange sie w i r k l i c h i n Be
trieb waren, lässt sich nicht mi t Sicherheit sagen, 
denn auch hier musste aus Z e i t g r ü n d e n der Bagger 
eingesetzt werden. A u c h war nicht i m m e r eine exakte 
Trennung der Funde nach G e b ä u d e n mög l i ch (vgl. 
z .B . F K X05470) . I m folgenden ist das Fundmate r i a l 
aus den H ä u s e r n A-C aufgelistet u n d abgebildet. 

A b b . 21 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. 
Maue rk lo t z aus Ka lks t e in , Herdstelle(?) i m 
s ü d l i c h e n G e b ä u d e C B l i c k v o n S ü d o s t e n . 
V g l . A b b . 17. 

A b b . 22 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. A m 
phorenboden i n Por t ikus vo r s ü d l i c h e m 
G e b ä u d e C, daneben grosser Ka lks t e in 
block. B l i c k v o n Osten. V g l . A b b . 2. 

37 Bender 1966A, 4 mit Skizze; S. 13; Detail 1; lb. Heute nicht 
mehr auffindbar. 



Die Funde aus Haus C 

O b e r f l ä c h e n s c h u t t aus dem westlichen Bereich 
des G e b ä u d e s C 

Das folgende Fundmate r ia l stammt aus den beiden 
A b t r ä g e n F K X 0 5 4 7 0 ( O K 292,57 m ü . M . , U K 292,36 
m ü .M. ) u n d F K X05453 ( O K 292,58 m ü . M . , U K 
292,10 m ü . M . ) i m westlichen Bereich des G e b ä u d e s 
C m i t M a u e r M R 7 u n d M R 8 sowie dessen nordwest
l i chem T e i l (Abb . 15; 23-26). Es handelt sich u m hu
mosen O b e r f l ä c h e n s c h u t t mi t Ziegelfragmenten. D e r 
Abt rag F K X 0 5 4 7 0 reichte z u m T e i l bis auf ein humo
ses Steinniveau; F K X05453 durchschnit t teilweise 
das r ö m i s c h e Strassenbett. D i e Funde decken das 
ganze 2. Jahrhundert n .Chr . ab u n d reichen ins 
3. Jahrhundert n .Chr . h inein; einzelne Funde, z .B . die 
Becher 53-54 s tammen noch aus dem 1. Jahrhundert . 
G u t vertreten s ind b e i m Gesch i r r aus Ter ra Sigil lata 
die Tel ler Dragendorff 18/31 (42.43.45.46), Becher 
Dragendorf f 33 (53-56) sowie Re l ie f schüsse ln D r a 
gendorff 37 (61.63-67.71-84), Glanztonbecher (89-
101), verschiedene einfache Schüsse ln (106-131) u n d 
T ö p f e (132-155). M a n ist erstaunt ü b e r die wenigen 
Scherben von R e i b s c h ü s s e l n (156-159), K r u g - u n d 
Glasfragmente (160-163; 171-172) 3 8 . Das Fundmate
r ia l aus dem süd l i chen T e i l desselben G e b ä u d e s C 
( F K X05490 , 197-209) g e h ö r t i n die Ze i t von 130-
250 n .Chr . und spricht für die Benutzung des G e b ä u 
des noch u m die M i t t e des 3. Jahrhunderts (dies gilt 
auch für das R h o m b u s - G e b ä u d e , s. oben) 3 9 . 

41 Dupondius, Antoninus Pius, Rom 138-161; deutliche Zirkula
tionsspuren (1966.2737, FK X05453). 

42 RS, TS, Teller Dragendorff 18/31 (Inv. 1966.11303, X05453). 
43 RS, TS, Teller Dragendorff 18/31 (Inv. 1966.11302, X05453). 
44 RS, TS, Teller Dragendorff 32 (Inv. 1966.11283, X05453). 
45 BS, TS, Teller Dragendorff 18/31 (Inv. 1966.1 1282, X05453). 
46 BS, TS, Teller Dragendorff 18/31 (?) (Inv. 1966.15003, X05470). 
47 2 RS, TS, Schälchen Dragendorff 35. Rand mit Barbotineblätt-

chen(Inv. 1966.12015, Inv. 1966.15006, X05470). - Siehe auch 
49. 

48 2 RS, TS, zusammengehörend, Schälchen Dragendorff 35 mit 
Barbotineverzierung (Inv. 1966.1 1287, X05453). 

49 RS, TS, Schälchen Dragendorff 35 mit Barbotineverzierung 
(Inv. 1966.11304, X05453), zu 47 gehörend. 

50 RS, TS, Schale Dragendorff 42 mit Barbotineverzierung (Inv. 
1966.12016, X05470). 

51 RS, TS, Curie Typ 15 (Inv. 1966.11286, X05453). 
52 RS, TS, Walters Form 79 (Inv. 1966.11280, X05453). 
53 RS, TS, Becher Dragendorff 33, südgallisch (Inv. 1966.11285, 

X05453). 
54 RS, TS, Becher Dragendorff 33, Rille am oberen Rand innen 

(1966.15007, X05470). 
55 RS, TS, Becher Dragendorff 33, aussen Rille, ostgallisch (Inv. 

1966.15008, X05470). 
56 RS, TS, Becher Dragendorff 33, aussen Rille, ostgallisch (Inv. 

1966.11284, X05453). 
57 BS, TS, wohl Teller 18/31. Standring, Boden nach innen hoch

gewölbt, Stempel ME (Inv. 1966.15004, X05470). 
58 BS, TS, Boden eines Schälchens (Inv. 1966.11289, X05453). 
59 RS, TS, Schälchen Dragendorff 46 Variante, Überzug nicht 

mehr vorhanden (1966.15017, X05470). 
60 RS, TS, Kragenrandschüssel mit Barbotineverzierung Hofheim 

12 (Inv. 1966.11288, X05453). 
61 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 mit Ansatz des Eierstabs 

(Inv. 1966.15009, X0470). 
62 RS, TS, Schüssel mit Kragenrand Dragendorff 38. Kragenrand 

weggebrochen (Inv. 1966.15016, X05470). Siehe auch 70. 

63 4 WS, Reliefschüssel Dragendorff 37 mit Ansatz des Eierstabs 
(Inv. 1966.11301, 1966.11305a-c, X05453). 

64 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37, Eierstab mit zwei um
laufenden Stäben ohne Kern, Beistrich rechts, gedreht, tordiert, 
darunter Perlstab, südgallisch (Inv. 1966.15011, X05470). 

65 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37, südgallisch(?) (Inv. 
1966.12019, X05470). 

66 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab mit zwei um
laufenden Stäben ohne Kern, kräftiger Beistrich rechts, tor
diert, darunter Perlstab (Inv. 1966.15012, X05470). 

67 3 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37, aneinanderpassend, 
südgallisch. Eierstab mit zwei umlaufenden Stäben und schma
lem Kern, Beistrich rechts mit knotenartig verdicktem unterem 
Ende. Feldereinteilung durch Perlstäbe abgetrennt, an Kreu
zung Blümchen. Laufender Hund und Victoria. Flavisch (Inv. 
1966.12026, 1966.12024, 1966.15013, X05470). 

68 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 29. Rest von Girlande mit 
Stengelknoten und Blattschuppen, darunter Blattschuppen und 
Perlstab (Inv. 1966.12021, X05470). 

69 WS, TS, Reliefschüssel 37. Dekor nicht bestimmbar (Inv. 
1966.12023, X05470). 

70 WS, TS, Reliefschüssel 37. Laufender Hund nach rechts. Fel
dereinteilung, Rest von Andreaskreuzmotiv und zwei Halb
kreisbögen (Inv. 1966.15014, X05470). 

71 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab mit zwei um
laufenden Stäben, schmaler, langer Kern, Beistrich nach rechts, 
in Blümchen endend, darunter Perlstab (Inv. 1966.11298, 
X05453). 

72 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 (Inv. 1966.12020, 
X05470). 

73 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 (Inv. 1966.11290, 
X05453). 

74 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 (Inv. 1966.11292, 
X05453). 

75 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 (Inv. 1966.11291, 
X05453). 

76 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 (Inv. 1966.12017, 
X05470). 

77 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Gedrungener Eierstab, 
überstrichen, mit kräftigem Beistrich, darunter Perlstab und 
Herzblätter (Inv. 1966.12025, X05470). 

78 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 in der Art des Vere-
cundus. Zwei breite umlaufende Stäbe ohne Kern (Inv. 
1966.15010, X05470). 

79 2 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Nackter Mann und 
Vorderteil eines Tiers; Symplegma und kniende Figur; wohl 
von derselben Schüssel. Zum Bilderstempel s. H. Ricken, Ch. 
Fischer, Die Bilderschüsseln der römischen Töpfer von Rhein
zabern (1963) 45 M68Taf. 161 Nr. 8 (Inv. 1966.11294, X05453; 
1966.11293, X05453). 

80 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 mit nacktem Unter
schenkel und Blättern (Inv. 1966.12022, X05470). 

81 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Unter Perlstab Bär und 
Hinterläufe eines Cerviden (Inv. 1966.15015, X05470). 

82 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Rückwärtiger Teil ei
nes Meerwesens. Busch und Kreis als Füllsel (Inv. 1966.1 1297, 
X05453). 

83 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Hinterer Teil eines Lö-
wen(?) sowie stark abgeriebenes Blattwerk (Inv. 1966.11295, 
X05453). 

84 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Rest eines Perlstabs, 
darunter Bär nach links und Vorderteil eines Cerviden, dazwi
schen Blätter und dreiblättrige Pflanze (Inv. 1966.11296, 
X05453). 

85 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 27 oder 29. Blattmotiv 
(Inv. 1966.12018, X05470). 

38 Nicht gefunden werden konnten die folgenden Funde: FK 
X05470: Inv. 1966.12014 (TS), Inv. 1966.12020 (TS), Inv. 
1966.12029 (Keramik), Inv. 1966.12032 (Keramik), Inv. 
1966.15005 (Keramik), Inv. 1966.15042-45 (Keramik); aus FK 
X05453 fehlt Inv. 1966.11281 (TS), Inv. 1966.11305 (Keramik) 
und Inv. 1966.11318 (Keramik). 

39 Im Grabungstagebuch (Bender 1966A) 4 und 13 werden Ampho
renboden und -scherben erwähnt, die nicht auffindbar waren. 
Zudem wird ein vollständig erhaltenes Keramiktöpfchen er
wähnt (S. 4), das heute ebenfalls verschollen ist. 





86 BS, TS, Standring (Inv. 1966.12013, X05470). 
87 BS, TS, Standring (Inv. 1966.11306, X05453). 
88 Boden, TS, Standring abgeschlagen (Inv. 1966.12027, X05470). 
89 2 RS, Becher mit Glanztonüberzug, nicht aneinanderpassend. 

Ton orange, Überzug nicht erhalten (Inv. 1966.12229, 
1966.12031, X05470). 

90 RS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton hellorange, ins Beige 
gehend, Überzug nicht mehr erhalten (Inv. 1966.12030, 
X05470). 

91 RS, Becher, dünnwandig, mit Glanztonüberzug. Unter Schul
terrille Kerbband schwach zu erkennen. Ton orange, Überzug 
nicht erhalten (Inv. 1966.11309, X05453). 

92 RS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton kräftig orange, Überzug 
nicht erhalten (Inv. 1966.11313, X05453). 

93 RS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton hell orange, Überzug 
nicht erhalten (Inv. 1966.1 1307, X05453). 

94 RS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton orange, Überzug nicht 
erhalten (Inv. 1966.11311, X05453). 

95 BS und 14 WS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton orange, 
Überzug schwarz (Inv. 1966.11299a-n. X05453). 

96 BS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton orange, Überzug 
schwarz (Inv. 1966.11308, X05453). 

97 BS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton orange, mit Glimmer, 
Überzug schwarz (Inv. 1966.12028, X05470). 

98 WS, Becher mit Glanztonüberzug, Fadenkreuzdekoration, Bar
botineverzierung. Ton orange, Überzug schwarz (Inv. 
1966.11300, X05453). 

99 RS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton orangebeige, Überzug 
rot, kaum erhalten (Inv. 1966.11310, X05453). 

100 2 RS, Becher mit Glanztonüberzug und rätischem Randprofil. 
Unter Schulterknick Kerbband. Ton bräunlich, fein gemagert, 
Überzug nicht erhalten (Inv. 1966.11312, 1966.11314, 
X05453). 

101 RS, Becher mit Glanztonüberzug. Ton orange. Überzug nicht 
erhalten (Inv. 1966.11315, X05453). 

102 RS, Teller mit einwärts gebogenem Rand. Ton bräunlichgrau, 
-kern hellgrau (Inv. 1966.15026, X05470). 

103 RS, Teller oder Schüssel mit einwärts gebogenem Rand. Aus
sen Wandrille. Ton grau (Inv. 1966.15027, X05470). 

104 RS, Teller, scheibengedreht, mit konischer Wand und etwas 
einwärts gebogenem Rand. Ton rotbraun (Inv. 1966.15028, 
X05470). 

105 3 RS, Teller mit leicht verdicktem bandartigem Rand. Ton 
dunkelgrau, gemagert (Inv. 1966.1 1337. 1966.11336, 
1966.1 1338, X05453). 

106 RS Schüssel mit nach aussen gebogenem Rand, Rille an Rand
innenseite. Ton grau (Inv. 1966.15025, X05470). 

107 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Ton braun, 
Tonkern dunkelgrau (Inv. 1966.15033, X05470). - Siehe auch 
116. 

108 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Randleiste 
fast vollständig weggebrochen. Rille an Randinnenseite. Ton 
braun, leicht gemagert (Inv. 1966.12039, X05470). 

109 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Randleiste 
teilweise erhalten. Ton hellgrau (Inv. 1966.15031, X05470). 

110 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Ton gräulich
beige (Inv. 1966.12045, X05470). - Siehe auch 111. 

111 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste; Absatz 
(Knick) unter Randleiste. Ton gräulichbeige, zu 110 gehö
rend^) (Inv. 1966.15030, X05470). 

112 2 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste, aneinan
derpassend. Ton hellbraun (Inv. 1966.15029 A.B, X05470). 

113 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Ton hell
braun (Inv. 1966.11329, X05453). 

114 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Ton hell
braun (Inv. 1966.11327, X05453). 

115 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Ton hell
braun (Inv. 1966.11328, X05453). 

116 3 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Randleiste 
bei 1966.12044 stark beschädigt. Ton braun, -kern dunkel
braun. Innenseite geglättet (Inv. 1966.12044, 1966.12046, 
1966.15032, X05470). Wohl zu 107 gehörend. 

117 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Ton dunkel
grau (Inv. 1966.11330, X05453). 

118 RS, Schüssel mit Horizontalrand. Ton orange (Inv. 
1966.12041, X05470). 

119 RS, Schüssel mit einwärts gebogenem Rand. Ton grau (Inv. 
1966.12043, X05470). 

120 2 RS, nicht aneinanderpassend, Schüssel mit Deckelfalzrand, 

Feinkeramik. Ton kräftig orange (Inv. 1966.12032, 1966.15021, 
X05479). 

121 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton kräftig orange (Inv. 
1966.15022, X05470). 

122 2 RS, nicht aneinanderpassend, Schüssel mit Deckelfalzrand. 
Ton orange, -kern braun (Inv. 1966.12040, 1966.15023, 
X05470). 

123 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Gerillte Wand. Ton kräftig 
orange (Inv. 1966.11316, X05453). 

124 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Gerillte Wand. Ton kräftig 
orange (Inv. 1966.11317, X05453). 

125 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton rotbraun, -kern braun 
(Inv. 1966.12038, X05470). 

126 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orangerot (Inv. 
1966.12037, X05470). 

127 RS, Schüssel mit gerilltem Rand. Ton orange, mehlig (Inv. 
1966.11324, X05453). 

128 RS, Schüssel mit gerilltem Rand, dünnwandig. Ton ziegelrot, 
hart gebrannt (Inv. 1966.11319, X05453). 

129 RS, Schüssel mit gerilltem Rand. Ton orangerot und rotbraun 
(Inv. 1966.11323, X05453). 

130 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orangerot, -kern braun 
(Inv. 1966.11322, X05453). 

131 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orange, -kern hellgrau 
(Inv. 1966.11320, X05453). 

132 2 RS, nicht aneinanderpassend, Topf mit verdicktem Rand. 
Ton kräftig orangerot (Inv. 1966.11325, 1966.11326, X05453). 

133 2 RS, nicht aneinanderpassend, Schultertopf. Ton grau (Inv. 
1966.12033, 1966.12036, X05470). 

134 RS, Topf mit ausbiegendem Rand. Ton grau (Inv. 1966.15018, 
X05470). 

135 RS, Topf mit ausbiegendem Rand. Ton grau (Inv. 1966.15019, 
X05470). 

136 RS, Topf mit gerilltem Horizontalrand und stark bauchiger 
Wand. Ton dunkelgrau (Inv. 1966.1 1333, X05453). 

137 RS, Topf mit gekehltem Rand. Ton bräunlich (Inv. 1966.11331, 
X05453). 

138 RS, Topf mit wulstigem, ausbiegendem Rand, scheibengedreht, 
rauhwandig. Ton dunkelbraun/-grau, etwas gemagert (Inv. 
1966.11335, X05453). 

139 RS, Topf mit schwach gekehltem Rand, scheibengedreht. Ton 
braunbeige, stark gemagert (Inv. 1966.11332, X05453). 

140 RS, Topf mit ausbiegendem Rand. Ton grau, stark gemagert 
(Inv. 1966.11334, X05453). 

141 RS, Topf mit gerilltem Horizontalrand handgemacht, über
dreh^?). Ton rotbraun, etwas gemagert (Inv. 1966.15024, 
X05470). 

142 2 RS, aneinanderpassend, Topf mit ausgezogenem Rand, hand
gemacht, überdreht. Rest von Kammstrichverzierung. Ton 
dunkelbraun, muschelkalkgemagert (Inv. 1966.15040, 
1966.12042, X05470). 

143 RS, Topf mit ausgezogenem Rand, handgemacht, überdreht. 
Ton braungräulich, etwas muschelkalkgemagert (Inv. 
1966.15037, X05470). 

144 RS, Topf mit schwach gerilltem Horizontalrand, handgemacht, 
überdreht. Ton ziegelrot, etwas muschelkalkgemagert. Aussen 
schwach erkennbarer senkrechter Kammstrich (Inv. 
1966.15038, X05470). 

145 RS, Topf mit schwach gerilltem Horizontalrand, handgemacht, 
überdreht. Aussen horizontaler Kammstrich. Ton braun, etwas 
muschelkalkgemagert (Inv. 1966.15039, X05470). 

146 RS, Topf mit schwach gerilltem Horizontalrand, Rille an 
Randinnenseite, handgemacht, überdreht. Aussen horizontaler 
und vertikaler Kammstrich. Ton braun, stark quarzitgemagert 
(Inv. 1966.15035, X05470). 

147 RS, Topf mit schwach gerilltem Horizontalrand, handgemacht, 
überdreht. Ton ziegelrot und braun, etwas gemagert (Inv. 
1966.15034, X05470). 

148 RS, Topf mit nach aussen biegendem Rand, handgemacht, 
überdreht. Ton braun und grau, etwas gemagert (Inv. 
1966.12034, X05470). 

149 RS, Topf mit schwach gerilltem Horizontalrand. Ton orange, 
-kern grau (Inv. 1966.12035, X05470). 

150 RS, Topf mit schwach gerilltem Horizontalrand. Innen Spur 
der Überglättung(?). Ton dunkelrot, etwas muschelkalkgema
gert (Inv. 1966.11342, X05453). 

151 RS, Topf mit schwach gerilltem Horizontalrand. Handge
macht, überdreht. Ton graubraun, etwas muschelkalkgemagert 
(Inv. 1966.11343, X05453). 





152 RS, Topf mit leicht nach aussen gebogenem Rand. Handge
macht, überdreht. An Aussenseite horizontaler Kammstrich. 
Ton ziegelrot, etwas muschelkalkgemagert (Inv. 1966.11341, 
X05453). 

153 RS, Topf mit schwach gerilltem Rand. Handgemacht, über
dreht. Tonkern braun, Innenseite dunkelrot (Inv. 1966.11340, 
X05453). 

154 RS, Topf mit leicht nach aussen gebogenem Rand. Handge
macht, überdreht. Ton braun, muschelkalkgemagert (Inv. 
1966.15036, X05470). 

155 RS, Topf mit scharf nach aussen gebogenem Rand. Kamm
strich, handgemacht, innen überglättet. Ton grau, etwas gema
gert (Inv. 1966.1 1339, X05453). 

156 RS und WS, Reibschüssel. Ton beige, etwas mehlig, ein wenig 
Körnung schon auf dem Rand, WS abgenützt (Inv. 1966.15041, 
1966.12047, X05470). 

157 WS, Reibschüssel. Ton beige, mehlig. Rest von Körnung an 
Randinnenseite (Inv. 1966.1 1346, X05453). 

158 RS, Reibschüssel. Ton rötlichorange, etwas mehlig. Unregel
mässige, schwache Körnung (Inv. 1966.11344, X05453). 

159 RS, Reibschüssel. Ton beige, leicht grünlich (Inv. 1966.11345, 
X05453). 

160 RS, Einhenkelkrug mit Wulstrand. Ton kräftig orangerot (Inv. 
1966.11349, X05453). 

161 RS, Krug mit trichterförmiger Mündung. Ton kräftig orangerot 
(Inv. 1966.11347, X05453). 

162 Zweistabiges Henkelfragment, Krug. Ton orange, -kern grau
braun (Inv. 1966.11348, X05453). 

163 2 BS, Krugboden mit Standring, Boden leicht eingewölbt. Ton 
ziegelrot, etwas gemagert (Inv. 1966.11350, X05453). 

164 Pannonische Trompetenfibel mit grossem Trompetenkopf: 
E. Riha, Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. For
schungen in Augst 3 (Augst 1979) 81 Nr. 280 mit Abb. Taf. 11 
(Inv. 1966.11354, X05453). 

165 Schuhsohlenfibel mit kleinen Resten einer grünlich verfärbten 
Emaileinlage: Riha (wie 164) 203 Nr. 1755 mit Abb. Taf. 68 
(Inv. 1966.12052, X05470). 

166 Bronzener Fingerring mit bandförmigem Querschnitt: E. Riha, 
Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst. Forschun
gen in Augst 10 (Augst 1990) 139 Nr. 373 (Inv. 1966.12051, 
X05470). 

167 Bronzehaarnadel mit dreiteiliger Bekrönung: Pinienzapfen, ba-
lusterförmigem Teil und querprofiliertem Wulst: Riha (wie 
166) 179 Nr. 2535 Taf. 59 (Inv. 1966.12048, X05470). 

168 Bronzener Fingerring mit einem im Querschnitt ovalen Reif, 
der auf der Aussenseite durch jeweils eine Randrille verziert 
ist: Riha (wie 166) 136 Nr. 256 Taf. 13 (Inv. 1966.11355, 
X05453). 

169 Spatelsonde: E. Riha, Römisches Toilettgerät und medizini-

A b b . 26 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. 
O b e r f l ä c h e n s c h u t t aus G e b ä u d e C, west
l icher Bereich ( F K X 0 5 7 0 , X05453) . B r o n 
zefunde 164-170 und Glasscherben 1 7 1 -
172. M . 1:2. 

sehe Instrumente aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in 
Augst 6 (Augst 1986) 74 Nr. 555 Taf. 50 (Inv. 1966.12050, 
X05470). 

170 Dünner Bronzestreifen, seitlich spitz auslaufend, Halbfabri
kat?) (Inv. 1966.12049, X05470). 

171 Glasfragment, Bandhenkel, Flasche(?) Glas dunkelgrün (Inv. 
1966.1 1351, X05453). 
Glasfragment, Glas hellgrüntürkis, geschmolzen, von Flaschen
hals (Inv. 1966.11352, X05453). 

172 Glasbodenfragment, Schale mit leicht aufgewölbtem Boden, 
Röhrchenstandring und Heftnarbe. Glas hellgrün (Inv. 
1966.11353, X05453). 

A b b . 25 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. O b e r f l ä c h e n s c h u t t aus G e b ä u d e C, westlicher Bere ich 
( F K X 0 5 7 0 , X05453) . Keramikfunde 150-163. M . 1:3. 



Oberflächenschutt aus dem östl ichen Bereich 
des Gebäudes C 

B e i m Fundmate r i a l aus dem n o r d ö s t l i c h e n T e i l des 
G e b ä u d e s C handelt es sich u m humosen Ober f lä 
chenschutt (Abb . 27). D e r F u n d k o m p l e x F K X 0 5 4 5 7 
( O K 292,71 m ü . M . , U K 292,50 m ü . M . ) , der sich i n 
die Ze i t von 90-130 n .Chr . datieren lässt , enthielt 
mehrere Re l ie f schüsse ln der F o r m Dragendorf f 37 
(179-184) sowie Schüsse ln u n d T ö p f e 4 0 . 

173 As, Claudius, 41-54 n.Chr., RIC I (2), 127,95 oder 129,111 (Inv. 
1966.2742). 

174 RS, TS, Schälchen Dragendorff 27 (Inv. 1966.10405). 
175 RS, TS, Teller Dragendorff 18 (Inv. 1966.10406). 
176 RS, TS, Tasse Dragendorff 33 (Inv. 1966.10409). 
177 BS mit Standring, TS, Tasse Dragendorff 33. Standringinnen

seite Graffiti (Inv. 1966.10407). 
178 BS mit Standring, TS (Inv. 1966.10408). 
179 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Rest von Eierstab (Inv. 

1966.10410). 
180 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab mit zwei um

laufenden Stäben, schmaler Kern, Beistrich rechts mit verdick
tem Ende, darunter Fruchtzapfen (Inv. 1966.10411). 

181 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab mit zwei um
laufenden Stäben und kleinem Kern, Beistrich rechts mit kuge
liger Verdickung am Ende, darunter Perlstab. Dekoration mit 
3 Ranken und gefiedertes Dreiecksblatt: G. T. Mary, Punzen
schatz südgallischer Terra Sigillata-Töpfer III (Stuttgart 1985) 
281 Nr. E142 (Inv. 1966.10412). - Wohl zu 234 gehörend. 

182 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Dekoration oben nicht 
bestimmbar. Unter Perlstab auf Fiederblatt liegender Perlstab, 
seitlich eine Ranke, in Stern endend (Inv. 1966.10413). 

183 2 WS aneinanderpassend, TS, von Reliefschüssel Dragendorff 
37. Rest eines Perlstabs, darunter Hase nach links, davor Perl-
stabtrenner mit Blume (Inv. 1966.10414). 

184 WS, TS. Reliefschüssel Dragendorff 37. Unter Pcrlstab Ab
schlusskranz mit Dreiblatt nach links. - Vgl. Mary (wie 181) 
255 Nr. R164 (Inv. 1966.10415). 

185 BS mit Standring, TS, Reliefschüssel (Inv. 1966.10416). 
186 RS, Topf mit leicht ausbiegendem Rand. Ton grau (Inv. 

1966.10417). 
187 2 RS aneinanderpassend, Schüssel mit Horizontalrand. Ton 

orangerot, Rest von schwarzem Überzug (Inv. 1966.10418, 
1966.10427) . 

188 RS. Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orange (Inv. 
1966.10425). 

189 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Rille auf der Schulter. 
Ton orange, etwas gemagert (Inv. 1966.10426). 

190 2 RS aneinanderpassend, Topf mit Horizontalrand, handge
macht. Ton orange, -kern braun, stark gemagert, muschelkalk
haltig (Inv. 1966.10419). 

191 RS, Topf mit gerilltem Horizontalrand, handgemacht, über
dreht. Aussenseite Spuren von Kammstrich. Ton braun, innen 
dunkelrot, muschelkalkhaltig (Inv. 1966.10420). 

192 RS, Topf mit gekehltem Horizontalrand. Ton dunkelgrau, ge
magert (Inv. 1966.10421). 

193 RS, Topf mit gerilltem Horizontalrand, handgemacht. Ton 
braun, etwas gemagert (Inv. 1966.10422). 

194 RS, Topf mit ausbiegendem Rand. Ton grau, gemagert (Inv. 
1966.10423). 

195 RS, Topf mit gerilltem Horizontalrand, handgemacht, über
dreht. Ton aussen dunkelbraun, innen heller (Inv. 1966.10424). 

196 RS Reibschüssel mit Rest von Ausguss. Ton orange, Körnung 
beginnt an Innenseite ca. 2.5 cm unter dem Rand (Inv. 
1966.10428) . 

Oberflächenschutt Ost und Süd sowie Herdstelle 
in Gebäude C 

F u n d k o m p l e x X 0 5 4 9 0 ( O K 293,00 m ü . M . , U K 
292,33 m ü .M. ) beinhaltet Funde , die b e i m Freilegen 
v o n Ost -, Süd- u n d Westmauer ( M R 13 bis M R 15) 

sowie dem Bere ich mi t der Herdstel le v o n G e b ä u d e C 
zutage kamen (Abb. 27). E r umfasst den Ze i t r aum 
v o n 130-250 n. Chr . und enthielt nur wenige F u n d e 4 1 : 

197 Dupondius, Marc Aurel für Faustina II., Rom 161-176, RIC 
III, 345,1643; deutliche Zirkulationsspuren (Inv. 1966.2732). 

198 RS, TS, Schale Dragendorff 35 (Inv. 1966.12750). 
199 RS, TS, Schale Dragendorff 42 mit Rest von Henkel (Inv. 

1966.12751) . 
200 BS mit Standring, TS, Schale Dragendorff 18/31 (Inv. 

1966.12752) . 
201 BS mit Standring, TS. Ton orange, Überzug nicht mehr vor

handen (1966.12753). 
202 RS, TS, Becher Dragendorff 27 (Inv. 1966.12754). 
203 RS, Becher mit Glanztonüberzug und Rille auf der Schulter. 

Ton orange (Inv. 1966.12755). 
204 2 RS aneinanderpassend, Schüssel mit Horizontalrand und 

Randleiste. Ton hellbraun, schwarzer Überzug (Inv. 
1966.12760, 1966.12758). 

205 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton dunkelgrau, sekundär 
verbrannt (Inv. 1966.12756). 

206 RS, Topf mit nach aussen gebogenem Rand. Ton orange, stark 
gemagert. Scheibengedreht (Inv. 1966.12757). 

207 RS, Ausguss einer Reibschüssel. Ton orange, vereinzelt Kör
nung (Inv. 1966.12761). 

208 RS, Amphore Gruppe 4 Gaul 4: S. Martin-Kilcher, Die römi
schen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in 
Augst 7/3 (Augst 1994) 698 Nr. 3082 (Inv. 1966.12762). 

209 Bronzeknopf mit achtblättriger Blüte, neuzeitlich^) (Inv. 
1966.12749). 

Oberflächenschutt aus Gebäude B 

A l s m a n den Schnitt nach N o r d e n erweiterte, stiess 
man i n Abt rag X05456 ( O K 292,61 m ü . M . , U K 
292,30 m ü . M . ) vorwiegend auf humosen Ober f lä 
chenschutt u n d fand nebst K e r a m i k (Abb . 29) einen 
M ü h l s t e i n aus Sandstein sowie ein « Z i n n e n s t e i n » 
(Abb. 28), der u r s p r ü n g l i c h v o n der Stadtmauer stam
men dür f te ; beide Funde s ind heute verschollen. Das 
wenige Fundmate r i a l s tammt aus dem s p ä t e r e n 
2. Jahrhundert . 

210 RS, TS, Schälchen Dragendorff 40, Rillen an Aussenseite (Inv. 
1966.9992). 

211 RS, TS, Schale Dragendorff 42 (Inv. 1966.9993). 
212 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab stark abgerie

ben (Inv. 1966.9994). 
213 RS, Becher mit Glanztonüberzug, dünnwandig. Ton beige (Inv. 

1966.9995). 
214 RS, Teller mit einwärts gebogenem Rand. Ton dunkelorange, 

etwas gemagert, Glimmer (Inv. 1966.10002). 
215 RS, Schüssel mit gerilltem Horizontalrand. Ton kräftig orange 

(Inv. 1966.9996). 
216 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orange, -kern braun (Inv. 

1966.9997). 
217 RS, Topf, rauhwandig, mit kantig gerilltem, profiliertem Rand, 

scheibengedreht. Ton grau, stark gemagert (Inv. 1966.9998). 
218 RS, Topf̂  rauhwandig, mit nach aussen gebogenem Rand, Aus

senseite mit schwach gekehltem Rand. Ton braun, gemagert 
(Inv. 1966.9999). 

219 RS, Topf mit leicht gekehltem Rand, scheibengedreht. Ton 
orange, sandgemagert (Inv. 1966.10000). 

220 RS, Reibschüssel(?). Ton orange mit einzelnen Körnern (Inv. 
1966.10001). 

40 Aus diesem FK ist Inv. 1966.10329 (Lavez) nicht mehr aufzufin
den. 

41 Aus diesem FK fehlt Inv. 1966.12763 (Eisen). 



A b b . 27 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. O b e r f l ä c h e n s c h u t t aus G e b ä u d e C. Ö s t l i c h e r Bere ich ( F K 
X05457) mi t F u n d e n 173-196; Funde 197-209 aus dem Bere ich Ost u n d S ü d sowie Herdstelle 
( F K X 0 5 4 9 0 ) . M . 1:3. 
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A b b . 28 Augst, S ü d v o r s t a d t . Grabung 1966.55. O b e r f l ä c h e n s c h u t t aus G e b ä u d e B: « Z i n n e n s t e i n » 
( F K X 0 5 4 5 6 ) . M . 1:10. 

Oberflächenschutt aus Gebäude A und Gebäude B 

A u s dem n ö r d l i c h e n T e i l des G e b ä u d e s B und dem 
daran angrenzenden, kaum mehr erhaltenen Haus A 
stammt Abt rag F K X05497 ( O K 292,32 m ü . M . , U K 
291,81 m ü . M . ) (Abb . 29-31). E r umfasst einen Zei t 
r aum v o n 50-200 n.Chr. , wobei das Fundmate r i a l 
mehrhei t l ich aus dem 2. Jahrhundert s tammt (früh 
s ind 223 u n d 224)42. I m h u m ö s e n O b e r f l ä c h e n s c h u t t 
fand m a n wiederum einige Schüsse ln aus Ter ra S ig i l 
lata (230-243), Becher (244-249), zahlreiche einfa
chere Schüsse ln u n d Töpfe , drei R e i b s c h ü s s e l n (278-
280) sowie drei Randscherben v o n K r ü g e n (281-283) 
u n d zwei Randscherben einer Weinamphore (284). 

221 RS, TS, Teller Dragendorff 15/17 (Inv. 1966.131 12). 
222 RS, TS, Dragendorff 18/31 (Inv. 1966.131 13). 
223 BS, TS, Teller, Dragendorff 22 oder 23 (Inv. 1966.13111). 
224 RS, TS, Tasse Form Dragendorff 24 (Inv. 1966.13116). 
225 BS mit Standring, TS, Tasse (Inv. 1966.131 17). 
226 RS, TS, Schale Curie Typ 15 (Inv. 1966.13115). 
227 RS, TS, Schale Curie Typ 15 (Inv. 1966.131 14). 
228 RS, TS, Teller Dragendorff 18/31, ostgallisch (Inv. 

1966.18972). 
229 RS, TS, Napf Dragendorff 30, ostgallisch (Inv. 1966.18973). 
230 RS, TS, Schüssel Dragendorff 37 (Inv. 1966.13133). 
231 RS, TS, Schüssel Dragendorff 37 (Inv. 1966.18971). 
232 RS, TS, Schüssel Dragendorff 37, ostgallisch (1966.18975). 
233 WS, TS, Reliefschüssel, Altstück, südgallisch (Inv. 1966.18974). 
234 3 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Rest einer Ranke mit 

dreieckigen gefiederten Blättern, darunter Perlstab und Gefäss-
rippen Dragendorff 37; Scherbe 1966.13130 wohl dazugehö
rend (Inv. 1966.13120-22, 1966.13130). - Siehe 181. 

235 WS, TS, Reliefschüssel. Halbkreis aus drei Stäben mit einge
schlossenem Pfeilblatt, darunter fächerförmiges Blatt (Inv. 
1966.13131). 

236 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab gedrungen, 
flacher halbrunder Kern mit zwei umlaufenden Stäben, Bei
strich rechts in Blüte endend, darunter Perlstab. Darstellung 
unbestimmbar (Inv. 1966.131 18); RS, TS, nach Ton, Überzug 
und Dekoration wohl dazugehörend (Inv. 1966.131 19). 

237 RS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab mit zwei um
laufenden Stäben, schmaler Kern, Beistrich links mit verdick
tem Ende (Inv. 1966.13128). 

238 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab verstrichen, 
Beistrich nach rechts. Rest von Löwe(?) und Garbe (Inv. 
1966.13129). 

239 2 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37. Eierstab, stark abge
rieben, mit schmalem Kern und zwei umlaufenden Stäben, 
dünner Beistrich links. Darunter Rest von zwei Kreisen (Inv. 
1966.13123, 1966.13124). 

240 WS, TS, Reliefschüssel Dragendorff 37 in der Art des Cibisus. 
Dreieckiger Eierstab, darunter Perlstab, ostgallisch (Inv. 
1966.13132). 

241 WS, TS, Reliefschüssel. Kandelaber zwischen zwei Perlstäben, 
die in Blüten enden, links Blüten und Rest eines Tiers (Inv. 
1966.13126). 

242 WS, TS, Reliefschüssel. Zwei parallel verlaufende Linien, De
koration nicht bestimmbar (Inv. 1966.13127). 

243 WS, TS, Reliefschüssel. Rest von Doppelblattfries (Inv. 
1966.13125). 

244 RS, Becher mit Glanztonüberzug und rätischem Rand. Ton 
orange, -kern gräulich, Überzug schwarz (Inv. 1966.13137). 

245 RS, Becher mit Glanztonüberzug und rätischem Rand. Ton 
orange-gräulich, ursprünglich mit Überzug(?) (Inv. 
1966.13136). 

246 RS, Becher mit rätischem Profil. Ton dunkelgrau, Überzug 
schwarz, glänzend (Inv. 1966.13141). 

247 RS, eiförmiger Becher. Ton dunkelgrau, Überzug schwarz (Inv. 
1966.13139). 

248 WS, Becher mit Kerbbändern. Ton orange, Überzug schwarz, 
matt (Inv. 1966.13138). 

249 WS, Becher, dünnwandig, Niederbieber 33c. Ton braun, gut 
gebrannt, Überzug schwarz (Inv. 1966.13140). 

250 WS, Schüssel mit décor oculé. Ton beigeorange, Überzug oran
gerot, matt, scheibengedreht (Inv. 1966.13134). 

251 RS, Teller mit einwärts gebogenem Rand. Ton orangerot (Inv. 
1966.13163). 

252 RS, Teller mit einwärts gebogenem Rand. Ton orange, sandig 
gemagert (Inv. 1966.13169). 

253 RS, Schüssel mit nach innen gebogenem Rand. Ton dunkelgrau 
(Inv. 1966.13145) 

42 Aus diesem FK fehlen Inv. 1966.13133 (TS), Inv. 1966.13134-35 
(Keramik); Inv. 1966.13151 (Keramik); Inv. 1966.13158 (Kera
mik); Inv. 1966.13179 (Keramik); Inv. 1966.13180a (Bronze) 
und Inv. 1966.13182b.d (Bronze). 







254 2 RS, Schüssel mit Horizontalrand und Randleiste. Ton braun, 
-kern grau, Glimmerpartikel (Inv. 1966.13168). 

255 RS, Schüssel mit gerilltem Horizontalrand. Ton bräunlichgrau, 
glimmerhaltig (Inv. 1966.13143). 

256 RS, Schüssel mit verdicktem Rand, Rille an Randinnenseite. 
Ton graubraun (Inv. 1966.13166). 

257 RS, Schüssel mit Horizontalrand. Ton kräftig orange (Inv. 
1966.13160) . 

258 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton orange (Inv. 
1966.13161) . 

259 RS, Schüssel mit Deckelfalzrand. Ton kräftig orangerot (Inv. 
1966.13162) . 

260 RS, Schüssel mit Kragenrand. Ton grau (Inv. 1966.13167). 
261 RS, Schultertöpfchen. Ton grau (Inv. 1966.13142). 
262 RS, Topf mit Horizontalrand. Ton dunkelgrau (Inv. 

1966.13144). 
263 RS, Topf mit nach aussen gebogenem Rand. Ton dunkelgrau, 

etwas gemagert (Inv. 1966.13153). 
264 RS, Topf mit gerilltem Horizontalrand. Handgemacht, rauh

wandig. Ton aussen braun, innen dunkelrot, überdreht (Inv. 
1966.13152). 

265 RS, Topf mit nach aussen gebogenem Rand. Aussen Rille auf 
dem Rand, Leiste am Hals, scheibengedreht, rauhwandig. Ton 
dunkelgrau, etwas gemagert (Inv. 1966.13156). 

266 2 RS, nicht aneinanderpassend, Topf mit nach aussen geboge
nem Rand und Leiste, scheibengedreht. Ton braun, sandig ge
magert (Inv. 1966.13148, 1966.13164). 

267 RS, Topf mit dickem, nach aussen gebogenem Rand, scheiben
gedreht. Ton grau, stark muschelkalkgemagert (Inv. 
1966.13147). 

268 RS, Topf mit leicht gekehltem Horizontalrand. Ton braun, et
was gemagert (Inv. 1966.13150). 

269 RS, Topf mit kräftig gekehltem, kantigem Rand, scheibenge
dreht. Ton grau, etwas gemagert (Inv. 1966.13146). 

270 RS, Topf mit leicht trichterförmigem Rand. Ton orange, sandig 
gemagert (Inv. 1966.13157). 

271 RS, Topf mit leicht gekehltem Rand. Ton orange, sandig gema
gert (Inv. 1966.13158). 

272 RS, Topf mit nach aussen gebogenem, kräftigem Rand, schei
bengedreht. Ton hellbraun, fein gemagert (Inv. 1966.13149). 

273 RS, Topf mit nach aussen biegendem, fein gerilltem Rand, 
scheibengedreht. Ton orange (Inv. 1966.13170). 

274 RS, Topf mit schwach gerilltem Horizontalrand, handgemacht 
und überdreht. Ton braun, aussen dunkelrot, muschelkalkge
magert (Inv. 1966.13181). 

275 2 RS, nicht aneinanderpassend, Topf mit gerilltem Rand und 
Rille an Aussenwand, handgemacht und überdreht. Ton aussen 
dunkelgrau, innen braun, gemagert, grobe Ware (Inv. 
1966.13154, 1966.13155). 

276 RS, Topf mit gekehltem Horizontalrand. Ton braun, fein ge
magert, überdreht (Inv. 1966.13159). 

277 RS, Napf mit Griffleiste. Ton graubeige, sandig gemagert, 
rauhe Oberfläche (Inv. 1966.13165). 

278 RS, Reibschüssel. Ton lachsrosa, etwas mehlig. Unregelmäs
sige, schwache Körnung auf dem Rand (Inv. 1966.13172). 

279 RS mit Ausguss, Reibschüssel. Ton beige, etwas mehlig. Feine 
Körnung, vereinzelt am Rand, Abnützungsspuren (Inv. 
1966.13173). 

280 RS, Reibschüssel. Ton beige (Inv. 1966.13171). 
281 RS, Krug mit Wulstrand und Halswulst. Ton orange, -kern 

gräulich (Inv. 1966.13174). 
282 RS, Krug mit Wulstrand. Ton orangerot (Inv. 1966.13175). 
283 RS, Krug mit Wulstrand. Ton beigeorange (Inv. 1966.13176). 
284 2 RS, Weinamphore: Martin-Kilcher (wie 208) 697 Nr. 3061: 

Gruppe 4, G A U L 4 (Inv. 1966.13177, 1966.13178). 
285 Fibelfragment, Bruchstück des Bügels mit Kopfplatte und Teil 

der Spirale, Kniefibel mit halbrunder Kopfplatte, die mit Hän-
gebögen im Wolfszahnmuster verziert ist: Riha (wie 164) 85 
Nr. 293 mit Abb. Taf. 12 (Inv. 1966.13183). 

286 Fibelfragment mit eingeschlitzter Kopfplatte und Teil des 
zweiteiligen Bügels, gegitterte Aucissafibel, Variante: Riha (wie 
164) 122 Nr. 752 mit Abb. Taf. 28 (Inv. 1966.13184). 

287 Fibelfragment, Fussspitze und Nadel fehlen, Scharnierfibel mit 
längsverziertem Bügel, Variante: Riha (wie 164) 141 Nr. 1097 
(Inv. 1966.13185). 

288 Haarnadel aus Bronze (Inv. 1966.13182). 
289 Runder und ellipsenförmiger Beschlag mit einem bzw. zwei 

Gegenknöpfen (1966.13181a). 

290a-c Bronzenagel mit Kugelkopf (1966.13182a). - Dünner Bron
zestreifen, zu den Seiten schmäler werdend (1966.13182c). -
Dünnes Bronzeblech mit zwei Nietlöchern an der Seite und 
einem weiteren in der Mitte, leicht konvex gebogen, unverziert 
(1966.13182e). 

291 Rechteckiges Bronzefragment mit jeweils einer Zunge an der 
Seite (Inv. 1966.13180.b). 

A b b . 31 Augst, Grabung 1966.55. S ü d v o r s t a d t . 
O b e r f l ä c h e n s c h u t t aus G e b ä u d e A u n d B 
( F K X05497) . Bronzefunde 285-291. 
M . 1:2. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1-2: Zeichnungen Constant Clareboets. 
Abb. 3-5; 7-12; 17-22; 28: Fotos Helmut Bender. 
Abb. 6: Grabungsdokumentation Detail 7. Zeichnung Rein

hard Maag. 
Abb. 13: Nach: Drack et al. (wie Anm. 19) 67 Abb. 64. 
Abb. 14-16; 23-27; 29-31: Zeichnungen Thomas Reiss (Keramik) 

und Sylvia Fünfschilling (übrige Funde). 
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