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Das Jahr 1996 i m Rückb l i ck 

U n t e r den A k t u a l i t ä t e n des Jahres 1996 stechen mehrere Grabungsbefunde von unerwartetem Informations
gehalt w o h l am meisten ins Auge : Im Banne Augst (39ff.) sind dies z .B . neue Erkenntnisse ü b e r die westliche 
Ausdehnung des grossen G r ä b e r f e l d e s an der heutigen Rheinstrasse und sein vermut l ich stark versumpftes 
V o r g e l ä n d e (Grabung 1996.54) und die D o k u m e n t a t i o n eines h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h r ö m i s c h e n S t r a s s e n k ö r p e r s 
i n der F l u r Wannen (Gemeinde Pratteln), der schon 1898 nachgewiesen werden konnte und einen Zubr inger zur 
r ö m i s c h e n Hauensteinachse darstellt (1996.74); i m Banne Kaiseraugst (99ff.) ist vor a l lem die Randbebauung i m 
s ü d w e s t l i c h e n Kas te l lvorfe ld mit einer Zufahrtsrampe z u m ant iken Steinbruchareal e r w ä h n e n s w e r t (1996.06). 

A u c h Al tg rabungen erbringen immer wieder neue Ergebnisse, wenn man sich nur die Z e i t n immt bzw. nehmen 
kann , die archivierten Grabungsdokumente und Funde erneut zu hinterfragen und zu analysieren. So finden sich 
in diesem B a n d ein neuer Rekonst rukt ionsvorschlag von Andreas M o t s c h i und M a r k u s Schaub für den an die 
f rühchr i s t l i che K i r c h e in Kaiseraugst angebauten W o h n - und Badetrakt (30f. mit A b b . 12) sowie ein aus führ l i cher 
K a t a l o g von A l e x R . Furger mit s ä m t l i c h e n Laufbrunnen und S t e i n t r ö g e n i m gesamten Stadtareal (143ff.) 

W i e d e r u m stellen wir i n unseren Jahresberichten auch einige ausgesuchte Fundensembles vor, so z .B. zwei neue 
geschnittene Ringsteine aus Augst durch Regine Fe l lmann B r o g l i (25ff. mit A b b . 9-10) oder das Inventar und die 
F u n d u m s t ä n d e eines 1879 entdeckten Plattengrabes i m «Fe ldhof» durch Pe te r -Andrew Schwarz (75ff. mit 
A b b . 43-51). E i n aktueller und zugleich weit z u r ü c k b l i c k e n d e r Restaurierungsbericht von Chris t ine Pug in zeigt 
am Be i sp ie l eines imposanten Schlangenkraters, wie wicht ig die Dokumen ta t i on s ä m t l i c h e r restauratorischer 
Arbei tsschri t te ist (185ff.). Ü b e r die laufenden, m e h r j ä h r i g e n Sanierungsarbeiten am Theater und insbesondere 
an der stark g e f ä h r d e t e n Cavea-Abschlussmauer be im Besucherkiosk berichtet M a r k u s Hor isberger (115ff.). 

E i n b l i c k e in die betr iebl ichen A s p e k t e und grabungspolit ischen Erfahrungen in 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 gibt der allgemeine Jahresbericht am A n f a n g dieses Bandes (5ff.), wo u.a. D a n i e l Suter die vie l fä l t igen 
Bestrebungen für eine effiziente und attraktive Publ ikumsarbei t aufzeigt, die in Ze i t en knapper werdender M i t 
tel immer wichtiger w i rd , und U r s M ü l l e r einen kri t ischen A u s b l i c k ü b e r die wissenschaftlichen und poli t ischen 
Rahmenbedingungen der letzten 20 Jahre beisteuert. D i e P lanung und E n t w i c k l u n g eines interakt iven Informa
tionssystems - eines elektronischen « C i t y - G u i d e Augusta R a u r i c a » für drei vorgesehene « In fopo in t s» in unse
rem F r e i l i c h t g e l ä n d e - wi rd von K a r i n M e i e r - R i v a e r ö r t e r t (127ff.). 
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Augusta Raurica 
Jahresbericht 1996 
A l e x R . Furger 
(mit B e i t r ä g e n von Cather ine A i t k e n , D o r l i Felber , Regine Fe l lmann B r o g l i , A n d r e a Frö l ich , M a r k u s Horisberger , 
Thomas Hufschmid , K a r i n K o b , De t l e f L i e b e l , A n d r e a s M o t s c h i , U r s Mül l e r , M a r k u s Peter, Bea t R ü t t i , M a r k u s 
Schaub, D e b o r a Schmid , Pe te r -Andrew Schwarz, Chr i s Sherry, D a n i e l Suter und M a r c o W i n d l i n ) 

Zusammenfassung: 
Kurzer Überblick über die Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Ausgrabungen und Konservierungsarbeiten des Jahres 1996 in Augst und 
Kaiseraugst. Besondere Erwähnung finden der «Römische» Haustierpark und die vielfältigen Bestrebungen für eine effiziente und attrak
tive Publikumsarbeit, die in Zeiten knapper werdender Mittel immer wichtiger wird. Über zwei neu gefundene Gemmen wird durch Regine 
Fellmann Brogli ausführlich berichtet. Der Kaiseraugster Grabungsleiter Urs Müller gibt einen kritischen Ausblick über die wissenschaft
lichen und politischen Rahmenbedingungen der letzten 20 Jahre. 

Schlüsselwörter: 
Augst/BL, Finanzierung, Gemmen, Inventarisierungen, Kais eräugst/AG, Konservierungen, Museologie, Museumspädagogik, Naturwissen
schaften, Politik, Römische Epoche, Ruinenrestaurierung, Schmuck, Zoologie/Haustiere. 

Kulturpolitische Schwerpunkte 1996 
( A l e x R . Furger) 

D i e R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A hat ihre A r b e i t 

mit den neuen Strukturen (Sollstel lenplan, A m t für 
Kul tu r , Kul turkonferenz) i m Berichtsjahr weiter k o n 
sol idieren und verbessern k ö n n e n . Ausd ruck dieser 
Bestrebungen sind i m Bere i ch Öf fen t l i chke i t s a rbe i t 
optimale Besucher- und Umsatzzah len und eine an
haltend gute M e d i e n p r ä s e n z , i m Bere i ch Wissenschaft 
und Forschung ein zunehmendes Interesse a u s w ä r 
tiger U n i v e r s i t ä t s i n s t i t u t e an der in Augst geleisteten 
A r b e i t . 

In der Kul turkonferenz , dem Le i t e rg remium des 
A m t e s für Kul tu r , s ind ein seit v ie len Jahren gefor
dertes Archäologiegesetz und ein Museumsleitbild i n 
A r b e i t . 

D e r «Römervertrag» von 1975, der die R ö m e r 
forschung und die Nu tzung der G r u n d s t ü c k e zwischen 
den Par tnern Basel-Landschaft , A a r g a u , Basel-Stadt, 
Stiftung Pro Augus ta R a u r i c a und der His tor ischen 
und Ant iqua r i schen Gesellschaft zu Base l regelt, 
wurde i m Auf t rag des Baselbieter Erziehungs- und 
Kul turd i rek tors und in Zusammenarbei t mit dem 
Rechtsdienst aktualisiert, an zwei Sitzungen der «Auf
sichtskommission R ö m i s c h A u g s t / K a i s e r a u g s t » d isku
tiert, mit der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e A a r g a u abgestimmt 
und in die Vernehmlassung geschickt. 

Neue kulturpoli t ische und organisatorisch-publi
zistische D imens ionen setzt das von langer H a n d vor
bereitete Ausstellungs- und Buchprojekt «OUT OF 
ROME» (S. unten S. 18 A n m . 30). Berei ts laufen auch 
die Vorbere i tungen für die 1999 anschliessende neue 
Dauerausstellung i m R ö m e r m u s e u m , die mit e inem 
neuen grafischen Konzept für die ganze Freil ichtanlage 
gekoppelt ist. 

D e r Le i t e r 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 ver-

fasste i m Auf t rag der Baselbieter Erziehungs- und 
Ku l tu rd i r ek t ion die r e g i e r u n g s r ä t l i c h e Vernehmlas
sung zugunsten der v o m B u n d behandelten Unidroit-
Konvention. E i n e dezidierte Stel lungnahme für die 
internationale Ü b e r e i n k u n f t z u m Schutz der Ku l tu r 
g ü t e r und a r c h ä o l o g i s c h e n S t ä t t e n betrifft auch den 
K a n t o n Basel-Landschaft , ist er doch - genauso wie 
viele M i t t e l m e e r l ä n d e r - als Bewahre r des a r c h ä o l o 
gischen Erbes und als Bet re iber staatlicher M u s e e n 
leidtragend bei S c h ä d e n , die durch Raubgrabungen, 
Diebs tah l , i l legalen Expor t , Heh le re i , Vandal ismus 
usw. entstehen. 

N a c h d e m es unsere f inanziel len und personellen 
K a p a z i t ä t e n in den letzten zehn Jahren erlaubt haben, 
die anstehenden Notgrabungen ohne Sonderfinanzie
rungen und ohne l ä n g e r e Wartefristen d u r c h z u f ü h r e n , 
hat sich die Si tuat ion mit der P lanung und Pub l ika t ion 
mehrerer extrem grosser Bauvorhaben in Augst fast 
schlagartig g e ä n d e r t . E in ige Grossgrabungen werden 
uns die n ä c h s t e n Jahre beschäf t igen : E i n Tiefbau
unternehmen w i l l i m V i o l e n r i e d zwischen Kas te len 
und V i o l e n b a c h (Insula 8) eine Terrainabsenkung 
auf 1400 m 2 vornehmen, die zu einer zwe i j äh r igen 
G r a b u n g 1997/1998 f ü h r e n w i r d 1 , und zwei Bauher ren 
planen die Er r i ch tung eines komple t ten Wohnquar -

1 Vgl. die Sondiergrabung 1996.51 (unten bei Anm. 33). - Inzwi
schen hat der Landrat der Vorlage mit einem Grabungskredit 
von Fr. 1611354 - (zuzüglich Fr. 600000 - Bundessubventio
nen) in seiner Sitzung vom 10.4.1997 zugestimmt. 



tiers auf einer F l ä c h e von rund 10400 m 2 i m A r e a l 
O b e r m ü h l e / P f e f f e r l ä d l i (Reg ion 9 ,H.J ) 2 . Dieses U n 
ternehmen wi rd - auch wenn wir nur den minimals ten 
a r c h ä o l o g i s c h e n Anforde rungen gerecht werden k ö n 
nen - unsere Krä f t e für mindestens drei bis fünf Jahre 
ab 1999 beanspruchen, weshalb weitere Landbesi tzer , 

die bereits verschiedene Einfamil ienhausbauten an
g e k ü n d i g t haben, auf Jahre hinaus v e r t r ö s t e t werden 
m ü s s e n . W i e dem g e g e n w ä r t i g e n B a u - und Notgra 
bungsdruck und der Problemat ik kont inuier l icher 
Z e r s t ö r 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 be

gegnet werden kann , ist zur Z e i t nicht absehbar. 

Organisation und Personal 
A l e x R . Furger 

Fremdfinanzierungen 

V i e l A u f w a n d wurde in das «fundra i s ing» investiert, 
u m die knapp gewordenen staatlichen M i t t e l für 
Sonderprojekte i n Forschung, Öf fen t l i chke i t s a rbe i t 
und Pub l ika t ionen auszugleichen (vgl. auch A b b . 1). 
W i r haben folgenden Institutionen zu danken: 

A usstellungsp rojekt 
• Lotter iefonds Basel-Landschaft , Lies ta l : Ausste l 

lung « O U T O F R O M E » 

• Ver lag Schwabe A G , Mut tenz : D r u c k des Ausste l 
lungsbuches « O U T O F R O M E » 

• Stiftung P ro Augus ta Raur ica : Hers te l lung einer 
K o p i e des Grabsteines des Raur ikers Dannicus i m 
M u s e u m Cirencester ( G B ) für unsere Ausste l lung 
« O U T O F R O M E » 

Mitfinanzierungen wissenschaftlicher Projekte 
(vgl. ausführ l ich unten S. 16f.) 
• Bundesamt für Strassenbau, B e r n , und B ü r o 

« A r c h ä o l o g i e 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 m e n t a t i o n der Autobahngrabungen von 1960-
1976 (in A r b e i t bis ca. 1999) 

• Fre iwi l l ige Akademische Gesellschaft, Base l , und 
F. Thyssen-Stiftung, K ö l n : Forschungsprojekt 
«Mi l i t ä r funde» , in Bearbei tung 1995-1996 durch 
E . Desch le r -Erb 

Druckkostenzuschüsse 
• Sophie und K a r l B i n d i n g Stiftung, Base l : Farbli thos 

für die sechs B ä n d e des Comics «Pr isca und Si lva-
nus» (zwei B ä n d e jeweils in Deutsch , F r a n z ö s i s c h 
und Lateinisch) 

• D r . h.c. A l f r e d M u t z Stiftung für alte, insbesondere 
antike Technologie und Technikgeschichte, Basel : 
D r u c k k o s t e n b e i t r ä g e an die Pub l ika t ionen «P fe rde 
s t a t u e n » , « C u r i a - B a u t e i l e » und « B e i n a r t e f a k t e » 

Didaktische Projekte 
• Interkantonale Landeslot ter ie: Ö k o n o m i e g e b ä u d e 

für den « R ö m i s c h e n » Haust ierpark ( F e d e r f ü h r u n g : 
Stiftung Pro Augus ta Raur ica ; Real i s ie rung 1997/98; 
s. unten «<Römischer> H a u s t i e r p a r k » ) 

Personal und Koord inat ion 

N a c h der umfangreichen Umse tzung der Struktur
analyse i m Jahre 1995 waren 1996 k a u m personelle 
Ä n d e r u n g e n zu verzeichnen. Unse r Ze ichner M a r t i n 
Wegmann verliess die Ausgrabungsequipe Augst; 
seinen Posten w i r d 1997 Stefan B i e r i ü b e r n e h m e n . F ü r 
die 1996 bewill igte Sanierung des r ö m i s c h e n Theaters 
Augst erfolgte die projektbezogene Ans t e l l ung des 
B a u h ü t t e n - T e a m s : als verantwort l icher A r c h ä o l o g e 
Thomas Hufschmid , als Restaurator und technischer 
Le i t e r M a r k u s Horisberger , als Ze ichne r in U r s u l a 
W i l h e l m , als Steinmetz Grego r Bucher und als V o r 
arbeiter M u s a Shabani . Dieses Team w i r d e r g ä n z t 
durch Ines Horisberger , die die F u n k t i o n der G r a -
bungstechnikerin wahrnimmt. 

Le ide r ist es der Kul turkonferenz trotz grosser A n 
strengungen nicht gelungen, die seit v ie len Jahren als 
festen Lohnbestandte i l ausbezahlten Kassenprovis io
nen des Verkaufspersonals i m Kantons- und R ö m e r 
museum in die L ö h n e zu integrieren und diese dem 
Personal an der Aus le ihe der Kantonsb ib l io thek 
gleichzustellen. 

Ausser drei fast gleichzeitig absolvierten D o k t o r 
examen (s. unten «Wissenschaf t l i che P r o j e k t e » ) hatten 
auch andere Mi ta rbe i te r innen und Mi ta rbe i te r G r u n d 
z u m Feiern: H e i n z At t inge r konnte am Jahresende sein 
25 jähr iges und H e l g a D i l l i e r ihr 20j äh r iges Dienst
j u b i l ä u m begehen. Ferner bestanden Hans-Peter B a u 
hofer und R o l f Glauser die P r ü f u n g e n der Vere in igung 
des a r c h ä o l o g i s c h - t e c h n i s c h e n Grabungspersonals 
( V A T G ) und erlangten so das E i d g e n ö s s i s c h e G r a 
bungstechnikerdiplom. 

Seit einigen Jahren d ü r f e n wi r auf die r e g e l m ä s s i g e 
und sehr wertvol le Mi ta rbe i t von A l f r e d N e u k o m 
z ä h l e n , der nach seiner F r ü h p e n s i o n i e r u n g i m R ö m e r 
museum ein neues B e t ä t i g u n g s f e l d gesucht hat. Im 

2 Vgl. die im Hinblick auf die Grabungsplanung bereits 1993 
durchgeführten Bohrsondierungen: P.-A. Schwarz, Der 
«Spezialfall» Augusta Raurica - Prospektion in einer römi
schen Grossstadt. Archäologie der Schweiz 17, 1994, 36ff.; 
P.-A. Schwarz, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1993. JbAK 15, 
1994,39ff. bes. 56ff. Abb. 20-26. 



Abb. 1 Ebenfalls ein Weg zur Mittelbeschaffung in der Archäologie: Eine Auswahl der im Römermuseum 
Augst erhältlichen Nachbildungen und Faksimilia von Augster und Kaiseraugster Fundgegenständen: 
Fibeln aus Bronze, Becher und Kanne aus farbigem Glas, zwei Löffel aus Silber, vergoldete bzw. ver
silberte Münzen, alle deutlich als moderne Kopien gekennzeichnet. Mit einem derartigen Angebot ist 
sowohl den Besucherinnen und Besuchern mit einem Erinnerungsstück an die Römerstadt als auch 
der Wissenschaft gedient: Der Erlös aus diesem Souvenirverkauf erlaubt es indirekt, aufwendige Fach
publikationen zu subventionieren. 

Berichtsjahr stiessen zwei weitere ehrenamtliche 
Helfer zu uns: Anton Haller, der sich rasch in die an
tike und moderne Bronzegusstechnik eingearbeitet 
hat3 und in Augst eine didaktisch-experimentelle 
Giesserei einrichten will, und Ernst G. Herzog, der 
soeben begonnen hat, verschiedene Arbeiten im Bild-
und Fotoarchiv sowie in der numismatischen Samm
lung zu erledigen4. 

Erstmals dürfen wir in unserer Hauptabteilung auch 
einen Lehrling ausbilden. Seit 1. September absolviert 
Rita Grauwiler in der Abteilung Ausgrabungen Augst 
ein einjähriges Praktikum, welches im Hinblick auf die 
Lehrabschlussprüfung die notwendige Praxis vermit
teln soll. 

Wir boten wiederum auch Aussenstehenden Ge
legenheit zur Einführung in die Archäologie, so zum 
Beispiel den Gymnasiasten Rinaldo Somaini aus 
Fulenbach/SO (8.-12.7.) und Achim Lenz aus Mastrils/ 
GR (5.-10.8.), die jeweils 1-2 Wochen als Praktikan
ten in Augusta Raurica verbrachten. Achim Lenz hat 
sämtliche mit Musik zusammenhängenden Funde -
auch Reliefsigillaten mit entsprechenden Darstellun
gen - aus Augusta Raurica zusammengestellt und 

nach seinem Praktikum eine ausführliche Schrift über 
«Musica Romana in Augusta Raurica» verfasst. 

Seit mehreren Jahren müssen wir uns mit Gerichts
verfahren beschäftigen, die eine ehemalige Grabungs
leiterin gegen den Kanton Basel-Landschaft ange-

3 Ich möchte an dieser Stelle Firmenchef Hansruedi Gunzen
hauser und Giessereileiter Konrad Kauz von der Firma 
Gunzenhauser A G in Sissach für Gastfreundschaft und die 
Möglichkeit danken, dass Herr A . Haller vom 18.10.-9.12. in 
den Firmenwerkstätten ein Sandguss-Praktikum absolvieren 
konnte. Nicht minder offen und ein sehr kompetenter Lehrer 
im Wachsausschmelzverfahren und Lehmformenbau war ihm 
Herr Freddy Röthlisberger von der Firma ARTCAST in 
Reinach/AG, wo diese der antiken und westafrikanischen Tech
nik besonders nahe stehenden Verfahren vom 16.-23.12. er
lernt werden konnten. - Herrn A . Haller gebührt auch unser 
Dank für die Wiederherstellung der Kopie einer Schnellwaage 
im Römerhaus, deren Schiebegewicht kürzlich gestohlen 
worden ist (A. Mutz, Römische Waagen und Gewichte aus 
Augst und Kaiseraugst. Augster Museumshefte 6 [Augst 1983] 
Abb. 26 und 31,6). 

4 Herrn Ernst G. Herzog möchte ich an dieser Stelle für seine 
Vermittlung bei der F. Hoffmann-La Roche A G in Kaiseraugst 
im Hinblick auf mögliche künftige PCR-Analysen an römi
schen Rinderknochen danken (vgl. unten mit Anm. 27). 



strebt hat, die Fragen des Urheberrechtes, der A k t e n 
unterschlagung und des Publikationsrechtes z u m 
Inhalt haben und uns zeitweise v ie l Mehrarbe i t verur
sachen. N a c h E i n h o l e n eines externen a rchäo log i sch 
wissenschaftlichen Gutachtens durch das Obergericht 
wurde eine K lage z u r ü c k g e z o g e n . 

M i t der Umst ruk tur ie rung vor zwei Jahren haben 
wi r auch versucht, das Team der R ö m e r s t a d t besser 
und r e g e l m ä s s i g ü b e r aktuelle Fragen, Informationen 
und EntScheidungsprozesse zu informieren. D i e neuen 
Informations- und Entscheidungsstrukturen haben 
sich b e w ä h r t : eine Abtei lungsle i terkonferenz am M o n 
tagnachmittag, an der auch die M u s e u m s p ä d a g o g i n 
und der administrative Le i t e r te i lnehmen, und drei 
paral le l am Dienstagvormit tag stattfindende Infor
m a t i o n s g e s p r ä c h e in den Ab te i l ungen « A u s g r a b u n g e n 
A u g s t / K a i s e r a u g s t » , « R ö m e r m u s e u m » und « K o n s e r 
vierungen und R u i n e n d i e n s t » . A u c h von kantonaler 
Seite wurden R ich t l i n i en vorbereitet, die künf t ige , 
r e g e l m ä s s i g e P e r s o n a l g e s p r ä c h e mit al len Mi tarbe i te 
r innen und Mi ta rbe i t e rn und ihren direkten V o r 
gesetzten ü b e r « Z i e l v e r e i n b a r u n g e n » , gegenseitige 
Feedbacks und aktuelle Fragen vorsehen. 

Weiterbi ldung 

D e r Weiterbi ldungs- und Betriebsausflug füh r t e uns 
am 24.10. u.a. nach R o t t w e i l ins D o m i n i k a n e r m u s e u m 
mit seiner grossen Sammlung ü b e r das antike A r a e 
Flaviae. Mehre re Mi ta rbe i te r innen und Mi ta rbe i te r 
nutzten dankbar das Weiterbildungsangebot des Per
sonalamtes, insbesondere für E D V - und G I S - A n w e n -
dungen. 

Weitere von Mi ta rbe i te r innen und Mi ta rbe i t e rn be
suchte Tagungen, Besichtigungen, Praktika und Kurse: 
19./20.1. ein Seminar ü b e r tradit ionelle E i s e n v e r h ü t 
tung i m M u s e u m für V ö l k e r k u n d e in Base l ( A . R . Fur 
ger), 28./29.2. Kulturmanagement-Tage der H o c h 
schule St. G a l l e n z u m Thema Con t ro l l i ng in Ku l tu r 
einrichtungen und die Problemat ik des Kul tu rspon
sorings (D. Suter), 7.-9.3. der « I n t e r n a t i o n a l workshop 
on R o m a n wal l p a i n t i n g » (u.a. ü b e r Pigmentanalysen) 
in F r ibourg ( M . Wartmann) , 16.-19.5. der Kongress der 
Soc i é t é F r a n ç a i s e d 'E tude de la C é r a m i q u e A n t i q u e en 
G a u l e ( S . F . E . C . A . G . ) i n D i j o n (D. Schmid) , 28.-29.5. 
e in Arbei tsaufenthal t i m Seminar für griechische und 
r ö m i s c h e Geschichte der U n i v e r s i t ä t F r ank fu r t /M. 
( M . Peter) , 13.6. Eva lua t ion der geisteswissenschaft
l ichen Forschung in der Schweiz, Grund lagen für die 
A r c h ä o l o g i e ( G E W I ) , des Schweizerischen Wissen
schaftsrates in Base l (S. F ü n f schil l ing), 11.8.-8.9. ein 
privater Studienaufenthalt in O x f o r d ( M . Peter, 
D . Schmid) , 24.8.-1.9. Studienaufenthalt i n Gross
br i tannien zur Erarbe i tung der aktuel len E n t w i c k l u n 
gen i m Be re i ch der M u s e u m s p ä d a g o g i k (C . A i t k e n ) , 
6.9. Mi th i l f e bei der Arbe i t sgruppe « R e n n f e u e r » mit 
E i s e n v e r h ü t t u n g s e x p e r i m e n t e n i m H o f des Schweize

risches Landesmuseums Z ü r i c h ( A . R . Furger) , 9-
15.9. der 20. Internationale Kongress der R e i Cretar iae 
Romanae Fautores ( R C R F ) in Y o r k und Newcast le 
(D. Schmid) , 27.9. Tagung des Schweizer Komitees für 
die Wel tdekade für kul turel le E n t w i c k l u n g in B e r n 
(B. R ü t t i , S. F ü n f schil l ing), 16.10. der j ä h r l i c h e Weiter
bildungstag der Erziehungs- und Ku l tu rd i r ek t ion z u m 
T h e m a « D i e Verwal tung i m Spiegel der Öffent l ich
ke i t» i m G y m n a s i u m Laufen , 17.10. ein Rundgang für 
das R ö m e r s t a d t - T e a m durch den hochmodernen V e r 
packungsbetrieb der F i r m a F. H o f f m a n n - L a R o c h e 
(vgl. unten mit A b b . 7), 6.11. eine Informationstagung 
der Finanz- und K i r chend i r ek t i on z u m Thema «Le i 
s t ungsau f t r äge» (D. Suter, A . R . Furger) und am 
8./9.11. die Jahresversammlung der Arbe i t sgemein
schaft 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 ) i n G e n f (zehn Tei lnehmerinnen und 
Tei lnehmer) . 

I m H i n b l i c k auf die Verbesserung unseres B e 
sucherservices wurden zwei Orientierungshalbtage 
(jeweils zu B e g i n n und z u m Abschluss der Hauptsa i 
son) mit unserem Kassenteam d u r c h g e f ü h r t (D . Suter 
mit H . D i l l i e r , G . D r ä y e r , C . G y s i n , M . Spi l lmann) . E i n 
ä h n l i c h e r Orient ierungsvormit tag wurde erstmals mit 
den Mi ta rbe i te r innen des Besucherkiosks organisiert 
(S. B i l l , P. Degen , D . B l a n k , V Har tmann , L . Heuber -
ger, A . Wä lch l i ) . 

Wissenschaftliche Kol loqu ien und Mandate 

Verschiedene Teammitgl ieder der R ö m e r s t a d t neh
men folgende wissenschaftliche und kulturpoli t ische 
Manda te wahr: 
• A l e x R . Furger: Ve rband Schweizer K a n t o n s a r c h ä o 

logen, Wissenschaftliche K o m m i s s i o n der Schweize
rischen Gesellschaft für U r - und F r ü h g e s c h i c h t e , 
A r c h ä o l o g i s c h e K o m m i s s i o n des Kan tons Solo-
thurn, Wissenschaftliche K o m m i s s i o n für A v e n 
t icum, Exper te an e inem Seminar der R ö m i s c h -
Germanischen K o m m i s s i o n für Buntmeta l l -Tech
nologie in We imar (18.-19.4.) 

• Pe te r -A. Schwarz: P r ü f u n g s e x p e r t e der Vere in igung 
des A r c h ä o l o g i s c h - T e c h n i s c h e n Grabungspersonals 
bei den G r a b u n g s t e c h n i k e r - A b s c h l u s s p r ü f u n g e n 

• M a r k u s Peter: Lehrauftrag (Lektora t ) für Klass i 
sche A r c h ä o l o g i e an der U n i v e r s i t ä t Base l (Numis
mat ik) , K o m m i s s i o n für F u n d m ü n z e n der Schwei
zerischen A k a d e m i e für Geisteswissenschaften 
( S A G W ) , Vors tand der Schweizerischen Numis 
matischen Gesellschaft. 

A n wissenschaftlichen Kolloquien sei der zwe i t äg ige 
Besuch des Seminars für griechische und r ö m i s c h e 
Geschichte der U n i v e r s i t ä t F r a n k f u r t / M . e r w ä h n t , 
der dem Informationsaustausch zwischen den rund 
15 G ä s t e n und unserem Team z u m Thema « F u n d und 
B e f u n d » diente, sowie die schon e r w ä h n t e Arbe i t s 
gemeinschaft für die P r o v i n z i a l r ö m i s c h e Forschung in 
der Schweiz ( A R S ) in Genf. 



Arbeits-, Archiv- und Depoträumlichkeiten 
( A l e x R . Furger) 

I m Mi t t e lpunk t stand die P lanung des Innenausbaus 
der noch mehrhei t l ich ungenutzten « S c h e u n e G e s s l e r » 
unter F e d e r f ü h r u n g des Hochbauamtes. N e b e n 
A r b e i t s p l ä t z e n für die Restaurierungs- und die F u n d 
abteilung ist auch ein mult i funkt ionaler R a u m ge
plant, der vor a l lem m u s e u m s p ä d a g o g i s c h e s A r b e i t e n 
mit Schulklassen e r m ö g l i c h e n sol l . Aufg rund diverser 
Baueinsprachen konnte aber mit der Deta i lp lanung 
noch nicht begonnen werden. 

Im szenischen Theater erfolgte die E in r i ch tung des 
Bauplatzes für die Theatersanierung i m H i n b l i c k auf 
die n ä c h s t e n zehn Jahre (vgl. unten mit A b b . 18). 

Ebenfal ls mit dem Hochbauamt wurde die E v a l u a 
t ion neuer V i t r i n e n und einer umfassenden R e n o v a 
t ion des Ausstellungsraumes i m M u s e u m bis zur Auf 

tragserteilung für 32 V i t r i n e n vorangetrieben. Diese 
finden zuerst i n der Ausste l lung « O U T O F R O M E » in 
Budapest Verwendung, dann i m R ö m e r m u s e u m 
Augst , und schliesslich werden sie ab F r ü h j a h r 1999 i n 
tegrierender Bestandtei l der neuen Dauerausstel lung 
ü b e r Augus ta R a u r i c a sein. E s ist vorgesehen, bereits 
i m Win te r 1997/98 den Ausstellungssaal und auch den 
Museumsvorgar ten besucherfreundlicher umzuge
stalten. D a n k D a n i e l Suter von der R ö m e r s t a d t sowie 
Thomas Gentsch und Stefan Stebler v o m Hochbauamt 
hat sich eine gute K o o r d i n a t i o n der Planungen und 
Vorarbei ten eingespielt. 

Angesichts der übe r fü l l t en D e p o t r ä u m l i c h k e i t e n i m 
H o f Schwarzacker wurden für das Grosssteinlager 
verschiedene Erwei te rungen und E inmie tungen eva-
luiert. E i n Entsche id steht allerdings noch aus. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Marke t ing 
(Dan ie l Suter) 

I m Bere i ch M a r k e t i n g stand die Bearbei tung des 
grenznahen Auslandes i m Mi t t e lpunk t , welches mit 
rund 3 5 % einen bedeutenden Tei l unseres Besucher
aufkommens darstellt. D i e Zie lgruppe der Leh re r 
wurde mit e inem Di rek tversand des von Cather ine 
A i t k e n neu ausgearbeiteten Lehrerprospektes ü b e r 
die zahlreichen M ö g l i c h k e i t e n in unserer R ö m e r s t a d t 
orientiert. 

A b e r auch durch die v e r s t ä r k t e Zusammenarbei t 
der M u s e e n i m Oberrheingebiet sol l die R ö m e r s t a d t 
e inem g r ö s s e r e n Besucherkreis der R e g i o n schmack
haft gemacht werden. A u s diesem G r u n d beteil igen 
wir uns aktiv an der Ausarbei tung eines regiona
len Museumspasses, den ein Expertenausschuss der 
Arbei t sgruppe K u l t u r der Oberrheinkonferenz zur 
Ze i t vorbereitet. 

Im H i n b l i c k auf das neue Ausstel lungskonzept 
wurden erstmals rund 50 Leh re r sowie die S t a d t f ü h r e 
r innen von «Base l T o u r i s m u s » in Gruppendiskuss io
nen befragt. Das Z i e l dieser Untersuchung ist, die 
B e d ü r f n i s s e der L e h r k r ä f t e und Schulklassen zu er
mit teln, die sie bei einer E x k u r s i o n in die R ö m e r s t a d t 
haben. D i e aus diesen G e s p r ä c h e n gewonnenen E r 
kenntnisse und Ideen fliessen nun i n die Vorbere i tun
gen ein. 

D a n k unserer Initiative anläss l ich der Neuauflage 
des Schweizer M u s e u m s f ü h r e r s be im Verband der 
M u s e e n der Schweiz ist es gelungen, 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 in diesem F ü h r e r etwas prominen
ter zu p r ä s e n t i e r e n . N e u geben drei separate K a p i t e l 
mit zwei Fotos auf zweieinhalb Seiten Auskunf t ü b e r 
das A r c h ä o l o g i s c h e Fre i l i ch tmuseum, das R ö m e r 
museum und den « R ö m i s c h e n » Haust ierpark 5 . 

Presse und Medien 
( A l e x R . Furger) 

Im Berichtsjahr sind insgesamt 340 Presseart ikel ü b e r 
Augus ta Rau r i ca erschienen (Vorjahr: 499). I m V o r 
dergrund des Interesses standen dabei zwei E r e i g 
nisse: die v o m Landra t erteilte Bewi l l igung des be
antragten Kredi tes zur Sanierung des Theaters (91 B e 
richte) und das Ersche inen des zweiten Bandes des 
Comics «Pr isca und Si lvanus» (76 A r t i k e l ) . W ä h r e n d 
i m Vorjahr (1995) fast die H ä l f t e aller Presseart ikel 
ü b e r Augusta R a u r i c a in aargauischen Ze i tungen 
erschien, waren die Ber ichte 1996 r e g e l m ä s s i g e r 
ü b e r die nordwestschweizerische Medienlandschaft 
verteilt. D i e Berichterstattung in der ü b r i g e n Schweiz 
und in a u s l ä n d i s c h e n Zei tungen nahm von 113 auf 
144 bzw. von 4 auf 14 deutl ich zu. 

E i n von Grabungslei ter Pe te r -A. Schwarz verfasstes 
und i m Januar an einige Tageszeitungen der N o r d 
westschweiz verschicktes P r e s s e c o m m u n i q u é ü b e r die 
G r a b u n g 1996.61 zwischen den Frauenthermen und 
dem Theater 6 war für uns eine erstaunliche Erfahrung: 
A l l e angeschriebenen M e d i e n brachten den Text -
zum Tei l in p o p u l ä r ü b e r a r b e i t e t e r F o r m - sowie eines 
oder gar beide der mitgelieferten Bi lde r . Das « Janua r 
loch» in der Presselandschaft und der H inwe i s auf die 
Vera rmung und teilweise Verwahr losung dieses s täd
tischen Quart iers i m 3. Jahrhundert n .Chr . machte den 
Ber ich t auch für die Schweizerische Depeschenagen-

5 Verband der Museen der Schweiz und Datenbank Schweizer 
Kulturgüter (Hrsg.), Schweizer Museumsführer mit Einschluss 
des Fürstentums Liechtenstein (Basel/Berlin 1996) Nr. 41—43. 

6 Vgl. R-A. Schwarz, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1996. 
JbAK 18,1997,59ff. bes. Abb. 21-36 (in diesem Band). 



tur (sda) interessant. In der Folge brachten insgesamt 
24 Ze i tungen in der Deutschschweiz und sogar drei 
f r anzös i schsp rach ige B lä t t e r , z u m Tei l recht aus führ 
l ich , unsere Grabungsmeldung und pickten unter den 
verschiedenen Informationen i m C o m m u n i q u é t e x t 
meist dieselbe Aussage ü b e r die Vera rmung von 
Augus ta Rau r i ca heraus. D i e dabei eingesetzten 
Schlagzeilen s ind symptomatisch für eine publ ikums
orientierte Auslese aus einer brei ten Palette von In
formationen ü b e r die Frauenthermen-Grabung: 
• Römer Hessen Augusta Raurica verslumen (Zürichsee-Zeitung 

Stäfa u.a.) 
• Rezessionsgeplagtes Augusta Raurica (Oltener Tagblatt u.a.) 
• Augusta Raurica endete als Slum (Anzeiger des Bezirkes Horgen) 
• Stolze Römerstadt versank zum Schluss im Dreck (Schaffhauser 

Nachrichten) 
• Wirtschaftskrise bei den Römern (Berner Zeitung) 
• Bidonville (Tribune de Genève) 
• Augusta Raurica war am Schluss ein Slum (Basler Zeitung). 

A u f verschiedenen Radiosendern waren mehrere R e 
portagen und Interviews ü b e r die geplante Ausste l lung 
« O U T O F R O M E » und ü b e r die neuen Comic -Ausgaben 
zu h ö r e n (z.B. S ü d w e s t f u n k Stuttgart am 15.8.). Das 
Familien-Tagesfernsehen D R S stellte am 20.8. den 
zweiten C o m i c - B a n d «Pr isca und Silvanus. D i e Z e r 
s t ö r u n g von Augus ta R a u r i c a » vor. 

Weitere A n l ä s s e betrafen eine erste «Bi lanz-
M e d i e n k o n f e r e n z » des neuen A m t e s für K u l t u r in 
M a g d e n am 11.1. (von Augster Seite wurde der didak
tische Koffer z u m « R ö m i s c h e n H a u s t i e r p a r k » vor
gestellt 7), verschiedene Interviews und Ber ichte zur 
Theatervorlage mit R a d i o Edelweiss, R a d i o E v i v a und 
dem D R S - R e g i o n a l j o u r n a l A a r g a u , Fernsehaufnah
men und Interview mi tThomas Huf schmid zur Theater
sanierung durch den Basler Stadtkanal , eine M e d i e n 
konferenz am 7.8. i m Basler C O M I X - S h o p ü b e r die 
Ausste l lung «Pr isca und Si lvanus» ( A b b . 6) sowie die 
Ü b e r g a b e f e i e r und Medienor ien t ie rung i m Schutz
haus ü b e r den r ö m i s c h e n Ziegele ien in der L i e b r ü t i i n 
Kaiseraugst mit Ansprachen von Regierungsrat Peter 
Wer th und A l e x R . Furger 8 . 

E i n besonderes M e d i u m wurde i m R a h m e n einer 
D ip lomarbe i t des Nachdip lomstudiums in Museo log ie 
an der U n i v e r s i t ä t Base l von K a r i n M e i e r - R i v a ge
schaffen: eine Multimediaproduktion, e in interaktiver 
« A u g u s t a Raur i ca C i t y - G u i d e » , welcher dereinst B e 
sucherinnen und Besucher ü b e r die S e h e n s w ü r d i g 
kei ten i m G e l ä n d e oder ab C D - R O M zu Hause or ien
tieren sol l . 

F ü h r u n g e n und Vor t r äge 
( A l e x R . Furger) 

U n z ä h l i g e Führungen i m M u s e u m und in der R ö m e r 
stadt werden seit Jahren von 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 Base l ü b e r n o m m e n , für die 
wi r am 19.3. wiederum einen Weiterbi ldungsvormit tag 
veranstalteten (mit B . R ü t t i , C . A i t k e n , D . Suter, 
T h . Huf schmid und A . R . Furger) . F ü r eine kleinere 
G r u p p e fand am 24.6. eine E i n f ü h r u n g in die Theater
sanierung statt, damit diese Personen auf Wunsch 
spezielle F ü h r u n g e n durch das - für das P u b l i k u m an

sonsten abgesperrte - Theater und die Sanierungs
arbeiten anbieten k ö n n e n (mit T h . Huf schmid sowie 
M . und I. Hor isberger) . U n t e r dem neuen N a m e n 
«Basel Tourismus» sind so i m Berichtsjahr 15 regel
mäss ige F r e i t a g s - F ü h r u n g e n (Vorjahr: 24) und 233 
F ü h r u n g e n auf Beste l lung (241) d u r c h g e f ü h r t worden. 

V o n den rund 50 F ü h r u n g e n , die das Team 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 : 
• 9.3.: Kolloquium «Staatsstreich und Staatlichkeit» (U. Müller, 

M . Peter, R-A. Schwarz) 
• 25.3.: zwei Schulklassen aus Oberrohrdorf/AG im Sinne eines 

«Schüler-Testlaufs» für die Interkantonale Landeslotterie (B. 
Rütti, D. Schmid, S. Fünfschilling, D. Suter; Schüler-Feedback am 
29.3. mit D. Suter und A. R. Furger) 

• 9.5.Vertreterinnen kantonaler Berufsbildungsämter zum Thema 
«Berufe im römischen Augst» (A. R. Furger) 

• 28.-29.5.: zweitägige Exkursion des Seminars für griechische und 
römische Geschichte der Universität Frankfurt/M. nach Augst 
(Prof. H. M. von Kaenel mit ca. 15 Studentenlnnen) 

• 2.7.: (Abb. 2) Glarner Regierung als Gast bei der Baselland
schaftlichen Regierung (A. R. Furger, M . Horisberger, B. Janietz 
Schwarz, M . Wartmann; mit Mulsum- und Vinum conditum-
Degustation von A. Neukom) 

A b b . 2 D e r Regierungsrat des Kantons Glarus als 
Gast der Baselbieter Regierung in Augusta 
R a u r i c a (2.4.1996). D i e Restaurator in M a y a 
War tmann e r l ä u t e r t die Konserv ierung der 
G r o s s b r o n z e - F u n d s t ü c k e , ihre technologi
sche Untersuchung und deren Pub l ika t ion . 

7 Vgl. dazu F. Tobler, Haustiere in Augusta Raurica. Museums
koffer zum «römischen» Haustierpark. Augster Blätter zur 
Römerzeit 9 (Augst 1995). 

8 Dank grosszügigem Entgegenkommen der bisherigen Besitze
rin des Schutzhauses über den römischen Ziegelbrennöfen in 
Kaiseraugst-Liebrüti, der Liebrüti A G bzw. heute die Wohl
fahrtsstiftung der F. Hoffmann-La Roche A G , und dem Hoch
bauamt des Kantons Aargau konnte der Schutzbau von 1979/80 
einer dringenden und umfassenden Gebäudesanierung unter
zogen und dem Kanton Aargau im Baurecht unentgeltlich 
übergeben werden. - Vgl. T. Tomasevic-Buck, Die Ziegel
brennöfen der Legio I Martia in Kaiseraugst, A G und die Aus
grabungen in der Liebrüti 1970-1975. Archäologischer Führer 
durch Augst/Kaiseraugst 1 (Liestal 1982) Abb. 14; W. Hürbin, 
J. Ewald, Denkmalpflege in Augst und Kaiseraugst 1975-1987. 
Bericht der Abteilung Konservierungen und Ruinendienst 
Augst/Kaiseraugst. JbAK 9,1988,245ff. bes. 254 Abb. 12 Nr. 19. 



• 12.7.: Betriebsausflug der Sektion Denkmalpflege des Bundes
amtes für Kultur (A. R. Furger) 

• 22.8.: Direktionssekretäre der Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft (A. R. Furger, D. Suter) 

• 31.8.: Interkantonale Landeslotterie (ILL) mit den Justiz- und 
Polizeidirektoren der Deutschschweizer Kantone (A. R. Furger) 

• 14.9.: Herbstführung der Stiftung Pro Augusta Raurica zum 
Thema «Praktische Erfahrungen mit römischer und germani
scher Küche (mit Buffet und Degustationen von St. Nitsche, 
vgl. S. 14 und Abb. 5) 

• 18.9.: K I G A Aargau (U. Müller, M . Peter, D. Schmid) 
• 12.9.: Führung durch die Aussen-Funddepots im Schwarzacker 

(mit Aperitif) für die Vertreterinnen und Vertreter der kantona
len Ämter, die mit der Römerstadt regelmässig zusammenarbei
ten 

• 1.10.: Strafgericht des Kantons Basel-Landschaft (A. R. Furger) 
• 19.10.: Freiwillige Basler Denkmalpflege: Orientierung über die 

Sanierungsarbeiten im Theater (M. Horisberger, Th. Hufschmid, 
P.-A. Schwarz) 

• 8.11.: Besuch der deutschen Vertreterinnen in der Oberrhein
konferenz mit dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
(M. Scheiblechner, D. Liebel, D. Suter). 

14 weitere Fachbesucher i m Berichtsjahr, die jeweils in 
Archive, Funddepots oder im archäologischen Gelände 
geführ t wurden, kamen u.a. aus Avenches, B e r l i n , 
Fre iburg i .B . , Frankfurt , Scharfenstein, Stuttgart und 
Warschau. Sie interessierten sich z .B. für die Zeugnisse 
antiker Bronzehandwerker (Peter H a m m e r und Hans-
U l r i c h Voss; mit elektrischen L e i t f ä h i g k e i t s m e s s u n 
gen), für spezielle M ü n z e n t y p e n ( D a v i d G . W i g g , Franz 
E . Koen ig , Ph i l ipp Huse r u.a.), für Grabungsdoku
mentat ionen (Chris t ine N o c k , Regu la Schatzmann), 
für unsere Fundinventar is ierung und die Organisat ion 
der Depots (Die ter Planck, Har tmut Ka i se r und Car 
sten Reimers ) sowie für r ö m i s c h e Tabernen (Rober t 
M a t l a c k i ) . 

A m 12.9. luden wir a l l diejenigen kantonalen Ämter 
und Amtsver t re te r innen zu e inem Fe ie rabend-Aper i 
tif ein, mit denen wir r ege lmäss ig und gut zusammen
arbeiten und denen wir für e inmal einen B l i c k hinter 
die Kul issen g e w ä h r e n wol l ten , n ä m l i c h in das Aussen-
depot i m H o f Schwarzacker. 

Folgende v o m Team der R ö m e r s t a d t vorbereitete und 
gehaltene Vorträge waren ü b e r Augusta Raur i ca zu 
h ö r e n : 
• 1.3.: M a r k u s Peter: « F u n d m ü n z e n aus Augusta R a u 

rica: Darstel lungs- und I n t e r p r e t a t i o n s b e i s p i e l e » 
(Tagung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 
für F u n d m ü n z e n S A F in Bern ) 

• 4.5.: A l e x R . Furger, M a r k u s Schaub: Rundgang z u m 
Thema « W a s s e r v e r s o r g u n g und -entsorgung in A u 
gusta R a u r i c a » , mit anschliessendem Diavor t rag 
und A p e r i t i f i m A u d i t o r i u m der R ö m e r s t i f t u n g 
D r . R e n é C l a v e l auf Kas te len (Stiftung P ro Augus ta 
Raur ica) 

• 1.6.: K a r i n K o b : Ansprache vor dem Kul tu rvere in 
der Freunde Griechenlands in der Schweiz i m 
Grossen Festsaal des Bas ler Stadtcasinos 

• 20.2.: Pe te r -A. Schwarz: « D i e Spä t ze i t von Augus ta 
R a u r i c a » (Basler Z i r k e l für U r - und F r ü h g e 
schichte) 

• 9.10: A l e x R . Furger: « A u s g r a b e n , Forschen und V e r 
mitteln in 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 » 

(Landschaftsverband Rhe in l and , Regiona lmuseum 
Xan ten ) 

• 8./9.11.: Pe te r -Andrew Schwarz: « D e r A l a m a n n e n -
E i n f a l l von 259/260 - eine E r d b e b e n k a t a s t r o p h e ? » 
und Sabine Desch le r -Erb : «Von K ä s t e n und K a 
straten. Untersuchungen an Beinscharnieren von 
Augus ta R a u r i c a » an der Arbeitsgemeinschaft für 
die P r o v i n z i a l r ö m i s c h e Forschung in der Schweiz 
( A R S ) in G e n f 

• 20.11.: A n n e Nage l : « A u b e r t Parent i n Augus ta 
R a u r i c a » 9 auf E i n l a d u n g der Stiftung P r o Augus ta 
R a u r i c a ( U n i v e r s i t ä t Basel) . 

Veranstaltungen 
(Dan ie l Suter) 

Z w e i G r o s s a n l ä s s e p r ä g t e n das Veranstaltungsjahr 
1996: Ers tmals nach l ang jäh r ige r Unterbrechung fan
den wieder antike Maskenspie le unter der Le i tung und 
Regie von J ü r g - A l e x a n d e r H ä t z statt ( A b b . 3). A l s 
A u f f ü h r u n g s o r t für Ar is tophanes ' K o m ö d i e «Lysi-
s t r a t e» diente dabei der S c h ö n b ü h l t e m p e l g e g e n ü b e r 
dem szenischen Theater, welches aufgrund der in A n 
griff genommenen Sanierungsarbeiten nicht zur Ver 
fügung stand. Im R a h m e n dieses Anlasses wurde das 
tradit ionelle Bukol i sche P ickn ick unter der Feder
f ü h r 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 durch

geführ t ( A b b . 4). Z u s a m m e n mit der B ä c k e r e i Berger 
und der Metzgere i Schuster sowie der U n t e r s t ü t z u n g 
des Kiosk teams und zahlreichen Hel fe r innen und 
Hel fe rn aus Augst konnte ein Re ingewinn von rund 
Fr . 4500 - zugunsten des « R ö m i s c h e n H a u s t i e r p a r k s » 
erzielt werden. A l l e n Fre iwi l l igen aus unserem Team 
und aus Augst m ö c h t e n wir hier nochmals für den 
grossen Einsatz danken. 

Ebenfal ls fanden v o m 9. bis zum 11.8. wiederum die 
t radi t ionel len Augusta-Konzer te der Vere in igung P ro 
Augst statt. A m Frei tag abend begeisterte die M u n d 
ar t -Rocklady Sina und die H i p - H o p Ku l tband Sens 
U n i k die Massen. A m Samstag und Sonntag mussten 
die Organisatoren leider mit dem Wettergott hadern; 
das Oldt ime-Jazzkonzer t mit der Casa Lorna Jazz 
B a n d , den Swiss D i x i e Stompers und der Longstreet 
Jazzband, aber auch die B i g b a n d - J a z z m a t i n é e mit der 
Pat's B i g B a n d wurden v o m Sommerregen arg beein
t räch t ig t . 

Stiftung Pro Augusta Raur i ca 
( D o r l i Felber und A l e x R . Furger) 

A u c h 1996 führ t e die Stiftung P ro Augus ta R a u r i c a 
( P A R ) ihre t radi t ionellen F ü h r u n g e n durch: A m 4. M a i 
1996 hatten die Kont r ibuen ten Gelegenheit , unter 
Le i tung von A l e x R . Furger und M a r k u s Schaub die 
Wasserversorgung und -entsorgung in Augus ta R a u -

9 Vgl. A. Nagel, «Aux amateurs de la nature et de fart». Aubert 
Joseph Parents Ausgrabungen in Augst und der Forcartsche 
Garten in Basel. In: B. von Roda, B. Schubiger (Hrsg.), Sehn
sucht Antike. Das Haus zum Kirschgarten und die Anfänge des 
Klassizismus in Basel (Basel 1995) 169ff. 



A b b . 3 Augst . D i e «Lys i s t ra te» auf der Treppe zur A k r o p o l i s von A t h e n . F re i l i ch t au f füh rung von Ar i s topha 
nes' K o m ö d i e i m Sommer 1996 auf dem S c h ö n b ü h l t e m p e l in Augst . 

A b b . 4 Augst . Das von 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 veranstaltete « B u k o l i s c h e P ickn ick» i m R a h m e n 
der F re i l i ch t au f füh rung von Ar is tophanes ' K o m ö d i e «Lys i s t ra te» . 



r ica bei e inem kurzen Rundgang und anschliessendem 
Vor t rag i m A u d i t o r i u m der R ö m e r s t i f t u n g D r . R e n é 
C lave l n ä h e r kennenzulernen. 

E i n Vor t rag der Kunsth is tor iker in A n n e Nage l ü b e r 
den i m Auftrage des Bas ler Seidenbandfabrikanten 
Johann R u d o l f Forcart-Weis arbeitenden A u b e r t 
Parent fand am 20. N o v e m b e r in der U n i v e r s i t ä t statt 
und begeisterte zahlreiche Mi tg l ieder . Aube r t Parent, 
e in f ranzös i scher Arch i t ek t , nahm u m 1800 mehrere 
Ausgrabungen an verschiedenen Stellen i m ant iken 
Stadtgebiet von Augst vor. 

W ä h r e n d achteinhalb Jahren wurde das Stiftungs
sekretariat durch K ä t h y M ö h l e r betreut. F ü r ihren 
Einsa tz und die sympathische Vermit t lungsarbei t dan
ken ihr Stiftung und R ö m e r s t a d t gleichermassen. D i e 
vielseitigen Aufgaben ü b e r n a h m per 1. August D o r l i 
Felber. M i t den Gepflogenhei ten der R ö m e r s t a d t ist 
sie durch ihre A r b e i t i m Sekretariat ebenfalls bestens 
vertraut. 

D i e Stiftung hat auch i m Berichtsjahr die Feder

f ü h r u n g für den « R ö m i s c h e n H a u s t i e r p a r k » von 
Augus ta Rau r i ca innegehabt und zwei Projekte mit f i 
nanziel len B e i t r ä g e n u n t e r s t ü t z t : die Hers te l lung einer 
K o p i e des Grabsteines des Raur ike r s Dannicus i m 
M u s e u m Cirencester ( G B ) 1 0 für die Auss te l lung « O U T 
O F R O M E » und einen Druckkostenbei t rag an den 
Jahresbericht 17,1996. 

D i e Z a h l der Mi tg l i ede r bzw. Kont r ibuen ten der 
Stiftung P ro Augus ta Rau r i ca ging i n den letzten 
Jahren - von 573 i m Jahre 1985 - kont inu ier l ich auf 
rund 520 Personen und Institutionen zu rück . In einer 
k le inen Diskussionsgruppe haben die Mi tg l i ede r des 
Stiftungsrats H e l g a von Graeveni tz , Chr i s toph Jungck 
und H a n s j ö r g R e i n a u sowie D a n i e l Suter und A l e x 
R . Furger von der R ö m e r s t a d t am 2.2.1996 Werbe-
massnahmen, Mi tg l ieder rekru t ie rung und Fragen des 
Z ie lpub l ikums der Stiftung e r ö r t e r t . E i n neuer, farbig 
il lustrierter Werbeprospekt ist durch D . Suter i n V o r 
bereitung und sol l i m R ö m e r m u s e u m und a u s w ä r t s 
breit gestreut werden. 

Didaktische Projekte 
(Catherine A i t k e n ) 

D a n k der in der Folge der Strukturanalyse realisierten 
Teilzeitstelle einer M u s e u m s p ä d a g o g i n konnte das 
A n g e b o t für Schulen und L e h r k r ä f t e bedeutend ver
bessert und professionalisiert werden. D e r Prospekt 
« W i l l k o m m e n in Augus ta R a u r i c a » für Lehre r innen 
und Lehre r wurde neu gestaltet und auf deutsch und 
f ranzös isch gedruckt. E r gibt praktische Hinweise und 
Tips für die Besuchsgestaltung und informiert ü b e r das 
s t ä n d i g e A n g e b o t für Schulklassen. D e r neue Ü b e r 
sichtsplan mit Kurzbeschre ibung der D e n k m ä l e r sol l 
Lehre r innen und L e h r e r n helfen, ihre G r u p p e n durch 
das R u i n e n g e l ä n d e zu füh ren . D e r Prospekt wurde an 
375 S c h u l h ä u s e r und L e h r k r ä f t e in der Schweiz und 
181mal nach Deutschland sowie an 2500 Lehreradres
sen in F rankre ich verschickt. 

Im M a i und Juni , w ä h r e n d der Hochsa i son i n 
Augus ta Raur i ca , wimmel t es in der R ö m e r s t a d t von 
Schulklassen. Das R ö m e r h a u s und das R ö m e r m u s e u m 
sind dann schnell überfü l l t , und L ä r m und G e d r ä n g e 
e r d r ü c k e n die L e r n a t m o s p h ä r e . A l s A n r e i z , u m diese 
Hochsa ison zu meiden, planten wir i m A p r i l und 
September zwei Sonderakt ionen für P r i m ä r - und 
Mit tels tufen: « R ö m i s c h e N ü s s e s p i e l e » und « M o s a i k e n 
unter der L u p e » 1 1 . A u f dem F o r u m konnten Schul
klassen mehrere N ü s s e s p i e l e ausprobieren - solche 
Spiele waren zur R ö m e r z e i t sehr bel iebt 1 2 . B e i der 
Mosaikenausste l lung i m Cur iake l l e r standen Arbe i t s 
b l ä t t e r und aus K e r a m i k p l ä t t c h e n gefertigte M o s a i k -
steinchen zur Ver fügung . A n h a n d von Beisp ie len aus 
der R ö m e r s t a d t konnten die K i n d e r die Kunst des 
Herstel lens geometrischer M o s a i k e n entdecken und 
eigene Mus te r entwickeln . 

D e r Kurs «<Römisches> B r o t b a c k e n » nimmt weiter 
an P o p u l a r i t ä t zu . Im Berichtsjahr nahmen 186 G r u p 

pen am Kurs teil (Vorjahr: 160). M i t dem neuen 
Museumskoffer z u m Thema Haus t i e re 1 3 sind jetzt vier 
Wanderkoffer i m Angebo t . Sie wurden insgesamt 
82mal ausgeliehen (Vorjahr, drei Koffer: 75mal). 

Im R a h m e n der Veranstal tung « M u s e u m öffne 
D ich !» , e inem Kurs des Kan tona l en Lehrer innense
minars Lies ta l , besuchten angehende Lehre r innen und 
Lehre r die R ö m e r s t a d t . Z i e l dieser E i n f ü h r u n g war, 
einige L e r n m ö g l i c h k e i t e n in Augus ta Raur i ca aufzu
zeigen. D u r c h praktische Ü b u n g e n , wie z u m Be i sp ie l 
Rol lenspie le , konnten sich die Seminar is t innen so
woh l mit a u s g e w ä h l t e n A s p e k t e n der R ö m e r s t a d t 
als auch mit m u s e u m s p ä d a g o g i s c h e n M e t h o d e n aus
einandersetzen. 

In Zusammenarbei t mit dem Schuhmacher D a n i e l 
Wis le r aus M ö h l i n wurde zweimal ein neuer Kurs 

10 E. Howald, E. Meyer, Die römische Schweiz. Texte und In
schriften (Zürich 1940) 352 Nr. 478; R. G. Collingwood, R. P. 
Wright, The Roman Inscriptions of Britain I. Inscriptions on 
stone. Addenda and corrigenda (Oxford 1995) 32f. Taf. 3 Kat.
Nr. 108. 

11 Die vier Arbeitsblätter «Mosaiken unter der Lupe» sind publi
ziert in: C. Aitken, D. Suter, Römerstadt Augusta Raurica. In: 
Schweizerischer Verein für Schule und Fortbildung (Hrsg.), 
Schule. 102. Jg., Nr. 1, Januar 1997,52ff. bes. 54-58. 

12 Vgl. z.B. J.-M. André, A . F. Durand et al., Jouer dans T Antiquité. 
Exposition au Musée d'Archéologie Méditerranéenne -
Centre de la Vieille Charité. 22 novembre 1991-16 février 1992 
(Marseille 1991); A . Rieche, So spielten die Alten Römer. 
Römische Spiele im Archäologischen Park Xanten (Köln 
1981); A . Rieche, Römische Kinder- und Gesellschaftsspiele. 
Schriften des Limesmuseums Aalen 34 = Kleine Schriften 
zur Kenntnis der römischen Besetzungsgeschichte Südwest
deutschlands (Stuttgart 1984). 

13 Vgl. oben mit Anm. 7. 



d u r c h g e f ü h r t : D e r Kurs « E i n r ö m i s c h e r Ge ldbeu te l 
z u m S e l b e r m a c h e n » richtete sich an K i n d e r ab 9 Jah
ren. D u r c h praktisches A r b e i t e n und anhand der A u s 
stellung i n der fabrica des R ö m e r h a u s e s konnten sie 
Lederwaren aus der R ö m e r z e i t und deren Hers te l lung 
kennenlernen. 

Das Programmangebot z u m r ö m i s c h e n H a n d w e r k 
i n Augus ta R a u r i c a wurde i m Berichtsjahr weiter 
ausgebaut. U m eine Be lebung des R ö m e r h a u s e s zu 
erzielen, wurden gleichzeitig mehrere A t t r a k t i o n e n 
angeboten und auf vier Wochenenden konzentriert . 
E ines der Wochenende fiel mit dem Internationalen 
Museumstag zusammen (18.5.). N e b e n dem Silber
und Bronzeschmied H o l g e r Ratsdor f aus Wiesbaden 
und dem Schuhmacher D a n i e l Wis le r trat der « r ö m i 
sche» K o c h Stefan Nitsche aus Trebur -As the im zum 
ersten M a l auf ( A b b . 5). Seine Leckerbissen, nach an
t iken Rezepten zubereitet, konnten se lbs tve r s t änd l i ch 
degustiert werden. E i n e weitere neue A t t r a k t i o n bot 
K a t h i Z i m m e r m a n n aus Wind i sch an, die das Hers te l 
len von Ö l l a m p e n aus Ton demonstrierte. Mi tg l i ede r 
der R ö m e r t r u p p e «Cives R a u r a c o r u m » unter der 
Le i tung von Ot to H ä n z i aus Base l sorgten für eine 
besondere S t immung i m R ö m e r h a u s : Sie richteten sich 
häus l i ch ein, spazierten i m Innenhof und k n ü p f t e n 
dabei mit den Besucher innen und Besuchern ein G e 
s p r ä c h an. 

I m H i n b l i c k auf eine Verwendung für didaktische 
Projekte sowie Öf fen t l i chke i t s a rbe i t al lgemein fingen 
wi r an, diverse Sä t ze r ö m i s c h e r K le ide r , Schuhe und 
Accessoires zusammenzustellen. Mehre re Trachten 
sind bereits durch K a t r i n Leuch-Bar te ls aus Base l fer
t i g g e n ä h t worden, und D a n i e l Wis le r rekonstruierte 
auch zwei Paar « r ö m i s c h e » Schuhe. 

Im Zusammenhang mit kün f t i gen i m R a h m e n der 
experimentel len A r c h ä o l o g i e und M u s e u m s p ä d a g o 
gik vorgesehenen B r o n z e g ü s s e n konnte A n t o n Ha l l e r , 
der jetzt als ehrenamtlicher Mi ta rbe i te r in 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 tä t ig ist, bei den F i r m e n I R G 

A b b . 5 Augst . R ö m i s c h e K ü c h e mit Degusta t ion am 
Internationalen Museumstag am 18. M a i 
1996 i m Augster R ö m e r h a u s . 

Gunzenhauser A G in Sissach und Arteast F. R ö t h l i s -
berger R e i n a c h / A G Gussprak t ika absolvieren (vgl. 
oben mit A n m . 3). 

«Römischer» Haustierpark 
( A l e x R . Furger und M a r c o Wind l in ) 

D e r « R ö m i s c h e » Haust ierpark steht seit 1992 unter 
der F e d e r f ü h r u n g der Stiftung P ro Augusta Rau r i ca 
( P A R ) und wi rd seit 1995 von einer Aufs ichtskommis
sion mit Ver t re ter innen und Ver t re tern der V e t e r i n ä r 
mediz in , des Tierschutzvereins Basel land, der Stiftung 
Pro Specie R a r a und des Labors für Urgeschichte der 
U n i v e r s i t ä t Basel begleitet. Diese tagte am 22.5. und 
19.12. 1 4. 

Das Jahr 1996 stand bei den verschiedenen Zucht 
gruppen ganz i m Ze ichen der Blutauffrischung. B e i 
den Wol lschweinen wurde die ganze G r u p p e (Eber 
und Sauen) erneuert, ebenso be im Gef lüge l ( H ü h n e r , 
P e r l h ü h n e r ) sowie teilweise bei den N e r a Verzasca-
Z iegen und B ü n d n e r O b e r l ä n d e r - S c h a f e n . D a d u r c h 

verzeichneten wi r einen R ü c k g a n g bei den Gebur t en 
von 72 i m Vorjahr auf 48 i m Jahr 1996. D e r Tierbestand 
betrug E n d e Jahr 81 Individuen (Vorjahr: 83). 

N e b e n diversen Repara turen an den provisorischen 
Stallungen wurde der gesamte Merge lweg ausgebes
sert. 

14 Wir möchten an dieser Stelle Diana Obrist vom Vorstand des 
Tierschutzvereins Baselland, dem Veterinärmediziner Luca 
Bein von der Grosstierklinik Leimental in Biel-Benken und 
Jörg Schibier als Vertreter der Stiftung Pro Specie Rara und des 
Labors für Urgeschichte der Universität Basel herzlich für ihre 
Mitwirkung und konstruktive Kritik danken. 



25 G r u p p e n oder Schulen (Vorjahr: 23) wurden v o m 
Tierparkle i ter M a r c o W i n d l i n durch die A n l a g e ge
führ t . W i e schon i m vergangenen Jahr wurde ein 
K inde rku r s für «Fami l ie und Fre ize i t» d u r c h g e f ü h r t . 

In den ersten vier Jahren des Bestehens blieb den 
Bet re ibern , Stiftung P ro Augus ta R a u r i c a und R Ö M E R 
S T A D T A U G U S T A R A U R I C A , stets ein grosses Z i e l vor 
A u g e n , das bereits anläss l ich der E r ö f f n u n g formuliert 
worden war 1 5 : e in festes Ökonomiegebäude, das einige 
der provisorischen Stal lungen und den v ie l zu k le inen 
Wirtschaftsbau langfristig ersetzen und sich in seiner 
Ersche inung und Plaz ierung i m G e l ä n d e mög l i chs t an 
den a r c h ä o l o g i s c h e n Befund eines 1966 entdeckten 
Doppelbaus direkt neben der ( ä l t e r e n ) Grabro tunde 
halten sol l te 1 6 . E i n V o r a b k l ä r u n g s g e s u c h nach P l ä n e n 
von A r c h i t e k t Ot to H ä n z i verl ief 1990 bei den B e h ö r 
den durchwegs posit iv und sah noch eine Rekons t ruk
t ion nach ant ikem V o r b i l d vor. D a i m T i e r p a r k g e l ä n d e 
jedoch nur ein Doppelgrundr iss a r chäo log i sch belegt 
ist, h ä t t e n s ämt l i che Baudetai ls der aufgehenden 
M a u e r n , der Dachkons t ruk t ion , Innenunterteilung, 
E inr ich tung , T ü r e n , Fenster usw. von a u s w ä r t i g e n B e 
funden ü b e r n o m m e n werden m ü s s e n - ein zweites 
Augster « R ö m e r h a u s » w ä r e entstanden, das heutigen 

Pr inz ip ien von Rekons t ruk t ion und Denkmalpf lege 
nicht h ä t t e gerecht werden k ö n n e n . N a c h d e m die 
Stiftung P A R von der Interkantonalen Landeslot ter ie 
( I L L ) positive Signale bezüg l i ch einer Mi t f inanz ie 
rung erhalten hatte, beauftragte sie den A r c h i t e k t e n 
M a r t i n Weis aus Base l mit der Ausarbei tung und K o 
stenberechnung eines Ö k o n o m i e k o m p l e x e s . N o c h 
w ä h r e n d der P lanung nahm die Finanzierung die so 
lange ersehnte konkrete F o r m an: A m 14.12.1996 durf
ten wi r an der von der I L L organisierten « G o l d n a c h t » 
i m Z ü r c h e r Hal lens tad ion vor Tausenden von Z u 
schauern einen Scheck i m Gegenwert des G o l d l o s -
Hauptgewinnes (10 kg G o l d ) i m Wert von Fr. 150 0 0 0 -
entgegennnehmen. K u r z darauf wurde der Stiftung 
Pro Augus ta R a u r i c a auch v o m Lotter iefonds des 
Kantons Basel-Landschaft eine A r t Defizi tgarantie 
in Aussicht gestellt, so dass - zusammen mit den be
reits vorhandenen bzw. zugesagten M i t t e l n der P A R 
(Fr. 100000.- E r l ö s aus dem Tierparkfest von 1992) 
und der A . & J. Frey-Clavel-St i f tung (Fr. 50000.-) -
eine Real is ierung gesichert ist 1 7 ! Im Folgejahr sol len 
die P lanung abgeschlossen und die n ö t i g e n a r c h ä o l o 
gischen Sondierungen und Mauerrestaur ierungen 
vorgenommen werden, so dass das neue Ö k o n o m i e 
g e b ä u d e i m « R ö m i s c h e n H a u s t i e r p a r k » Augus ta 
Raur i ca voraussichtl ich 1998 eingeweiht werden kann. 

E D V 
(Chris Sherry, A n d r e a Frö l i ch und A l e x R . Furger) 

Im vergangenen Jahr stand das Augster GIS-Pro jek t 
i m Vordergrund , ein Geographisches Informations
system, das wi r für die Bearbei tung des r ö m i s c h e n 
Stadtplanes von Augusta Raur i ca einsetzen. G r u n d 
lage für die ersten A r b e i t e n ist ein Konzept - und P r i o 
r i t ä t e n p a p i e r , das in einer internen Arbei t sgruppe ent
wickel t wurde und in dem das P rog ramm für die ersten 
Jahre festgehalten ist. D i e Intergraph-Workstat ion 
wurde in Bet r ieb genommen. N a c h einem ersten 
Schulungsblock wurde ab M ä r z intensiv am Augster 
Stadtplan gearbeitet: Zuers t wurden die 40 E i n z e l 
b l ä t t e r des r ö m i s c h e n Katasters i m Massstab 1:500 
gescannt, georeferenziert und die Ü b e r g a n g s z o n e n 
manuel l ü b e r a r b e i t e t . Diese A r b e i t e n waren dank der 
konzept ionel len A r b e i t von Chr is Sherry und des un
e r m ü d l i c h e n Arbeitseinsatzes von Constant C l a 
reboets am Jahresende abgeschlossen. Gle ichze i t ig 
konnte auch ein Plot ter (AO) i m Z e i c h n u n g s b ü r o 
installiert werden. Das Informationszentrum L a n d 
informationsystem ( I Z L ) des kantonalen Vermes
sungsamtes u n t e r s t ü t z t e uns bei der E inarbe i tung in 
das neue System mit K n o w - h o w und den bereits 
v e r f ü g b a r e n D a t e n (z.B. aktuel len K a t a s t e r p l ä n e n von 
Augst und den Nachbargemeinden) . 

Im Berichtsjahr wurde auch der Koord ina t i on 
mit der Kaiseraugster Ausgrabungsequipe bezüg l i ch 
Datenbank M I C R O - R A U R I C A und G I S vermehrt 

Beachtung geschenkt. E s ist erfreulich, dass heute alle 
Mi ta rbe i te r innen und Mi tarbe i te r beider Grabungs
equipen wie auch die des R ö m e r m u s e u m s und der 
Restaurierungslabors die Dokumentat ionsarbei t am 
Compute r mit unserer Befund/Fund-Datenbank 
M I C R O - R A U R I C A mit grossem Einsatz wahrneh
men. 

D i e Oracle-Datenbank MICRO-RAURICA wurde 
durch die Eingabe einer M e n g e von Grabungsdaten 
weiter ve rvo l l s t änd ig t . So sind z u m Beisp ie l die B e 
s t ä n d e des Museumsinventars heute zu etwa 90% er
fasst, was 854678 F u n d g e g e n s t ä n d e n entspricht. Seit 
letztem Jahr werden auch die Kaiseraugster A u s -

15 A. Frölich, A. R. Furger (Text), U. Schild (Fotos), Das Grosse 
Römerfest in Augst 1992. Bildbericht zur Eröffnung des 
«Römischen» Haustierparks Augusta Raurica. JbAK 14,1993, 
37ff. bes. 54 Abb. 2. 

16 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. 

17 Die Stiftung Pro Augusta Raurica und die RÖMERSTADT 
AUGUSTA RAURICA möchten Direktor Dieter Ryffel und Paul 
Müller von der Interkantonalen Landeslotterie und insbe
sondere dem Baselbieter Justiz- und Polizeidirektor und Ver
walter des kantonalen Lotteriefonds, Herrn Regierungsrat 
Andreas Koellreuter, ganz herzlich für ihren Einsatz und das in 
unser Tierparkprojekt gesetzte Vertrauen danken! 



grabungsdaten direkt ins M I C R O - R A U R I C A einge
geben: N e u wurde zudem eine benutzerfreundliche 
Programmierung immer wiederkehrender Standard-
Abf ragen erarbeitet. 

D e r Anschluss ans Kantonsnetz e r m ö g l i c h t uns seit 
neuestem, neben dem internen Datenaustausch ( I Z L 
usw.), den Zugang zu den Ka ta logen der Kantons
bibl io thek in L ies ta l und der U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k in 
Base l . 

In Zusammenarbei t mit der Landeskanz le i konnte 
die R ö m e r s t a d t an e inem Pi lotprojekt des Kantons i m 
Internet te i lnehmen. A b Februar 1997 sol l dort u.a. 

auch Augus ta R a u r i c a mit fünf Seiten Text publ ikums
orientierte Informationen ü b e r den meistbesuchten 
touristischen O r t des Kantons anbieten. In der Ku l tu r 
konferenz wurde mit der Konzeptarbei t für einen künf
tigen professionellen Internet-Auftri t t aller Ku l tu r 
abteilungen begonnen, der mehrsprachig, permanent 
aktualisiert, interaktiv und bebildert sein sol l . 

Im Sinne eines guten Informationsaustausches 
wurden intern r ege lmäss ig E D V - K o o r d i n a t i o n s s i t z u n 
gen d u r c h g e f ü h r t und extern Kontak te i n der gesamt
schweizerischen Arbei t sgruppe « A r c h ä o l o g i e und 
I n f o r m a t i k » ( A G A I ) gepflegt. 

Wissenschaftliche Projekte 
( A l e x R . Furger) 

Grabungs- und Fundauswertungen 

N o c h nie wurden gleich drei verschiedene Disserta
t ionen ü b e r Augus ta Raur i ca i m selben Jahr mit der 
P r o m o t i o n abgeschlossen, zwei davon sogar mit dem 
P r ä d i k a t summa cum laude. D e n beiden Verfasserin
nen und dem Verfasser, die ü b e r « G ö t t e r und L a r a -
r i en» (Annemar i e Kaufmann-He in imann) , « B e i n a r t e 
fak te» (Sabine Deschle r -Erb) sowie ü b e r « F u n d m ü n 
z e n » (Markus Peter) geforscht haben, sind zur Z e i t an 
der Vorbere i tung der Druck legung 1 8 . Das dreifache 
Ere ignis wurde am 18.6. mit e inem Fest i n der C u r i a 
g e b ü h r e n d gefeiert. E i n e weitere Doktora rbe i t von 
Pe te r -A. Schwarz ü b e r « K a s t e l e n 4. D i e s p ä t r ö m i s c h e 
Be fe s t i gung» konnte am E n d e des Berichtsjahres ab
geschlossen werden 1 9 . 

V o m 18. bis 29.11. weilte die Keramikspez ia l i s t in 
B r e n d a D i c k i n s o n von der U n i v e r s i t ä t Leeds ( G B ) in 
Augst und bestimmte eine erste grosse Serie von etwa 
1400 T ö p f e r s t e m p e l n auf «Ter ra Sigi l la ta». E i n e Fort
setzung der A r b e i t ist für 1997 geplant, das Projekt 
dauert insgesamt etwa drei bis vier Jahre. 

In A r b e i t sind derzeit - z u m Tei l fremdfinanziert 
oder ehrenamtl ich - die Untersuchungen an den 
M ö b e l - und K ä s t c h e n t e i l e n durch E m i l i e R i h a , den 
M i l i t a r i a des 1. Jahrhunderts n .Chr . durch E c k h a r d 
Deschler -Erb , s ä m t l i c h e n Inschriften aus Augst und 
Kaiseraugst durch Pe te r -A. Schwarz, L u d w i g Berger 
und eine Arbei tsgruppe, den f igür l ichen Tei len aus 
dem sog. « B r o n z e s c h r o t t f u n d » durch Bet t ina Janietz 
Schwarz, M a y a War tmann und eine G r u p p e von 
Naturwissenschaftern 2 0 . K u r z vor Abschluss stehen die 
Auswer tungen der Grabungsbefunde des 1. und 
2. Jahrhunderts n .Chr . auf Kas te len durch Hans 
Sü t t e r l in , Pe te r -A. Schwarz und Beat R ü t t i 2 1 . 

A u f Initiative der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e A a r g a u h in 
wurde mit der Auswer tung der interessanten G r a b u n g 
Kaiseraugst-Tellenbach (1986.03) 2 2 mit Schichtan-
schluss an die Kas te l lmauer durch U r s M ü l l e r und F l o 
r ian H o e k begonnen. 

N a c h d e m erst 1995 eine Serie von 18 - bisher von 
einem Pr ivaten unterschlagenen - Tei len des b e r ü h m 
ten Kaiseraugster Silberschatzes (Grabung 1962.01) 

18 A . Kaufmann-Heinimann, Götter und Lararien aus Augusta 
Raurica. Herstellung, Fundzusammenhänge und sakrale Funk
tion figürlicher Bronzen in einer römischen Stadt. Forschungen 
in Augst (in Vorbereitung); S. Deschler-Erb, Die römischen 
Beinartefakte aus Augst und Kaiseraugst. Untersuchungen zu 
Rohmaterial, Technologie, Typologie und Chronologie (Ar
beitstitel). Forschungen in Augst (in Vorbereitung); M . Peter, 
Augusta Raurica I/II. Augst/Kaiseraugst 1949-1972. Inventar 
der Fundmünzen der Schweiz 3/4 (Lausanne 1996); M . Peter, 
Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und Kaiser
augst. Studien zu Fundmünzen der Antike (in Vorbereitung). 

19 P.-A. Schwarz (mit naturwissenschaftlichen Beiträgen von 
G. Breuer und P. Lehmann [unter Mitarbeit von M . Mundschin 
und S. Ulrich], H. Hüster Plogmann, M . Petrucci-Bavaud und 
St. Jacomet sowie Fundmünzenbestimmungen von M . Peter), 
Kastelen 4. Die Nordmauer und die Überreste der Innenbe
bauung der spätrömischen Befestigung auf Kastelen. Die Er
gebnisse der Grabung 1991—1993.51 im Areal der Insula 1 und 
der Insula 2. Forschungen in Augst 24 (in Vorbereitung). 

20 E. Riha, Römische Kästchen- und Möbelbeschläge aus Augst 
und Kaiseraugst (Arbeitstitel, in Vorbereitung); E. Deschler-
Erb, Militaria des 1. Jahrhunderts n.Chr. aus Augst und Kaiser
augst. Beiträge zur frühen Militärgeschichte von Augusta Rau
rica (Arbeitstitel, in Vorbereitung); L. Berger, P.-A. Schwarz 
(Hrsg.), Inscriptiones Rauracenses 1. Testimonien zu den 
Namen von Augst und Kaiseraugst und Aufsätze zu ausgewähl
ten Inschriften aus Augst und Kaiseraugst (in Vorbereitung, 
erscheint in der Reihe Forschungen in Augst); P.-A. Schwarz, 
L. Berger (mit Beiträgen von K. Leuch-Bartels, V. von Falken
stein, J. Furrer, Ch. Haeffelé, R. Matteotti, M . Poux, E. Rigert, 
Th. Schibier, C. Schluchter, St. G. Schmid und Chr. Schneider), 
Inscriptiones Rauracenses 2. Die römischen und frühmittel
alterlichen Steininschriften aus Augst und Kaiseraugst (in 
Vorbereitung, erscheint in der Reihe Forschungen in Augst); 
P.-A. Schwarz (mit einem Beitrag von Ph. Rentzel), Inscrip
tiones Rauracenses 3. Stadtgeschichtliche Auswertung der 
Steininschriften aus Augst und Kaiseraugst (Arbeitstitel, in 
Vorbereitung); B. Janietz (mit Beiträgen von M . Maggetti, 
J. Riederer, E. Schaller und M . Wartmann), Ein Depot zer
schlagener Grossbronzen aus Augusta Raurica. Die figürlichen 
Statuenteile (Arbeitstitel; in Vorbereitung). 

21 H. Sütterlin (mit Beiträgen von M . Petrucci-Bavaud, G. Breuer 
und H . Hüster-Plogmann), Kastelen 2. Die Älteren Steinbau
ten in den Insulae 1 und 2 von Augusta Raurica. Forschungen 
in Augst 22 (in Vorbereitung); P.-A. Schwarz (mit Beiträgen von 
M . Petrucci-Bavaud und St. Jacomet, G. Breuer und P. Leh
mann, U. Leuzinger, Ph. Rentzel und B. Rütti sowie Fundmün
zenbestimmungen von M . Peter), Kastelen 1. Die prähisto
rischen Siedlungsspuren und die frühkaiserzeitlichen Holz
bauten auf dem Kastelenplateau. Forschungen in Augst 21 (in 
Vorbereitung). 

22 Vgl. den Vorbericht: U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst 
im Jahre 1986. JbAK 9, 1988,227ff. bes. 238ff. Abb. 27-43. 



durch Erbschaft an den K a n t o n A a r g a u gelangten, 
d r ä n g t sich eine fachgerechte Konservierung, 
wissenschaftliche Beur te i lung und Pub l ika t ion auch 
dieses Teils des s p ä t a n t i k e n Si lber-Ensembles auf 2 3. E i 
nige V o r a b k l ä r u n g e n und Projektskizzen hierzu sind 
von der K a n t o n s a r c h ä o l o g i e A a r g a u , dem R ö m e r m u 
seum Augst und der Konservierungsabtei lung in A n 
griff genommen worden. 

Autobahnprojekt 

Im R a h m e n des v o m Bundesamt für Strassenbau 
finanzierten « A u t o b a h n p r o j e k t e s » konnten die D o k u 
mentationsarbeiten der Grabungsjahre 1960-1976 
abgeschlossen werden. D a m i t sind nun sämt l i che 
D a t e n zu den P l ä n e n , Ze ichnungen, Fotos, D ias und 
Aufzeichnungen dieser Grabungen E D V - m ä s s i g er
fasst und die d a z u g e h ö r e n d e n Fundinventare berei
nigt. Ebenso brachten C l a u d i a N e u k o m - R a d t k e (Süd
vorstadt) und Marg i t Scheiblechner (Insula 48) ihre 
A r b e i t e n zu e inem Absch luss 2 4 . Sylv ia Fünfsch i l l ing 
und D e b o r a Schmid trieben die Bearbei tung der M a n 
sio bzw. der T ö p f e r e i an der Venusstrasse-Ost voran. 
E i n weiterer Bei t rag von C . N e u k o m - R a d t k e ü b e r die 
öf fen t l ichen A r e a l e in der S ü d v o r s t a d t ist in A r b e i t 2 5 . 

Naturwissenschaften 

M i t dem Minera logischen Institut der U n i v e r s i t ä t F r i -
bourg unter der Le i tung von M a r i n o Magget t i be
arbeiten wir zur Ze i t gleich drei a r c h ä o m e t r i s c h e Pro
jekte: Tonkernreste in Bronzegusstei len des «Schro t t 
fundes» wurden von M a y a War tmann beprobt und 
sollen aufgrund ihrer mineralogischen Zusammen
setzung Auskunf t ü b e r die Herkunf t bzw. den H e r 
stellungsort der Grossbronzen geben. Z u d e m erhoffen 
wir uns von den A n a l y s e n Aufsch lüsse ü b e r die be im 
Guss erreichten Temperaturen der Tonformen bzw. 
der Tonkerne. 

D i e zweite mineralogische Untersuchungsserie ist 
v ie l umfassender. Im R a h m e n der von D e b o r a Schmid 
untersuchten T ö p f e r e i Venusstrasse-Ost w i rd G i se l a 
Th ie r r in in F r ibourg mehrere D u t z e n d Tonanalysen an 
G e f ä s s b r u c h s t ü c k e n , F e h l b r ä n d e n usw. d u r c h f ü h r e n , 
u m eine Ton-Referenzgruppe « A u g s t - V e n u s s t r a s s e -
O s t » herauszuarbeiten und u m a b z u k l ä r e n , ob formal 
identische Produkte aus G u t s h ö f e n der C o l o n i a R a u 
rica t a t säch l i ch an der Augster Venusstrasse hergestellt 
und aufs L a n d verkauft worden sind. 

E i n e dritte, relativ kleine Probenserie haben wir auf 
Wunsch von H a m d a l l a h B é a r a t dem L a b o r in F r ibourg 
zur Ve r fügung gestellt. E s handelt sich u m verschie
dene Farbproben von Augster Wandmalere ien , ins
besondere g r ü n , die von Hanspeter Ot ten aus unseren 
Depots herausgesucht und von M a y a War tmann ent
nommen und dokumentier t wurden. M a n verspricht 
sich davon e r g ä n z e n d e Erkenntnisse zu den interes
santen Ergebnissen r ö m i s c h e r Pigmente der West-
und Ostschweiz 2 6 . 

D i e A r b e i t s v e r t r ä g e mit dem L a b o r für U r g e 
schichte und dem Botanischen Institut der U n i v e r s i t ä t 

Base l für die Untersuchung von tierischen und pflanz
l ichen Nahrungs- und anderen Res ten aus Augus ta 
R a u r i c a liefen weiter und konzentr ier ten sich auf 
die Auswer tung der Funde von Kas te len (vgl. A n m . 19 
und 21). 

M i t 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 , die seit ku rzem 
einen eigenen a r c h ä o l o g i s c h e n Flieger- und Luf tb i l d 
dienst u n t e r h ä l t , trafen wi r ein A b k o m m e n zur D o k u 
mentat ion von ant iken Siedlungsstrukturen aus der 
Vogelschau (vgl. A n m . 37). 

D u r c h Vermi t t lung von Erns t G . H e r z o g konnten 
wir, zusammen mit J ö r g Schibier v o m L a b o r für Urge 
schichte der U n i v e r s i t ä t Base l , erste Kontak te mit den 
PCR-Spez ia l i s t en der F. H o f f m a n n - L a R o c h e A G in 
Kaiseraugst k n ü p f e n 2 7 . D i e hochmoderne, sehr auf
wendige P C R - M e t h o d e (polymerase chain reaction) 
erlaubt es, den genetischen C o d e 2 8 selbst v o n sub
fossilen K n o c h e n z u analysieren und somit - i m V e r 
gle ich mi t Tierres ten anderer Fundor t e u n d Z e i t 
stellungen - ur- und f rühgesch ich t l i che Haustierrassen 
sowie -schlage zu unterscheiden und Zuch t l i n i en z u 
rekonstruieren. Z u r Z e i t w i rd a b g e k l ä r t , ob mit dieser 
Me thode die alte Frage verschieden grosser r ö m i s c h e r 
Rinderrassen in Augusta Raur ica und in den nö rd l i chen 
Prov inzen angegangen werden kann. 

Ausstel lung « O U T OF R O M E » 

Das schweizerisch-ungarische Ausstellungsprojekt 
« O U T O F R O M E . Augus ta Rau r i ca - A q u i n c u m . D a s 
L e b e n in zwei r ö m i s c h e n P r o v i n z s t ä d t e n » hat i m Jahre 
1996 unter dem n i m m e r m ü d e n Einsatz und der K o 
ordinat ion von K a r i n K o b sehr konkrete F o r m e n 
angenommen. A l s Ausstellungsort ist für U n g a r n defi
nit iv nur das Histor ische M u s e u m der Stadt Budapest 
bestimmt worden, wo die Schau am 25. M ä r z 1997 i m 
Beise in der R e g i e r u n g s r ä t e Peter Schmid und E l sbe th 
Schneider sowie einer Delegat ion der kantonalen 
Kul turkonferenz e röf fne t werden wi rd . 

23 H . A . Cahn, A . Kaufmann-Heinimann (Hrsg.), Der spät
römische Silberschatz von Kaiseraugst. Basler Beiträge zur Ur-
und Frühgeschichte 9 (Derendingen 1984). - Zu den neu hin
zugekommenen Objekten A. R. Furger et al., Augusta Raurica. 
Jahresbericht 1995. JbAK 17,1996,5ff. Abb. 13. 

24 C. Neukom-Radtke, Autobahngrabungen in Augst 1960-1976. 
Areale der Südweststadt. JbAK 17,1996,395ff.; M . Scheiblech
ner, Autobahngrabungen in Augst 1960-1976. Insula 48, Süd
ostteil 1967-1968. JbAK 17,1996,373ff. 

25 C. Neukom-Radtke, Autobahngrabungen in Augst 1960-1976. 
Öffentliche Areale in der Südvorstadt (in Vorbereitung). 

26 Vgl. z.B. H . Béarat, M. Fuchs, Analyses physico-chimiques et 
minéralogiques de peintures murales romaines d'Aventicum. 
Première partie: Du pigment à Avenches. Bulletin de l'Asso
ciation Pro Aventico 38,1996 (im Druck). 

27 Ich möchte Claude Montandon und Michele Pedrocchi von der 
F. Hoffmann-La Roche A G in Kaiseraugst für ihr Angebot, ihr 
Interesse und die bereits erfolgten Literaturrecherchen herz
lich danken (vgl. oben mit Anm. 4). 

28 Vgl. die kurze, verständliche Beschreibung in: Der kleine La 
Roche. Ein Lexikon für Freunde und Besucher der F. Hoff
mann-La Roche AG, Basel (Basel 1993) llOff. (mit Abb.). 



Z u r Ausste l lung wi rd dank dem grosszüg igen En t 
gegenkommen des Verlags Schwabe & C o . A G B a s e l 2 9 

ein aufwendig gestaltetes Begle i tbuch erscheinen k ö n 
nen, für das 35 A u t o r i n n e n und A u t o r e n aus beiden 
L ä n d e r n rund 100 Texte verfasst haben 3 0 . Das um
fangreiche, u r s p r ü n g l i c h sehr heterogene Manuskr ip t 
ist i n Augst und Mut t enz durch Andreas M o t s c h i , 
K a r i n K o b , A l e x R . Furger, Pau la Z s i d i und M a r t i n 
Guggisberg ü b e r a r b e i t e t , redigiert und lektoriert 

worden. D i e aufwendig gestalteten Fotografien aller 
Objekte, auch der ungarischen, sind von der Augster 
Fotografin U r s i Schi ld gemacht worden. D i e grafische 
Bet reuung des Werkes und der Auss te l lung sind dem 
Gra f ike r M a r c e l Schmid ü b e r t r a g e n worden, w ä h r e n d 
die dreidimensionale Gesta l tung und der ganze Auf 
bau in den H ä n d e n der Ausstellungsgestalterin U r s u l a 
G i l l m a n n liegt. 

Publikationen und Bibliothek 
( A l e x R . Furger, Thomas Hufschmid , K a r i n K o b und M a r k u s Peter) 

Publikationsprojekte 

N e b e n den r ege lmäss ig e inmal i m Jahr erscheinenden 
« J a h r e s b e r i c h t e n aus Augst und K a i s e r a u g s t » geben 
wi r i m Ver lag des R ö m e r m u s e u m s drei Publ ikat ions
reihen heraus, die in p o p u l ä r e r und wissenschaftlicher 
F o r m Einze l themen abhandeln: « A u g s t e r B l ä t t e r zur 
R ö m e r z e i t » (bisher 9 Hefte) , « A u g s t e r Museums
hef te» (18 Hefte) und die Monographienre ihe «For
schungen in A u g s t » (21 B ä n d e ) . Was bisher fehlte, war 
eine Publikums Zeitschrift, die in knapper, p o p u l ä r e r 
F o r m und gut i l lustriert produziert und etwa zweimal 
j ä h r l i c h an den an Augus ta R a u r i c a interessierten Per
sonenkreis verschickt w i rd (z.B. an die Kont r ibuenten 
der Stiftung P r o Augus ta Raur ica) . N a c h l ä n g e r e r 
P lanung und Vorbereitungsarbeit haben wir den 
Gra f ike r Thomas M ü l l e r beauftragt, ein Konzep t für 
das Layou t des Per iod ikums « A u g u s t a R a u r i c a » aus
zuarbeiten. 

D i e vor zwei Jahren gestartete Zusammenarbei t un
seres Museumsverlages mit dem « B u c h Service Base l» 
( B S B ) hat sich gelohnt: Z w e i m a l pro Jahr besucht der 
Firmenvertreter u.a. mit unserem B ü c h e r s o r t i m e n t 
etwa 250 Buchhandlungen in der deutschen Schweiz 
und verteilt unseren aktuel len Verlagsprospekt mit 
den jeweil igen Neuerscheinungen. Dies hat zwei 
eminente Vor te i le : Erstens findet unser A n g e b o t so 
Zugang in die Buchhandlungen, und zweitens erwirt
schaften wi r auf diese Weise - trotz einer K o m m i s s i o n 
an das B S B für seine Umt r i ebe - einen erfreulichen 
Mehrumsa tz (s. unten «Verkau f» ) . 

G r ö s s t e Anst rengungen von R o l f M e i e r «Roloff» , 
D o r o t h é e S imko und A l e x R . Furger waren nöt ig , 
u m rechtzeitig den zweiten B a n d unserer Comic-
Geschichte «Pr isca und Silvanus. D i e Z e r s t ö r u n g von 
Augusta R a u r i c a » herausbringen zu k ö n n e n . Z u r 
Buchvernissage am 9.8. waren wir - zusammen mit 
Regierungsrat Peter Schmid - Gast i m C O M I X - S h o p 
von Andreas H a l d n e r in der Theaterpassage in Base l 
und konnten dort auch w ä h r e n d sechs Wochen eine 
Ausste l lung p r ä s e n t i e r e n ( A b b . 6). Inzwischen ist auch 
die von B r u n o W. H ä u p t l i und M a r k u s Clausen ü b e r 
setzte lateinische Ausgabe des ersten Teils «Pr isca et 
Silvanus. Turbida tempora Augustae R a u r i c a e » er-

A b b . 6 C O M I X - S h o p in Base l . Ausste l lung zur N e u 
erscheinung des zweiten Augster C o m i c -
Bandes «Pr isca und Silvanus. D i e Z e r 
s t ö r u n g von Augus ta R a u r i c a » mit den 
Originalaquare l len sowie Augster F u n d 
s t ü c k e n , die in der Bildergeschichte eine 
R o l l e spielen. 

schienen, und die f ranzös i sche Ü b e r s e t z u n g von Tei l 2 
liegt als Manuskr ip t von Cather ine M a y Castel la 
ebenfalls vor. D i e 10000 Exempla re der deutschen 
Erstauflage von Te i l 1 waren in zehn M o n a t e n vergrif
fen, so dass wi r weitere 6000 S tück unserer « A u g s t e r 
Museumshefte 15» nachdrucken lassen mussten. 

L u d w i g Berger hat i m Auf t rag der His tor i schen und 
Ant iquar i schen Gesellschaft z u Base l intensive V o r 
bereitungen für eine 7. Auflage des «Führer durch 
Augusta Raurica» geleistet, so dass das aus führ l i che 
Standardwerk ü b e r r ö m i s c h Augst /Kaiseraugst 1997 in 

29 

30 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich dem Direktorium mit den 
Herren Urs Breitenstein und Hans Rudolf Bienz für ihr Ver
trauen in unsere Arbeit und die in jeder Hinsicht absolute 
Grosszügigkeit des Verlages und die Übernahme der gesamten 
Litho- und Druckkosten herzlich danken! 
Vgl. jetzt K. Kob, P. Zsidi, A . R. Furger et al., Out of Rome. Au
gusta Raurica / Aquincum. Das Leben in zwei römischen Pro
vinzstädten (Basel 1997) (337 Seiten mit 314 Abbildungen). 



D r u c k gehen kann. Gle ichze i t ig hat A l e x R . Furger das 
Manusk r ip t eines Kurzführers ü b e r a r b e i t e t , der bisher 
erst i n Engl i sch , Italienisch und N i e d e r l ä n d i s c h er
schienen ist. D i e Museumsbesucher hatten wiederholt 
eine knappe, bi l l igere Ü b e r s i c h t ü b e r Augusta R a u r i c a 
g e w ü n s c h t , weshalb der K u r z f ü h r e r nun auch i n 
Deutsch gedruckt w i r d 3 1 . 

Ü b e r die zur Pub l ika t ion vorbereiteten Grabungs
und Fundauswertungen gibt der Abschn i t t «wissen
schaftliche P r o j e k t e » weiter oben Auskunft . 

Neue Publ ikat 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 1 9 9 6 

• Verschiedene Au to ren lnnen , Jahresberichte aus 
Augst und Kaiseraugst 17,1996.417 Seiten, 362 A b 
bi ldungen, 14 Tafeln, 62 Tabellen. Fr . 70 . - ( I S B N 3-
7151-3017-2). 
Der siebzehnte Jahresbericht für das Berichtsjahr 1995 bringt 
verschiedene neue Forschungsschwerpunkte, die für Augusta 
Raurica bedeutend sind: Eine kleine archäologische Begleitung 
eines Leitungsgrabens zeigt in aller Deutlichkeit, wie wichtig 
auch solche Routineeinsätze sind, da sich dort die Reste von 
mindestens vier Meilensteinen fanden (S. 37; 71ff.). Derartige 
Funde im Zentrum einer antiken Stadt sind eine kleine Sensa
tion. Eine andere aktuelle Grabung «Im Rümpel», einer Fluss
schlaufe der Ergolz in der Unterstadt (43ff.), erbrachte eine 
nachmittelalterliche Uferverbauung, die aus antiken Quadern -
vielleicht einer Brücke - zusammengefügt war (59ff.). Im Rah
men der langjährigen Theatersanierung wurden - an einem 
Strebepfeiler der nordwestlichen Aditus-Stützmauer - neue Er
kenntnisse über die Art der Umgestaltungen der drei Augster 
Theaterbauten herausgearbeitet (197ff.). Unter den auch in Kai
seraugst zahlreichen Untersuchungen (89ff.) ist vor allem die 
grosse Grabung «Jakobli-Haus» im Kastellareal zu erwähnen, 
in der ein Sodbrunnen mit einer interessanten Verfüllung - u.a. 
79 Spielsteine aus Bein - des 2./3. Jahrhunderts zum Vorschein 
kam (107ff.) und wo erstmals Gehhorizonte aus dem Frühen 
Mittelalter (5.-7. Jh.) zu beobachten waren. Einen Markstein 
in der Forschungsgeschichte nimmt daher der Beitrag über die 
stratifizierten frühmittelalterlichen Funde ein (149ff.). Mehrere 
Altgrabungen mit den entsprechenden Funden und dokumen
tierten Befunden finden ebenfalls eine umfassende Würdigung: 
Die 25 Brandgräber des 1./2. Jahrhunderts an der Rhein
strasse 46 werden sehr ausführlich und mit detaillierten natur
wissenschaftlichen Untersuchungen vorgelegt (217ff.). Metho
disches Neuland wird auch im Artikel über die Herstellungs
technik und Verwendung der vielen eisernen Bauteile aus der 
Curia und dem Tempel Sichelen 2 betreten (310ff.). Der an
lässlich des Autobahnbaus in den 1960er Jahren in aller Eile 
ausgegrabene Südostteil der Insula 48 wird, so gut es die 
Grabungsdokumentation zulässt, vorgelegt (373ff.), ebenso wie 
die gleichzeitig untersuchten öffentlichen Areale in der süd
westlichen Vorstadt (395ff.). 

• B . Janietz Schwarz, D . R o u i l l e r (mit B e i t r ä g e n von 
M . Magget t i , T h . Reiss, J. Riederer , B . R ü t t i und E . 
Schaller) , E i n D e p o t zerschlagener Grossbronzen 
aus Augus ta Raur i ca . D i e Rekons t ruk t ion der 
beiden Pferdestatuen und Untersuchungen zur H e r 
stellungstechnik. Forschungen in Augst 20 (Augst 
1996). 280 Seiten, 382 A b b i l d u n g e n , 60 Tabel len. 
Fr . 110.- ( I S B N 3-7151-0020-6). 
Die Überreste der beiden gut lebensgrossen Pferdestatuen, 
deren Herstellungsprozess in der neuen Publikation anhand der 
vielseitigen erhaltenen Werkspuren rekonstruiert wird, sind 
1961 zusammen mit weiteren, von den Reitern stammenden 
Fragmenten in Augst/BL, Insula 28, gefunden worden. Dieser 
Hort mit rund 1460 Fragmenten (212 kg!) war um die Mitte des 
3. Jahrhunderts n.Chr. als Recyclingdepot einer benachbarten 
Bronzegiesserei verborgen worden. Das Schwergewicht der 
interdisziplinären Arbeit liegt in der akribischen technolo
gischen Untersuchung und den ausserordentlich vielseitigen 

Erkenntnissen zur Herstellung dieser Grossbronzen - von der 
Arbeit an den Wachsmodellen über den eigentlichen Guss (in 
zahlreichen Teilstücken!) bis zu den verschiedenen nachweis
baren Montagemethoden. Die Arbeit an dem mehrjährigen 
Konservierungs-, Forschungs- und Publikationsprojekt der 
RÖMERSTADT AUGUSTA RAURICA war einerseits begünstigt durch 
die starke Fragmentierung der Grossbronzen, die eine optimale 
Begutachtung auch der Innenseiten mit allen Werkspuren er
laubte, und andererseits durch konsequent angewendete, äus
serst aufschlussreiche Röntgenuntersuchungen. 

• T h . Hufschmid (mit e inem Bei t rag von M . Petrucci-
B a v a u d und S. Jacomet), Kas te len 3. D i e J ü n g e r e n 
Steinbauten i n den Insulae 1 und 2 von Augus ta 
Raur i ca . Untersuchungen zur baugeschichtlichen 
E n t w i c k l u n g einer r ö m i s c h e n D o m u s i m 2. und 
3. Jahrhundert n .Chr . Forschungen in Augs t 23 
(Augst 1996). 240 Seiten, 134 A b b i l d u n g e n , 28 Ta
feln, 8 Faltbeilagen. Fr . 80 . - ( I S B N 3-7151-0023-1). 
In prominenter Lage über dem Rhein und der Ergolz, am nörd
lichsten Punkt eines kleinen Hochplateaus, thront das zu Beginn 
dieses Jahrhunderts von René Clavel errichtete Landgut von 
Kastelen. Neueste Ausgrabungen haben nun gezeigt, dass 
bereits die Römer die Qualitäten dieses Hügelsporns erkannt 
haben und sich dort, mit Ausblick zum Schwarzwald und Rhein, 
beachtliche Stadtvillen gebaut haben. 
Im Jahre 1991 beschloss die Römerstiftung Dr. René Clavel, im 
Park des Landgutes von Kastelen ein in den Abhang eingetieftes 
Auditorium zu errichten, das als künftiger Tagungsraum dienen 
sollte. Da das umfangreiche Bauprojekt in die archäologische 
Zone zu liegen kam, waren vorgängig ausgedehnte Ausgra
bungsarbeiten notwendig, die sich, von kurzen Unterbrechun
gen im Winter abgesehen, auf einen Zeitraum von über zwei 
Jahren erstreckten. 
In einem ersten Band über diese Grabungen hat Thomas Huf
schmid nun einen Teil dieser Resultate vorgelegt, welche die 
späteste Bauphase und die Zerstörung des Stadthauses betref
fen. Weitere Monographien werden in absehbarer Zeit folgen. 
Anstelle eines ursprünglich einfachen Holzgebäudes entstand 
am Nordwest-Abhang des Kastelenplateaus gegen Ende des 
1. Jahrhunderts n.Chr. ein stattlicher Gebäudekomplex, der im 
Verlaufe des 2. nachchristlichen Jahrhunderts zunehmend aus-
und umgebaut wurde. Schliesslich erreichten die Arbeiten um 
200 n.Chr., der Blütezeit von Augusta Raurica, ihren Höhe
punkt. Auf einer Fläche von fast 2000 m 2 breitete sich ein am 
Rand der Oberstadt gelegener Villenkomplex aus, der einen von 
Säulen umgebenen Innenhof, repräsentative Wohnräume und 
einen mosaikgeschmückten Speisesaal besass. Der hohe Süd
trakt des Hauses, der nebst der Eingangshalle vermutlich auch 
die Wirtschafts- und Personalräume beherbergte, schirmte die 
im hinteren Teil des Hauses gelegenen Wohn- und Empfangs
räume gegen den Lärm der vorgelagerten Strasse ab. Ein im 
Norden erbauter Badetrakt war mit einer kleinen Säulenhalle 
und einem vorgelagerten Terrassengarten versehen, von wo sich 
ein hervorragender Ausblick zum Rhein und zum Schwarzwald 
bot. Wie die Untersuchung eines zur Nachbarparzelle gehören
den Hinterhofs ergab, bildete das vorgelegte Stadthaus Teil 
einer grösseren, auf dem Kastelenplateau gelegenen «Villen
siedlung» - ganz offensichtlich wussten bereits die Römer eine 
bevorzugte Wohnlage zu schätzen. 
Ausgedehnte Zerstörungsschichten und verstürzte Bauteile von 
Säulenhallen belegen, dass die um 250 n.Chr. erfolgte Zer
störung des Gebäudes abrupt und gewaltsam erfolgt sein muss. 
Möglicherweise hat eine Erdbeben, das in den letzten Jahren für 
die Zerstörung grösserer Teile von Augusta Raurica verant
wortlich gemacht wird, auch der Bebauung auf Kastelen ein 
Ende gesetzt. 
Nebst dem Baubefund lieferte auch die Unmenge von einzel
nen Fundobjekten interessante Aufschlüsse über die vorgelegte 
Stadtvilla und ihre Bewohner. Keramik- und Glasgefässe sowie 
Knochen- und Bronzeobjekte belegen zusätzlich den Reichtum 
des Hausbesitzers. Überreste von verstürzten Dächern und 
Dachziegeln erlauben es, den römischen Bauhandwerkern auf 

31 Vgl. jetzt A . R. Furger, Kurzführer Augusta Raurica. Archäo
logischer Führer durch Augst/Kaiseraugst 5 (Augst 1997). 



die Finger zu schauen und die Arbeit der antiken Dachdecker 
nachzuvollziehen. Ebenso liefern die aus dem Zerstörungs
schutt geborgenen Säulenteile aufschlussreiche Hinweise über 
das Können der damaligen Steinmetzen, deren technologische 
Fertigkeit uns heute noch zu verblüffen vermag. 

• D . S imko , R . M e i e r . Pr isca und Silvanus. D i e Z e r 
s t ö r u n g von Augus ta Raur i ca . Augster Museums
hefte 18 (Augst 1996). 82 Seiten mit 52 farbigen 
Comic-Seiten. Fr . 14.- ( I S B N 3-7151-1018-X). 
Die Fortsetzung des spannenden ersten Comics «Prisca und Sil
vanus - Unruhige Zeiten in Augusta Raurica», der die Herzen 
vieler tausend Kinder, Jugendlicher und Erwachsener im Sturm 
erobert hat, bringt in chronologischer Reihenfolge das vermu
tete Erdbeben von Augusta Raurica um 250 n.Chr., Gladiato
renspiele im Amphitheater, eine abenteuerliche Reise nach 
Aventicum (Avenches), die Hochzeit von Prisca und Silvanus, 
eine Theatervorstellung, Mord, Totschlag, Krieg und Angst, den 
allmählichen Zerfall der einst so blühenden Stadt Augusta Rau
rica, das Leben von Silvanus und seinen Kindern hinter den Be
festigungsmauern von «Kastelen» und den Bau der grössten rö
mischen Befestigung am Rhein weit und breit. 

• D . S imko, R . M e i e r ( Ü b e r s e t z u n g B . W. H ä u p t l i und 
M . Clausen) . Pr isca et Silvanus.Turbida tempora A u -
gustae Raur icae . Augster Museumshefte 17 (Augst 
1996). Lateinische Ausgabe des ersten Teils der 
Comic-Geschichte. 72 Seiten mit 46 farbigen Comic-
Seiten. Fr . 14.- ( I S B N 3-7151-1017-1). 

• M . Peter, Augus ta R a u r i c a I/II: Augst /Kaiseraugst 
1949-1972. Inventar der F u n d m ü n z e n der Schweiz 
3/4 (Lausanne 1996). 615 bzw. 282 Seiten, 29 bzw. 
5 Tafeln. Fr . 210.- ( I S B N 2-940086-02-8 bzw. 
2-940086-03-6). 
In diesem Doppelband werden die Fundmünzen der Jahre 
1949-1972 aus Augusta Raurica detailliert katalogisiert. Ins
gesamt handelt es sich dabei um 7565 Münzen und somit neben 
Vindonissa um den bisher grössten publizierten Bestand von 
Fundmünzen der Schweiz. Von besonderer Bedeutung ist nicht 
nur die Quantität des Materials, sondern der ausgezeichnete 
Dokumentationsstand: Wohl erstmals können so viele Fund
münzen nicht nur mit Sicherheit einem Fundort, sondern einem 

Quartier, einem Gebäude und einer archäologischen Schicht zu
gewiesen werden. Der Katalog umfasst Münzen von keltischer 
Zeit bis zum 20. Jahrhundert, doch machen die römischen 
Münzen den weitaus grössten Teil aus. Darunter finden sich viele 
Besonderheiten wie Imitationen, subaerate und nachgegossene 
Denare, Varianten und hybride Prägungen sowie Zeugnisse der 
lokalen Herstellung. 524 Münzen und weitere numismatische 
Objekte (Münzstempel, Halbfabrikate usw.) sind abgebildet. 
Der Auswertungsband dieses Materials ist in Vorbereitung. 

• P . - A . Schwarz, Z u r Spä t ze i t von Augus ta Raur ica . In: 
E . Schal lmayer (Hrsg.) ,Niederbieber , Postumus und 
der L imesfa l l . Stationen eines poli t ischen Prozesses. 
Ber ich t des ersten Saalburgkol loquiums. Saalburg 
Schriften 3 ( B a d H o m b u r g v .d .H . 1996) 60ff. 

• M . Peter, Bemerkungen zur Kle ingeldversorgung 
der westl ichen Prov inzen i m 2. Jahrhundert. In: 
C . E . K i n g , D . G . W i g g (Hrsg.) , C o i n Finds and C o i n 
U s e in the R o m a n W o r l d . Sympos ium O x f o r d 1993. 
Studien zu F u n d m ü n z e n der A n t i k e ( S F M A ) 10 
(Be r l i n 1996) 309ff. 

• H j . B r e m , S. Frey-Kupper , B . Hedinger , F E . K o e n i g , 
M . Peter, A la recherche des monnaies « p e r d u e s » . 
Z u m M ü n z u m l a u f i m s p ä t e r e n 3. Jh . n .Chr . Jahrbuch 
der Schweizerischen Gesellschaft für U r - und F r ü h 
geschichte 79,1996,209ff. 

Bibl iothek 

Mi t t l e rwe i le sind 2700 Publ ika t ionen mit dem B i b l i o 
theksprogramm L I D O S in der B ib l io thek 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 erfasst. A n Neuerwerbungen 

wurden 246 Monogr a ph i e n und 53 Zeitschriften-Jahr
g ä n g e registriert. 79 dieser insgesamt 299 Werke (Vor 
jahr: 295) sind uns von 61 Tauschpartnern, d.h. wissen
schaftlichen Institutionen i m In- und Aus l and , ü b e r 
lassen worden. 

Grabungen in Augst 
(Peter -A. Schwarz) 

Schwerpunkte 

D e r g rös s t e Te i l der i m Berichtsjahr d u r c h g e f ü h r t e n 
28 Grabungen , Baubeglei tungen und V o r a b k l ä r u n g e n 
(Vorjahr: 31) betraf wiederum die a r c h ä o l o g i s c h e 
Be t reuung von verschiedenen kle ineren Bodene in 
griffen. Dass diese u n s p e k t a k u l ä r e n Rout inearbei ten 
nicht nur Informationen zur « M i c r o s t o r i a » liefern, 
sondern auch von massgeblicher Bedeutung für die 
Stadtgeschichte sein k ö n n e n , zeigt beispielsweise die 
Untersuchung be im Fe ldhof (Reg ion 11,A): Im Zuge 
der Vorbere i tungen der G r a b u n g 1996.69 konnten 
die etwas verworrenen F u n d u m s t ä n d e eines i m Jahre 
1879 entdeckten Plattengrabes g e k l ä r t und die genaue 
Zusammensetzung des seinerzeit gefundenen, ü b e r a u s 
reichen Grabinventares rekonstruiert werden. Auf 
grund der Beobachtungen be im Abstossen der 
Humuskan te steht heute ferner fest, dass sich die 
Nekropo le , zu der das alt ergrabene Plattengrab 

g e h ö r t , i m heute ü b e r b a u t e n bzw. als Bauernbet r ieb 
genutzten Tei l des G e h ö f t e s befinden muss. D i e s e m 
U m s t a n d w i r d be i kün f t i gen Bodeneingiffen R e c h 
nung zu tragen sein, zumal ein in der Humuskan te 
gefundenes Fragment einer Grossbronze von einem 
r e p r ä s e n t a t i v ausgestatteten Grabmonumen t stam
men k ö n n t e 3 2 . 

Ebenfal ls aus einer baubegleitenden Massnahme 
resultiert die Schlussfolgerung, dass sich der Westrand 
des südl ich der Rheinstrasse l iegenden Teiles des so
genannten N o r d w e s t g r ä b e r f e l d e s unter dem heutigen 
Strassenbett befinden muss (hier Fü l l i n sdö r f e r s t r a s se ; 
R e g i o n 10 ,A) . Das weiter westlich liegende A r e a l war 

32 Vgl. Schwarz (wie Anm. 6) 84f. Anm. 272 Abb. 49. 



- nach Aussage von verschiedenen Pianieschichten 
und eines paral le l zur West-Ost verlaufenden Bas i l i a -
strasse (Augs t -Base l ) angelegten Strassen- bzw. E n t 
w ä s s e r u n g s g r a b e n s - i n r ö m i s c h e r Z e i t h ö c h s t w a h r 
scheinlich stark versumpft und stand vermut l ich per i 
odisch sogar unter Wasser (Grabung 1996.54). 

Sondierungen i m Be re i ch des i m V i o l e n r i e d l iegen
den, durch g r ö s s e r e Terrainabsenkungen bedrohten 
Teiles der Insula 8 (Grabung 1996.51) und verschie
dene baubegleitende Beobachtungen i m Zusammen
hang mit dem A u s b a u des Werkhofes der Erns t Frey 
A G 3 3 erbrachten die Gewissheit , dass am Ost rand der 
R e g i o n 1 mit e inem weiteren bis anhin unbekannten 
r ö m i s c h e n Quar t ie r zu rechnen ist. Baus t rukturen und 
Ausstattung der angeschnittenen G e b ä u d e lassen ver
muten, dass es gehobeneren Wohnzwecken gedient 
haben k ö n n t e . 

I m R a h m e n v o n baubegleitenden Beobachtungen 
be im A n l e g e n eines neuen Weges u m das P o d i u m des 
S c h ö n b ü h l t e m p e l s konnte einerseits der Gehhor izon t 
des ä l t e r e n Tempelbezirkes in der R e g i o n 2,B, ande
rerseits der Bauhor izon t des Podiumtempels gefasst 
werden (Grabung 1996.75). A u s einer i m Gehhor i zon t 
gefundenen M ü n z e kann ein stratigraphisch relativ gut 
abgesicherter, wenn auch relativ weit z u fassender, 
zwischen 22 und 37 n .Chr . anzusetzender terminus post 
für den B a u des Podiumtempels abgeleitet werden. 
Unerwar te te Ergebnisse in bezug auf die Ausstat tung 
der cella des S c h ö n b ü h l t e m p e l s erbrachte die B e 
st immung einer Wandverkleidungsplat te . D e r da fü r 
verwendete, i n pol ie r tem Zus tand m a r m o r ä h n l i c h e 
K n o l l e n k a l k stammt zweifelsfrei aus der Gegend von 
V e r o n a (I) 3 4 . 

Im Gegensatz zu den Vorjahren stand i m Gar t en der 
Liegenschaft Giebenacherstrasse 22 wegen eines B a u 
projektes auch wieder eine g r ö s s e r e Notgrabung i m 
zentralen Tei l der Augster Oberstadt an. Im Verlaufe 
der viermonat igen G r a b u n g 1996.61 konnte einerseits 
die Fortsetzung der bereits i m Jahre 1990 z u m Tei l 
untersuchten 3 5 westl ichen Abschlussmauer der sog. 
Frauenthermen (Insula 17) und ein g r ö s s e r e r A b 
schnitt der zwischen den Frauenthermen und dem 
Theater (Reg ion 2 , A ) l iegenden Thermenstrasse 
untersucht werden. D a b e i liessen sich wichtige In
formationen zur baul ichen E n t w i c k l u n g der noch 
unerforschten Westecke der Badeanlage und z u m 
Ver lau f der noch i m 1. Jahrhundert n .Chr . kassierten 
Forumstrasse gewinnen. V o n weiterreichender Bedeu 
tung ist ferner die Feststellung, dass das zwischen den 
öf fen t l i chen Monumenta lbau ten liegende A r e a l i n der 
1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts n .Chr . zunehmend «ver-
s l u m t e » , so dass von einer eigentlichen « t r a n s f o r m a t i o n 
en b idonv i l l e» des Stadtzentrums gesprochen werden 
k a n n 3 6 . 

V o n nicht unerheblicher Bedeutung für den N a c h 
weis der aufgrund von dür f t igen Indizien erschlosse
nen untersten r ö m i s c h e n R h e i n b r ü c k e war auch die 
En tdeckung eines N o r d - S ü d verlaufenden Strassen-
zuges in der R e g i o n 15, welcher exakt i n der F luch t 
des i m Jahre 1887 von Theoph i l Burckhard t -Bieder 
mann beobachteten B r ü c k e n p f e i l e r s liegt (Grabung 
1996.71). 

Ebenfal ls i m Zusammenhang mit dem Zubr inger 
zur r ö m i s c h e n Hauensteinachse stehen die in der F l u r 

Wannen (Gemeinde Pratteln) beobachteten Reste 
eines h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h r ö m i s c h e n S t r a s s e n k ö r -
pers. Z u s a m m e n mit Beobachtungen von T h . B u r c k 
hard t -Biedermann aus dem Jahre 1898 konnte ü b e r 
dies nachgewiesen werden, dass an dieser Stelle auch 
ein A b z w e i g e r der westl ichen Ausfallstrasse i n die auf 
dem l inken Ergolzufer verlaufende Hauensteinachse 
m ü n d e t e (Grabung 1996.74). 

D ie Einsatzstellen i n Augst 1996 

2 N o t £ Grabungen (Vorjahr: 2) 
1996.61 : Bauprojekt Schmid (hinter Theater) 
1996.69: Feldhof 

17 Baubeglei tungen (Vorjahr: 19) 
1996.52 E-Leitung Hauptstrasse 
1996.53 E-Leitung Restaurant Bären 
1996.54 E-Leitung Frenkendörferstrasse 
1996.56 Werkleitungen Scheune Gessler 
1996.57 Umbau Scheune Gessler 
1996.58 Amphorenstrasse 
1996.59 Werkleitungen «Im Rümpel» 
1996.60 Netzausbau Giebenacherstrasse 
1996.62 Taberne 
1996.64 «Im Rümpel» 
1996.66 Bauprojekt Züger-Lüscher 
1996.67 Husmatt 
1996.70 Bauprojekt Bühler 
1996.71 Schiffländeweg 
1996.73 Remeli 
1996.74 Pratteln-Wannen 
1996.77 Rheinstrasse 

3 V o r a b k l ä r u n g e n / S o n d i e r u n e e n (Vorjahr: 0) 
1996.51 Werkhof E. Frey A G 
1996.65 Giebenach-Römerbrüggli 
1996.72 Obermühle 

3 Prospekt ionen und Lesefunde (Vorjahr: 7) 
1996.68 Prospektionen Insulae 35,36,41,42 
1996.76 Region 4,D und 4,G 
1996.89 Streufunde Augst 

3 Konservierungsbeglei tungen (Vorjahr: 3) 
1996.55 Theater 
1996.63 Grienmatt 
1996.75: Schönbühl 

Total 1996: 28 Grabungen und Baubegle i tungen/Vor
a b k l ä r u n g e n in Augst (Vorjahr: 31) 

33 Vgl. oben mit Anm. 1. 
34 Bestimmung Philippe Rentzel (vgl. Schwarz [wie Anm. 6] 94f. 

Abb. 62). 
35 Vgl. P.-A. Schwarz (mit Beiträgen von S. Fünfschilling und 

M . Peter), Zur Chronologie und Typologie der drei Theater
bauten von Augusta Rauricorum (Augst BL). Die vorläufigen 
Ergebnisse der Grabung 1990.51, Fläche 3 (Region 2A, Giebe-
nacherstr. 22, Parzelle 521). JbAK 12,1991, 33ff.; F. Hoek (mit 
einem Beitrag von M . Schaub), Die vorläufigen Ergebnisse der 
Grabung 1990.51, Flächen 1 und 2 (Augst-Frauenthermen, 
Insula 17). JbAK 12,1991,97ff.; M . Peter, Die Fundmünzen aus 
einer Kanalverfüllung nördlich der Augster Frauenthermen -
ein Ensemble des 3. Jahrhunderts. JbAK 12, 1991, 135ff.; 
S. Deschler-Erb, Das Tierknochenmaterial der Kanalverfüllung 
nördlich der Frauenthermen: Küchenabfälle einer Taberne des 
2. Viertels des 3. Jahrhunderts n.Chr. JbAK 12,1991,143ff. 

36 Zur Reaktion der Tagespresse s. oben «Presse und Medien» 
sowie Schwarz (wie Anm. 6) Abb. 21-36. 



Prospektier t wurde i m Berichtsjahr - abgesehen von 
r o u t i n e m ä s s i g e n Ü b e r f l ü g e n durch Patr ick N a g y 3 7 -
nur i m A r e a l der Insulae 35, 36 und 41 ( « G r a b u n g » 
1996.68), wo J ü r g Leckebusch mittels geoelektrischer 
und geomagnetischer Messungen sowie mit H i l f e eines 
Bodenradars recht erfolgversprechende Basisdaten 
für eine kombinier te Auswer tung gewinnen konnte. 

B e i der Aufarbei tung von ä l t e r e n Luftbi ldaufnah
men wurden ferner bislang noch nicht bekannte Teile 
des ant iken Ü b e r b a u u n g s r a s t e r s in der sogenannten 
S ü d v o r s t a d t (Regionen 4 ,D und 4 ,G) sowie in den 
Insulae 37, 38, 43 und 44 entdeckt und auf den G e 
samtplan ü b e r t r a g e n (u.a. « G r a b u n g » 1996.76). 

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

Überb l ick 

D a s Grabungsjahr 1996 i n Kaiseraugst ist gekenn
zeichnet durch eine V i e l z a h l von Bauprojekt - und 
Ü b e r b a u u n g s s t u d i e n , die - allerdings nicht alle - bis 
zur A u s f ü h r u n g s r e i f e gediehen. So wurde bereits i m 
Februar mi t Sondierungen begonnen. D i e Planung 
eines g r ö s s e r e n Bauvorhabens i m D o r f k e r n wurde 
von der E inwohnergemeinde beschlossen, n ä m l i c h der 
B a u eines Sekundarschulhauses mit Saaltrakt auf dem 
A r e a l des heutigen Gasthofs Löwen. U r s p r ü n g l i c h 
sollte noch i m Jahr 1996 der h ie r für notwendige B a u 
kredi t der Einwohnergemeindeversammlung vorge
legt werden. N u n w i r d i m F r ü h j a h r 1997 d a r ü b e r ent
schieden werden. 

Z u r feierl ichen E r ö f f n u n g des Verpackungsbetr ie
bes B 232 der F. Hoffmann-La Roche AG i n Kaiser 
augst wurde i n der Eingangshal le eine V i t r i n e mit 
F u n d e n und P l ä n e n des G r ä b e r f e l d e s « I m S a g e r » ein
gerichtet ( A b b . 7; G r a b u n g 1991.02). 

I m Sommer 1996 wurde eine Z o n e n p l a n ä n d e r u n g 
i m Geb ie t «Im Liner»/«Im Sager» von der E i n 
wohnergemeindeversammlung gutgeheissen, die den 
part iel len Schutz des G r ä b e r f e l d e s « I m Sage r» er
mögl i ch t . D i e G r u n d e i g e n t ü m e r boten H a n d , eine 
S p o r t s t ä t t e n z o n e auf das Gebie t , wo sich das grosse 
mittelkaiserzeit l iche B r a n d g r ä b e r f e l d der R ö m e r s t a d t 
befindet, umzulagern. D e r K a n t o n A a r g a u lässt eine 
Auffü l lung erstellen, so dass d a r ü b e r die S p o r t s t ä t t e n 
gebaut werden k ö n n e n , ohne die darunter l iegenden 
G r ä b e r zu b e e i n t r ä c h t i g e n . 

A n Bodeneingri f fen sind aus der Unterstadt zwei 
Sondierungen, an der Friedhofstrasse und am Bahnweg 

(1996.12, 1996.16), sowie vier Aushubbeglei tungen 
(1996.01,1996.05,1996.08,1996.14) zu melden. 

Innerhalb des Castrum Rauracense wurden L e i 
t u n g s f ü h r u n g e n i m Zusammenhang mit dem N e u b a u 
der Gemeindeverwaltung geöffnet und a r chäo log i sch 
begleitet. Ferner wurden Sondierungen und eine 
K l e i n f l ä c h e n g r a b u n g i m Bere i ch der Baugrube des ge
planten Sekundarschulhauses (1996.04) d u r c h g e f ü h r t . 

I m Kas te l lvor fe ld wurden an der Kastellstrasse eine 
F l ä c h e n g r a b u n g (1996.06) und i m S ü d o s t e n an der 
Allmendgasse mehrere Sondierungen für ein g rös se r e s 
Ü b e r b a u u n g s p r o j e k t d u r c h g e f ü h r t . 

Ausserhalb des G r ä b e r f e l d e s wurde i n der Rinau 

der A u s h u b von zwei E i n f a m i l i e n h ä u s e r n (1996.07, 
1996.15) begleitet. K e i n e Befunde brachte die B e 
gleitung baulicher Massnahmen «Auf der Schanz» 

(1996.10) und i m «lunkholz» (1996.11). B e i einer Son
dierung am N W - R a n d des G r ä b e r f e l d e s «Gstalten» 
konnten Reste zweier K ö r p e r b e s t a t t u n g e n freigelegt 
werden (1996.18). 

D i e Begle i tung eines Aushubs an der Vindonissa-

Strasse brachte keine neuen Erkenntnisse (1996.13). 
1996 wurden in Kaiseraugst drei F l ä c h e n g r a b u n g e n 

(1996.04, 1996.06, 1996,08; Vorjahr: 1), zehn Baube
gleitungen (1996.01,1996.02,1996.05,1996.07,1996.09, 
1996.10,1996.11,1996.13,1996.14,1996.15; Vorjahr: 8) 
und vier V o r a b k l ä r u n g e n (1996.03, 1996.12, 1996.16, 
1996.18) für 18 Bauvorhaben (Vorjahr: 14) durchge
führ t sowie e in Lesefund (1996.19) gezäh l t . 

In der stark wachsenden Geme inde Kaiseraugst 
nahmen die vorgesehenen Bauprojekte wei terhin 
deutl ich zu : 

D i e Einsatzstellen i n Kaiseraugst 1996 

3 Notgrabungen (Vorjahr: 1) 
1996.04: Gasthof Löwen, Sekundarschulhaus, 1. Etappe 
1996.06: EFH-Projekt Rotzetter-Züger, Kastellstrasse 
1996.08: Anbau E F H Hungerbühler, Friedhofstrasse 

10 Baubeglei tungen (Vorjahr: 8) 
1996.01 : Umbau E F H Oberer, «Auf der Wacht» 
1996.02: «Jakobli-Haus», Dorfstrasse 
1996.05: E F H Füchter, Ziegelhofweg 
1996.07: E F H Steiger, «Rinau» 
1996.09: Garage Waltert, «Bireten» 
1996.10: Carport Wisler A G , «Auf der Schanz» 
1996.11: Überbauung «Junkholz» Logis-Suisse 
1996.13: Lagerhalle Real-Technik/Rotzinger A G 
1996.14: Garage Schmid-Tremel, «Bireten» 
1996.15: E F H Hammermüller, «Rinau» 

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) 
1996.03: A R G E Alex Bolinger, Allmendgasse 
1996.12: E G Meienberg-Künzli, Friedhofstrasse 
1996.16: Anbau E F H Paul Künzli-Walser, Bahnweg 
1996.18: E F H Obrist-Leuppi, Guggeregge 

0 Prospekt ionen und Lesefunde (Vorjahr: 0) 
(1996 keine) 

1 Konservierungsbeglei tung (Vorjahr: 1) 
1996.19: Sanierung Rheinthermen 

Tota l 1996:18 Grabungen und Baubeglei tungen/Vor
a b k l ä r u n g e n in Kaiseraugst (Vorjahr: 13) 

37 Basierend auf einer Vereinbarung mit der Kantonsarchäologie 
Zürich vom 13.2.1996. 



A b b . 7 Kaiseraugst, « I m Sage r» (Grabung 1991.02). E i n e A u s w a h l von Funden aus dem G r ä b e r f e l d in einer 
V i t r i ne i m Foyer der neuen Verpackungsbetr iebe der F. H o f f m a n n - L a Roche A G , unweit des F u n d 
ortes. 

Organisation 

El i sabe th B leue r füh 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 und engagierte 
sich intensiv für die verschiedenen offenen Fragen i n 
Kaiseraugst. D i e Stammequipe ( M y r t a B r ü g g e r , R o l f 
Glauser , L u k a s G r o l i m u n d , U r s Mül l e r , C l a r a Saner) 
wurde w ä h r e n d der Grabungssaison von Bened ik t 
L ü d i n u n t e r s t ü t z t . L u c i e H ä r i n g wusch das Fundmate
r ia l . D i e F i r m a Helfenstein und Natterer A G , Kaise r 

augst, stellte wiederum die A u s g r ä b e r J o s é - M a n u e l 
Dias und D i e g o R a m o s zur Ver fügung . H e i n z Bichse i , 
der w ä h r e n d der Saison 1995 sein Grabungstechniker
p rak t ikum bei uns absolviert hat, ist i m Jul i 1996 ü b e r 
raschend gestorben. W i r werden H e i n z Bichse i als 
kooperat iven Kol l egen in Er inne rung behalten. R o l f 
Glauser hat i m Herbs t seine P r ü f u n g als Grabungs
techniker mit gutem Er fo lg bestanden, wozu wir i h m 
herzl ich gratulieren. 

Rückblick auf 20 Jahre Grabungstätigkeit 
(Urs M ü l l e r ) 

N a c h zwanzig Grabungsjahren (1977-1996) sei ein 
B l i c k z u r ü c k gestattet: A l s ich meine T ä t i g k e i t bei 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 als Grabungsassistent 

in Augst/Kaiseraugst begann, war der Bet r ieb einiges 
kleiner. D i e A k t i v i t ä t e n der A b t e i l u n g Ausgrabungen 
konzentr ier ten sich p r i m ä r auf die D u r c h f ü h r u n g von 

Notgrabungen i m grossen St i l : J äh r l i ch mussten mehr 
als 2000 m 2 ergraben werden. Damals galt es als 
verbindl ich , dass bei der Bebauung einer Parzel le im 
r ö m i s c h e n Siedlungsgebiet die ganze Parzelle ausge
graben werden musste. M a n war der M e i n u n g , dass 
be im Ü b e r g a n g von der landwirtschaftl ichen Nutzung 



zu B a u l a n d die a r c h ä o l o g i s c h e n Befunde auf der 
ganzen Parzel le g e f ä h r d e t seien. D e r K o n f l i k t zwi 
schen pr ivatem B a u w i l l i g e m und den v e r f ü g b a r e n 
G r a b u n g s k a p a z i t ä t e n spitzte sich derart zu , dass eine 
K o m m i s s i o n zur Erhaltung von Augusta Raurica ge
bildet wurde. Sie erhielt den Auftrag, L ö s u n g s v o r 
sch läge vorzulegen. U n t e r anderem wurde geprüf t , ob 
ein Bauen über den römischen Befunden mög l i ch w ä r e . 
U m den k l e i n r ä u m i g e n Konf l i k t zu lösen , konnte der 
K a n t o n Basel-Landschaft B a u l a n d aufkaufen und be
absichtigte, in E t a p p e n die antike Stadt p l a n m ä s s i g zu 
ergraben und nicht e r h a l t e n s w ü r d i g e F l ä c h e n als 
B a u l a n d i n den Kre i s l au f z u r ü c k z u g e b e n . A u c h war 
man sich bewusst geworden, dass die s t ä n d i g e Zeitnot 
bei Rettungsgrabungen nicht mehr jenen D o k u m e n -
tations- und Grabungsstandard zuliess, wie er nach 
heutigen F o r s c h u n g s a n s p r ü c h e n gefordert wi rd . M a n 
entschloss sich, i m Normal fa l le künf t ig nur noch Bau
gruben zu untersuchen, da ja diese die Befunde v o l l 
s t änd ig z e r s t ö r e n . D a f ü r sollte eine ganze Oberstadt-
Insula komplet t und nach allerneusten M e t h o d e n 
planmässig und interdisziplinär ergraben werden. N u n 
- nach zehn Jahren - ist weder eine Oberstadt-Insula 
mit neusten M e t h o d e n ergraben worden noch liegt 
eine Monograph ie einer solchen publizier t vor. 

Inzwischen erbrachte die t äg l i che A r b e i t eine U n 
menge an Beobachtungen aus Kle ingrabungen und 
Baubeglei tungen wie auch von der Konserv ie rung und 
Sanierung von Monumenta lbau ten . Ausse rdem wurde 
i n der Zwischenzei t die systematische Erfassung der 

Fundinventarisierung 
(Beat R ü t t i ) 

1996 wurden insgesamt 19 291 Funde (Vorjahr: 16 062) 
der Grabungsjahre 1994-1996 inventarisiert. In der 
Kaiseraugster Fundabte i lung konnte mit der Inven
tarisierung des grossen, noch nicht erfassten F u n d 
bestandes der Ausgrabungen i m G r ä b e r f e l d « I m 
Sage r» (Grabung 1991.02) begonnen werden. In Augst 
wurde zudem eine g r ö s s e r e A n z a h l von Funden , vor 
a l lem Bodenp roben v o m Grabmonumen t be im Osttor 
(Grabung 1966.56) aus dem Nachlass von Prof. E l i s a 
beth Schmid , nachinventarisiert. V o n den 1996 regi
strierten Funden stammen 9504 (3264) aus Augst und 
9787 (12798) aus Kaiseraugst. D a m i t ist der Gesamt
bestand 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 947941 inventarisierte r ö m i s c h e Funde 
angewachsen (ohne Tierknochen) . D a n k des grossen 
Einsatzes von M a r g i t Scheiblechner, die die F u n d -
inventare der Grabungsjahre 1982-1985 ebenfalls i m 

A b b . 8 Augst , Insula 17 (Ostecke der Frauenther-
• men, Inv. 1996.61.D05351.1). H e n k e l einer 

Griffschale aus b l a u g r ü n e m Glas mit der 
Hers te l le rmarke A M A R A N T ( H ) V S (les
bar ist A M A R A N T . . . ) , e inem w o h l i m 
B u r g u n d t ä t i gen Produzenten derartiger 
Gefäs se . 1. Jahrhundert n .Chr . M . 3:2. 

A r c h i v e mittels E D V vorangetrieben. U n d auch N o t 
grabungen lieferten interessante Resultate - wie etwa 
die in der « S c h m i d m a t t » , i m G r ä b e r f e l d « I m Sage r» 
oder auf Kaste len . 

D o c h der K o n f l i k t zwischen Bauwi l l i gen und syste
matischer Untersuchung seitens der A r c h ä o l o g e n ist 
noch nicht ge lös t . A n s ä t z e zu L ö s u n g e n bietet etwa 
die Unterschutzstel lung des G r ä b e r f e l d e s « I m Sage r» . 
D o c h langsam treffen wir in der Stadtanlage auf 
Grabungssi tuat ionen, die die letzten ihrer Art (bei
spielsweise G r a b u n g 1996.06) i m r ö m i s c h e n Stadtplan 
sind. Solche Situat ionen d ü r f e n nicht unbeobachtet 
z e r s t ö r t werden! 

Andrerse i t s k ö n n t e es auch i n der A r c h ä o l o g i e zu 
e inem Gesinnungswandel k o m m e n - dereguliert und 
marktwirtschaft l ich betrachtet - k ö n n t e sie den 
G r u n d e i g e n t ü m e r als jenen Partner betrachten, der 
eine Fo r schungs f l äche einbringt und zur V e r f ü g u n g 
stellt. Gegebenenfalls kann ja auch das R ö m e r 
museum interessante Neufunde daraus schöpfen . 

E i n weiterer - nicht zu v e r n a c h l ä s s i g e n d e r - A s p e k t 
ist, dass sich a r c h ä o l o g i s c h e Theor ie letzt l ich nur an der 
G r a b u n g s r e a l i t ä t messen kann. G a n z ähn l i ch wie ja 
auch A r c h i t e k t u r nur an der gebauten R e a l i t ä t fassbar 
wi rd . 

Vie l l e ich t e r m ö g l i c h t uns eine Ze i t der Knapphe i t 
an M i t t e l n , uns auf unsere P r i m ä r a u f g a b e zu besinnen, 
n ä m l i c h die a r c h ä o l o g i s c h e Erfassung dieses Ortes 
und seiner Geschichte und die Sicherstellung aller 
Funde und Befunde. 



Compute r nacherfasst und die Gesamtinventare ver
schiedener Fundgat tungen kontrol l ier t und bereinigt 
hat, s ind heute mit 854678 N u m m e r n 90% des 
Gesamtbestandes (Vorjahr: 641587 bzw. 69%) elek
tronisch gespeichert und von allen Mi ta rbe i te r innen 
und Mi ta rbe i t e rn ab Ne tz abrufbar. 

E i n weiteres Jahr mussten die Mi ta rbe i te r innen und 
Mi ta rbe i te r der Augster Fundabte i lung die grossen 
Fundmengen in äusse r s t engen r ä u m l i c h e n V e r h ä l t 
nissen b e w ä l t i g e n . D u r c h den riesigen A n f a l l von Tier
knochenfunden in der G r a b u n g Schmid (Grabung 
1996.61) stiess zudem die Fundwaschabtei lung an die 
G r e n z e n ihrer K a p a z i t ä t . E i n e s p ü r b a r e Verbesserung 

der Si tuat ion in der Augster Fundabte i lung verspre
chen wir uns mit dem A u s b a u der « S c h e u n e G e s s l e r » 
und der E in r i ch tung eines angemessen grossen F u n d 
auslegeraumes. Beides musste allerdings wiederum ein 
Jahr verschoben werden. 

A n besonderen Neufunden e r w ä h n e n s w e r t sind der 
G r i f f einer g l ä s e r n e n Griffschale mit gestempeltem 
N a m e n des Herstel lers A M A R A N T ( H ) V S ( A b b . 8) 
sowie eine G e m m e , die i m Berichtsjahr als Grabungs
bzw. Lesefunde ins M u s e u m gelangten. Ü b e r die 
G e m m e ( A b b . 10) und einen F u n d von 1992 ( A b b . 9) 
berichtet Regine Fe l lmann B r o g l i i m folgenden aus
führl ich. 

Zwei neue geschnittene Ringsteine aus Augst 
(Regine Fe l lmann B r o g l i 3 8 ) 

Fundor t und F u n d u m s t ä n d e 

1992 k a m be im Re in igen eines Profils am Nordabhang 
des Kastelenplateaus e in Fragment eines eisernen 
Fingerringes mit e inem geschnittenen Nicolor ings te in 
z u m Vorsche in ( A b b . 9). D u r c h die F u n d u m s t ä n d e 
lässt sich der R i n g ke inem eindeutigen stratigra
phischen Befund zuordnen. Aufg rund der Lage des 
Profi ls und der Tatsache, dass die fraglichen Schichten 
von der Fundaments t ickung der s p ä t r ö m i s c h e n Wehr
mauer ü b e r l a g e r t werden, kann jedoch davon aus
gegangen werden, dass der Fingerr ing noch vor der 
f r ü h e s t e n s u m 270 n .Chr . erfolgten Befestigung des 
Kastelenplateaus in den B o d e n gekommen ist 3 9 . U n 
mög l i ch ist hingegen die Festlegung eines genaueren 
terminus post quem, da sich die Schichten unter dem 
Wehrmauerfundament aus s e k u n d ä r bzw. t e r t i ä r ver
lagertem Pianiemater ia l zusammensetzen. D e r nach 
stratigraphischen K r i t e r i e n abgebaute Te i l dieser A n 
s c h ü t t u n g e n enthielt zwar vorwiegend Fundmate r ia l 
aus dem 2. Jahrhundert n .Chr. , darunter auch einen 
zwischen 157 und 158 n .Chr . g e p r ä g t e n Dupond ius des 
A n t o n i n u s Pius, vereinzelt aber auch K e r a m i k des 
s p ä t e r e n 1. und des f r ü h e r e n 3. Jahrhunderts n .Chr . 4 0 . 

D i e zweite hier vorgelegte Karneo lgemme ( A b b . 
10) 4 1 k a m als Lesefund zwischen ca. 1970 und 1990 
unter nicht g e k l ä r t e n U m s t ä n d e n zutage; sie stammt 
angeblich aus Insula 50. 

Fragment eines Fingerringes aus Eisen mit Nico lo mit 
dem B i l d eines J ä g e r s ( A b b . 9) 

Inv. Nr.: 1992.51.C08971.2. 
Material: Fingerring: Eisen. Gemme: Nicolo, weisse auf blaue 
Schicht, opak. 
Form: Fingerring in Sphendonenform. Gemme: hochoval. Vorder
seite flach, zur Rückseite hin nach aussen abgeschrägte Kanten. 
Masse: Fingerring: grösster innerer Umfang 19,5 mm; grösster 
äusserer Umfang 25 mm. Gemme: 13,5 x 11 mm. 
Erhaltung: Fingerring: Reif im unteren Drittel fragmentiert, rela
tiv stark korrodiert. Gemme: ganz erhalten. 

Beschreibung: Grundlinie. Ein junger Mann mit kurzem, gegürte
tem Gewand schreitet nach links. Über seiner rechten Schulter 
trägt er einen Hirtenstab (pedum), an dem ein Beutetier, wohl ein 
Hase, hängt. In der anderen Hand trägt er zwei weitere Beutetiere 
(Vögel[?]). Hinter seinen Beinen springt ein Hund, der ihn beglei
tet. 
Schnitt: Die Figur ist gut proportioniert und mit relativ feinen, gut 
gesetzten Flachperlschnitten eingetieft. 
Datierung: 2. Jahrhundert n.Chr. 
Zu Motiv und Gestaltung vgl.: Riha (wie Anm. 42) Taf. 3, 32. 33; 
Zwierlein-Diehl (wie Anm. 43) Nr. 1684; Zwierlein-Diehl (wie 
Anm. 47) Nr. 755; Henkel (wie Anm. 42) Nr. 197. 419 = A . Krug, 
Antike Gemmen im Römisch-Germanischen Museum Köln. Be
richt der Römisch-Germanischen Kommission 61,1980, Nr. 64.69; 
G. Platz-Horster, Die antiken Gemmen aus Xanten (Köln/Bonn 
1987) Nr. 202; R. Steiger, Gemmen und Kameen aus dem Römer
museum Augst. Antike Kunst 9,1966,29ff. Nr. 26 Taf. 9,24 (Nicolo 
aus Lenzburg); Henig (wie Anm. 47) Nr. 181. 186. 201; P. Zazoff 
(Hrsg.), Antike Gemmen in deutschen Sammlungen III (Wies
baden 1970) Göttingen Nr. 384; Sena Chiesa (wie Anm. 59) Nr. 837. 

Zeitliche Einordnung der Ringform und des Ringstei
nes 
D e r Ringtypus mit verbreiteter flacher Platte, i n die 
ein Stein mit flacher Bi ldsei te eingelassen ist, und 
leicht betonter Schulter g e h ö r t zur sog. Sphendonen-

38 Regine Fellmann Brogli, Heuberg 20, CH-4051 Basel. 
39 Vgl. P-A. Schwarz, Die Nordmauer und die Überreste der In

nenbebauung der spätrömischen Befestigung auf Kastelen in 
Augusta Rauricorum. Vorbericht über die Grabung 1991.51. 
JbAK 13,1992,47ff. bes. Abb. 30 (Schicht 8). 

40 P.-A. Schwarz (mit naturwissenschaftlichen Beiträgen von G. 
Breuer und P. Lehmannn [unter Mitarbeit von M . Mundschin 
und S. Ulrich], H . Hüster Plogmann, M . Petrucci-Bavaud und 
S. Jacomet sowie Fundmünzenbestimmungen von M . Peter), 
Kastelen 4. Die spätrömische Befestigung (Arbeitstitel). For
schungen in Augst (in Vorbereitung) Tab. 60 (Zusammenstel
lung der entsprechenden Fundkomplexe) und Beilage 7C 
Nr. 21 (zur Stratigraphie und Schichtgenese). 

41 Zur Begriffserläuterung: im folgenden steht «Gemme» als 
Synonym zu «Intaglio» und nicht als Oberbegriff für die Gat
tung. 



A b b . 9 Augst , Kas te len (Grabung 1992.51). Frag
ment eines Fingerringes aus E i s e n mit 
N i c o l o mit dem B i l d eines Jäger s . M . 4:1. 

form, wie sie sich i m Laufe des 2. Jahrhunderts n .Chr . 
entwickelt hat 4 2 . Im 2. Jahrhundert ebenfalls gäng ig 
und beliebt ist der opake N i c o l o als M a t e r i a l für In
tag l ien t i 

Schnittechnisch und stilistisch g e h ö r t der hier vor
gelegte N i c o l o zur grossen G r u p p e der G e m m e n i m 
sogenannten Flachper ls t i l der Kaiserzei t . D u r c h die 
gut gesetzten, teilweise sehr k le inen Schnitte und den 
gesamthaft zwar gut proport ionier ten, aber nicht ganz 
organischen K ö r p e r a u f b a u kann er zur Untergruppe 
der G e m m e n i m sog. kle inte i l igen Flachper ls t i l gezäh l t 
werden, für die N i c o l o als M a t e r i a l besonders häuf ig 
ist und die vor a l lem ins 2. Jahrhundert n .Chr . gesetzt 
werden k ö n n e n 4 4 . 

D e r Augster R i n g kann also aufgrund des Ringtypus 
in K o m b i n a t i o n mit dem verwendeten M a t e r i a l und 
der Schnit technik sicher ins 2. Jahrhundert n .Chr . da
tiert werden. 

Zur Bedeutung und Verbreitung des Motivs in der 
Glyptik 
Das M o t i v des J ä g e r s mit Beute t ieren ist i n der 
G l y p t i k , wie die Paral le len zeigen, auch mit weiteren 
Beisp ie len belegt, g e h ö r t aber nicht zu den stark typi
sierten und in Serie hergestellten B i l d e r n . D i e besten 
motivischen Para l le len ausserhalb der G l y p t i k lassen 
sich auf dem sogenannten M ü n c h n e r Bauernre l ie f und 
auf e inem R e l i e f i m Va t ikan finden, die beide zu den 
sogenannten bukol ischen, sakral- idyl l isch g e p r ä g t e n 
B i l d e r n g e h ö r e n 4 5 . B i l d e r dieser P r ä g u n g waren i n ver

schiedenen Gat tungen, vor a l lem seit augusteischer 
Ze i t , i n M o d e und sind auch in der G l y p t i k fassbar 4 6. 
D i e A n n a h m e , dass auch der glyptische Typus des 
J ä g e r s mit Beute in diesem Zusammenhang verstan
den werden darf und dass seine Vorb i lde r i m spä t 
hellenistischen Typenrepertoire zu suchen sind, liegt 
demzufolge nahe. 

Auf fa l l end ist freil ich, dass sich der Typus in der 
G l y p t i k mehrhei t l ich erst i m 2. Jahrhundert n .Chr . 
fassen lässt , f r ühe r hingegen in dieser A u s p r ä g u n g 
k a u m belegt ist 4 7 . Diese L ü c k e k ö n n t e n , zumindest i n 
inhalt l icher Hins ich t , die glyptischen B i l d e r mit D a r 
stellungen l ä n d l i c h e r Opfer schliessen. Sie lassen sich 
vor a l lem durch ihre Vie l f igur igkei t und ihren e r z ä h 
lerischen Kontex t am besten mit der bukol ischen und 
sakral- idyll ischen S p h ä r e , wie sie in der F l ä c h e n k u n s t 
belegt ist, i n Verb indung bringen und s ind zei t l ich vor
wiegend seit der ausgehenden r ö m i s c h e n R e p u b l i k bis 
etwa i n die M i t t e des 2. Jahrhunderts n .Chr . belegt 4 8 . 
N a c h der M i t t e des 2. Jahrhunderts n .Chr . werden die 
vielfigurigen Szenen in der G l y p t i k offensichtlich nicht 
mehr wiedergegeben, wofür verschiedene G r ü n d e 
ausschlaggebend gewesen sein d ü r f t e n 4 9 . 

Vie l l e ich t ist das nur vereinzelte und erst i m 2. Jahr
hundert n .Chr . manifeste Auft re ten des Bi ldes des 
he imkehrenden J ä g e r s in diesem Zusammenhang zu 
verstehen. D u r c h seine sprechenden At t r ibu te - die 
erlegten Beutet iere und das pedum - ist der Typus gut 
geeignet, die Dars te l lung zwar auf eine F igur zu ver-

42 Vgl. dazu E. Riha, Der römische Schmuck aus Augst und 
Kaiseraugst. Forschungen in Augst 10 (Augst 1990) 30f. Typ 
2.1.2.; F. Henkel, Die römischen Fingerringe der Rheinlande 
und der benachbarten Gebiete (Berlin 1913) 29f. Nr. 194-202. 
56ff. Nr. 410-420. 141ff. Nr. 1543-1574 (etliche Beispiele mit 
Nicolo oder Nicolopaste). 

43 Zur Vorliebe für Nicolo im 2. Jh. n.Chr. vgl. die Beispiele in 
Anm. 42 sowie E. Zwierlein-Diehl, Die antiken Gemmen des 
Kunsthistorischen Museums in Wien III (München 1991) 14.-
Zum allgemeinen Wechsel der Vorliebe von durchscheinenden 
zu opaken Steinen in der 1. Hälfte des 2. Jh. n.Chr. vgl. 
J. D. Zienkiewicz, The Engraved Gemstones. In: J. D. Zienkie-
wicz,The Legionary Fortress Baths at Carleon 2 (Cardiff 1986) 
121. 

44 Vgl. Zwierlein-Diehl (wie Anm. 43) 10 mit Beispielen auf S. 12; 
M . Maaskant-Kleibrink, Catalogue of the engraved gems in 
the Royal coin cabinet the Hague (The Hague 1978) 311 Kap. 
IVb5. 

45 M . Bieber,The sculpture of the Hellenistic age (New York 1981) 
Abb. 658-659. 

46 Zum Umfeld der sakral-idyllischen Bilder und deren pro
grammatischen Bedeutung in augusteischer Zeit vgl. R Zanker, 
Augustus und die Macht der Bilder (München 1987) 171ff. 
264ff. bes. 284ff. - Zum Phänomen in der Glyptik: R. Fellmann 
Brogli, Gemmen und Kameen mit ländlichen Kultszenen (Bern 
1996) 125ff.; zu den Vorbildern der glyptischen Typen vgl. 
ebenda 78ff. 

47 Eventuell 1. Jh. v.Chr.: E. Zwierlein-Diehl, Die antiken Gem
men des Kunsthistorischen Museums in Wien II (München 
1979) Nr. 755. - Eventuell 1. Jh. n.Chr.: M . Henig, A corpus of 
Roman engraved gemstones from British Sites. British Ar
chaeological Reports 8 (Oxford 1974) Nr. 183. 

48 Ausführlich zu dieser Gruppe: Fellmann Brogli (wie Anm. 46). 
Zu deren Datierung vgl. zusammenfassend ebenda 62ff. - Zu 
weiteren glyptischen Bildtypen des ausgehenden 1. Jh. v.Chr. 
mit bukolischem Charakter vgl. z.B. E. Brandt, E. Schmidt, An
tike Gemmen in deutschen Sammlungen 1,2 (München 1970) 
Nr. 1000. 

49 Vgl. dazu Fellmann Brogli (wie Anm. 46) 136ff. 



k ü r z e n , gleichzeitig aber eine A s s o z i a t i o n s m ö g l i c h k e i t 
mit der bukol ischen S p h ä r e zu bewahren. In die 
s e r i e n m ä s s i g e P r o d u k t i o n fand der Typus hingegen 
ke inen Eingang , viel leicht we i l seine Bedeutung nicht 
den p r i m ä r gefragten B i ld inha l t en der G l y p t i k des 
2. Jahrhunderts n .Chr . entsprach, viel leicht aber auch, 
we i l die Vor lagen dazu in den W e r k s t ä t t e n nicht ü b e r 
al l v e r fügba r waren. 

Karneol mit Bild einer Victoria ( A b b . 10) 

Inv. Nr.: 1996.89.D05257.16. 
Material: Karneol, orangerot, durchscheinend. 
Form: hochoval. Vorderseite flach, zur Rückseite hin abgeschrägte 
Kanten, Rückseite leicht konvex. 
Masse: 15 x 9 X 3 mm. 
Erhaltung: ganz erhalten, Oberfläche poliert. 
Beschreibung: Grundlinie. Victoria schreitet auf Zehenspitzen 
nach links. Mit ihrer Rechten schultert sie einen langen Palmwe
del, mit der Linken streckt sie einen Kranz mit Binde vor. Sie trägt 
ein langes, gegürtetes Gewand, das um ihre Beine in einen Bausch 
fällt. Das Haar hat sie im Nacken zu einem Knoten zusammenge
nommen. Sie trägt lange Flügel auf dem Rücken. 
Schnitt: Die Figur ist mit Flachperl- und einigen wenigen Rädchen
schnitten gut proportioniert gestaltet. Einige wenige Schnitte 
zeichnen den Körper. Die Schnitte für Gesicht, Hände und Füsse 
sind zwar nicht fein und detailliert gestaltet, aber gut plaziert. Der 
Grossteil der Schnitte ist mit dem gleichen Instrument ausgeführt, 
einzig der Palmwedel wurde entweder mit einem feineren Zeiger 
oder weniger tief eingeschnitten. 
Datierung: 2. Jahrhundert n.Chr. 
Zu Motiv und Gestaltung vgl. [Auswahl]: Sena Chiesa (wie Anm. 
59) Nr. 655-670; M . Henig, Classical gems. Ancient and modern 
intaglios and cameos in the Fitzwilliam Museum, Cambridge 
(Cambridge 1994) Nr. 320; A . Krug, Antike Gemmen im Römisch-
Germanischen Museum Köln. Bericht der Römisch-Germani
schen Kommission 61,1980,151 ff. Nr. 268-269; Maaskant-Kleibrink 
(wie Anm. 44) Nr. 862; Zwierlein-Diehl (wie Anm. 47) Nr. 1518; 
E. Brandt, A . Krug, W. Gercke u. E. Schmidt, Antike Gemmen in 
deutschen Sammlungen 1,3 (München 1972) Nr. 2635; P. Zazoff 
(Hrsg.), Antike Gemmen in deutschen Sammlungen III (Wies
baden 1970) Nr. 84. 

Zeitliche Einordnung des Ringsteines 
D e r B e g i n n der s e r i e n m ä s s i g e n Verbre i tung des Typus 
der V i c t o r i a mit Pa lmwede l und K r a n z fällt i n der 
G l y p t i k w o h l in die s p ä t e n 30er Jahre des 1. Jahrhun
derts v.Chr. Einziges zusä tz l i ches K r i t e r i u m für eine 
weitere chronologische Gl i ede rung des Typus ist die 
Beobachtung, dass er in der Numisma t ik in vespasia-
nischer Z e i t erstmals mit gesenkten H ä n g e f l ü g e l n 
erscheint, i n der A r t , wie wi r sie auch auf der Augster 
G e m m e beobachten 5 0 . 

D i e F o r m der G e m m e spricht dafür , dass das S tück 
vertieft gefasst war, d.h. nicht eigentlich ü b e r die Fas
sung herausragte. In Frage k o m m e n da fü r h a u p t s ä c h 
l i ch R inge i n sogenannter Sphendonenform, solche 
mit a b g e s c h r ä g t e n Seiten oder hervorgehobenen 
Schultern. D i e V i c t o r i a - G e m m e dür f t e aufgrund ihrer 
G r ö s s e sowie der abgeflachten Obersei te am ehesten 
für einen Ringtypus des 2. Jahrhunderts n .Chr . vorge
sehen gewesen se in 5 1 . 

Was ihre Schnit technik und ihren St i l anbelangt, 
g e h ö r t die Augster G e m m e mit der gut propor t io
nierten, vorwiegend mit grossen Flachper lzeigern ge
schnittenen F igur zur grossen G r u p p e der G e m m e n i m 
sogenannten Flachper ls t i l der Kaiserzei t , die vorwie
gend ins 1. bis 2. Jahrhundert n .Chr . datiert werden 
k ö n n e n 5 2 . D e r hier vorgelegte Augster K a r n e o l dü r f t e 

A b b . 10 Augst/Kaiseraugst , Lesefund ca. 1970-1990. 
K a r n e o l mit B i l d einer V i c t o r i a . M . 4:1. 

somit aufgrund der Steinform und der Schnit technik 
i m 2. Jahrhundert n .Chr . entstanden sein. 

Zur Bedeutung und Verbreitung des Motivs in der 
Glyptik 
Das M o t i v der schreitenden oder schwebenden V i c t o 
r ia mit Pa lmwede l und K r a n z ist i n der r ö m i s c h e n 
G l y p t i k äusse r s t verbreitet. 

D e r Typus entspricht i n seinen Haup tpunk ten jenem 
der V i c t o r i a auf dem Globus , der erstmals i n einer 
M ü n z s e r i e Octavians nach dem Sieg von A c t i u m be
legt ist. Octav ian spielt damit wahrscheinl ich auf die 
Victoriastatue an, die er nach der Schlacht von A c t i u m 
i n der C u r i a Iul ia i n R o m hatte aufstellen lassen 5 3 . E r 
nutzt den u r s p r ü n g l i c h hellenistischen Typus zur D a r 
stellung des von i h m angestrebten, weltumfassenden 
Friedens und verleiht i h m in der M ü n z s e r i e somit 
eindeutig poli t ischen Propagandacharakter 5 4 . 

In dieser Bedeutung tritt V i c t o r i a mit Pa lmwede l 
und K r a n z auch in der gleichzeitigen G l y p t i k auf, 
die vor a l lem in der ausgehenden R e p u b l i k und augu-

50 Vgl. dazu Zwierlein-Diehl (wie Anm. 47) Nr. 1517 mit Kom
mentar. 

51 Für eine genauere Beschreibung der Typen und deren Datie
rung vgl. Riha (wie Anm. 42) 30ff. Typ 2.1.2., 2.1.3. und 2.1.5. 
Beispiele auf Taf. 1,1.7; 2,22. - Zur Entwicklung der Gemmen
formen von der Mitte des 1. Jh. n.Chr. bis ins 2. Jh. n.Chr. vgl. 
auch Maaskant-Kleibrink (wie Anm. 44) 251 Kap. IVb. 

52 Zur Terminologie der glyptischen Stile vgl.: Zwierlein-Diehl 
(wie Anm. 43) 8ff. bes. 12; zur Datierung vgl. auch Maaskant-
Kleibrink (wie Anm. 44) 251f. 

53 Vgl. T. Hölscher, Victoria Romana (Mainz 1967) 6ff. 
54 Zum hellenistischen Ursprung des Typus vgl. Hölscher (wie 

Anm. 53) 13ff. 



steischen Z e i t ebenfalls als M e d i u m zur brei ten P ro 
pagandastreuung verwendet wurde. Berei ts i n der aus
gehenden R e p u b l i k und der f r ü h e n Kaiserzei t er
scheint die G ö t t i n dort nicht nur auf dem Globus , 
sondern sie kann auch, als Variante, auf dem Vorder 
tei l eines Schiffes (prora) stehen, auf einer Grund l in i e 
schreiten oder frei schweben 5 5 . W ä h r e n d die B i l d e r der 
V i c t o r i a auf prora oder G lobus eher selten ble iben, er
reichen die Typen der schreitenden oder schwebenden 
G ö t t i n bis ins 3. Jahrhundert n .Chr . eine weite V e r 
brei tung - nach Aussage der Fundgemmen - in viele 
Reg ionen des r ö m i s c h e n Re iches 5 6 . 

W e n n auch der An las s zur Verbre i tung und Bel ieb t 
heit des Typus die polit ische Propaganda des Augustus 
war, so dür f t e sich die Bedeutung i m Laufe der Ze i t , 
vor a l lem in der G l y p t i k , verallgemeinert haben. 

Parallelen aus Augst 

Sowoh l z u m K a r n e o l mit dem B i l d der V i c t o r i a 
( A b b . 10) als auch z u m N i c o l o mit dem schreitenden 

J ä g e r ( A b b . 9) lassen sich unter den bis anhin aus Augst 
bekannten S t ü c k e n Para l le len finden. 

D e r Typus der V i c t o r i a mit Pa lmwede l und K r a n z ist 
auch auf einer Nicolopaste , gefasst i n einen Bronze 
ring, wiedergegeben. Diese kann ebenfalls ins 2. Jahr
hundert n .Chr . datiert werden, wahrscheinl ich i n des
sen 2. H ä l f t e 5 7 . D a s B i l d des J ä g e r s mit Beute t ieren ist 
noch e inmal auf einer Nicolopaste in e inem Si lberr ing, 
w o h l ebenfalls aus der 2. H ä l f t e des 2. Jahrhunderts 
n.Chr. , sowie auf einer nur i m A b d r u c k erhaltenen 
G e m m e belegt 5 8 . 

Was die Produkt ionszentren für kaiserzeit l iche 
G l y p t i k anbelangt, b le iben immer noch viele Fragen 
offen, die in diesem R a h m e n nicht diskutiert werden 
k ö n n e n . U n t e r dieser Voraussetzung und aufgrund des 
jetzigen Kenntnisstandes k ö n n e n die M o t i v ü b e r e i n 
st immungen der beiden S t ü c k e somit nur als Z u f a l l 
gewertet werden . E s ist j edoch w o h l anzunehmen, 
dass die S t ü c k e nicht in Augst selbst hergestellt wurden, 
sondern in mehr oder weniger entfernt gelegenen 
Produkt ionszentren und als Handelsprodukte oder 
mit ihren T r ä g e r n nach Augs t kamen 5 9 . 

Römermuseum 
(Beat R ü t t i , D a n i e l Suter und A l e x R . Furger) 

Besucherinnen und Besucher 

W i e schon in den vergangenen Jahren konnten wir 
auch i m Jahre 1996 unsere Besucherzahlen halten. Im 
Vergle ich mit anderen Kul tur ins t i tu t ionen, deren B e 
sucherzahlen teilweise drastisch z u r ü c k g i n g e n 6 0 , zeigt 
diese En twick lung , wie sehr 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 in der B e v ö l k e r u n g und i m Unterr ichtswesen 
verankert ist. D ie s bedeutet aber auch, dass wi r nach 
wie vor unsere A t t r a k t i v i t ä t für diese Besuchergruppe 
halten oder gar ausbauen sollten. 

Das R ö m e r m u s e u m Augst konnte i m Berichtsjahr 
sogar einen k le inen Zuwachs verzeichnen: E s wurde 
von insgesamt 62636 Personen (Vorjahr: 60417) be
sucht. D a v o n waren 29868 (29015) Schü l e r aus 1614 
(1898) Klassen . Seit der E r ö f f n u n g des R ö m e r h a u s e s 
am 9.4.1955 haben somit bis z u m E n d e des Berichts
jahres 2178883 Personen das R ö m e r m u s e u m Augst 
besichtigt. D e r E r l ö s aus dem Bi l le t tverkauf betrug 
Fr . 169874.- (Vorjahr: 170465.-). 

Verkauf 

Seit dem 1. A p r i l 1996 akzeptiert unser M u s e u m ver
schiedene Debit- und Kreditkarten. Diese zusä tz l i che 
Dienst leis tung am K u n d e n wi rd auch schon sehr rege 
genutzt. Berei ts etwa 5% des Umsatzes w i r d mit 
«P las t ikge ld» erreicht. 

Trotz Rezess ion und andernorts rück läu f ige r B e 
sucher- und Verkaufszahlen konnte die R Ö M E R S T A D T 

55 Vgl. Kaiser Augustus und die verlorene Republik. Ausstellung 
Berlin (Berlin 1988) Kat.-Nr. 255-257; U. Pannuti, Museo 
archeologico nazionale di Napoli. Catalogo della collezione 
glittica 1 (1983) Nr. 97-98; M . Maaskant-Kleibrink, The Velsen 
gems. Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der Kennis 
van de Antieke Beschaving 55,1980, Iff. Nr. 8. 

56 Vgl. die oben in Auswahl angeführten Parallelen zur Victoria-
Gemme sowie: G. Platz-Horster, Die antiken Gemmen im 
Rheinischen Landesmuseum Bonn (Köln/Bonn 1984) Nr. 19; 
S. H . Middleton, Engraved gems from Dalmatia (Oxford 1991) 
Nr. 112; M . Henig, M . Whiting, Engraved gems from Gadara in 
Jordan (Oxford 1987) Nr. 149-150; Henig (wie Anm. 47) 
Nr. 306-310; A . Hamburger, Gems from Caesarea Maritima. 
Atiqot 8 (Jerusalem 1968) Nr. 58. 61; H. Guiraud, La victoire 
sur quelques pierres gravées d'époque romaine. Genava 23, 
1975, 127ff.; P. Zazoff, Die antiken Gemmen. Handbuch der 
Archäologie (München 1983) 344 mit Anm. 305. 

57 Vgl. dazu Riha (wie Anm. 42) Taf. 1,10; zur Datierung ebenda 
22f. und 30. 

58 Vgl. dazu Riha (wie Anm. 42) Taf. 3,32.33; zur Datierung von 
Nr. 33 vgl. ebenda 221 

59 Zum Problem der Produktionszentren und deren Organisation 
vgl. G. Sena Chiesa, Gemme del Museo Nazionale di Aquileia 
(Padua 1966) 69ff. bes. 76f. mit Anm. 31 (sie stellt eine direkte 
Beziehung zu Gemmen aus Augst fest); Zazoff (wie Anm. 56) 
337f.; G. Sena Chiesa, G. M . Facchini, Gemme romane di età im
periale. Produzione, commerci, committenze. In: H.Temporini, 
W. Haase (Hrsg.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 
II 12,3 (Berlin/New York 1985) 3ff.;Zienkiewicz (wie Anm. 43) 
117ff. bes. 120f.; M . Maaskant-Kleibrink, Three gem engravers 
at work in a jeweller's workshop in Norfolk, Bulletin van de 
Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Be
schaving 67,1992,151ff. bes. 153ff. - Die Frage eines direkten 
Importes von Augster Stücken aus Aquileia sowie weiterer 
möglicher Werkstattzusammenhänge bedarf unter dem Blick
punkt der neueren Forschungsergebnisse einer Überprüfung. 

60 So ging z.B. der Besuch des Schweizerisches Landesmuseums 
in Zürich von 192 361 (1994) auf 95 032 Eintritte (1995) zurück 
(Schweizerisches Landesmuseum. 104. Jahresbericht 1995,9). 



A U G U S T A R A U R I C A in einer Re ihe von Jahren ihre U m 
satzzahlen i m V e r k a u f dank gezielter Marke t ingan
strengungen und e inem attraktiven A n g e b o t Schritt 
für Schritt steigern, so auch i m letzten Jahr: Literatur, 
Postkarten und Diaserien wurden i m Wert von insge
samt Fr . 222 286.- (194160.-) verkauft. D a v o n erzielte 
der Kassenverkauf Fr . 90282 . - (83 817.-), der V e r k a u f 
des Jahresberichtes an die Stiftung P ro Augus ta R a u 
r ica Fr . 14000. - (14000.-) , der hausinterne B ü c h e r -
Postversand mit 227 (416) versandten Rechnungen 
Fr. 32878 . - (44061.-) und der externe Ver t r ieb durch 
die von uns beauftragte Buchvertr iebsorganisat ion 
Fr. 85125 . - (52282 . - ) . 

D i e Faksimilia - K o p i e n r ö m i s c h e r Fundgegen
s t ä n d e aus Augus ta R a u r i c a (vgl. oben A b b . 1) - er
ziel ten einen Umsa tz von Fr . 72 530.- (75 526.-). D a m i t 
die K ä u f e r i n n e n und K ä u f e r unserer Museumsrep l i -
kate künf t ig auch einige kulturgeschichtl iche Infor
mat ionen zu ihren «Souven i r s» erhalten, haben wir 
dre i von A l e x R . Furger verfasste, je vierseitige, 
i l lustrierte F a l t b l ä t t e r zu den «F iguren , Statuetten und 
Rel ie fs» , zu «F ibe ln und S c h m u c k » sowie zu « G e r ä t e , 
K e r a m i k , S o u v e n i r s » drucken lassen, die der K u n d 
schaft jeweils abgegeben werden. D i e Goldschmiede 
Frank & Benedet t i i n Base l stellt als L izenznehmer in 
des R ö m e r m u s e u m s Augst neuerdings gediegene 
K o p i e n des b e r ü h m t e n Goldhalsbandes aus dem 
Kaiseraugster Sodbrunnen her 6 1 . 

D e r v o m R ö m e r m u s e u m Augst i m Jahre 1996 
erwirtschaftete Gesamtumsatz betrug Fr . 4 6 4 6 9 1 -
(440151.-). 

U m auch künf t ig auf die B e d ü r f n i s s e unserer B e 
sucher zugeschnittene Produkte anbieten zu k ö n n e n , 
wurde unser Sort iment mit einer A B C - A n a l y s e 6 2 

untersucht. D a b e i stellten wir fest, dass 15 von den ins
gesamt 153 A r t i k e l n für 80% des Verkaufsumsatzes 

sorgen. N e b e n den bekannten « U m s a t z r e n n e r n » wie 
M ü n z e n und Postkarten zeigt sich aber auch die No t 
wendigkeit , jedes Jahr neue Pub l ika t ionen wissen
schaftlicher und p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Na tu r zu 
ve rö f fen t l i chen , die einen wesentl ichen Umsatzbei t rag 
ergeben. Aufg rund dieser Erkenntnisse w i r d unser 
Sort iment gestrafft und durch neue Produkte e rgänz t . 

Ausstel lung 

Im R ö m e r m u s e u m wurde i m Berichtsjahr die P r ä s e n 
tation « V o m Or ig ina l zur K o p i e » ü b e r Galvanotech
nik i n der Neufundvi t r ine be im Museumseingang 
ersetzt durch drei kleine, neue Ausstel lungen zu den 
Themen « R ö m i s c h e Schliffgläser», « B u k o l i s c h e s P ick
n ick» und « Z i r k u s b e c h e r » ( A b b . 11). Im F r ü h l i n g 
richteten wir verschiedene externe V i t r i n e n in den 
S c h u t z h ä u s e r n neu ein: das Schutzhaus « S c h m i d m a t t » 

61 Vgl. T. Tomasevic-Buck, Ausgrabungen in Augst und Kaiser
augst im Jahre 1980. JbAK 5,1985,239ff. bes. 266ff. Abb. 35-36; 
M . Schwarz, Der Brunnenschacht beim SBB-Umschlagplatz in 
Kaiseraugst 1980: Befund und Funde. JbAK 6, 1986, 65ff. 
Abb. 2; E. Riha (mit Beiträgen von C.W. Beck,A. R. Furger und 
W. B. Stern), Der römische Schmuck aus Augst und Kaiser
augst. Forschungen in Augst 10 (Augst 1990) 67f. und 148 Taf. 
29 und 88 Kat.-Nr. 692. 

62 Bei der ABC-Analyse werden die Ergebnisse einzelner Pro
dukte nach verschiedenen Kriterien (Umsatz, Absatz, Marge 
etc.) ins Verhältnis zum Gesamtergebnis gesetzt. Anschliessend 
erfolgt eine Klassifizierung der einzelnen Artikel. Die soge
nannten A-Produkte zeichnen sich durch einen wesentlichen 
Umsatz- bzw. Gewinnbeitrag aus (z.B. Umsatzanteil 20%). In 
der Regel bezeichnet man diejenigen Artikel als A-Produkte, 
die zusammen rund 75-80% des Umsatzes ergeben. Dement
sprechend ergeben sich für diese Produkte spezielle Anforde
rungen betreffend Mindestbestand, Wiederbesteilmenge sowie 
Preisgestaltung, da sie für das Grundsortiment von hoher Be
deutung sind. 

A b b . 11 R ö m e r m u s e u m Augst . D i e Vi t r i ne « D e r besondere F u n d » i m Laufe des Jahres 1996: « V o m Or ig ina l 
zur Kop i e . Galvanotechnik i m M u s e u m » (eingerichtet 1995), « N e u f u n d e » mit zwei u n l ä n g s t restau
rierten Schliffgläsern des 3. Jahrhunderts n.Chr. , gefunden 1994 in K a i s e r a u g s t - « J a k o b l i - H a u s » (vgl. 
A n m . 73), «Fre i l i ch tsp ie le mit <Bukolischem Picknick>» und « Z i r k u s b e c h e r » aus Glas , von denen seit 
neuem s c h ö n e R e p l i k e n i m R ö m e r m u s e u m zu kaufen sind. 



A b b . 12 Kaiseraugst, f rühchr i s t l i che K i r che . D e r Textbeitrag ü b e r das f rühe Chr is ten tum für die Ausstellungs-
• Pub l ika t ion « O U T O F R O M E » und die Neugestal tung der Ausste l lung « F r ü h e s Chr is tentum und Taufe» 

unter dem Schutzdach vor Or t boten den Anlass , den Befund und die Rekons t ruk t ion der f rühchr is t 
l ichen K i r c h e und ihrer Nebenbauten i m Nordostquar t ier des Cas t rum Rauracense noch e inmal zu 
ü b e r p r ü f e n . D a b e i ergaben sich einige neue L ö s u n g s v o r s c h l ä g e , die von der bisherigen, auf A l b a n 
Gerster (wie A n m . 63) z u r ü c k g e h e n d e n Rekons t ruk t ion abweichen und hier zusammen mit der neuen 
Rekonst rukt ionszeichnung i n knapper F o r m dargelegt und zur Diskuss ion gestellt werden sollen. D i e 
weitreichendste Ä n d e r u n g betrifft das grosse, an die Umfassungsmauer gebaute Mauergevier t n ö r d 
l ich des Kirchenschiffes, das v o m A u s g r ä b e r R u d o l f Laur -Be la r t (wie A n m . 63, 5f.) i n A n l e h n u n g an 
einen Befund i m Cas t rum Z u r z a c h zu einem e i n r ä u m i g e n G e b ä u d e mit Pul tdach e r g ä n z t wurde. W i r 
schlagen dafür die Rekons t ruk t ion zu einem Innenhof vor, der i m N o r d e n von der Umfassungsmauer 
sowie auf den ü b r i g e n drei Seiten von mehreren ( W o h n - ) R ä u m e n begrenzt wurde. Darun te r befinden 
sich i m Osttrakt die z u m Tei l hypokaustierten B a d e r ä u m e und das als Bapt i s te r ium bezeichnete K a l t 
wasserbecken. Diese Rekons t ruk t ion führ t nicht nur zu s innvol leren L ö s u n g e n für die Dachlandschaft 
des G e b ä u d e k o m p l e x e s , sondern bietet auch eine plausiblere E r k l ä r u n g für die massive M a u e r west
l ich der B a d e r ä u m e , die eben nicht als G e w ö l b e s t ü t z e i n e inem ü b e r d a c h t e n Innenraum, sondern als 
Aussenmauer auf Kos ten der Fre i f l äche des Innenhofs eingezogen wurde und einen gedeckten K o r r i 
dor i m Badet rakt schuf. N e u ist die zeichnerische Dars te l lung der Schlupfpforte und des Turmes an der 
Umfassungsmauer, der für den e i g e n t ü m l i c h abgewinkel ten Ver l au f des aus dem Kaste l l inneren her
geleiteten Kana l s verantwort l ich sein dürf te . E i n e verbesserte Rekons t ruk t ion bot sich auch für den 
Sakralbau selbst an, der hier vo l l s t änd ig verputzt und mit e inem g e g e n ü b e r der A p s i s e r h ö h t e n Schiff 
wiedergegeben wi rd . Schliesslich soll ten auch die ä l t e r e n G e b ä u d e r e s t e i m Bere i ch des Kirchenschiffs 
(schraffiert) zur Dars te l lung gelangen, die die i m Zusammenhang mit anderen f rühchr i s t l i chen K i r 
chen e r ö r t e r t e Frage nach der sakralen Nu tzung u r s p r ü n g l i c h profaner V o r g ä n g e r b a u t e n aufwerfen. -
Gesamthaft ergibt sich das B i l d eines mehrgl iedrigen G e b ä u d e k o m p l e x e s , der mit Innenhof und B a d 
einer g ä n g i g e n r ö m i s c h e n Wohnbaut rad i t ion folgt. E i n e Deu tung als Wohnsi tz des Kaiseraugster 
Bischofs bleibt aber nicht zuletzt aus chronologischen G r ü n d e n spekulativ. Anderersei ts ist aufgrund 
des architektonischen Zusammenhangs die Vermutung ver lockend, dass die Bewohne r des Hauses i m 
Diens t der K i r c h e standen. 

(Andreas Motschi und Markus Schaub) 

mit e inem Tei l des reichen Fundmater ia ls aus dem 
G e b ä u d e k o m p l e x ( U r s i Schi ld) , die V i t r i ne i n den 
Kaiseraugster Rhe in the rmen mit Objek ten z u m 
T h e m a « B a d e w e s e n » (Beat R ü t t i ) , diejenige i m B a p 
tisterium zu den Themen « F r ü h e s Chr is ten tum und 
Taufe» (Sylvia Fünfschi l l ing; vgl . A b b . 12 6 3 ) . Ebenfal ls 
neu gestaltet wurde die Ausste l lung i m sanierten 
Schutzhaus ü b e r der Z iege le i L i e b r ü t i ( A l e x R . Fur 
ger) sowie der kle ine Ausstel lungsraum i m Forums
schopf, wo j etzt Funde z u m Thema H a n d w e r k - « M a d e 
i n Augus ta R a u r i c a » - zu sehen sind (Debo ra Schmid 
und A l e x R . Furger) . Z u r Or ien t ie rung der Besuche
r innen und Besucher wurden 46 neue, zweisprachige 
Meta l l ta fe ln erarbeitet und an den entsprechenden 
O r t e n installiert. B e i der technischen Real is ierung al l 
dieser Vorhaben half der Ruinendiens t mit A l f r e d 
Her tner , K u r t Degen , Selman Hysenaj und Vicente 
Sanchez mit. 

Im Foyer des Verpackungsbetriebes der F i r m a 
F. H o f f m a n n - L a R o c h e A G i n Kaiseraugst ist eine 
V i t r i n e t e m p o r ä r mit F u n d g e g e n s t ä n d e n aus dem G r ä 
berfeld « I m Sage r» ausgestattet worden (Beat R ü t t i , 
U r s M ü l l e r und De t l e f L i e b e l ; A b b . 7). In einer V i t r i ne 
i m Restaurant L i e b r ü t i werden K o p i e n von Augster 
und Kaiseraugster Funden p r ä s e n t i e r t ( U r s i Schi ld) . 
Weitere Fundobjekte konnten i n der Autobahnrast
s t ä t t e Pratteln, Schmuck und andere Kle infunde in der 
Goldschmiede Frank & Benedet t i i n Base l gezeigt 

werden. W ä h r e n d eines Mona t s hatten wir Gelegen
heit, i n zwei V i t r i n e n der Schweizerischen Kred i t 
anstalt am Aeschengraben in Base l die Ents tehung des 
Comics «Pr isca und Si lvanus» vorzustel len (Catherine 
A i t k e n , Bea t R ü t t i ) ; z u m selben Thema war eine 
g rös se re , von D o r o t h é e S i m k o und A l e x R . Furger ge
staltete Ausste l lung i m « C o m i x - S h o p » be im Basler 
Theater zu sehen ( A b b . 6), die am 9.8. i m Beise in des 
Erziehungs- und Kul turd i rek tors e röf fne t wurde. 

F ü r die neue Ausste l lung zur R Ö M E R S T A D T A U G U S T A 

R A U R I C A , die 1999 i m R ö m e r m u s e u m eröf fne t werden 
wi rd , haben wi r weitere Vorberei tungen, vor a l lem i n 
bezug auf das Vi t r inenprogramm und das Gesamt
konzept , aber auch i m Zusammenhang mit den Ä u s 
sernd tr inen in den S c h u t z h ä u s e r n , getroffen. Das 
Schwergewicht der Ausstellungsarbeit lag jedoch i n 
den Vorbere i tungen für die Wanderausstel lung « O U T 
O F R O M E » , die i m F r ü h l i n g 1997 in Budapest e röf fne t 
werden wi rd (s. oben). 

63 Die ausführliche Legende zu Abbildung 12 stammt von Markus 
Schaub (Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst) und Andreas 
Motschi, Bartenheimerstrasse 28, CH-4055 Basel. - Dort zi
tierte Literatur: A . Gerster, Frühchristliche Kirche in Kaiser
augst AG. Rekonstruktionsversuch. Ur-Schweiz 31,1967,47ff.; 
R. Laur-Belart, Die frühchristliche Kirche mit Baptisterium 
und Bad in Kaiseraugst, Aargau (Basel 1967). 



Sammlungen und Ausleihen 

D i e zu Studienzwecken für interne Mi ta rbe i te r innen 
und Mi tarbe i te r und externe Interessierte eingerich
tete K e r a m i k s a m m l u n g des R ö m e r m u s e u m s wurde 
mit charakteristischen Amphorenscherben aus dem 
von Stefanie M a r t i n - K i l c h e r publ iz ier ten M a t e r i a l 
erweitert. 

W i e d e r u m haben uns mehrere M u s e e n für L e i h 
gaben angefragt. An lä s s l i ch der V e r l ä n g e r u n g und 
Wanderschaft der « C u l i n a r i a R o m a n a » - A u s s t e l l u n g 

des Vindonissa-Museums und der « E r a r e humanum 
es t» -Auss t e l lung des Schweizerischen Landesmu
seums wurden wei terhin Funde aus Augst und Kaiser 
augst, vor a l lem Bronzeobjekte und K ü c h e n g e r ä t e , in 
Wels ( A ) und Augsburg ( D ) bzw. in Lausanne -Vidy 
gezeigt. Mit te la l ter l iche Ofenkacheln aus Kaiseraugst 
wurden in der Ausste l lung «Hafne r , T ö p f e r , Z iege l 
b r e n n e r » i m M u s e u m Schiff in Laufenburg p r ä s e n 
tiert, r ö m i s c h e B o d e n p l a t t e n , T o n r ö h r e n und Z iege l i m 
Kantonsmuseum in L ies ta l anläss l ich der Ausste l lung 
« D a s Z ieg le r -Handwerk in der Schweiz» . D e r grosse 



L ö w e n s c h l ü s s e l v o m S c h ö n b ü h l war in der Ausste l lung 
« O l t r e la porta. Serrature, chiavi e forzier i dal la pre
istoria a l l ' e t à m o d e r n a » i m Castel lo del Buoncons ig l io 
i n Trento (I) zu sehen. Terrakottastatuetten wurden 
i n der Ausste l lung « M e n s c h e n , G ö t t e r , Berge. Das 
r ö m i s c h e H e i l i g t u m von T h u n - A l l m e n d i n g e n » i m 

His tor ischen M u s e u m in B e r n und i m M u s é e Schwab 
i n B i e l gezeigt, M ü n z e n aus Augus ta R a u r i c a in der 
Ausste l lung « B r o n z e et or - visages de M a r c A u r e l e » 
i m M u s é e d ' A r t et d 'His to i re i n G e n f und i m M u s é e 
R o m a i n in Avenches. 

Fundkonservierung und Kopienherstellung 
(Det le f L iebe l ) 

Fundkonservierung 

D e r Schwerpunkt in diesem Jahr war die Restaurie
rung von Expona ten für die Ausste l lung « O U T O F 
R O M E » , die am 26. M ä r z 1997 in Budapest e röf fne t 
w i rd . Jedes Objekt musste besonders i m H i n b l i c k auf 
den Transport noch e inmal ü b e r p r ü f t und in besonde
ren F ä l l e n erneut konserviert werden. E in ige Funde 
wurden jetzt erstmalig restauriert, wie z u m Be i sp ie l 
das eine oder andere K e r a m i k g e f ä s s oder e in steiner
nes Ossuar ium mit Bajonett verschluss, welches i m 
Win te r 1992 bei einer Notbergung « I m Sage r» ( K a i 
seraugst) geborgen und z u n ä c h s t nur no tdü r f t i g gefe
stigt worden war ( A b b . 13) 6 4 . A n d e r e G e g e n s t ä n d e , die 
vor langer Ze i t behandelt worden waren, mussten für 
die P r ä s e n t a t i o n aus ä s t h e t i s c h e n G r ü n d e n nach mo
dernen Gesichtspunkten neu restauriert werden, so 
z u m Be i sp ie l der Schlangenkrater (Inv. 1906.229), an 
dem durch Chris t ine Pug in ein interessantes S tück 
Restaurierungsgeschichte aufgezeigt werden konnte 6 5 . 
F ü r e in i n Kaiseraugst auf dem r ö m i s c h e n G r ä b e r f e l d 
« I m Sage r» aufgefundenes Ziege lk is tengrab 6 6 war die 
Restaur ierung seit seiner in 57Yw-Bergung 1993 wegen 

anderer, dringlicherer A r b e i t e n immer wieder ver
schoben worden. M i t der Entscheidung, auch dieses 
G r a b in U n g a r n auszustellen, konnte nun die Restau
r ierung und Konserv ie rung des Skelet ts 6 7 sowie die 
K o p i e der Suspensuraplatten von De t l e f L i e b e l durch
geführ t werden (s. unten). D i e Bedeutung dieser 
Bestattung liegt weniger i n der A r t der Grabbeigabe -
sie war mit einer l o k a l gefertigten Terra Sigil lata-
Schale eher bescheiden - sondern in der A r t der V e r 
zierung der Suspensuraplatten ( A b b . 14), n ä m l i c h mit 
naiven, beinahe k ind l i ch anmutenden Tier r i tzungen 6 8 . 
A l l e drei dieser als Unter lage dienenden Plat ten tru
gen den Stempel der legio prima Martia und sind damit 
zei t l ich und r ä u m l i c h i n das 4. Jahrhundert e inzuord
nen 6 9 . 

Zur Restaurierung des Skeletts: F ü r den Transport 
wurde das Skelett auf den Suspensuraplatten l iegend 
mit Seidenpapier abgedeckt und mit Montageschaum 
e ingehü l l t . Das Restaurierungskonzept sah vor, das 
Skelett auf eine K o p i e der Suspensuraplatten zu 
ü b e r t r a g e n . D i e Re in igung intakter K n o c h e n erfolgte 
durch Trockensandstrahlen mit Glaskuge ln . Z u m 
F ix ie ren der zersplitterten K n o c h e n (Pelvis, Femur -

A b b . 13 Kaiseraugst, Haubenkana l « I m Sage r» 
(Grabung 1993.12). Ossuar ium aus O o l i t h 
(Inv. 1992.12.C09791.2). M . ca. 1:5. 

Restaurierung: Christine Pugin. Fragmente mit Cellu-
losenitrat zusammengeklebt, Fehlstellen mit Plextol-
mörtel ergänzt (Acryldispersion der Firma Lascaux 
und Sand entsprechender Körnung), Retuschen mit 
Trockenfarben und Acrylmalmittel (Lascaux). 

64 Vgl. U. Müller (mit Beiträgen von P. Gutzwiller, M . Maggetti 
und H.-R. Pfeifer), Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1992. 
JbAK 14,1993,109ff. bes. 114 Abb. 12-13; Kob/Zsidi/Furger et 
al. (wie Anm. 30) 299 Abb. 288. 

65 Vgl. Kob/Zsidi/Furger et al. (wie Anm. 30) 281 Abb. 273; Chr. 
Pugin, Auf den Spuren einer Altrestaurierung. JbAK 18,1997, 
185ff. (in diesem Band). 

66 Vgl. U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1993. 
JbAK 15,1994,63ff. bes. 69ff. Abb. 10-11; Kob/Zsidi/Furger et 
al. (wie Anm. 30) 303. 

67 Nach Aussage des Anthropologen Bruno Kaufmann, 
Aesch/BL, handelt es sich dabei um ein weibliches Skelett von 
42 Lebensjahren. Herrn B. Kaufmann sei an dieser Stelle herz
lich für den Hinweis gedankt. 

68 Vgl. ähnliche Ritzdekors, alle vor dem Brand angebracht, u.a. 
auch in Augst/Kaiseraugst: A . R. Furger, Ausgrabungen in Augst 
und Römermuseum Augst. Jahresberichte 1986. JbAK 7,1987, 
133ff.Abb. 20,5.6. 

69 T. Tomasevic-Buck, Die Ziegelbrennöfen der Legio I Martia 
in Kaiseraugst, A G und die Ausgrabungen in der Liebrüti 
1970-1975. Archäologischer Führer durch Augst/Kaiseraugst 1 
(Liestal 1982); M . Maggetti, G. Gaietti, Die Baukeramik von 
Augusta Raurica - eine mineralogisch-chemisch-technische 
Untersuchung. - Zur Herstellung und Verbreitung der in 
Kaiseraugst produzierten Ziegel der Legio Prima Martia. 
JbAK 14,1993,199ff. 



das rechte Femur war i n 71 Teile zersplittert) wurden 
diese mit G a z e abgeklebt und mit Wasser gereinigt, 
was z.T. i m Ul t rascha l lbad erfolgte. Gek l eb t wurde 
g röss t en te i l s mit Cel luloseni trat oder, wo dies die 
S tab i l i t ä t erforderte, mit E P - H a r z (bei den R ö h r e n 
knochen teilweise mit E p o x y d h a r z - D ü b e l n ) . D i e W i r 
b e l s ä u l e wurde in der or iginalen Fundlage mit Seiden
papier abgedeckt, mit Revul tex (Naturkautschuk-
Dispers ion) und Gipskappe ges tü tz t und in dieser 
« V e r p a c k u n g » gereinigt. D a n a c h wurde durch den 
Wi rbe lkana l eine K o r d e l gezogen und daran jeder ein
zelne W i r b e l fixiert. So in ihrer Original lage fixiert, 
konnte sie s p ä t e r auf die K o p i e der Suspensuraplatten 
ü b e r t r a g e n werden. D e r Schäde l , von dem die Ka lo t t e 
arg zersplittert und nicht mehr vo l l s t änd ig erhalten 
war, wurde ebenfalls mit Revul tex und G i p s einge
packt, von der Tonplatte gehoben, von hinten i m 
Inneren von E r d e gereinigt und danach i n der F o r m 
mit Montageschaum ausgefül l t . Dieser wurde an den 
s p ä t e r sichtbaren Stellen mit Acry l fa rbe erdfarben 
bemalt. So gefestigt konnte er ebenfalls auf die K o p i e 
ü b e r t r a g e n werden. N a c h der Re in igung und Fest i
gung bzw. K l e b u n g wurden so nach und nach alle 
Skeletteile an H a n d der Fotodokumenta t ion auf die 
kopier ten Plat ten gelegt und dort mittels Cel lu lose
nitrat angeklebt. 

D i e 1990 auf dem F o r u m (Grabung 1990.54) gefunde
nen Fragmente der Tempel-Inschrift sollten für die 
Ausste l lung montiert werden, u m eine Vors te l lung 
ihrer u r s p r ü n g l i c h e n Fassung demonstr ieren zu k ö n 
nen. Es handelt sich dabei um vier Fragmente eines 
« A » aus blattvergoldeter Bronze , die in den A r c h i t r a v 
des Forumtempels mittels Bleiverguss eingesetzt 
waren 7 0 . W i e P . - A . Schwarz richtig vermutet, g e h ö r e n 
nur drei dieser Fragmente zu einem Buchstaben. Das 
vierte B r u c h s t ü c k ( l inker Fuss eines « A » ) g e h ö r t defi
ni t iv zu e inem weiteren Buchstaben und wurde bei der 
Montage nicht mit einbezogen ( A b b . 15). 

V o n dem 1961 geborgenen Glad ia to renmosa ik 7 1 

waren bisher dre i Fragmente in der Taberne gegen
ü b e r dem Theater ausgestellt. E ines davon, welches 
den K a m p f zwischen zwei mit einer Tunica bekleide
ten Glad ia toren , a u s g e r ü s t e t mit Rundsch i ld und 
Kurzschwert , darstellt, sollte ebenfalls die Reise nach 
U n g a r n antreten. D a es be i der Restaurierung i m Jahre 
1988 mit einer 8 cm d icken Stahlbetonschicht gefasst 
worden war 7 2 , wurde beschlossen, dieselbe abzu f r ä sen 

70 P.-A. Schwarz, Neue Erkenntnisse zum Forums-Altar und 
Forums-Tempel in Augusta Rauricorum (Augst BL). Die Er
gebnisse der Grabung 1990.54. JbAK 12, 1991,161ff. bes. 181 
Abb. 35,38 und 39; Kob/Zsidi/Furger et al. (wie Anm. 30) 271f. 
Abb. 261. 

71 L. Berger, M . Joos, Das Augster Gladiatorenmosaik. Römer
haus und Museum Augst. Jahresbericht R M A 1969/70, 1971, 
3ff.; D. Schmid, Die römischen Mosaiken aus Augst und Kaiser
augst. Forschungen in Augst 17 (Augst 1993) 90ff. Abb. 41 und 
Taf. 3-5 (Fundort: Insula 30). 

72 Vgl. W. Hürbin, Zur Konservierung des Augster Gladiatoren
mosaiks. In: Provincialia. Festschrift für Rudolf Laur-Belart 
(Basel/Stuttgart 1968) 105ff. (Abdruck in: Beiträge und Biblio
graphie zur Augster Forschung [Basel 1975] 105ff.). 

A b b . 14 Kaiseraugst, G r ä b e r f e l d « I m Sage r» ( G r a 
bung 1993.13). Suspensura-Platte (Inv. 1993. 
13.C09990.2). M . l : 8 . 

Restaurierung: Detlef Liebel und Tanja Neuhorn. Frag
mente ohne Dübelung mit PVAC-Kleber geklebt, 
Risse mit Kreide und Acryldispersion (Lascaux) ver
spachtelt, Retusche mit Acrylfarben. 
Kopie: Abformung der Platten mit Revultex® und 
Gewebe, Stützschale aus Montageschaum, Kopie aus 
eingefärbtem Polyester-Laminatharz (Ureol 2644 der 
Firma Ciba mit Füller DT082 und Glasgewebe), Stütz
konstruktion aus Winkelblech, Hohlraum mit Styro-
foam-Platten ausgefüllt. 

A b b . 15 Augst , F o r u m (Grabung 1990.54), Frag
mente eines vergoldeten Bronzebuch
stabens Inv. 1990.54.C05614.1a und b sowie 
1990.54.C05668.5,zum « A » montiert . H ö h e 
des Buchstabens 34,7 cm. 

Restaurierung: Detlef Liebel (nach Reinigung durch 
Dieter Ohlhorst): Stabilisierung/Festigung der Blatt
vergoldung mit Paraloid B 72, Klebung der Fragmente 
mit Epoxydharz (mit V2A-Stahlstützen),auf Aerolan-
Wabenplatten montiert, mit Plextolmörtel aufgefüllt. 



und durch Aero lan-Wabenpla t t en zu ersetzen ( A b b . 
16). D a d u r c h konnte das Gewich t von u r s p r ü n g l i c h 
800 kg auf e in V i e r t e l verringert werden. A u s g e f ü h r t 
wurde die Restaur ierung durch M a r k u s Horisberger . 

D i e Scherben zweier Schliffgläser aus Kaiseraugst 
waren bisher mangels eines geeigneten E r g ä n z u n g s 
stoffes ledigl ich zusammengeklebt worden 7 3 . N a c h 
g r ü n d l i c h e r Eva lua t ion der derzeit v e r f ü g b a r e n 
G l a s e r g ä n z u n g s w e r k s t o f f e wurde das l i c h t h ä r t e n d e 
A c r y l h a r z D e l o - P h o t o b o n d 400® angewandt (vgl. A b b . 
11,2. B i l d von l inks) . Ironie des Schicksals: N a c h B e 
endigung der A r b e i t teilte die F i r m a D e l o mit, dass 
dieses vorzüg l i ch geeignete H a r z aus dem Produk
tionssortiment herausgenommen wurde und nicht 
mehr zur Ve r fügung steht. 

A b b . 16 Augst , Insula 30 (Grabung 1961.51). Te i l 
s tück aus dem « G l a d i a t o r e n m o s a i k » 
w ä h r e n d der Neurestaurierung. 

Neurestaurierung Markus Horisberger: Mosaik auf der 
Vorderseite mit Gewebe abgeklebt (Bewa-Heissiegel-
kleber), mit Gips die Ränder gesichert, Stahlbeton
schicht der Erstrestaurierung mit Diamantfräse unter 
Wasserzusatz abgefräst, Aufkleben von Aerolanplatten 
mit EP-Harz (Sika), Mosaik mit Aluminiumrahmen 
versehen und Vorderseite mit Wachsemulsion (Rember) 
überzogen. 

N e b e n diesen A r b e i t e n für die Ausste l lung « O U T O F 
R O M E » , die alle Mi ta rbe i t e r innen der Konservierungs
abteilung stark in A n s p r u c h nahmen, wurden Funde 
aus den j ü n g s t e n Grabungen aus Augst (1996.61 [E in 
familienhaus Schmid] und 1995.60 [Elektrole i tung 
Steinler]) sowie Kaiseraugst (1995.02 [« Jakob l i -Haus» 
II]) restauriert. 

A u s Sondierungen anläss l ich der Theatersanierung 
k a m dabei eine besonders s c h ö n e und für Augst ein
malige email l ierte Scheibenfibel in F o r m einer 38 m m 
hohen A m p h o r e z u m Vorsche in ( A b b . 17). W ä h r e n d 
der ü b e r w i e g e n d e Tei l r ö m i s c h e r Emai la rbe i ten als 
G r u b e n e m a i l hergestellt ist, handelt es sich bei dieser 
F i b e l u m eine Kombina t i on von G r u b e n - und Z e l l e n 
emai l ( C l o i s o n n é - T e c h n i k ) . D a f ü r wurde die G r u n d 
platte einschliesslich des ä u s s e r e n Randes und des i n 
neren Kreises aus B r o n z e gegossen. F ü r die u r s p r ü n g 
l ich neun umliegenden Kre i se von 1-1,5 m m D u r c h 
messer wurden Z e l l e n aus sehr d ü n n e m (weniger als 

0,1 m m starkem) Bronzeb lech gebogen und auf der 
Grundpla t te befestigt. E s ist da für nicht unbedingt er
forderl ich, diese au fzu lö ten . Gefül l t s ind die Kre i se mit 
weissem transparentem, heute jedoch kor rod ie r tem 
E m a i l , w ä h r e n d der Rest aus orangerotem, opakem 
E m a i l besteht, das jetzt ebenfalls stark korrodier t ist. 

Besonderes Schwergewicht wurde bei unseren 
Restaurierungsarbeiten wei terhin auf die M ü n z e n ge
legt, be i deren Restaur ierung es aus den letzten zwei 
Jahren noch B e s t ä n d e aufzuarbeiten gab. Insgesamt 
wurden 251 M ü n z e n , davon fünf S i l b e r m ü n z e n , durch 
Chris t ine Pug in (Augster M ü n z e n ) und Tanja N e u h o r n 
(Kaiseraugster M ü n z e n ) restauriert. 

B e i den Eisenfunden konnten die immer noch er
d r ü c k e n d e n Pendenzen an unrestaurierten Objekten 
wiederum u m 791 S tück abgebaut werden. Z u r Z e i t 
s ind Eisenobjekte bis auf die J a h r g ä n g e 1969-1988 
vo l l s t änd ig restauriert. N e b e n der Restaur ierung von 
Neufunden konzentr ier ten sich die B e m ü h u n g e n 

73 Inv. 1994.02.D03436.3 und 4. - D. Liebel, Restaurierungs- und 
Konservierungsarbeiten 1994. JbAK 16, 1995, 105ff. bes. 113 
Abb. 14-15. 

A b b . 17 Augst ,Theatersanierung (Grabung 1996.55). 
Emai l l ie r te bronzene Scheibenfibel i n F o r m 
einer A m p h o r e (Inv. 1996.55.D01395.2). 
L . der F ibe l 3,7 cm. 

Restaurierung Detlef Liebel: mechanisches Reinigen 
von Schmutz- und Sinterschichten bei gleichzeitiger 
Festigung des Emails, Tränkung des Emails mit 
Acrylharz (Paraloid), Konservierung der Bronze mit 
Benztriazol und Paraloid B72. 



H e i n z At t ingers auf die Funde der Kaiseraugster 
G r a b u n g «Te l l enbach» (1986.03) 7 4. 

M i t der definit iven Bewi l l i gung einer vorerst befri
steten Restauratorenstelle i m R a h m e n eines Projektes 
werden von der Erziehungs- und Ku l tu rd i r ek t ion 
unsere Anst rengungen u m zügige Restaur ierung der 
Al t funde für die beiden folgenden Jahre u n t e r s t ü t z t . 

In den W e r k s t ä t t e n wurden 1439 Funde (Vorjahr: 
1170) restauriert: 

Anzahl Objekte 

4 Gläser 
35 Keramik, davon 2 Terra Sigillata-Schüsseln 

und 3 Suspensuraplatten 
4 Steinobjekte 

583 Bronzen, davon 246 Münzen 
5 Bleiobjekte 
7 Silberobjekte, davon 5 Münzen 
7 Knochen- und Beinartefakte 

791 Eisenfunde 
1 menschliches Skelett 
1 Wandmalereifragment 
1 Mosaik (Neurestaurierung) 

1439 gesamt 

D a n e b e n wurden auch i n diesem Jahre zahlreiche 
Kopien bzw. A b g ü s s e von Fundobjekten für Auss te l 
lungszwecke und für den V e r k a u f an der Museums
kasse angefertigt (vgl. auch A b b . 1). 

In den Winte rmonaten Januar und Februar entstan
den folgende drei neuen Kunststeinkopien g e f ä h r d e t e r 
S t e i n d e n k m ä l e r durch M a r k u s Horisberger : zwei Te i l 
s t ü c k e eines Kr i ege rdenkmal s 7 5 und ein Faksimile des 
1995 anläss l ich einer G r a b u n g i m Bere i ch der H o h 
wartstrasse gefundenen Mei lens te ins 7 6 . D i e Or ig ina le 
m ü s s e n wi r zu deren Schutz ins D e p o t nehmen; die 
K o p i e der beiden Waffensteine w i r d i m L a p i d a r i u m 
neben dem R ö m e r h a u s , der Mei lens te in-Abguss i m 
Skulpturengarten b e i m Theater zu besichtigen sein. 

Denkmalpflege und Ruinendienst 
(Markus Hor isberger und A l e x R . Furger) 

D i e Arbei t sorganisa t ion und Arbe i t s te i lung zwischen 
den Konservierungslabors (Le i tung De t l e f L i e b e l ) , 
dem Ruinendienst ( A l f r e d Her tner ) und der R u i n e n 
restaurierung (Markus Horisberger) wurde i m Som
mer ü b e r d a c h t und besser definiert. 

Ruinenrestaurierungen 

In Anbe t rach t des teilweise schlechten Erhal tungszu
standes der zahlreichen r ö m i s c h e n D e n k m ä l e r und 
R u i n e n in Augst und Kaiseraugst wurden i m Jahr 1996 
an fast al len A n l a g e n Sanierungsarbeiten ausge füh r t 
oder vorbereitet. Besonders e r w ä h n e n s w e r t sind: 

1996.55 Augst, Theater 
D e r Baselbieter Landra t hat am 5.2. einen K r e d i t ü b e r 
16,35 M i o . F ranken zur Sanierung der Augster Thea
terruine in den n ä c h s t e n elf Jahren ohne Gegenst imme 
bewill igt! D i e so freigegebene zweite und letzte 
E tappe der Gesamtsanierung wurde i m A p r i l mit der 
Installation der Baustel leneinrichtung i n A n g r i f f ge
nommen ( A b b . 18). In den ersten zwei Jahren sol l vor 

a l lem die statisch p r e k ä r e Si tuat ion in der N o r d 
westecke des Theaters en t schä r f t werden. 

A m 27.8. wurde das Theaterprojekt durch das A u g 
ster Team der E i d g e n ö s s i s c h e n K o m m i s s i o n für D e n k 
malpflege in B e r n vorgestellt. Insgesamt fünfmal in 
r e g e l m ä s s i g e n A b s t ä n d e n wei l ten die ernannten 
Exper t en D a n i e l Paunier (Lausanne), A n d r é M e y e r 
(Luzern) und V i n i c i o F u r l a n (Lausanne) in Augst , u m 
anstehende Probleme vor O r t zu diskutieren. 

E i n e kleine, i n die Baustel le integrierte Auss te l lung 
in e inem g e r ä u m i g e n Conta iner am s ü d w e s t l i c h e n 
E n d e der Sichelenstrasse g e w ä h r t interessierten B e 
suchern E i n b l i c k i n die a r c h ä o l o g i s c h e n und restaura
torischen A r b e i t e n der n ä c h s t e n Jahre. Sie wurde 
vorbereitet und sol l 1997 eröf fne t werden. 

1996.9901 Augst, Insula 10, Zimmer mit Hypokaust am 
Schneckenberg 
N a c h der Restaur ierung der A n l a g e und dem B a u des 
Schutzdaches i m Vor j ah r 7 7 waren noch einige R e t o u -
chen anzubringen. D i e A r b e i t e n fanden in den M o n a 
ten M ä r z bis M a i mit der Gestal tung der U m g e b u n g 
ihren vor l äu f igen Abschluss . 

74 Müller (wie Anm. 22). - Von der Auswertung dieser Grabung 
durch Florian Hoek und Urs Müller werden Aufschlüsse über 
spätrömische Horizonte und damit verbunden über die Bau
zeit des Kaiseraugster Kastells erwartet. 

75 C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rundskulpturen und 
Reliefs aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 16 = 
Corpus Signorum Imperii Romani. Schweiz III. Germania 
superior. Augusta Rauricorum (Augst 1992) 61ff. Kat.-Nr. 41 
Taf. 27-29. 

76 H. Sütterlin, Miliaria in Augusta Raurica. Bemerkungen zu den 
Meilensteinfunden im Bereich der Hohwartstrasse (Grabung 
1995.60). JbAK 17, 1996, 71ff. Kat.-Nr. 1 bes. 81 Abb. 15 und 
21,la.lb. 

77 Furger et al. (wie Anm. 23) 30 Abb. 24; H . Sütterlin, Ausgra
bungen in Augst im Jahre 1995. JbAK 17,1996, 33ff. bes. 38ff. 
Abb. 3-42. 



A b b . 18 Augst . B a u h ü t t e und Sanierungsinstallationen vor dem Theater. H i e r wurden und werden von 1992 bis 
ins Jahr 2005 die handwerkl ichen und dokumentar ischen A r b e i t e n i m R a h m e n der langwierigen 
Gesamtsanierung des ant iken Theaters von Augus ta R a u r i c a d u r c h g e f ü h r t : Steinhauerarbeiten, G r a 
bungsdokumentat ion, M ö r t e l m i s c h e n , wissenschaftliche Zeichnungen und Fotos, Mater ia l lagerung 
usw. 

1996.9903 Augst, Tempelanlage auf dem Schönbühl 
Provisorische Instandstellung des stark begangenen 
und deshalb besonders g e f ä h r d e t e n Tempelpodiums 
auf dem S c h ö n b ü h l . D i e A r b e i t e n umfassten das H e r 
ausspitzen z e r s t ö r t e r Steine und M ö r t e l , das E r g ä n z e n 
und neue Verfugen der Fehlstel len sowie das E i n b r i n 
gen eines neuen Mergelbelages auf dem Besucherweg 
am Fusse des Podiums (Dauer : 4.4.-31.5. und 
23.6.-12.12.). 

1996.9904 Augst, Heiligtum in der Grienmatt 
Repara tur kleinerer Stellen am Maue rwerk und N e u 
gestaltung des Besucherweges rund um die A n l a g e 
(Dauer : 17.-27.6.). 

1996.9906 Augst, Curia 
Seit einigen Jahren sind hier grosse W a s s e r s c h ä d e n zu 
beobachten. E i n e Untersuchung ü b e r den Zus tand 
und die Tragfäh igke i t der Be tondecke aus den f rühen 
1960er Jahren durch das I n g e n i e u r b ü r o A . Aeger te r 
& D r . O. Bosshardt A G , B inn ingen , erbrachte beruhi
gende Resultate. Das A r c h i t e k t u r b ü r o H a r t m a n n & 
Stula in B inn ingen erarbeitet in unserem Auf t rag ein 
Konzep t zur Ü b e r d a c h u n g der C u r i a . 

1996.9907 Augst, Zwickel zwischen den Insulae 5 und 
9, Taberne mit Backofen 
Repara tur der modernen Besuchertreppe z u m Schutz
bau. 

1996.9915 Kaiseraugst, Kastellmauer 
I m Zusammenhang mit dem N e u b a u des Kaiseraug
ster Gemeindehauses ( A b b r u c h des « J a k o b l i - H a u 
ses») wurde die letzte sichtbare Mauerpar t ie in der 
Nordwestecke des Kastel ls von U n k r a u t befreit und 
neu verfugt (Dauer : 20.8.-3.9.). 

1996.9916 Kaiseraugst, Rheinthermen 
D i e i m Vorjahr im Auft rag des Kantons A a r g a u be
gonnene Restaur ierung wurde, ein Jahr f rühe r als er
wartet, beendet. D i e A r b e i t e n umfassten vor a l lem 
Verputz- und Mauerkonserv ie rung (Dauer: 1.6.-26.9.). 

1996.9917 Kaiseraugst, Gewerbehaus Schmidmatt 
Origina le Mauerpar t i en i m Aussenbereich wurden 
neu verfugt (Dauer : 14.-23.10.). Im N o v e m b e r konnte 
mit der Konservierung der M a u e r n i m Innenbereich 
begonnen werden (Dauer: 18.11.-6.12.). D i e Mauer -



und Verputzkonservierung wi rd noch mehrere Jahre i n 
A n s p r u c h nehmen. 

1996.9918 Kaiseraugst, Ziegelei in der Liebrüti 
Schutzbausanierung bei der r ö m i s c h e n Z iege le i in der 
L i e b r ü t i durch die Wohlfahrtsstiftung F. Hof fmann-
L a R o c h e A G und den K a n t o n A a r g a u ; E r ö f f n u n g am 
25.11. i m Be i se in des Aargauischen Erziehungsdirek
tors, Regierungsrat Peter Wer th (s. oben «Pres se und 
M e d i e n » mit A n m . 8). 

Ruinendienst, Rekonstrukt ionen und Infrastruktur 

E i n e dreisprachige Ton-Poster-Schau z u m T h e m a 
« 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 » wurde neu 
konzipier t , getextet und vertont und i m « C a r e e r » des 
Amphi thea te rs installiert (s. K ä s t c h e n ) . Sie ist jeder
zeit abrufbar. 

Gewissermassen als F i l i a l en des vie l zu k le inen R ö m e r 
museums haben wir die Aussenausstellungen i n der 

Z iege le i L i e b r ü t i , i n den Rhein thermen, i m Baptiste-
r i um und i m Pav i l l on auf dem F o r u m neu beschildert 
und die dortigen V i t r i n e n neu eingerichtet (s. oben 
«Auss t e l lung» mit A b b . 12). 

D e r Ruinendienst hat die bereits e r w ä h n t e n 46 
neuen Informationstafeln i m G e l ä n d e unseres a r c h ä o 
logischen Frei l ichtmuseums installiert (Tafeln 326-
371, s. oben «Auss t e l l ung» ) . 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Fotos Ursi Schild. 
Abb. 2: Foto Felix Gysin, Mikrofilmstelle des Kantons Basel-

Landschaft. 
Abb. 3-4: Fotos Ursi Schild. 
Abb. 5: Foto Beat Rütti. 
Abb. 6: Foto Germaine Sandoz. 
Abb. 7-11 : Fotos Ursi Schild. 
Abb. 12: Rekonstruktionszeichnung Markus Schaub. 
Abb. 13-14; 17: Fotos Ursi Schild. 
Abb. 15: Foto Detlef Liebel. 
Abb. 16: Foto Markus Horisberger. 
Abb. 18: Foto Ines Horisberger. 

W i l l k o m m e n i m Amphitheater von Augusta Raur ica ! 

Woran erkennen wir eine derartige Anlage? Sie stehen in der 
grossen, ovalen Arena. Diese ist typisch für ein Amphitheater. 
Ein gewöhnliches römisches Theater, etwa dem heutigen 
Schauspielhaus entsprechend, wies demgegenüber die Form 
eines Halbkreises auf, genau wie die grosse Theaterruine beim 
Augster Römermuseum. Dort wurden Schauspiele und Ko
mödien, aber auch ernste Tragödien und ordinäre Schwanke 
geboten. 

Welche Veranstaltungen fanden aber hier, im Amphitheater, 
statt? Einerseits Tierhatzen zwischen wilden und oft auch 
exotischen Tieren und andererseits Gladiatorenkämpfe von 
Mensch zu Mensch. 

Das Augster Amphitheater wurde erst um 200 nach Christus 
erbaut, also fast zehn Generationen nach der Gründung der 
Stadt. Vorher stand den Bewohnern der Kolonie lediglich das 
Theater im Zentrum der Stadt zur Verfügung. Das Amphi
theater bot gut 5000 Besuchern Platz. Sie sassen auf Sitzstufen, 
die oberhalb der drei Meter hohen Arenamauer den Hang hin
auf gebaut waren. 

Bei archäologischen Ausgrabungen hat man festgestellt, dass 
diese Stufen nicht aus Stein, sondern mit Holzbrettern errich
tet waren. Einige davon hat man über diesem Raum rekon
struiert. Der wiederaufgebaute Raum, aus dem Sie diese Infor
mationen hören, war durch eine Doppeltüre von der Arena er
reichbar. Es ist ein sogenannter Career. Er diente zur Unter
bringung der Tiere, aber auch für Requisiten und dergleichen. 
Die Decke dieses Careers muss mehrere Tonnen Gewicht ge
habt haben, da sie aus schweren Sandsteinplatten gefügt war! 
Darüber befand sich einst die Ehrentribüne. Hier nahmen die 
Stadtbehörden und Ehrengäste Platz. 

Gladiatorenspiele sind keine römische Erfindung, sondern 
entstammen dem etruskischen Totenkult. Der ursprüngliche 
Sinn dieser Kämpfe war der Glaube an die Kraft des vergosse
nen Blutes. In römischer Zeit wurden sie immer mehr als reine 
Unterhaltung angesehen und fanden Aufnahme in den offi
ziellen Festspielkalender. Der Sieger erhielt einen Palmzweig, 
manchmal einen Kranz und verschiedene Geschenke, beson
ders Geld. 

Die Beliebtheit der Gladiatorenspiele zeigt sich besonders 
darin, dass auf vielen Dingen des Alltags die Helden der Arena 
dargestellt wurden, wie auf Mosaiken oder auf dieser verzier
ten Schüssel (= eines der 6 Bildposters) und einer - ebenfalls in 
Augusta Raurica ausgegrabenen - Öllampe in Form eines 

Gladiatorenhelms (Poster). Diese drei Mosaikteile (3 weitere 
Posters) stammen vom schönsten und bedeutendsten Mosaik 
aus Augst. Das «Gladiatorenmosaik» schmückte einst den 
Boden des Speisesaales eines reichen Wohnhauses im Stadtzen
trum. Es entstand um 200 nach Christus. Die Gladiatoren tre
ten meist paarweise, also im Zweikampf, auf. Dass ihre Ausrü
stung von grosser Wichtigkeit war, zeigt die Wiedergabe teil
weise kleinster Details. 
(es folgt eine Beschreibung der drei Mosaikszenen mit Gladia
torenkämpfen) 
Die Öllampe in Form eines Gladiatorenhelmes gehört zu den 
sogenannten Figurenlampen. Der Helm mit Kamm und Visier 
ist mit Reihen grober Einstiche verziert. Zahlreiche Tonlampen 
aus allen Teilen des römischen Reiches zeigen, dass sich ein 
Grossteil der Bevölkerung ähnlich billige Souvenirs erstanden 
hat, wie sie ja auch heute beispielsweise bei jeder Fussballwelt
meisterschaft angeboten werden. 

Auch für den gehobenen Bedarf waren Gebrauchsgegen
stände mit Gladiatorendarstellungen auf dem Markt; dazu 
gehört Geschirr aus Terra Sigillata, dessen fein ausgeführtes Re
lief sich von der Serienware der Tonlampen in der Qualität 
deutlich abhebt. Es war zwar nicht gerade billig, aber sehr 
beliebt. Auf dem gezeigten Ausschnitt einer Terra Sigillata-
Schüssel sehen wir einen Gladiator, der gegen einen Löwen 
kämpft. Ausserhalb Roms darf man sich eine solche Begegnung 
jedoch nicht so spektakulär vorstellen. 

Die Knochenfunde aus dem Augster Amphitheater zeigen, 
dass hier bereits Bären eine Attraktion waren. Exotische Tiere 
wie Löwen, Elefanten, Panther, Leoparden, Strausse, Nilpferde, 
Krokodile, Giraffen usw. gehörten in den Arenen hierzulande 
zu den ganz seltenen Ausnahmen. Laut zeitgenössischen Be
richten grenzte die Anteilnahme des Publikums am Verlauf der 
Gladiatorenspiele an Raserei. Dies ist uns heutigen Menschen 
nicht neu, wenn wir an die Massenhysterie der Zuschauer bei 
gewissen Sportveranstaltungen - Fussball, Eishockey oder 
Stierkämpfen - denken. Die Lust an Sensation und Gefahr ist 
keinesfalls typisch römisch, sondern eine zeitlose Eigenheit der 
menschlichen Natur. 

Dies ist eine Produktion der RÖMERSTADT AUGUSTA RAURICA. 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen einen 
unterhaltsamen Besuch in den Ruinen - und natürlich auch im 
Römermuseum! 

(Text Alex R. Furger und Debora Schmid) 





Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 18,1997, 39-97. 

Ausgrabungen in Augst im Jahre 1996 
Pete r -Andrew Schwarz 
(mit e inem Bei t rag von Hans Sü t t e r l i n ) 

Zusammenfassung: 
Der grösste Teil der im Berichtsjahr durchgeführten 28 Grabungen, Baubegleitungen und Vorabklärungen betraf die archäologische Be
treuung verschiedener Bodeneingriffe. Dass diese unspektakulären Routinearbeiten nicht nur Informationen zur «Microstoria» liefern, zeigt 
beispielsweise die Untersuchung beim Feldhof (Region 12,A): Hier konnten die etwas verwirrenden Fundumstände eines 1879 entdeckten 
Plattengrabes geklärt und die Zusammensetzung des reichen Grab inventar es rekonstruiert werden. Die Nekropole, zu der dieses Grab 
gehörte, muss im heute überbauten bzw. als Hof genutzten Teil des Gehöftes liegen. Diesem Umstand wird bei künftigen Bodeneingiffen 
Rechnung zu tragen sein. 

Aus einer weiteren Baubegleitung resultiert die Schlussfolgerung, dass der südlich der Basiliastrasse (heutige Rheinstrasse) verlaufende 
Westrand des sogenannten Nordwestgräberfeldes (Region 10,A) unter der heutigen Füllinsdörferstrasse liegen muss. Das Areal weiter west
lich war in römischer Zeit höchstwahrscheinlich stark versumpft; vermutlich stand es periodisch sogar unter Wasser (Grabung 1996.54). Dafür 
sprechen verschiedene Pianieschichten und ein parallel zur West-Ost verlaufenden Basiliastrasse (Augst-Basel) angelegter Strassen- bzw. 
Entwässerungsgraben. 

Sondierungen im Bereich der Insula 8 (Grabung 1996.51) und verschiedene baubegleitende Beobachtungen im Zusammenhang mit dem 
Ausbau des Werkhofes der Ernst Frey AG erbrachten die Gewissheit, dass am Ostrand der Region 1 mit einem weiteren, bisher unbekann
ten römischen Quartier zu rechnen ist. Aufgrund der Baustrukturen und Ausstattung der angeschnittenen Gebäude dürfte es gehobenen 
Wohnzwecken gedient haben. 

Beim Anlegen eines neuen Weges um das Podium des Schönbühltempels wurden der Gehhorizont des älteren Tempelbezirkes (Region 
2,B) und der Bauhorizont des Podiumtempels gefasst (Grabung 1996.75). Eine im Gehhorizont gefundene Münze liefert den terminus post 
zwischen 22 und 37 n.Chr für den Bau des Podiumtempels. Eine von der Ausstattung der cella des Schönbühltempels stammende Wandver
kleidungsplatte aus marmorähnlichem Knollenkalk kommt aus der Gegend von Verona (1). 

Anders als in den Vorjahren stand wieder eine grössere «römische» Notgrabung an (1996.61): Im Garten der Liegenschaft Giebenacher
strasse 22 im Zentrum der Augster Oberstadt wurden wegen eines Bauprojektes die schon im Jahre 1990 zum Teil untersuchte westliche 
Abschlussmauer der sogenannten Frauenthermen (Insula 17) und ein grösserer Abschnitt der zwischen Frauenthermen und Theater (Region 
2,A) liegenden Thermenstrasse erforscht. Es Hessen sich wichtige Informationen über die bauliche Entwicklung der noch nicht untersuchten 
Westecke der Badeanlage und den Verlauf der noch im 1. Jh. n.Chr. kassierten Forumstrasse gewinnen. Von weiterreichender Bedeutung ist 
ferner die Feststellung, dass das zwischen den öffentlichen Monumentalbauten liegende Gebiet in der 1. Hälfte des 3. Jh. n.Chr. zunehmend 
verslumte, so dass von einer eigentlichen «transformation en bidonville» des Stadtzentrums gesprochen werden kann. 

Für den Nachweis der erschlossenen untersten römischen Rheinbrücke nicht unwichtig war die Entdeckung eines Nord-Süd verlaufenden 
Strassenzuges in der Region 15 (Grabung 1996.71). Er liegt exakt in der Flucht des 1887 von Th. Burckhardt-Biedermann beobachteten 
Brückenpfeilers. Ebenfalls in Zusammenhang mit dem Zubringer zur römischen Hauensteinachse stehen die in der Flur Wannen (Gemeinde 
Pratteln) beobachteten Reste eines höchstwahrscheinlich römischen Strassenkörpers. Zusätzlich zu den Beobachtungen von Th. Burckhardt-
Biedermann aus dem Jahre 1898 wurde nachgewiesen, dass an dieser Stelle auch ein Abzweiger der westlichen Ausfallstrasse in die auf dem 
linken Ergolzufer verlaufende Hauensteinachse mündete (Grabung 1996.74). 

Prospektiert wurde im Berichtsjahr, abgesehen von routinemässigen Überflügen durch P. Nagy, nur im Areal der Insulae 35, 36 und 
41 ( Grabung 1996.68). Dort gewann J. Leckebusch mittels geo elektrischer und geomagnetischer Messungen und mit Hilfe des sogenannten 
Bodenradars recht erfolgversprechende Basisdaten für eine kombinierte Auswertung. 

Bei der Aufarbeitung von älteren Luftbildaufnahmen wurden bislang unbekannte Teile des antiken Überbauungsrasters in der sogenannten 
Südvorstadt (Regionen 4,D und 4,G) sowie in den Insulae 37, 38, 43 und 44 entdeckt und auf den Gesamtplan übertragen. 

Schlüsselwörter: 
Analysen/Gestein, Anthropologie, Augusta Raurica, Augst/B L, Bau- und Architekturelemente, Grabbeigaben, Bestattungen, Dokumentation, 
Frauenthermen (Insula 17), Forumstrasse, Friedhof, Geologie, Giebenach/BL, Grossbronzen, Körpergräber, Luftaufnahmen, Metallgefäss, 
Mittelalter, Münzen, Frühe Neuzeit, Pratteln/BL, Prospektion, Pyxis, Regionen 2,A; 4,D; 4,G; 10,A.B; 12,A; Römische Epoche, Schmuck/ 
Armschmuck, Schmuck/Fingerringe, Sedimentologie, Skulptur, Tempel, Thermen, Thermenstrasse, Wasserversorgung/Abwasserleitung, Ver
kehr/Strass en, Vierecktempel, Wandverkleidungsplatte. 

Allgemeines 

Im Unterschied zu den vergangenen drei Jahren wurde 
die wenig s p e k t a k u l ä r e , vor al lem durch Baubegle i 
tungen und kleinere ad hoc organisierte Notgrabun

gen g e p r ä g t e a r c h ä o l o g i s c h e Rout inearbei t i m B e 
richtsjahr 1 von einer g r ö s s e r e n Notgrabung i m ant iken 
Stadtzentrum unterbrochen (Grabung 1996.61) 2. B e i 

1 Zu den Rubriken «Personelles. Öffentlichkeitsarbeit, EDV, 
Wissenschaftliche Projekte, Publikationen, Fundkonservie
rung und Fundrestaurierung» vgl. Furger et al. 1997. 

2 Für die Durchführung der Feldarbeiten und die Mithilfe beim 
Zusammenstellen der verschiedenen Basisdaten für den Jah
resbericht danke ich namentlich dem Grabungtechniker Hans-
Peter Bauhofer und meinem Stellvertreter Hans Sütterlin 

sowie Germaine Sandoz (Fotos), Constant Clareboets und 
Markus Schaub (Zeichnungen und Pläne) und Rita Grauwiler 
(Abschrift der Archivalien der Grabung 1898.52 für den Be
richt über die Grabung 1996.69). Claudia Neukom-Radtke und 
Hans Sütterlin sei an dieser Stelle auch nochmals herzlich für 
die Durchsicht des Manuskriptes sowie für zahlreiche Hin
weise und Anregungen gedankt. 
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den insgesamt 28 a r c h ä o l o g i s c h e n Untersuchungen 
( A b b . 1) handelt es sich i m einzelnen u m 3 : 
• geplante Notgrabungen (1996.61; 1996.69) 
• Untersuchungen i m Zusammenhang mit Konser -

vierungs- und Restaurierungsarbeiten oder mit 
didaktischen Projekten (1996.55; 1996.63; 1996.75) 

• Sondierungen bzw. V o r a b k l ä r u n g e n (1996.51 [nur 
Befundzone 4]; 1996.65; 1996.72) 

• geplante baubegleitende Massnahmen (1996.52; 
1996.53; 1996.54; 1996.56; 1996.57; 1996.58; 1996.59; 
1996.60; 1996.70; 1996.71; 1996.73; 1996.74; 1996.77) 

• ad hoc organisierte Baubeglei tungen (1996.51 [nur 
Befundzone 1,2,3 und 5]; 1996.62; 1996.64; 1996.66; 
1996.67) 

• Prospekt ionen (1996.68; 1996.76) 
• Lesefunde bei Begehungen (1996.89). 
W i e bereits in den Vorjahren wurden auch die soge
nannten Negativbefunde, also diejenigen Stellen i m an
t iken Siedlungsperimeter, wo zwar Bodeneingriffe 
vorgenommen wurden, aber keine a r c h ä o l o g i s c h e n 
Funde und Befunde z u m Vorschein gekommen sind, 
konsequent registriert und dokumentier t . D e r Sinn 
dieser f rühe r leider k a u m getroffenen Massnahme 
liegt unter anderem darin, dass Anf ragen von B a u 
herren bzw. allfällige Baugesuche in den betroffenen 
A r e a l e n effizienter und nament l ich ohne kosteninten
sive v o r g ä n g i g e Sondierungen oder zeitaufwendige 
Recherchen i m A r c h i v bearbeitet werden k ö n n e n 4 . 

A l s besonders erfreulich zu werten ist in diesem 
Zusammenhang die Tatsache, dass die M e h r z a h l der 
privaten Bauher ren uns je l änge r je mehr schon vor 
dem Ein re ichen ihrer Baugesuche kontaktiert , so dass 
jeweils nach einer für beide Seiten befriedigenden 
L ö s u n g gesucht und V e r z ö g e r u n g e n i m Bauablauf ver
mieden werden k ö n n e n . In diesem Zusammenhang 
sei besonders H e r r n Fe l ix S c h m i d - R u d i n (Grabung 
1996.61), H e r r n Fr i tz Lange l (Grabung 1996.69), 
H e r r n Jakob P f ä n d l e r von der E l e k t r a Augst ( G r a 
bungen 1996.52; 1996.53; 1996.54; 1996.60; 1996.71) 
sowie der Bauunternehmung M a r k u s F u x A G und 
ihren Mi ta rbe i t e rn (u.a. Grabungen 1996.56; 1996.67), 
H e r r n Ton i H e r z o g (Telecom [Grabung 1996.58]) 
sowie den H e r r e n Hanspeter R u d i n , Wal ter D e g e n 
und R o m a n Z e l l e r v o m Bauinspektorat herzl ich ge
dankt 5 . 

D i e rund vier M o n a t e dauernde Untersuchung i m 
Per imeter eines projektierten Einfamil ienhauses an 
der Giebenacherstrasse 22 (Grabung 1996.61) brachte 
- nicht zuletzt auch i m H i n b l i c k auf die kommenden 
Grossgrabungen 6 - einige Neuerungen i m Bere i ch der 
Grabungsorganisat ion: A l s besonders erspriesslich 
und befruchtend darf in diesem Zusammenhang die 
Rekru t i e rung des Grabungspersonals bezeichnet wer
den. A l s A u s g r ä b e r konnten n ä m l i c h - neben den in 
Regie eingesetzten Mi ta rbe i te rn der F i r m a He l fen 
stein + Nat terer A G - Paride B e l l o (vom 1.7-
31.7.1996) und Sebastiano Cr is ta ld i (vom 1.7.-25.10. 
1996) sowie unserem festangestellten A u s g r ä b e r 
Vicen te Sanchez - i m R a h m e n eines mit dem basel
s t ä d t i s c h e n K a n t o n s a r c h ä o l o g e n D r . R o l f d A u j o u r -
d 'hui abgeschlossenen Regie-Vertrages - auch v o m 
K a n t o n Basel-Stadt besoldete A u s g r ä b e r der A r 
c h ä o l o g i s c h e n Bodenforschung eingesetzt werden 
( A b b . 2). P ino V i l a r d o (1.7.-9.8.; 2.9.-17.10.1996), 

A b b . 2 M i t t u r n u s m ä s s i g eingesetzten A u s g r ä b e r n 
der A r c h ä o l o g i s c h e n Bodenforschung des 
Kantons Basel-Stadt ( A B B S ) , Studentinnen 
des Seminars für U r - und 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 Base l und Mi ta rbe i te rn der 
F i r m a Helfenstein + Nat terer (Helnag) ver
s t ä r k t e Grabungsequipe der A b t e i l u n g A u s 
grabungen Augst . 
Von hinten links nach rechts unten: Germaine Sandoz 
(Fotografin A K K ) , Luigi Longhitano (Ausgräber 
ABBS), Pino Vilardo (Ausgräber ABBS), Cornelia 
Aider (Studentin/Grabungsassistentin), Sebastiano 
Cristaldi (Helnag), Paride Bello (Helnag), Crista Zieg
ler (Zeichnerin A A K ) , Cosimo Urso (Ausgräber 
ABBS), Markus Schaub (Zeichner/Techniker A A K ) , 
Vicente Sanchez (Ausgräber A K K ) , Peter-A. Schwarz 
(Archäologe A A K ) . Nicht im Bild: Hans-Peter Bau
hofer (Grabungstechniker A A K ) , Constant Clare
boets (Zeichner/Techniker A A K ) , Claudia Jaksic 
(Studentin/Grabungsassistentin), Hans Sütterlin 
(Archäologe A A K ) ; Carmelo Middea (Ausgräber 
ABBS), Roman Rosenberger (Ausgräber ABBS), 
Peter Briner (Ausgräber ABBS). 

L u i g i Longhi tano (1.7.-9.8.1996), R o m a n Rosenberger 
(2.9.-6.9.; 30.9.-17.10.1996), Ca rme lo M i d d e a (1.7.-
26.7.; 13.8.-27.9.1996) und Cos imo U r s o (22.7.-4.9. 
1996) bildeten in wechselnder Zusammensetzung eine 
ideale A u s g r ä b e r e q u i p e , da sie dank ihrer l ang jäh r igen 
T ä t i g k e i t auf den Grabungen i n der kelt ischen Sied
lung Basel -Gasfabr ik die n ö t i g e Er fahrung mitbrach
ten. Ebenfal ls aus den R e i h e n der Basler Ko l l egen 

3 Zur Vergabe der Grabungsnummern siehe P.-A. Schwarz, in: 
A. R. Furger, P-A. Schwarz et al., Augusta Raurica. Jahres
bericht 1991. JbAK 13, 1992, 5ff. bes. 24 Anm. 44 und 
P.-A. Schwarz, in: Furger et al. 1997. - Die Grabungsnummern 
.76 sowie .78 bis .88 wurden im Berichtsjahr nicht vergeben. 

4 Vgl. dazu Schwarz 1995,33 bes. Anm. 6 mit entsprechenden Bei
spielen. Diesbezügliche Anfragen konnten im Berichtsjahr u.a. 
im Zusammenhang mit der zum Verkauf stehenden Parzelle 
581 im Bereich der Insula 21 bzw. mit der rund 80000 m 2 grossen 
Parzelle 829 in der Flur Baumgarten (Region 15) beantwortet 
werden. 

5 Die ohnehin völlig unproblematische Zusammenarbeit wurde 
im Berichtsjahr weiter optimiert: Seit Jahresbeginn werden wir 
zusätzlich über die Erteilung der Baubewilligungen orientiert, 
da wir feststellen mussten, dass bei kleineren Bodeneingriffen 
unsere Auflagen verschiedentlich nicht beachtet bzw. der 
Beginn der Aushubarbeiten oft erst nachträglich gemeldet 
werden. 

6 So u.a. im Werkhof der Ernst Frey A G (rund 1400 m2): siehe 
unten Grabung 1996.51. 



konnte auch Peter B r i n e r « e i n g e m i e t e t » werden. E r 
u n t e r s t ü t z t e Peter E r n i und Peter Schaad zwischen 
dem 21.8. und 3.9.1996 und zwischen dem 16.9. und 
dem 17.10.1996 in der F u n d w ä s c h e r e i . 

N e u h inzugekommen ist per 1.5.1996 mit e inem 
40%-Pensum die Ze ichne r in Cr is ta Ziegler . Sie trat die 
Nachfolge unseres l ang jäh r igen Mitarbei ters M a r t i n 
Wegmann an, der nach seinem Studienabschluss zum 
allseitigen Bedauern eine Stelle in seinem gelernten 
B e r u f als Psychologe gefunden hat. C . Z ieg le r verliess 
uns aber bereits wieder per 31.10.1996, da ihr für 1997 
eines der K ü n s t l e r a t e l i e r s des Kantons Basel-Stadt in 
der C i t é des A r t s i n Paris zugesprochen worden ist. 

Hans-Peter Bauhofer absolvierte am 22.4. und 
23.4.1996 den theoretischen, am 11.7.1996 sowie am 
5.9. und am 12.9.1996 den prakt ischen Tei l der v o m 
B I G A anerkannten Zusa tzausb i ldung z u m eidge
nöss i sch d ip lomier ten Grabungstechniker und konnte 
a m 21.11.1996 sein F ä h i g k e i t s z e u g n i s in E m p f a n g 
nehmen. 

E i n e w i l l kommene V e r s t ä r k u n g erfuhren wir i m 
Berichtsjahr schliesslich auch durch R i t a Grauwi le r , 
welche i m R a h m e n ihrer B ü r o l e h r e zwischen dem 
1.9.1996 und dem 31.8.1997 bei uns das obligatorische, 
e in jähr ige Berufsprak t ikum absolviert. Sie hat sich in 
ih rem neuen Tä t igke i t s f e ld gut zurechtgefunden und 
konnte Hans Sü t t e r l i n und den Schreibenden - trotz 
l ä n g e r e r E r k r a n k u n g - schon nach kurzer Z e i t von 
verschiedenen administrat iven Rout inearbe i ten ent
lasten. 

Ers tmals seit 1992 konnten mit C o r n e l i a A i d e r und 
C l a u d i a Jaksic auch wieder Studenten bzw. Studentin
nen der U n i v e r s i t ä t Base l auf unseren Grabungen ein 
P r a k t i k u m als Grabungsassistentinnen absolvieren. 
Diese F u n k t i o n soll fortgeschrittenen Studenten der 
U r - und F r ü h g e s c h i c h t e oder der Klassischen A r c h ä o 
logie einen vertieften E i n b l i c k in unsere Grabungs
t ä t igke i t e r m ö g l i c h e n und sie vor a l lem i n die Auf 
gabenbereiche des Grabungstechnikers und des L e i 

tenden A r c h ä o l o g e n e in füh ren . Dies erfolgte i m Sinne 
eines « l ea rn ing by do ing» , i ndem die Betreffenden 
w ä h r e n d der G r a b u n g 1996.61 mit der Verantwor tung 
für einzelne Teilbereiche (u.a. F ü h r e n der Abt rags
b l ä t t e r mit den Schichtbeschreibungen und der F u n d 
k o m p l e x - B ü c h l e i n , Verwal tung der Kle infunde , E D V -
Eingaben) betraut wurden und bei der Interpretation 
der Grabungsbefunde sowie der Diskuss ion des wei 
teren Vorgehens mi twirk ten . Z u d e m hatten sie jeweils 
auch die Ferienstel lvertretung für die Mi tg l i ede r des 
a r c h ä o l o g i s c h e n Stabes zu ü b e r n e h m e n , so unter 
anderem für die Fotografin Germa ine Sandoz und für 
den Grabungstechniker Hans-Peter Bauhofer . 

E i n e technische Neuerung betraf die Installation 
eines k le inen Computer-Netzwerkes , welches die P C s 
der in verschiedenen Conta inern untergebrachten 
A r b e i t s p l ä t z e von H.-P. Bauhofer (Grabungstechni
ker) , der Grabungsassistentinnen (C. A l d e r ; C . Jaksic), 
der Fotografin ( G . Sandoz), der Zeichner / innen ( C o n 
stant Clareboets, M a r k u s Schaub und C . Ziegler ) und 
des Grabungs- bzw. Abtei lungslei ters (Pe te r -Andrew 
Schwarz) miteinander verband. Dieses N o v u m er
laubte uns - nach einigen von A n d r e a F rö l i ch und 
Chr i s Sherry aber jeweils im Handumdrehen g e l ö s t e n 
Anfangsschwier igkei ten - nicht nur die seit l ä n g e r e r 
Z e i t praktizierte laufende Erfassung der Grabungs
daten mittels E D V , sondern auch die sofortige Ver
netzung der Information zu den einzelnen F u n d k o m 
plexen, zu den Fotos und zu den Pro f i l - und Aufsichts
zeichnungen. 

A l s besonders nü tz l ich empfand der Schreibende 
ferner, dass dank der Installation dieses Netzes Hans 
Sü t t e r l i n per iodisch die erfassten D a t e n kont ro l l ie ren 
konnte und dass der Gross te i l der administrat iven 
A r b e i t e n , wie Korrespondenz etc., direkt auf der 
G r a b u n g erledigt werden konnte. D i e G r a b u n g s p r ä 
senz des wissenschaftlichen Lei ters konnte dadurch 
von etwa 7 0 % auf ca. 8 5 % der Arbe i t sze i t gesteigert 
werden. 

Grabungsdokumentation und Grabungsarchiv 
(Hans Sü t t e r l i n ) 

Im vergangenen Jahr durften wir dankenswerterweise 
von folgenden Personen oder Institutionen D o k u 
mente und fotografische Aufnahmen zu H ä n d e n 
unseres Arch ive s entgegennehmen: 
• H e r r Ot to N e b i k e r stellte mehrere Ans ich ten von 

Augst zwecks Anfer t igung von Reprofotograf ien 
zur Ver fügung , unter anderem Aufnahmen , welche 
die sogenannte A k t i e n m ü h l e w ä h r e n d dem A b 
bruch zeigen 7 . 

• Zahl re iche Schr i f t s tücke , No t i zen und A n a l y s e n 
resultate konnten wir durch die Vermi t t lung von 
J ö r g Schibier v o m Seminar für U r - und F r ü h 
geschichte in Base l aus dem Nachlass der 1994 ver
storbenen El i sabe th Schmid entgegennehmen 8 . Ihre 
Augster T ä t i g k e i t umfasste neben sedimentolo-

gischen A n a l y s e n zu speziellen Fragestellungen, vor 
a l lem i m Z e i t r a u m von 1961-1974, die Bes t immung 
von Tausenden von Knochenfragmenten aus den 
Grabungen in Augusta R a u r i c a 9 . 

• V o n der Hauptabte i lung A r c h ä o l o g i e und Kantons
museum in Lies ta l erhielten wir einige Schwarz-
weiss- und Farbaufnahmen aus dem Nachlass von 

7 Zur sogenannten Aktienmühle vgl. W. Reichmuth et al., 
Heimatkunde Augst (Liestal 1984) 52ff. 

8 J. Schibier, A . R. Furger, Zum Andenken an Frau Prof. Dr. Eli
sabeth Schmidt. JbAK 15, 1994, 4f. (mit Bibliographie der 
Arbeiten über Augusta Raurica). 

9 Vgl. Schibler/Furger 1988. 



A b b . 3 Augst B L , R e g i o n 3 , A . Zus tand der süd l i chen Wange des Westeinganges des Amphi thea ters nach ersten 
Freilegungsarbeiten i m Zuge der G r a b u n g 1959.58 (links) und i m Jahre 1996 (rechts). 

Theodor S t r ü b i n 1 0 . D e r g röss t e Te i l der Fotos 
stammt aus dem Jahr 1959 und zeigt das damals neu 
entdeckte Amphi thea t e r i m Sichelengraben 1 1 . D i e 
Fotografien, darunter mehrere noch nicht bekannte 
Ans ich ten , sind von forschungsgeschichtlicher B e 
deutung, da sie einen E i n d r u c k v o m Zus tand der 
R u i n e z u m Ze i tpunk t ihrer En tdeckung geben 
( A b b . 3). 

• E i n e n Zuwachs erfuhr das A r c h i v der A b t e i l u n g 
Ausgrabungen Augst /Kaiseraugst auch durch eine 

zwei Bundesordner umfassende Sammlung von 
Fotografien, die speziell in Zusammenhang mit 
Restaurierungsarbeiten an R u i n e n v o m f r ü h e r e n 
Le i t e r des Konservierungs- und Ruinendienstes 
Werner H ü r b i n angelegt worden ist 1 2 . 

• Im Berichtsjahr konnte ein Tei l der von Teodora 
Tomasevic B u c k zu Auswertungszwecken ausge
l iehenen Dokumenta t ionen , so unter anderem ü b e r 
die Grabungen der F l u r L i e b r ü t i (Kaiseraugst), 
wieder ins Grabungsarchiv integriert werden 1 3 . 

Luftbildprospektion 

D i e Luf tb i ldprospekt ion in und u m Augus ta R a u r i c a 
kann auf eine relativ lange Forschungsgeschichte 
z u r ü c k b l i c k e n . D i e ersten der insgesamt 1783 (sie!) 
Aufnahmen i m Luf tb i ldarchiv 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 (Stand E n d e 1996) stammen aus 
den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts 1 4 . Augster 

Luf tb i lder haben in der Nachkriegszei t Wesentliches 
zur E tab l ie rung dieser Me thode in der Schweize
rischen A r c h ä o l o g i e beigetragen 1 5 . 

In der Folge haben die seit 1930 sporadisch und 
punktue l l sowie die seit 1989 r ege lmäss ig und mehr 
oder weniger f l ä c h e n d e c k e n d vorgenommenen P ro -

10 Vgl. Basler Zeitung vom 5.12.1996 sowie Profil Fotografie. Mit
teilungen aus Archäologie und Kantonsmuseum Baselland 2, 
1996. 

11 Tagebucheintrag R. Laur-Belart vom 23.11.1959: «Ein grosser 
Tag für die Forschungsgeschichte Augsts: Ich glaube im Siche
lengraben ein Amphitheater entdeckt zu haben» sowie R. Laur-
Belart, 25. Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica 
[1959/60]. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums
kunde 61, 1961, X X X I X - L . - Zum Amphitheater allgemein 
vgl. A . R. Furger, Das Augster Amphitheater. Die Sicherungs
grabungen von 1986. JbAK 7,1987,7ff. 

12 Aufgrund einer intern getroffenen Abmachung, die zum Ziel 
hat, die einzelnen Aufgabenbereiche der Abteilungen Aus

grabungen Augst/Kaiseraugst und des Ruinendienstes besser 
voneinander zu trennen, sind die spezifisch im Zusammenhang 
mit der Restaurierung von Ruinen angelegten Dokumenta
tionen ab 1995 nicht mehr wie bis anhin dem «Grabungsarchiv» 
angegliedert, sondern werden im Archiv des Ruinendienstes 
abgelegt. Eine allfällige Dokumentation von in den meisten 
Fällen bei Sanierungsarbeiten an Ruinen zum Vorschein kom
menden archäologischen Befunden (z.B. Grabung 1996.75) ist 
nach wie vor Bestandteil des Grabungsarchives. 

13 Protokoll vom 16.1.1996. 
14 Vgl. etwa Schwarz 1990, Abb. 3. 
15 Vgl. R. Laur-Belart, Dürre und Archäologie. Ur-Schweiz 11, 

1947,33ff. 



spek t ions f lüge von Ot to Braasch nicht nur zu e inem 
beachtl ichen Zuwachs an Luf tb i lde rn 1 6 , sondern auch 
immer wieder zu interessanten Entdeckungen i m noch 
unergrabenenTei l des r ö m i s c h e n Siedlungsperimeters 
g e f ü h r t 1 7 . Verfolgt wurden und werden mit diesen Pro
spek t i ons f l ügen i m wesentlichen drei Z i e l e : 
• Beschaffung einer Grunddokumentation für die 

laufende Ak tua l i s i e rung des Gesamtplanes der 
r ö m i s c h e n Stadt, namentl ich mit neu entdeckten 
Mauer - und S t r a s s e n z ü g e n (vgl. auch unten) 1 8 . 

• Beschaffung von Argumentationshilfen g e g e n ü b e r 
Dr i t t en (Bauherren usw.) und - i m Bedarfsfal l - von 
Entscheidungsgrundlagen für die wissenschaftliche 
Vorbere i tung von Notgrabungen 1 9 . 

• N i ch t zuletzt w i r d mit diesen Aufnahmen auch der 
jeweil ige « I s t - Z u s t a n d » der Kulturlandschaft bzw. 
die fortschreitende « Z e r s i e d e l u n g » und zuneh
mende Dich te der Ü b e r b a u u n g in und u m Augst/ 
Kaiseraugst für die Nachwel t schrittweise doku
mentiert (vgl. z .B. A b b . 4-6 und bes. A b b . 37) 2 0 . 

L e i d e r setzten dann die nach der deutschen Wieder 
vereinigung massiv zunehmenden P r o s p e k t i o n s f l ü g e 
i m Osten der Bundesrepubl ik Deutschland der A r b e i t 
von O. Braasch bald so enge Grenzen , dass der Luf t 
b i l d a r c h ä o l o g e vor einiger Ze i t von e inem weiteren, 
r e g e l m ä s s i g e n Engagement für 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 A b s t a n d nehmen musste. 

U m so erfreulicher ist deshalb der U m s t a n d zu wer
ten, dass zu B e g i n n des Berichtsjahres in Patr ick Nagy 
( K a n t o n s a r c h ä o l o g i e Z ü r i c h ) ein ebenfalls bestens 
ausgewiesener Exper te gefunden werden konnte, der 
- nach e inem Testlauf i m Jahre 1995 - diese eminent 
wichtige, vorsorgliche Massnahme i n Zukunf t regel
mässig wahrnehmen kann. 

Basis für diese in verschiedenen Bere ichen weiter 
systematisierte und optimierte Zusammenarbei t b i l 
det fortan eine am 13.2.1996 mit der K a n t o n s a r c h ä o 
logie Z ü r i c h getroffene Vereinbarung. 

S p e k t a k u l ä r e Neuentdeckungen haben die dies
j ä h r i g e n P r o s p e k t i o n s f l ü g e zwar nicht erbracht, auf 
dem Geb ie t der Gemeinde Giebenach zeichneten sich 
jedoch i m Bere i ch einer al tbekannten r ö m i s c h e n 
Fundstel le vage Reste einer Strasse und ein quadra
tischer G e b ä u d e g r u n d r i s s ab 2 1 . Diese nicht unbedingt 
aufsehenerregenden, aber dennoch vielversprechen
den Aufsch lüsse werden jedenfalls bei künf t igen P ro 
s p e k t i o n s f l ü g e n noch zu konkret is ieren sein. 

Hingegen entdeckte M . Schaub bei der Sichtung von 
ä l t e r e n Luf tbi ldaufnahmen i m H i n b l i c k auf die Ver 
v o l l s t ä n d i g u n g des Gesamtplanes 2 2 für die Neuauflage 
des F ü h r e r s durch Augusta R a u r i c a i m ant iken Sied
lungsperimeter an zwei Stel len g r ö s s e r e zusammen
h ä n g e n d e Ü b e r b a u u n g s s t r u k t u r e n , welche i m folgen
den kurz vorgestellt werden sollen: 

Region 4 ,D und Region 4 , G 

D i e i m R a h m e n von r o u t i n e m ä s s i g e n Prospektions
f lügen angefertigte Aufnahme von O. Braasch hat 1991 
wegen bedeutsamerer En tdeckungen 2 3 und eines 
intensiven Grabungsprogrammes offenbar nicht die 
g e b ü h r e n d e Beachtung gefunden. 

N a c h dem Ü b e r t r a g e n der verschiedenen M a u e r 
z ü g e auf den Gesamtplan ( A b b . 4) stellte sich jedoch 
heraus, dass offenbar auch i m Westtei l der sogenann
ten S ü d v o r s t a d t , konkre t in dem zwischen der Insula 
47 2 4 und dem i m Jahre 1966 i m R a h m e n des Autobahn
baues (1962-1968) ergrabenen Tei l der R e g i o n 4 , D 2 5 , 
mit einer flächendeckenden Überbauung zu rechnen ist 
( A b b . 4). E s ist zu erkennen, dass die wenigen zwischen 
1962 und 1968 angeschnittenen M a u e r z ü g e i m Süd
westteil der R e g i o n 4 , G ganz offensichtlich zu e inem 
dicht ü b e r b a u t e n Quar t ie r g e h ö r t haben m ü s s e n . 

B e i genauer Betrachtung ist ferner festzustellen, 
dass das von der Steinlerstrasse i m Osten und von der 
(allerdings nicht sicher nachgewiesenen) H e i l b a d 
strasse i m Westen begrenzte Quar t ie r durch einen 
kle ineren N o r d - S ü d verlaufenden Strassenzug, die neu 
benannte Belenus-Gasse, i n zwei g r ö s s e r e Parze l len 
geteilt w i rd . Diese waren offensichtlich mit je e inem 
s e l b s t ä n d i g e n , auf die Westtorstrasse ausgerichteten 
G e b ä u d e k o m p l e x ü b e r b a u t 2 6 . Im Falle des westl ichen 
G e b ä u d e k o m p l e x e s fällt die Ä h n l i c h k e i t mit dem 
Ü b e r b a u u n g s r a s t e r i n der R e g i o n 4 ,D auf. 

Z u r F u n k t i o n der beiden neu entdeckten G e b ä u d e 
komplexe sind be im g e g e n w ä r t i g e n Kenntniss tand 
k a u m konkrete Aussagen mögl i ch . In A n a l o g i e zu 
den Erkenntnissen aus der westl ich anschliessenden 
R e g i o n 4 ,D und wegen der Lage an der Westtorstrasse 
darf aber vermutet werden, dass es sich dabei ebenfalls 
u m kleinere Kauf - und H a n d e l s h ä u s e r gehandelt hat 2 7 . 

16 Von den insgesamt 1783 Luftbildern (Stand Ende 1996) wurde 
fast ein Drittel (Nr. 1166-1657) anlässlich von Prospektions
flügen aufgenommen, welche O. Braasch zwischen 1989 und 
1992 durchgeführt hat. 

17 Vgl. R-A. Schwarz, in: A . R. Furger, R-A. Schwarz et al., Augusta 
Raurica. Jahresbericht 1991. JbAK 13,1992, 5ff. bes. 33ff. mit 
Abb. 22; 24; 26 und 27. 

18 S. etwa O. Braasch, Flugbeobachtungen an spätkeltischen Vier
eckschanzen in Südostbayern. In: Ch. Leva (Hrsg.), Aerial pho
tography and geophysical prospection in archaeology (Brüssel 
1990) 49ff.; A . R. Furger, Augusta Raurica. Jahresbericht 1989. 
JbAK 11,1990, lOf. mit Abb. 7 und 8 (neu entdecktes, römisches 
Quartier in der Flur Schwarzacker). - Die andernorts (Schwarz 
1994B, Anm. 4) beschriebene, digitale Erfassung der Luftbilder, 
welche eine gezielte Prospektion in den noch nicht dokumen
tierten Zonen im römischen Siedlungsperimeter (sog. «Nega
tivkataster») erlaubt hätte, musste leider aus personellen und 
organisatorischen Gründen sistiert werden. 

19 Vgl. Schwarz 1994B, Abb. 2 und 3. 
20 Diesen Zweck verfolgt u.a. auch Hp. Wipfli, S. Zimmer, Basel

bieter Gemeinden aus der Vogelschau (Reinach 1995). 
21 Vgl. dazu den Kommentar unten zur Grabung 1996.65 (Abb. 

40 und 41). 
22 Laur-Belart/Berger 1988, Planbeilage. 
23 Vgl. die in Anm. 17 zitierte Literatur. 
24 Vgl. dazu zusammenfassend D. Schmid, Die römischen Mosai

ken aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 17 (Augst 
1993) 113ff. 

25 Vgl. allgemein J. Schibier, A . R. Furger, Die Tierknochenfunde 
aus Augusta Raurica (Grabungen 1955-1974). Forschungen in 
Augst 9 (Augst 1988) 118ff. - Zur Situation in der Region 4,D 
siehe Peter 1996,445 (mit älterer Literatur). 

26 Sensu stricto besehen, handelt es sich demzufolge bei der 
Region 4,G um zwei selbständige städtetopographische Ein
heiten! 

27 Vgl. zusammenfassend Peter 1996,445 (mit Verweis auf ältere 
Literatur). 



A b b . 4 Augst B L , R e g i o n 1 und R e g i o n 4. Luftbi ldaufnahme aus dem Jahre 1991 (links) und entsprechender 
Ausschnit t aus dem Gesamtplan . Punk t l in i en = mittels Luftbi ldaufnahmen erfasste M a u e r n ; schwarz 
ausgezogene L i n i e n = ergrabene M a u e r z ü g e . M . 1:3000. 

Angesichts der grossen H a l l e n i m westlichen G e b ä u 
dekomplex m ö c h t e man allerdings in diesem Fa l l auch 
eine Nu tzung zu gewerblichen Z w e c k e n nicht a priori 
ausschliessen 2 8 . 

Im Nordwes t te i l der R e g i o n 4 , G zeichnet sich fer
ner ein g rösse res , nicht ü b e r b a u t e s A r e a l ab. E s k ö n n t e 
sich dabei - wie i m Falle des leicht weiter südl ich 
gelegenen « M o n u m e n t e n p l a t z e s » 2 9 - ebenfalls u m 
einen Platz handeln. 

Region 1, Insulae 37, 38, 43 und 44 

A u s bereits genannten G r ü n d e n nicht auf A n h i e b er
kannt wurde auch die Bedeutung einer von O. Braasch 
angefertigen Aufnahme i m zentralen Tei l der Augster 
Oberstadt aus dem Jahre 1989. D i e Aufnahme, die eine 
der am dichtesten ü b e r f l o g e n e n und aus der Luf t 
dokument ier ten Z o n e n in Augus ta Raur i ca zeigt, ver
deutlicht in erster L i n i e , dass auch in A r e a l e n , welche 

seit Jahrzehnten keine posit iven bzw. keine derart 
deutl ichen und f l ä c h e n d e c k e n d e n Luftbi ldbefunde 
geliefert haben, immer wieder mit neuen Erkenn t 
nissen zu rechnen ist und dass auch in dieser Hins ich t 
weniger ergiebige Quart iere einer r e g e l m ä s s i g e n 
« N a c h k o n t r o l l e » b e d ü r f e n . 

Z u welchem Fortschritt im Kenntniss tand diese Auf 
nahme geführ t hat, lässt sich unschwer am Ausschnit t 
aus dem Stadtplan ablesen ( A b b . 5, rechts): A u f dem 
Stadtplan aus dem Jahre 1987 3 0 f inden sich i m Bere i ch 
der Insulae 37,38,43 und 44 ledigl ich einige ergrabene 
M a u e r z ü g e ; die heute namentl ich i n den Insulae 37 
und 43 recht deutl ich erkennbaren Raster der Innen
bebauung waren auf den ä l t e r e n Aufnahmen nie zu 
tage getreten. 

Im Sinne der oben formulier ten Zielsetzungen 
bildet diese Aufnahme jedenfalls eine wertvolle A r g u 
mentations- und Planungshilfe, falls das betreffende 
A r e a l - wie i m Z o n e n p l a n der Geme inde Augst vor
gesehen - j e m a l s ü b e r b a u t werden sol l te 3 1 . 

28 Vgl. etwa R. Laur-Belart, Insula XXIII. Gewerbehalle mit 
Öfen. Ausgrabungen in Augst 1948 (Basel 1949); U. Müller, Die 
römischen Gebäude in Kaiseraugst-Schmidmatt. Archäologie 
der Schweiz 8, 1985, 15ff. (bes. den Grundriss auf der Falt
beilage). 

29 Zum namensgebenden Befund: T. Tomasevic-Buck, Ausgra
bungen in Augst und Kaiseraugst im Jahre 1975. JbAK 1,1980, 
9ff. bes. Abb. 9 und 10; C. Neukom-Radtke, Autobahngrabun
gen in Augst 1960-1976. Öffentliche Areale in der Südvorstadt 
(in Vorbereitung). 

30 Laur-Belart/Berger 1988, Planbeilage. 
31 Auf dem am 17.11.1992 vom Regierungsrat genehmigten 

Zonenplan ist das betroffene Areal der Wohn- und Geschäfts
zone (WG2) zugewiesen worden, welche gemäss der am 
13.9.1989 vom Regierungsrat beschlossenen Etappierung in 
den Jahren 1987-2006 (sog. Etappe A) bzw. in den Jahren 
2007-2027 (sog. Etappe B) archäologisch untersucht werden 
sollte. Vgl. dazu auch Schwarz 1994A,50 (Grabungen 1993.60 
und 1993.61). 



A b b . 5 Augst B L , Insulae 37,38,43 und 44. Luftbi ldaufnahme aus dem Jahre 1989 (links) und entsprechender 
Ausschnit t aus dem Gesamtplan . Punk t l in i en = mittels Luf tbi ldaufnahmen erfasste M a u e r n ; schwarz 
ausgezogene L i n i e n = ergrabene M a u e r z ü g e . M . 1:3000. 

Archäologische Untersuchungen 

1996.51 Augst - Werkhof Frey 

Lage: Region 1, Insula 4 und 8; Parz. 232. 
Koordinaten: 621 460/265 060. Höhe: 286.30 m ü.M. 
Anlass: Verschiedene Bodeneingriffe im Zusammenhang mit der 
Werkhofzusammenlegung der Firmen E. Frey A G und der Helfen
stein + Natterer A G 3 2 ; Sondierungen im Hinblick auf eine projek
tierte Terrainabsenkung im Südostteil des Werkhofes (wird 1997 
fortgesetzt). 
Grabungsdauer: 5.1.-2.5.1996 (mit Unterbrechungen). 
Fundkomplexe: D04785-D04807. 
Kommentar: D i e be im A u s b a u des Werkhofes der 
E . Frey A G ( A b b . 6) vorgenommenen Verbesserungen 
der technischen Infrastruktur hatten eine Re ihe von 
punktuel len Bodeneingriffen i m A r e a l der bereits i m 
19. und f r ü h e r e n 20. Jahrhundert i m Zuge des K ie s 
abbaues kursorisch untersuchten Insulae 3 ,4 ,7 und 8 
zur Folge ( A b b . 7) 3 3 . 
Befundzone 1: Sie umfasste den Bere ich der Funda
mentgrube eines neu gestellten, fest install ierten K r a 
nes und den Leitungsgraben für dessen Stromversor
gung ( A b b . 7,1). Fundament und Lei tungsgraben wur
den i n die Sohle der bis um 1930 betriebenen Kie s 
grube eingetieft, lagen also bereits i m anstehenden 
Niederterrassenschotter. D e r einzige e r w ä h n e n s w e r t e 
F u n d ist geologischen Ursprunges. E s handelte sich 
dabei u m einen a n n ä h e r n d rechteckigen, rund 1 m 3 

grossen F ind l ing aus g r ä u l i c h e m , quarzi t ischem Sand
stein mit a u s g e p r ä g t e n Kalz i tk lü f ten . E r ist, geologisch 
betrachtet, i m He lve t i cum entstanden und höchs t 
wahrscheinl ich w ä h r e n d der letzten Eisze i t aus dem 
St. G a l l e r Rhe in ta l an den Fundor t verfrachtet wor
den 3 4 . 
Befundzone 2: Sie umfasste die rund 300 m 2 grosse 

Baugrube für die neue Firmentankanlage der Erns t 
Frey A G ( A b b . 7,2). D i e Oberkante der Baugrube lag 
ebenfalls bereits i m Bere i ch der z u m Tei l von j ü n g e r e n 
A n s c h ü t t u n g e n ü b e r d e c k t e n Sohle der ehemaligen 
Kiesgrube, also bereits weit unter dem N i v e a u der 
r ö m i s c h e n Strukturen. A u c h hier ist der Befund vor 
a l lem von geologischem Interesse: U n t e r der heutigen 
Humuskan te bzw. dem Teerbelag wurde ledigl ich eine 
ockerfarbene, sterile, zwischen 1,0 und 1,5 m m ä c h t i g e 
Lehmschicht beobachtet, welche den mit 3-4 m 
ausgesprochen m ä c h t i g e n Verwit terungslehm ü b e r 
lagerte. D e r normalerweise unter dem Verwit terungs
lehm anstehende und i n den benachbarten Aufsch lüs 
sen stets beobachtete Niederterrassenschotter zeich
nete sich i n diesem Bere ich m e r k w ü r d i g e r w e i s e nicht 
ab. D e r einzige e r w ä h n e n s w e r t e a r c h ä o l o g i s c h e F u n d 
aus der Befundzone 2, eine S ä u l e n t r o m m e l aus K a l k 
s tein 3 5 , wurde aus den neuzeit l ichen A n s c h ü t t u n g e n 
geborgen. 

32 Vgl. Insider - Informationsheft der Frey-Unternehmungen 23, 
1995,32 und Sütterlin 1996A,53ff. (Grabung 1995.81). 

33 S. Fünfschilling, Römische Altfunde von Augst-Kastelen. Eine 
Privatsammlung mit Altfunden aus Augusta Raurica, vor
nehmlich von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 7, 8), geborgen 
während des Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jahrhunderts. 
Interne Augster Arbeitspapiere 2 (Augst 1993); S.Fünf schilling, 
Zu einigen ausgewählten Altfunden aus Augusta Raurica. 
JbAK 15,1994,187ff. 

34 FK D04785. Die Bestimmung verdanken wir Philippe Rentzel, 
Labor für Urgeschichte der Universität Basel. - Für die Mel
dung des Fundes sei an dieser Stelle dem verantwortlichen 
Bauführer Hans Dietschi gedankt. 

35 Inv. 1991.51.D04806.1; Grosssteinlager (im folgenden GSTL) 
Nr. 4253. 



A b b . 6 Augst B L , R e g i o n 1. Luftbi ldaufnahme des 
n ö r d l i c h e n Teiles der R e g i o n 1 (Insulae 
1-10). L i n k s i m B i l d der v o m Kiesabbau ver
schont gebliebene Tei l des Kastelenplateaus 
mit der V i l l a und der Parkanlage der R ö m e r 
stiftung D r . R e n é C l a v e l und dem R ö m e r 
haus (unten), rechts der W e r k h o f der E . F r e y 
A G i m Bere i ch der ehemaligen Kiesgrube. 
D e r oberhalb des Pfeils liegende Tei l des 
Area les muss in den kommenden Jahren 
a r chäo log i sch untersucht werden (vgl. auch 
A b b . 7). B l i c k nach N o r d e n . 

Befundzone 3: Sie umfasste den Be re i ch der Funda 
mentgrube eines weiteren, neu gestellten, festinstal
lierten Kranes ( A b b . 7,3), dessen Fundamentgruben
aushub uns aber erst nach t r äg l i ch zur Kenntnis ge
bracht worden ist. B e i Eintreffen des a r c h ä o l o g i s c h e n 
Stabes war der Aushub bereits abtransportiert worden 
und die Sohle der Fundamentgrube schon ausbeto
niert. A u s diesem G r u n d sind keine genaueren A u s 
sagen ü b e r den U m f a n g der unbeobachtet z e r s t ö r t e n 
a r c h ä o l o g i s c h e n Substanz mehr mögl ich . 

D i e Lage des Kranfundamentes innerhalb des anti
ken Ü b e r b a u u n g s r a s t e r s lässt aber darauf schliessen, 
dass durch diesen E ingr i f f eine rund 36 m 2 grosse 
F l ä c h e in der Port ikus der an die Violenriedstrasse 
anschliessenden Ü b e r b a u u n g z e r s t ö r t worden ist. 
D a f ü r sprach - neben dem in den Prof i len unter dem 
0,5 m hohen, neuzei t l ichen Koffermater ia l noch an
deutungsweise erkennbaren dunke l v e r f ä r b t e n L e h m 
estrich - auch ein be im maschinellen Aushub z u m Tei l 
z e r s t ö r t e s S ä u l e n p o s t a m e n t aus rotem Sandstein. 
Befundzone 4: Sie umfasst das von der projektierten 
Terrainabsenkung von ca. 286.30 auf 281.50 m ü . M . 
betroffene, rund 1420 m 2 grosse A r e a l i m Bere ich des 
i m Jahre 1953 errichteten Kiessi los ( A b b . 7,4). Auf 
grund der i m R a h m e n der Grabungen 1943.60 3 6 und 
1953.57 3 7 g e t ä t i g t en , leider aber nur kursorisch fest
gehaltenen Beobachtungen stand zumindest fest, dass 
das no rdös t l i ch des Kiess i los liegende, als Zufahr t be
nutzte A r e a l v o m f r ü h e r e n Kiesabbau nicht tangiert 
worden ist. D i e am Ost rand der ehemaligen Kiesgrube 
dokumentier ten Aufsch lüsse gaben folglich Anlass zur 
Vermutung, dass in diesem Bere ich allenfalls noch mit 

in situ erhaltenen r ö m i s c h e n Strukturen zu rechnen ist. 
U n k l a r war jedoch, ob das am Fusse der m ä c h t i g e n , 
seinerzeit mindestens noch 4 m hoch erhal tenen 3 8 

H a n g s t ü t z m a u e r n der Insula 8 liegende A r e a l ( A b b . 7) 
in r ö m i s c h e r Ze i t ü b e r b a u t gewesen war oder ob es -
wie bis anhin vermutet worden is t 3 9 - brach gelegen 
hat. 

Z u r A b k l ä r u n g dieser Fragestellung und als G r u n d 
lage für die Kostenberechnung einer al lfäl l igen Gross
grabung in dem betroffenen A r e a l wurden in A b s p r a 
che mit den Verantwor t l ichen der F i r m a E . Frey A G 
zwei Sondierschnitte angelegt ( A b b . 7 , A und B ) . V o n 
diesen beiden je 1,5 m breiten und max imal 3 m tiefen 
Sondierschnit ten erhofften wir uns namentl ich Auf 
schlüsse ü b e r die A r t und das Ausmass der noch 
vorhandenen Strukturen und ü b e r die zu erwartende 
M ä c h t i g k e i t der Stratigraphie. 

A l s eines der wesentlichsten Ergebnisse darf der 
U m s t a n d gewertet werden, dass der nachantike, aber 
mit r ö m i s c h e n Funden , Z i e g e l b r u c h s t ü c k e n und K a l k 
steinsplittern durchsetzte, braunschwarze, h u m ö s e 
Reduk t ionshor izon t 4 0 (Palaeosol bzw. alte H u m u s 
kante) von z u m Tei l bis gegen 1,5 m hohen neuzeit
l ichen A n s c h ü t t u n g e n ü b e r l a g e r t w i rd . Diese rund 
1550 m 3 umfassenden, z u m Tei l aus Kies , z u m Tei l aus 
h e r a n g e f ü h r t e m H u m u s bestehenden A n s c h ü t t u n g e n 
k ö n n e n vor der geplanten a r c h ä o l o g i s c h e n Unte r 
suchung maschinell entfernt werden. 

Aufg rund der i n den beiden Sondierschnit ten ange
troffenen M a u e r z ü g e und Baus t rukturen sowie der 
f r ü h e r e n Beobachtungen i m Perimeter der G r a b u n 
gen 1953.57 und 1996.51 lässt sich die a r c h ä o l o g i s c h e 
Situation dieses Teils der ant iken Stadt be im heutigen 
Kenntniss tand wie folgt skizzieren ( A b b . 7): 

Im westlichen Tei l des Area les liegt die unter ande
rem auch be im B a u des Kiessi los (1957) angetroffene 
H a n g s t ü t z m a u e r ( M R 3) der Insula 8. Diese s töss t i m 
rechten W i n k e l an eine altbekannte, mit Strebepfeilern 
versehene H a n g s t ü t z m a u e r an, welche h ö c h s t w a h r 
scheinlich zu einer nach Osten orientierten K r y p t o 
port ikus g e h ö r t 4 1 . 

36 Vgl. Dokumentation der Grabung 1943.60 im Archiv Aus
grabungen Augst/Kaiseraugst. 

37 Die im Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst verfügbaren 
Unterlagen beschränken sich auf ein Foto und auf Eintragun
gen auf dem Gesamtplan. 

38 Vgl. Dokumentation der Grabung 1943.60 im Archiv Aus
grabungen Augst/Kaiseraugst. 

39 Vgl. etwa D. Simko, R. Meier, Prisca und Silvanus. Die 
Zerstörung von Augusta Raurica. Augster Museumshefte 18 
(Augst 1996) Umschlagbild vorne.-In diesem Zusammenhang 
ist ferner festzuhalten, dass das am Fusse der Hangstützmauer 
bzw. bereits in der Niederung des Violenbaches (im sog. Violen
ried) liegende Quartier sensu stricto besehen eine eigenstän
dige, von der Insula 8 losgelöste städtetopographische Einheit 
bildet. 

40 Im Sinne einer «durch Erosionsphänomene überprägten 
Bodenoberfläche, auf der sich im Laufe der Zeit resistente Be
standteile (selektiv) anreichern, während die leichten, humö-
sen Sedimente ausgeschwemmt werden». (Freundliche Mit
teilung von Ph. Rentzel; zur Definition vgl. auch D. Schröder, 
Bodenkunde in Stichworten [4. revidierte und erweiterte 
Auflage Würzburg 1983] Tabelle 19). 

41 Dies lassen namentlich die Ergebnisse der Grabung 1881.51 
vermuten. Vgl. dazu Burckhardt-Biedermann, Akten H 5f, 87ff. 
Vgl. dazu auch die Dokumentation der Grabung 1935.57 und 
1849.51 im Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. 



A b b . 7 Augst B L , Insula 4 und Insula 8 (Grabung 1996.51). Ü b e r s i c h t s p l a n mit den Befundzonen 1-5, den 
Sondierschnit ten A und B sowie den altbekannten und neu entdeckten (numerierten) M a u e r z ü g e n . 
D i e modern ü b e r b a u t e n F l ä c h e n sind dunkelgrau, das von der für 1997/98 projektierten Terrainab
senkung bedrohte A r e a l ist hel l gerastert. M . 1:750. 
1-5 Befundzonen 1-5 (baubegleitende Beobachtungen im Rahmen der Grabung 1996.51) 
A Sondierschnitt A der Grabung 1996.51 im Bereich der projektierten Terrainabsenkung 
B Sondierschnitt B der Grabung 1996.51 im Bereich der projektierten Terrainabsenkung. 

B e i m angeschnittenen Tei l der S t ü t z m a u e r handelt 
es sich u m eine noch mindestens 2,5 m hoch erhaltene, 
1 m breite und, wie das Handquadermauerwerk auf 
der Hangseite zeigt, offensichtlich frei aufgemauerte 
M a u e r ( A b b . 7, M R 3). Sie besitzt i m unteren Bere ich 
eine deutl ich a u s g e p r ä g t e Fase und ist, wie bereits den 
alten Grabungsunter lagen zu entnehmen ist, offen-

sichtl ich mit halbrunden E n t l a s t u n g s b ö g e n ( M R 2) 
v e r s t ä r k t worden ( A b b . 8). 

H a n g w ä r t s , d.h. westlich dieser H a n g s t ü t z m a u e r , 
liegt die M a u e r 1, welche nach Aussage eines noch 
in situ angetroffenen Sandsteinquaders h ö c h s t w a h r 
scheinlich zur Nordpor t ikus der Insula 8 g e h ö r t e . D i e 
Oberkante dieser dicht unter dem Teerbelag angetrof-



A b b . 8 Augst B L , Insula 8 (Grabung 1996.51). B l i c k 
in Sondierschnitt A . Z u erkennen ist die 
mit e inem halbrunden Entlastungsbogen 
( M R 2) v e r s t ä r k t e H a n g s t ü t z m a u e r ( M R 3) 
der Insula 8. Z u r Lage vgl . A b b . 7. 

A b b . 9 Augst B L , Insula 8 (Grabung 1996.51). B l i c k 
in Sondierschnitt B . Z u erkennen ist die ver
mut l ich zu e inem Pr ivatbad g e h ö r e n d e , mit 
feinem T e r r a z z o m ö r t e l verputzte, apsiden-
fö rmige M R 7. L i n k s die ebenfalls mit 
feinem T e r r a z z o m ö r t e l verputzte M R 8. Z u r 
Lage vgl . A b b . 7. 

fenen M a u e r n liegt i m Bere i ch des Kiess i los etwa auf 
der K o t e 285.60 m ü . M . 

D i e weiteren i m Zuge der Sondierungen ange
schnittenen M a u e r n ( A b b . 7, M R 4-13) liegen h in
gegen auf einer deutl ich tieferen Ko te (ca. auf 283.50 m 
ü . M . ) . Sie lagen also in der A n t i k e mit Sicherheit am 
Fusse der H a n g s t ü t z m a u e r bzw. i m Bere i ch des öst

l ichen gegen den V i o l e n b a c h h in abfallenden A u s l ä u 
fers des Kastelenplateaus. Diese M a u e r n bezeugen in 
erster L i n i e , dass dieser Tei l der Insula 8 bzw. der an 
die Violenriedstrasse anschliessende Tei l der R e g i o n 1 
i n r ö m i s c h e r Z e i t ü b e r b a u t gewesen sein muss, ohne 
dass aber schon weitergehende R ü c k s c h l ü s s e auf das 
ehemalige Ü b e r b a u u n g s r a s t e r mög l i ch w ä r e n 4 2 . 

Gesichert ist hingegen, dass die verschiedenen M a u 
e r z ü g e ( A b b . 7, M R 4-8) zu e inem - wie die i m Z e r 
s t ö r u n g s s c h u t t gefundenen Wandverputzfragmente 
zeigen - recht aufwendig ausgestatteten G e b ä u d e 
g e h ö r t haben m ü s s e n . Dieses war, wie der an M a u e r 8 
und an der a p s i d e n f ö r m i g e n M a u e r 7 anhaftende, feine 
Verputz aus Z i e g e l s c h r o t m ö r t e l zeigt ( A b b . 9), m ö g 
licherweise mit einer Badeanlage ausgestattet oder 
zumindest zum Tei l hypokaustiert . 

Bemerkenswer t ist ferner, dass zwischen der mit 
einer T ü r s c h w e l l e versehenen M a u e r 4 und M a u e r 5 
die Reste einer im Verband umgestürzten Mauer ange
troffen worden sind, welche ihrerseits auf den Res ten 
einer Lehmfachwerkwand oder einer Stampflehm
wand aufliegt. D e r Befund k ö n n t e darauf hindeuten, 
dass in diesem Bere i ch allenfalls noch g r ö s s e r e Ü b e r 
reste des vermuteten Erdbebenhor izontes in situ 
erhalten geblieben sind, was wiederum eine Ü b e r p r ü 
fung dieser Arbei tshypothese e r m ö g l i c h e n w ü r d e 4 3 . 

D i e ü b r i g e n M a u e r n ( M R 9-13) liegen i m Bere ich 
der in etwa N o r d - S ü d verlaufenden Violenriedstrasse. 
B e i M a u e r 13 handelt es sich h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h u m 
die (mehrphasige) ös t l i che Abschlussmauer des G e 
b ä u d e s , der m ö g l i c h e r w e i s e eine Port ikus vorgelagert 
war. D e r von den M a u e r n 12 und 13 gebildete R a u m 
war mit e inem relativ schlecht erhaltenen Terrazzo
boden ausgestattet. 

Gesichert ist die Mehrphas igkei t der Baus t rukturen 
auch durch die auf ä l t e r e n F ü l l s c h i c h t e n liegende 
M a u e r 10, welche offensichtlich erst s p ä t e r eingezogen 
worden ist. D i e Konstrukt ionsweise - direkt auf den 
Terrazzoboden verlegte, mit M ö r t e l verbundene 
Kalks te inquader ( A b b . 10) - lässt darauf schliessen, 
dass es sich dabei u m ein Streifenfundament für eine 
leichte Trennwand gehandelt hat. D a f ü r k ö n n t e n auch 
die ockerfarbenen Lehmreste sprechen, welche auf 
dem besagten Terrazzoboden gefunden worden sind. 
A u s diesem Bere i ch des Area les stammt auch der 
einzige M ü n z f u n d der G r a b u n g 1996.51, ein stark 
z i rkul ier ter A s des H a d r i a n 4 4 . E r wurde i m Bere i ch der 
M a u e r k r o n e der mit rot bemal tem Verputz ausgestat
teten M a u e r 9 gefunden. 

N ich t mehr nachweisbar waren hingegen die i m 
Zuge der G r a b u n g 1919.51 dokumentier ten und be im 
Kiesabbau z e r s t ö r t e n M a u e r n 4 5 und der offenbar mit 
Steinplatten abgedeckte K a n a l , dessen r ö m i s c h e Ze i t 
stellung aber nicht gesichert ist. 

42 Vgl. in diesem Zusammenhang auch oben Anm. 39. 
43 Hufschmid 1996,68ff.; Schwarz 1996,60ff. bes. 61f. (mit Verweis 

auf ältere Literatur). 
44 Inv. 1996.51 .D04804.1. Die Bestimmung der Münze verdanken 

wir Markus Peter. 
45 Stehlin, Akten H7 4c, 182: 



Befundzone 5: Weitere Indizien für die Rekons t ruk
t ion der ant iken Si tuat ion in diesem Tei l der R e g i o n 1 
lieferte uns schliesslich ein rund 40 m langer und rund 
1,3 m tiefer, aber «ve r sehen t l i ch» ebenfalls ohne 
rechtzeitige Benachr icht igung angelegter Wasserlei
tungsgraben. D i e be im Aushub angeschnittenen und 
i m Per imeter des Wasserleitungsgrabens bereits zer
s t ö r t e n , unmittelbar unter dem modernen Teerbelag 
l iegenden, z u m Tei l i n den anstehenden Nieder ter-
rassenschotter fundierten M a u e r n ( A b b . 7, M R 14-18) 
e r g ä n z e n die i m R a h m e n der G r a b u n g 1995.81 ge tä t ig 
ten Beobachtungen 4 6 . Wesentl icher ist jedoch, dass 
durch diese Beobachtungen auch die absolute H ö h e 
(ca. 277.00 m ü .M. ) dieser z u m Tei l alt ergrabenen 
M a u e r n eruiert werden konnte ( A b b . 7). Wesent l ich ist 
dies deswegen, we i l heute davon ausgegangen werden 
kann, dass sich zumindest einer der beiden seinerzeit 
von K a r l Stehl in dokumentier ten, aber nicht aus
g e r ä u m t e n Sodbrunnen h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h noch in 
situ befindet 4 7 . D e r zweite, ebenfalls nicht untersuchte 
Sodbrunnen liegt i m Bere i ch der rund 10 m hohen und 
relativ steil abfallenden W e s t b ö s c h u n g der Zufahrt
strasse z u m Kiess i lo . O b auch dieser Sodbrunnen noch 
intakt ist, bleibt a b z u k l ä r e n . 

E s steht jedoch fest, dass auch diese M a u e r z ü g e 
offenbar zu e inem g r ö s s e r e n G e b ä u d e g r u n d r i s s 
g e h ö r t haben. Diese r dür f te nach Aussage der ausser
ordent l ich gut erhaltenen, mit roten Streifen versehe
nen, weissgrundigen Verpu tzbrocken und der gelb und 
g r ü n bemalten Wandverputzfragmente 4 8 vermut l ich 
gehobeneren Wohnzwecken gedient haben. D a f ü r 
sprechen auch die punktue l l noch erhaltenen M ö r t e l -
guss- und T e r r a z z o b ö d e n . N a c h Aussage der am 
Wandverputz anhaftenden Lehmreste dür f t e ein Tei l 
des G e b ä u d e s zudem ein in Leichtbauweise errichte
tes Obergeschoss oder B i n n e n w ä n d e aus Stampflehm 
besessen haben. D e r an M a u e r 14 angrenzende R a u m 
k ö n n t e nach Aussage des anhaftenden Ziegelschrot
m ö r t e l s allenfalls sogar mit e inem Hypokaus t ausge
stattet gewesen sein. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
in dem von der Terrainabsenkung betroffenen Gebie t 
( A b b . 7,4) mit Sicherheit mit der Exis tenz eines bis 
anhin unbekannten, an die H a n g s t ü t z m a u e r n der In
sula 8 angelehnten und von der Violenriedstrasse be
grenzten (Wohn-)Quart ieres z u rechnen ist. Aufg rund 
der Beobachtungen i m Bere i ch der an die V i o l e n r i e d 
strasse grenzenden Portikus, wo der Niederterrassen-
schotter auf einer K o t e von rund 281.20 m ü . M . an
steht, und der ü b r i g e n Informationen muss davon aus
gegangen werden, dass innerhalb der mehrphasigen 
Ü b e r b a u u n g mit einer rund 2,0-2,5 m m ä c h t i g e n 
Stratigraphie z u rechnen ist. Demzufo lge werden i n 
dem ca. 1420 m 2 grossen A r e a l rund 3560 m 3 r ö m i s c h e 
Kul turschichten zu untersuchen sein. E i n solches U n 
terfangen ist mit dem r e g u l ä r e n Grabungsbudget nicht 
zu b e w ä l t i g e n und deshalb Inhalt einer v o m Regie
rungsrat an den Landra t ü b e r w i e s e n e n , aber am E n d e 
des Berichtsjahres noch nicht abschliessend behandel
ten Vor l age 4 9 . 

D a n k der rechtzeitigen Kontak tnahme durch die 
G e s c h ä f t s l e i t u n g der F i r m a E . Frey A G konnten aber 
bereits verschiedene V o r a b k l ä r u n g e n an die H a n d 
genommen und eine Re ihe von f lankierenden Mass-

A b b . 10 Augs t B L , Insula 8 (Grabung 1996.51). B l i c k 
auf die zum Tei l mit farbig bemal tem Wand
verputz versehenen M R 9 - M R 12 in Son
dierschnitt B . Z u r Lage vgl . A b b . 7. 

nahmen veranlasst werden 5 0 . Diese umfassten unter 
anderem die Festlegung des Standortes für die Infra
struktur der G r a b u n g und - i n Zusammenarbei t mit 
dem A m t für Orts- und Regiona lp lanung ( A O R ) , d e m 

46 Vgl. Sütterlin 1996A, 53ff. und Abb. 26. 
47 Vgl. dazu Stehlin 1890-1934, 41 und Abb. 35,2. sowie Stehlin, 

Akten H7 4a, 126ff. und Stehlin, Akten H7 4d, 381f.; 412. 
48 FKD04807. 
49 Darüber berichteten u.a der Südkurier (5.12.1996), die 

Basellandschaftliche Zeitung (4.12.1996), die Basler Zeitung 
(4.12.1996) und der «Hausbesitzer» (1.1.1997). 

50 In diesem Zusammenhang sei namentlich Herrn Ernst Frey 
jun. und Herrn Eduard Brand für die gute Zusammenarbeit 
gedankt. 



Bauinspekora t und anderen Ä m t e r n der B a u - und 
Umwel t schu tzd i rek t ion ( B U D ) - den Abschluss eines 
Vertrages, welcher der F i r m a E . Frey A G eine zei t l ich 
befristete Erwei te rung des Werkhofes i n die N a c h 
barparzelle i m V i o l e n r i e d (Reg ion 7,E) erlaubt. 
Publikation: keine. 

1996.52 Augst - Elektrolei tung Hauptstrasse 

Lage: Region 15,B; Parz. 85,136 und 501. 
Koordinaten: 620 930/265 003. Höhe: 269.80 m ü.M. 
Anlass: Verkabelung der Liegenschaften Hauptstrasse 15 und 
Hauptstrasse 19 durch die Elektra Augst. 
Grabungsdauer: 1.2.1996. 
Fundkomplexe: D02394. 
Kommentar: D e r neu angelegte Elektrole i tungsgra-
ben g e h ö r t e zu einer R e i h e von Bodeneingriffen, 
welche i m Zusammenhang mit Ä n d e r u n g e n i m L e i 
tungsnetz der E l e k t r a Augst notwendig geworden 
s ind 5 1 . D a n k der mit t lerweile bestens eingespielten Z u 
sammenarbeit mit der E l e k t r a Augst , namentl ich 
ih rem P r ä s i d e n t e n , H e r r n Jakob Pfänd le r , und mit der 
mit der A u s f ü h r u n g beauftragten Bauf i rma M a r k u s 
F u x A G konnte der Verlust der a r c h ä o l o g i s c h e n 
Substanz jeweils auf e in M i n i m u m b e s c h r ä n k t und 
V e r z ö g e r u n g e n i m Bauab lauf vermieden werden. 

D e r Lei tungsgraben zwischen den beiden L iegen
schaften k a m auf einer Parzel le zu l iegen, die zwischen 
1830 und 1903 z u m Tei l mit e inem kle ineren Wohnhaus 
(ehemals Hauptstrasse N r . 17) ü b e r b a u t war. D i e 
Si tuat ion i m Bere i ch des r ö m i s c h e n G r ä b e r f e l d e s und 
die Vorkenntnisse deuteten darauf h in , dass i m ehe
mals nicht ü b e r b a u t e n Vorgar ten m ö g l i c h e r w e i s e noch 
mit in situ erhaltenen Bestattungen zu rechnen war -
eine Hoffnung, die sich aber nicht erfül l te . 

N e b e n den beiden neuzeit l ichen, aus B e t o n bzw. aus 
Bruchste inen errichteten G e b ä u d e m a u e r n und dem 
dazwischen liegenden, mit dem Abbruchschut t der 
Liegenschaft ver fü l l ten K e l l e r wurden keiner le i Struk
turen beobachtet. In dem ehemals nicht ü b e r b a u t e n 
Te i l des Area l e s wurde ledigl ich ein v o n modern ein
gebrachtem Wandkies ü b e r l a g e r t e s , rund 0,5 m m ä c h 
tiges, mit K i e s und vereinzelten r ö m i s c h e n Z iege l 
fragmenten durchsetztes Humuspake t angetroffen, 
das den anstehenden, sterilen Verwit terungslehm 
ü b e r l a g e r t e . D ie s k ö n n t e darauf hindeuten, dass die 
antike Humuskan te in diesem Be re i ch des G r ä b e r 
feldes schon vor dem B a u der heute verschwundenen 
Liegenschaft abgetragen worden ist. 
Publikation: keine. 

logische Begle i tung der Bodeneingriffe auf. Im V e r 
laufe der Aushubarbei ten ( A b b . 11) stellte sich jedoch 
heraus, dass die Unte rkan te des Leitungsgrabens 
weitgehend in dem rund 1 m hohen Mauerschut t lag. 
Dieser war nach dem A b b r u c h der Liegenschaft 
Hauptstrasse 35 i m Jahre 1953 5 2 bei der Verbre i terung 
der vielbefahrenen Durchgangsachse an O r t und 
Stelle ausplaniert worden. D e r Abbruchschut t der 
besagten Liegenschaft lag streckenweise mehr oder 
weniger direkt auf dem auch i m Bere i ch der E rgo l z 
schleife beobachteten anstehenden Fels (Trigonodus-
dolomit) auf 5 3. 

A b b . 11 Augst B L , R e g i o n 10 ,A (Grabung 1996.53). 
E i n e der zahlreichen ad hoc d u r c h g e f ü h r t e n 
baubegleitenden Massnahmen des Jahres 
1996: Mi ta rbe i te r der Grabungsequipe bei 
der Frei legung und baubegleitenden D o k u 
mentat ion der be i Lei tungsarbei ten ange
schnittenen Befunde. 

Im Bere ich der Liegenschaft Hauptstrasse 38 konn
ten jedoch noch die dür f t igen Ü b e r r e s t e des - abgese
hen von e inem noch in situ angetroffenen Quade r der 
n ö r d l i c h e n Kanalwange - fast restlos z e r s t ö r t e n spä t 
mittelal terl ichen M ü h l e k a n a l e s 5 4 beobachtet werden. 
A u s diesem Abschni t t des Leitungsgrabens stammt 
auch die Mehrhe i t der aus dem A u s h u b geborgenen 
( f rüh - )neuze i t l i chen K e r a m i k 5 5 . 
Publikation: keine. 

1996.53 Augst - Elektrolei tung B ä r e n 

Lage: Region 10,A; Parz. 141,144,676 und 816. 
Koordinaten: 621 070/264 980. Höhe: 264.70 m ü.M. 
Anlass: Verkabelung der Liegenschaften Hauptstrasse 38 und 
Hauptstrasse 44 durch die Elektra Augst. 
Grabungsdauer: 6.2.-16.2.1996 (mit Unterbrechungen) und 
19.9.1996. 
Fundkomplexe: D02395-D02399. 
Kommentar: A u c h dieser Elektrole i tungsgraben lag 
auf einer heute g röss t en te i l s nicht mehr ü b e r b a u t e n 
Parzel le i m Bere i ch des r ö m i s c h e n G r ä b e r f e l d e s an 
der Rheinstrasse. D a h e r d r ä n g t e sich eine a r c h ä o -

51 Vgl. auch die Grabungen 1996.53,1996.59,1996.60 und 1996.71. 
52 Vgl. Plan 1953.94.002 im Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser

augst. 
53 Vgl. Grabung 1996.64 (Abb. 38). 
54 Zum Mühlekanal siehe auch die Grabungen 1996.59,1996.64 

und 1996.67. 
55 FKD02395. 



Lage: Region 10 und 10,A; Parz. 566, 991, 2588, 2589, 3357, 3382, 
3522,3578 und 4736. 
Koordinaten: 620 640/264 915. Höhe: 271.30 m ü.M. 
Anlass: Verlegen von Strom- und Fernmeldekabeln durch die 
Elektra Baselland und die Telecom. 
Grabungsdauer: 4.3.-6.3.1996. 
Fundkomplexe: D04789-D04800. 
Kommentar: D e r i m Zuge der r o u t i n e m ä s s i g e n Ü b e r 
wachung des ant iken Siedlungsperimeters festge
stellte Bodeneingr i f f verl ief i m Be re i ch der F l u r L ä n g i 
(Gemeinde Pratteln) auf einer Strecke von mehreren 
hundert M e t e r n durch ein Gebie t , i n dem nicht mit 
a r c h ä o l o g i s c h e n Aufsch lüs sen zu rechnen war. 

In den a r c h ä o l o g i s c h sensiblen Z o n e n , so etwa i m 
Bere i ch der Bushaltestelle Augst und der Shell-Tank
stelle (Rheinstrasse 29), war jedoch eine intensivere 
a r c h ä o l o g i s c h e Beglei tung der Aushubarbei ten aus 
zwei G r ü n d e n angezeigt: In diesem Bere i ch streifte der 
N o r d - S ü d verlaufende Abschni t t des Leitungsgrabens 
( A b b . 12) n ä m l i c h den südl ich der heutigen R h e i n 
strasse l iegenden Tei l des sogenannten N o r d w e s t g r ä 
berfeldes (Reg ion 10 ,A) , bevor er nach Westen abbog 
( A b b . 12). In diesem West-Ost orientierten Abschni t t 
( A b b . 12) verl ief der Lei tungsgraben dann auf einer 
Strecke von rund 150 m paral le l zur r ö m i s c h e n Ü b e r 
landstrasse zwischen Augusta Rau r i ca und Bas i l i a 
(Basel) . D e r e n Ver lau f ist in diesem Bere i ch der 
R e g i o n 10 ,A zwar h in läng l ich bekannt, ü b e r den 
A u f b a u des rund 12 m breiten S t r a s s e n k ö r p e r s 5 6 lagen 
aber bislang k a u m verwertbare Informationen vor 
( A b b . 12) 5 7 . 

D a bei der unmittelbar westlich anschliessenden 
G r a b u n g 1986.55 ( A b b . 12,3) keine Bestattungen mehr 
angetroffen worden s ind 5 8 , bestand die berechtigte 
Hoffnung, in diesem schmalen, bislang noch nicht er
grabenen Streifen zwischen dem 1986 untersuchten 
A r e a l und der F r e n k e n d ö r f e r s t r a s s e das westliche 
E n d e des südl ich 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 
l iegenden Teiles des N o r d w e s t g r ä b e r f e l d e s (Reg ion 
10 ,A) zu fassen 5 9 . G e m ä s s den Beobachtungen von 
K a r l S teh l in 6 0 , R u d o l f Lau r -Be l a r t 6 1 und Teodora 
T o m a s e v i c - B u c k 6 2 i m B e r e i c h der N o r d - S ü d ver
laufenden F r e n k e n d ö r f e r s t r a s s e war jedenfalls nicht 
a priori auszuschliessen, dass be i den Bauarbe i t en 
intakte mit te lkaiserzei t l iche B r a n d g r ä b e r u n d K ö r 
perbestattungen bzw. s p ä t r ö m i s c h e K ö r p e r g r ä b e r 
angeschnitten w ü r d e n 6 3 . 

56 Zum Vergleich: Die zum Bözberg bzw. nach Vindonissa 
führende, östliche Ausfallachse von Augusta Raurica ist rund 
18 m breit. 

57 Dort schliesst er an den im Rahmen der Grabungen 1995.77 
(s. Sütterlin 1996A, 52) und 1996.77 untersuchten Abschnitt an, 
welcher wiederum in nördlicher Richtung verlief und die 
Basiliastrasse im rechten Winkel schnitt. 

58 Vgl. Schmid 1987,163f. 
59 Vgl. dazu auch Schmid 1987,170. 
60 Stehlin, Akten H7 lc, 58 (Grabung 1913.56). 
61 Vgl. Schmid 1987,170 bes. Anm. 11. 
62 T. Tomasevic, Gräber an der Rheinstrasse 32. Augst 1968. Aus

grabungen in Augst 4 (Basel 1974) 5ff. 
63 Vgl. dazu zusammenfassend Rütti 1991,290ff.; 299f. 
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A b b . 12 Augst B L , Reg ion 10 (Grabung 1996.54). Ausschnit t aus dem Gesamtp lan i m Bere i ch der Reg ionen 
10 ,A, 10,B und 15 ,A mit dem N o r d w e s t g r ä b e r f e l d , den Befunden der G r a b u n g 1986.55 (3), den Befund
zonen 1 und 2 und dem Ver lauf von Pro f i l 1 (= A b b . 14), von Prof i l 3 (= A b b . 15) und Pro f i l 5 (= A b b . 
17). M . 1:1000. 



Befund zone 1: Sie umfasst die 7 m lange und 3 m breite 
Baugrube für einen Kontrol lschacht ( A b b . 12,1; 13), 
dessen Sohle rund 2 m unter der heutigen Terrain
oberkante (= 271.30 m ü .M. ) bzw. rund 0,5 m tiefer lag 
als die auf ca. 270.00 m ü . M . liegende Sohle des 
eigentlichen Kabelgrabens. Seine Unterkante lag noch 
in der n a c h r ö m i s c h e n Humuskan te (Palaeosol) bzw. i n 
modernen Auffü l l sch ich ten , die be im A u s b a u der 
F r e n k e n d ö r f e r s t r a s s e eingebracht worden waren. 

A b b . 13 Augst B L , R e g i o n 10 ,A (Grabung 1996.54). 
Befundzone 1. B l i c k in die Baugrube des 
Kontrollschachtes. Rechts i m B i l d P ro f i l 1 
(vgl. A b b . 14), l inks i m B i l d P ro f i l 3 (vgl. 
A b b . 15). Im Hin te rg rund die Fortsetzung 
des N o r d - S ü d verlaufenden Leitungsgra
bens, die auf der F lucht der r ö m i s c h e n 
Basiliastrasse liegende Rheinstrasse, rechts 
i m B i l d die F r e n k e n d ö r f e r s t r a s s e . Z u r Lage 
vgl . A b b . 12. 

N a c h dem Re in igen der B a u g r u b e n w ä n d e zeichnete 
sich i m Ostprof i l ( A b b . 14, Prof i l 1) und i m Westprof i l 
( A b b . 15, P ro f i l 3) der nachstehend beschriebene 
Schichtaufbau ab 6 4 : 
1. Anstehender Niederterrassenschotter: mit Sand durchsetzter, 

steriler Kies. 
2. Anstehender Verwitterungslehm: gelbes feinteiliges Sediment 

mit vereinzelten Kieseln und Holzkohleflocken. 
3. Verfüllung des in den anstehenden Verwitterungslehm ein

getieften, z.T. V-förmigen, z.T. U-förmigen Ausläufers eines 
Grabens: gräuliches, leicht schlammig wirkendes kiesig-sandi
ges Material mit grösseren Knochen und Ziegelfragmenten. Es 
handelt sich bei diesem Graben um den recht unregelmässig 
ausgebildeten Ausläufer des im Rahmen der Grabung 1986.55 
untersuchten Strassen- bzw. Entwässerungsgrabens, der - in 
einem Abstand von etwa 10 m - parallel zur nördlich gelege
nen Basiliastrasse verläuft (vgl. Abb. 12)65. 

4. Erster (- ältester) römischer Gehhorizont: gräuliches, sandig-
siltiges Material mit Kieseln und mit vereinzelten eingetrete
nen Keramik- und Ziegelfragmenten (vgl. auch Abb. 16). Der 
Horizont ist zeitgleich mit dem parallel verlaufenden Entwäs
serungsgraben. Er konnte in Profil 1 (Abb. 14), hinter dem der 
Entwässerungsgraben höchstwahrscheinlich ausläuft, nur noch 
punktuell beobachtet werden. 

5. Konglomerat von verschiedenen, kiesig-humösen Pianie
schichten mit vereinzelten grösseren Kieselwacken und Kalk
bruchsteinen sowie Ziegelfragmenten, Knochen, Holzkohle 
und z.T. verbrannten Keramikbruchstücken und -splittern66. 

6. Die aus den Profilwänden geborgenen, z.T. konzentriert ange
troffenen Knochen stammen - entgegen ersten Mutmassungen 
bzw. Befürchtungen - ausschliesslich von Haustieren, nament

lich von Rind, Schaf/Ziege, Schwein und Pferd67. Bemerkens
wert ist jedoch das vergleichsweise häufige Vorkommen von 
Equidenknochen68. Aus dem Umstand, dass sie nicht kalziniert 
sind, muss geschlossen werden, dass es sich vermutlich um 
Speiseabfälle handelt, welche nicht aus funerärem Zusammen
hang stammen. 

7. Zweiter (= jüngerer) römischer Gehhorizont: mehrheitlich 
kiesiges, mit Sand und humösem Material durchsetztes Sedi
ment; es enthält auffällig viele kleinfragmentierte Knochen und 
Ziegelsplitter. Das Konglomerat von verschiedenen kleinen 
Straten ist vermutlich durch das kontinuierliche Einbringen 
von verschiedenen Planie- und Füllschichten stetig gewachsen. 

8. Dritter (= jüngster) römischer Gehhorizont; kiesiges, nahezu 
steriles Material. 

9. Nachrömische Humuskante (Palaeosol); mit Kies und Sand 
durchsetzter, nahezu steriler, dunkelbrauner Humus. 

10. Neuzeitlich angeschütteter, mit Kieseln und modernen Funden 
durchsetzter Humus und heutige Grasnarbe im Bereich des 
Westrandes der Frenkendörferstrasse. 

Im Be re i ch des Ansatzes des nach N o r d e n f ü h r e n d e n 
Leitungsstranges konnte der dicht unter der Sohle des 
neu angelegten Leitungsgrabens liegende ä l t e s t e r ö 
mische Gehhor izon t ( A b b . 16) auf einer rund 1 m 2 

grossen F l ä c h e f r e i p r ä p a r i e r t werden, u m die anson
sten ausschliesslich auf P ro f i l 1 und Pro f i l 3 a b g e s t ü t z t e 
Befundinterpretat ion zu verif izieren ( A b b . 14-15). 
D a b e i konnte festgestellt werden, dass die A u s p r ä g u n g 
der Oberkante z ieml ich exakt derjenigen des G e h 
horizontes entspricht, der i m Bere i ch der G r a b u n g 
1986.55 angetroffen worden ist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die B e o b 
achtungen i m Be re i ch des Kabelschachtes ( A b b . 12,1) 
den einigermassen gut abgesicherten Schluss zulassen, 
dass sich das westliche E n d e des südl ich der Bas i l i a 
strasse l iegenden Teils des N o r d w e s t g r ä b e r f e l d e s 
(Reg ion 10 ,A) entweder öst l ich der heutigen Frenken
dö r f e r s t r a s se bzw. unter dieser befinden muss. D i e i m 
Jahre 1913 von K a r l Stehl in beobachteten beiden K ö r 
perbestattungen 6 9 d ü r f t e n i m Be re i ch des Westrandes 
des G r ä b e r f e l d e s angelegt worden sein. 

Aufg rund der Aufsch lüsse i m N o r d - S ü d verlaufen
den Tei l des Leitungsgrabens steht ferner fest, dass das 
Fehlen von G r ä b e r n i m Bere i ch der G r a b u n g 1986.55 
( A b b . 12,3) sicher nicht mit einer «g räbe r f r e i en Z o n e » 
zwischen der West-Ost verlaufenden Basiliastrasse 

64 Dem zuständigen Bauführer Peter Breu (Aymonod AG) sei an 
dieser Stelle nochmals bestens für die gute Zusammenarbeit 
gedankt. 

65 Zur Interpretation des Grabens vgl. Schmid 1987,168ff. - Eine 
derart grosse Entfernung von der Strasse konnte auch im 
Bereich der östlichen, zum Bözberg bzw. nach Vindonissa 
führenden Ausfallachse von Augusta Raurica beobachtet 
werden (Lassau 1995,83 Abb. 2,6.8). 

66 Derartige Pianieschichten wurden auch im Bereich der 
Grabung 1986.55 immer wieder beobachtet. Es handelte sich 
dort jedoch v.a. um kiesiges Material (vgl. Schmid 1987,169). -
Für eine (zumindest periodische) Versumpfung bzw. Über
schwemmung spricht übrigens auch der leicht weiter südlich 
gelegene dammartige Strassenkörper des Zubringers zur 
römischen Hauensteinachse (vgl. Schwarz 1995,52 bes. Abb. 26 
und 27 und hier Grabungen 1996.71 und 1996.74 [Abb. 52]). 

67 Für die Durchsicht der Tierknochen aus FK D04789-D04800 
und die entsprechenden Bestimmungen danke ich Guido 
Breuer, Archäozoologische Abteilung des Laboratoriums für 
Urgeschichte der Universität Basel. 

68 So namentlich in FK D04768, D04796 und D04797. 
69 Vgl. Stehlin 1890-1934,49; Rütti 1991,290 und Abb. 266,3.4. 



A b b . 14 Augst B L , R e g i o n 10 ,A (Grabung 1996.54). P ro f i l 1. Z u A u f b a u und Interpretation der Schichten vgl . 
den Text; zur Lage vgl . A b b . 12,1. M . 1:40. 

und dem vermut l ich zur Trockenlegung des periodisch 
versumpften Area les angelegten E n t w ä s s e r u n g s g r a 
ben e r k l ä r t werden kann 7 0 . D i e unterschiedlich deutl i
che A u s p r ä g u n g des E n t w ä s s e r u n g s g r a b e n s i n P ro f i l 1 
( A b b . 14) und in P ro f i l 3 ( A b b . 15) lässt ferner den 
Schluss zu , dass sich der G r a b e n nicht mehr sehr weit 
nach Osten erstreckt haben kann, sondern höchs t 
wahrscheinl ich i m Bere i ch der modernen Fül l ins -
d ö r f e r s t r a s s e aus läuf t . 
Befundzone 2: Sie umfasst einen schmalen Ausschnit t 
aus dem etwa West-Ost bzw. paral le l zur r ö m i s c h e n 
Basiliastrasse (Augusta R a u r i c a - B a s i l i a [Basel]) ver
laufenden Tei l des Leitungsgrabens. A u s Z e i t g r ü n d e n 
musste jedoch davon abgesehen werden, das ganze 
N o r d p r o f i l des Kabelgrabens, welches die süd l i che 
B ö s c h u n g der rund 12 m breiten Basiliastrasse schnei
det 7 1 , zu dokument ieren. D e r hier vorgestellte Befund 
( A b b . 17) darf aber als r e p r ä s e n t a t i v für den West-Ost 
verlaufenden Tei l des Leitungsgrabens bzw. für den 

A ufbau des süd l i chen Aus l äu fe r s des dammart igen 
Strassenkoffers betrachtet werden. 

D e r durch den Ver lauf des Leitungsgrabens be
dingte L ä n g s s c h n i t t durch den oberen Tei l des r ö m i 
schen Strassenkoffers ergab i m wesentl ichen folgen
des B i l d ( A b b . 17): U n t e r der modernen Humuskan te 
( A b b . 17, Schicht 8 ) und den i m Zuge des Strassenbaus 
eingebrachten, modernen A n s c h ü t t u n g e n ( A b b . 17, 
Schicht 7) zeichneten sich i m rund 0,6 m m ä c h t i g e n 
Strassenkoffer fünf deutl ich erkennbare Kies lagen ab 
( A b b . 17, Schichten 2 - 6 ) 7 2 . 

70 Zu dieser - aufgrund von analogen Befunden durchaus plausi
blen - Schlussfolgerung kam auch Schmid 1987,170f. - Zu ähn
lichen Beobachtungen im Bereich der östlichen, zum Bözberg 
bzw. nach Vindonissa führenden Ausfallachse von Augusta 
Raurica siehe Lassau 1995, Abb. 4. 

71 Vgl. dazu auch Schwarz 1995,59ff. (Grabung 1994.76). 
72 Vgl. dazu auch Sütterlin 1996A, 52. 



Sie bestanden zur Hauptsache aus Niederterrassen-
schottern mit unterschiedlich hohem Sandanteil . Z u m 
Tei l war der K i e s mit M e r g e l durchsetzt, vereinzelt 
konnten auch g r ö s s e r e Kiese lwacken beobachtet wer
den ( A b b . 17, Schichten 5.6). Bedingt durch die Lage 
am (offenbar nicht sehr intensiv befahrenen) S ü d r a n d 
der Strasse waren die einzelnen K i e s s c h ü t t u n g e n 
k a u m verdichtet 7 3 . 

D i e in etwa auf der H ö h e der Grabensohle liegende 
Unterkan te des ä l t e s t e n Strassenkoffers ist nach dem 
Entfernen der ant iken Humuskan te offenbar ohne 
spezielle Vorkehrungen auf die Oberkante des an
stehenden Verwitterungslehmes g e s c h ü t t e t worden 
( A b b . 17, Schicht 1). Diese r Befund deckt sich auch 
mit den Beobachtungen von D e b o r a Schmid i m B e 
reich der südl ich anschliessenden G r a b u n g 1986.55 7 4 

und mit unseren Beobachtungen unter der heutigen 
Rheinstrasse 7 5 . 
Publikation: keine. 

1996.55 Augst - Theater 

Lage: Region 2,A; Parz. 244. 
Koordinaten: 621 310/264 808. Höhe: 286.00 m ü.M. 
Anlass: Sanierung der römischen Theater. Fortsetzung der Gra
bung 1995.55. 
Grabungsdauer: 14.3.-16.12.1996. 
Fundkomplexe: D01385-D01450. 
Publikation: Vgl. dazu den ausführlichen Bericht: M . Horisberger, 
Das römische Theater von Augst: Sanierungs- und Forschungs
arbeiten 1996. JbAK 18,1997,115ff. (in diesem Band). 

A b b . 16 Augst B L , R e g i o n 10 ,A (Grabung 1996.54). 
B l i c k auf den f r e i p r ä p a r i e r t e n Tei l des ä l t e 
sten, r ö m i s c h e n Gehhor izontes in der B e 
fundzone 1 (= A b b . 14,4; A b b . 15,4); zur Lage 
vgl . A b b . 12. 

271.00 

270.00 

271.00 

270.00 

A b b . 17 Augst B L , R e g i o n 10 ,A (Grabung 1996.54). 
P ro f i l 5. M . 1:40. 
1 Anstehender Verwitterungslehm 
2-6 längs geschnittene Kiesschüttungen am Südrand 

der mehrfach aufgekofferten Basiliastrasse 
7 im Zuge des Ausbaues der modernen Rhein

strasse eingebrachte Aufschüttungen 
8 moderne Humuskante. 

1996.56 Augst - Werklei tungen Scheune Gessler 

Lage: Region 1, Insula 9 und 10; Parz. 179,235 und 654. 
Koordinaten: 621 410/264 872. Höhe: 294.90 m ü.M. 
Anlass: Verlegen einer Elektroleitung zwischen der Scheune Gess
ler (Castelenring 15) und dem Werkzeugmagazin (Castelenring 
21A). 
Grabungsdauer: 18.3.1996. 
Fundkomplexe: D02400. 
Kommentar: D e r rund 0,8 m tiefe Lei tungsgraben 
wurde in ein a r chäo log i s ch relativ sensibles A r e a l , 
n ä m l i c h in die Ü b e r r e s t e des i m vergangenen Jahr
hundert eingeebneten Wal l -Graben-Systems der spä t 
r ö m i s c h e n Befestigung auf Kas te len , eingetieft. D e r 
Leitungsgraben füh r t e i n e inem spitzen W i n k e l ü b e r 
die r ö m i s c h e Hohwartstrasse (heute Castelenring), die 
an dieser Stelle v o m G r a b e n 2 der s p ä t r ö m i s c h e n 
enceinte réduite auf Kas te len durchschlagen worden 
war 7 6 . E i n e a r c h ä o l o g i s c h e Begle i tung des Bodene in 
griffes schien hier aber nicht zuletzt auch deswegen an
gezeigt, we i l i m Vor jahr wenig weiter ös t l ich ebenfalls 

73 Ähnliches wurde z.B. auch im Bereich der östlichen, zum 
Bözberg bzw. nach Vindonissa führenden Ausfallachse von 
Augusta Raurica beobachtet (Lassau 1995,83 und Abb. 2,3.4). 

74 Schmid 1986, Abb. 2,15-17. 
75 Vgl. Grabung 1996.77. 
76 Vgl. Schwarz 1990, Abb. 2. Der Schnitt liegt im Bereich der 

ebenda ausgewiesenen Aufschlüsse Nr. 3 und 13. Erwähnt wird 
die im römischen Strassenkoffer gut sichtbare Grabenverfül
lung auch bei R. Hänggi, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1987. 
1987.51 Augst-Forum/EW-Graben und Kanalisation. JbAK 9, 
1988,15ff. 



einige vielversprechende Befunde beobachtet worden 
s ind 7 7 . 

I m Zuge der Aushubarbei ten zeigte sich jedoch, dass 
die ant iken Strukturen an dieser Stelle von e inem fast 
1 m hohen, mit r ö m i s c h e n F u n d e n und neuzei t l ichem 
Bauschutt durchsetzten Schichtpaket ü b e r d e c k t sind, 
welches seinerseits v o m Kieskoffer des Castelenringes 
ü b e r l a g e r t wi rd . Ersteres setzt sich h ö c h s t w a h r s c h e i n 
l ich aus dem A b r a u m zusammen, welcher i m Win te r 
1883/1884 be im A b t r a g e n der s p ä t r ö m i s c h e n W ä l l e A 
und B angefallen und an O r t und Stelle ausplaniert 
worden ist 7 8 . 
Publikation: keine. 

1996.57 Augst - U m b a u Scheune Gessler 

Lage: Region 1, Insula 9; Parz. 654. 
Koordinaten: 621 398/264 868. Höhe: 294.70 m ü.M. 
Anlass: Vorabklärungen im Hinblick auf den Umbau der Scheune 
Gessler. 
Grabungsdauer: 19.3.-20.3.1996. 
Fundkomplexe: D04853-D04855. 
Kommentar: D i e i m Jahre 1924 errichtete, g röss t en te i l s 
nicht unterkellerte Scheune Gessler liegt - wie unter 
anderem die Grabungen 1989.55 und 1993.65 gezeigt 
haben - ebenfalls i m Bere ich des Wal l -Graben-Syste-
mes der s p ä t r ö m i s c h e n Befestigung auf Kas t e l en 7 9 . D a 
die projektierten U m b a u a r b e i t e n 8 0 mit verschiedenen 
kle ineren Bodeneingriffen verbunden sein werden 
und zudem i m Auf t rag des mandatierten Arch i t ek tu r 
b ü r o s einige statische Fragen a b z u k l ä r e n waren, wur
den i m G e b ä u d e i n n e r e n drei 0,5 m 2 grosse Sondier
f l ächen geöffnet . N a c h dem Entfernen des neuzeit
l ichen Betonbodens und der aus Kalkbruchs te inen 
zusammengesetzten Unterkofferung zeigte sich, dass 
der B o d e n i m nicht unterkellerten Tei l der Scheune 
noch i m Bere i ch der alten Humuskan te liegt, welche 
sich nach dem E i n e b n e n des s p ä t r ö m i s c h e n W a l l -
Graben-Systemes i m Win te r 1883/1884 gebildet hat. 
Publikation: keine. 

1996.58 Augst - Amphorenstrasse 

Lage: Region 6,C; Parz. 1008,1025,1029 und 1031. 
Koordinaten: 621 800/264 543. Höhe: 297.90 m ü.M. 
Anlass: Netzerweiterung der Telecom. 
Grabungsdauer: 21.3.-17.4.1996. 
Fundkomplexe: D04901-D04910. 
Kommentar: D e r i m Zuge des Netzausbaues ausge
hobene Lei tungsgraben 8 1 f üh r t e aus dem A r e a l der 
Insula 45 ü b e r die Venusstrasse, tangierte die S ü d w e s t 
ecke der Insula 51 und verl ief dann in der R e g i o n 6,C 
paral le l zur ant iken Ostrandstrasse (heutige A m p h o 
renstrasse). Angezeig t schien eine intensive a r c h ä o l o 
gische Begle i tung dieses Bodeneingriffes vor a l lem im 
Süd te i l der Insula 51 und in der R e g i o n 6,C, wo bislang 
nur spä r l i che Luftbi ldbefunde vorlagen. Zusammen
fassend kann jedoch festgehalten werden, dass die 
rund 0,8 m unter dem heutigen Terrain liegende U n 
terkante des Leitungsgrabens i m Bere i ch der Insula 
45, der Venusstrasse und in der S ü d w e s t e c k e der Insula 
51 ( e r w a r t u n g s g e m ä s s ) 8 2 noch in neuzeit l ichen und 

modernen K i e s - A n s c h ü t t u n g e n und i n sterilen Fül l 
schichten zu l iegen kam. 

I m paral le l zur Ostrandstrasse verlaufenden nörd
lichen Teil des Abschnittes lag die Sohle des Lei tungs
grabens hingegen bereits i m Bere i ch des stark mit 
Humus , Ziegelfragmenten und Kalkbruchs te inen 
durchsetzten « O b e r f l ä c h e n s c h u t t e s » , aus dem auch 
verschiedene Kle infunde geborgen wurden 8 3 . Ve r 
schiedene moderne Funde aus diesem Abschni t t , so 
unter anderem die heute noch von uns für Vermes
sungsarbeiten verwendeten E i s e n n ä g e l , legen jedoch 
nahe, dass es sich dabei z u m Tei l u m A b r a u m aus dem 
Bere i ch der G r a b u n g 1981.52-1982.52 handelte 8 4 , 
welcher - den damaligen Gepflogenhei ten entspre
chend - i m Be re i ch der F l u r Schwarzacker deponiert 
und ausplaniert worden ist. 

Gegen S ü d e n und i m Bereich des Schwarzacker
hofes war dann ein mehr oder weniger abrupter 
Mater ia lwechse l festzustellen, der nament l ich durch 
eine m ä c h t i g e hellgelbe und - soweit feststellbar - fast 
sterile L ö s s l e h m s c h i c h t unter der dunk len H u m u s 
kante evident wurde. 

I m Zuge der Baubeglei tung konnte jedoch nicht 
g e k l ä r t werden, ob es sich dabei u m L ö s s l e h m handelt, 
welcher be im B a u der A u t o b a h n (1962-1968) abge
tragen und hier deponiert worden ist, oder ob diese mit 
vereinzelten tegw/ße-Bruchstücken durchsetzten Sedi
mente v o m Birchabhang abgeschwemmt worden sind. 
W i e schwierig diese Frage g rundsä t z l i ch zu beantwor
ten ist, verdeutlichte gegen E n d e der Untersuchung 
der Befund i m Bere i ch des Leitungsanschlusses des 
Schwarzackerhofes: D i e K o n t u r e n eines vor l ä n g e r e r 
Z e i t i n den L ö s s l e h m eingetieften Telefonleitungs
grabens waren n ä m l i c h in den rund 1 m hohen Prof i 
len nicht mehr zu erkennen! 
Publikation: keine. 

1996.59 Augst - Werklei tungen R u m p e l 

Lage: Region 10,C; Parz. 146,147,150,816,833 und 834. 
Koordinaten: 621 100/264 990. Höhe: 263.00 m ü.M. 
Anlass: Verlegen von Werkleitungen für die Mehrfamilienhaus-
überbauung «Ergolzgarten» (= Grabung 1995.64 bzw. 1996.64; vgl. 
auch Abb. 37)85. 
Grabungsdauer: 9.6.-8.7.1996. 
Fundkomplexe: D04911-D04918. 

77 Grabung 1995.81. Vgl. dazu Sütterlin 1996A, 53ff. bes. Abb. 25 
und 26. 

78 Vgl. Schwarz 1990,34 («Phase IV») und Abb. 24. 
79 Vgl. Schwarz 1990, Abb. 19-21; Schwarz 1994A, 51ff. 
80 Vgl. dazu Furger et al. 1997, 9. 
81 Dem zuständigen Bauleiter Toni Herzog und Stephan Moritz 

(Telecom) sei an dieser Stelle nochmals herzlich für die recht
zeitige Meldung und die gute Zusammenarbeit gedankt. 

82 Vgl.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 13,1992,129ff. bes. 132ff. und Abb. 1. 

83 So u.a. eine Haarnadel aus Bein (Inv. 1996.58.D04905.1). 
84 T. Tomasevic Buck, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1982. 

JbAK 8,1988,47ff. bes. 48ff. 
85 Der Trennung in zwei verschiedene Grabungsbereiche 

(1996.59 und 1996.64) lagen weniger archäologische, sondern 
v.a. die aus der zeitlichen Staffelung der Bodeneingriffe und aus 
dem Bauablauf resultierenden organisatorischen Probleme zu
grunde. 



A b b . 18 Augst B L , R e g i o n 10,C (Grabung 1996.59). A r c h ä o l o g i s c h e r Situationsplan des ehemaligen M ü h l e 
quartiers in der F l u r « I m R ü m p e l » nach Sü t t e r l i n 1996A. D i e hel l gerasterten F l ä c h e n bezeichnen die 
i m Jahre 1996 untersuchten L e i t u n g s g r ä b e n , die dunke l gerasterten F l ä c h e n die moderne Ü b e r b a u u n g 
M . 1:500. 
1 Grundriss der Mühle laut Katasterplan von 1829 
2 Grundriss der Mühle laut Katasterplan von 1904 
3 ehemaliges Ökonomiegebäude 
4 im Jahre 1996 ausgehobene Baugrube im Bereich der 1995 abgebrochenen Liegenschaft Nr. 4 
5 im Rahmen der Grabung 1996.59 untersuchte Werkleitungsgräben 
6 frühneuzeitlicher Mühlekanal 
7 im Rahmen der Grabung 1996.59 untersuchter Abschnitt des neuzeitlichen Abwasserkanales. 



Kommentar: D i e Sohlen der verschiedenen W e r k l e i 
t u n g s g r ä b e n lagen noch i m Bere ich des Maue r 
schuttes, welcher nach dem zwischen 1949 und 1953 er
folgten A b b r u c h des Ö k o n o m i e g e b ä u d e s ( A b b . 18,3) 
der u m 1363 erstmals e r w ä h n t e n M ü h l e ( A b b . 18,1.2) 
i m n ö r d l i c h e n Tei l des Area les ausplaniert worden 
war ( A b b . 18,5) 8 6 . D i e a r c h ä o l o g i s c h e Begle i tung hatte 
i n erster L i n i e die Bergung v o n r ö m i s c h e n Spol ien 
z u m Z i e l , welche allenfalls in dem abgebrochenen 
G e b ä u d e verbaut worden waren 8 7 . 

I m Z u g e der A r b e i t e n wurden insgesamt 13, z u m 
Tei l in einer neuzeit l ichen S t ü t z m a u e r (s. unten) ver
baute Spol ien geborgen 8 8 , bei denen jedoch eine r ö m i 
sche Provenienz in ke inem Fa l l als gesichert gelten 
kann 8 9 . Angesichts der f r ü h e r e n Nu tzung des Area les 
ist es nicht unbedingt erstaunlich, dass aus dem rund 
50 m langen Leitungsgraben immerh in vier g r ö s s e r e 
Fragmente von ( f rüh - )neuze i t l i chen M ü h l s t e i n e n ge
borgen worden sind. Bemerkenswer t ist nament l ich 
die bunte Palette der zur Hers te l lung der M ü h l s t e i n e 
verwendeten Gesteine, n ä m l i c h Kalks te in 9 ü ,Tuf fs te in 9 1 

sowie G r i m s e l - G n e i s 9 2 . D ies k ö n n t e darauf hindeuten, 
dass in der bis u m 1949/1953 betriebenen M ü h l e 9 3 -
vermut l ich je nach Mah lgu t - unterschiedliche G e 
steine verwendet worden sind. B e i m A u s h u b des rund 
2 m breiten Werkleitungsgrabens wurden ferner fo l 
gende Strukturen angeschnitten und dokumentier t : 
• D e r bereits e r w ä h n t e , hier aber schon bei f r ü h e r e n 

Lei tungsbauten weitgehend z e r s t ö r t e spätmittel
alterliche Mühlekanal ( A b b . 18,6) 9 4 . E r war in diesem 
Abschn i t t aber nur noch an einer Stelle soweit 
erhalten, dass dessen Konstrukt ionsweise noch eini -
germassen rekonstruierbar war. D i e Kana lwangen 
bestanden auch hier mehrhei t l ich aus sehr grossen, 

bis zu 1 m hohen Sandsteinquadern und einzelnen 
Quade rn aus Raurac ienka lk 9 5 . Da rau f ruhten zwei 
Lagen aus Tuffsteinen, deren obere mit e inem Falz 
versehen war, welche als Wider lager für die (nicht 
mehr erhaltenen) Plat ten der Kana labdeckung 
dienten. 

• D i e seinerzeit bis unter die heutige Oberkante des 
Terrains abgebrochene Fortsetzung der ( f rüh - )neu -
zei t l ichen S t ü t z m a u e r ( A b b . 18, M R 23) 9 6 . Sie be
stand, wie A b b i l d u n g 19 zeigt, aus zwei jeweils 30 c m 
hohen L a g e n aus Tuff: einer ca. 0,5 m hohen Lage 
aus grossen Sandsteinquadern und einer etwa 20 c m 
hohen Lage aus k le ineren Sandsteinquadern. E s 
dür f t e sich dabei u m Quader handeln, die be im 
A b b r u c h der ös t l i chen Fortsetzung des M ü h l e k a n a -
les angefallen und s e k u n d ä r in der M a u e r 23 verbaut 
worden sind. B e i den Sandsteinquadern m ö c h t e 
man eine r ö m i s c h e Provenienz nicht von vornhere in 
ausschliessen. 

• Reste der bereits i m Vor jahr untersuchten Pflaste
rung i m Bere i ch der Einfahr t in das zwischen 1949 
und 1953 abgebrochene, f r ühneuze i t l i che Ö k o n o 
m i e g e b ä u d e 9 7 . 

• D i e Fortsetzung des bereits i m Vor jahr auf einer 
Strecke von 30 m untersuchten, i n etwa N o r d -
S ü d verlaufenden, z u m Tei l aus r ö m i s c h e n Spol ien 
errichteten neuzeit l ichen Abwasserkanales ( A b b . 
18,7) 9 8 . D a die Sohle des Werkleitungsgrabens auf 
der gleichen K o t e lag wie die Oberkante der z u m 
Tei l zerbrochenen, h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h aber nicht 
r ö m i s c h e n Sandsteinplatten der Kana labdeckung , 
wurde der Befund in situ belassen ( A b b . 20). 

Publikation: keine. 

A b b . 19 Augst B L , R e g i o n 10,C (Grabung 1996.59). 
B e i m A u s h u b von W e r k l e i t u n g s g r ä b e n 
angeschnittene, neuzeitl iche S t ü t z m a u e r 
( M R 23). B e i den darin verbauten Sand
steinquadern handelt es sich u m ( r ö m i 
sche?) Spol ien , welche be im A b b r u c h der 
Wangen des M ü h l e k a n a l e s angefallen sind. 
Z u r Lage vgl . A b b . 18. 

86 Vgl. dazu Sütterlin 1996A, 43. 
87 Die Notwendigkeit dieser Massnahme bezeugen u.a. die 1995 

in den Fundamenten gefundenen Mosaikfragmente (vgl. Süt
terlin 1996A, 46 bes. Anm. 52). Beschrieben wird diese Art von 
Recycling bereits bei D. Bruckner, Versuch einer Beschreibung 
historischer und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft 
Basel (Basel 1748-1763; Nachdruck Dietikon/Zürich 1968) 
2757. 

88 FKD04911;GSTL 4257-4269. 
89 Zweifelsfrei jüngeren Datums ist z.B. ein Schleifstein aus Sand

stein (Inv. 1996.59.D04911.3; GSTL 4259). 
90 Inv. 1996.59.D04912.7: GSTL 4267. 
91 Inv. 1996.59.D04912.8; GSTL 4268. 
92 Inv. 1996.59.D04912.9; GSTL 4269. Die Bestimmung erfolgte 

durch Philippe Rentzel. 
93 Vgl. dazu Sütterlin 1996A, 45 bes. Anm. 43. 
94 Zum Mühlekanal siehe auch Grabungen 1996.53,1996.64 und 

1996.67. 
95 Vgl. Sütterlin 1996A, 48 und Abb. 13 (MR 21 und MR 22). 
96 Sütterlin 1996A, Abb. 13 (MR 23). 
97 Vgl. Sütterlin 1996A, 43ff. und Abb. 13,3. 
98 Vgl. Sütterlin 1996A, 48 und Abb. 13; 21 sowie Abb. 22 (MR 12 

und M R 13). 



A b b . 20 Augst B L , R e g i o n 10,C (Grabung 1996.59). 
B e i m Ver legen von Telefonleitungen i m 
Innenhof der Ü b e r b a u u n g « E r g o l z g a r t e n » 
angeschnittene A b d e c k u n g des neuzeit
l ichen Abwasserkanales . Z u r Lage vgl . 
A b b . 18,7. 

1996.60 Augst - Netzausbau Giebenacherstrasse 

Lage: Region 9,L und Region 9,M; Parz. 65,153,154,155,435,443, 
498,499 und 512. 
Koordinaten: 621 171/265 000. Höhe: 268.00 m ü.M. 
Anlass: Netzausbau durch die Elektra Augst. 
Grabungsdauer: 14.6.-21.6.1996. 
Fundkomplexe: D04959-D04968. 
Kommentar: D i e Sohle des rund 60 cm tiefen Leitungs
grabens k a m z u m Tei l in neuzeit l ichen und modernen 
A n s c h ü t t u n g e n bzw. bereits in den anstehenden, gel
ben Verwit terungslehm zu liegen. D i e einst allenfalls 
vorhandenen r ö m i s c h e n Schichten oder Strukturen 
waren vermut l ich bereits be im B a u bzw. s p ä t e s t e n s bei 
der letztmaligen Erwei te rung der Giebenacherstrasse 
i m Jahre 1976 z e r s t ö r t w o r d e n " . U n t e r dem mehrheit
l ich neuzeit l ichen Fundgut ist ledigl ich das Fragment 
eines r ö m i s c h e n M ü h l s t e i n e s aus rotem Sandstein her
vorzuheben 1 0 0 . 
Publikation: keine. 

1996.61 Augst - Schmid 

Lage: Region 1, Insula 17; Region 2,A; Parz. 521. 
Koordinaten: 621 395/264 715. Höhe: 292.50 m ü.M. 
Anlass: Bau eines Einfamilienhauses im Garten der Liegenschaft 
Giebenacherstrasse 22. 
Grabungsdauer: 1.7.-17.10.1996; baubegleitende Massnahmen im 
Bereich der Werkleitungsgräben bis Ende November 1996. 
Fundkomplexe: D05001-D05299; D05301-D05443. 
Kommentar: D e r rund 100 m 2 grosse Bauper imeter 
( A b b . 21) des Einfamil ienhauses lag i m Bere i ch der 
Westecke der sogenannten Frauenthermen (Insula 17) 
und der an das r ö m i s c h e Theater anschliessenden 
( r ö m i s c h e n ) Thermenstrasse (Reg ion 2 , A ; A b b . 22). 

D a das Waschen und die Inventarisierung des sehr 
umfangreichen Fundmateriales und die Re in igung 
bzw. Konservierung der insgesamt 30 F u n d m ü n z e n 1 0 1 

sowie die Aufbere i tung der Sedimentproben bis z u m 
E n d e des Berichtsjahres nicht abgeschlossen waren, 
k ö n n e n an dieser Stelle vorerst nur die wichtigsten Er
gebnisse summarisch referiert werden 1 0 2 : In der noch 
unerforschten Westecke der g röss t en te i l s bereits in 

den 30er Jahren untersuchten Frauen thermen 1 0 3 

konnten vier verschiedene Bauper ioden nachgewiesen 
werden. Sie erlauben heute eine wesentlich genauere 
Rekons t ruk t ion bzw. P r ä z i s i e r u n g der vorher nur in 
groben Z ü g e n bekannten baul ichen E n t w i c k l u n g in 
der Westecke des Thermenkomplexes ( A b b . 22). 

A b b . 21 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). Ü b e r b l i c k 
ü b e r den Grabungsper imeter i m Gar t en der 
Liegenschaft Giebenacherstrasse 22. D i e 
nach dem B a u der Liegenschaft (1932) ein
gebrachten, nahezu sterilen A n s c h ü t t u n g e n 
werden - entgegen der sonst ü b l i c h e n Praxis 
- aus Ze i t - und K o s t e n g r ü n d e n maschinel l 
abgetragen. 

In der 1. Bauperiode (ca. 20-70 n.Chr.) wurde der 
gegen das 1. (szenische) Theater orientierte Tei l der 
Frauenthermen noch durch die Forumstrasse begrenzt 
( A b b . 2 2 , l ) 1 0 4 . D i e s p ä t e r kassierte Forumstrasse be
stand aus einem kompakten Kieskoffer , an den sich 
ein deutl ich a u s g e p r ä g t e r Strassengraben anschloss 
( A b b . 23). D i e Ü b e r b a u u n g der Thermenanlage be
stand nach Aussage des als H i n t e r f ü l l u n g der j ü n g e r e n 

99 T. Tomasevic-Buck, Ausgrabungen in Augst im Jahre 1976. 
JbAK 2,1982,7ff. 

100 Inv.l996.60.D04961.1 (GSTL-Nr. 4228). 
101 M . Peter sei an dieser Stelle besonders herzlich für die unter 

grossem Zeitdruck vorgenommene Bestimmung der nach
stehend angeführten Fundmünzen gedankt. 

102 Die folgenden Ausführungen basieren im wesentlichen auf 
den Aufzeichnungen im Wissenschaftlichen Tagebuch der 
Grabung 1996.61. 

103 Vgl. E. Ettlinger, Die Keramik der Augster Thermen (Insula 
XVII). Ausgrabungen 1937-38. Monographien zur Ur- und 
Frühgeschichte der Schweiz 6 (Basel 1949); Laur-Belart/Ber
ger 1988, 95ff.; F. Hoek (mit einem Beitrag von M . Schaub), 
Die vorläufigen Ergebnisse der Grabung 1990.51, Flächen 1 
und 2 (Augst-Frauenthermen, Insula 17). JbAK 12,1991,97ff; 
H . Manderscheid, Die Wasserbewirtschaftung römischer 
Thermen. Archäologische und Hydrotechnische Untersu
chungen. Leichtweiss-Institut für Wasserbau der Technischen 
Universität Braunschweig Mitteilungen Hefte U 8 A bis 118C 
(Braunschweig 1994) bes. Heft C Abb. 95 und 96. - Die Gra
bungsfläche liegt knapp 5 m südlich des von F. Hoek publi
zierten Teils der Grabung 1990.51 (vgl. Abb. 22); auf eine 
Korrelation mit den ebenda erarbeiteten Phasen I-VI musste 
jedoch aus genannten Gründen vorerst verzichtet werden. 

104 Die 1. Bauperiode entspricht dem bei Laur-Belart/Berger 
1988,99 erwähnten «ältesten Bad». 





A b b . 23 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2, A (Grabung 1996.61). B l i c k auf die 
Ü b e r r e s t e der ( s p ä t e r kassierten) und be im 
B a u der H a n g s t ü t z m a u e r ( M R 1) der 3. B a u 
periode (oben) z u m Tei l z e r s t ö r t e n F o r u m 
strasse. Im Bere i ch des Massstabes ist der er
staunlich gut erhaltene Strassengraben zu 
erkennen. Z u r Lage vgl . A b b . 22,1. 

E ines der Mosaikfragmente ( A b b . 24,1) lässt ferner 
den Schluss zu, dass es sich h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h u m 
Bodenmosaiken mit e inem schwarz/weissen Quadrat
felderschema gehandelt haben muss 1 0 8 . 

N a c h Aussage der stark versinterten Schauseiten 
m ü s s e n jedoch offenbar auch einzelne Badebassins mit 
M o s a i k e n ausgekleidet gewesen sein ( A b b . 24,2) 1 0 9 . 
M i t T e r r a z z o m ö r t e l verschmierte, pietra rasß-artige 
Mosaikfragmente ( A b b . 24,3) lassen ü b e r d i e s darauf 
schliessen, dass die mit M o s a i k e n g e s c h m ü c k t e n Bade
bassins i m Laufe der Z e i t leck geworden sind und of
fensichtlich neu abgedichtet werden mussten 1 1 0 . 

Ebenfal ls von Badeinsta l la t ionen stammen ver
schiedene B r u c h s t ü c k e aus T e r r a z z o m ö r t e l 1 1 1 , welche 
- den Kalksinterablagerungen nach zu schliessen -
h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h von dem von R . Laur -Be la r t 
z u m Tei l noch in situ beobachteten, gemauerten Bass in 
der ä l t e s t en Badeanlage s tammen 1 1 2 . 

D i e ä l t e s t e Thermenanlage wurde vermut l ich f rühe
stens in den 70er Jahren des 1. Jahrhunderts n .Chr . 
durch einen Grossbrand z e r s t ö r t 1 1 3 . Le ide r kann dieser 
Datierungsansatz anhand der Ergebnisse der G r a b u n g 
1996.61 vorerst noch nicht breiter a b g e s t ü t z t werden. 
D i e j ü n g e r e von insgesamt zwei M ü n z p r ä g u n g e n aus 
den w ä h r e n d der Benutzungszeit abgelagerten Sedi
menten i m westl ichen Strassengraben der F o r u m 
strasse 1 1 4, ein zwischen 10 und 14 n .Chr . g e p r ä g t e r , 
halbierter A s des Augustus für Tiberius, liefert ledig
l ich einen weit zu fassenden terminus post für die 

H a n g s t ü t z m a u e r eingebrachten B r a n d - und A b b r u c h 
schuttes (s. 3. Bauper iode) weitgehend aus Fachwerk 
( H o l z / L e h m ) , ihr D a c h war jedoch zweifelsfrei bereits 
mit Z iege ln gedeckt 1 0 5 . E inze lne R ä u m e besassen 
einen rot bemalten Wandverputz und z u m Tei l weiss-
schwarz gemusterte Bodenmosaiken106. Reste dieser 
M o s a i k e n , meist in F o r m von einzelnen tesserae, oft 
aber auch g r ö s s e r e B r u c h s t ü c k e , fanden sich nament
l ich im untersten Tei l des als H i n t e r f ü l l u n g der j ü n g e 
ren H a n g s t ü t z m a u e r (3. Bauper iode) verwendeten 
B r a n d - und Abbruchschut tes (s. unten) zu Tausenden. 
So wurden alleine mit F u n d k o m p l e x D05237 - er um
fasste ein nahezu ausschliesslich aus Mosaikschut t zu
sammengesetztes Stratum innerhalb der E in fü l lung -
rund 30440 Mosaiksteine und -fragmente geborgen 1 0 7 . 
Ausgehend von der Tatsache, dass für 1 m 2 M o s a i k 
boden (unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der Fugen) etwa 9000 
Mosaiks te ine b e n ö t i g t worden sind, muss allerdings 
e i n s c h r ä n k e n d bemerkt werden, dass die doch recht 
beachtliche Z a h l von schwarzen und weissen tesserae 
ledigl ich den Ü b e r r e s t eines rund 3,3 m2 grossen A u s 
schnittes aus e inem bzw. mehreren M o s a i k b ö d e n ver
k ö r p e r t . 

105 Vgl. dazu auch Laur-Belart/Berger 1988,99. - Dies belegen in 
erster Linie die im Brand- bzw. Abbruchschutt gefundenen 
Überreste der sog. Dachvermörtelung (FK D05237 und 
D05386; vgl. dazu Hufschmid 1996, Abb. 123-126). 

106 Vgl. dazu auch Schmid 1993,23. 
107 D.h. 5 Kisten à je etwa 27,3 kg (= total 136 kg) bzw. 6 Kisten à 

je etwa 23 kg (= total 138 kg). Die approximative Berechnung 
der Anzahl der noch nicht vollständig inventarisierten Mosai
ken basiert auf dem durchschnittlichen Gewicht eines Mosaik
steines von rund 10 g (mit anhaftendem Mörtel). - Die Be
rechnungen erfolgten durch H.-P. Bauhofer. 

108 Inv.1996.61.D05237.14. 
109 Zu diesem Schluss kam bereits Schmid 1993,23 aufgrund der 

wenigen erhaltenen Bruchstücke. Z.T. punktuelle, z.T. flächen
deckende, rund 1 mm starken Kalksinterablagerungen finden 
sich u.a. an Inv. 1996.61.D05237.5-1996.61.D05237.7,1996.61. 
D05237.9-1996.61.D05237.10; 1996.61.D05237.12-1996.61. 
D05237.13; 1996.61.D05237.14-1996.61.D05237.15; 1996.61. 
D05237.17. 

110 Inv. 1996.61.D05237.27, 1996.61.D05237.28, 1996.61. 
D05237.30,1996.61.D05237.32. 

111 So u.a. in FK D05127; D05155 und D05207. 
112 Vgl. Laur-Belart/Berger 1988,99. 
113 In diesem Sinne bereits Ettlinger (wie Anm. 103); Laur-

Belart/Berger 1988,99; Schmid 1993,22f. 
114 Inv. 1996.61.D05158.2 sowie 1996.61.D05315.3 (halbierter As 

der Republik [211-36 v.Chr.]). 

A b b . 22 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). Lage- und Phasenplan mit 
A der baul ichen E n t w i c k l u n g der Westecke der Frauenthermen (Insula 17) aufgrund der Ergebnisse der 

G r a b u n g 1996.61. M . 1:200 (links) bzw. 1:600 (rechts). 
1 Zustand des Areales während der 1. Bauperiode der Frauenthermen (ca. 20-70 n.Chr.) 
2 2. Bauperiode der Frauenthermen (ca. 70-150 n.Chr.) 
3 3. Bauperiode der Frauenthermen (ca. 150-200 n.Chr.) 
4 4. Bauperiode der Frauenthermen (200-250 n.Chr.). 

http://Inv.1996.61.D05237.14


A b b . 24 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). A u s w a h l von Mosa ikf rag
menten aus dem B r a n d - und Abbruchschut t der 1. Bauper iode . M . 1:2. 
1 Fragment mit schwarzweiss gemustertem Quadratfelderschema 
2 völlig versintertes, ehemals höchstwahrscheinlich in einem Badebassin verbautes Mosaikfragment 
3 mit Terrazzomörtel verschmiertes, ehemals höchstwahrscheinlich in einem reparierten bzw. neu abgedichteten Badebassin 

verbautes Mosaikfragment. 

Benutzungszeit der westlich anschliessenden Fo rum
strasse 1 1 5 bzw. für den in der 3. Bauper iode darauf ab
gelagerten Brandschutt der ä l t e s t en Thermenanlage. 

In der 2. Bauperiode (ca. 70-150 n.Chr.) wurden die 
Frauenthermen nach Westen erweitert 1 1 6 . D a b e i fiel 
e in Tei l der Forumstrasse dem B a u einer ersten, mit 
Strebepfeilern ( M R 4) v e r s t ä r k t e n H a n g s t ü t z m a u e r 
( M R 5) z u m Opfer ( A b b . 22). Auffa l lend an der ä l te 
sten S t ü t z m a u e r ( M R 4 und 5) sind in erster L i n i e die 
sehr e b e n m ä s s i g wirkende pietra rasß-Technik, die 
hervorragende Q u a l i t ä t des Fugenstriches sowie die 
sorgfäl t ig zugerichteten Sandsteinquader der Fase an 
dem Stü tzpfe i l e r ( A b b . 25) 1 1 7 . Angesichts der Q u a l i t ä t 
des M a u e r w e r k e s 1 1 8 und der Zei ts te l lung taucht jeden
falls unwi l lkür l i ch die Frage auf, ob der B a u der west
l ichen Abschlussmauer ( M R 4 und 5) nicht i m 
Zusammenhang mit der Er r i ch tung des 1. (szenischen) 
Theaters bzw. der V e r ä n d e r u n g e n i m urbanistischen 
K o n z e p t 1 1 9 stehen k ö n n t e . N ich t a priori abzulehnen ist 
diese i m D e t a i l noch zu verifizierende Arbe i t shypo
these namentl ich deswegen, wei l der bislang gül t ige , 
zwischen 41 und 54 n .Chr . anzusetzende terminus post 
für den B a u des 1. (szenischen) Theaters 1 2 0 nach oben 
zu korr ig ieren und h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h u m 60/80 
n .Chr . anzusetzen is t 1 2 1 . 

115 Inv. 1996.61.D05158.2. 
116 Die 2. Bauperiode entspricht dem «älteren Bauzustand» nach 

Laur-Belart/Berger 1988, Abb. 84. 
117 Gleichartige Fasen finden sich auch an der (allerdings jünge

ren) Basilika-Stützmauer. Vgl. 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. bes. Abb. 15 und 26-28. 

118 Vgl. Schwarz 1991A, bes. Abb. 25-28 und 33-35. 
119 Vgl. dazu Schwarz 1991A, 56ff. bes. Abb. 40 und 41. 
120 Vgl. Schwarz 1991A, 56. 
121 Th. Hufschmid, Das römische Theater von Augst. Sanierungs

und Forschungsarbeiten 1995 - Neue Überlegungen zum 
Ersten Augster Theater. JbAK 17, 1996, 197ff. - In diesem 
Sinne bereits A. R. Furger, S. Deschler-Erb (mit Beiträgen von 
M . Peter und M . Währen), Das Fundmaterial aus der 
Schichtenfolge beim Augster Theater.Typologische und osteo
logische Untersuchungen zur Grabung Theater-Nord
westecke 1986/87. Forschungen in Augst 15 (Augst 1992) 456 
Abb. 244. 

A b b . 25 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k an die 
mit e inem Strebepfeiler ( M R 4) v e r s t ä r k t e 
H a n g s t ü t z m a u e r ( M R 5) der 2. Bauper iode . 
Im hier wiedergegebenen Ausschnit t fällt 
namentl ich die mit einer Sandsteinfase 
akzentuierte V e r j ü n g u n g des Strebepfeilers 
und der sorgfäl t ig angebrachte Fugenstr ich 
i m ehemals sichtbaren Tei l der M a u e r auf. 
Im Vorderg rund ist der anstehende Nieder -
terrassenschotter zu erkennnen; der Funda 
mentbereich der M a u e r n 4 und 5 war in 
den (bereits abgebauten) Kieskoffer der 
Forumstrasse eingetieft worden. Z u r Lage 
vgl . A b b . 22,2. 



In der 3. Bauperiode (ca. 150-200 n.Chr.) wurden die 
Frauenthermen nochmals u m etwa 4 m nach Westen 
erweitert, i ndem ein rund 1,3 m breiter und mit einer 
Dra inage (Bruchsteinpackung) gegen S t a u n ä s s e ge
s c h ü t z t e r M a u e r w i n k e l ( M R 1; M R 2) vor die ä l t e r e 
H a n g s t ü t z m a u e r gestellt wurde ( A b b . 26) 1 2 2 . D i e 
M a u e r 1 wurde nach Aussage eines in der Ver fü l lung 
der Baugrube gefundenen D e n a r des H a d r i a n frühe
stens zwischen 134 und 138 n. Chr.123 errichtet. D e r Z w i 
schenraum zwischen der alten und der neuen H a n g 
s t ü t z m a u e r (die kassierte Forumstrasse) wurde mit of
fensichtlich t e r t i ä r verlagertem A b b r u c h - und B r a n d 
schutt der ä l t e s t en Thermenanlage - so unter anderem 
mit den e r w ä h n t e n Mosa ikres ten - und mit Siedlungs
abfä l l en verfül l t . D i e j ü n g s t e M ü n z e aus der Hin te r 
fül lung der j ü n g e r e n H a n g s t ü t z m a u e r (3. Baupe r i 
ode), ein zwischen 90 und 91 n.Chr . g e p r ä g t e r A s des 
D o m i t i a n 1 2 4 , lieferte einen - wie die e r w ä h n t e M ü n z e 
aus der Baugrube der (frei aufgezogenen) M a u e r 1 
zeigt - weiter zu fassenden terminus post für diese 
Baumassnahmen. 

D i e Grenze zwischen den Frauenthermen und dem 
Theater bildete fortan die sogenannte Thermenstrasse, 
an die ein vermut l ich mit H o l z verschalter ( ä l t e r e r ) 
Abwasse rg raben 1 2 5 anschloss ( A b b . 27). D i e j ü n g s t e 
von insgesamt vier M ü n z e n aus der Kana lve r fü l l ung , 
ein leider nicht n ä h e r bestimmbarer, aber sicher nach 
103 n.Chr . g e p r ä g t e r D e n a r 1 2 6 zeigt, dass der K a n a l i m 
2. Jahrhundert n .Chr . noch benutzt wurde. 

Diese r terrassenartige Westabschluss der Frauen
thermen ü b e r r a g t e die zwischen dem T h e r m e n k o m 
plex und dem Theater liegende Strasse u m rund 3,5 m , 
wodurch auch ein markanter städtebaulicher Akzent im 
öffentlichen Zentrum von Augusta R a u r i c a gesetzt 
worden ist ( A b b . 22,3). A u c h bei dieser Umbaumass-
nahme wi rd a b z u k l ä r e n sein, inwiefern ein aufgrund 
der zei t l ichen Ko inz idenz doch recht wahrscheinlicher 
Zusammenhang mit dem B a u des 3. szenischen Thea
ters namhaft gemacht werden k a n n 1 2 7 . 

122 Die 3. Bauperiode entspricht (wie die 2. Bauperiode) dem 
«älteren Bauzustand» nach Laur-Belart/Berger 1988, Abb. 85. 

123 Inv. 1996.61 .D05323.1. Ebenfalls aus der Baugrubenverfüllung 
stammt ein As des Vespasian (77-78 n.Chr.), Inv. 1996.61. 
D05087.2. 

124 Inv. 1996.61.D05117.1. Im weiteren wurden gefunden: ein 
Quinar der Republik (101-81 v.Chr.), Inv. 1996.61.D05023.20; 
ein Segment eines nicht näher bestimmbaren Asses oder 
Dupondius (40 v.Chr.-14 n.Chr.?), 1996.61.D05023.8; ein 
halbierter As des Augustus für Tiberius (12—14 n.Chr.), 
1996.61.D05023.10; ein As des Vespasian (71-78 n.Chr.), 
1996.61.D05204.1 sowie ein As des Claudius (41-54? n.Chr.), 
1996.61.D05303.1. 

125 Es könnte sich um eine Konstruktionsweise gehandelt haben, 
welche in ähnlicher Form auch in Xanten belegt ist. Vgl. G. 
Gerlach, Die Strassengrabung in der CUT-West. In: Colonia 
Ulpia Traiana. Grabung - Forschung - Praesentation 7. Ar
beitsbericht (Köln 1992) 20ff. bes. Abb. 17. 

126 Inv. 1996.61.D05312.1 («Traian - Severus Alexander»). Im 
weiteren wurden gefunden: ein As des Vespasian oder Titus 
(78-81 n.Chr.), Inv. 1996.61.D05363.1; ein Dupondius des 
Vespasian (77-78 n.Chr.), 1996.61.D05363.5; ein Dupondius 
des Vespasian (77-78 n.Chr.), 1996.61.D05360.2; ein As des 
Trajan (98-102 n.Chr.), 1996.61.D05360.3. 

127 Vgl. dazu zuletzt Furger/Deschler-Erb et al. (wie Anm. 121) 
462 mit Abb. 244. 

A b b . 26 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k an die 
von M R 1 (links) und M R 2 (rechts) ge
bildete E c k e der H a n g s t ü t z m a u e r der 3. 
Bauper iode . D i e treppenartig abgewitterten 
M a u e r k r o n e n entsprechen dem Ver lau f der 
n a c h r ö m i s c h e n Humuskante . Im Vorder 
grund l inks die Oberkante der Thermen
strasse und die bereits freigelegte Sohle des 
Abwasserkanales der 4. Bauper iode . Rechts 
i m B i l d der n a c h r ö m i s c h e Redukt ionshor i 
zont, welcher die r ö m i s c h e n Strukturen 
ü b e r l a g e r t . 

A b b . 27 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k in den 
(ehemals h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h mit H o l z 
ausgekleideten) Abwasse rkana l der 3. B a u 
periode. U n t e n rechts der E c k v e r b a n d 
zwischen M R 1 und M R 2 mit der ange
mauerten Wange ( M R 3) des Abwasser 
kanales der 4. Bauper iode (l inks). Z u r Lage 
vgl . A b b . 22,3 bzw. 22,4. 



D i e 4. Bauperiode (ca. 200-250 n.Chr.) umfasst ver
schiedene, jedoch nicht sehr f a c h m ä n n i s c h a u s g e f ü h r t e 
Repara turen an dieser h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h wieder
u m durch einen Grossbrand b e s c h ä d i g t e n H a n g s t ü t z 
mauer ( A b b . 22, M R 1 und M R 2 ) 1 2 8 . D i e Wiederver
wendung der zu schwachen Funda t ion der V o r g ä n g e r 
mauer und der starke D r u c k der H i n t e r f ü l l u n g hatten 
jedenfalls zur Folge, dass der unter anderem mit 
H i l f e v o n wiederverwendeten Sandsteinquadern und 
lagenweise verlegten tegulae und Suspensura-Platten 
aufgemauerte E c k v e r b a n d der H a n g s t ü t z m a u e r 
( A b b . 28) schon nach kurzer Z e i t wieder abgebrochen 
und neu aufgemauert werden musste. D i e j ü n g s t e 
Reparatur , die V e r s t ä r k u n g des obersten (noch erhal
tenen) Teiles des Eckverbandes zwischen M a u e r 1 und 
M a u e r 2, kann - trotz zweier M ü n z f u n d e 1 2 9 - zei t l ich 
nicht genauer eingeordnet werden. 

Nachweisen liess sich die i m Zuge der ersten R e p a 
ratur vorgenommene Aufmauerung des n ö r d l i c h e n 
Teiles der M a u e r 1 auch in F o r m eines in die ä l t e r e n 
F ü l l s c h i c h t e n eingetieften und nach dem Hochz i ehen 
der M a u e r wieder ver fü l l ten Arbeitsgrabens. A u f des
sen Unte rkan te konnten noch Ü b e r r e s t e einer ein
fachen aus zwei B a l k e n und d a r ü b e r g e l e g t e n Bre t te rn 
zusammengesetzten Holzkonstruktion nachgewiesen 
werden ( A b b . 29-30). E s muss sich offensichtlich u m 
eine improvisier te Kons t ruk t ion gehandelt haben, wel 
che das Feuchtwerden des w ä h r e n d des Bauvorganges 
darauf deponierten, gesumpften Löschkalkes130 ver
h indern sol l te 1 3 1 . Dieser wurde vermut l ich für die 

Hers te l lung des etwa auf dieser K o t e ansetzenden Ver 
putzes der inwendigen Mauerschale von M a u e r 1 
b e n ö t i g t . Diese A n n a h m e muss aber anhand der i m 
H i n b l i c k auf diese Fragestellung entnommenen M a t e 
r ia lproben noch verifiziert werden 1 3 2 . 

D e r be im Tei labbruch der Terrassierungsmauern 
angefallene Mauerschut t wurde auf zwei A r t e n 
wiederverwendet: E i n Tei l der verbrannten, aber 
noch brauchbaren Handquader aus Tuff- und K a l k 
stein wurde i n der gemauerten Wange des fast 1 m 
tiefen ( j ü n g e r e n ) Abwasserkanales ( M R 3) verbaut 
( A b b . 31) 1 3 3 . Diese setzte an der E c k e der Terrassie-
rungsmauer an und verl ief i n der F lucht von M a u e r 1 
( A b b . 22,4). D e r g röss t e Te i l des Mauerschuttes wurde 
jedoch i m Be re i ch der Thermenstrasse ausplaniert. 
Diese meist aus b r a n d g e r ö t e t e n Kalkbruchs te inen , 
verbrannten Tuffbrocken, Ziegelschutt (tegulae, imbri
ces und tubuli!), Wandmalereiresten und vereinzelten 
Spol ien zusammengesetzte Bauschuttplanie erreichte 
i m untersuchten Tei l der Thermenstrasse eine M ä c h 
tigkeit von rund 0,5 m ( A b b . 32). E twas rä t se lhaf t , 
obschon nicht ohne Para l l e l en 1 3 4 , ist der Ums tand , dass 
in dieser Bauschuttschicht auch der Unterk ie fe r eines, 
dem starken Kar iesbefa l l nach zu schliessen, er
wachsenen, menschlichen Individuums z u m Vorsche in 
gekommen is t 1 3 5 . F ü r das E inb r ingen dieses Schutt
paketes lässt sich vorerst ke in genauerer terminus post 
namhaft machen, da der einzige M ü n z f u n d völl ig 
korrodier t war und nicht bestimmt werden konn te 1 3 6 . 

D i e relativ u n r e g e l m ä s s i g strukturierte Oberkante 

A b b . 28 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k an die 
durch den E i n b a u von grossen Sandstein-
spolien und Ziegel lagen aus tegulae und sus-
pmswra-Plat ten charakterisierte Fl icks te l le 
der 4. Bauper iode i m Bere i ch des E c k v e r 
bandes zwischen M R 1 (links) und M R 2 
(rechts oben). G u t zu erkennen ist nament
l ich die Baufuge zwischen dem bereits i n der 
3. Bauper iode errichteten ( im Zuge der 
G r a b u n g z.T. abgebrochenen) Tei l der M R 1 
und den Repara turen der 4. Bauper iode . 
Rechts i m Vordergrund die ebenfalls i n der 
4. Bauper iode erstellte Wange des A b w a s 
serkanales ( M R 3). Z u r Lage vgl . A b b . 22,4. 

128 Massive Brandschäden wies namentlich der untere Teil der 
äusseren Mauerschale von M R 2 auf. Die bei der Reparatur 
des oberen Teiles angefallenen Mörtelspritzer auf der brand
geschädigten Mauerschale belegen, dass sich der Brand nicht 
erst am Ende von Bauperiode 4 ereignet haben kann. - Ob ein 
Zusammenhang zwischen diesen Baumassnahmen und dem 
im Frigidarium nachgewiesenen «jüngsten Bauzustand» 
(Laur-Berger/Belart 1988, Abb. 87) besteht, wird bei der Aus
wertung abzuklären sein. 

129 Inv. 1996.61.D05196.1 (As des Octavian [40-36 v.Chr.]). 
130 1996.61.D05062.1. Die Bestimmung erfolgte durch Philippe 

Rentzel. 
131 Eine ähnliche, jedoch vernagelte Bretterkonstruktion wurde 

auch in der Insula 28 auf dem Boden einer Sumpfkalkgrube 
gefunden. Vgl. Römerhaus und Römermuseum Augst. Jahres
bericht 1964 (Augst 1965) 26f. mit Abb. 9. 

132 Vgl. dazu allgemein K. Kraus, S. Wisser, D. Knöfel, Über das 
Löschen von Kalk vor der Mitte des 18. Jahrhunderts -
Literaturauswertung und Laborversuche. Arbeitsblätter für 
Restauratoren 1,1989,206ff. bes. 217. 

133 Der halbierte As des Augustus (1996.61.D05352.1) aus der 
Verfüllung der Baugrube der Kanalwange (MR 3) lieferte 
einen nicht verwertbaren terminus post von 20-3 v.Chr. 

134 E. Grädel (unter Mitarbeit von J. Schibier), Die Tierknochen
funde aus dem Amphitheater von Augusta Rauricorum (Gra
bungen 1982-86). JbAK 10,1989,143ff. bes. 147; 149; 154. 

135 FK D05382. Für die Bestätigung dieses Sachverhaltes danke 
ich Margit Scheiblechner. 

136 Inv. 1996.61.D05302.1. 



des i m Be re i ch der Thermenstrasse ausplanierten 
Schuttes diente offensichtlich wiederum als Strasse 
(Abb. 32). Das Fehlen von Karrengeleisen und von Ver -
rundungen an den Kalkbruchs te inen spricht aber eher 
für eine N u t z u n g als Zugangsweg zu den V o m i t o r i e n 
des 3. (szenischen) Theaters und gegen eine regel
mäss ige N u t z u n g für den V e r k e h r mit Fuhrwerken . 

A b b . 29 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
• R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k auf 

den be im Verputzen des inwendigen Teiles 
der H a n g s t ü t z m a u e r ( M R 1; oben) entstan
denen Bauhor izont . D e r für die Hers te l lung 
des Verputzes b e n ö t i g t e gesumpfte L ö s c h 
ka lk wurde - wie die andeutungsweise er
kennbaren B a l k e n - und Bretternegative zei 
gen - mit H i l f e einer Ho lzkons t ruk t i on vor 
der Bodenfeucht igkei t geschü tz t . V g l . dazu 
auch A b b . 30. 

A b b . 30 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). Deta i lze ichnung der für die 
Aufbewahrung des gesumpften L ö s c h k a l k e s (weisse F l ä c h e n ) verwendeten Ho lzkons t ruk t ion . M . 1:40. 
1 Frei aufgemauerte, bei der Reparatur in der 4. Bauperiode im oberen Teil auch inwendig verputzte Hangstützmauer der 

3. Bauperiode (MR 1) 
aus Kalkbruchsteinen zusammengesetzte Bruchsteinpackung (Drainage) 3. Bauperiode 
Negativ eines vierkantigen, im rechten Winkel an M R 1 anstossenden Holzbalkens. Die z.T. noch erhaltenen Holzfasern 
zeigen, dass es sich um Holz der Weisstanne handelt 
wie 3; ist jedoch mit leicht abweichender Flucht verlegt worden und stösst deshalb nicht rechtwinklig an M R 1 
1-5 cm dicke Schicht aus gesümpftem Löschkalk (weisse Fläche). Im Mittelteil zeichnen sich die Negative der 
darunterliegenden, 15-18 cm breiten Bretter ab 
aus Brand- und Abbruchschutt der 1. Bauperiode zusammengesetzte Hinterfüllung der Hangstützmauer (MR 1; M R 2) 
der 3. Bauperiode. 



A b b . 31 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k auf 
den g röss t en te i l s aus Abbruchschut t zusam
mengesetzten Koffer der Thermenstrasse 
und auf die Sohle des dar in eingetieften 
Abwasserkanales der 4. Bauper iode. L i n k s 
i m B i l d M R 1 und M R 2, rechts M R 3. Z u r 
Lage vgl . A b b . 22,4. 

Neue Ergebnisse erbrachte die G r a b u n g namentl ich 
auch zur Spätzeit der Koloniestadt. So lassen die mit 
Tausenden von kleingehackten T ie rknochen und an
deren S ied lungsab fä l l en durchsetzten Sedimente i m 
Abwasse rkana l ( A b b . 32) darauf schliessen, dass ab 
der 1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts n .Chr . keine regel
mäss ige Kana l re in igung mehr d u r c h g e f ü h r t wurde. 
D i e A k k u m u l a t i o n von schlammigen Sedimenten und 
S ied lungsabfä l l en hatte jedenfalls zur Folge, dass sich 
der Abwassergraben i m Ver lau f der 1. Hä l f t e des 
3. Jahrhunderts n .Chr . vo l l s t änd ig verfül l t hatte und 
seine F u n k t i o n h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h nicht mehr bzw. 
nur noch in u n g e n ü g e n d e m Masse er fü l len konnte. 

A b b . 32 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k auf die 
i m unteren Tei l des Abwasserkanales der 
4. Bauper iode abgelagerten, mit Siedlungs
abfä l len durchsetzten Sedimente. L i n k s i m 
B i l d M R 1, rechts die Oberkante der Ther
menstrasse. 

Diese r Befund spricht somit mit etlicher Sicherheit 
dafür , dass die Stadtverwaltung die Unterhal tsarbei
ten in diesem Z e i t r a u m nicht mehr finanzieren 
und/oder die Entsorgung von A b f ä l l e n ausserhalb 
des Siedlungsperimeters nicht mehr durchsetzen 
konnte 1 3 7 . In g r ö s s e r e m Zusammenhang betrachtet, 
bezeugen die w ä h r e n d eines l ä n g e r e n Zei t raumes ab
gelagerten Kanalsedimente ferner, dass die al lgemein 
unter dem Begr i f f «Kr i se des 3. J a h r h u n d e r t s » sub
sumierten F a k t o r e n 1 3 8 auch in dieser F o r m i m a r c h ä o 
logischen Befund evident werden k ö n n e n . 

U n a b h ä n g i g v o m ü b e r g e o r d n e t e n historischen 
Kontex t sprechen diese Beobachtungen jedoch zu
mindest für eine a l lmäh l i che Verslumung bzw. trans
formation en bidonville des ant iken Stadtzentrums in 
der 1. H ä l f t e des 3. Jahrhunderts n .Chr . 1 3 9 . Fassbar 
wurde dieses - angesichts der N ä h e z u m h ö c h s t 
wahrscheinl ich nur unwesentl ich f rühe r errichteten 
3. (szenischen) Theater 1 4 0 - doch recht erstaunliche 
P h ä n o m e n unter anderem auch in F o r m eines rund 
1,5 m 2 grossen und 0,5 m tiefen Ausbruches i n der z u 
e inem öf fen t l i chen G e b ä u d e g e h ö r e n d e n H a n g s t ü t z 
mauer ( A b b . 33). E i n e darin installierte Feuerstelle 
diente, wie die gefundenen Fischwirbel , kalz inier ten 
K n o c h e n und Keramikf ragmente 1 4 1 zeigten, offen
sichtl ich als Herdste l le einer vermut l ich an die H a n g 
s t ü t z m a u e r angelehnten, h ü t t e n a r t i g e n Behausung 1 4 2 . 

D i e endgültige Aufgabe der Frauenthermen dür f t e 
um die M i t t e des 3. Jahrhunderts n .Chr . erfolgt se in 1 4 3 . 

137 Dies im Gegensatz zum 2. Jh. n.Chr., wo die Armut an zeit
genössischen Funden durchaus plausibel mit einer gut funk
tionierenden Abfallentsorgung erklärt werden kann. Vgl. dazu 
S. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und 
Kaiseraugst 1: Die südspanischen Ölamphoren (Gruppe 1). 
Forschungen in Augst 7/1 (Augst 1987) 21. 

138 Vgl. neben der bei Schwarz 1996, 60 Anm. 6 zitierten Litera
tur auch E. Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire 
(New York o.J.) 186ff.; M . Grant, Das römische Reich am Wen
depunkt. Die Zeit von Mark Aurel bis Konstantin (München 
1972) 15ff.;A.Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte 
von Diocletian bis Justinian (284-565 n.Chr.). Handbuch der 
Altertumswissenschaft 3.6 (München 1989) 34ff.; K. Strobel, 
Das Imperium Romanum im «3. Jahrhundert». Modell einer 
historischen Krise? Zur Frage mentaler Strukturen breiterer 
Bevölkerungsschichten in der Zeit von Marc Aurel bis zum 
Ausgang des 3. Jh. n.Chr. (Stuttgart 1993); P. Hermann, Hilfe
rufe aus römischen Provinzen. Ein Aspekt der Krise des 3. Jhdt. 
n.Chr. (Hamburg 1990). 

139 Vgl. neben der bei Schwarz 1996,60f. bes. Anm. 7 und Anm. 8 
auch C. Bridger und F. Siegmund, Die Xantener Stiftsimmu
nität. Grabungsgeschichte und Überlegungen zur Siedlungs
topographie. In: G. Bauchhenss (Red.), Beiträge zur Archä
ologie des Rheinlandes. Rheinische Ausgrabungen 27 (Köln 
1987) 63ff. bes. 92 mit Anm. 202 (mit weiterer Literatur); P. van 
Ossel, Etablissements ruraux de l'antiquité tardive dans le 
nord de la Gaule. 51. Suppl. Gallia (Paris 1992) 133. 

140 Vgl. oben (3. Bauperiode). 
141 FK D05170. 
142 Zu ähnlichen Beobachtungen in der Germania Superior siehe 

P. M . Knierriem, Civitas Aurelia Aquensis - Entwicklung, 
Stagnation und Reduktion eines Verwaltungsbezirkes. In: 
E. Schallmayer (Hrsg.), Niederbieber, Postumus und der 
Limesfall. Stationen eines politischen Prozesses. Bericht des 
ersten Saalburgkolloquiums. Saalburg Schriften 3 (Bad Hom
burg v.d.H. 1996) 69ff. 

143 In der Schicht fand sich lediglich ein zwischen 22-37 n.Chr 
geprägter As des Tiberius für Divus Augustus (Inv. 1996.61. 
D05228.1). 



A b b . 33 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). Aufsicht 
und Querschnit t durch die nach der 4. B a u 
periode i n e inem Ausb ruch aus der M R 2 
installierte Herdstel le . D i e nachweislich 
z u Kochzwecken genutzte Herdste l le (vgl. 
Text) g e h ö r t e h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h zu 
einem h ü t t e n a r t i g e n , an M R 2 angelehnten 
G e b ä u d e , welches sich jedoch a r chäo log i sch 
nicht nachweisen liess. M . 1:20. 
1 Einfassung aus tegw/öe-Bruchstücken und frag

mentierten suspensura-Piatten 
2 Feuerplatte aus fcg^/öe-Bruchstücken und frag

mentierten suspensura-PìaUen 
3 beim Ausbrechen angefallener und liegengelasse

ner Mauerschutt auf der Unterkante des Ausbru
ches (Ziegelsplitter, Mörtelbrocken, Steinsplitter) 

4 Reste der nur noch punktuell erhaltenen Lehm-
substruktion der Herdstelle. 

Jedenfalls ist in diesem Z e i t r a u m ein Tei l des Z iege l 
daches en bloc auf den schon vo l l s t änd ig ver fü l l ten 
Abwasse rkana l verrutscht ( A b b . 34). E s war jedoch 
nicht mit Sicherheit nachzuweisen, ob die B e s c h ä d i 
gung des Daches auf einen fehlenden Unterha l t bzw. 

A b b . 34 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k auf 
die Ü b e r r e s t e des nahezu vo l l s t änd ig aus
g e p l ü n d e r t e n Dachversturzes auf der Ver 
fül lung des Abwasserkanales der 4. B a u 
periode nach dem Entfernen des be im 
( s p ä t e r e n ) A b b r u c h entstandenen Maue r 
schuttes. Im Hin te rgrund M R 1. 

auf einen a l lmäh l i chen Zer fa l l z u r ü c k z u f ü h r e n ist oder 
ob mit diesem Befund ein weiteres Indiz für die in 
diesem Ze i t r aum vermutete Erdbebenkatas t rophe 1 4 4 

vorliegt. 
U n k l a r ist auch die Genese der auf dem Dachver 

sturz l iegenden Mauerschuttpakete. D e r e n Gewich t 
hat die darunterl iegenden schlammigen Kana lsed i 
mente z u m Teil so stark kompr imier t , dass sich auf 
deren O b e r f l ä c h e ein m u l d e n f ö r m i g e s Negat iv gebil
det hat. D a s Feh len von ganzen bzw. zu ganzen 
E x e m p l a r e n zusammensetzbaren tegulae und imbrices 
i m Dachvers turz lässt darauf schliessen, dass der 
nahezu ausschliesslich aus Mörtelsand und -brocken 
bestehende Mauerschut t erst nach der Z e r s t ö r u n g des 
Daches bzw. nach der A u s p l ü n d e r u n g des Dachver 
sturzes angefallen sein kann. Dass der Dachvers turz 
effektiv a u s g e p l ü n d e r t worden sein muss, belegt in 
erster L i n i e die Tatsache, dass sich unter den i m rund 
5 m langen, paral lel zu M a u e r 1 verlaufenden K a n a l 
abschnitt gefundenen 391 Fragmenten von imbrices 
bzw. unter den Fragmenten von 779 tegulae k a u m 
P a s s s t ü c k e fanden 1 4 5 . 

D a die Reste des Dachversturzes und des M a u e r 
schuttes i m Befund klar voneinander getrennt waren, 
also keine eigentliche Mischzone zu beobachten war, 
ist davon auszugehen, dass die beiden Schichten mit 
einer gewissen zei t l ichen Staffelung entstanden sind 

144 Vgl. zusammenfassend Schwarz 1996,61 f. 
145 Die Auszählung und Erfassung der Ziegel aus FK D05107, 

D05114, D05224, D05225, D05228 und D05229 erfolgte durch 
Claudia Jaksic und Cornelia Aider. 
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und dass zwischen dem Versturz des Daches und der 
Ab lage rung des Mauerschuttes ke in direkter bzw. 
kausaler Zusammenhang besteht. 

A u s den verschiedenen Informationen darf gefol
gert werden, dass die ( m ö g l i c h e r w e i s e bereits wieder 
b e s c h ä d i g t e ) H a n g s t ü t z m a u e r erst s p ä t e r und - wie 
das Feh len von Handquadern i m M ö r t e l s c h u t t und von 
ehemals i m E c k v e r b a n d verbauten, vermut l ich sogar 
mit verblei ten E i s e n k l a m m e r n fixierten Sandstein
quade rn 1 4 6 zeigt - h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h bei der B e 
schaffung von wiederverwertbarem Baumate r ia l ab
gebrochen worden ist. N a c h Aussage der M ü n z e n aus 
den d a r ü b e r l i e g e n d e n Abfa l l schichten (s. unten) muss 
die Auflassung der Frauenthermen bzw. der A b b r u c h 
der H a n g s t ü t z m a u e r u m oder kurz nach der M i t t e des 
3. Jahrhunderts n .Chr . erfolgt se in 1 4 7 . 

Sicher nach der Z e r s t ö r u n g bzw. nach Aussage der 
j ü n g s t e n von insgesamt sieben M ü n z e n , e inem A n t o -
ninian des Ga l l i enus 1 4 8 , n ach 262/263 n .Chr . anzusetzen 
ist schliesslich die Ab lage rung eines etwa 0,5 m hohen, 
dunk len und sehr h u m ö s e n Schichtpaketes. Diese 
stark mit g ros s s tück igen T ie rknochen durchsetzte, i n 
s p ä t r ö m i s c h e n F u n d z u s a m m e n h ä n g e n typische « d a r k 
e a r t h » ( A b b . 35 ) 1 4 9 liess sich i m ganzen Be re i ch der 
Thermenstrasse nachweisen und ü b e r l a g e r t e auch den 
A u s l ä u f e r des auf dem ver fü l l t en Abwasse rkana l 
l iegenden Mauerschuttes. E s handelt sich dabei u m 
Sedimente, welche - in identischer A u s p r ä g u n g und in 
nur 15 m Entfernung - auch i n der Per ipher ie des 
3. (szenischen) Theaters beobachtet wurden 1 5 0 . 

D i e a r c h ä o l o g i s c h e Interpretation dieser « d a r k 
e a r t h » als Abfolge von verschiedenen Gehhorizonten 
auf der Oberkante von kont inuier l ich abgelagerten 
S ied lungsab fä l l en w i r d zur Z e i t von Phi l ippe Ren tze l 
und dem Verfasser anhand von Dünnsch l i f f en der ent
nommenen Sedimentproben ü b e r p r ü f t 1 5 1 . 

N a c h der M i t t e des 3. Jahrhunderts n .Chr . muss auch 
der angesichts der Hanglage des n a t ü r l i c h e n Terrains 
nicht weiter erstaunliche Erosionsprozess eingesetzt 
haben. Dieser hat unter anderem z u e inem treppen
artigen A b w i t t e r n der M a u e r k r o n e n ( A b b . 26) und 
zur Z e r s t ö r u n g bzw. A b s c h w e m m u n g der j ü n g s t e n 
G e h - bzw. Nutzungshorizonte i m Westtei l der Frau
enthermen und - wie die immer wieder angetroffenen 
Mosaiks te ine in den s p ä t r ö m i s c h e n Abfa l l sch ichten 
i m Be re i ch der Thermenstrasse ze igen 1 5 2 - auch des 
oberen Tei l der H i n t e r f ü l l u n g der Terrassierungsmau-
ern geführ t . A u s diesem G r u n d sind auch keiner le i 
Aussagen zur u r s p r ü n g l i c h e n Nu tzung der Westecke 
der Frauenthermen mögl ich ; ein i m oberen Bere ich 
der Ver fü l lung des Abwasserkanales gefundenes 
B r u c h s t ü c k einer S ä u l e n t r o m m e l aus Raurac ien
k a l k 1 5 3 und die Lage i m Stadtzentrum k ö n n t e n aber 
dafür sprechen, dass die Terrassierungsmauer m ö g 
licherweise eine Port ikus trug. 

E i n weiteres, wichtiges Indiz zur Ausstat tung der 
j ü n g e r e n Bauper ioden der Frauenthermen liefert 
ferner ein kleines B r u c h s t ü c k einer 0,8 c m dicken, 
z u g e s ä g t e n Platte eines opus sectile-Bodens aus ei
nem d u n k e l o l i v g r ü n e n , mit h e l l g r ü n e n Einsprengseln 
durchsetzten G e s t e i n 1 5 4 . D i e Bes t immung durch P h i 
l ippe Ren tze l ergab, dass es sich dabei u m Porphyrit 
(Andesit) aus der Gegend von Sparta handel t 1 5 5 . Z u -

A b b . 35 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und 
R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). B l i c k auf 
die Oberkante der nach der Auflassung der 
Frauenthermen auf der Fahrbahn der Ther
menstrasse abgelagerten, mit T ie rknochen 
und S ied lungsab fä l l en durchsetzten « d a r k 
e a r t h » . 

146 Dies bezeugt u.a. ein im Abbruchschutt gefundenes Bleiver
gussfragment einer Eisenklammer (1996.61 .D05208.1). - Zu 
ähnlichen Funden aus dem Bereich des Forumtempels vgl. 
Schwarz 1991B, 186f. Nr. 20-26. 

147 Dies deckt sich in etwa mit den Feststellungen der in unmit
telbarer Nähe liegenden Grabung 1990.51 .Vgl. dazu M . Peter, 
Die Fundmünzen aus einer Kanalverfüllung nördlich der 
Augster Frauenthermen - ein Ensemble des 3. Jahrhunderts. 
JbAK 12,1991,135ff. 

148 Inv. 1996.61. D05015.13.- Gefunden wurden in dieser Schicht 
ferner: Inv. 1996.61 .D05038.1 (Imitation eines As des Claudius 
[41-54? n.Chr.]); 1996.61.D05194.3 (Denar des Septimius 
Severus für Geta Caesar [203-208 n.Chr.]); 1996.61.D05201.1 
(Denar des Caracalla [213 n.Chr.]); 1996.61.D05194.2 (Denar 
des Severus Alexander für Iulia Mamaea [222-235 n.Chr.]); 
1996.61.D05037.2 (Denar des Severus Alexander [226 
n.Chr.]); 1996.61.D05194.4 (Denar des Severus Alexander 
[223 n.Chr.]); 1996.61.D05037.1 (Sesterz des Philippus Arabs 
[244-249 n.Chr.]). 

149 Zum Begriff vgl. R. I. Macphail, The reworking of urban stra
tigraphy by human and natural processes. In: A . R. Hall, H . K. 
Kenward (Hrsg.), Urban-rural connexions: Perspectives from 
environmental archeology. Oxbow Monograph 47 (Oxford 
1994). - Es handelt sich dabei um das gleiche Phänomen, das 
auch im Inneren des Castrum Rauracense zu beobachten ist. 
Vgl. dazu V. Vogel Müller, U. Müller, Eine Grabung im Inne
ren des Kastells Kaiseraugst (1993.03). Neue Hinweise zur 
Bauzeit des Kastells Kaiseraugst und zur Existenz eines 
älteren Auxiliarkastelles? JbAK 15, 1994, 151 ff. bes. Abb. 3; 
R. Marti (mit Beiträgen von S. Fünfschilling und M . Peter), 
Frühmittelalterliche Siedlungsfunde aus dem Castrum Raura
cense (Grabung Kaiseraugst, «Jakobli-Haus» 1994.02). JbAK 
17,1996,149ff. 

150 Vgl. Schwarz 1991A, 87ff. bes. Abb. 81. Für die ebenda er
wogene Nutzung bis in constantinische Zeit liegen aus diesem 
Abschnitt der Thermenstrasse keine Hinweise vor. 

151 FK D05425. - Vgl. in diesem Zusammenhang auch Schwarz 
1991A, 87, wo diese Deutung u.a. auf die darin eingebetteten 
Schuhnägel abgestützt wurde. 

152 So u.a. in FK D05007, D05015 und D05020. 
153 FKD05125. 
154 Inv. 1996.61.D05103.296. 
155 Vgl. F. Müller, Internationale Naturstein-Kartei (Ulm o.J.) 

Nr. 5.5.1.Weitere Belege vom Kastelenplateau siehe Fünf
schilling 1993 (wie Anm. 33) Nr. 680-682. Den Hinweis ver
danke ich H. Sütterlin. 



sammen mit dem aus der Gegend von V e r o n a impor
tierten und be im S c h ö n b ü h l t e m p e l verwendeten, 
marmorar t igen K n o l l e n k a l k 1 5 6 bildet der heute noch 
unter der Beze ichnung Porfido verde antico gehan
delte Ges te in ein weiteres Indiz dafür , dass auch i n 
Augusta Rau r i ca bei der Ausstat tung der öf fen t l ichen 
G e b ä u d e weder Kos ten noch A u f w a n d gescheut 
worden s ind 1 5 7 . 

Ü b e r l a g e r t werden die ( s p ä t - ) r ö m i s c h e n Schichten 
und Strukturen schliesslich von dem sogenannten 
Reduktionshorizont158, e inem stark mit Steinsplit tern 
und r ö m i s c h e n Funden durchsetzten, h u m ö s e n Palaeo
sol, der sich i m Bere ich der ganzen G r a b u n g s f l ä c h e 
nachweisen Hess. Das relativ starke Ost-West- bzw. 
N o r d - S ü d - G e f ä l l e des Redukt ionshor izontes spiegelt 
mehr oder weniger den Ver lauf der Oberkante der 
mit telal ter l ichen und f r ü h n e u z e i t l i c h e n Humuskan te 
wider. Ersteres bezeugt neben verschiedenen (früh-) 
neuzeit l ichen K e r a m i k f u n d e n 1 5 9 unter anderem der 
Feuerstein einer Steinschlosswaffe 1 6 0 . 

G u t erkennbar waren in den Prof i len ferner auch die 
neuzeit l ichen, nach dem B a u der Liegenschaft G i e 
benacherstrasse 22 i m Jahre 1932 erfolgten Terrain
v e r ä n d e r u n g e n . D i e nach dem Hausbau eingebrachten 
1,5-2 m m ä c h t i g e n F ü l l s c h i c h t e n haben das nach
r ö m i s c h e G e l ä n d e r e l i e f zwar bis zur Unkenn t l i chke i t 
verwischt, konnten aber aufgrund dieser Vorkenn t 
nisse - entgegen der sonst üb l i chen Praxis - maschinell 
abgetragen werden. 

A l s bedeutendster Einzelfund der G r a b u n g kann der 
Glasgriff einer Schale (trulla) der F o r m Isings 75b 1 6 1 

bzw. der in Augusta Rau r i ca ansonsten k a u m belegten 
F o r m A R 4 nach Beat R ü t t i 1 6 2 bezeichnet werden 
( A b b . 36) 1 6 3 . D e r b e i m Ansa t z an die Schale abgebro
chene G r i f f der trulla besteht aus b l a u g r ü n e m trans-
luz idem und mit L u f t b l ä s c h e n durchsetztem Glas . G u t 
erkennbar sind auch die be im Schmelzen i n der F o r m 

156 Vgl. Grabung 1996.75 (Abb. 62). - Plattenfragmente aus dem 
gleichen Material kommen auch in Avenches vor, unpubl., 
siehe auch Ph. Bridel, Aventicum III. Le sanctuaire du cigognier 
1 (Lausanne 1982) Taf. 67 Nr. 11 (porphyre vert d'Egypte). 
Diese Hinweise verdanke ich Claudia Neukom-Radtke. 

157 Vgl. dazu auch F. Coarelli, Rom - Ein archäologischer Führer 
(4. Auflage Freiburg i.Br. 1975) 341 Nr. 13; F. Rakob, Chemtou 
- Aus der römischen Arbeitswelt. Antike Welt 28/1,1997, Iff. 
bes. Abb. 3 unten rechts und hier Anm. 155. 

158 Im Sinne einer «durch Erosionsphänomene überprägten 
Bodenoberfläche, auf der sich im Laufe der Zeit resistente 
Bestandteile (selektiv) anreichern, während die leichten, 
humösen Sedimente ausgeschwemmt werden». (Freundliche 
Mitteilung Ph. Rentzel; zur Definition vgl. auch D. Schröder, 
Bodenkunde in Stichworten [4. revidierte und erweiterte Auf
lage Würzburg 1983] Tabelle 19). 

159 U.a. in FK D05050. 
160 FK D05065. 
161 C. Isings, Roman Glass from Dated Finds. Archaeologica 

Traiectina 2 (Groningen/Djakarta 1957). 
162 Rütti 1991,Taf. 30,722 (die Glasfunde der Jahre 1981 bis 1995 

konnten aus Zeitgründen nicht auf das Vorkommen von wei
teren Vertretern dieses Typs untersucht werden). 

163 Inv. 1996.61.D05351.1. 

A b b . 36 Augst B L , Insula 17 (Frauenthermen) und R e g i o n 2 , A (Grabung 1996.61). In der Werkstatt des 
A M A R A N T ( H ) V S hergestellter Glasgr i f f einer trulla der F o r m Isings 75b bzw. A R 4 (Inv. 
1996.61.D05351.1). L i n k s : Ans i ch t mit L ä n g s - und Querschnit t ( M . 1:1); rechts Ausschnit t mit der H e r 
stellermarke ( M . 2:1). A m G r i f f sind die be im Giessen entstandenen Schlieren zu erkennen. 



entstandenen Schl ieren auf der Obersei te ( A b b . 36). 
Das auf der Untersei te des Griffes erkennbare Nega
tiv der etwas ung lück l i ch plazierten Hers te l le rmarke 
lässt ferner den Schluss zu, dass sie erst nach t r äg l i ch 
bzw. nach nochmal igem Erh i t zen angebracht wurde. 
D e r z u m Tei l i n L iga tu r geschriebene Schriftzug - der 
Buchstabe M und das zweite A sind zu A M bzw. A N 
aufzu lösen - lässt zweifelsfrei darauf schliessen, dass 
es sich dabei u m ein Produk t aus der h ö c h s t w a h r 
scheinlich i m B u r g u n d zu lokal is ierenden Werkstatt 
des A M A R A N T ( H ) V S handel t 1 6 4 . 

D i e Bedeutung dieses Glasgriffes liegt in erster 
L i n i e dar in, dass aus dem ganzen Imperium Roma-
num bislang erst dreizehn Glasge fäs se des A M A -
R A N T ( H ) V S bekannt geworden s ind 1 6 5 . A u s der 
Fundlage und den B e i f u n d e n 1 6 6 darf ferner gefolgert 
werden, dass die trulla mit Sicherheit noch i m 1. Jahr
hundert n .Chr . hergestellt und h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h 
noch vor ca. 70 n .Chr . in den B o d e n gekommen sein 
muss. 

Abschl iessend ist noch zu e r w ä h n e n , dass der 
Loka l sender R a d i o Basi l i sk am 15.10.1996 eine K u r z 
reportage ausstrahlte und dass ein i m Januar 1997 ver
schicktes P r e s s e c o m m u n i q u é auch ausserhalb der 
R e g i o Basil iensis auf ein u n g e w ö h n l i c h grosses Inter
esse stiess; jedenfalls berichteten rund 26 Tages
und Wochenzei tungen ü b e r die Ergebnisse dieser 
Grabung . 
Publikation: Grabungsbericht: i n Vorbere i tung (er
scheint voraussichtl ich in J b A K 19, 1998); « t rans for 
mat ion en b idonv i l l e» : A r c h ä o l o g i e der Schweiz 21, 
1998 [Heft 3]; P . - A . Schwarz, E i n g l ä s e r n e s Griffscha
lenfragment des A M A R A N T ( H ) V S aus Augus ta 
Raur i ca . In: C . Leuzinger Piccand, U Leuzinger , 
N Spichtig, P . - A . Schwarz (Hrsg.) , Festschrift für Pau l 
S. Gutzwi l l e r . B e i t r ä g e zur A r c h ä o l o g i e und ihren 
Nachbarwissenschaften (Basel 1997) 27ff. 

1996.62 Augst - Taberne 

Lage: Region 1, Insula 5/9; Parz. 675. 
Koordinaten: 621 373/264 818. Höhe: 290.80 m ü.M. 
Anlass: Entfernen eines grossen Baumstrunkes durch das Tief
bauamt BL; Reparatur der Zugangstreppe in die Taberne durch 
den Konservierungs- und Ruinendienst (KRD). 
Grabungsdauer: 2.7. und 17.9.1996. 
Fundkomplexe: D04969. 
Kommentar: D e r etwa 2 m 2 grosse und knapp 1 m tiefe 
E ingr i f f lag an der Per ipher ie der i m R a h m e n der 
G r a b u n g 1965.52 bis 1967.52 untersuchten und heute 
konservierten « T a b e r n e mit B a c k o f e n » 1 6 7 . B e i m En t 
fernen des Wurzels trunkes und be im A u s h u b der 
F u n d a m e n t g r ä b e n für die r e p a r a t u r b e d ü r f t i g e n Stel l 
r iemen der Zugangstreppe wurden keine r ö m i s c h e n 
Schichten oder Strukturen angeschnitten. 
Publikation: keine. 

1996.63 Augst - Grienmatt 

Lage: Region 8,A; Parz. 535. 
Koordinaten: 621 105/264 510. Höhe: 270.00 m ü.M. 
Anlass: Anlegen eines Mergelweges um die Tempelruine durch den 
Konservierungs- und Ruinendienst (KRD). 
Grabungsdauer: 18.6.1996. 
Fundkomplexe: D04970. 

Kommentar: B e i m Ent fernen der Grasnarbe an der 
Ostfassade des konservierten Tempels i m H e i l i g t u m 
in der Gr ienmat t wurde ein i m Jahre 1807 g e p r ä g t e r 
«1/2 B a t z » des Kantons Waadt aus B i l l o n gefunden 1 6 8 . 
Fundor t und P r ä g e j a h r k ö n n t e n dafür sprechen, dass 
die sehr gut erhaltene M ü n z e in Zusammenhang mit 
den Untersuchungen von Aube r t Parent i m sogenann
ten H e i l b a d i n der Gr ienmat t bzw. be i der besagten 
Tempelanlage ver loren worden is t 1 6 9 . 
Publikation: keine. 

1996.64 Augst - I m R u m p e l 

Lage: Region 10,C; Parz. 150. 
Koordinaten: 621 120/264 940. Höhe: 263.00 m ü.M. 
Anlass: Mehrfamilienhausüberbauung «Ergolzgarten». Fortset
zung der Grabung 1995.64170. 
Grabungsdauer: 16.4.-7.6.1996 (mit Unterbrechungen). 
Fundkomplexe: D04951-D04958. 
Kommentar: D e r Gross te i l des mit t lerweile ü b e r b a u 
ten Area les i m Bere ich der Ergolzschleife ( A b b . 37; 
vgl . auch A b b . 18) wurde bereits i m vergangenen 
Berichtsjahr unter der Le i tung von Hans Sü t t e r l i n 
untersucht. Im Jahre 1996 musste ledigl ich noch der 
Baugrubenaushub für den N e u b a u i m Bere i ch der 
an der Per ipher ie l iegenden Liegenschaft Haupt 
strasse 48 untersucht werden, welche - entgegen den 
u r s p r ü n g l i c h e n P l ä n e n - bereits i m Vor jahr abgebro
chen worden war. 

164 Vgl. G. Sennequier, Un certain Amarantus (ou Amaranthus?), 
verrier installé en Bourgogne au 1 e r siècle de notre ère. Jour
nal of Glass Studies 28,1986, Uff. 

165 G. Sennequier, Verrerie d'époque romaine retrouvée en 
Haute-Normandie (unpublizierte Dissertation Tours 1993) 
mit Zusammenstellung der bislang bekannten 12 Belege auf 
Glasgefässen (non vidi); C. Agostini, Nouvelles découvertes à 
propos du verrier Amarant(h)us. Journal of Glass Studies 37, 
1995,135ff. (zu einem Neufund aus Morat-Combette/FR). -
Die ebenda (135ff. Anm. 3 und 7) erwähnten inschriftlichen 
Belege für den Namen können noch mit einem weiteren 
Testimonium ergänzt werden: Cocchiaro/Andreassi 1988,272 
Nr. E 19 (Grabstein eines servus publiais). 

166 FK D05351: u.a. Tierknochen; Keramik (nach verläufiger 
Datierung durch Verfasser während der Grabung ca. 1. Hälfte 
bis 2. Drittel 1. Jh. n.Chr.) sowie über 20 weitere Glasfrag
mente (u.a. von Bechern der Form Isings 12; Vierkantflasche 
und zwei Glasreibstäbchen [wie Rütti 1991, Abb. 101, R i 165 
und Ri 166]). 

167 L. Berger, Ein gut erhaltener Backofen in Augusta Rauri
corum. In: Festschrift Elisabeth Schmid (= Regio Basiliensis 
18) (Basel 1977) 28ff.; zusammenfassend Laur-Belart/Berger 
1988,145ff. 

168 Inv. 1996.63.D04970.1. Die Fundmeldung verdanken wir 
Markus Horisberger. Fotodokumentation: Konservierungen 
Augst/Kaiseraugst, Restaurierungsnr. 1996.9904.2. 

169 Vgl. Laur-Belart/Berger 1988,103ff.; zu J. Aubert Parent siehe 
neuerdings A . Nagel, «Aux amateurs de la nature et de l'art». 
Aubert Josephs Parents Ausgrabungen in Augst und der 
Forcartsche Garten in Basel. In: B. von Roda, B. Schubiger 
(Hrsg.), Sehnsucht Antike: Das Haus zum Kirschgarten und 
die Anfänge des Klassizismus in Basel (Basel 1995) 169ff. 

170 Vgl. auch die Ausführungen zur Grabung 1996.59. - Der Tren
nung in zwei verschiedene Grabungsbereiche (Grabungen 
1996.59 und 1996.64) lagen weniger archäologische, sondern 
v.a. die aus der zeitlichen Staffelung der Bodeneingriffe und 
aus dem Bauablauf resultierenden organisatorischen Pro
bleme zugrunde. 



A b b . 37 Augst B L , R e g i o n 10,C (Grabung 1996.64). Luftbi ldaufnahmen der in der Ergolzschleife gelegenen 
F l u r « I m R ü m p e l » aus dem Jahre 1995 (links) und 1996 (rechts). D i e in Augus ta R a u r i c a ansonsten 
vorwiegend zur Erfassung von a r c h ä o l o g i s c h e n Strukturen angefertigten Luf tb i lder (vgl. A b b . 4 und 
5) dokument ieren quasi « e n p a s s a n t » auch die rasant fortschreitende « Z e r s i e d e l u n g » und massiv zu
nehmende Dich te der modernen Ü b e r b a u u n g i m ant iken Siedlungsperimeter. Z u r Lage vgl . A b b . 18. 

D i e i m Bere ich der rund 3,5 m tiefen Baugrube 
angetroffenen Befunde e r g ä n z e n die i m R a h m e n der 
G r a b u n g 1995.64 g e t ä t i g t e n Beobachtungen nur i n ge
r ingem Masse. D a der H a l b - K e l l e r der abgebrochenen 
Liegenschaft seinerzeit i n den anstehenden Trigono-
dusdolomit eingetieft worden ist ( A b b . 38), war in 
diesem Tei l des Area les auch nicht mit in situ ver
bl iebenen Kul turschichten zu rechnen. 

I m Abbruchschut t der Liegenschaft fanden sich ver
einzelte Spol ien aus Sandstein, deren r ö m i s c h e Prove
nienz jedoch nicht gesichert is t 1 7 1 . Sicher ( f rüh - )neu -
zei t l ich ist ein M ü h l s t e i n f r a g m e n t aus G r a n i t 1 7 2 sowie 
der in dem neuzeit l ichen Gar tenweg verbaute G r a b 
stein des i m Jahre 1922 verstorbenen Johann-Ul l r i ch 
Baumgar tne r -Ro th 1 7 3 . 

In der süd l i chen Baugrubenwand zeichnete sich 
schliesslich auch noch die Fortsetzung des i m Jahre 

A b b . 38 Augst B L , R e g i o n 10,C (Grabung 1996.64). 
B l i c k in die Baugrube der Liegenschaft 
Hauptstrasse N r . 4. Z u erkennen sind von 
unten nach oben der anstehende Trigodo-
nusdolomit und die dunke l v e r f ä r b t e n mit
telalterl ichen und f rühneuze i t l i chen Ku l tu r 
schichten i m Bere i ch des ehemaligen 
M ü h l e q u a r t i e r e s , welche v o m A b b r u c h 
schutt des f r ü h n e u z e i t l i c h e n Ö k o n o m i e g e 
b ä u d e s ü b e r l a g e r t werden. Z u r Lage vgl . 
A b b . 18,4. 

1995 auf einer Strecke von 30 m untersuchten neu
zeit l ichen Abwasserkanales ab 1 7 4 . Im Gegensatz z u m 
n ä h e r an der E r g o l z gelegenen Abschn i t t des A b w a s 
serkanales wurden hier jedoch keine r ö m i s c h e n Spo
l ien beobachtet. Das aus den graubraunen Kana l sed i 
menten geborgene Ensemble enthielt nur neuzeitl iche 
und moderne F u n d e 1 7 5 . 

N ich t mehr genauer untersucht werden konnte 
leider e in rund 10 m langer, unter der neuzeit l ichen 
Gar tenmauer der Liegenschaft Hauptstrasse 42 l ie
gender Abschni t t 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 -
kanales 1 7 6 . D i e süd l i che Kanalwange wurde be im A b 
bruch der besagten Gar tenmauer durch den Besitzer 
der Liegenschaft i n Unkenn tn i s der Sachlage ze r s tö r t . 
B e i einer Begehung machte uns D a n i e l Vög t l i n jedoch 
freundlicherweise darauf aufmerksam, dass sich unter 
dem westlich anschliessenden Schopf (Hauptstrasse 
40a) noch ein in situ erhaltenes Tei ls tück des M ü h l e -
kanales b e f ä n d e . B e i e inem Augenschein ergab sich, 
dass dieses K a n a l s t ü c k schon vor l ä n g e r e r Z e i t in eine 
Service-Grube für Autorepara turen umgewandelt 
worden war und durch die E i n b i n d u n g in den neuzeit
l ichen Be tonboden k a u m mehr als solcher erkennbar 
war. D e r an der ös t l i chen Aussenwand des Schopfes 
noch gut sichtbare ( A b b . 39), heute leider durch eine 
Betonmauer verdeckte Querschnit t lässt jedoch den 
Schluss zu , dass der M ü h l e k a n a l i m Inneren des Schop
fes noch auf einer Strecke von rund 5 m erhalten ist. 
Publikation: keine. 

171 Inv. 1996.64.D04951.2 (GSTL-Nr. 4151); 1996.64.D04958.1 
(GSTL-Nr. 4256). 

172 1996.64.D04951.1 (GSTL-Nr. 4152). 
173 1996.64.D02900.1 (GSTL-Nr. 4252). 
174 Vgl. Sütterlin 1996A,48 und Abb. 13 (MR 12 und M R 13). 
175 FK D04955. 
176 Vgl. dazu auch Grabungen 1996.53,1996.59 und 1996.67. 



A b b . 39 Augst B L , R e g i o n 10,C (Grabung 1996.64). 
A B l i c k an den heute durch eine Be tonmauer 

verdeckten unteren Tei l der Ostfassade der 
Liegenschaft Hauptstrasse 42. D i e neuzeit
l iche Abwasser le i tung i n der B i ldmi t t e 
wurde zwischen den i n diesem Abschn i t t aus 
Bruchste inen gemauerten Wangen des spä t 
mit telal ter l ichen M ü h l e k a n a l e s verlegt. Z u r 
Lage vgl . auch A b b . 18. 

1996.65 Giebenach - R ö m e r b r ü g g l i 

Lage: Region -; Parz. -. 
Koordinaten: 623 100/263 850. Höhe: 320 m ü.M. 
Anlass: Benachrichtigung durch Georg Sprecher, Giebenach, und 
Max Heller, Füllinsdorf; Augenschein durch Markus Schaub. 
Grabungsdauer: 25.5.1996. 
Fundkomplexe: - (Begehung ohne Bodeneingriffe). 
Kommentar: M a r k u s Schaub, unser B r ü c k e n s p e z i a l i s t , 
wurde am 23.5. v o n G e o r g Sprecher, Giebenach , 
d a r ü b e r informiert , dass sich in der bewaldeten F l u r 
Marchs te in /Moosmat t in Giebenach eine «in alter
t ü m l i c h e r B a u t e c h n i k » errichtete B r ü c k e ü b e r den 
V i o l e n b a c h b e f ä n d e , welche i m V o l k s m u n d « R ö m e r 
brüggl i» genannt w i r d ( A b b . 41). N ich t völl ig abwegig 
schien ein antiker Ur sp rung der B r ü c k e n s t e l l e auf 

den ersten B l i c k besonders deswegen, we i l i n der F l u r 
Churzmat t bzw. i n der F l u r R ü t t e n e n eine g r ö s s e r e 
Konzen t ra t ion von Z iege ln und Kalkbruchs te inen be
obachtet worden is t 1 7 7 . Z u d e m haben die r o u t i n e m ä s -
sig d u r c h g e f ü h r t e n Luf tb i ldprospekt ionen i n der F l u r 
Siten, wo schon f rühe r r ö m i s c h e G e b ä u d e s t r u k t u r e n 
e rgraben 1 7 8 und aus der L u f t 1 7 9 beobachtet worden 

177 Aktennotiz von M . Schaub vom 25.3.1985 im Archiv der Aus
grabungen Augst/Kaiseraugst. 

178 Vgl. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte 53,1966/1967,139. 

179 Flugaufnahme unbekannter Herkunft aus dem Jahre 1972 im 
Luftbildarchiv der Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. Den 
Hinweis verdanke ich Markus Schaub. 

A b b . 40 Giebenach B L . Ausschnit t aus der Landeskar te mit den i m Text e r w ä h n t e n F lu rnamen und den noch 
nicht eindeutig interpretierbaren (Luf tb i ld - )Aufsch lüssen (= schwarz ausgezogene L i n i e n ) . D e r K r e i s 
markier t den Standort des neuzeit l ichen « R ö m e r b r ü g g l i » ( A b b . 41). M . 1:10 000. Reproduz ie r t mit 
Bewi l l i gung des Bundesamtes für Landestopographie v o m 21.4.1997. 



sind, i m Berichtsjahr verschiedene kleinere, allerdings 
nicht sehr eindeutige Aufsch lüsse geliefert 1 8 0 . A u f 
grund der wenigen Indizien ist jedoch noch nicht zu 
entscheiden, ob es sich u m die Ü b e r r e s t e einer V i l l a 
oder eines Hei l ig tumes handelt ( A b b . 40). 

B e i der Besicht igung der genannten B r ü c k e ( A b b . 
41) zeigte sich jedoch, dass eine r ö m i s c h e Zei ts te l lung 
- trotz v e r b l ü f f e n d e r bautechnischer A n a l o g i e n 1 8 1 -
bei genauer A n a l y s e des Sachverhaltes k a u m wahr
scheinlich ist. F ü r eine relativ junge Zei ts te l lung 
spricht auch, dass die 6 m lange, 3,5 m breite und z w i 
schen 1,5 und 1,8 m hohe, einbogige K e i l b o g e n - B r ü c k e 
auf den f r ü h n e u z e i t l i c h e n Kar t enwerken - so unter 
anderem auf den P l ä n e n von M . H . Grabe r (1602) 1 8 2 

und von H . B o c k (um 1620) 1 8 3 - nicht eingezeichnet ist. 
D e r erste uns bekannte E in t r ag der B r ü c k e findet sich 
auf dem Topographischen A t l a s ( T A , Bla t t 28) aus dem 
Jahre 1878. 

Das auf modernen K a r t e n w e r k e n 1 8 4 nicht (mehr) 
eingezeichnete « R ö m e r b r ü g g h » wurde h ö c h s t w a h r 
scheinlich i m Zusammenhang mit dem 1859 erfolgten 
B a u einer bereits wenige Jahre s p ä t e r (d.h. 1884) wie
der abgebrannten und in der Folge abgegangenen und 
i n Vergessenheit geratenen S ä g e r e i err ichtet 1 8 5 . In den 
Mi t t e lpunk t des Interesses r ü c k t e die B r ü c k e erst 
wieder i m Zusammenhang mit den B e m ü h u n g e n u m 
die Renatur ie rung des Violenbaches und u m die E r 
haltung des letzten i n d u s t r i e a r c h ä o l o g i s c h e n D e n k 
males dieser A r t i m K a n t o n Base l l and 1 8 6 . 
Publikation: keine. 

A b b . 41 Giebenach B L (Grabung 1996.65). B l i c k an 
den t rocken gemauerten Ke i lbogen des i n 
antiker Tradi t ion errichteten neuzeit l ichen 
« R ö m e r b r ü g g h » . 

1996.66 Augst - Z ü g e r - L ü s c h e r 

Lage: Region 1, Insula 19; Parz. 1108. 
Koordinaten: 621 550/264 723. Höhe: 295.70 m ü.M. 
Anlass: Aushub von Fundamentgräben für Stellriemen und von 
Pfostenlöchern beim Bau einer Einfriedung. 
Grabungsdauer: 18.7.-20.7.1996. 
Fundkomplexe: D04971. 

Kommentar: D i e freundlicherweise von der G r u n d 
e i g e n t ü m e r i n , H . Z ü g e r - L ü s c h e r , telefonisch gemelde
ten Bodeneingriffe lagen i m A r e a l der S ü d o s t e c k e der 
Insula 19 und k a u m 40 m v o m Fundor t der i m ver
gangenen Jahr entdeckten fünf Meilensteinfragmente 
entfernt 1 8 7 . B e i m Augenschein vor O r t durch C o r n e l i a 
A i d e r und den Verfasser ergab sich, dass die Un te r 
kante der drei rund 0,3 m tiefen G r ä b e n für die Stel l 
r iemen noch i m Bere i ch des stark mit Kalks te inspl i t 
tern und Z i e g e l b r u c h s t ü c k e n durchsetzten « O b e r 
f l ächenschu t t e s» lagen. I m A u s h u b waren deswegen 
auch k a u m Funde z u verzeichnen. D i e Unte rkan te 
der insgesamt dreissig rund 60 c m tiefen Fundament
gruben für die Zaunpfosten kamen hingegen bereits i m 
relativ grobblockigen Z e r s t ö r u n g s s c h u t t der Insula 19 
zu liegen; an einer Stelle wurde m ö g l i c h e r w e i s e die 
K r o n e einer West-Ost verlaufenden M a u e r ange
schnitten. D e r Mauerschut t setzte sich in den beiden 
N o r d - S ü d verlaufenden G r ä b e n , welche i m Inneren 
der Insula 9 bzw. i m Bere i ch der an die Basilicastrasse 
grenzenden Ostporticus lagen, v.a. aus K a l k - und Sand
steinquadern, tegw/ae-Fragmenten und vereinzel ten 
B r u c h s t ü c k e n von Suspensura-Platten zusammen. 
Letzteres lässt darauf schliessen, dass auch in diesem 
Tei l der Insula 19 mit hypokaust ier ten R ä u m e n zu 
rechnen is t 1 8 8 . 

D e r S ü d a b s c h n i t t der E inf r iedung lag auf vol ler 
L ä n g e i m Perimeter der West-Ost verlaufenden M e r 
kurstrasse. D i e mit k le ineren Z i e g e l b r u c h s t ü c k e n 1 8 9 

durchsetzte Oberkante des j ü n g s t e n r ö m i s c h e n 
Strassenhorizontes ist aber be im Ab t i e f en der elf 
Pfostengruben ledigl ich tangiert worden. 
Publikation: keine. 

180 Das fragliche Areal wird im Verlaufe des Jahres 1997 nochmals 
abgeflogen. - Die von M . Schaub zusammengestellten Unter
lagen wurden unter der neu vergebenen Grabungsnummer 
1960.63 Giebenach-Siten abgelegt. 

181 Vgl. etwa B. Heinrich, Brücken - Vom Balken zum Bogen 
(Hamburg 1983) Abb. 41; Ch. Jurecka, Brücken - Historische 
Entwicklung - Faszination der Technik (Wien und München 
1979) Abb. 29; W. Heinz, Strassen und Brücken im römischen 
Reich. Antike Welt - Sondernummer 1989, Abb. 14; 29; 55 
und 73. Für die verschiedenen Literaturhinweise danke ich 
M . Schaub. 

182 Aufbewahrungsort: Staatsarchiv des Kantons Baselland, 
Liestal, A4; reproduziert u.a. bei Clareboets 1994, Abb. 6. 

183 Aufbewahrungsort: Staatsarchiv des Kantons Baselland, 
Liestal, A30; reproduziert u.a. bei Clareboets 1994, Abb. 7. 

184 So u.a. auf der Landeskarte 1:25 000, Blatt 1068 (1985). 
185 Die Hinweise verdanken wir Georg Sprecher, Giebenach. 

Kopien der entsprechenden Unterlagen (u.a. der wichtigsten 
archivalischen Quellen) befinden sich im Archiv der Ausgra
bungen Augst/Kaiseraugst. Vgl. in diesem Zusammenhang 
auch G. Sprecher (Hrsg.), J. J. Häring, Heimatkunde Gie
benach 1863 (o.O./o.J.) 52ff. 

186 Nach freundlicher Auskunft von Max Heller sollen die 
Bemühungen der Gemeinde im nächsten Jahr der Presse vor
gestellt werden. 

187 Vgl. Sütterlin 1996B, 71ff. bes. Abb. 2. 
188 Zu den im Rahmen der Grabung 1970.53 untersuchten Struk

turen siehe Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica 35. 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 70, 
1970,12f. 

189 Das gehäufte Vorkommen von Ziegelbruch wurde z.B. auch 
im obersten Bereich der Hohwartstrasse beobachtet (vgl. 
Sütterlin 1996A, 56). 



1996.67 Augst - Husmat t 

Lage: Region 10,B; Parz. 69 und 108. 
Koordinaten: 620 800/264 937. Höhe: 269.70 m ü.M. 
Anlass: Aushub eines Leitungsgrabens für den Gasanschluss der 
Liegenschaft Husmattweg 4. 
Grabungsdauer: 6.8.-9.8.1996 
Fundkomplexe: D04972. 
Kommentar: D e r rund 35 m lange, i n etwa N o r d - S ü d 
verlaufende Lei tungsgraben lag zwischen e inem i m 
Jahre 1976 beobachteten, nicht datierten G e b ä u d e -
grundr iss 1 9 0 und zwei langrechteckigen, durch den 
Kieskoffer einer Strasse voneinander getrennten 
Grundr i ssen r ö m i s c h e r Ze i t s t e l lung 1 9 1 und in unmit te l
barer N ä h e des i m Berichtsjahr verschiedentl ich an
geschnittenen 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 e s 1 9 2 . 

Im Zuge der Baubeglei tung zeigte sich jedoch, dass 
die Unte rkan te des etwa 0,8 m tiefen Leitungsgrabens 
noch i n der Humuskan te bzw. par t ie l l i m Be re i ch der 
darunterl iegenden Kiesschichten zu l iegen kam. Le tz 
tere sind jedoch zweifelsfrei erst nach dem B a u der 
Liegenschaft Husmat tweg 4 a n g e s c h ü t t e t worden. E i n 
i m Westprof i l beobachteter g r ö s s e r e r Ka lkbruchs te in 
lag in der F lucht eines Mauerzuges des s ü d l i c h e n der 
beiden r ö m i s c h e n G e b ä u d e r e s t e . E s k ö n n t e sich dabei 
u m den letzten Ü b e r r e s t der untersten Fundamentlage 
der süd l i chen Abschlussmauer(?) handeln. A n d e r e 
Strukturen wurden nicht beobachtet. D e r einzige r ö 
mische F u n d , ein Leistenziegelfragment, dü r f t e mit 
dem mit neuzeit l icher K e r a m i k durchsetzten einge
brachten F ü l l m a t e r i a l an diese Stelle verschleppt wor
den sein. 
Publikation: keine. 

1996.68 Augst - Prospektionen Insulae 35, 36, 41, 42 

Lage: Region 1, Insulae 35, 36, 41 und 42; Parz. 1022, 1023, 1040, 
1042,1043,1045,1046 und 1051. 
Koordinaten: 621 600/264 500. Höhe: 296.50 m ü.M. 
Anlass: Prospektionen durch X Leckebusch. 
Grabungsdauer: 6.8.-23.8.1996. 
Fundkomplexe: D04973 (Streufunde). 
Kommentar: Im R a h m e n der Datenerfassung für seine 
Disser ta t ion füh r t e J ü r g Leckebusch i m heute 
g röss t en te i l s unter dem Pflug stehenden A r e a l 1 9 3 der 
Insulae 35,36,41 und 42 auf einer rund 9000 m 2 grossen 
F l ä c h e geoelektrische und geomagnetische Messun
gen sowie Untersuchungen mit dem Bodenradar 
durch ( A b b . 42) 1 9 4 . D i e mit k le ineren Hilfestel lungen, 
so etwa Mi th i l f e be im A n l e g e n des Vermessungs
rasters, Unte rbr ingung i m Lands i tz der R ö m e r s t i f t u n g 
D r . R e n é C l a v e l 1 9 5 und mit verschiedenem M a t e r i a l 
u n t e r s t ü t z t e A r b e i t ist aus unserer Sicht vor a l lem 
deswegen von Interesse, we i l dadurch einerseits die 
Messergebnisse der dre i verschiedenartigen P ro 
spektionsmethoden miteinander verglichen werden 
k ö n n e n und andererseits auch ein direkter Verg le ich 
mit den bereits ergrabenen Tei len des sogenannten 
Palazzo (Insula 41/47) 1 9 6 bzw. mit den ü b r i g e n , aus 
Luf tbi ldaufnahmen erschlossenen Strukturen mög l i ch 
is t 1 9 7 . Angesichts der Tatsache, dass die bisherigen 
geoelektrischen Untersuchungen - i m Gegensatz 
z u m Einsa tz des Bodenradar s 1 9 8 - aus verschiedenen 
G r ü n d e n nicht auf A n h i e b die g e w ü n s c h t e n Resultate 
brachten 1 9 9 , sol l i m Z u g e der Auswer tung auch abge-

A b b . 42 Augst B L , Insulae 35, 36, 41 und 42 ( G r a 
bung 1996.68). Erfassung v o n geomagneti
schen Da ten i m R a h m e n der Prospektions
kampagne von J. Leckebusch i m heute land
wirtschaftlich genutzten A r e a l der Insulae 
35,36,41 und 42. 

k l ä r t werden, ob sich allenfalls aus der K o m b i n a t i o n 
der verschiedenen physikal ischen Prospektions
me thoden 2 0 0 und der Luftbi ldaufnahmen ein « P a t e n t 
r e z e p t » ableiten lässt . Dieses k ö n n t e bei den Vorbe 
reitungen g r ö s s e r e r Grabungen zur Beschaffung von 
a r c h ä o l o g i s c h e n Entscheidungshilfen eingesetzt wer
den 2 0 1 . D i e ersten Auswertungsergebnisse sind v ie l -

190 Grabung 1976.56. Vgl. dazu auch Schwarz 1995, Abb. 19,7. 
191 Grabung 1971.54. Vgl. dazu auch Schwarz 1995, Abb. 19,1. 
192 Vgl. u.a. die Grabungen 1996.53,1996.59 und 1996.64. 
193 Dem Pächter der entsprechenden Parzellen, Herrn Eduard 

Grossenbacher, sei an dieser Stelle nochmals dafür gedankt, 
dass wir das Land zwischen Ernte und Einbringen der neuen 
Saat für unsere Untersuchungen in Anspruch nehmen durften. 

194 Zu den verschiedenen Prospektionsmethoden vgl. H . von der 
Osten-Waldenburg, Unsichtbares sichtbar gemacht. Archäo
logie in Deutschland 4, 1993, 6ff.; J. Leckebusch, P. Nagy, 
Prospektionsmethoden in der Archäologie am Beispiel des 
Kantons Zürich. Archäologie der Schweiz 17, 1994, 7ff.; 
G. Fuchs, X Hruska, Die Georadar-Methode in der archäolo
gischen Prospektion. Grundlagen - Methoden und praktische 
Erfahrungen. Archäologie in Oesterreich 7,1996,71ff. 

195 In diesem Zusammenhang sei namentlich Herrn Jörg Feld
mann, Direktionssekretariat der Erziehungs- und Kultur
direktion für die kurzfristige Reservation des Gästezimmers 
und dem Hauswartsehepaar Marion und Hans Kaufmann 
nochmals herzlich gedankt. 

196 Vgl. dazu zuletzt Schmid 1993,113ff. 
197 Vgl. dazu auch den Kommentar zu Abb. 4 und 5. 
198 Vgl. dazu Sütterlin 1996A, Abb. 23 und 50ff. (Grabungen 

1995.74 und 1995.75).- Zur Anwendung in der Geologie siehe 
Neue Zürcher Zeitung Nr. 235 vom 9.10.1996, S. 67. 

199 Vgl. etwa A . R Furger, P.-A. Schwarz et al., Augusta Raurica. 
Jahresbericht 1991. JbAK 13,1992,5ff. bes. 34ff. und Abb. 28; 
A . R. Furger, P.-A. Schwarz et al., Augusta Raurica. Jahres
bericht 1992. JbAK 14,1993, 5ff. bes. 24f. (Grabung 1992.60); 
Sütterlin 1996A,50ff. (Grabungen 1995.71 und 1995.72). 

200 Vgl. dazu auch Schwarz 1994B, 36ff. 
201 Formuliert sind die entsprechenden Fragestellungen etwa in 

A. R. Furger, P.-A. Schwarz et al., Augusta Raurica. Jahresbe
richt 1991. JbAK 13,1992,5ff. bes. 34ff. - Denkbar wäre dies im 
konkreten Fall vor einer allfälligen Grossgrabung in der Flur 
Obermühle (Region 9,D). Vgl. dazu zuletzt Schwarz 1994,56ff. 
-Zur Anwendung der kombinierten Methode siehe H.Becker, 
X Fassbinder, K. Leidorf et al., Luftbild, Magnetik, Erdwider-
standsmessung und Georadar. Zur Prospektion der villa 
rustica von Finsing. In: H. Becker (Hrsg.), Archäologische 
Prospektion - Luftbildarchäologie und Geophysik. Arbeits
hefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 59 
(München 1996) 281 ff. 



versprechend; so konnten neben dem Strassen- bzw. 
Insularaster beispielsweise auch Deta i ls der Innen
bebauung, etwa Stein- und Fachwerkmauern sowie 
einzelne Herds te l len und Ö f e n ( ? ) , nachgewiesen 
werden 2 0 2 . 

Z u e r w ä h n e n ist schliesslich auch, dass die Un te r 
suchungen von J. Leckebusch verschiedene A n w o h n e r 
dazu bewogen haben, uns ü b e r die Tatsache zu infor
mieren, dass dieses A r e a l jeweils nach dem Pf lügen 
von Unbefugten offenbar systematisch mit M e t a l l 
detektoren abgesucht wi rd . D i e s e m verbotenen 
Treiben sol l künf t ig von den Mitarbei ter / innen 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 durch die A b g a b e 
eines entsprechenden Informationsblattes an die er
tappten M i s s e t ä t e r E inha l t geboten werden. 
Publikation: J. Leckebusch , A n w e n d u n g von R a d a r i n 
der A r c h ä o l o g i e (Dissertat ion an der U n i v e r s i t ä t 
Z ü r i c h [in Vorberei tung]) . 

1996.69 Augst - Fe ldhof 

Lage: Region 11,A; Parz. 1092. 
Koordinaten: 612 250/263 900. Höhe: 300.00 m ü.M. 
Anlass: Bau eines überdachten Abstellplatzes für landwirtschaft
liche Maschinen. 
Grabungsdauer: 27.8.-4.9.1996 (mit Unterbrechungen). 
Fundkomplexe: D04974-D04983. 
Kommentar: D u r c h die mit dem B a u des A b s t e l l 
platzes verbundenen Bodeneingriffe ergab sich z u m 
ersten M a l nach ü b e r 120 Jahren die M ö g l i c h k e i t eines 
a r c h ä o l o g i s c h e n E inb l i ckes in den extra muros gelege
nen Be re i ch des Stadtgebietes ( A b b . 43). Dieser war 
durch das i m Jahre 1879 gefundene « P l a t t e n g r a b einer 
vornehmen F r a u » 2 0 3 zu einiger B e r ü h m t h e i t gelangt 
( A b b . 44). D i e Tatsache, dass diese Bestat tung bislang 
isoliert dasteht, und die Lage an der durch Luf tb i ld 
befunde hinreichend sicher nachgewiesenen A u s 
fallachse durch das Westtor ( A b b . 44 ) 2 0 4 b i ldeten 
Anlass für eine Baueinsprache, welche die f rühze i t ige 
M e l d u n g des Beginnes der Aushubarbei ten beinhal
tete. D e n Besi tzern des Feldhofes, der Famil ie Fr i t z 
Langel-Schneider , sei an dieser Stelle nochmals für das 
V e r s t ä n d n i s gedankt, mit dem sie dieser Auflage nach
gekommen sind. W i e die nachstehenden A u s f ü h r u n 
gen zeigen, haben diese von den Betroffenen oft als 
ü b e r t r i e b e n empfundenen Auf lagen i m konkre ten F a l l 
zwar keine sensationellen Befunde erbracht, jedoch 
den Kenntniss tand ü b e r die R e g i o n 1 2 , A u m einige 
kleine, aber wichtige Mosaiks te ine bereichern k ö n 
nen 2 0 5 . 

D i e an fäng l i che Skepsis der E i g e n t ü m e r des auf 
einer terrassenartigen G e l ä n d e s t u f e am A b h a n g des 
B i r c h , dem sogenannten T r ä n e n h ü b e l i 2 0 6 , l iegenden 
Feldhofes basierte auf dem Umstand , dass ihnen die 
Exis tenz eines r ö m i s c h e n «Fr i edhofes» ledigl ich ge
r ü c h t e w e i s e und v o m H ö r e n s a g e n bekannt war. D i e 
Tatsache, dass be im B a u des Feldhofes i m Jahre 1879 
aber t a t säch l i ch ein G r a b angetroffen wurde, war h in 
gegen in Vergessenheit geraten 2 0 7 . D ie s und die mit 
manchen I r r t ü m e r n behaftete Forschungsgeschichte 
b i lden den Anlass , die be im v o r g ä n g i g e n A k t e n s t u 
d ium zusammengetragenen Informationen zu diesem 
Grabfund an dieser Stelle mögl i chs t vo l l s t änd ig vor
zuste l len 2 0 8 . 

A b b . 43 Augst B L , R e g i o n 11 ,A und R e g i o n 12 ,A 
(Grabung 1996.69). In der M i t t e des Luf t 
bildes zeichnet sich die auf den Fe ldhof 
(oben) zulaufende Westtorstrasse als helle 
V e r f ä r b u n g ab. Im Bere i ch des K n i c k e s in 
der Ausfallachse liegt das Westtor. D i e 
punktuel le Verbre i terung der hel len Verfär 
bungen i m Be re i ch der von l inks nach rechts 
laufenden Stadtmauer geht h ö c h s t w a h r 
scheinlich auf einen a n n ä h e r n d paral le l zur 
Stadtmauer verlaufenden Strassenzug 
zu rück . Rechts unten die A u t o b a h n N 2 . D e r 
Pfe i l zeigt auf die i m R a h m e n der G r a b u n g 
1996.69 untersuchte F l ä c h e . Z u r Lage vgl . 
auch A b b . 44. 

Ers tmals aktenkundig wurde der Grabfund durch 
ein am 9. Juni 1879 abgefasstes Schreiben von F. Peter
mann an die Ant iquar i sche Gesellschaft in Z ü r i c h 2 0 9 , 
welches K a r l Stehl in s p ä t e r (um 1926) nach einer von 

202 Freundliche Hinweise von Jürg Leckebusch. 
203 Laur-Belart/Berger 1988,197; Rütti 1991,299. 
204 M . Schaub (mit einem Beitrag von B. Rütti), Das Osttor und 

die Stadtmauer von Augusta Raurica (Grabung 1993.52). 
JbAK 15,1994,73ff. bes. Abb. 1 und 33. 

205 Für zahlreiche Hinweise und Auskünfte zu diesem Grabfund 
danke ich Max Martin. 

206 Der Flurname ist ansonsten offenbar nicht belegt (vgl. etwa das 
Verzeichnis der Nomenklaturkommission vom 27.5.1983 oder 
das Flurnameninventar der Stiftung für Orts- und Flurnamen
forschung B L [Kopien im Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiser
augst]). In dem zwischen 1910 und 1928 von Karl Stehlin auf
genommenen Inventar (Stehlin, Akten H7 7c, 283f.) und bei 
A . Senti (mit Ergänzungen von P. Suter), Die Flurnamen von 
Augst und Kaiseraugst. In: R. Laur-Belart et al., Geschichte 
von Augst und Kaiseraugst. Quellen und Forschungen zur Ge
schichte und Landeskunde des Kantons Baselland 4 (Liestal 
1962) 247ff. finden sich ebenfalls keine diesbezüglichen Hin
weise. 

207 Freundlicher Hinweis von Fritz Langel-Schneider und Fritz 
Langel-Grossenbacher. 

208 Max Martin sei an dieser Stelle nochmals herzlich für die mit 
diesem Grabbefund zusammenhängenden Diskussionen und 
für weitere Auskünfte gedankt. Ganz besonderen Dank weiss 
ich ihm namentlich für den Hinweis auf die seinerzeit von Otto 
Garraux angefertigten Fundzeichnungen; im Falle der ver
schollenen Pyxis (Abb. 47,4) stellt sie die einzige Bildquelle 
dar! 

209 Band 37a Nr. 375 (Kopie im Archiv Ausgrabungen Augst/ 
Kaiseraugst). 
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Region 11,A 

A b b . 44 Augst B L , R e g i o n 11 ,A und R e g i o n 1 2 , A (Grabungen 1879.53 und 1996.69). Si tuat ionsplan i m Bere i ch 
des Feldhofes. D i e 1996 untersuchte F l ä c h e ist dunkel , die moderne Ü b e r b a u u n g hel l gerastert. 
M . 1:750. 
1 Im Jahre 1879 beim Bau der Scheune entdecktes Plattengrab «der vornehmen Frau» (vgl. auch Abb. 45) 
2 im Zuge der Grabung 1996.69 untersuchte Fläche (vgl. auch Abb. 48). 

D a v i d V i o l l i e r vorgenommenen Abschr i f t t ranskri
biert und - e r g ä n z t mit einer zeichnerischen Aufnahme 
der wichtigsten Funde - i n seinen A k t e n abgelegt 
hat 2 1 0 . 

F. Petermann, welcher den Freilegungsarbeiten 
offensichtlich p e r s ö n l i c h beiwohnte bzw. den Befund 
mit Sicherheit noch in situ gesehen hat, hielt diesen mit 
drei Sk izzen ( A b b . 45) fest, welche er wie folgt k o m 
mentierte: 

«Landwirt Bohny wohnhaft auf dem Eichlen Gemeinde 
Füllinsdorf besitzt im Augstener Gemeindebann verschiedene 
Grundstücke und gedenkt sich dort häuslich niederzulassen. Etwa 
150 Schritte ausserhalb der alten Stadtmauern an die sogenannte 
Römerstrasse gegen Pratteln, stiessen Bohnys Arbeiter bei Funda
mentsgrabungen auf einen nach Nordwest gerichteten und aus 
roten Sandsteinplatten bestehenden Sarcophage [Abb. 45], dessen 
Länge 9 Schuhe die Breite 4 und die Höhe 3 Schuhe misst jede 
Platte ist 1 Schuh dick und ist nirgends Inschriften oder Ornamente 
zu entdecken. Tiefe des Grabes 6 Schuh. Nach Hebung der grossen 
Deckplatte fand sich ein vollständig erhaltener Schädel samt sämt
lichen Zähnen aufs schönste erhalten, sowie einige Röhrknochen 
einige Wirbel und die Hälfte des Beckens. Es wurde ferner gefun
den 3 sog. Tränengefässe [Abb. 47,1-3], 20 kleine hohle einfache 
goldene Knöpfe [Abb. 47,5] die zusammen kaum 10 Franken 
wiegen können, an einem Knöchel befand sich ein stark oxidierter 

bronzener Ring samt roter Gemme [Abb. 47,6], 2 Münzen der 
Faustina [Abb. 47,7-8] und eine sehr zerbröckelte zusammenge
drückte deckellose Dose aus sehr dünnen Silberblech bestehend 
[Abb. 47,4], viereckige etwa 1,5 Zoll breit auf 2 Zoll Höhe und an 
dessen äusserer Seite sich bloss einige punctierte Linien sich be
finden. Bei Bohny sah ich also den Schädel, der leicht als weiblicher 
zu erkennen, die sehr niedrige Stirnbildung, der verhältnismässig 
längliche Schädel mit stark entwickeltem Hinterkopf haben mich 
sehr interessiert. Die Knöpfe [Abb. 47,5] haben die Form etwa wie 
folgt mit 2 gegenüber befindlicher kleiner Löcher versehen. Es 
wurden wahrscheinlich mehrere durch Unachtsamkeit verschleu
dert. Der Ring wurde natürlich aus dem Knöchel entfernt dabei 
zerbröckelte der unterste Teil. Gegenwärtig befindet sich der Ring 
samt Münze bei Fürsprech Amiet in Solothurn zur Einsicht. Letzt
genannte Objekte habe [ich] nicht gesehen, bloss weiss ich aus der 
Correspondenzkarte des Herrn Amiet die er dem Bauer gesendet, 
dass es die Münze der Faustina ist und dass der Ring wertlos sei, 
da infolge der Oxydation der Bronze keine Formen zu erkennen 
sind. Der Herr Advokat geht flüchtig über die Gemme und sagt 
bloss dass er die weibliche Figur im Tempel für die Fortuna oder 
Annona hält und bittet den Ring noch 14 Tage behalten zu dürfen. 
Die Steinplatte der Kopfseite des Grabes lag nicht senkrecht 
sondern in schräger Richtung und ist seiner Zeit die Leiche in halb 

210 Stehlin, Akten H7 7a, 82f.; Stehlin, Akten H7 7b, 201. Vgl. auch 
Stehlin 1890-1934,49ff. 
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A b b . 45 Augst B L , R e g i o n 11 ,A (Grabung 1879.53). 
Sk izzen von F. Petermann mit der Lage (1) 
und dem Grabungsbefund (2) des i m Jahre 
1879 entdeckten Plattengrabes «de r vorneh
men F r a u » be im Feldhof. 

sitzender Stellung hingelegt worden, da die verschiedenen 
Knochen sich auf demselben Häufchen befanden. Die schräge 
Platte der Kopflage zeigt in seinem Innern etwa 4 Zoll vom Boden 
in seiner ganzen Breite eine starke Rinne, da das Grab keine 
Bodenplatte hat, so ist anzunehmen, dass diese Rinne durch Ein
legung eines hölzernen Bodens diente, welcher auf Klösse durch 
Nägel befestigt war, ein Nagelstumpen wurde im Grab gefunden 
und wird wohl zu diesem Zweck gedient haben. Sandsteingrube 
(roter) ist keine im Baselbiet, wohl aber befindet sich eine solche 
in Degerfelden im Bad, etwa 1,5 Stunden von Augst und rühren 
diese Platten vermutlich von dort?» 
K . Stehlin hielt - w o h l i m Zusammenhang mit den V o r 
arbeiten für seine Monograph ie ü b e r Augus ta R a u r i c a 
- am 21. Februar 1922 zudem folgendes fest 2 1 1: 

«Bohny, Alt-Gemeindepräsident von Augst giebt an: Sein Vater 
habe den Feldhof gebaut, und zwar 1879 zuerst die Scheune, einige 
Jahre später das Wohnhaus. Beim Bau der Scheune sei man auf das 
Plattengrab gestossen, das ungefähr die unten skizzierte Situation 
hatte und mit einer Ecke in das Areal der Scheune stiess. Die von 
Petermann erwähnten Fundstücke seien im Museum in Liestal. 

Frau Langel-Bohny im Feldhof zeigte eine grosse Sandstein
platte, welche vor der Scheuer im Boden liegt und von dem Grabe 
herrühren soll. Sie ist [noch ?] 232 cm lang und 58 cm breit. Am 
Sturz des Scheunenthors steht die Jahreszahl 1879.» 
A u s den Beschreibungen von F. Petermann und 
K . Stehl in sowie aus e inem hier nicht i m Wort laut 
wiedergegebenen Schreiben des damaligen E r z i e 
hungsdirektors Johann Jakob Brodbeck an J. A n r i e t 2 1 2 

darf folgendes abgeleitet werden: 
B e i dem « S a r c o p h a g e » muss es sich - legt man der 

Massangabe den Basler Feldschuh (28 cm) zugrunde 2 1 3 

- u m ein etwa 2,52 x 1,12 m grosse und 0,84 m hohes, 
aus vier roten, jeweils etwa 28 cm dicken Sand
steinplatten gefügtes , langrechteckiges Plattengrab 
( A b b . 45; s. auch unten) gehandelt haben 2 1 4 . 

Dessen S e i t e n w ä n d e wurden von je 1,8 m langen 
und 60 cm hohen Sandsteinplatten gebildet, diejenigen 
der Fuss- bzw. Kopfsei te waren 0,75 m breit und eben
falls 60 cm hoch. A l s A b d e c k u n g diente eine 1,8 m 
lange und 1,2 m breite Sandsteinplatte. D i e Un te r 
kante des Grabes dür f t e rund 1,7 m unter der damal i 
gen Terrainoberkante gelegen haben. 

Z u m G r a b b a u ist ferner festzuhalten, dass die kopf
seitige Platte offensichtlich in S c h r ä g l a g e angetroffen 
worden ist. O b diese Ne igung beabsichtigt war oder 
auf die E i n w i r k u n g e n des Bodendrucks z u r ü c k g e h t , ist 
jedoch nicht mehr zu erschliessen. D i e von F. Peter

mann g e ä u s s e r t e A n n a h m e , dass der nach Nordwes ten 
orientierte L e i c h n a m «in halb s i t z ende r» Posi t ion 
bestattet worden ist, ist jedenfalls angesichts der 
D imens ionen des Plattengrabes eher unwahrschein
l i c h 2 1 5 . 

Ebenfal ls f r agwürd ig ist aus heutiger Sicht die 
Interpretation der Nu te in der kopfseit igen Platte als 
Auf l ieger eines Bretterbodens. E s dür f t e sich h ö c h s t 
wahrscheinl ich u m ein s e k u n d ä r verwendetes A r c h i 
tekturelement gehandelt haben. E i n e Deu tung als 
Spol ien w ä r e auch bei den ü b r i g e n «als u n b e h a u e n » 
geschilderten Plat ten denkbar, obschon expressis ver
bis festgehalten wurde, dass daran « n i r g e n d s Inschrif
ten oder O r n a m e n t e » festgestellt worden seien. 

A u s den vorl iegenden Informationen kann, wie 
oben bereits angedeutet, gefolgert werden, dass es sich 
mit Sicherheit u m ein t rocken gemauertes Plattengrab 
gehandelt hat, also u m einen Grabtypus, welcher 
namentl ich in der s p ä t r ö m i s c h - f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n 
Kas te l lnekropole (Reg ion 2 1 , A und 2 2 , B ) 2 1 6 und in 
anderen s p ä t r ö m i s c h e n G r ä b e r f e l d e r n ab dem 3. Jahr
hundert n .Chr . auftaucht und i m 4. Jahrhundert n .Chr . 
durchaus geläufig is t 2 1 7 . In Augus ta Rau r i ca fanden 
sich die f rühes t en , leider nur summarisch e r w ä h n t e n 
P l a t t e n g r ä b e r in der N e k r o p o l e am « G s t a l t e n r a i n » 
(Reg ion 21 ,F) 2 1 8 . Sie d ü r f t e n aus der 1. H ä l f t e des 

211 Stehlin, Akten H7 7b, 201. Stehlin hält in seiner Monographie 
(Stehlin 1890-1934, 49) ebenfalls expressis verbis fest, dass 
seine Informationen «auf Erhebungen beim früheren Eigen
tümer Bohny» basieren. 

212 Vgl. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urge
schichte 24,1932,78. 

213 Vgl. H . Mulsow, Mass und Gewicht der Stadt Basel bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts. Inauguraldissertation zur Erlan
gung der philosophischen Doktorwürde vorgelegt der Hohen 
philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität zu 
Freiburg i.Br. (Lahr 1910) 70 (Tabelle C). Den Hinweis ver
danke ich Christoph Ph. Matt. 

214 Die Divergenz zwischen den oben zitierten Angaben von 
K. Stehlin und den von F. Petermann erwähnten Massen kann 
nicht plausibel erklärt werden. Denkbar wäre, dass K. Stehlin 
die in der Scheune verbaute Deckplatte nicht mehr in ihrer 
ursprünglichen Grösse gesehen hat oder dass Petermanns 
Angaben auf einem anderen Schuhmass basieren. 

215 Auch Stehlin 1890-1934, 51 schreibt, dass sich der «Boden 
[wohl die schmalseitige Platte] an dem Ende, wo der Kopf lag, 
in merklicher Steigung nach oben erhoben habe.» Dies lässt 
darauf schliessen, dass die Platte nach aussen kippte oder dass 
der untere Teil durch den Erdrück zwischen die Seitenplatten 
gedrückt worden ist. 

216 M . Martin, Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld 
von Kaiseraugst, Kt. Aargau (Katalog und Tafeln). Basler 
Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 5B (Derendingen 1976) 
Taf. 100; 101 und 104,7-12; Martin 1991,191f. 

217 Vgl. allgemein M . Colardelle, Sépulture et traditions funéraires 
du V e au XIIT siècle ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes 
Françaises du Nord (Grenoble 1983) 348ff. und Abb. 125; 
P. Donati et al., Locamo - La necropoli romana di Solduno. 
Catalogo dei materiali. Quaderni di informazione 3 (Bellinzona 
1979) Grab 76/1 (200-250 n.Chr.); J.Topal, Roman Cemetries 
of Aquincum, Pannonia. The Western Cemetry, Bécsy Road I 
(Budapest 1993), Grab 3 (3./4. Jh. n.Chr); Grab 4 (1. Hälfte 
4. Jh. n.Chr.); Grab 78 (1. Drittel 4. Jh. n.Chr.) und Grab 177 
(3.-4. Jh. n.Chr.). Siehe ferner hier unten (Bemerkungen zur 
Datierung). 

218 Vgl. dazu R. Laur-Belart, Spätrömische Gräber aus Kaiser
augst. In: W. Drack, P. Fischer (Hrsg.), Beiträge zur Kulturge
schichte (= Festschrift Reinhold Bosch zu seinem sechzigsten 
Geburtstag) (Aarau 1947) 137ff. bes. 140. Zusammenfassung 
des Forschungsstandes: B. Rütti, Neues zu einem alten Grab 
in Kaiseraugst. JbAK 15,1994,211ff. 



Abb. 47 Petermann 1878 Aufnahme Stehlin 1926 Jahrbuch der Schweiz. Gesellschaft 
für Urgeschichte 24, 1932, 78 

Publikation bzw. Ver
bleib 

1-3 «3 Tränengefässe 
aus Glas» 

«1 Fläschchen aus weissem Glas» «ein Tränenfläschchen» Rütti 1991, Taf. 103,2415: 
Flasche mit birnenförmi
gem Körper und langem 
Hals (Form AR 143) 

4 «eine deckellose 
Dose aus Silber» 

«1 Büchschen von dünnem Silber
blech. Zylindrisch, Innendm 34 mm, 
Höhe 43 mm. Aussen eingeritzte 
Linien und Ornamente von einge-
punzten Punkten.» 

«ein silbernes, verziertes Büchschen, 
wohl ein Salbbüchschen» 

verschollen 

5 «20 hohle, goldene 
Knöpfe» 

«18 Käpselchen von Gold, an jeder 
Seite zwei Löchlein»; «Goldene 
Zwinge» (Stehlin 1890-1934, Abb. 
51) 

«23 kleine Zierarte von dünnem Gold
blech in Kapselform von 3,5 mm 
Durchmesser und 1,5 mm Höhe, am 
Rand mit je zwei gegenüberliegenden 
feinen Löchlein, also offenbar bestimmt 
zum Aufnähen auf ein Prunkgewand
stück» 

Riha 1990, Taf. 75,2945: 
Armband(?) bzw. [Gold] 
Blechkette mit 18 Glie
dern 

6 «ein oxidierter 
bronzener Ring 
samt Gemme mit 
Fortuna oder 
Annona im Tem
pel» 

«1 Gemme, oval, 14 mm hoch, 
12 mm breit mit Rest eines eisernen 
Fingerringes. Rother, durchschei
nender Stein; eingraviert eine Figur 
unter einem zweisäuligen Tempel
chen mit Treppe.» 

«ein Ringfragment (aus Eisen) mit einer 
Gemme aus rotem Karneol, mit der 
Göttin Annona und Füllhorn und Pflug
schar» 

Riha 1990, Taf. 75, 2946: 
Fingerring aus Eisen mit 
Gemme aus Karneol 

7-8 «2 Münzen der 
Faustina» - — verschollen 

- «ein Nagelstum-
pen» 

— — verschollen 

A b b . 46 Augst B L , R e g i o n 1 1 , A (Grabung 1879.53). Zusammenste l lung der verschiedenen Informationen z u m 
Inventar des « P l a t t e n g r a b e s der vornehmen F r a u » be im Fe ldhof (= Basis für A b b . 47). 

4. Jahrhunderts n .Chr . stammen, ohne dass aber eine 
Da t i e rung i n das s p ä t e r e 3. Jahrhundert n .Chr . völlig 
ausgeschlossen werden kann. 

I m Plattengrab fand sich ein nur noch z u m Tei l er
haltenes Skelett, die untere K ö r p e r r e g i o n muss nach 
Aussage der intakten Deckpla t te durch die Bodene in 
flüsse z e r s t ö r t worden sein. F ü r diese A n n a h m e spricht 
auch das bei der Auff indung schon zur H ä l f t e aufge
lös te B e c k e n . 

D i e Interpretation als Frauenbestattung basierte 
seinerzeit i n erster L i n i e auf den Beobachtungen am 
S c h ä d e l (niedrige St irn, langer S c h ä d e l mit gut ausge
bi ldetem Hin te rkopf ) , also auf Kr i t e r i en , welche aus 
der Sicht der modernen A n t h r o p o l o g i e keine gesicher
te Geschlechtsbest immung er lauben 2 1 9 . D i e Be igaben 
und Trachtbestandteile (s. unten) lassen jedoch den 
hinreichend abgesicherten Schluss zu, dass es sich 
t a t säch l i ch u m eine Frauenbestattung gehandelt hat 2 2 0 . 

Das restliche, hier erstmals vo l l s t änd ig und i m 
a r c h ä o l o g i s c h e n Kontex t zusammengestellte G r a b 
inventar ( A b b . 47) muss sich laut den in tabellarischer 

F o r m ( A b b . 46) aufgelisteten A n g a b e n aus folgenden 
Beigaben bzw. Trachtbestandteilen zusammengesetzt 
haben 2 2 1 . 

D a der Gross te i l der noch greifbaren Funde ( A b b . 
47) bereits an anderer Stelle monographisch publizier t 
worden ist (vgl. A b b . 46) und die zwischenzeit l ich auf
getauchten Z w e i f e l an der Herkunf t der M ü n z e ( n ) 
a u s g e r ä u m t werden konnten, ist an dieser Stelle ledig
l ich auf das «4,3 cm hohe, i m Durchmesser 3,4 c m 
grosse, zylindrische B ü c h s c h e n aus d ü n n e m , auf der 
Aussenseite mit eingeritzten L i n i e n und eingepunzten 
Punk ten verzier tem S i lbe rb lech» einzugehen ( A b b . 
47,4). 

219 Für Auskünfte in diesem Zusammenhang danke ich Claudia 
Jaksic. - Vgl. dazu allgemein auch K. Gerhardt, Anatomie für 
Ausgräber und Sammler. Materialhefte zur Vor- und Früh
geschichte in Baden-Württemberg 3 (Stuttgart 1995,80ff.). 

220 In diesem Sinne bereits Stehlin 1890-1934,51. 
221 Für Hinweise und Recherchen in den Eingangsbüchern des 

Kantonsmuseums Baselland danke ich Roland Leuenberger 
und Barbara Rebmann. 

A b b . 47 Augst B L , R e g i o n 11 ,A (Grabung 1879.53). Rekonstruier tes Inventar des s p ä t r ö m i s c h e n Plattengrabes 
• (Basis: A b b . 46). 

1 Flasche mit birnenförmigem Körper und langem Hals der Form A R 143 (= Rütti 1991,Taf. 103,2415). M . 1:2 
2 Flasche mit birnenförmigem Körper und langem Hals der Form A R 143 (verschollen). M . 1:2 
3 Flasche mit birnenförmigem Körper und langem Hals der Form A R 143 (verschollen). M . 1:2 
4 deckellose Pyxis aus dünnem Silberblech mit fein eingepunzten Bachantinnenstäben und drei schmalrechteckigen, vege-

tabilen Mustern (Inv. 1969.15054; z.Z. verschollen). Ansicht, Unterseite des Bodens und Abrollung der Punzverzierung. 
M . l : l 

5 Goldblechkette mit 18 kapseiförmigen Gliedern (= Riha 1990,Taf. 75,2945). Aufsicht M . 1:1; Aufsicht und Ansichten eines 
repräsentativen Einzelgliedes M . 3:1 

6 Fingerring aus Eisen mit Gemme aus Karneol (Riha 1990,Taf. 75,2946). Ansicht und Querschnitt M . 1:1 ; Aufsicht M . 3:1 
7 Münze der Faustina I. oder II. (verschollen) 
8 Münze der Faustina I. oder II. (verschollen). 





B e i dem heute leider verschollenen und trotz der 
relativ genauen Beschre ibung von K . Stehl in und 
der Ze ichnung von Ot to Gar raux ( A b b . 47,4) nicht 
vo l l s t änd ig und abschliessend beurtei lbaren « B ü c h s 
c h e n » 2 2 2 handelt es sich h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h u m eine 
silberne Pyxis223. E i n s c h r ä n k e n d ist allerdings zu be
merken , dass wegen des Fehlens des wichtigsten 
Unterscheidungsmerkmales, n ä m l i c h des Deckels , und 
der A n a l o g i e n zu gleichartigen G e f ä s s k ö r p e r n aus 
B r o n z e 2 2 4 und fragmentierten E x e m p l a r e n aus S i l 
ber 2 2 5 , auch eine Deu tung als atramentarium (Tinten
fässchen) erwogen werden k ö n n t e 2 2 6 . M i t Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann hingegen eine Deu tung 
als W e i h r a u c h g e f ä s s , da sich i m Gegensatz zu den 
ähn l i ch grossen «Pyx iden» aus den V e s u v s t ä d t e n oder 
aus V i n d o n i s s a 2 2 7 ke iner le i Reste einer A u f h ä n g e v o r 
r ichtung fanden. 

W i e vo l l s t änd ig erhaltene Vergleichsfunde aus B e i n 
oder, seltener, auch aus Bronze oder Si lber zeigen, ist 
das V o r k o m m e n von Pyx iden in Grabinventaren nicht 
sehr h ä u f i g 2 2 8 . Sie k ö n n e n in Augus ta R a u r i c a 2 2 9 wie an
dernor ts 2 3 0 dennoch oftmals aufgrund der Tracht
bestandteile und/oder der ü b r i g e n Be igaben zweifels
frei als Te i l des mundus muliebris, also als frauen

spezifische Beigaben, angesprochen werden 2 3 1 . S ied
lungsfunde aus Augus ta R a u r i c a 2 3 2 oder P o m p e j i 2 3 3 

bezeugen ferner, dass es sich - nament l ich bei den aus 
B e i n gefertigten E x e m p l a r e n - in erster L i n i e u m 
Objekte des t äg l i chen Gebrauches handelte, welche 
vornehml ich als B e h ä l t n i s s e für Salben und Schminke 
d ienten 2 3 4 . Dass sie auch z u m Aufbewahren von k l e i 
neren S c h m u c k s t ü c k e n , N a d e l n oder M ü n z e n 2 3 5 ver
wendet wurden, ist denkbar, aber nicht zweifelsfrei 
nachgewiesen. Entsprechende Funde fanden sich 
mehrhei t l ich in B e h ä l t n i s s e n , die aufgrund ihrer ge
r ingen H ö h e bzw. flachen F o r m eher als D o s e n anzu
sprechen sind, so etwa i m Hor t fund v o n The t fo rd 2 3 6 

oder i n einer r ö m i s c h e n «S ied lungss te l l e» i m R h e i n 
l a n d 2 3 7 . 

G e s t ü t z t w i rd die Bes t immung als Objekt des t äg 
l ichen Gebrauches ferner durch einen w o h l i m 4. Jahr
hundert n .Chr . abgefassten Passus bei Sextus Placitus 
Papyriensis: In den Glossen z u m Liber medicinae ex 
animalibus23S w i rd offenbar bei läuf ig vermerkt , dass 
«pyxides vasa modica argentea vel lignea, quas vulgus 
buxides dicunt»239. Demzufo lge m ü s s e n - neben den 
Pyx iden aus ( B u c h s b a u m - ) H o l z 2 4 0 und den durch 
Bodenfunde hinreichend bezeugten E x e m p l a r e n aus 

222 So fehlen z.B. konkrete Hinweise auf das einstige Vorhanden
sein eines (getriebenen oder gegossenen) Deckels sowie In
formationen über die Herstellung des Gefässkörpers, über die 
Art der Befestigung des vermutlich gegossenen Bodens und 
über allfällige Reste des Inhaltes etc. 

223 In diesem Sinne auch Rütti 1991, 299. - Zur Definition siehe 
die bei Béal/Feugère 1983,115 Anm. 2 zitierte Literatur. Zu 
den Frühformen siehe etwa B. Bohen (mit einem Beitr. von 
N. Schlager), Die geometrischen Pyxiden (Berlin 1988); zum 
Fortleben bis in karolingische Zeit: L. Wamser, Die Silberpyxis 
von Pettstädt als Zeugnis fränkischer Landesgeschichte. Be
richt der Bayerischen Bodendenkmalpflege 30/31, 1989/90, 
315ff. (mit Vorbehalten ! ) und die unten Anm. 228 zitierte Lite
ratur. 

224 Vgl. M. Deimel, Die Bronzekleinfunde vom Magdalensberg. 
Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem 
Magdalensberg Bd. 9 (Klagenfurt 1987) Taf. 33,1-3. - Siehe in 
diesem Zusammenhang ferner Béal/Feugère 1983, 116f. mit 
Abb. 2; R. Noll, Kostbare Tintenfässer. Bayerische Vorge
schichtsblätter 53,1988, 83ff.; Baratte 1993,104; C. Jones, An 
enamelled bronze «pyxis» from a Roman grave at Elsenham, 
Essex. The Antiquaries Journal 73, 1993, 161ff.; F. Dövener, 
Fragment einer emaillierten Bronzepyxis aus Dehlingen-
Gurtelbach (Dept. Bas-Rhin).Thetis 2,1995,103f.; U. Friedhoff, 
Der römische Friedhof an der Jakobstrasse zu Köln. Kölner 
Forschungen 3 (Mainz 1991) 195 bes. Anm. 1 mit Verweis auf 
weitere Funde und auf naturwissenschaftliche Untersuchun
gen eines erhaltenen Gefässinhaltes; K. Vierneisel (Hrsg.), 
Staatliche Museen - Preussischer Kulturbesitz. Römisches im 
Antikenmuseum (2. Auflage Berlin 1979) 193 Nr. 300-301; 
Holliger 1985,25f. und Taf. 14,130. 

225 Vgl. Baratte 1993, 104 bes. Anm. 476 mit Verweis auf zwei 
Deckelfragmente von silbernen Tintenfässern aus Köln und 
Xanten. 

226 Derartige Rückschlüsse würden die Konstruktionsweise des 
fehlenden Deckels oder entsprechende Verfärbungen am 
Gefässkörper erlauben. - Die Problematik verdeutlicht am 
sinnfälligsten ein Grab mit medizinischen Instrumenten aus 
Salzburg, in dem sich u.a. auch ein wegen der Deckelform ein
deutig als Tintenfass zu bestimmendes Gefäss fand: E. Künzl 
(unter Mitarbeit von F. J. Hassel und S. Künzl), Medizinische 
Instrumente aus Sepulkralfunden der römischen Kaiserzeit. 
Bonner Jahrbücher 182,1982, Iff. bes. Abb. 90, Nr. 6. 

227 Chr. und C. Holliger, Bronzegefässe aus Vindonissa. Nachträge 
und Tabellen. Gesellschaft Pro Vindonissa. Jahresbericht 1986, 

29ff. bes. 34ff. Nr. 171 und Abb. 9-10 (Parallelen aus den Ve
suvstädten). 

228 Vgl. Boyer 1961,127ff.; Cocchiaro/Andreassi 1988,156 Nr. 245; 
Béal/Feugère 1983,115 Anm. 1 (mit Verweis auf weitere Grab
funde) und Nr. 28; Rottluff 1995, Tab. 1 Nr. 8. 

229 Z.B. Deschler-Erb (in Vorbereitung) Nr. 4052.4053. 
230 Vgl. Béal/Feugère 1983,115 bes. Anm. 1. 
231 Vgl. M. Feugère, L'évolution du mobilier non céramique dans 

les sépultures antiques de Gaule méridionale (IIe siècle av. 
J.-C.-début du V e siècle ap. J.-C). In: M . Struck (Hrsg.), 
Römerzeitliche Gräber als Quellen zu Religion, Bevölke
rungsstruktur und Sozialgeschichte. Archäologische Schriften 
des Institutes für Vor- und Frühgeschichte der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 3 (Mainz 1993) 119ff. bes. 140 
und 164 (Liste 3). 

232 So z.B. Deschler-Erb (in Vorbereitung) Nr. 4048-4051.4054. 
4056-4058-4060-4062.4064-4066. 

233 J. Overbeck, Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und 
Kunstwerken. 4., im Vereine mit A . Mau durchgearbeitete und 
vermehrte Auflage (Reprint Rom 1968) 453. Eines der ebenda 
abgebildeten «Schminknäpfchen» ist aus Glas (!) und enthielt 
noch «ein Stückchen rother und weisser Schminke». 

234 Vgl. die zusammenfassenden Bemerkungen von E.Warners, in: 
Die Franken - Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren: König 
Chlodwig und seine Erben. Alltagskultur im Frankenreich 
(Mainz 1996) lOOOf. Weitere Beispiele bei Béal/Feugère 1983, 
116. 

235 Vgl. Béal/Feugère 1983,116 bes. Anm. 4 und 5 sowie Nr. 3. 
236 Vgl. C. Jones, T. Potter (with contributions by M . R. Cowell, 

A . K. Gregory, M . Henig et al.),The Thetford treasure - Roman 
jewellery and silver (London 1983) 33 Nr. 83 («jewellery box»). 

237 Vgl. Th. Krüger, Eine römische Bronzedose mit Spielsteinen. 
Bonner Jahrbücher 193, 1993, 254ff. (mit Verweis auf zahl
reiche Parallelen). 

238 Sex. Placitus Papyriensis, Liber medicinae ex animalibus peco-
ribus et bestiis vel avibus. In: E. Howald, H. Sigerist (Hrsg.), 
Corpus medicorum Latinorum (Tübingen/Berlin 1927) 235ff. 
Für Recherchen nach diesem Werk danke ich Christoph 
Schneider. 

239 Zitiert nach W. von Wartburg, Pyxis im Galloromanischen. In: 
Festgabe Ernst Gamillscheg zu seinem fünfundsechzigsten 
Geburtstag am 28. Oktober 1952 von Freunden und Schülern 
überreicht (Tübingen 1952) 105ff. bes. 108. 

240 Vgl. Béal/Feugère 1983,116 bes. Anm. 3; 4 und 9. 



B e i n 2 4 1 , E l f e n b e i n 2 4 2 oder seltener auch aus B r o n z e 2 4 3 

oder T o n 2 4 4 - auch Pyx iden aus Si lber durchaus ge läu 
fig gewesen sein. Im a r c h ä o l o g i s c h e n Fundgut stellen 
silberne Pyx iden hingegen - wie aus der nachstehen
den, sicherlich noch u n v o l l s t ä n d i g e n Zusammenste l 
lung griechischer und r ö m i s c h e r E x e m p l a r e 2 4 5 hervor
geht - eine ausgesprochene R a r i t ä t dar 2 4 6 : 
1. Athen (GR): Grabfund. 5 cm hohe, im Durchmesser 7-8 cm 

grosse Pyxis in Form eines sechseckigen Prismas mit flachem, 
ebenfalls sechseckigem Pyramidendeckel mit kräftigem Knauf. 
Als weitere Beigaben fanden sich ein 18 cm hohes «Silber-
gefäss» und ein Sistrum aus Silber sowie eine «Kupfermünze 
des Constantius IL». Gefässkörper und Deckel der Pyxis sind 
gegossen, die Verzierung auf den Seiten - hochrechteckige 
Felder mit Rhomben und Brustbildern der Wochentagsgötter 
(Luna, Mars, Merkur, Venus, Saturn und Sol). Die Untersuchung 
des Inhalts ergab, dass darin Weihrauch aufbewahrt worden ist. 
Datierung: 1. Hälfte oder Mitte 4. Jahrhundert n.Chr. Lit: 
Buschhausen 1971,179f. Nr. B2. 

2. Offenbar aus Kleinasien, Fundort und Fundumstände unbe
kannt; Boston (Massachusetts, USA): 7,7 cm messende, im 
Durchmesser max. 7,0 cm grosse Pyxis mit Gefässkörper aus 
gehämmertem Silberblech und gegossenem Boden und Deckel. 
Der Randwulst ist mit eingravierten Eierstäben, der Basiswulst 
mit einem eingravierten Scherenkymation verziert. Die Mitte 
des Gefässkörpers ziert ein eingravierter, von zwei konzen
trischen Rillen eingefasster Lorbeerkranz. Der buckeiförmig 
herausgetriebene Deckel besitzt eine zentrale Rosette mit über
lappenden Blättern auf einem punzierten Hintergrund; sie wird 
von einem konzentrisch angeordneten Flechtband und einer 
feinen Wellenlinie eingefasst. Auf dem Boden finden sich ferner 
das Zentrierloch der Drehbank sowie eine Gewicht- oder In
haltsangabe in griechischer Schrift. Datierung: 3. Jahrhundert 
v.Chr. Lit.: A . Oliver Jr., Silver for the gods. 800 Years of Greek 
and Roman Silver (Toledo 1977) Kat.-Nr. 21. 

3. Brusa (Kleinasien): Grabfund. 6,3 cm hohe, im Durchmesser 
6,5 cm messende Pyxis mit leicht konkavem Gefässkörper aus 
Silberblech und gegossenem Boden und Deckel. Deckel und 
Boden sind mit konzentrischen Rillen verziert. Datierung: Kai
serzeit bzw. 1. Jahrhundert n.Chr. Lit: H . B.Walters, Catalogue 
of the Silver Plate (Greek, Etruscan, Roman) in the British 
Museum (London 1921) 31 Nr. 119 undTaf. 16,119. 

4. Draguignan (F): Grabfund. Die 4,5 cm hohe, im Durchmesser 
4,0 cm messende Pyxis aus 0,1-0,2 cm starkem Silberblech lag 
in einer Steinurne mit Deckel auf dem Leichenbrand. Der mit 
einem Knauf versehene Deckel ist 3,6 cm hoch. Deckel und 
Gefäss besitzen eine bis zu 0,6 cm weit herausgetriebene Ver
zierung. Auf dem Deckel fünf von Bögen und Girlanden 
eingefasste Muscheln. Die herausgetriebene Verzierung des 
Gefässkörpers - Darstellung eines Wagenrennens; die Streit
wagen werden von Amoren gelenkt - wird von einem jeweils 
doppelten, herausgetriebenen Rand- und Basiswulst eingefasst. 
Ersterer diente - wie vermutlich auch bei der Augster Pyxis 
(Abb. 47,4) - als Anschlag für den überlappend aufgesetzten 
Deckel. Bemerkenswert ist ferner, dass die Pyxis einen Einsatz 
aus durchsichtigem Glas besitzt. Die naturwissenschaftliche Un
tersuchung des Inhaltes (eingeschwemmte Erde und Holzkohle 
des Leichenbrandes) blieb ergebnislos. Daneben fanden sich 
eine Amphore Dressel 20 ohne Fuss und Hals, darin 3 Teller 
Dragendorff 18, Becher Dragendorff 24/25 (mit drei Weinberg
schnecken^]), Krug und Glasbaisamarium. Datierung: Ende 
1 ./Anfang 2. Jahrhundert n.Chr. Lit: Boyer 1961,127ff.; Bar atte 
1993,170. 

5. London, Walbrook-Mithräum (GB): Teil eines Schatzfundes. 
Die 6,3 cm hohe und im Durchmesser 8 cm grosse Pyxis besitzt 
einen mit einem breiten Scharnier fixierten, kaum gewölbten 
Deckel mit einer perlrandgerahmten, medaillonartigen Zen
tralkomposition. Der Deckel liegt im Inneren auf dem vor
stehenden oberen Ornamentband auf. Auf dem Gefässkörper 
umlaufender Jagdfries, der oben durch einen Blattfries, unten 
durch einen umgekehrten Bogenfries begrenzt wird. In der 
Pyxis silbernes Sieb mit dreiteiligem Griff und ornamental 
durchstochenem Boden. Scharnier, Form und Inhalt lassen m.E. 
in diesem Fall eine Deutung als Dose als treffender er
scheinen247. Datierung: früheres 3. Jahrhundert n.Chr. bzw. vor 
der 1. Hälfte des 4. Jahrhundert n.Chr. (terminus antef!]). Lit: 
J. M . C.Toynbee, A silver casket and strainer from the Walbrook 
Mithraeum in the City of London, Etudes préliminaires aux 
religions orientales dans l'empire romain 4 (Leiden 1963); 
Buschhausen 1971,175ff. Nr. B l ; L. P. Biroli Stefanelli, L'argento 
dei Romani. Vasellame da tavola e d'apparato (Roma 1991) 84 
und Abb. 63. 

6. Roccofranca, loc. Vezzola (I): Grabfund. Die 3,8 cm hohe, im 
Durchmesser 3,5 cm grosse, deckellose Pyxis besitzt einen 
zylindrischen, mit zwei doppelten Horizontalrillen verzierten 
Gefässkörper und einen flachen Boden. Als übrige Beigaben 

241 Vgl. etwa Béal/Feugère 1983,115ff; Deschler-Erb (in Vorbe
reitung) Kat.-Nr. 4048-4066. 

242 Vgl. etwa Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.), Trier -
Kaiserresidenz und Bischofssitz. Die Stadt in spätantiker und 
frühchristlicher Zeit (Mainz 1984) 183 Nr. 71 (5. Jh. n.Chr.); 
Gallien in der Spätantike. Von Kaiser Constantin zu Fran
kenkönig Childerich. Katalog zur Ausstellung in Mainz vom 
29.10.1980 bis zum 4.1.1981 und in Paris vom Februar bis April 
1981 (Mainz 1980) Nr. 36 (5. Jh. n.Chr.); Nr. 124 (5. Jh. n.Chr.); 
Nr. 379 (5. Jh. n.Chr.); Katalog Mailand 1990, 346 Nr. 5blj 
sowie oben Anm. 238 mit weiterer Literatur. 

243 Vgl. Mutz 1972,137 Nr. 380 (ebd. als Doppelgefäss bezeichnet) 
und Nr. 481 (ebd. als kleines, zylindrisches Gefäss bezeichnet); 
P. Arcelin,La nécropole préromaine de l'Arcoule,commune du 
Paradou (B.-du-Rh.). Documents d'Archéologie Méridionale 
2, 1979, 133ff.; Baratte 1989, 108f. mit Abb. 43 («gobelet ou 
pyxide cylindrique»); Ville d'Autun - Musée Rolin (Hrsg.), 
Autun Augustodunum-Capitale des Eduens (Autun 1987) 173 
Nr. 315; Commune di Modena e Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali (Hrsg.), Il tesoro nel pozzo. Pozzi deposito e 
tesaurizziazioni nell'antica Emilia (Modena 1994) 64 Abb.34a 
(Schatzfund 2. Hälfte 6. Jh. n.Chr.?); Holliger 1985,Taf. 14,136; 
S. Fünfschilling, Römische Altfunde von Augst-Kastelen. Eine 
Privatsammlung mit Altfunden aus Augusta Raurica, vor
nehmlich von Augst-Kastelen (Insulae 3, 4, 7, 8), geborgen 
während des Kiesabbaus im 1. Drittel des 20. Jahrhunderts. 
Interne Augster Arbeitspapiere 2 (Augst 1993) Nr. 513 («Rand 
einer Flasche oder Pyxis») mit Verweis auf weitere Literatur 
und Nr. 1212, welche man in Analogie zu den bei Béal/Feugère 
1983, Abb. 2 und Holliger 1985, Taf. 14, Nr. 138 abgebildeten 
Exemplaren als Pyxidendeckel ansprechen möchte. 

244 Vgl. Katalog Pompeji, Leben und Kunst in den Vesuvstädten. 
Katalog zur Ausstellung in der Villa Hügel in Essen (Reck
linghausen 1973) 89 Nr. 32; J. Garbsch, Römischer Alltag in 
Bayern - Das Leben vor 2000 Jahren. Geschichten aus der Ge
schichte der Bayerischen Handelsbank. Festschrift 125 Jahre 
Bayerische Handelsbank in München 1869 bis 1994 (München 
1994) 202. 

245 Aus Zeitgründen nicht mehr eingearbeitet werden konnten 
z.B. die Silberpyxiden aus Aetolia (GR): Archaiologike Ephe-
meris 1906, 83 und Abb. 11; aus Amphipolis (GR): Praktika 
1958,1958,82 Taf. 60b; aus Bolsena (I): A . Oliver Jr., Silver for 
the gods. 800 Years of Greek and Roman Silver (Toledo 1977) 
Kat.-Nr. 22; aus Goritsa (GR): Bulletin de Correspondance 
Hellénique 55, 1931, 489f. und Abb. 17; in New York: D. von 
Bothmer, Ancient Art from New York Private Collections 
(New York 1961)69 Nr.273 undTaf. 100 und aus Taman (Süd
russland): Imperial Archeological Commission (Hrsg.), Anti
quités du Bosphore Cimmérien (London 1845 [engl. Ausgabe] 
bzw. Paris 1892 [frz. Ausgabe]) Taf. 37,3. 

246 Für verschiedene Literaturhinweise und die kritische Durch
sicht des Textes danke ich Annemarie Kaufmann-Heinimann. 

247 Dies trifft u.E. auch auf die hier nicht aufgeführten, langrecht
eckigen «Pyxiden» aus Silber in New York (Buschhausen 1971, 
Nr.B13),aus Castello Brivio (Buschhausen 1971,Nr. BI4), aus 
Rom (Buschhausen 1971, Nr. B16) und auf den Reliquienfund 
aus Grado (Buschhausen 1971,Nr. BI8/19) zu.-Vgl. in diesem 
Zusammenhang auch die Bemerkungen zu der «box» aus dem 
Schatzfund von Hama (= Buschhausen 1971, Nr. C4; Baratte 
1993,126) bei M . Mundell Mango, Silver from Early Byzantium 
(Baltimore 1986) 114ff. bes. 117. 



fanden sich zwei kleine Kochtöpfe, ein Keramikkrug, ein bron
zener Ohrring mit Glasanhänger sowie drei Armringe aus 
Bronze. Datierung: 4.-5. Jahrhundert n.Chr.(?). Lit: Katalog 
Mailand 1990,279f. mit Abb. 4e2e (Grab 14). 

7. Fundort unbekannt, Saint Louis (Missouri, USA). 8,8 cm hohe, 
im Durchmesser 10,8 cm grosse Silberpyxis mit leicht koni
schem Gefässkörper und leicht konkavem Deckel. Der Gefäss-
körper ist mit schmalen getriebenen Kanneluren und dünnen, 
parallel verlaufenden Doppelstrichen verziert. Die Kanneluren 
enden in dünnen, eingravierten Bögen. Die Verzierung wird 
oben und unten durch ein herausgetriebenes Doppelband be
grenzt. Der Deckel trägt im Zentrum eine eingravierte Rosette, 
welche von einem herausgetriebenen Doppelband eingefasst 
wird. Um die Rosette läuft eine in griechischer Sprache abge-
fasste Inschrift, welche als Dedikation einer Diakonissa Tibe
rina an den heiligen Stephanos interpretiert wird. Dabei ist aber 
nicht zu eruieren, welchem Stephanosheiligtum die Votivgabe 
zugeschrieben werden könnte. Aus einer flüchtigen zweizeiligen 
Inschrift auf dem Pyxisboden lässt sich ferner eine Gewichts
angabe erschliessen. «Laut sicherer Nachricht» soll die Pyxis zu
sammen mit einer 23,5 cm langen Kette mit Goldblechglie-
dern(!) gefunden worden sein. Diese Kombination ist nament
lich im Hinblick auf die ähnliche Fundvergesellschaftung der 
Augster Pyxis von Interesse. Angesichts der unbekannten 
Fundumstände ist nicht von vornherein auszuschliessen, dass 
das Exemplar in St. Louis ebenfalls in einem Grab gefunden 
worden ist. Lit: Buschhausen 1971, Nr. C3; M . Mundell Mango, 
Silver from Early Byzantium (Baltimore 1986) 254f. Nr. 83 
(syrische Provenienz vorgeschlagen, Datierung 6.-7. Jahrhun
dert n.Chr.); Baratte 1993,127. 

U n t e r den wenigen und - von gewissen A n a l o g i e n zu 
den etwa gleich grossen Pyx iden von Roccofranca 
(Form; einfache Ri l l enz ie r , Feh len des Decke ls ) , D r a -
guignan (Form, Basis- und Randwuls t ) B rusa (Form) 
abgesehen - nur sehr entfernt verwandten Paral le len 
steht das Augster E x e m p l a r mehr oder weniger als 
U n i k a t da 2 4 8 . 

V o m formalen Standpunkt aus kann die Augster 
Pyxis jedoch problemlos dem - allerdings anhand von 
Beinfunden - definierten Typ l b nach B é a i und 
F e u g è r e zugewiesen werden 2 4 9 . Pyx iden dieses geo
graphisch weitverbreiteten, wenn auch nicht sehr 
häu f igen Typs zeichnen sich durch einen oft plastisch 
verzierten, zyl indrischen K ö r p e r mit Basiswulst aus. 
D e r leicht unter dem R a n d des Zyl inders liegende 
Wuls t diente nach Aussage von vo l l s t änd ig erhaltenen 
V e r g l e i c h s s t ü c k e n als Ansch l ag für den ü b e r l a p p e n d 
aufgesetzten D e c k e l . Im vorl iegenden Fa l l darf ver
mutet werden, dass der R a n d - und der Basiswulst -
wie bei der Pyxis aus Draguignan - aus dem Gefäss 
k ö r p e r herausgetrieben worden sind, bevor die Pyxis 
- wie die b ü n d e l w e i s e angeordneten, konzentr ischen 
R i l l e n nahelegen - auf der Drehbank ü b e r a r b e i t e t 
worden is t 2 5 0 . 

D i e eingepunzte, feine Verzierung der Augster Pyxis 
setzt sich aus zwei Haupte lementen zusammen: D i e in 
zwei R e i h e n angeordneten rhomboiden Muster , m ö g 

licherweise stark stilisierte B l ä t t e r , werden durch drei 
schmalrechteckige, vegetabile Mus te r voneinander 
getrennt. Diese k ö n n e n i n A n a l o g i e zur ebenfalls e in-
gepunzten Verz ie rung einer Silberschale aus Not re -
D a m e d ' A l l e n ç o n (Maine-e t -Loi re , F ) 2 5 1 zweifelsfrei 
als stilisierte Dars te l lungen von mit E f e u und W e i n 
laub b e k r ä n z t e n Stäben angesprochen werden. I m V e r 
gleich zur Verz ie rung der Schale aus N o t r e - D a m e 
d ' A l l e n ç o n wurden die thyrsoi auf der Augster Pyxis 
( A b b . 47,4) jedoch wesentl ich schematischer dar
gestellt. D i e s zeigt sich unter anderem daran, dass das 
u m die M i t t e des Stabes geknotete B a n d k a u m als 
solches zu identif izieren ist. Le ich ter zu erkennen sind 
hingegen die A n a l o g i e n zur Dars te l lung des zentralen 
Stabes auf der Schale aus N o t r e - D a m e d ' A l l e n ç o n : 
D i e E n d e n gehen n ä m l i c h auch hier i n zwei , zumindest 
andeutungsweise erkennbare, h e r z f ö r m i g e hederae-
B l ä t t e r ü b e r . 

E i n e Mit te ls te l lung zwischen den sehr sorgfäl t ig 
dargestellten S t ä b e n auf der Schale aus N o t r e - D a m e 
d ' A l l e n ç o n und den stark stilisierten E x e m p l a r e n auf 
der Augster Pyxis nehmen die ebenfalls noch ohne 
M ü h e als solche erkennbaren thyrsoi auf e inem H e n 
kelbecken aus V i e n n e e i n 2 5 2 . 

Stark stilisiert und sehr schematisch wirk t die Ver 
zierung auf der Augster Pyxis auch noch aus e inem 
weiteren G r u n d . W ä h r e n d auf den genannten Paral le
len eingetriebene Ziere lemente die eingepunzten 
S t ä b e voneinander trennen, stehen sie hier zumindest 
gleichrangig zwischen den rhomboiden Punzverzie
rungen. 

D i e A n a l o g i e n zum l u x u r i ö s e n Tafelgeschirr und die 
stark stilisierte A u s f ü h r u n g sprechen dafür , dass die 
Verz ie rung der Augster Pyxis v o m D e k o r eines Silber-
gefässes inspiriert oder sogar kopier t worden ist. E i n e 
Verwendung als Tr inkbecher ist dennoch wenig wahr
scheinlich. E s sei aber darauf hingewiesen, dass eine 
formal recht nahestehende und mit einer H ö h e von 
5,3 cm nur unwesentl ich g r ö s s e r e «coupe l l e en b r o n z e » 
aus L i l l e b o n n e 2 5 3 ebenfalls nicht mit Sicherheit als 
Becher oder Pyxis angesprochen werden k a n n 2 5 4 . 

F ü r die Datierung des ausserordentlich reich aus
gestatteten Grabes lässt sich anhand « M ü n z e n der 
Faustina [I. oder II .]» e in relativ weit z u fassender, u m 
die M i t t e des 2. Jahrhunderts n .Chr . anzusetzender 
terminus post ableiten. O b w o h l die Beschreibungen 
von F. Petermann und J. A m i e t i n dieser Hins ich t recht 
unklar bzw. w i d e r s p r ü c h l i c h sind, steht aufgrund der 
oben wiedergegebenen Beschreibungen heute mit 
Sicherheit fest, dass die genannten P r ä g u n g e n ( A b b . 

248 Vgl. in diesem Zusammenhang auch das Register bei Baratte 
1993,297ff. s.v. encrier und s.v. pyxide. 

249 Béal/Feugère 1993, Abb. 3 und 4. - Charakteristisch für diesen 
Pyxidentyp ist in erster Linie, dass die Höhe des Gefässes in 
der Regel grösser ist als der Bodendurchmesser. 

250 Vgl. dazu Mutz 1972, bes. Bilder 16 und 18. 
251 Vgl. F. Baratte, Le trésor d'argenterie gallo-romaine de Notre-

Dame d'Allençon (Maine-et-Loire). 40. Suppl. Gallia (Paris 
1981) 49ff. Nr. 20 und Taf. 21; Baratte 1989,102ff. Nr. 33. 

252 Vgl. F. Baratte, A . Le Bot-Helly et al., Le trésor de la place Ca-
mille-Jouffray à Vienne (Isère). 50. Suppl. Gallia (Paris 1990) 
36ff.mit Abb. 9,1. 

253 Vgl. Baratte 1989,108f. mit Abb. 43. 
254 An dieser Stelle darf allerdings darauf hingewiesen werden, 

dass unter den silbernen Bechern keine zylindrischen Formen 
vertreten sind. Vgl. F. Baratte, Römisches Silbergeschirr in den 
gallischen und germanischen Provinzen (Stuttgart/Aalen 1984) 
Abb. 1; 4; 12; 14 und 15. 



47,7-8) aus diesem Plattengrab s tammen 2 5 5 . M a n 
m ö c h t e demzufolge - trotz des Fehlens von Informa
t ionen zur Fundlage der M ü n z e ( n ) - davon ausgehen, 
dass es sich dabei u m einen obolus gehandelt hat, 
welcher i n oder bei einer H a n d bzw. in K o p f n ä h e de
poniert wurde. In Augst/Kaiseraugst w i rd die Beigabe 
solcher Charonspfennige - es handelt sich in der 
Rege l ebenfalls u m ä l t e r e P r ä g u n g e n - i m G r ä b e r f e l d 
«S t a lden» in der 1. H ä l f t e des 4. Jahrhunderts n .Chr . 
fassbar; i n der Ä l t e r e n Kas te l lnekropole ist sie dann 
i n der 2. Hä l f t e des 4. Jahrhunderts n .Chr . mehrfach 
bezeugt 2 5 6 . 

F ü r die ü b r i g e n Funde, namentl ich die G o l d b l e c h 
gliederkette ( A b b . 47,5) und die drei G la s f l ä schchen 
der F o r m A R 143 ( A b b . 47,1-3), wurde jeweils mit 
guten G r ü n d e n ein nach 200 n .Chr . liegender, nach 
oben jedoch nicht n ä h e r eingrenzbarer terminus post 
namhaft gemacht 2 5 7 . 

Weitere chronologische Indizien lassen sich schliess
l ich auch aus der Verz ie rung der Si lberpyxis ableiten 
( A b b . 47,4): Lau t F r a n ç o i s Barat te tauchen Punzver
zierungen auf S i lbe rge fässen f rühes t ens i m 3. Jahr
hundert n .Chr . auf 2 5 8 . A l l e rd ings ist zu b e r ü c k s i c h t i g e n , 
dass daraus ebenfalls nur ein relativ weit zu fassender 
terminus post quem abgeleitet werden kann , da ein Tei l 
der in ä h n l i c h e r Weise verzierten Silberfunde erst i m 
Verlaufe des 4. Jahrhunderts in den B o d e n gekommen 
ist. Ä h n l i c h e Vorbehal te sind be im Schmuck anzu
bringen, welcher ja oft ü b e r Genera t ionen hinweg ver
erbt worden is t 2 5 9 . 

F ü r eine a l l e r f rühes t ens i m 3. Jahrhundert n .Chr . an
zusetzende Dat ie rung des Ensembles spricht schliess
l ich auch der Ums tand , dass die Tote in e inem Plat
tengrab und mit ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h wertvol len B e i 
gaben versehen bestattet worden ist. Gerade letzteres 
- n ä m l i c h die Silberpyxis ( A b b . 47,4) sowie die Kombi
nation F ingerr ing ( A b b . 47,6) mit den doch woh l als 
R e l i k t e n eines A r m b a n d e s anzusprechenden G o l d 
blechkapseln ( A b b . 47,5) - lässt den Schluss zu, dass es 
sich sogar u m ein zumindest für Augusta Rau r i ca aus-
sergewöhnlich reich ausgestattetes Frauengrab gehan
delt haben muss 2 6 0 . Angesichts der Tatsache, dass sich 
derart wertvolle Be igaben ab dem 2. und 3. Jahrhun
dert n .Chr . oft in M ä d c h e n g r ä b e r n 2 6 1 erhalten haben 

und des von J. Pe termann expressis verbis e r w ä h n t e n , 
hervorragenden Erhaltungszustandes der Z ä h n e darf 
sogar mit guten G r ü n d e n vermutet werden, dass es sich 
dabei u m ein M ä d c h e n oder eine sehr jung verstorbene 
Frau gehandelt haben k ö n n t e 2 6 2 . 

Zusammenfassend betrachtet ist folgl ich zu konsta
tieren, dass der Ze i tpunk t der Grab legung angesichts 
des relativ grossen Datierungsspielraumes der chro
nologisch verwertbaren Indizien innerhalb des 3. und 
f r ü h e r e n ( ? ) 4. Jahrhundert n .Chr . nicht n ä h e r einge
grenzt werden kann. 

Das recht aufwendig konstruierte Plattengrab sowie 
die Q u a l i t ä t und Zusammensetzung der Beigaben und 
Trachtbestandteile bezeugen aber, dass sich auch in 
der weitgehend z e r s t ö r t e n Oberstadt von Augus ta 
R a u r i c a 2 6 3 zwischen dem 3. und 4. Jahrhundert weib
liche A n g e h ö r i g e von sozial besser gestellten B e v ö l 
kerungsschichten bzw. allenfalls sogar A n g e h ö r i g e von 
kaiserl ichen Beamten aufgehalten haben 2 6 4 . 

Angesichts der topographischen Lage und der ü b r i g e n 
Informationen musste bei der Beur te i lung des Bauge
suches folglich davon ausgegangen werden, dass das 
« P l a t t e n g r a b der vornehmen F r a u » den bislang einzi
gen Grabfund aus einer noch unentdeckten Nekropole 
darstellt und dass der A n n a h m e eines r e p r ä s e n t a t i v e n 
Einzelgrabes, wie dies etwa be im Ost tor der Fa l l i s t 2 6 5 , 
von vornherein eine geringe Wahrscheinl ichkei t zu
zubi l l igen war. A u s diesem G r u n d war eine intensive 
a r c h ä o l o g i s c h e Begle i tung be im Abstossen der 
Humuskan te und be im Aushub der neun G r u b e n für 
die Punktfundamente der Dachkons t ruk t ion von 
vornherein angezeigt. 

N a c h dem Abstossen der ca. 20-30 cm m ä c h t i g e n 
Humuskan te zeichneten sich auf der rund 80 m 2 gros
sen F l ä c h e jedoch keine Strukturen und/oder B o d e n 
v e r f ä r b u n g e n i m hellgelben L ö s s l e h m ab ( A b b . 48). 
Dies musste jedoch, wie die Beobachtungen in der F l u r 
Schwarzacker gezeigt haben 2 6 6 , keinesfalls gegen die 
Exis tenz von G r ä b e r n i m fraglichen A r e a l sprechen. 
F ü r eine antike Nu tzung des Gebietes sprachen die 
verschiedentl ich beobachteteten k le inen Split ter v o n 
tegulae. 

255 Vgl. dazu auch Rütti 1991,299 bes. Anm. 297. B. Rütti kam auf
grund der publizierten Berichte zum Schluss, dass eine Ver
wechslung der Fundorte vorliegen müsse, da in diesem Jahr 
(1879) in der rund 800 m entfernten Flur Schwarzacker eben
falls zwei Prägungen der Faustina gefunden worden sind (Gra
bung 1879.53). Da die Funde aus dem Feldhof laut den oben 
zitierten Aussagen in das Kantonsmuseum nach Liestal, also 
nicht wie die Münzen aus dem Schwarzacker in das Historische 
Museum Basel gelangten, ist anzunehmen, dass die Münzen 
dort schon kurze Zeit nach der Ablieferung verlorengegangen 
sind. Dafür spricht auch, dass sie von K. Stehlin, der die in 
Liestal aufbewahrten Funde zeichnerisch dokumentiert hat, 
nicht erwähnt werden (s. Stehlin, Akten H7 7a, 201). 

256 Vgl. Martin 1991,152 bes. Anm. 10. 
257 Vgl. Riha 1990,69 bes. Anm. 240; Rütti 1991,299. 
258 Vgl. Baratte 1989,103f. 
259 Vgl. Rottluff 1995,383. 
260 Wie relativ dies jedoch zu bewerten ist, zeigt ein Vergleich mit 

den bei Rottluff 1995, Tab. 1 zusammengestellten Inventaren 
des 2. und 3. Jh. n.Chr. Sogar das im Vergleich zu den übrigen 

Grabinventaren recht bescheiden wirkende Grab aus Bonn 
(Rottloff 1995, Tab. 1 Nr. 4) ist mit 2 goldenen Fingerringen, 
einer Herkuleskeule aus Gold, 1 Silberflasche und 4 Glas-
gefässen wesentlich reicher ausgestattet. 

261 Vgl. dazu Martin 1991,293ff; Rottloff 1995,382. 
262 Vgl. dazu Rottloff 1991,382f, wo u.a. darauf hingewiesen wird, 

dass die Frauen bei der Eheschliessung im Durchschnitt etwa 
14 Jahre alt waren und dass es sich beim beigegebenen Edel
metallschmuck und anderen wertvollen Beigaben um den 
persönlichen Besitz handelte. 

263 Vgl. allgemein Schwarz 1996. 
264 In diesem Sinne werten auch Baratte 1993, 85ff. und Rottloff 

1995,383 die Beigabe von Toilettgerät aus Edelmetall. Rottloff 
1995, 383 weist überdies darauf hin, dass sich derart reiche 
Gräber fast ausschliesslich in «Provinzhauptstädten bzw. 
Orten von vergleichbarer Bedeutung finden». 

265 Vgl. zuletzt M. Schaub, Zur Baugeschichte und Situation des 
Grabmonumentes beim Augster Osttor (Grabung 1991.52). 
JbAK 13,1992,77ff. 

266 Vgl. oben Grabung 1996.58. 



A b b . 48 Augst B L , R e g i o n 11 ,A (Grabung 1996.69). 
Ü b e r s i c h t ü b e r die freiliegende Oberkante 
des anstehenden Losses i m westlichen Tei l 
der abhumusierten F l ä c h e . Z u r Lage vgl . 
A b b . 44. B l i c k nach S ü d e n . 

D i e von H . Sü t t e r l i n und dem Schreibenden bei der 
a r c h ä o l o g i s c h e n Begle i tung geborgenen Funde um-
fassten neben verschiedenen neuzeit l ichen Objek
t en 2 6 7 auch verschiedene r ö m i s c h e Keramikfragmente 
sowie das Fragment einer Grossbronze ( A b b . 49) 2 6 8 . 

Lau t der von Be t t ina Janietz vorgenommenen B e 
s t immung muss es sich bei diesem infolge der E i n 
bettung in den hier anstehenden L ö s s l e h m erstaunlich 
gut erhaltenen B r u c h s t ü c k ( A b b . 49) u m ein Falten
fragment des Gewandes eines togatus bzw. einer 
Porträtstatue gehandelt haben. A n dem Fragment lässt 
sich ferner ablesen, dass es sicher nicht zu den Falten
fragmenten aus dem sogenannten Schrottfund aus der 

Insula 28 g e h ö r t 2 6 9 , sondern von einer vergleichsweise 
prov inz ie l l gearbeiteten Statue stammen muss. D a v o n 
zeugt trotz den gut erkennbaren Wachsspuren auf der 
Innenseite ( A b b . 4 9 , A ) 2 7 0 der etwas ungelenk eingra
vierte Saum der Toga ( A b b . 49 ,B) . D e n B r u c h s t ü c k e n 
aus dem sogenannten Schrottfund und diesem 
Fragment ist jedoch gemeinsam, dass letzteres - nach 
Aussage der andeutungsweise erkennbaren Schlag
spuren - ebenfalls von einer z u m Z w e c k e der Wieder -
einschmelzung z e r s t ö r t e n Statue stammen muss 2 7 1 . 

W ä h r e n d derartige Funde in den s p ä t e n Schichten 
i m Siedlungsperimeter von Augus ta R a u r i c a durchaus 
geläuf ig s ind - sie haben quasi Le i t fundcharakter 2 7 2 - , 
wirft der F u n d eines Grossbronzefragmentes i m B e 
reich eines vermuteten G r ä b e r f e l d e s etliche Fragen 
auf. Z u beantworten sind sie jedoch be im g e g e n w ä r t i 
gen Kenntniss tand vorerst nur mit Gegenfragen bzw. 
mit Arbei tshypothesen. D e r Fundor t lässt n ä m l i c h 
einerseits R a u m für die Vermutung , dass es sich dabei 
u m das Fragment einer P o r t r ä t s t a t u e von e inem re
p r ä s e n t a t i v ausgestatteten Grabmonumen t gehandelt 
haben k ö n n t e . Im konkre ten Fa l l w ä r e an Statuen zu 
denken, mit denen beispielsweise auch Grabdenk-

267 So u.a. ein Hufeisen, Hühnerringe, Eternitfragmente und ein 
gestempelter Ziegel aus der von der Familie Passavant betrie
benen Ziegelei Allschwil (FK D04974). 

268 Inv. 1996.69 D04974.1. 
269 Vgl. Janietz Schwarz/Rouiller 1996,53. 
270 Vgl. dazu Janietz Schwarz/Rouiller 1996,53. 
271 Vgl. Janietz Schwarz/Rouiller 1996,27ff. mit Abb. 15-17. 
272 Vgl. etwa B. Janietz Schwarz, in: Schwarz 1991B, 189ff. mit 

Abb. 47ff.; Janietz Schwarz/Rouiller 1996 und Schwarz 1996,63. 

A 
A b b . 49 Augst B L , R e g i o n 11 ,A (Grabung 1996.69). In der Humuskan te gefundenes Faltenfragment eines 

togatus bzw. einer Porträtstatue aus Bronze . A : Vordersei te mit ungelenk eingraviertem Togasaum; 
B : R ü c k s e i t e mit gut erkennbaren Wachsspuren. M . 1:1. 



m ä l e r in A v e n c h e s 2 7 3 oder in K ö l n 2 7 4 ausgestattet 
waren. E i n s c h r ä n k e n d ist allerdings zu bemerken, dass 
die genannten Grabplas t iken fast ausnahmslos aus 
Stein hergestellt worden s ind 2 7 5 . D e n k b a r w ä r e aber 
auch, dass das Fragment aus dem nachweisl ich mit 
derartigen Statuen a u s g e s c h m ü c k t e n Stadtzentrum 
s tammt 2 7 6 und in der Spä t ze i t i m Zusammenhang mit 
e inem in der Per ipher ie des (vermuteten) G r ä b e r 
feldes betriebenen Recyc l ing von A l t m e t a l l hierher 
gelangt ist. 

Angesichts der verschiedenen Unk la rhe i t en entschie
den wir uns dann, den Aushub der neun, jeweils 
1,0 X 1,0 m grossen und 0,7-0,8 m tiefen G r u b e n für 
die Punktfundamente des Daches ( A b b . 50) nicht nur 
baubegleitend zu beobachten, sondern selbst vorzu
nehmen, eine Vorsichtsmassnahme, welche sich i n der 
Folge als u n n ö t i g erwies. E s zeigte sich n ä m l i c h , dass 
das rund 0,6 m m ä c h t i g e L ö s s p a k e t absolut steril war 
und seinerseits auf dem anstehenden, mit K i e s e l n 
durchsetzten Verwit terungslehm der Niederschotter
terrasse auflag ( A b b . 51). Funde, fast ausschliesslich 
Tie rknochen , waren ledigl ich i m Be re i ch der an der 
Nordwestecke der Scheune eingetieften Fundament
grube zu verzeichnen. E s dür f t e sich dabei u m die 
Ü b e r r e s t e eines in j ü n g e r e r Z e i t verscharrten Tier
kadavers hande ln 2 7 7 . 

Dieser Negat ivbefund lässt sich, wie e in B l i c k auf 
den Ü b e r s i c h t s p l a n ( A b b . 44) zeigt, jedoch recht gut 
mit der topographischen Situat ion e r k l ä r e n . D i e 1996 
untersuchte F l ä c h e liegt n ä m l i c h rund 30 m n ö r d l i c h 
der Westtorstrasse bzw. rund 15 m von dem seinerzeit 
(1879) gefundenen Plattengrab entfernt ( A b b . 44). 
Daraus darf wiederum gefolgert werden, dass sich 
diese fast (be-)fundleere Z o n e aller Wahrscheinl ich
keit nach bereits ausserhalb, d.h. n ö r d l i c h des paral le l 
zur Westtorstrasse verlaufenden G r ä b e r f e l d e s befin
det. D a f ü r spricht auch der Ums tand , dass be im 
( a r c h ä o l o g i s c h nicht begleiteten) A u s h u b der Funda 
mentgrube für die Futtersi los in den f r ü h e n 80er 
Jahren offenbar ebenfalls keine Strukturen und/oder 
Funde zutage g e f ö r d e r t worden s ind 2 7 8 . 

Konkre te re Aufsch lüsse zu diesem G r ä b e r f e l d 
werden folgl ich erst be i al lfäl l igen Bodeneingr i f fen in 
dem an die Westtorstrasse anschliessenden Bere i ch , 
wo das nicht unterkellerte Ö k o n o m i e g e b ä u d e und die 
recht grossen F re i f l ächen des Feldhofes liegen, zu 
erwarten sein (vgl. A b b . 43 und 44). 

Im Zuge der Baubegle i tung wurde ausserdem ein 
i m angrenzenden Weidegebiet aufgestellter 60 x 40 x 
40 cm grosser Sandsteinquader registriert 2 7 9 . Ü b e r die 
Herkunf t des h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h r ö m i s c h e n A r c h i 
tekturelementes waren jedoch keine konkrete Infor
mat ionen in Er fahrung zu bringen. Fr i tz L a n g e l konnte 
sich aber noch daran erinnern, dass der Sandsteinqua
der seinerzeit von seinem Grossvater an der K r e u z u n g 
zwischen der Hofeinfahrt und der nach Fü l l insdor f 
f ü h r e n d e n Strasse aufgestellt wurde, u m L a n d s c h ä d e n 
durch den Fuhrverkehr zu verhindern. V o r einigen 
Jahren wurde er dann an den heutigen Standort ver
setzt. 
Publikation: keine. 

A b b . 50 Augst B L , R e g i o n 11 ,A (Grabung 1996.69). 
Ü b e r s i c h t ü b e r die freiliegende Oberkante 
des anstehenden Losses und die Funda
mentgruben für die Pfosten des Unters tan
des i m n ö r d l i c h e n Tei l der abhumusierten 
F l äche . B l i c k nach Nordos ten . 

273 D. Castella, L. Flutsch, Sanctuaires et monuments funéraires à 
Avenches - en Chaplix VD. Archäologie der Schweiz 13,1990, 
2ff. bes. 18ff. 

274 So etwa das Baldachingrabmal der Curia Marcella in Aquileia 
oder Grabmal des L. Poblicius in Köln. Vgl. H. Gabelmann, 
Römische Grabmonumente mit Reiterkampfszenen im Rhein
gebiet. Bonner Jahrbücher 173, 1973, 132ff. bes. Abb. 38 und 
40,2. 

275 Bezeugt sind Bronzestatuen offenbar lediglich für das Au-
gustusmausoleum und für das Grab des C. Cestius in Rom. Vgl. 
H . von Hesberg, Römische Grabbauten (Darmstadt 1992) 204. 

276 So z.B. vom Forum, von wo auch die mit Bronzeblech verklei
deten Statuen des Nuncupator bzw. Conditor der Colonia stam
men. Vgl. dazu L. Berger, 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 (in Vorbereitung; erscheint in der Reihe Forschungen in 
Augst), Kommentar zu Testimonium T2. 

277 FK D04980. 
278 Den Hinweis verdanken wir Herrn Fritz Langel. - Anzumer

ken ist, dass uns die damals unterbliebene Registrierung dieses 
Negativbefundes etliche Umtriebe bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Baubegleitung bzw. Untersuchung erspart 
hätte (vgl. den Text bei Anm. 4). 

279 Es wurde vorerst noch keine GSTL-Nr. vergeben. 



A b b . 51 Augst B L , R e g i o n 1 1 , A (Grabung 1996.69). 
B l i c k i n eine der Fundamentgruben für die 
Pfosten des Unterstandes. A u f der G r u b e n 
sohle und i m unteren Be re i ch des Profi ls ist 
der anstehende Niederschotter , i m oberen 
Tei l der anstehende B i r c h - L ö s s zu erken
nen. 

1996.70 Augst - B ü h l e r 

Lage: Region 1, Insula 28; Parz. 645. 
Koordinaten: 621 445/264 510. Höhe: 296.00 m ü.M. 
Anlass: Aushub von Streifenfundamenten für Anbau eines Win
tergartens an die Liegenschaft Schufenholzweg 20A. 
Grabungsdauer: 17.-18.9.1996. 
Fundkomplexe: D04984. 
Kommentar: D i e Liegenschaft liegt k a u m 50 m von der 
Stelle entfernt, wo i m Jahre 1961 - ebenfalls an der 
Hangkante z u m Wi lden ta l - der sogenannte Schrott
fund aus der Insula 28 2 8 ü und verschiedene andere 
bedeutende Bronzen , so unter anderem das Fragment 
eines kürz l i ch edierten Rechtstextes 2 8 1 , entdeckt wor
den sind. 

D i e Unte rkan te der rund 0,7 m tiefen Streifen
fundamente k a m noch in modernen, z u m Tei l mit B a u 
abfä l l en und vereinzelten tegw/ae-Fragmenten und 
anderen kleinfragmentierten r ö m i s c h e n Ke ramik fun 
den durchsetzten humosen Auffü l l sch ich ten zu liegen. 
Diese besitzen eine M ä c h t i g k e i t von rund 1 m und 
ü b e r l a g e r n die infolge der f r ü h e r e n E r o s i o n relativ 
dicht unter der u r s p r ü n g l i c h e n ( n a c h r ö m i s c h e n ) 
Hangkante l iegenden r ö m i s c h e n G e b ä u d e r e s t e 2 8 2 . 
Publikation: keine. 

1996.71 Augst - Schi f f ländeweg 

Lage: Region 15; Parz. 423,566,568,569,630,631,633 und 691. 
Koordinaten: 620 560/265 000. Höhe: 269.50 m ü.M. 
Anlass: Ausbau des Stromleitungsnetzes durch die Elektra Augst. 
Grabungsdauer: 25.9.-30.9.1996. 
Fundkomplexe: D04985; D05254. 
Kommentar: D i e Stromlei tungen wurden g röss t en te i l s 
i m Be re i ch der Gallezenstrasse und des O b e r e n G a l -
lezenweges, d.h. nö rd l i ch des paral le l zur Rheinstrasse 
verlaufenden G r ä b e r f e l d e s (Reg ion 15 ,A) , verlegt, 
wobei z u m Tei l ä l t e r e L e i t u n g s g r ä b e n einbezogen 
wurden. A u c h i m Bere i ch der als besonders sensibel zu 

taxierenden Z o n e bei der E i n m ü n d u n g des Schiff
l ä n d e w e g e s in die Hauptstrasse kamen keine r ö m i 
schen Befunde oder Funde zutage. In diesem Bere i ch 
wurden ledigl ich die Reste der alten, aus K a l k b r u c h 
steinen zusammengesetzten Fahrbahn des neuzeit
l ichen Schi f f ländewegs beobachtet. 

V o n nicht unerheblicher Bedeutung sind hingegen 
die leider nur punktue l l beobachteten Ü b e r r e s t e 
eines N o r d - S ü d verlaufenden, zweifelsfrei r ö m i s c h e n 
Strassenkörpers i m Bere i ch der Liegenschaft Obere r 
Ga l lezenweg 6 ( A b b . 52,1). Bemerkenswer t ist i n er
ster L i n i e die Tatsache, dass der durch neuzeit l iche und 
moderne Eingri f fe leider fast vo l l s t änd ig z e r s t ö r t e 
Kieskoffer exakt in der F lucht des i m Jahre 1994 
untersuchten Wegdammes der Verbindungsstrasse 
zur r ö m i s c h e n Hauensteinachse in der F l u r L ä n g i 
( A b b . 52,2) 2 8 3 bzw. des i m Jahre 1887 von T h . B u r c k 
hardt beobachteten Pfeilers der westl ichen (untersten) 
R h e i n b r ü c k e 2 8 4 liegt ( A b b . 52,3) 2 8 5 . 

M i t diesem Strassenbefund konnte somit ein weite
res Indiz gewonnen werden, welches für die Exis tenz 
dieser ansonsten nicht sicher nachgewiesenen unter
sten R h e i n b r ü c k e spricht 2 8 6 . 
Publikation: keine. 

1996.72 Augst - O b e r m ü h l e 

Lage: Region 9,D; Parz. 166 und 168. 
Koordinaten: 621 000/264 800. Höhe: 272.00 m ü.M. 
Anlass: Diverse Vorabklärungen im Zusammenhang mit einer 
geplanten Quartierüberbauung; kleinere Bodeneingriffe beim 
Aufstellen der Bauprofile. 
Grabungsdauer: 10.9.-2.10.1996 (mit Unterbrechungen). 
Fundkomplexe: D05253. 
Kommentar: I m Gegensatz z u m f r ü h e r e n und in der 
Folge sistierten Projekt, welches «ledigl ich» eine 
Ü b e r b a u u n g auf der zusä tz l ich mit R a m m k e r n b o h 
rungen prospektier ten Parzel le 166 vorgesehen 
hatte 2 8 7 , sahen wi r uns i m Berichtsjahr mit der Tatsache 
konfrontiert , dass in den kommenden Jahren offenbar 
auch die süd l ich anschliessende Parzel le 168 ü b e r b a u t 
werden sol l . Diese war - wie ä l t e r e n Luftbildauf
nahmen zu entnehmen ist - i n r ö m i s c h e r Z e i t ebenfalls 
dicht ü b e r b a u t 2 8 8 . 
Publikation: keine. 

280 Vgl. B. Rütti, in: Janietz Schwarz/Rouiller 1996, Abb. 1, Nr. 1. 
281 R. Frei-Stolba, Rechtstexte auf Bronzefragmenten aus Augst, 

Avenches und Genf. In: R. Frei-Stolba, M . A . Speidel (Hrsg.), 
Römische Inschriften - Neufunde, Neulesungen und Neu
interpretationen. Festschrift für Hans Lieb. Arbeiten zur römi
schen Epigraphik und Altertumskunde 2 (Basel 1995) 217ff. 
bes. 218f. 

282 Herrn Joseph Bühler sei an dieser Stelle nochmals herzlich für 
die rechtzeitige Meldung des Baubeginnes gedankt. 

283 Vgl. Schwarz 1995, Abb. 26 und 27 sowie hier Grabungen 
1996.54 und 1996.73. 

284 Grabung 1887.51. Vgl. Schaub 1993,153 und Abb. 26, Nr. 1 mit 
Zusammenstellung der wichtigsten Literatur. 

285 Es handelt sich jedoch nicht um den bei Laur-Belart/Berger 
1988,30 erwähnten bzw. auf der ebenda auf der Faltbeilage ein
getragenen Strassenaufschluss in der weiter südlich gelegenen 
Flur Längi. Dieser steht vermutlich ebenfalls im Zusammen
hang mit der untersten Rheinbrücke. 

286 Laur-Belart/Berger 1988,30; 32. 
287 Vgl. Schwarz 1994B. 
288 Vgl. Schwarz 1994B, Abb. 20 und 21. 



A b b . 52 Augst B L , R e g i o n 15 (Grabung 1996.71). 
Ausschnit t aus dem Stadtplan mit der Lage 
des neu entdeckten Strassenzuges i n der 
F l u r Ga l l ezen (1). D e r in etwa N o r d - S ü d 
verlaufende K i e s k ö r p e r liegt exakt i n der 
F lucht des Wegdammes des Zubr ingers 
zur Hauensteinachse (2; vgl . dazu auch 
A b b . 53,1) bzw. des i m Jahre 1887 beobach
teten Pfeilers der untersten R h e i n b r ü c k e 
(3). M . 1:10 000. 

1996.73 Pratteln - Remel i 

Lage: Region 10; Parz. 2384. 
Koordinaten: 620 518/264 565. Höhe: 295.50 m ü.M. 
Anlass: Ausbau und Erweiterung eines bestehenden Schopfes. 
Grabungsdauer: 11.10.1996. 
Fundkomplexe: D05252. 
Kommentar: D i e k le in f läch igen Bodeneingriffe lagen 
in der N ä h e des erst kürz l i ch nachgewiesenen Weg
dammes der Verbindungsachse zwischen der Bas i l i a 
strasse (Base l -Augus t a Raur ica) und der am Fuss des 
Gempenplateaus verlaufenden r ö m i s c h e n Haueste in
achse 2 8 9. Archäo log ische Strukturen wurden jedoch nicht 
beobachtet. 
Publikation: keine. 

1996.74 Pratteln - Wannen 

Lage: Region 10; Parz. 4764 und 4766. 
Koordinaten: 620 900/263 680. Höhe: 290.50 m ü.M. 
Anlass: Strassenbauarbeiten und Verlegen von Wasserleitungen. 
Grabungsdauer: 11.11.-3.12.1996 (wird 1997 fortgesetzt). 
Fundkomplexe: D04986-D04987. 
Kommentar: B e i der r o u t i n e m ä s s i g e n Kon t ro l l e des 
Amtsblat tes stellte Constant Clareboets fest, dass die 
Gemeinde Prat teln in der F l u r Wannen grossf lächige 
Tiefbauarbeiten zur Submission ausgeschrieben 
hatte 2 9 0 . 

I m konkre ten F a l l war damit z u rechnen, dass i n 
dem tangierten A r e a l noch Ü b e r r e s t e des r ö m i s c h e n 
Zubr ingers zur Hauensteinachse ( A b b . 5 3 , l ) 2 9 1 bzw. 
Ü b e r r e s t e einer z u m Westtor von Augus ta Rau r i ca 
f ü h r e n d e n A b z w e i g u n g ( A b b . 53,4) von der H a u e n 
steinachse ( A b b . 53,3) i m B o d e n verborgen sind. 
K l e i n e Abschni t te dieser beiden Ü b e r l a n d s t r a s s e n 
waren i m Jahre 1898 be i Bauarbei ten entdeckt und 
seinerzeit von Theoph i l Burckhard t -B iede rmann 
untersucht worden ( A b b . 5 3 , A . B ) 2 9 2 . Im Bere i ch der 
Hauensteinachse ( A b b . 5 3 , A ) wurde laut T h . B u r c k 
hardt -Biedermann folgendes beobachtet 2 9 3 : 

«Ich Hess im Oktober 1898 (14.15.) durch Joh. Rickenbacher 
(nach Erlaubnis des Gemeinderates) den Reitweg im Wannenfeld 
und dessen Umgebung nördl. und südl. untersuchen und einen 
Graben auswerfen, d.h. dieswärts von dem mit dem Bord des Ab
hanges parallel laufenden Feldweg (dem alten Weg von Augst nach 
der Hülftenbrücke). Nordwärts nichts, in dem Weg selbst nichts! 
Dieser [Reitweg] ist nur nach oben überführt, darunter eine 
Schicht fester Erde, unter dieser der Grienboden [der anstehende 
Schotter; s. unten]. Wohl aber südlich folgendes: 

Es fand sich ein Strassenkörper, dessen obere Fläche 0,70 bis 
0,80 m unter der Erdoberfläche liegt. Er besteht aus lauter Kies 
ohne Unterlage von Steinen oder Randsteinen [Abb. 54]. Da die 
Umgebung aber zu den Seiten und darunter überall natürlicher 
Kiesboden ist, so war der Strassenkörper schwer davon zu unter
scheiden. Ihre Oberfläche war härter (doch ohne dass man 
Strassenschlamm darauf oder darunter bemerkte). Zu beiden 
Seiten - nicht scharf zu unterscheiden, aber doch schräg gesehen 
deutlich bemerkbar - andere Beschaffenheit des Bodens, nämlich 
mit gröberen Steinen, sandig, wie in Natura. Der Strassenkörper, 
wiewohl nur an der Oberfläche recht fest, unten lockerer, ist gleich
mässig fein, ohne Sand. Darauf und darunter - ich Hess den ganzen 

289 Vgl. Schwarz 1995, Abb. 26 und 27 sowie hier Grabungen 
1996.54 und 1996.71. 

290 Amtsblatt des Kantons Baselland Nr. 28 vom 11.7.1996,1762. 
Dem Bauverwalter der Gemeinde Pratteln, H . R. Braun, sei an 
dieser Stelle nochmals für die gute Zusammenarbeit gedankt. 

291 Vgl. Schwarz 1995, Abb. 26 und 27 und hier Grabungen 1996.54 
und 1996.73. 

292 Grabung 1898.52. Vgl. dazu Burckhardt-Biedermann, Akten 
H5f, 87ff. und Stehlin 1890-1934, Abb. 3. 

293 Burckhardt-Biedermann, Akten H5f, 87. Die kursiv gesetzten 
Passagen sind im Originalmanuskript von Th. Burckhardt-
Biedermann unterstrichen. 



A b b . 53 Prat teln B L , R e g i o n 10 (Grabung 1996.74). Ausschni t t aus dem Gesamtplan mit den verschiedenen, 
meist jedoch nur punktue l l nachgewiesenen r ö m i s c h e n Verkehrsachsen i m Westen und S ü d e n von 
Augus ta Raur ica . M . 1:7500. 
1 Z. T. noch heute im Gelände erkennbarer Wegdamm der Verbindungsachse zwischen der am Fuss des Gempenplateaus 

verlaufenden römischen Hauensteinachse (3) und der römischen Rheinuferstrasse (Basiliastrasse, im Kartenausschnitt 
nicht mehr erfasst). 

2 Bei B und C sicher nachgewiesene Verbindungsachse zwischen der am Fuss des Gempenplateaus verlaufenden römischen 
Hauensteinachse (3) und der auf dem rechten (östlichen) Ergolzufer verlaufenden Ausfallachse aus dem Westtor (4). 

3 Von Basilia (Basel) kommende, am Fuss des Gempenplateaus verlaufende und im Bereich der Flur Wannen in das 
Ergolztal einbiegende, römische Hauensteinachse. 

4 Aus dem Westtor führende und auf dem rechten (östlichen) Ergolzufer verlaufende Ausfallachse. 
A Lage des von Th. Burckhardt-Biedermann im Jahre 1898 untersuchten und dokumentierten Abschnittes der römischen 

Hauensteinachse (vgl. Abb. 54). 
B Lage des von Th. Burckhardt-Biedermann im Jahre 1898 untersuchten und dokumentierten Abschnittes der Verbin

dungsachse zwischen der zwischen der Hauensteinachse (3) und der aus dem Westtor führenden, auf dem rechten (öst
lichen) Ergolzufer verlaufenden Ausfallachse (4) aus dem Westtor (vgl. Abb. 55 und 56). 

C Lage des im Rahmen der Grabung 1996.74 entdeckten Abschnittes der Verbindungsachse zwischen der Hauensteinachse 
(3) und der aus dem Westtor führenden, auf dem rechten (östlichen) Ergolzufer verlaufenden Ausfallachse (4) aus dem 
Westtor (vgl. Abb. 57). 



Körper von d bis c [s. Abb. 54] wegräumen - das Naturgrien [der 
anstehende Schotter; s. unten]. In dem Schnitte bei c [s. Abb. 54] ist 
der Strassenkies 0,40 m hoch, nach b hin sich abwärts neigend. Am 
höchsten bei c [s. Abb. 54] das Ganze 5,2 bis 5,3 m breit. Sicher nicht 
Naturboden, also eine Strasse. Keine weiteren Merkmale.» 
D i e i m Bere i ch des mutmassl ichen Zubringers zur 
Hauensteinachse ( A b b . 53,B) angetroffenen Befunde 
beschreibt T h . Burckhard t -B iede rmann wie folgt 2 9 4 : 

«Diese Strasse wurde an zwei Stellen x und y [Abb. 55] gefun
den; bei x ist sie auf der einen Seite abgebrochen, geht auch weder 
bei x1 noch bei x2 weiter nur noch aussen erhalten bei y (7 m 
südlich u. östl. vom Rand der grossen Römerstrasse [Abb. 55,Z]) 
fand ich glücklich die ganze Breite vor: 2,33 m. Es sind in dieser 
Breite Kiesel-Steine od. Steine aus dem Rheinbette (denn es sind 
schwärzliche darunter, wie vom Vorgebirge) in ein Strassenpflaster 
sorgsam nebeneinander gestellt [Abb. 56]; meist Steine durch
schnittlich von etwa 0,10 m Durchmesser, die umgestürzten Steine 
aber auch bis 0,15 m Durchmesser. Zu beiden Seiten ist das 
Naturgrien [der anstehende Schotter; s. unten] zu finden. Über 
dem Strassenpflaster Reste von der Kiesaufschüttung. Oberfläche 
0,3 m unter dem jetzigen Boden ! das gleiche Niveau wie die obige 
Augststrasse (weil die Erdoberfläche von A nach B etwas fällt). 
Dass es nicht die alte Augsterstrasse ist, beweist der Umstand, dass 
ein Querschnitt bei C von dieser wohl das gewöhnliche Material 
einer Strasse, nicht aber das Kieselsteinpflaster wie bei y erwies. 

Es ist also eine von der obigen Hauptstrasse in etwas stumpfem 
Winkel (gegen das Bord des Abhanges) abzweigende - sogar in
nerhalb derselben beginnende - römische Nebenstrasse, ohne 
Zweifel später als Strasse von Augst nach Liestal benützt. 

Für eine mittelalterliche Strasse wäre das Steinpflaster viel zu 
sorgfältig. Also ist es der Anfang der oberen Hauensteinstrasse in 
römischer Zeit.» 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
T h . Burckha rd t -B iede rmann i m Be re i ch der F l u r 
Wannen Reste der al tbekannten, am Fuss des G e m -
penplateaus verlaufenden und i m Gemeindegebie t 
von Prat teln in das E rgo lz t a l abbiegenden r ö m i s c h e n 
Hauensteinachse nachweisen konnte ( A b b . 5 3 , A ; 5 4 ) 2 9 5 . 
Festgestellt wurde damals ein offenbar nur 0,40 m 
m ä c h t i g e r , 5,2-5,3 m breiter, bombier ter Kieskoffer 
(aus rheinischem Niederterrassenschotterf?]). Diese r 
war offensichtlich ohne besondere Vorkehrungen auf 
die hier anstehenden Schotter g e s c h ü t t e t worden 
( A b b . 54). W i e an den W ä n d e n des 1996 neu angeleg
ten, rund 3 m tiefen Kanalisationsschachtes abzulesen 
war, zeigen diese Schotter eine deutliche Wechsellage
rung; die rund 0,1 m m ä c h t i g e n grauen, sandigen Kiese 
alpiner Herkunft werden n ä m l i c h jeweils von rund 
0,1 m hohen Straten aus gelbbraunen jurassischen 
Kalkschottern ü b e r l a g e r t 2 9 6 . Diese sehr selten anzu
treffende Wechsellagerung ist das Resultat der per i 
glazialen Konfluenzsi tuat ion zwischen dem R h e i n und 
der E r g o l z i m Bere i ch der F l u r Wannen (sogenanntes 
« b r a i d e d r iver s y s t e m » ) 2 9 7 . 

In verschiedener Hins ich t bedeutend sind auch die 
Beobachtungen i m Bere i ch der «römischen Neben
strasse» ( A b b . 53,B; 55; 56). Aufg rund des Aufschlusses 
in der F l u r Wannen muss heute n ä m l i c h davon aus
gegangen werden, dass sich die unweit des Riedacher-
hofes von K a r l S t e h l i n 2 9 8 beobachtete, durch das 
Westtor von Augusta R a u r i c a f ü h r e n d e Ausfallachse 
i m Bere ich der F lu r B r ü t s c h m a t t oder H ü l f t e n ver
mut l ich offenbar in zwei Stränge gabelte ( A b b . 53,2.4). 
D e r eine, e rgo l zau fwär t s aber bislang noch nicht nach
gewiesene Strang ( A b b . 53,4) dü r f t e auf dem ös t l i chen 
(rechten) Ergolzufer R ich tung Lies ta l und dem 
Hauensteinpass ge führ t haben. 

D i e Lage der von T h . Burckhard t -B iede rmann und 
i m R a h m e n der G r a b u n g 1996.74 beobachteten Auf -

A b b . 54 Prat teln B L , R e g i o n 10 (Grabung 1898.52). 
V o n T h . Burckhard t -B iede rmann aufge
nommene Prof i lskizze durch den Kieskoffer 
der r ö m i s c h e n Hauensteinachse. Z u r Lage 
vgl . A b b . 53 ,A . 

Schlüsse bezeugt nun, dass ein zweiter Strang offenbar 
in die Ergolzebene h i n u n t e r f ü h r t e , die E r g o l z an einer 
vorerst noch nicht n ä h e r best immbaren Stelle ü b e r 
querte ( A b b . 53,2), u m i m Be re i ch der F l u r Wannen 
auf die westlich der E r g o l z verlaufende, von Bas i l i a 
(Basel) kommende Hauensteinachse ( A b b . 53,3) zu 
stossen 2 9 9 . 

In konstruktiver Hinsicht bemerkenswert ist dieser 
Aufschluss vor a l lem deswegen, wei l diese « N e b e n 
s t rasse» offenbar eine aus sorgfältig gesetzten Kiesel-
wacken bestehende Substruktion besass, auf welcher 
der Kieskoffer der Fahrbahn (glarea strata), auf
ruhte 3 0 0 . Aufgrund dieses Detai ls scheint auch eine D a 
tierung in das Mi t te la l te r oder i n die ( F r ü h e ) Neuzei t 
wenig wahrschein l ich 3 0 1 , obschon weder aus der A l t -

294 Burckhardt-Biedermann, Akten H5f, 88. Die kursiv gesetzten 
Passagen sind im Originalmanuskript von Th. Burckhardt-
Biedermann unterstrichen. 

295 Vgl. dazu Schwarz 1995, 52 bes. Anm. 93 mit Literatur und 
ebenda Abb. 25, Nr. 1. 

296 Philippe Rentzel, Sedimentlabor des Seminars für Ur- und 
Frühgeschichte der Universität Basel, sei an dieser Stelle 
nochmals für die Analyse und die Gesteinsbestimmung sowie 
für die mit der Interpretation zusammenhängenden, frucht
baren Diskussionen gedankt. 

297 Vgl. Gutachten von Ph. Rentzel zur Probe Inv. 1996.74. 
D04986.1 (in Dokumentation der Grabung 1996.74). Vgl. dazu 
auch O. Wittmann, Die Niederterrassenfelder im Umkreis von 
Basel und ihre kartographische Darstellung. Basler Beiträge 
zur Geographie und Ethnologie 3 (Basel 1961). Den Hinweis 
verdanke ich Ph. Rentzel. 

298 Vgl. Stehlin 1890-1934, 14 und Abb. 3,1 (mit leicht anderem 
Verlauf). 

299 Hinweise für eine Brücke im Bereich der Flur Brütschmatt 
oder Hülften fehlen allerdings. Vgl. Schaub 1993, Abb. 26. 

300 Zum Begriff vgl. Schwarz 1995,55 bes. Anm. 101 mit Verweis 
auf weitere Literatur. - Ein nahezu identisches Konstruktions
prinzip besitzen offenbar die Strassen in Alesia. Vgl. A . Grenier, 
Manuel d'archéologie gallo-romaine 2. L'archéologie du sol -
les routes (Paris 1934) Abb. 99. 

301 Vgl. etwa D. Castella, F. Eschbach, in: Chronique des fouilles 
archéologiques 1994. Revue Historique Vaudoise 1995,389ff. 
bes. 434ff. mit Abb. 16. 
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A b b . 55 Prat teln B L , R e g i o n 10 (Grabung 1898.52). V o n T h . Burckha rd t -B iede rmann aufgenommene Skizze 
mit der Si tuat ion i m Be re i ch der Verbindungsstrasse ( A b b . 53,2) zwischen der r ö m i s c h e n H a u e n -
steinachse ( A b b . 53,3) und der durch das Westtor f ü h r e n d e n Ausfallachse ( A b b . 53,4). Z u r Lage vgl . 
A b b . 53,B. 

grabung noch aus den neu beobachteten Aufsch lüs sen 
Fundmate r ia l vorliegt, welches die hier postulierte 
r ö m i s c h e Zei ts te l lung s t ü t z e n w ü r d e . N ich t erschliess-
bar ist aus den i m vergangenen Jahrhundert g e t ä t i g t e n 
Beobachtungen hingegen, ob es sich dabei nur u m eine 
punktuel le V e r s t ä r k u n g des Untergrundes handelte 
oder ob diese in und u m Augus ta Rau r i ca ansonsten 
nur vereinzelt - so etwa i m Bere i ch der Hohwar t 
strasse - belegte 3 0 2 , andernorts i n r ö m i s c h e r Z e i t aber 
durchaus ge läuf ige A r t der U n t e r k o n s t r u k t i o n 3 0 3 für 
diese Nebenstrasse als typisch gelten kann. 

Aufg rund der vorl iegenden Informationen und der 
zahlreichen offenen Fragen z u m Ver lau f der Ü b e r -
landstrassen in der n ä h e r e n U m g e b u n g von Augus ta 
R a u r i c a d r ä n g t e sich eine besonders intensive a r c h ä 
ologische Begle i tung der gross f läch igen Tiefbauarbei
ten i n der F l u r Wannen folgl ich geradezu auf. 

Trotz der rechtzeitigen Benachr icht igung durch die 
mit dem Projekt betrauten U n t e r n e h m u n g e n 3 0 4 und 
der H a r t n ä c k i g k e i t unseres Grabungstechnikers 

302 Vgl. Sütterlin 1996B, 74 bes. Anm. 11 (mit Verweis auf einen 
weiteren Befund in der Venusstrasse) und Abb. 5. Im Bereich 
der Hohwartstrasse handelt sich ebenfalls zweifelsfrei um eine 
Substruktion ausTrigonodusdolomit-Platten und vereinzelten 
grösseren Kieseln. Vgl. dazu ferner Sütterlin 1996B, 74 bes. 
Anm. 10 mit Verweis auf den Plattenbelag der von Augst nach 
Basel führenden Strasse. 

303 So etwa im Falle der Via Mansuerica: J. Mertens, Archeologica 
Belgica - Les routes romaines de la Belgique (Bruxelles 1957) 
28 (zitiert nach R. Hänggi, Zur Baustruktur der Strassen von 
Augusta Rauricorum. Mit einem Exkurs zu den Latrinen. 
JbAK 10,1989,73ff. bes. 85 Anm. 26 und Abb. 22). 

304 Der Firma Itin und Kipfer A G (Bauleitung) und der Firma Itin 
A G (Bauausführung) sei an dieser Stelle für die gute Zusam
menarbeit bestens gedankt. 

Hans-Peter Bauhofer wurden i m Zuge der gross
f lächigen Bauarbei ten aber nur an einer einzigen 
Stelle ( A b b . 53,C) Strukturen beobachtet, die als 
Ü b e r r e s t e einer r ö m i s c h e n Strasse angesprochen wer
den k ö n n e n ( A b b . 57). 

A b b . 56 Prat te ln B L , R e g i o n 10 (Grabung 1898.52). 
V o n T h . Burckha rd t -B iede rmann angefer
tigte Aufsicht der aus Kiese lwacken err ich
teten Substruktion der Verbindungsstrasse 
( A b b . 53,2) zwischen der r ö m i s c h e n H a u e n -
steinachse ( A b b . 53,3) und der durch das 
Westtor f ü h r e n d e n Ausfallachse ( A b b . 53,4) 
nach Ent fernen des Kieskoffers. 



F ü r eine Interpretation dieser dür f t igen Kiess t ruk-
tur ( A b b . 57) als Ü b e r r e s t eines r ö m i s c h e n Strassen-
koffers sprechen neben gewissen A n a l o g i e n zur 
ös t l i chen Ausfallachse R ich tung B ö z b e r g und V i n d o 
n issa 3 0 5 folgende Feststellungen: 
• D i e Beobachtungen korrespondier ten mit dem v o n 

T h . Burckha rd t -B iede rmann beobachteten Schicht
aufbau: A u f eine zwischen 30 und 50 c m m ä c h t i g e 
Humuskan te folgte e in ober f l äch l i ch stark kompak-
tiertes, rund 0,4 m hohes Stratum aus he l lem Kies306, 
welcher auf dem anstehenden, leicht lehmigen 
Schotter aufliegt (vgl. oben). 
D e r dür f t ige Erhal tungszustand des knapp 1 m 
breiten Aufschlusses ist, wie die Topographie 
( A b b . 53,C) zeigt, auf den U m s t a n d z u r ü c k z u f ü h r e n , 
dass der S t r a s s e n k ö r p e r (heute) i m Bere i ch der 
(ehemals) stark der E r o s i o n ausgesetzten H a n g 
kante liegt. 

• D i e pickelharten, z.T. weisslich v e r f ä r b t e n R e l i k t e 
des Kieskoffers bestehen aus frischem, unverwitter
tem (rheinischem) Niederterrassenschotter, wel 
cher jedoch einen anthropogen verursachten er
h ö h t e n A n t e i l an lehmigen Ergolzschot tern besitzt. 
Dies ergab die makroskopische A n a l y s e der ent
sprechenden Sedimentproben und Dünnsch l i f f e 
durch Phi l ippe R e n t z e l 3 0 7 . Das Feh len des Verwit te
rungslehmes bezeugt ü b e r d i e s , dass die Oberkante 
des Niederterrassenschotters gekappt worden ist, 
bevor der nur noch andeutungsweise erhaltene 
Kieskoffer eingebracht worden ist. D i e weisslichen 
V e r f ä r b u n g e n konnten ferner eindeutig als R e l i k t e 
von beigegebenem, g e l ö s c h t e m Branntkalk identif i
ziert werden. Daraus kann gefolgert werden, dass 
der für den Strassenbau verwendete K i e s mit Kalk
milch versteift worden is t 3 0 8 . 

• In der rund 30-50 cm m ä c h t i g e n Humuskan te wur
den i m Bere i ch der r ö m i s c h e n Strasse von H.-P. B a u 
hofer immer wieder kleinere und g r ö s s e r e K i e s e l 
bzw. Kiese lkonzent ra t ionen festgestellt. Diese dürf
ten durch die landwirtschaftliche Nu tzung aus dem 
u r s p r ü n g l i c h e n Kontext , d.h. aus dem r ö m i s c h e n 
S t r a s s e n k ö r p e r 3 0 9 , verschleppt worden se in 3 1 0 . B e 
sonders hervorzuheben ist, dass auch die bereits von 
T h . Burckha rd t -B iede rmann expressis verbis her
vorgehobenen schwarzen Kieselsteine beobachtet 
worden s ind 3 1 1 . 

A b b . 57 Prat teln B L , R e g i o n 10 (Grabung 1996.74). 
B l i c k auf den dür f t igen , durch die E r o s i o n 
weitgehend z e r s t ö r t e n Ü b e r r e s t der V e r b i n 
dungsstrasse ( A b b . 53,2) zwischen der r ö m i 
schen Hauensteinachse ( A b b . 53,3) und der 
durch das Westtor f ü h r e n d e n Ausfallachse 
( A b b . 53,4). Z u r Lage vgl . A b b . 53,C. D i e 
weissliche V e r f ä r b u n g des Kieses geht auf 
den g e l ö s c h t e n Branntkalk z u r ü c k , mit we l 
chem der Kieskoffer der Strasse versteift 
worden ist. 

D a die Bauarbei ten i m fraglichen Be re i ch E n d e 
Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen waren, ist damit 
zu rechnen, dass die hier skizzierten Ergebnisse m ö g 
licherweise noch durch konkretere Befunde breiter 
a b g e s t ü t z t werden k ö n n e n . 
Publikation: keine. 

305 Vgl. Lassau 1995,79ff. mit Abb. 4. 
306 Eine ähnlich geringe Mächtigkeit (0,3 m) weist z.B. auch die 

östliche, zum Bözberg bzw. nach Vindonissa führende Aus
fallachse von Augusta Raurica auf (Lassau 1995,83). 

307 Vgl. Gutachten von Ph. Rentzel zur Probe Inv. 1996.74. 
D04986.1 (in Dokumentation der Grabung 1996.74). 

308 Dies wurde z.B. auch im Bereich der Hohwartstrasse beobach
tet (Sütterlin 1996B, 74).WieH.-0. Lamprecht, Opus caemen
titium - Bautechnik der Römer (Düsseldorf 1984) Abb. 109ff. 
darlegt, scheint die Verwendung von Kalk bzw. Mörtel zur Ver
festigung des Kieses durchaus üblich gewesen zu sein. In und 
um Augusta Raurica dürfte sich der zugeschlagene Kalk oder 
Mörtel in der Regel infolge der Einwirkungen des Boden
chemismus so stark aufgelöst haben, dass er sich nur noch nach

weisen lässt, wenn die Strassenkoffer mit den entsprechenden 
Fragestellungen bzw. naturwissenschaftlichen Methoden un
tersucht werden. - Zu ähnlichen Beobachtungen im Amphi
theater vgl. ferner Furger (wie Anm. 11) bes. 58f. 

309 Dafür spricht nicht zuletzt auch der Umstand, dass an den 
Kieseln verschiedentlich Kalksinterablagerungen beobachtet 
worden sind (so u.a. an Belegexemplaren aus FK D04987). 

310 Ähnliche Befunde liegen auch aus dem Bereich der östlichen, 
zum Bözberg bzw. nach Vindonissa führenden Ausfallachse 
von Augusta Raurica vor (Lassau 1995,83). 

311 FK D04987. Es handelt sich dabei laut Ph. Rentzel um Ser-
pentinit, der während der letzten Eiszeit aus dem Rhonetal 
oder aus Graubünden verfrachtet worden ist. 



Lage: Region 2,B; Parz. 206. 
Koordinaten: 621 230/264 720. Höhe: 293.00 m ü.M. 
Anlass: Anlage eines Fussweges um das Tempelpodium durch den 
Konservierungs- und Ruinendienst (KRD). 
Grabungsdauer: 2.12.-13.12.1996. 
Fundkomplexe: D05259-D05262. 
Kommentar: N a c h Abschluss der d i e s j äh r igen Restau
rierungsarbeiten am P o d i u m des S c h ö n b ü h l t e m p e l s 3 1 2 

und an der Frei t reppe wurde ein neuer Merge lweg u m 
das Tempe lpod ium und die beiden in situ erhaltenen 
M a u e r z ü g e der k le inen V i e r e c k t e m p e l 3 1 3 angelegt 
( A b b . 58) 3 1 4 . 

A b b . 58 Augst B L , R e g i o n 2 ,B und R e g i o n 2 ,C ( G r a 
bung 1996.75). Ü b e r s i c h t s a u f n a h m e v o m 
P o d i u m des S c h ö n b ü h l t e m p e l s (vorne) auf 
die Grundr isse der V ie reck tempe l 67a und 
67b des ä l t e r e n Tempelbezirkes vor dem 
E inb r ingen des Wegkieses. 

D a z u mussten die Grasnarbe und die Humuskan te 
i m Be re i ch des Tempelpodiums auf einer Bre i te von 
rund 2 m u m etwa 25 c m abgetieft werden. D a b e i zeigte 
sich, dass die ant iken Schichten i m Be re i ch des Po
diums und der V ie reck tempe l bereits bei f r ü h e r e n 
Freilegungsarbeiten weitgehend abgetragen worden 
sind. E i n z i g auf der H ö h e des mit t leren Teiles des 
Tempelpodiums ( A b b . 59) konnte auf der S ü d s e i t e i m 
Prof i l des süd l i chen Grabungsrandes ( A b b . 60) eine 
unter dem H u m u s liegende Kalkmörtelschicht beob
achtet werden ( A b b . 60,4). Sie ü b e r l a g e r t e ein d ü n n e s , 
aus Buntsandsteinmehl sowie k le ineren Buntsand
steinsplittern und -abschlagen bestehendes Stratum 
( A b b . 60,3). E i n e r der B u n t s a n d s t e i n a b s c h l ä g e wies 
zudem deutliche Meisselspuren auf; die k le ineren 
L ö s c h k a l k b r o c k e n lassen vermuten, dass der K a l k 
w o h l an O r t und Stelle ge lösch t worden ist. I m Osten 
und Westen konnten diese Schichten nicht mehr 
beobachtet werden 3 1 5 . A u s diesem G r u n d waren in 
diesem Be re i ch auch keine direkten Sch ich t ansch lüs se 
an das Tempe lpod ium mehr erhal ten 3 1 6 . 

D i e Zusammensetzung und A b f o l g e dieser beiden 
Schichten weisen eine ve rb lü f f ende Ä h n l i c h k e i t mit 
den von Thomas Hufschmid untersuchten Werk
abfä l l en i m B ü h n e n h a u s b e r e i c h des 3. (szenischen) 

Theaters auf 3 1 7 . E s handelt sich demzufolge u m die 
Ü b e r r e s t e des Bauhorizontes des Schönbühltempels. 

Angesichts der nicht unerhebl ichen Bedeutung die
ses Befundes veranlasste H a n s Sü t t e r l in , dass diese 
Straten auf e inem ca. 0,5 m breiten Streifen zwischen 
dem süd l i chen Grabungsrand und dem Tempe lpod ium 
h e r a u s p r ä p a r i e r t und nach Schichten abgebaut wur
den ( A b b . 59). 

D a b e i zeigte sich, dass die K a l k m ö r t e l s c h i c h t 
( A b b . 60,4) und das darunterliegende Buntsandstein-
Stratum ( A b b . 60,3) auf einer d ü n n e n Schicht aus 
ockerfarbigem, lehmig-sandigem Sediment aufliegen 
( A b b . 60,2; 59,4), welches mit Kies , einigen H o l z 
kohlef locken und punktue l l auch mit vereinzelten 
Kalks te inspl i t te rn durchsetzt war. 

A u s dieser w o h l als Gehhorizont aus der Zeit der 
Vierecktempel anzusprechenden Schicht konnte unter 
anderem auch ein zwischen 22 und 37 n. Chr. geprägter 
As des Tiberius für D i v u s Augustus geborgen werden 
( A b b . 59,8) 3 1 8 . 

Dieser Gehhor izon t liegt auf e inem Paket aus 
grauem, relativ k o m p a k t e m K i e s ( A b b . 60,1; 59, 2), 
welches jedoch aus Z e i t g r ü n d e n nicht mehr untersucht 
werden konnte. A u s diesem G r u n d konnte nicht mit 
Sicherheit g e k l ä r t werden, ob es sich dabei u m den 
anstehenden Niederterrassenschotter oder allenfalls 
u m einen ä l t e r e n Gehhor izon t handelte. Ersteres 
scheint jedoch wahrscheinlicher. 

A u f der O b e r f l ä c h e dieses Kiespaketes wurde 
schliesslich noch eine i m Durchmesser etwa 20 cm 
grosse Pfostengrube beobachtet ( A b b . 61), i n der noch 
ein vermut l ich als Ke i l s t e in anzusprechender K a l k 
stein lag ( A b b . 59,1). O b die Pfostengrube auch den 
d a r ü b e r l i e g e n d e n , ockerfarbigen Gehhor izon t durch
schlagen hat, war leider nicht mehr mit Sicherheit 
feststellbar. Angesichts der geringen Tie f e der Pfosten
grube und des m ö r t e l h a l t i g e n Sedimentes in der 
Ver fü l lung scheint dies jedoch h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h . 
E s dür f t e sich demzufolge u m das R e l i k t eines Pfostens 
des Baugerüstes des Podiumtempels handeln. 

312 Vgl. dazu allg. Hänggi 1986; Trunk 1991,160ff. 
313 Es handelt sich um die Tempel Nr. 67a und 67b nach Stehlin 

1890-1934, Abb. 64; Laur-Belart/Berger 1988, Abb. 67. 
314 Vgl. M . Horisberger, Denkmalpflege und Ruinendienst. In: 

Furger et al. 1997,36 (in diesem Band). - Die nachstehenden 
Ausführungen basieren auf dem von H . Sütterlin geführten 
Wissenschaftlichen Tagebuch der Grabung 1996.75. Ihm ist es 
auch zu verdanken, dass die Relevanz dieser Beobachtungen 
rechtzeitig erkannt worden ist. 

315 So u.a. im Zuge der Grabungen 1921.61 (vgl. Stehlin, Akten 
H7 11,71.79) und 1925.61 (Stehlin, Akten H7 11,199). 

316 Die Kalkmörtelschicht und das darunterliegende Stratum aus 
Buntsandsteinsplittern brachen etwa 50 cm vor dem Tempel
podium ab. Vgl. Wissenschaftliches Tagebuch der Grabung 
1996.75, Eintrag vom 3.12.1996. 

317 M . Horisberger, Th. Hufschmid, Das römische Theater von 
Augst. Sanierungs- und Forschungsarbeiten 1994. JbAK 16, 
1995,91ff. bes. 98ff. und Abb. 11. 

318 Inv. 1996.75.D05259.1. Die Bestimmung verdanke ich Markus 
Peter. 



A b b . 59 Augst B L , R e g i o n 2,B und R e g i o n 2 ,C (Grabung 1996.75). Planskizze des südl ich des Podiums des 
S c h ö n b ü h l t e m p e l s gelegenen Bereiches mit der Lage von Prof i lskizze 1 ( = A b b . 60) und den noch 
in situ angetroffenen r ö m i s c h e n Strukturen. M . 1:75. 
1 Vom Baugerüst des Schönbühltempels (= Nr. 7) stammendes Pfostenloch (vgl. auch Abb. 61) 
2 anstehender Niederterrassenschotter (vgl. auch Abb. 60,1) 
3 mit modernen Zementbrocken durchsetzte Verfüllung einer neuzeitlichen Störung 
4 Gehhorizont aus der Zeit der Vierecktempel (= Nr. 6; vgl. auch Abb. 58); ockerfarbiges, lehmigsandiges und mit Kies, Holz

kohleflocken sowie vereinzelten Kalksteinsplittern durchsetztes Sediment (vgl. auch Abb. 60,2), wurde nicht abgebaut 
5 in situ belassenes, stark verwittertes Architekturelement 
6 Vierecktempel Nr. 67a (vgl. auch Laur-Belart/Berger 1988, Abb. 67) 
7 Podium des Schönbühltempels 
* Fundort des im Gehhorizont der Vierecktempel (= Nr. 4) gefundenen, zwischen 22 und 37 n.Chr. geprägten As des Tibe

rius für Divus Augustus. 



292.80 ® 
A b b . 60 Augst B L , R e g i o n 2,B und R e g i o n 2 ,C (Grabung 1996.75). Prof i lskizze 1. Z u r Lage vgl . A b b . 59. 

M . l : 2 0 . 
1 Anstehender Niederterrassenschotter (vgl. auch Abb. 59,2) 
2 Gehhorizont aus der Zeit der Vierecktempel (= Nr. 6; vgl. auch Abb. 58); ockerfarbiges, lehmig-sandiges und mit Kies, Holz

kohleflocken sowie vereinzelten Kalksteinsplittern durchsetztes Sediment (vgl. auch Abb. 59,4) 
3 Bauhorizont des Schönbühltempels; dünnes, fast ausschliesslich aus Sandsteinmehl und -splittern zusammengesetztes 

Stratum 
4 Bauhorizont des Schönbühltempels; fast ausschliesslich aus Mörtel zusammengesetztes Stratum mit vereinzelten kleinen 

Kieseln 
5 moderne Humuskante. 

G e s t ü t z t w i rd die hier beobachtete Schichtabfolge 
bzw. die daraus abgeleiteten Interpretationen schliess
l ich auch durch den Verg le ich mit den m i n u t i ö s e n 
Aufzeichnungen von K a r l Stehlin: D i e 1996 dokumen
tierte Stratigraphie ( A b b . 60) entspricht mehr oder 
weniger exakt e inem Prof i l , welches K . Stehl in i m 
Jahre 1925 aufgenommenen hat 3 1 9 . 

E h e r unerwartete Ergebnisse von weiterreichender 
Bedeutung erbrachte auch die Bes t immung eines 
unscheinbaren, von M a r k u s Hor isberger aber bereits 
bei der Bergung als «o r t s f r emd» angesprochenen 
Plattenfragmentes aus leicht r ö t l i c h e m K a l k s t e i n 
( A b b . 6 2 , l - 2 ) 3 2 0 durch Phi l ippe R e n t z e l 3 2 1 . Seinen A n 
gaben zufolge handelt es sich dabei u m einen liasischen 
Knollenkalk aus der Gegend von Verona (I), der aus 
e inem heute noch ausgebeuteten Aufschluss i m 
Valpo l i ce l l a bei San A m b r o g i a stammt. D e r heute i m 
H a n d e l als Corallo Rosso Verona bezeichnete, hellrote 
bis orange K n o l l e n k a l k besitzt i n pol ie r tem Zus tand 
( A b b . 62,3) eine s c h ö n strukturierte, glatte O b e r f l ä c h e 
und erfüll t somit die K r i t e r i e n eines M a r m o r s i m Sinne 
des Steinbi ldhauers 3 2 2 . D e r unter anderem auch in der 
A r e n a von V e r o n a verbaute K n o l l e n k a l k kann dem
zufolge als « L u x u s v a r i a n t e » des in Augusta Rau r i ca oft 
für die Hers te l lung von Inschriftenplatten verwende
ten sogenannten Solothurner Marmores bezeichnet 
werden 3 2 3 . 

D i e D i c k e des Fragmentes, rund 2,5 cm ( A b b . 62,4), 
und die Tatsache, dass es sich u m nicht f ro s tbes t änd i 
ges Ges te in handelt, sprechen für eine Verwendung 
dieses B r u c h s t ü c k s als Wandverkleidungsplatte i m 
Inneren der cella des S c h ö n b ü h l t e m p e l s . Wahrschein
l ich scheint diese auch durch M ö r t e l r e s t e auf der 
R ü c k s e i t e ( A b b . 62,2) bezeugte Verwendung nicht 
zuletzt auch deswegen, wei l die von R e n é H ä n g g i als 
Reste von Bodenpla t ten angesprochenen Fragmente 
mit 7 cm wesentl ich dicker sind als das hier vorl iegende 
B r u c h s t ü c k 3 2 4 . Dass es sich dabei nicht u m einen 
Zufal lsfund handeln kann, lässt sich auch anhand der 
Aufze ichnungen von K . Stehl in belegen: I m Zusam
menhang mit der G r a b u n g 1922.61 werden n ä m l i c h 
neun gleichartige, z u m Tei l sogar etwas d ü n n e r e 
« B o d e n p l ä t t c h e n » beschrieben 3 2 5 . 

A b b . 61 Augs t B L , R e g i o n 2,B und R e g i o n 2 ,C ( G r a 
bung 1996.75). B i s in den anstehenden N i e 
derterrassenschotter eingetieftes Pfosten
loch des B a u g e r ü s t e s des S c h ö n b ü h l t e m p e l s 
nach Entfernen des Keilsteines. Z u r Lage 
vgl . A b b . 59,1. 

319 Stehlin, Akten H7 11,199 (= Hänggi 1986, Abb. 12). 
320 Inv.l996.75.D05261.1. 
321 Vgl. das Gutachten von Ph. Rentzel zu Inv. 1996.75.D05261.1 

(in Dokumentation der Grabung 1996.74). 
322 Vgl. F. Müller, Internationale Naturstein-Kartei (Ulm o.J.) 

Nr. 7.5.8. 
323 So u.a. der sog. Antoninus-Pius-Inschrift (Laur-Belart/Berger 

1988, Abb. 37; G.Walser, Römische Inschriften in der Schweiz, 
für den Schulunterricht ausgewählt, fotografiert und erklärt, 
Teile 1-3 [Bern 1979/1980] Nr. 240). 

324 Hänggi 1986,25; 30 Kat.-Nr. 1. 
325 Stehlin, Akten H7 11, 125. Es handelt sich um Inv. 

1922.240-248. 



A b b . 62 Augst B L , R e g i o n 2,B und R e g i o n 2 ,C (Grabung 1996.75). Fragment einer aus der Gegend von Verona 
(I) import ier ten Wandverkleidungsplat te aus basischem K n o l l e n k a l k (sog. Corallo Rosso Verona). 
Inv. 1996.75.D05261.1. M . 1:1 bzw. 2:1 (Nr . 3 und 4). 
1 Durch Witterungs- und Bodeneinflüsse stark verwitterte Schauseite (Zustand nach Auffindung) 
2 Rückseite mit anhaftenden Mörtelresten (Zustand nach Auffindung) 
3 Schauseite nach Schleifen und Polieren, entspricht antikem Zustand 
4 geschliffener und polierter Querschnitt. 

D e r Aufwand , der a l le in für die architektonische 
Ausgestal tung des S c h ö n b ü h l t e m p e l s ( A b b . 63) be
trieben wurde, lässt sich mit einer s implen Hochrech 
nung quantifizieren; n ä m l i c h der A n n a h m e , dass le
digl ich eine 1 m hohe Sockelzone an den I n n e n w ä n 
den der 13,2 x 8 m grossen cella326 mit impor t ier tem 
« V e r o n e s e r - M a r m o r » verkleidet gewesen sei: D e m 
zufolge musste al lein für die Verk le idung einer F l ä c h e 
v o n rund 105 m 2 eine rund 6,5 t schwere Lieferung aus 
der Gegend von V e r o n a nach Augus ta R a u r i c a trans
portiert worden se in 3 2 7 . D e r Import von h ö c h s t w a h r 
scheinlich bereits z u g e s ä g t e n Steinplatten zeigt 
zudem, dass finanzielle E r w ä g u n g e n be im B a u des 

auch ansonsten reich ausgestatteten Tempels 3 2 8 offen
bar eine untergeordnete R o l l e spie l ten 3 2 9 . 

In chronologischer Hins ich t hilfreich ist auch der 
zwischen 22 und 37 n. Chr. geprägte As des Tiberius für 
D i v u s Augustus aus dem Gehhor izon t des ä l t e r e n 
Tempelbezirkes: D i e P r ä g u n g passt n ä m l i c h einerseits 
recht gut i n das M ü n z s p e k t r u m aus den benachbarten, 
be im B a u des Podiumtempels abgebrochenen Vie reck 
tempeln, liefert andererseits aber auch einen stratigra-
phisch gut abgesicherten, wenn auch weit zu fassenden 
terminus post für den f rühes t ens u m die M i t t e des 
1. Jahrhunderts n .Chr . anzusetzenden B a u des Pod ium
tempels 3 3 0 . 
Publikation: keine. 

326 Approximatives Mass nach Trunk 1991, Abb. 13. 
327 Berechnungsmodus: Das neu gefundene, rund 130 cm2 grosse 

Plattenfragment wiegt 775 g; die verkleidete Sockelzone ist 
rund 1 050 000 cm2 gross. 

328 Vgl. Trunk 1991, Abb. 101-110. 
329 Wie Trunk 1991, 143f. festhält, sind die damit zusammenhän

genden Fragen jedoch noch weitgehend ungeklärt. Vgl. dazu 

auch den Verweis auf ein aus der Gegend von Sparta stam
mendes Plattenfragment aus den Frauenthermen (Grabung 
1996.61 [oben Anm. 155]). 

330 Vgl. Trunk 1991,170f.; Schwarz 1991A, 33ff. bes. 58 Anm. 70. 
Die ebenda erwähnten Münzen sind von M . Peter mittlerweile 
ediert worden (Peter 1996,35ff.). 



LJ Grabungsfläche 1996.75 

A b b . 63 Augst B L , R e g i o n 2,B und R e g i o n 2,C 
(Grabung 1996.75). Rekonst rukt ionszeich-
nung des S c h ö n b ü h l t e m p e l s . D i e i m R a h 
men der G r a b u n g 1996.75 untersuchten 
F l ä c h e n sind grau gerastert. 

des Leitungsgrabens lag weitgehend i n neuzeit l ichen 
und modernen Auf fü l lungen . D e r anstehende V e r 
wit terungslehm bzw. der darunterliegende Schotter 
der Niederterrasse wurde nur i m Be re i ch der stark 
gegen das Kraf twerk h in abfallenden B ö s c h u n g ange
schnitten. 
Publikation: keine. 

1996.89 Streufunde Augst 

G e m ä s s der seit 1995 geltenden Rege lung wurden die 
bei verschiedenen A k t i v i t ä t e n z u m Vorsche in gekom
menen Streu- und Einzel funde unter der Grabungs
nummer 1996.89 zusammengefasst ( A b b . 64). D a d u r c h 
wi rd einerseits e in ü b e r m ä s s i g e s A n s c h w e l l e n der 
nicht mit Bodeneingr i f fen verbundenen Grabungs
nummern verhindert, andererseits b le iben die jeweils 
mit einzelnen F u n d k o m p l e x n u m m e r n gekennzeichne
ten Funde innerhalb des ant iken Siedlungsperimeters 
loka l i s ie rbar 3 3 2 . 

D e n verschiedenen F inder innen und F inde rn sei an 
dieser Stelle herzl ich für die entsprechenden F u n d 
meldungen gedankt. 

Publikation: Z u r G e m m e aus der Insula 50 ( F K 
D05257) vgl . R . Fe l lmann B r o g l i , Z w e i neue geschnit
tene Ringsteine aus Augst . In: Furger et al . 1997, 5ff. 
bes. 25ff. mit A b b . 9 (in diesem Band) . 

1996.77 Augst - Rheinstrasse 

Lage: Region 15; Parz. 566 und 992. 
Koordinaten: 620 530/264 960. Höhe: 271.00 m ü.M. 
Anlass: Grabenaushub für Druckleitung des Abwasserpumpwer
kes des Kraftwerks in Augst sowie Elektroleitungen. Fortsetzung 
der Grabung 1995.77. 
Grabungsdauer: 22.1.-6.3.1996 (mit Unterbrechungen). 
Fundkomplexe: D04781-D04788. 
Kommentar: D i e i m Januar 1996 wiederaufgenomme
nen Erdarbe i ten umfassten das zweite, zwischen der 
Rheinstrasse und dem Kraf twerk Augst liegende B a u 
los. Dieses lag ausserhalb der a r chäo log i s ch sensiblen 
Z o n e bzw. n ö r d l i c h des i m R a h m e n der Grabung 
1968.52 untersuchten Teiles des r ö m i s c h e n G r ä b e r 
feldes 3 3 1 und umfasste die i m Trasse des Kanalweges 
verlegten L e i t u n g s s t r ä n g e . D i e Unte rkan te der Sohle 

331 Vgl. dazu zuletzt Sütterlin 1996A, 52 bes. die in Anm. 74 zitierte 
Literatur. 

332 Vgl. Sütterlin 1996A,57. 

Fundkomplex Fundort Fundgegenstand Finder 
D05251 Region 9,E TS, WS Peter Briner, Basel 
D05255 Region 2,E TS, WS mit Glasschliff Konservierungs- und Ruinendienst 
D05256 Region 9,A TS, RS und TS, WS Rückgabe durch die Kantonsarchäologie 

Aargau nach Beschlagnahme bei einem 
Raubgräber 

D05257 Region 1, Insula 50 u.a. Gemme, TS, Spielstein aus Bein Rückgabe durch die Kantonsarchäologie 
Aargau nach Beschlagnahme bei einem 
Raubgräber 

D05258 Augst allgemein diverse Funde, u.a. Tierknochen und Silices, 
aus dem Nachlass von Elisabeth Schmid 

Rückgabe durch das Labor für Urgeschichte 
der Universität Basel 

V05388 Region 6,F Mühl steinfragmente H . Lucas, Kirchzarten 
V05389 Region 6,F indet. Eisenfragmente A. Leanza, Ph. Müller, Liestal 
V05391 Region 3,B Mörtelbodenfragment Unbekannte(r) Besucherin 

A b b . 64 Augst B L , Ü b e r b l i c k ü b e r die i m Jahre 1996 z u m Vorsche in gekommenen Streu- und Einze l funde ( G r a 
bungsnummer 1996.89). Zusammenste l lung R - A . Schwarz nach A n g a b e n von Beat R ü t t i . 
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Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1996 
U r s M ü l l e r 
(mit B e i t r ä g e n von R o l f Glauser , Lukas G r o l i m u n d , unter Mi ta rbe i t von C l a r a Saner) 

Zusammenfassung: 
Rettungsgrabungen: Im südöstlichen Kastellvorfeld (1996.03) wurden punktuell wohl Spuren der sogenannten Lunastrasse und neben der 
Allmendgasse Reste einer Kalksteinfundamentschüttung angeschnitten. - Bei der Sondierung an der Friedhofstrasse (1996.12) wurde die so
genannte Ärztestrasse mit Randbebauungen der nordwestlichen Unterstadt (u.a. Brunnenschacht) gefasst. - Kastellinneres: Vorabklärungen 
im Areal des Gasthofs «Löwen» (1996.04) erbrachten Schnitte durch die sogenannte Silberschatzgasse, eine alte Querverbindung zur nord
westlichen Unterstadt, und durch die nördlich angrenzenden Baustrukturen. Im Inneren wurden zudem Spuren von Holzkonstruktionen 
(Balkenrostf?f)gräblein und Staketenlöcher) und ein Säuglingsgrab festgestellt. - Darstellung der Randbebauung im Westen der sogenann
ten Castrumstrasse mit Zufahrtsrampe zum Steinbruchareal (1996.06) in sieben Phasen. Reste zweier beigabeloser Körp erb e stattungen am 
Nordostrand des Gräberfeldes «Gstalten» (1996.18). 

Schlüsselwörter: 
Architektur- und Bauelemente, Bestattungen/Körpergräber, Castrum Rauracense/unbebautes Vorfeld, Feuerstelle mit Galgenstein, Haus
bau/Grundriss, Kaiseraugst/AG, Säuglingsgrab, Schacht, Tagbau/Steinbruch, Verkehr/Strassengraben, zweifarbiger Wandverputz. 

Allgemeines 

Das Grabungsjahr ist i n Kaiseraugst gekennzeichnet 
durch eine V i e l z a h l an Bauprojekte ingaben und Ü b e r 
bauungsstudien, die - allerdings nicht alle - realisiert 
werden konnten. So wurde bereits i m Februar mit 
Sondierungen begonnen. D i e Planung eines g r ö s s e r e n 
Bauvorhabens der Einwohnergemeinde , n ä m l i c h der 
B a u eines Sekundarschulhauses mit Saaltrakt auf dem 
A r e a l des heutigen Gasthofs « L ö w e n » , wurde be
schlossen. U r s p r ü n g l i c h sollte noch i m Jahr 1996 der 
hiefür notwendige Baukred i t der E inwohnergemein
deversammlung vorgelegt werden. N u n wi rd i m 
F r ü h j a h r 1997 d a r ü b e r entschieden werden. 

Im Sommer 1996 wurde eine Z o n e n p l a n ä n d e r u n g 
i m Gebie t « I m L i n e r » / « I m Sage r» von der E inwohne r 
gemeindeversammlung gutgeheissen, die den Schutz 
des G r ä b e r f e l d e s « I m Sage r» e rmög l i ch t . D i e G r u n d 
e i g e n t ü m e r boten H a n d , eine Z o n e für Sportanlagen 
auf das Gebie t , wo sich das grosse mittelkaiserzeit l iche 
B r a n d g r ä b e r f e l d 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 

befindet, umzulagern. D e r K a n t o n lässt eine Auffül
lung erstellen, so dass d a r ü b e r Sportanlagen gebaut 
werden k ö n n e n , ohne die darunterl iegenden G r ä b e r 
zu b e e i n t r ä c h t i g e n . 

A n Bodeneingr i f fen sind aus der Unterstadt zwei 
Sondierungen, an der Friedhofstrasse und am B a h n 
weg (1996.12,1996.16), und vier Aushubbeglei tungen 
zu melden (1996.01,1996.05,1996.08,1996.14). 

Innerhalb des Castrum Rauracense wurden L e i 
t u n g s f ü h r u n g e n i m Zusammenhang mit dem N e u b a u 

der Gemeindeverwal tung geöffnet und a r c h ä o l o g i s c h 
begleitet (1996.02). Ferner fanden Sondierungen und 
eine kle ine F l ä c h e n g r a b u n g i m Bere i ch der Baugrube 
des geplanten Sekundarschulhauses statt (1996.04). 

Im Kastellvorfeld f ü h r t e n wir an der Kastellstrasse 
eine F l ä c h e n g r a b u n g (1996.06) und i m S ü d o s t e n an 
der Al lmendgasse mehrere Sondierungen für ein 
g rös se r e s Ü b e r b a u u n g s k o n z e p t durch (1996.03). 

Ausserhalb des Gräberfeldes in der «Rinau» wurde 
der A u s h u b von zwei E i n f a m i l i e n h ä u s e r n begleitet 
(1996.07, 1996.15). K e i n e Befunde brachten die B e 
gleitung baulicher Massnahmen «Auf der S c h a n z » und 
i m « J u n k h o l z » (1996.10, 1996.11). B e i einer Sondie
rung am N o r d r a n d des Gräberfeldes «Gstalten» konn
ten Reste zweier K ö r p e r b e s t a t t u n g e n freigelegt wer
den (1996.18). 

D i e Begle i tung eines Aushubs an der Vindonissa
strasse brachte keine neuen Erkenntnisse (1996.13). 

1996 wurden i n Kaiseraugst insgesamt zehn B a u 
begleitungen (1996.01, 1996.02, 1996.05, 1996.07, 
1996.09, 1996.10, 1996.11, 1996.13, 1996.14, 1996.15; 
Vorjahr: 8), vier V o r a b k l ä r u n g e n (1996.03, 1996.12, 
1996.16, 1996.18) und drei F l ä c h e n g r a b u n g e n 
(1996.04,1996.06,1996.08; Vorjahr: 1) für 18 Bauvor 
haben (Vorjahr: 14) d u r c h g e f ü h r t sowie ein Lesefund 
(1996.19) gezähl t . 

Personelles 



L ü d i n u n t e r s t ü t z t . L u c i e H ä r i n g wusch das F u n d m a 
terial . D i e F i r m a Helfenstein + Natterer A G , Kaiser 
augst, stellte wiederum die A u s g r ä b e r J o s é - M a n u e l 
D ia s und D i e g o R a m o s zur Ver fügung . H e i n z Bichse i , 
Z ü r i c h , ist i m Ju l i 1996 ü b e r r a s c h e n d gestorben. W i r 

werden ihn als koopera t iven Ko l l egen i n E r inne rung 
behalten. R o l f Glauser hat i m Herbst seine P r ü f u n g als 
Grabungstechniker mit gutem E r f o l g bestanden, wozu 
wir i h m herzl ich gratulieren. 

Naturwissenschaftliche Analysen und archäologische Auswertungen 

A l s Stefanie Jacomet und Phi l ippe Ren t ze l die G r a 
bungen besuchten, konnte R o l f Glauser mit ihnen 
ü b e r den Sinn der En tnahme von P roben bei N o t 
grabungen zwecks naturwissenschaftlicher A n a l y s e n 
diskutieren. D i e a r c h ä o b o t a n i s c h e Untersuchung von 
drei P roben aus dem s p ä t a n t i k e n Abwasse rkana l aus 
der G r a b u n g « J a k o b l i - H a u s » erbrachte leider keine 
neuen Erkenntnisse für die R ö m e r z e i t . 

F l o r i a n H o e k und U r s M ü l l e r haben begonnen, die 
G r a b u n g «Te l l enbach» (1986.03) aufzubereiten, dies 
auch i m H i n b l i c k auf eine Auswer tung der bevorste
henden G r a b u n g Gas thof « L ö w e n » . 

R e g u l a Schatzmann hat die letzte Steinbauperiode 
der G r a b u n g Gas thof « A d l e r » (1989.05/1990.05) als 
Lizent ia ts thema an der U n i v e r s i t ä t B e r n erwogen. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Anfangs Jahr wurde bei der Vorbere i tung der Auss te l 
lung « O U T O F R O M E » mitgeholfen - sol l doch auch der 
eine oder andere F u n d oder Befund aus Kaiseraugst 
in Budapest gezeigt werden. Verschiedene Schul
klassen haben unsere T ä t i g k e i t v o m Grabungsrand her 
mitverfolgt. F ü h r u n g e n bzw. g e f ü h r t e Besuche fanden 
für einzelne a u s g e w ä h l t e G r u p p e n statt; so besuchte 
etwa die K o m m i s s i o n des Al te r she ims von Kaiseraugst 
das Grabungsarchiv von Augst /Kaiseraugst und die 
Inventarisierungsabteilung Kaiseraugst, u m einen 
«Bl ick hinter die Kul i s sen» zu werfen. 

Z u r E r ö f f n u n g des Verpackungsbetriebs der F. Hoff-
m a n n - L a R o c h e A G , B a u B 232, wurde i n der E i n 
gangshalle eine Ausstel lungsvitr ine mit F u n d e n und 
P l ä n e n des G r ä b e r f e l d e s « I m Sage r» (Grabung 
1991.02) eingerichtet. 

Das Schutzhaus ü b e r den Z i e g e l b r e n n ö f e n in der 
L i e b r ü t i wurde saniert und die Auss te l lung erneuert. 
Regierungsrat Peter Wer th e rö f fne te i m N o v e m b e r die 
neue Ausstel lung. 

D i e Arch i tek turab te i lung der H T L Wind i sch füh r t e 
eine D ip lomarbe i t zur supponierten Ü b e r b a u u n g der 
Wiese i m s ü d w e s t l i c h e n Quadranten des Kastel ls mit 
e inem Schulbau durch. D i e Dip lomklasse wurde i n 
einer F ü h r u n g an O r t und Stelle ü b e r unsere T ä t i g k e i t 
sowie Sinn und Z w e c k der Erforschung der r ö m i s c h e n 
Stadtanlage orientiert. 

D i e Fachklasse der wissenschaftlichen Ze ichner der 
Kunstgewerbeschule Z ü r i c h besuchte unter R ica rdo 
Bel le t ta t i die G r a b u n g i m Kas te l lvor fe ld (1996.06). 

B aubegleitungen 

1996.01 Kaiseraugst - «Auf der W a c h t » 8, 
E F H K . Oberer 

Lage: «Auf der Wacht» 8, Region 17,D; Parz. 233 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.225/265.180. Höhe: IIA m ü.M. 
Anlass: Umbau Garagenrampe/Gartenhaus. 
Fläche: nur Umbaubegleitung. 
Grabungsdauer: 20./21. Mai 1996. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: keine neuen Befunde. 

1996.02 Kaiseraugst - « J a k o b l i - H a u s » 

Lage: Dorfstrasse, Dorfschulhausplatz, Region 20,E/W; Parz. 72 
(Abb. 1). 
Koordinaten: 621.420/265.550. Höhe: 267 m ü.M. 
Anlass: Umbau Treppenabgang zu den Rheinthermen, Heizver-
bindungskanal vom Schulhaus Dorf in die neue Gemeindeverwal
tung, Umgebungsgestaltung. 
Fläche: nur Begleitung von Arbeiten innerhalb alter Baugruben. 
Grabungsdauer: 30. August, 5. September, 11. November 1996. 
Funde: keine Funde. 
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1996.05 Kaiseraugst - Ziegelhofweg 30, 
E F H A . F ü c h t e r - D o r m a n n 

Lage: Ziegelhofweg 30, Region 18,D; Parz. 201 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.17'5/265.51'5. Höhe: 265 m ü.M. 
Anlass: Neubau eines Einfamilienhauses mit Anschluss ans Werk
leitungsnetz. 
Fläche: nur Begleitung der Aushubarbeiten. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: E s werden keine neuen Befunde beob
achtet, die K la rhe i t ü b e r den Westrand des vermute
ten Steinbruchs Ziegelhof 1 erbringen k ö n n t e n . 

1996.13 Kaiseraugst - Pfaffenacker, 
Hal lenbau Rotzinger/Real-Technik A G 

Lage: Pfaffenacker, Region 22; Parz. 388/581 (Abb. 1). 
Koordinaten: 622.940/265.535. Höhe: 295 m ü.M. 
Anlass: Industriehalle. 
Fläche: Augenschein während des Abhumusierens. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: K e i n e neuen Befunde. D i e Sondierung 
1995.13 hat bereits die r ö m i s c h e Vindonissastrasse ge
schnitten. 

1996.07 Kaiseraugst - E ichen weg, 
E F H W. und E . Hofer-Steiger 

Lage: Eichenweg, Region 22; Parz. 938 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.850/265.610. 
Anlass: Neubau Einfamilienhaus. 
Fläche: nur Begleitung der Aushubarbeiten. 
Grabungsdauer: 27728. Februar 1996. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Be fund negativ. 

1996.14 Kaiseraugst - «Bi re ten» 6, 
Garagenanbau M . Schmid-Tremel 

Lage: «Bireten», Region 16,D; Parz. 493 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.150/265.290. Höhe: 273 m ü.M. 
Anlass: Anbau einer Fertiggarage. 
Fläche: Augenschein während der Arbeiten. 
Grabungsdauer: US. Mai 1996. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Be fund negativ. D i e Streifenfundament
gruben befinden sich innerhalb der modernen B a u 
g r u b e n a u f f ü l l u n g des bestehenden Einfamilienhauses. 

1996.09 Kaiseraugst - «Bi re ten» , 
Fertiggarage E . Waltert 

Lage: «Bireten», Region 17,D; Parz. 774 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.195/265.290. Höhe: 274 m ü.M. 
Anlass: Montage Fertiggarage. 
Grabungsdauer: Augenschein anfangs März. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: E s wurden keine neuen Befunde beob
achtet. D i e Garage war be im Augensche in ohne A u s 
f ü h r u n g s m e l d u n g schon montiert . 

1996.15 Kaiseraugst - Ahornweg, 
E F H N . und A . H a m m e r m ü l l e r - C e r u t t i 

Lage: Ahornweg, Region 22; Parz. 936 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.820/265.590. Höhe: 270 m ü.M. 
Anlass: Bau eines Einfamilienhauses. 
Fläche: Augenschein während der Arbeiten. 
Grabungsdauer: anfangs Juli 1996. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: Be fund negativ. D i e Baugrube liegt aus
serhalb des G r ä b e r f e l d e s « R i n a u » . 

1996.10 Kaiseraugst - «Auf der S c h a n z » , 
Carpor t Wis ler A G 

Lage: «Auf der Schanz», Region 21; Parz. 270 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.750/265.255. 
Anlass: Neubau Carport. 
Fläche: Begleitung der Aushubarbeiten. 
Grabungsdauer: 2.13. Mai 1996. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: keine Befunde. 

1996.11 Kaiseraugst - « J u n k h o l z » , Ü b e r b a u u n g « J u n k 
holz» 1. Etappe, C O O P Personalversicherung ( C P V ) / 
Logis Suisse 

Lage: Junkholzweg, Region 14; Parz. 349/351 (Abb. 1). 
Koordinaten: 622.150/265.150. Höhe: 293 m ü.M. 
Anlass: 1. Etappe einer Areal-Überbauung. 
Fläche: Begleitung der Aushubarbeiten. 
Grabungsdauer: ab 11. November 1996. 
Funde: keine Funde. 
Kommentar: W i e bei den Vorsondierungen (1995.11) 
ist der Befund wiederum negativ. B e i m A b h u m u s i e r e n 
zeigen sich nur einige gerollte Ziegelfragmente. 

1 U. Müller, Ph. Rentzel, Ein weiterer römischer Steinbruch in 
Kaiseraugst. Archäologische, geologische und technologische 
Aspekte. JbAK 15,1994,177ff. bes. 185 Abb. 14. 



Vorabklärungen (Sondierungen) 

1996.03 Kaiseraugst - Allmendgasse, 
A R G E A l e x Bo l inge r /Füch t e r 

Lage: Allmendgasse, Region 21; Parz. 126/127 (Abb. 1-3). 
Koordinaten: 621.650/265.500. Höhe: 270 m ü.M. 
Anlass: Überbauungsprojekt mit Eigentumswohnungen und Ein
familienhäusern. 
Fläche: 110 Laufmeter Baggerschnitt. 
Grabungsdauer: 25. Januar-12. März 1996. 
Funde: D04653-D04657. Kleinfunde: u.a. 3 Münzen, Eisenring, 
Keilstein. 
Kommentar2: Im H i n b l i c k auf eine Ü b e r b a u u n g mit 
E i n f a m i l i e n h ä u s e r n und e inem Mehrfamil ienhaus mit 
Tiefgarage wurden zwei Sondierschnitte gezogen 
( A b b . 2). D i e ganze F l ä c h e ist mit einer 20 cm dicken 
Humusschicht ü b e r d e c k t , i n die - paral le l zur S ü d 
grenze - ein Verfüllter Wasserkanal3 zur ehemaligen 
Cellulosefabrik in der «Rinau» eingetieft ist. Darun te r 
liegt eine humose Schicht mit vermehrt K i e s e l n und 
Kalks te inspl i t tern , auf die namentl ich i m Süd te i l der 
gewachsene B o d e n folgt. H i e r , i m Süd te i l , liegt der an
stehende K i e s sehr hoch. 

B e i der Sondierung i m Westen konnte in deren süd
l ichem Tei l eine flache G r u b e 4 beobachtet werden, an 
deren Nordende ein Pfostenloch eingelassen ist. D e r 
A u s g r ä b e r R o l f Glauser vermutet, dass das S ü d e n d e 
dieser G r u b e noch die letzten Spuren der postulierten 
r ö m i s c h e n Quartierstrasse, der sogenannten Luna-
strasse, ü b e r d e c k t . Diese w ä r e als zwei d ü n n e Schich
ten, die e ine 5 mit feinen Schwemmkieselchen und 
etwas Ziegelschrot , die andere als eine verdichtete 
Kies l inse 6 auf dem anstehenden K i e s i m Pro f i l lesbar. 

2 Vgl. hierzu die Interpretationsvorschläge von Rolf Glauser im 
Technischen Tagebuch der Grabung 1996.03, Archiv Ausgra
bungen Augst/Kaiseraugst. 

3 Vgl. Originaldokumentation 1996.03: Profil 2, Schicht 2; Profil 
3, Schicht 3. 

4 Profil 2, Schichten 9-11 mit Pfostenloch Profil 2, Schicht 12. 
5 Profil 2, Schicht 16. 
6 Profil 2, Schicht 17. 

A b b . 2 Kaiseraugst, Al lmendgasse (Grabung 1996.03). Lage der Sondierschnitte mit Spuren(?) der L u n a -
strasse i m Westen und Mauerfundament i m Osten. M . 1:1000. 



D i e porticusartige A n l a g e von M a u e r 6 in der G r a b u n g 
1971.01 ist bisher das einzig sichere Indiz für die 
Exis tenz der Lunastrasse. 

Im Sondierschnitt i m Osten konnten die einzigen 
Hinweise auf Steinbaustrukturen gefunden werden. So 
schneidet das Fundament von M a u e r 1 auf einer L ä n g e 
von 3 m schleifend den Grabungsrand ( A b b . 3). W e i 
tere 4,5 m südl ich ist i m West-Prof i l eine G r u b e 7 - w o h l 
eine verfül l te Mauerraubgrube - sichtbar, die den B a u 
nach S ü d e n abgeschlossen haben dürf te . E i n allfäll iger 
Nutzungshorizont h ä t t e dann oberhalb des heutigen 
H u m u s bestanden. 

I m N o r d t e i l der westlichen Parzel le 126 wurde zur 
A b k l ä r u n g der B a u v e r h ä l t n i s s e schon f rühe r ein Son
dierschnitt gezogen (1988.11), der l o k a l eine 4 m tiefe 
F ü l l u n g bis z u m anstehenden K i e s erbrachte. W i r ver
muteten damals, es handle sich u m den Kastellgraben 
oder eine aufgefül l te tiefe M u l d e vor dem Cas t rum 
Rauracense. M ö g l i c h e r w e i s e wurden i m süd l i chen 
Vor f e ld des Kastel ls jegliche Bau ten entfernt, so dass 
aus taktischen G r ü n d e n ein unbesiedelter Streifen vor 
der Befestigung blieb. 

A b b . 3 Kaiseraugst, Al lmendgasse (Grabung 
1996.03). Fundament von M a u e r 1 von Süd
westen. 

A b b . 4 Kaiseraugst, Friedhofstrassse (Grabung 
1996.12). Lage des Sondierschnitts. M . 
1:1000. 

1996.12 Kaiseraugst - Friedhofstrasse, 
Erbengemeinschaft Künz l i /Me ienbe rg 

(Lukas G r o l i m u n d ) 

Lage: Friedhofstrasse, Region 18,C, 19.A/C. Parz. 162 (Abb. l;4-7). 
Koordinaten: 621.245/265.350. Höhe: 270 m Ü.M. 
Anlass: Erschliessungsprojekt mit Parzellierungsabsicht. 
Fläche: 97 Lauf meter Baggerschnitt. 
Grabungsdauer: 12. September-22. Oktober 1996. 
Funde: D06151-D06230; Bronze: 12 Münzen, 2 Nieten, 2 Beschlä
ge, Knochenartefakt, 2 Architekturstücke. 
Kommentar: Im H i n b l i c k auf eine Erschl iessung als 
B a u l a n d und eine Auf te i lung in E inze lparze l l en wurde 
- etwa 10 m von der westlichen Parzellengrenze ent
fernt - ein Sondierschnitt gezogen. E r führ t durch 
Strukturen der nordwestl ichen Unterstadt von A u g u 
sta R a u r i c a ( A b b . 4 und 5). 

7 Profil 3, Schicht 11. 



A b b . 5 Kaiseraugst, Friedhofstrassse (Grabung 
1996.12). Ü b e r s i c h t von S ü d o s t e n . 

Un te r dem aktuel len H u m u s und der steinigen R e 
duktionsschicht ist auf der ganzen L ä n g e des Sondier
schnitts eine ca. 40 cm starke r ö m i s c h e Kulturschicht 
vorhanden, in deren unteren 20 c m Befunde erhalten 
sind. Im n ö r d l i c h e n Tei l der G r a b u n g greifen einzig 
G r u b e n , ein angeschnittener Sodbrunnen, ein B a l k e n 
graben, einzelne P f o s t e n l ö c h e r und i m süd l i chen Tei l 
eine tief fundamentierte M a u e r mit ihrer Unterkante 
in den homogen gewachsenen B o d e n . 

D e r 3,5 m breite Koffer der r ö m i s c h e n sogenannten 
Ä r z t e s t r a s s e wurde nicht geschnitten. Südl ich des 
Strassenkoffers konnten Reste einer Porticus mit 
e inem Gehbe lag aus K i e s festgestellt werden 8 . D e r 
Port icusbereich grenzt sich v o m Strassenrand durch 
zwei kleine G r ä b c h e n ab, welche den Strassenrand S ü d 
s ä u m e n . D i e tief fundamentierte Begrenzungsmauer 
der Port icus 9 weist einen Mauerabzweiger nach S ü d 
westen auf. A n diesen M a u e r w i n k e l schliessen K i e s 
b e l ä g e an. D a r a u f liegt rechtwinkl ig z u m Strassenver-
lauf eine U - f ö r m i g e R i n n e aus Leis tenziegeln und par
al lel zu dieser ein Mauerfundament und eine Stein
reihe ( A b b . 6). D i e Leistenziegelreihe ist nicht als was
s e r f ü h r e n d e s E lemen t zu verstehen, sondern woh l als 
Un te rbau einer Trennwand des Korr idors , welcher i m 
S ü d e n durch das folgende Mauerfundament begrenzt 
ist 1 0 . 

A m N o r d r a n d der Ä r z t e s t r a s s e befindet sich ein 
60 cm tiefer (Strassen-)Graben, welchem eine Stein-

A b b . 6 Kaiseraugst, Friedhofstrassse (Grabung 
1996.12). Leistenziegelreihe, woh l Un te rbau 
einer Trennwand. 

reihe mit Kiesbe lag folgt, der an eine M a u e r an-
schliesst. Diese M a u e r begrenzt i m N o r d e n den Stras-
senbereich. N ö r d l i c h der M a u e r befindet sich, paral lel 
zur Strasse verlaufend, ein B a l k e n g r ä b l e i n und dahin
ter Pfostenstellungen. Im A r e a l i n n e r n folgt eine Z o n e 
ohne konstrukt ive Befunde. Im n ö r d l i c h s t e n Dr i t t e l 
liegt am westlichen Grabungsrand ein Schacht mit 
Kalksteineinfassung, m ö g l i c h e r w e i s e ein Sodbrun
nen 1 1 . D e r Schacht liegt westl ich der Mi t t e l l i n i e der 
R e g i o n 18,C. Seine Ver fü l lung ist bisher noch nicht 
ausgehoben worden. A n ihn schliessen zwei ä l t e re , 
ebenfalls noch nicht ausgehobene G r u b e n an; weitere, 
wohl Ke l l e r - bzw.Vorratsgruben, folgen i m n ö r d l i c h e n 

8 Vgl. Grabung 1960.04: Im Profilschnitt im Nordwestbereich der 
Navalisstrasse zeigt sich ein ähnlicher Befund, dort allerdings 
ist der römische Strassenkoffer in einer jüngeren Aufkofferung 
im Porticusbereich verbreitert worden. 

9 Vgl. Grabungen 1977.06 und 1988.05: Dort ist ebenfalls die tief 
fundamentierte Begrenzungsmauer dokumentiert. Sie ist wohl 
als Parzellenerschliessung der Unterstadt entlang den Strassen 
zu verstehen. 

10 Der Befund der Leistenziegelreihe ist analog zu dem der 
Grabung 1977.06: vgl. Plan-Nr. 1977.06.002 sowie Foto-Nr. 65. 

11 Vgl. Grabung 1978.02: Sodbrunnen an der Mittellinie der Re
gion 19,A. Siehe dazu Plan-Nr. 1978.02.100 sowie Foto-Nr. 1-4. 



G r u b e n sind zwei weitere (wohl j ü n g e r e ) Mauer fun
damentreste vorhanden. Sowoh l die G r u b e n als auch 
diese beiden M a u e r n passen ins Insulasystem des 
nordwest l ichen Teils der Unterstadt . 

1996.16 Kaiseraugst - B a h n weg, 
A n b a u E F H P. Künz l i -Wa l se r 

A b b . 7 Kaiseraugst, Friedhofstrassse (Grabung 
1996.12). G r u b e mit Steinplatteneinfassung. 

Dr i t t e l . E i n e dieser G r u b e n weist eine Steinfassung auf 
( A b b . 7), in einer anderen konnten Holzfaserreste 
festgestellt werden. Im Bere i ch der n ö r d l i c h s t e n drei 

Lage: Bahnweg, Region 19,F. Parz. 104 (Abb. 1). 
Koordinaten: 621.365/265.380. Höhe: 270 m ü.M. 
Anlass: Umbau und Anbau an bestehendes Haus. 
Fläche: 8 m2. 
Grabungsdauer: 9.-14. August 1996. 
Funde: D06034. 
Kommentar:Wegen eines A n b a u s wurde i m Anschluss 
an das bestehende Wohnhaus i m Gar t en ein Sondier
schnitt gelegt. E s konnten keine G r u b e n oder Struk
turen gefasst werden. E s ist g le ichwohl mögl i ch , dass 
s p ä t r ö m i s c h e G r u b e n oder einfache Strukturen in 
der F l ä c h e der kün f t i gen Baugrube liegen, ähn l i ch 
jenen Spuren aus der Nachbarparzel le (Grabung 
1989.09) 1 2. 

Flächengrabungen 

1996.04 Kaiseraugst - Schulhausprojekt Gasthof 
«Löwen» , Einwohnergemeinde 

Lage: Heidenmurweg, Region 19,F. Parz. 72 (Abb. 1; 8-11). 
Koordinaten: 621.430/265.500. Höhe: 270 m ü.M. 
Anlass: Schulhausplanung auf dem Areal des Gasthofs «Löwen». 
Fläche: 53 m2. 
Grabungsdauer: 20. August-27. Sptember; 16. Oktober-20. De
zember 1996. 
Funde: D06035-D06150; D06231-D06372. 
Kommentar: Im H i n b l i c k auf den B a u eines neuen Se-
kundarschulhauses wurden innerhalb des Wirtschafts
hofs des Gasthofs « L ö w e n » zwei Schnitte gezogen und 
weiter westlich innerhalb der geplanten Baugrube, i m 
Sportfeld, punktue l l zwei Sondierungen ausgehoben 
( A b b . 11). 

Berei ts 1963 hatte R u d o l f Laur -Be la r t dre i Schnitte 
paral le l zur Kas te l lmauer in die r ö m i s c h e Strasse, die 
sogenannte Silberschatzgasse, ausheben lassen - sie ist 
w o h l eine Verbindungsstrasse z u m nordwest l ichen Tei l 
der Unterstadt . N u n wurde ein Querschnit t durch 
diese Strasse von der Kas te l lmauer bis zur n ö r d l i c h e n 
Begrenzungsmauer gelegt. D i e Strasse schneidet 
schleifend die Kastel lmauerf lucht . E i n e ä l t e r e 
Grube(? ) führ t an dieser Stelle unter das Fundament 
von T u r m 4. 

B e i m A b s e n k e n der Turnwiese hatte R . Laur -Be la r t 
M a u e r z ü g e beobachtet. Para l le l zu deren süd l i chen 
Begrenzungsmauer wurde jetzt i m Wirtschaftshof ein 
zweiter Sondierschnitt gelegt. H i e r fanden sich unter 
einer 0,80 m starken, humosen Ü b e r d e c k u n g und einer 
0,30 m m ä c h t i g e n Bauabbruchschicht aus Ka lks te in - , 
M ö r t e l - und vereinzelt Ziegelschutt zwei T-förmig an 
die Aussenmauer stossende M a u e r w i n k e l , die stellen
weise zweifarbigen Wandverputz aufwiesen. Diese 

A b b . 8 Kaiseraugst, Gas thof « L ö w e n » , 1. E tappe 
(Grabung 1996.04). Ü b e r s i c h t von Westen 
auf die Steinbauten i m Wirtschaftshof n ö r d 
l ich der sogenannten Silberschatzgasse. 

beiden b i lden einen 2,40 m breiten K o r r i d o r ( A b b . 8). 
D e r auf der H ö h e der Vorfundamente zu erwartende 
Bodenhor izon t konnte nicht eindeutig gefasst werden 
- gab es doch weder einen Kiesbe lag noch einen Guss
boden oder eine klare Mater ia lpress ion. A u f dieser 
H ö h e und be im Ü b e r g a n g z u m gewachsenen B o d e n 
wurden viele S t a k e t e n l ö c h e r (feine, teils s ch räg ge
stellte P fos t en löch l e in ) und Spuren eines B a l k e n -
rosts(?) festgestellt. 

12 Vgl. U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1989. 
JbAK 11,1990,91ff. 



A b b . 9 Kaiseraugst, Gas thof « L ö w e n » , 1. E tappe 
(Grabung 1996.04). Feuerstelle an der G e -
b ä u d e a u s s e n m a u e r . Aufs icht von N o r d 
nordwest. 

A b b i l d u n g 10 zeigt die Prof i labwicklung innerhalb 
der r ö m i s c h e n Bau ten n ö r d l i c h der Silberschatzgasse. 
E s sind teilweise bis 0,60 m hohe, humose U b e r 
deckungen und loka l 0,40 m hohe Schuttpakete ü b e r 
den abgebrochenen « K o r r i d o r m a u e r n » M a u e r n 2 und 
3 erkennbar. U n t e r einer Brandl inse l iegen verschie
dene Planierungen; auch eine Feuerstelle wurde er
fasst. U n t e r diesen H o r i z o n t e n finden sich ä l t e r e 
Spuren in F o r m von G r u b e n und G r ä b l e i n . 

In einer G r u b e i m gewachsenen B o d e n lag unter 
zwei Hoh lz i ege ln ein Säuglingsgrab. A m westl ichen 
Grabungsrand war eine U - f ö r m i g gefasste Feuerstelle 
aus quadratischen Ziegelpla t ten und e inem Ga lgen
stein aus Sandstein v o n N o r d e n an die Aussenmauer 
angebaut ( A b b . 9). In den punktuel len Sondierungen 
in der Turnwiese an der S ü d w e s t e c k e der künf t igen 
Baugrube konnten die bereits gefasste Aussenmauer -
allerdings ohne den noch von R . Laur -Be la r t beob
achteten vorgesetzten M a u e r w i n k e l - und in der N o r d 
westecke ein weiterer M a u e r w i n k e l gefasst werden. 

E i n e F l ä c h e n g r a b u n g bis z u m West turm des postu
l ierten K a s t e l l s ü d t o r s ist vorgesehen. 

1996.06 Kaiseraugst - Kastellstrasse, 
E F H C . und N . Ro tze t t e r -Züge r 

( R o l f Glauser) 

Lage: Kastellstrasse, Region 19,F. Parz. 590 (Abb. 1; 11-20). 
Koordinaten: 621.450/265.430. Höhe: 270 m ü.M. 
Anlass: Projekt Einfamilienhaus. 
Fläche: 240 m2. 
Grabungsdauer: Sondierung: 21. März-4. April 1996; Flächen
grabung: 22. April-22. August 1996. 
Funde: D04658-D04750; D06001-D06032. 
Kommentar: D i e a r chäo log i s ch noch nicht untersuchte 
Parzel le liegt am westl ichen R a n d der r ö m i s c h e n Ver 
bindungsachse zwischen Oberstadt und dem R h e i n 
ü b e r g a n g i m Bere i ch des heutigen Dorfkerns von 
Kaiseraugst. A u f gleicher H ö h e öst l ich an die Strasse 
angrenzend ist bereits eine r ö m i s c h e Ü b e r b a u u n g mit 
Porticus ausgegraben worden 1 3 , und i n der G e l ä n d e -

13 Grabung 1968.04. Siehe unpublizierten Grabungsbericht von 
R. M . Swoboda, Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. 

A b b . 10 Kaiseraugst, Gas thof « L ö w e n » , 1. E tappe (Grabung 1996.04). P ro f i l durch die G e b ä u d e s t r u k t u r n ö r d 
l ich der sogenannten Silberschatzgasse. M . ca. 1:80. 
1 Reste moderner Gartenerde 
2 humose Deckschichten mit etwas Kalksteinsplittern, wenig Ziegelsplittern und Kies 
3 Schuttschicht aus humos-siltigem Material, dunkelbraun, mit grösseren Kalksteinen, Ziegelpartikeln, etwas verbranntem 

Lehm, Holzkohle 
4 Schuttschicht mit vermehrt Kalksteinquadern, Kalksteinsplittern, etwas verbranntem Lehm 
5 Bauschuttschicht mit vermehrt Mörtel 
6 Bauschutt mit vermehrt Ziegelfragmenten 
7 Brandlinse mit Ziegelschutt 
8 Feuerstelle 
9 Staketenlöcher 
10 Planierung 
11 Grube 
12 ältere Planierung 
13 ältere Grube 
14 Säuglingsgrab 
15 gewachsener Boden. 



senke weiter westl ich mit F lu rnamen Rebgar ten 
wussten wi r durch zwei f r ü h e r e G r a b u n g e n 1 4 v o m 
Vorhandense in eines r ö m i s c h e n Steinbruchareals 
( A b b . 11). 

Z w e i Sondierschnitte ergaben eine Tei lung der 
G r a b u n g s f l ä c h e durch eine von N o r d e n nach S ü d e n 
verlaufende M a u e r ( M R 1). E i n e grosse G r u b e west
l ich dieser M a u e r wies auf S t e i n b r u c h t ä t i g k e i t h in; 
ös t l ich schnitten wi r den r ö m i s c h e n Strassenrand an. 
D i e Porticus fehlte. 

I m Ver lau f der G r a b u n g ( A b b . 12) zeigte sich, dass 
M a u e r 1 (und i n n ö r d l i c h e r Fortsetzung M R 5, 4 und 
10) i n einen paral le l zur r ö m i s c h e n Strasse verlaufen
den G r a b e n gestellt worden war. D i e oben genannte 
G r u b e war eine Mauerraubgrube ( M R 3; A b b . 13), die 
dem Richtungssystem der andern von Westen nach 
Osten verlaufenden M a u e r n 2, 6, 8 und 9 zuzuordnen 
ist. D i e ganze A n l a g e ü b e r n i m m t die Ausr ich tung der 
vorkastel lzei t l ichen Ü b e r b a u n g unter dem heutigen 
D o r f k e r n von Kaiseraugst. 

Zwischen M a u e r 2 und M a u e r 3 befand sich ein nach 
Westen leicht abfallender Fahrbahnbelag aus K a l k 
steinsplittern und Kies . Darun te r k a m dann ta t säch l i ch 
die r ö m i s c h e A b b a u k a n t e des Felsens z u m Vorsche in . 

D ie sen Befund habe ich, relat ivchronologisch von den 
ä l t e r e n zu den j ü n g e r e n Schichten, in folgende Phasen 
aufgeteilt: 

Phase I: Strasse mit Randbereich und Strassengraben 
( A b b . 14) 
D i e sogenannte r ö m i s c h e Castrumstrasse wurde in der 
A r t einer Ü b e r l a n d s t r a s s e angelegt mit westseitigem 
Randbe re i ch 1 5 für F u s s g ä n g e r , V i e h usw. und an
schliessendem ca. 4 m brei tem Strassengraben. W o h l 
zu dessen Ent las tung befand sich in der N o r d h ä l f t e der 
G r a b u n g ein nach Westen e n t w ä s s e r n d e r Quergraben. 
In den Randbere ich war e in diagonal verlaufendes 
G r ä b l e i n v o m Strassenkoffer z u m G r a b e n eingetieft. 

14 Grabungen 1965.05 und 1982.01. Zur Grabung 1982.01 siehe 
U. Müller, Römische Abbauspuren im Muschelkalk von 
Kaiseraugst/AG. Minaria Helvetica 1983, 49ff.; ders., Ausgra
bungen in Kaiseraugst im Jahre 1982. Jahrbuch der Schweize
rischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 66,1983,147ff. 

15 Diese Interpretation stammt von U. Müller. Siehe auch 
R J. Suter, K. Ramseyer, Bargen - Chäseren 1990. Profilschnitt 
durch die römische Strasse. Archäologie im Kanton Bern 2, 
1992,251ff. 

A b b . 11 Kaiseraugst, Gas thof « L ö w e n » , 1. E tappe (Grabung 1996.04) und Kastellstrasse (Grabung 1996.06) mit 
der vermuteten Ausdehnung des Steinbruchs. Si tuat ion. M . 1:2000. 



A b b . 12 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung 
1996.06). M a u e r p l a n mit Strassengraben 
und Felsabbruchkante. M . 1:200. 

Dieses sollte wahrscheinl ich die A b s c h w e m m u n g des 
Randbereichs bei s tarkem Regen verhindern. Dieser 
Grabenanlage muss e in etwas ä l t e r e s E n t w ä s s e r u n g s 
system 1 6 vorangegangen sein ( A b b . 15). 

W i r haben deutliche Hinweise auf eine g r ö s s e r e 
Sanierung der Strassenanlage in F o r m einer zweiten 
Aufkof fe rung 1 7 , die sich auch i m Randbere ich l o k a l 
scharf abzeichnete. 

V o r dem B a u der M a u e r n (siehe Phase II) wurde 
der Strassengraben nicht mehr a u s g e r ä u m t . Seine V e r 
fül lung muss in e inem sumpfig-schlammigen M i l i e u 1 8 

entstanden sein. 
Dat ie rung: D i e sogenannte Castrumstrasse ist in der 

l . (? ) Hä l f t e des 1. Jahrhunderts n .Chr . 1 9 gebaut wor
den. D i e G r a b e n v e r f ü l l u n g der Strasse datiert gegen 
das E n d e des 1. Jahrhunderts. 

Phase II: Bebauung des Areals mit den Mauern 1-2, 
4-6, 8-10 ( A b b . 16) 
D i e nun erstellten M a u e r n zeichnen sich durch eine er
staunliche Vie l fa l t der Fundamentbauweise aus. D i e 
n ö r d l i c h e n M a u e r n ( M R 4, 6 und 10) haben eine 
B o l l e n s t e i n s c h ü t t u n g ( A b b . 15), die M a u e r n i n der 
Grabungsmit te (Eckverband M R 2/5) sind bis Un te r -

16 Auf Abbildung 15 sieht man eine ca. 1,5 m tiefe Grube im Nord
profil des Grabungsrandes, welche vom Strassengraben ange
schnitten wird. Ihre Verfüllung ist ähnlich wie die des Strassen-
grabens. 

17 Den eigentlichen Strassenkoffer konnten wir leider nur auf 
einer Länge von 2 m (geplanter Kanalisationsanschluss) an
schneiden. 

18 Nach Philippe Rentzel entstehen solche Verfüllungen in sump
fig-schlammigen, stehenden Gewässern. Ihm möchte ich hier 
für die erbauliche Diskussion anlässlich eines Grabungsbe
suchs herzlich danken. 

19 Bei den Grabungen Hotel «Adler» (1989.05 und 1990.05) wur
den zwei Holzbauphasen gefasst, deren ältere sicher in der 
1. Hälfte des 1. Jahrhunderts n.Chr. benutzt worden ist. Eine so 
frühe Überbaung an der nördlichen Fortsetzung der römischen 
Kastellstrasse interpretiere ich als Brückenkopf, und somit ist 
die Existenz einer frühen Strassenverbindung zur Oberstadt 
sehr wahrscheinlich. - Zu identischen Schlüssen gelangte be
reits Max Martin aufgrund von arretinischer Sigillata von der 
Castrumstrasse: M . Martin, Zur Topographie und Stadtanlage 
von Augusta Raurica. Archäologie der Schweiz 2,1979,172ff. 
bes. 175. Freundlicher Hinweis von A. R. Furger. 

A b b . 13 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung 
M 1996.06). Ü b e r s i c h t von S ü d e n mit R a m p e 

(Phase I V ) . Im Vordergrund Rest des F u n 
damentes von M R 3 und die schon ausge
grabene Mauerraubgrube (Phase V ) . 



A b b . 14 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung A b b . 16 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung 
1996.06). Rekonst rukt ionsversuch der 1996.06). Rekonst rukt ionsversuch der 
Phase I. Phase II. 

A b b . 15 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung 
1996.06). Grabungsnordrand mit der f r ü h e n 
E n t w ä s s e r u n g s s t r u k t u r , die von der Stras-
s e n g r a b e n v e r f ü l l u n g angeschnitten wi rd . 
A m l inken B i l d r a n d das Bollensteinfunda-
ment M R 6, rechts das Bollensteinfunda-
ment M R 4. 

A b b . 17 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung 
1996.06). E c k e M R 2/5 mit dem bei der 
Steinbrucherweiterung nicht abgebauten 
Rest des gewachsenen Bodens und rechts 
M R 1. I m Vorde rg rund die Felsabbruch
kante, dahinter « F u n d a m e n t h a u f e n » M R 8. 



A b b . 18 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung 
1996.06). Rekonst rukt ionsversuch der 
Phase III. 

kante Fundament g e m ö r t e l t ( A b b . 17), und die süd
liche M a u e r 1 hat eine «klass ische» Fundament
kons t rukt ion aus gelegten und gestellten Ka lks te inen . 
Gesicherte Hinweise auf mehrere Phasen der M a u e r n 
konnten wi r nicht feststellen. Ich interpretiere diese 
Si tuat ion als eine bewusste Planung: 
• F ü r den offenbar schon geplanten Felsabbau von 

Westen her bis in die E c k e von M a u e r 2/5 (vgl. Phase 
III) wurden die Fundamente stabil gebaut. 

• Im N o r d t e i l haben die Bollensteinfundamente als 
Ersatz des Strassengrabens eine Dra inagefunkt ion 
erfüllt . 

• D a wir auch keine gesicherten Hinweise auf Innen
r ä u m e (Ziegelversturz, Feuerstellen, Feinuntergl ie
derung innerhalb der Mauers t rukturen , Wandver
putzfragmente usw.) beobachteten, liegt es nahe, 
dass die Ost-West verlaufenden M a u e r n als Parze l 
lente i ler 2 0 gedient haben. D e r M a u e r z u g paral le l zur 
Castrumstrasse war sicher die Trennl inie zwischen 
« G e w e r b e / I n d u s t r i e a r e a l » und «öf fen t l i chem Stras-
s e n b e r e i c h » . 

Gle ichze i t ig oder etwas s p ä t e r wurde M a u e r 8 err ich
tet. Sie war m ö g l i c h e r w e i s e zusammen mit M a u e r 2 
eine Begrenzungsmauer für eine f rühe Zufahr t z u m 
Steinbruchareal , die be im Felsabbau vo l l s t änd ig zer
s tö r t worden ist. 

Dat ierung: woh l E n d e 1./Anfang 2. Jahrhundert 
n .Chr . 

Phase III: Erweiterung des Steinbruchs nach Osten 
( A b b . 18) 
N u n wurden zwischen M a u e r 2 und M a u e r 9 alle 
Schichten inklusive M a u e r 8 bis ü b e r den gewachse
nen Fels abgegraben und anschliessend der Plat ten-

A b b . 19 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung 
1996.06). Rekonst rukt ionsversuch der 
Phase IV. 

ka lk ausgebeutet. W ä h r e n d dieser Ze i t ist w o h l der 
Rest des nun offenliegenden und einseitig bis Un te r 
kante angegrabenen Fundamentes von M a u e r 8 tei l 
weise ve r s tü rz t ( A b b . 17). 

Dat ie rung: A u s f inanziel len G r ü n d e n konnten wir 
nicht bis zur Sohle der Felsabbaugrube graben, somit 
liegt auch ke in datierbares M a t e r i a l vor. Re la t ivchro
nologisch gesehen, kann diese Phase nicht lange ge
dauert haben, da Phase I V zwischen 100 und 150 n .Chr . 
anzusetzen ist. 

Phase IV: Wiederauffüllung der Felsabbaugrube, Bau 
von Mauer 3 und Rampe ( A b b . 19) 
N a c h Beendigung des Felsabbaus wurde die dadurch 
entstandene G r u b e bis Oberkante der noch verblei
benden Ka lk fo rma t ionen aufgefüll t und anschliessend 
M a u e r 3 errichtet. D a r a u f folgten n ö r d l i c h und südl ich 
von M a u e r 3 verschiedene Auf fü l lungen , welche 
zwischen M a u e r 2 und 3 mit einer neuen Zufahr t ins 
Steinbruchareal endeten ( A b b . 20). Ü b e r M a u e r 5 w i rd 
w o h l ein verschliessbares Tor gestanden haben, das wir 
jedoch anhand der Befunde nicht nachweisen k ö n n e n . 

Dat ierung: zwischen 100 und 150 n .Chr . 

Phase V: Aufgabe des östlichen Steinbruchareals 
A u s noch unbekannten G r ü n d e n wurde die R a m p e 
aufgegeben, verfül l t und das G e l ä n d e nicht mehr ü b e r 
baut. S p ä t e r wurden alle M a u e r n abgebrochen und 

20 Dies wirft die Frage nach den privatrechtlichen Verhältnissen 
auf: Wurde der Steinbruch ursprünglich z.B. durch Auxiliarein-
heiten betrieben, und ging er später in privaten Besitz über mit 
Erbschaftsteilungen oder wurden die Parzellen verpachtet? 



A b b . 20 Kaiseraugst, Kastellstrasse (Grabung 
1996.06). P rof i l am Grabungswestrand: l inks 
die Auf fü l lungssch ich ten , durchschnitten 
von der Raubgrube M R 3; rechts die R a m p e 
ü b e r der letzten Auffü l lung mit Steinbruch
abfall. A m rechten B i l d r a n d ist M R 2 ange
schnitten. 

teilweise bis Oberkante Fundament a u s g e r ä u m t . D a r 
ü b e r fehlt eine s p ä t a n t i k e Schicht, wie sie i n der west
l ichen Nachbargrabung (siehe A n m . 14) beobachtet 
werden konnte. En tweder lag das G e l ä n d e lange Ze i t 
brach, oder allfällige Schichten aus dem 3./4. Jahrhun
dert wurden durch Menschen abgetragen bzw. durch 
n a t ü r l i c h e Ereignisse erodiert. 

Dat ie rung: 100-200 n .Chr . 

Phase VP. Reduktionshorizont2] 

N u n w i r d das ganze A r e a l von e inem 15-20 c m tiefen 
Redukt ionshor izon t mit geroll ten Ka lks t e in - und 
Ziegelspl i t tern ü b e r d e c k t . Ich interpretiere diesen 
H o r i z o n t als Rest s p ä t r ö m i s c h bis mittelal terl icher 
Pf lug tä t igke i t . 

Dat ierung: 50-150 n.Chr . sowie etwas M a t e r i a l M i t 
telalter und Neuze i t 2 2 . 

Phase VII: Aktueller Humus 
Anschl iessend muss eine durch Pf lügen u n g e s t ö r t e 
Humusb i ldung erfolgt sein, welche dem aktuel len 
Gar tenhumus entspricht 2 3 . 

Dat ierung: nicht datierbar. 

21 Die ursprüngliche Zusammensetzung und Form dieser Schicht 
wurde durch innere (meist chemische Einwirkungen) und/oder 
äussere (wie glaziale oder fluviale Deformationen) und 
menschliche (planieren und pflügen) Einflüsse z.T. bis zur 
Unkenntlichkeit verändert. 

22 Das Fundmaterial der Phase V ist wesentlich reichhaltiger als 
das der Phasen II-IV und VI. Somit spricht m. E. nichts dage
gen, dass der östliche Steinbruch spätestens in der 2. Hälfte des 
2. Jahrhunderts definitiv aufgegeben wurde. Einen allfälligen 
Hiatus würde ich im 3. und/oder 4. Jahrhundert vermuten. 
Dafür sprechen auch: a) das Fehlen spätantiker Funde ausser 
1 A E Inv.-Nr. 1996.02.D04661.01 (335-341) und b) die Datie
rung des römischen Materials, welches ich zum grössten Teil als 
aus den darunterliegenden Schichten hochgepflügt interpre
tiere. 

23 Auf einer ähnlichen Wiese ergab eine Beobachtung (1996.12), 
dass ein von Gras bewachsenens Stück Land innert 30 Jahren 
ca. 2 cm Humus produziert. Über eine Zeitspanne von ange
nommen 500 Jahren könnte sich gut 20-25 cm Humus gebildet 
haben. 

A b b . 21 Kaiseraugst, Guggeregge (Grabung 
1996.18). Geostete K ö r p e r b e s t a t t u n g eines 
Erwachsenen. Ze ichnung . M . 1:10. 



1996.08 Kaiseraugst - Friedhofstrasse 56, 
A n b a u R . H u n g e r b ü h l e r - B ü r g i n 

Lage: Friedhofstrasse, Region 19,F. Parz. 218 (Abb. 1). 
Koordinaten: 620.940/265.350. Höhe: 265 m ü.M. 
Anlass: Anbau an das bestehende Einfamilienhaus. 
Grabungsdauer: 19. August; 9. September 1996. 
Funde: D06033. 
Kommentar: B e i der Begle i tung des Aushubs konnten 
zwei S t ü t z e n f u n d a m e n t e der bereits bei der G r a b u n g 
1978.01 erfassten Porticus der r ö m i s c h e n Hafenstrasse 
aufgenommen werden. 

1996.18 Kaiseraugst - Guggeregge, 
E F H M . und S. Obr is t -Leuppi 

Lage: Guggeregge, Region 19,F. Parz. 963 (Abb. 1 und 21). 
Koordinaten: 621.960/265.480. Höhe: 283 m ü.M. 
Anlass: Neubau eines Einfamilienhauses. 
Fläche: 35 m2. 
Grabungsdauer: 15.-19. November; 2.-10. Dezember 1996. 
Funde: D06401-D06412. 
Kommentar: D u r c h die geplante Baugrube eines E i n 
familienhauses wurden zwei Sondierschnitte gezogen. 
E s konnten zwei Grabgruben am ös t l i chen N o r d r a n d 
des s p ä t r ö m i s c h - f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Gräberfeldes 
«Gstalten» beobachtet werden. In der einen konnte 
die geostete Bestattung eines Erwachsenen freigelegt 
werden ( A b b . 21), die zweite, d u r c h w ü h l t , scheint 
durch einen ä l t e r e n Sondierschnitt bereits erfasst wor
den zu sein. 

Streufunde/Lesefunde 

1996.19 Kaiseraugst - Sanierung Rheinthermen 

Lage: Rheinuferweg/Dorfstrasse, Region 19,F. Parz. 8/12. 
Koordinaten: 621.375/265.600. Höhe: 266 m ü.M. 
Anlass: Sanierung der Rheinthermen. 
Funde: Streufund; Bronzemünze. 

Kommentar: Lesefund auf B o d e n , nachdem die M a u e r 
gereinigt worden war. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1-2; 11-12: Pläne Rolf Glauser. 
Abb. 3; 13: Fotos Rolf Glauser. 
Abb. 4: Zeichnung Lukas Grolimund. 
Abb. 5-9; 15; 17; 20: Fotos Diego Ramos. 
Abb. 10: Zeichnung Clara Saner. 
Abb. 14; 16; 18-19; 21: Zeichnungen Rolf Glauser. 
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Das römische Theater von Augst: 
Sanierungs- und Forschungsarbeiten 1996 
M a r k u s Hor isberger 

Zusammenfassung: 
Nach Genehmigung der Vorlage für eine Gesamtsanierung des Augster Theaters durch den Baselbieter Landrat konnte im April die zweite 
und letzte Etappe nach Einrichtung des Bauplatzes in Angriff genommen werden. Die Restaurierungsarbeiten konzentrierten sich zunächst 
auf die stark gefährdeten unteren Bereiche der beim Besucherkiosk gelegenen Cavea-Abschlussmauer und auf die westlichen Arenamauern 
des Amphitheaters. Die archäologischen und b auf or scherischen Massnahmen beschränkten sich auf kleinere Sondierungen zwecks Fundament
abklärungen und auf die baubegleitende Dokumentation. 

Schlüsselwörter: 
Architektur, Augst/BL, Augusta Raurica, Bautechnik, Gurtpfeiler, Mauern, Restaurierung, Römische Epoche, Sanierungs arbeiten, Theater. 

Einleitung 

M i t dem posi t iven Entsche id des Baselbieter L a n d 
rates zur Vor lage ü b e r eine Gesamtsanierung der 
Augster Theaterruine und nach den g r ü n d l i c h e n V o r 
a b k l ä r u n g e n der letzten Jahre k ö n n e n die A r b e i t e n 
jetzt zügig vorangetr ieben werden. Aufg rund des z u m 
Tei l schlechten Erhaltungszustandes der M a u e r n w i rd 
der zeitl iche A b l a u f der künf t igen Sanierungsarbeiten 
vor a l lem durch die akute Schadenssituation be
stimmt. 

F ü r das a r c h ä o l o g i s c h e Team stand i m Jahr 1996 
nebst vier k le ineren Sondierungen zwecks Funda 

m e n t a b k l ä r u n g vor a l lem die baubegleitende D o k u 
mentat ion i m Vordergrund , die auch für die Restau
rierungsarbeiten am D e n k m a l von u n s c h ä t z b a r e m 
Wert ist. 

D i e Sanierungsarbeiten konzentr ier ten sich i m 
Berichtsjahr vor a l lem auf die unteren Bere iche der 
sogenannten Cavea-Abschlussmauer in der N o r d 
westecke des Theaters und die n ä c h s t dem Werkpla tz 
gelegene westliche Arenamaue r ( A b b . 1). 

Die Sanierungsarbeiten im Jahre 1996 

Einr ich tung der Baustelle 

M i t B e g i n n der zweiten Sicherungs- und Sanierungs
etappe musste die Infrastruktur zur B e w ä l t i g u n g der 
verschiedenen Aufgaben wie a r c h ä o l o g i s c h e Sondie
rungen und zeichnerische Bauaufnahme, aber auch 
Steinmetz-, B a u - und Restaurierungsarbeiten, für 
einen z e h n j ä h r i g e n Baubet r ieb mit bis zu 15 A r b e i 
tenden geschaffen werden. D i e in diesem Zusammen
hang aufgestellten Ho lzbau ten sind unterhaltsarm und 
wiederverwendbar. E i n V e r k a u f der Bau ten nach B e 
endigung der Sanierungsarbeiten ist mög l i ch und 
vorgesehen. 

Arbeiten an der Theater-Nordwestecke 

richtet 1 , wobe i neben der Bearbei tbarkei t der R o h m a 
terialien bauphysikalische und ä s the t i s che Bedürf 
nisse eine R o l l e spielten. Statisch wichtige Baute i le wie 
etwa Pfeiler und ihre Fundamente sowie G u r t e n und 
Gesimse wurden mit grossen S t e i n b l ö c k e n in m ö r t e l 
loser Werksteintechnik gefügt , w ä h r e n d das ü b r i g e 
M a u e r w e r k mit k le inen , zugehauenen Kalks te inqua
dern und K a l k m ö r t e l aufgemauert wurde. D i e meisten 
dieser das S tü t z ske l e t t des Baues bi ldenden grossen 
Steinquader wurden i m L a u f der Jahrhunderte als 
wertvolles Rohmate r i a l zur Wiederverwendung her
ausgerissen. D i e dadurch g e f ö r d e r t e E r o s i o n k a m 
erst z u m Stil lstand, als die noch erhaltenen Bere iche 
vo l l s t änd ig in e inem Schuttkegel aus abgerutschtem 
Mauerschut t steckten. 

1 Mauerwerk aus mörtellos gefügten, grossen Werksteinblöcken 
kombiniert mit Schalenmauerwerk aus kleinen, vermörtelten 
Kalksteinquadern. 



A b b . 1 Augst ,Theatersanierung (Grabung 1996.55). Lageskizze. M . ca. 1:700. 

Heute , nach den verschiedenen, seit der Renais
sance erfolgten Freilegungsarbeiten, ist dieser schüt 
zende Schutt wieder entfernt. Schon in den ersten Jahr
zehnten dieses Jahrhunderts mussten deshalb massive 
V e r s t ä r k u n g e n angebracht werden, so auch 1938 an 
der n ö r d l i c h e n Cavea-Abschlussmauer ( A b b . 2 und 3). 

B e i den Voruntersuchungen zur anstehenden Sa
nierung wurde der Zus tand der ganzen Nordwestecke 
als kr i t isch beurteilt . D i e m ä c h t i g e , noch bis zu 8 m 
H ö h e aufragende n ö r d l i c h e Cavea-Abschlussmauer 
( M R 60) muss heute als westliche Aussenwand des mit 
Schutt ver fü l l ten ersten Ke i l s e inem grossen D r u c k 
standhalten 2 . Besonders schwierig ist die Si tuat ion am 
Mauerfuss und an freiliegenden Par t ien des M a u e r 
fundamentes. D i e stark durchfeuchteten Z o n e n , auf 
denen das ganze Gewich t lastet, bauchen aus und 
drohen wegzurutschen. D a d u r c h besteht die Gefahr , 
dass die M a u e r n a l lmäh l i ch absacken ( A b b . 4 und 5). 

A u c h die Umfassungsmauer an der n ö r d l i c h e n Per i 
pherie des ersten K e i l s ( M R 57) ist in e inem bedroh
l ichen Zustand. V i e r ehemals m ä c h t i g e S tü tzpfe i l e r 
sind noch als S tummel vorhanden, von einem fünften 
existiert nur noch das i m B o d e n liegende Fundament . 

Das Sanierungskonzept ( A b b . 6) 
D e r Entsche id des Baselbieter Landrats, die Augster 
Theaterruine zu erhalten, wieder begehbar und in ge
wisser Weise auch wieder besser benutzbar zu machen, 
w i r d grosse Eingriffe erfordern. D e r Erosionsprozess 
muss gebremst werden. Im Bestreben, den Charakter 
des Bauwerkes zu erhalten, sollen mög l i chs t einfache 
Techniken angewendet werden. D i e schwindende 

2 Zum statischen Konzept der römischen Baumeister gehörten 
ehemals mächtige, schon in römischer Zeit eingestürzte Ein
gangshallen, die mit ihren Gewölben und Stützpfeilern einen 
grossen Teil der auf die Cavea-Abschlussmauer (MR 60) ein
wirkenden Schubkräfte aufnahmen. 



A b b . 2 Augst , Theater (Grabung 1938.59). Sanie
rungsarbeiten 1938 an der n ö r d l i c h e n 
Cavea-Abschlussmauer ( M R 60). 

A b b . 3 Augst , Theater (Grabung 1938.59). Sanie
rungsarbeiten 1938 an der n ö r d l i c h e n 
Cavea-Abschlussmauer ( M R 60). 

A b b . 4 Augst , Theatersanierung (Grabung 
1996.55). D e t a i l aus dem Fundamentbere ich 
der ä u s s e r e n Per ipher iemauer ( M R 57) des 
ersten Kei l s . Zus tand i m F r ü h j a h r 1996: 
D u r c h die abgeplatzte ä u s s e r e Mauerschale 
quil l t der au fge lös t e M a u e r k e r n heraus. 

A b b . 5 Augst , Theatersanierung (Grabung 
• 1996.55). D e t a i l von M a u e r 186 bei der 

Cavea-Abschlussmauer ( M R 60). Zus tand 
i m F r ü h j a h r 1996: Defekte Zemen tp lomben 
aus f r ü h e r e n Sanierungen lö sen sich v o m 
originalen M a u e r k e r n . 



Tragfäh igke i t vieler M a u e r n kann z u m Be i sp i e l durch 
simples Z u s c h ü t t e n offenliegender Fundamentpar t ien 
und den dadurch entstehenden Gegendruck u m ein 
Vielfaches verbessert werden. D u r c h E r g ä n z e n der 
oft ausgeraubten Werkste inpar t ien an wenigen ent
scheidenden Stel len k ö n n e n dahinterliegende or igi
nale Baute i le ohne schwerwiegende Eingriffe stabili
siert werden. U m f a n g und G r ö s s e dieser E r g ä n z u n g e n 
d ü r f e n dabei nur durch die statischen Erfordernisse 
bestimmt werden. Diese wenigen modernen Zuta ten 
sollen aus Respekt vor der E inhe i t des D e n k m a l s und 
i m Sinne einer s p ä t e r e n g l e i chmäss igen A l t e r u n g mit 
Naturs te inquadern und K a l k m ö r t e l ausge füh r t wer
den. 

Die Sanierungs arbeiten 
Schon i m Ver lau f der ersten Sicherungs- und Sanie
rungsetappe 1992-1994 wurden i n e inem ersten Schritt 
die N o r d a b s c h l ü s s e der beiden Ad i tu smaue rn ( M R 1 
und M R 2) durch eine neue Vormauerung gesichert. 
D e r A u f b a u geschah folgendermassen: 
• Ers te Sicherung und Isolierung s ä m t l i c h e r or igi

naler O b e r f l ä c h e n durch einen A n w u r f aus K a l k 
m ö r t e l ( A b b . 7 ,B) . 

• A u f b a u der neuen M a u e r a b s c h l ü s s e . A u s Kos ten
g r ü n d e n wurden die neuen Sandsteinquader nur 
vorgeblendet ( A b b . 7,F). D e r K e r n besteht aus 
e inem kalkhal t igen, salzarmen Stampfbeton mit 
vielen Bruchste inen ( A b b . 7 ,E) . 

• A p p l i k a t i o n einer Isolationsschicht aus kunst
stoffmodifiziertem M ö r t e l gegen Regenwasser 
( A b b . 7 , H ) . 

• Aufmaue rn einer Abdeckungs - und Verschleiss-
schicht mit Ka lkbruchs te inen und K a l k m ö r t e l 
( A b b . 7,J). 

W ä h r e n d der Kampagne 1996 musste die statische 
Si tuat ion am Mauerfuss der Cavea-Abschlussmauer 
( M R 60) verbessert werden. A u c h hier bot sich eine in 
vieler Hins ich t opt imale L ö s u n g an. D u r c h E r g ä n z e n 
der z u m Tei l ausgeraubten m ä c h t i g e n Sandsteinfun
damente westl ich der M a u e r 60 bis knapp unter das 
ehemalige r ö m i s c h e Gehn iveau konnte ein Wider lager 
geschaffen werden. D a m i t wurde das Bodenn iveau 
am Fuss der Cavea-Abschlussmauer u m etwa 1,70 m 
e r h ö h t 3 . 

D i e E r g ä n z u n g e n wurden normalerweise direkt auf 
die mit e inem weichen K a l k m ö r t e l g e s c h ü t z t e n or igi
nalen Sandsteinfundamente aufgebaut. E i n z i g das am 
s t ä r k s t e n ausgeraubte, jetzt tief i m B o d e n liegende 
süd l i che Fundament blieb u n b e r ü h r t . H i e r wurde an 
der B o d e n o b e r f l ä c h e eine neue Fundamentplat te aus 
B e t o n gegossen ( A b b . 9 , A und A b b . 10). 

G r o b z u g e s ä g t e Sandsteinquader wurden auf dem 
Werkpla tz sorgfäl t ig vorbereitet. D i e neuen Werk
steine mit e inem Gesamtgewicht von 35 t konnten 
mittels modernem Pneukran und einer der A n t i k e 
nachempfundenen Hebetechnik («Wolf») i m Ver lauf 
von nur zwei Tagen als Wider lager vor die gefähr
dete Fundamentpar t ie der M a u e r 60 gesetzt werden 
( A b b . 11-15). A l l e s p ä t e r unsichtbaren hinteren B e 
reiche dieses Widerlagers wurden i n Stampfbeton mit 
S t e i n b r u c h s t ü c k e n ausge füh r t ( A b b . 9,C). 

D i e K a m m e r n direkt vor M a u e r 60 werden i m 
n ä c h s t e n Jahr mit Bauschutt aus oberen Bere ichen 
verfül l t ( A b b . 9 ,B) . D i e oberen Mauerpar t i en sollen 
1997 von e inem A r b e i t s g e r ü s t aus n ä h e r untersucht 
und, wenn nö t ig , repariert werden. G r ö s s e r e Eingriffe 
sind an den M a u e r k r o n e n zu erwarten, wo schon aus 
grosser Dis tanz durchgehende Risse i m M a u e r g e f ü g e 
sichtbar sind. 

Restaurierung der westlichen Arenamauern 

D i e westl ichen A r e n a m a u e r n ( M R 30 und M R 38) 
b i lden zusammen mit dem Westcarcer eine G e l ä n d e 
stufe zwischen dem T h e a t e r - V o r g e l ä n d e - dieses 
entspricht dem für die D a u e r der Sanierungsarbeiten 
eingerichteten Werkpla tz - und dem ehemaligen B ü h 
nenbereich des drit ten Theaters. Aufg rund der durch 
den Baubet r ieb zu erwartenden Belastungen und dem 
allgemein schlechten Erhal tungszustand wurde die 
Restaur ierung dieser beiden M a u e r n sofort i n A n g r i f f 
genommen. Hauptursache für die starken S c h ä d e n ist 
die anhaltende Durchfeuchtung von der Hangseite 
her. D i e vermut l ich aus der Z e i t K a r l Stehlins, also aus 
den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts stammen
den Betonabdeckungen waren an vie len Stel len un
dicht ( A b b . 16 und 17). Im Bere i ch der z u m g r ö s s t e n 
Te i l modern e r g ä n z t e n zwei bis drei obersten Stein
reihen war der M a u e r m ö r t e l sandig, oft sogar humos 
und von verholzenden Efeuwurze ln durchwachsen 
( A b b . 18). 

Aufg rund dieser Schadenssituation wurde die Sanie
rung folgendermassen d u r c h g e f ü h r t : 
• Offene Fugen an der sichtbaren Ostseite der 

M a u e r n wurden mit e inem dif fus ionsfähigen M ö r t e l 
geschlossen, fehlende oder z e r s t ö r t e Steinquader 
ersetzt ( A b b . 19). 

• D i e unter dem heutigen Gehn iveau liegende untere 
Z o n e von M a u e r 30 wurde wieder zugedeckt. D a 
durch konnte gleichzeitig die am Fusse dieser M a u e r 
verlaufende, aus Buntsandsteinquadern bestehende 
originale E n t w ä s s e r u n g s r i n n e des Amphi thea te rs 
dauernd g e s c h ü t z t werden. 

• A l l e Betonabdeckungen und die modern e r g ä n z t e n 
oberen Schichten mussten abgebaut werden. N a c h 
A p p l i k a t i o n einer wasserdichten Isolationsschicht 
wurden die M a u e r n mit Ka lks te inquadern und M ö r 
tel wieder bis zur alten H ö h e aufgemauert. 

• D i e ehemalige Mauerabdeckung aus oben abgerun
deten Sandsteinplatten w i r d auf einer L ä n g e von un
gefähr 6 m mit or iginalen und modernen B l ö c k e n 
wiederhergestellt . 

3 Die bautechnisch wichtigen, originalen Mauerfundamente 
brauchen so nicht aufwendig saniert zu werden und sind trotz
dem optimal geschützt. 
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moderne Sandsteinquader 
moderne Mauerschale aus 
Kleinquadermauerwerk 
modern ergänztes Kernmauerwerk 

originale Sandsteinquader 
originale Mauerschale aus 
Kleinquadermauerwerk 

A b b . 6 Augst , Theatersanierung (Grabung 1996.55). V e r s t ä r k u n g e n an den N o r d a b s c h l ü s s e n der beiden 
Ad i tusmauern . Aufs icht und Ans ich t . M . 1:100. Siehe auch A b b . 7. 
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A b b . 7 Augst , Theatersanierung (Grabung 1996.55). V e r s t ä r k u n g e n an den N o r d a b s c h l ü s s e n der beiden 
Ad i tu smaue rn ( M R 1 und M R 2). Schnitt A - A ' . M . 1:40. Z u r Lage des Schnittes vgl . A b b . 6, Aufsicht . 
A originale Fundamentblöcke aus Sandstein F 
B Isolationsschicht aus Kalkmörtel auf den G 

originalen Oberflächen H 
C Kunststoffanker J 
D Vormauerung aus dem Jahre 1938 K 
E moderner Mauerkern aus Stampfbeton mit 

Bruchstücken aus Naturstein 

vorgeblendete Sandsteinquader 
Ausgleichsschicht aus Bruchsteinen und Mörtel 
wasserdichte Isolationsschicht 
Verschleissschicht aus Bruchsteinen und Mörtel 
originaler Mauerkern. 



moderne Sandsteinquader 
moderne Mauerschale aus 
Kleinquadermauerwerk 
modern ergänztes Kernmauerwerk 

originale Sandsteinquader 
originale Mauerschale aus 
Kleinquadermauerwerk 

A b b . 8 Augst , Theatersanierung (Grabung 1996.55). V e r s t ä r k u n g e n i m Fundamentbere ich der n ö r d l i c h e n 
Cavea-Abschlussmauer ( M R 60). Ans i ch t und Aufsicht . M . 1:100. 
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Augst , Theatersanierung (Grabung 1996.55). V e r s t ä r k u n g e n i m Fundamentbere ich der n ö r d l i c h e n 
Cavea-Abschlussmauer ( M R 60). Schnitt A - A . M . 1:40. Z u r Lage des Schnittes vgl . A b b . 8, Aufsicht . 
A Fundamentplatte aus Beton D mit Bauschutt aufgefüllte Kammern 
B Sandsteinblöcke E moderne Verschleissschicht des Kleinquader-
C Mauerkern aus Stampfbeton mit Bruch- Mauerwerks, 

stücken aus Naturstein 

A b b . 10 Augst , Theatersanierung (Grabung 
A 1996.55). V e r s t ä r k u n g e n i m Fundament

bereich der n ö r d l i c h e n Cavea-Abschluss
mauer ( M R 60). Hers te l lung der B e t o n -
platte be im s ü d l i c h e n Pfeilerfundament 
( M R 217). 



A b b . 11 Augst , Theatersanierung (Grabung 
1996.55). V e r s t ä r k u n g e n i m Fundament
bereich der n ö r d l i c h e n Cavea-Abschluss-
mauer ( M R 60). Versetzen der Sandstein
b l ö c k e . 

A b b . 13 Augst , Theatersanierung (Grabung 
1996.55). V e r s t ä r k u n g e n i m Fundament
bereich der n ö r d l i c h e n Cavea-Abschluss-
mauer. D e t a i l des modernen, dem ant iken 
«Wolf» nachempfundenen Hebezeuges. D i e 
S t e i n b l ö c k e werden an der freien oberen 
L a g e r f l ä c h e angehoben und k ö n n e n so 
mil l imetergenau abgesenkt und direkt ins 
M ö r t e l b e t t versetzt werden. 

A b b . 12 Augst , Theatersanierung (Grabung 
1996.55). V e r s t ä r k u n g e n i m Fundament
bereich der n ö r d l i c h e n Cavea-Abschluss-
mauer ( M R 60). M i t Pneukran und e inem 
dem ant iken «Wolf» nachempfundenen 
Hebezeug werden die S a n d s t e i n b l ö c k e 
p räz i se versetzt. 

A b b . 14 Augst , Theatersanierung (Grabung 
1996.55). V e r s t ä r k u n g e n i m Fundament
bereich der n ö r d l i c h e n Cavea-Abschluss-
mauer. I m Vorde rg rund die fertig versetzten 
S a n d s t e i n b l ö c k e des süd l i chen Pfeilerfun
damentes mit der H i n t e r f ü l l u n g aus Stampf
beton. 



A b b . 15 Augst , Theatersanierung (Grabung 
A 1996.55). V e r s t ä r k u n g e n i m Fundament

bereich der n ö r d l i c h e n Cavea-Abschluss
mauer. Fer t ig versetzte Sandsteinquader auf 
dem n ö r d l i c h e n Pfeilerfundament. Ausdeh
nung und Aussehen dieses Pfeilers s ind un
bekannt. Desha lb wurde die aus statischen 
G r ü n d e n notwendige E r g ä n z u n g als unfer
tiges Fundament gestaltet. D i e D i m e n s i o n 
der Quader und der Fugenschnitt folgen, so
weit rekonstruierbar, dem Originalbefund. 

A b b . 16 Augst , Theatersanierung (Grabung A b b . 17 Augst , Theatersanierung (Grabung 
1996.55). S ü d w e s t l i c h e r Te i l der A r e n a - 1996.55). D e t a i l v o m nordwestl ichen Tei l 
mauer ( M R 38) in der Ü b e r s i c h t . der Arenamaue r ( M R 30) mit starken Frost

s c h ä d e n an der modern e r g ä n z t e n M a u e r 
oberkante. 



A b b . 18 Augst , Theatersanierung (Grabung 
1996.55). Starke Wurze lb i ldung i m aufge
lös t en M ö r t e l an der Maueroberkan te der 
westl ichen A r e n a m a u e r ( M R 38). 

A b b . 19 Augst , Theatersanierung (Grabung 
1996.55). Schliessen von Fehlstel len und 
Fugen an der ä u s s e r e n M a u e r f l ä c h e der 
nordwestl ichen Arenamaue r ( M R 38). 

Baubegleitung 
durch Experten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege 

D i e Exper t en D a n i e l Paunier, A n d r é M e y e r und 
V i n i c i o Fu r l an wei l ten in r e g e l m ä s s i g e n A b s t ä n d e n 
insgesamt fünfmal in Augst . Deta i lp rob leme sowie A r t 
und Weise der Eingriffe wurden vor O r t diskutiert . So 
wurde unter anderem beschlossen, die aus statischen 

G r ü n d e n notwendigen E r g ä n z u n g e n bei der N o r d 
westecke des Theaters in tradit ioneller Man ie r , also 
mit Ka lks te in -Handquadern und W e r k s t ü c k e n aus 
Naturstein, zu realisieren. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1 ; 6-9: Zeichnungen Ursi Wilhelm. 
Abb. 2; 3: Fotos Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst. 
Abb. 4; 5; 10-19: Fotos Ines Horisberger. 
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Planung und Entwicklung 
eines interaktiven Informationssystems 
K a r i n M e i e r - R i v a 

Zusammenfassung: 
Die Fülle und weiträumige Verteilung von Baudenkmälern in der RÖMERSTADT AUGUSTA RAURICA ist für unsere Besucher oft schwer überblick
bar. Im Rahmen einer Multimediaproduktion wurde deshalb ein Informationssystem entwickelt, welches an interaktiven Bildschirmtermi
nals auf dem Gelände der Römerstadt präsentiert wird. Die Anwendung ist auch als CD-ROM käuflich zu erwerben. Sie ist vertont und ent
hält, nebst besucherfreundlich konzipierten Texten, viel Bildmaterial mit aktuellen Ansichten und Rekonstruktionen. Durch den Einsatz 
moderner Medien ist es heute in der RÖMERSTADT AUGUSTA RAURICA möglich, diese gezielte Selektionshilfe anzubieten und dem Publikum so 
einen optimalen Zugang zur Anlage zu gewährleisten. - Die vorliegende Arbeit reflektiert die Probleme und Anforderungen, welche sich bei 
der Entwicklung dieses Informationssystems stellten. Sie entstand als Abschlussarbeit für das Nachdiplomstudium Museologie an der Uni
versität Basel und kann als Leitfaden für eine Multimediaentwicklung verstanden werden. 

Schlüsselwörter: 
Bild; Bildung und Vermittlung; Computer; EDV; Führer; Infokiosk; Multimedia; Museen/Museologie; Neue Medien; Öffentlichkeitsarbeit; 
Typografie; Ton. 



Vorwort 

D e r vorl iegende A r t i k e l entstand als Abschlussarbei t 
i m R a h m e n des Nachdip lomstudiums Museo log ie an 
der U n i v e r s i t ä t Base l . Ausgehend v o m B e d ü r f n i s 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 bot sich mi r die G e l e 

genheit, für unser M u s e u m ein interaktives1 Informa
tionssystem zu entwickeln. In e inem theoretischen Tei l 
werden die G r u n d z ü g e mul t imedialer A n w e n d u n g e n 
angesprochen, auf deren Basis dann in e inem prak
tischen Tei l die konkre te E n t w i c k l u n g e r l ä u t e r t w i rd . 
In F o r m von Computer terminals und als käuf l ich zu 
erwerbende CD-ROM w i rd das P roduk t ab Sommer 
1 9 9 7 in 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 p r ä s e n t 

sein. 

F ü r die wer tvol len Hinwei se und beratenden G e 
s p r ä c h e danke ich insbesondere folgenden Personen: 
Ca thy A i t k e n , C laude C u e n i , A l e x R . Furger , B e r n h a r d 
Graf, L u k a s Har tmann , Chris t iane Hof fmann , D a v i d 
Hof fmann , K a r i n K o b , Simone, L u k a s und Die te r 
M e i e r , Pasqual ina Per r ig -Chie l lo , R e t o R ü m m e l i , Bea t 
R ü t t i , Ge rma ine Sandoz, M a r k u s Schaub, U r s i Schi ld , 
D e b o r a Schmid , B e r n a r d Schule, L u k a s Stammler, 
D a n i e l Suter, A n i t a S t o l l - M a r c i und se lb s tve r s t änd l i ch 
allen « T e s t b e s u c h e r i n n e n und - b e s u c h e r n » . 

Einleitung ... oder die Legitimation eines Infopoints 

Wo käämt men acme, wenn me nit 
giengt go luege wo men aane käämt, 
wenn me giengt go luege ... 

frei nach Kurt Marti 

D i e R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A ist g e p r ä g t durch 

eine Vie l fa l t von B a u d e n k m ä l e r n . W i r danken V i t r u v 2 , 
der mit seinen b e r ü h m t e n K r i t e r i e n firmitas, utilitas 
und venustas3 schon die Bauher ren der A n t i k e er
mahnte, mit Festigkeit zu entwerfen und z u bauen. N u r 
so ist es auch heute noch mög l i ch , diese Bau ten aus 
r ö m i s c h e r Z e i t in situ, d.h. an O r t und Stelle, zu p r ä 
sentieren. Gle ichze i t ig , und dies ist ein Nachte i l , haben 
wi r Vermi t t le r aber nicht die M ö g l i c h k e i t , diese 
Objekte heute an e inem zentralen O r t oder i n e inem 
speziell besucherfreundlichen Kontex t zu p r ä s e n t i e 
ren: D i e B a u d e n k m ä l e r sind auf e inem Gebie t von gut 
1 0 0 ha g r o s s r ä u m i g verteilt und stehen i n einer neu
zei t l ichen Umgebung . E s ist nun unsere Aufgabe, die 
Besucher und Besucher innen in geeigneter F o r m an 
unsere Objekte h e r a n z u f ü h r e n . W i r m ü s s e n versu
chen, einen D i a l o g zwischen den « s t e i n e r n e n Z e u g e n » 
und den B e d ü r f n i s s e n unseres Pub l ikums aufzubauen. 
Diese Aufgabe kann ein interaktives Informations
system am ehesten erfül len. 

« A t t r a c t » and «ho ld» sind in der musealen Vermit t 
lung häuf ig gebrauchte Schlagworte. D i e Aufgabe des 
geforderten Informationssystems muss sein, speziell 
den Faktor «a t t r ac t» a u s z u s c h ö p f e n , w ä h r e n d i n unse
rem Falle die Objekte selbst erst be im Faktor «ho ld» 
in Ersche inung treten k ö n n e n . Was w ü r d e also pas
sieren, wenn die Besucher innen und Besucher nicht 
hingingen, u m zu schauen, was sie sehen w ü r d e n , wenn 
sie es wagen w ü r d e n hinzugehen? . . . Sie w ü r d e n die 
A u r a , die diese Objekte auch heute noch ausstrahlen, 
nicht erfahren. D i e Objekte wiederum h ä t t e n nicht die 
Chance, die Besucher zu halten, und wir A r c h ä o l o g e n 
h ä t t e n letzt l ich nicht die Mög l i chke i t , die Kul tu r , die 
wi r erforschen, e inem g r ö s s e r e n P u b l i k u m 4 zu vermit

teln. N ich t i m G l a u b e n an einen b l inden Fortschritts
gedanken m ö c h t e ich hier für ein neues M e d i u m ein
treten, sondern i m G l a u b e n daran, dass K u l t u r i m 
weitesten Sinne sozialisiert werden muss und dass 
Infotainment e in M i t t e l dazu sein k ö n n t e . A u c h wenn 
wir die r ö m i s c h e K u l t u r nicht auferstehen lassen k ö n 
nen, so ist sie doch besser nachvollziehbar, wenn der 
notwendige Informationsrahmen in anschaulicher, 
multimedialer Weise mitgeliefert w i rd ( A b b . 1). 

1 Die unterstrichenen Wörter können Sie im Glossar nach
schlagen. In einer Multimediaanwendung wären es sogenannte 
Hotwords. Sie sehen hier also ein einfaches Beispiel dafür, dass 
auch Printmedien nicht nur lineare Strukturen aufweisen 
müssen. 

2 Vitruv, 10 Bücher über Architektur (Übers. C. Fensterbusch), 
5. Auflage (Darmstadt 1991). 

3 (lat.) Festigkeit, Nützlichkeit, Schönheit. 
4 Reuter 1989,237. Helga Reuter unterscheidet Zielgruppen mit 

kurzer und langer formaler Ausbildung. Die Zielgruppe mit 
langer formaler Ausbildung ist ihrer Ansicht nach befähigt, 
schriftliche Informationen komplexer Art aufzunehmen und in 
bestehendes Wissen einzugliedern. Besucherinnen und Be
sucher der Gruppe mit kurzer formaler Ausbildung finden den 
Zugang zu Interaktionen und Zusammenhängen eher über 
praktische und sinnliche Erfahrung, gerade für sie kann ein 
gezielter Medieneinsatz für Auge und Ohr bisher verschlossene 
Türen öffnen. 



Theoretischer Teil 

Begriffsbestimmung 

Definition 
In e inem interakt iven, mul t imedia len Informations
system werden verschiedene Med ien typen wie Texte, 
B i lde r , Gra f iken , Tonsequenzen, Animationen und 
Videosequenzen gespeichert und miteinander ver
knüpf t . Benutzer innen und Benutzer dieses Systems 
k ö n n e n in das Geschehen eingreifen und den Infor-
mationsprozess aktiv steuern. 

Geschichte 

Digitale K o m m u n i k a t i o n mit H i l f e der sogenannten 
neuen M e d i e n g e h ö r t weltweit zu den sich am rasche
sten entwickelnden Forschungszweigen. D e r 1. M u l t i -
mediakongress fand i n Deutschland 1993 statt. Schon 
1995 wurde das Wor t M u l t i m e d i a von der Gesellschaft 
für deutsche Sprache z u m Wor t des Jahres g e k ü r t , und 
1996 fand in B e r l i n erstmals eine Fachmesse für 
digitale Information, K o m m u n i k a t i o n und Interakt ion 
statt. 

A u f Initiative von E d i t h Cresson, E U - K o m m i s s a r i n 
für Forschung und B i l d u n g , wurde 1995 eine «Mul t i 
media Educa t iona l So f tware» entwickelt , mit welcher 
vor a l lem bildungs- und wirtschaftspolitische V o r 
sch läge zur E n t w i c k l u n g von mul t imedialer Lernsoft
ware abgefragt werden k ö n n e n . A u c h das zur Z e i t an
gelaufene E U - P r o j e k t O A S I S 5 u n t e r s t ü t z t M u l t i m e 
diaprodukt ionen, indem es be im Asset-Management 
g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e H i l f e anbietet. L e i d e r steht die 
Schweiz als nicht E U - M i t g l i e d ausserhalb des Zugriffs 
auf diese Dienstleistungen. D i e E U - B e m ü h u n g e n i m 
Bere i ch der Mul t imed iaen twick lung resultieren aus 
dem Wunsch, den e u r o p ä i s c h e n Medienproduzen ten 
eine g e g e n ü b e r den amerikanischen Hers te l le rn k o n 
k u r r e n z f ä h i g e Ausgangssituation zu bieten. Das grosse 
Engagement in diesem Bere ich unterstreicht die B e 
deutung, die dem neuen Wirtschaftszweig zugeschrie
ben wird . V o r a l lem i m kul ture l len Bere ich , auch in den 
Museen , gewinnt die Mul t imedia technologie zuneh
mend an Gewich t . 

D i e E n t w i c k l u n g von Mul t imediaanwendungen i m 
M u s e u m steuert in drei verschiedene Richtungen: 
• A u f administrativer Ebene wi rd der Compute r als 

Datenverwalter , i m Bere i ch der Sammlung mu
seumsintern genutzt. 

• E i n e zweite Kategor ie dient der Vermi t t lung i n 
F o r m interaktiver F ü h r e r oder Informationssy
steme für real existierende Museen . 

• Das virtuelle M u s e u m selbst, welches nur noch als 
digitales M e d i u m existiert, ist zu einer dri t ten 
G r u p p e zu z ä h l e n . 

F ü r die vorliegende A r b e i t ist vor a l lem die zweite K a 
tegorie auf der Ebene der Vermi t t lung von Bedeutung. 
H i e r w i rd die neue Technik zur Schnittstelle i m K o m -
munikationsprozess zwischen M u s e u m , Objekt und 
P u b l i k u m . D i e Besucher innen und Besucher haben 

durch ihren akt iven Status Einfluss auf das Geschehen. 
D i e F o r m der Vermi t t lung ist selbstgestaltet, und die 
Part iz ipanten haben die M ö g l i c h k e i t , an den « G i t t e r 
s t ä b e n von R a u m und Z e i t » 6 zu rü t t e ln . 

W i r alle stehen am A n f a n g einer digitalen R e v o l u 
t ion. W i r k ö n n e n gestalten, reagieren, wahrnehmen 
und geniessen. W i r werden die E n t w i c k l u n g als 
Schnittstellen i m System selbst beeinflussen: W ü n s c h e , 
Er lebnisse und T r ä u m e werden diese Prozesse steuern. 

Init ialisierung 

In k a u m einem anderen Sektor des kul ture l len Lebens 
hat M u l t i m e d i a so erfolgreich E i n z u g gehalten wie i m 
Bere i ch der musealen Vermi t t lung . V i e l e M u s e e n sind 
der Ans ich t , dass ohne M u l t i m e d i a eine z e i t g e m ä s s e 
Vermi t t lung nicht mehr mög l i ch ist. O b dieser Trend 
ta t säch l i ch berechtigt ist, steht heute aber vielfach zur 
Diskuss ion 7 . 

E s ist sicher nö t ig , i n jedem Fa l l eine genaue B e 
d ü r f n i s a b k l ä r u n g vorzunehmen und eine P roduk t ion 
nicht nur u m des neuen M e d i u m s wi l l en zu init ial isie
ren. E i n Infopoint oder ein Computersp ie l werden die 
dreidimensionale, sinnliche Erfahrung, welche ein 
M u s e u m anbieten kann , nie ersetzen. D i e neue K o m 
munikat ionsform w i r d ledigl ich u n t e r s t ü t z e n d e W i r 
kung haben, und i m besten Fa l l kann der i m M u s e u m 
aufgestellte Compute r nicht nur zur Schnittstelle 
zwischen M u s e u m und Besucher, sondern auch zur 
Schnittstelle zwischen den Besuchern werden, indem 
das M e d i u m zu Diskuss ionen und Kon tak ten unter 
den A n w e n d e r n selbst f üh ren kann. 

Konzept 

Mul t imed iap roduk t ionen beanspruchen vor a l lem in 
der Planungs- und Konzeptphase sehr v ie l Ze i t . Sie 
sind, bedingt durch den Einsa tz verschiedenster M i t t e l 
wie Text, Graf ik , Ton , V i d e o oder A n i m a t i o n e n , be
sonders chaosanfä l l ig . E s ist zu bedenken, dass durch 

5 Open Asset Storage and Interchange Support: Unterstützung 
von Asset-Speicherung und Austausch. In einem sogenannten 
Green Paper sind auf der «Basis eines gemeinsamen europä
ischen Verständnisses» Richtlinien für Systeme zum effizienten 
Verwalten von Assets festgehalten. Gründungsmitglieder von 
Oasis sind: Pira International (UK), Philips Media (NL), 
UNI-C (DK), CAP SESA Telecom (F), Bertelsmann (D), 
Hulton-Deutsch Collections (UK), Dansk Statsbiblioteket 
(DK), IEPRC (UK), INA (F) und Multimedia Corporation 
(UK). 

6 Neue Medien - Neue Kunst. Sendung Reflexe: DRS 2,6. Januar 
1997. 

7 CECA'96, VOR ORT U N D WELTWEIT. Neue Strategien 
der Kommunikation im Museum. ICOM Konferenz, Wien 
22.-26.9.96. 



die Vielfalt der eingesetzten Mittel ein hohes Mass 
an unterschiedlichsten Techniken zur Anwendung 
gelangt und für die Koordination ein Mindestmass an 
technischem Know-how Voraussetzung ist. 

In der Konzeptphase geht es darum, Ziel und Inhalt 
genauer zu definieren und verschiedene Mittel für 
einen «chaosfreien» Produktionsablauf bereitzustel
len. Eine klassische Projektplanung mit den folgenden 
Schritten ist deshalb eine wichtige Voraussetzung: 
• Definition von Ziel und Inhalt 
• Checkliste mit wichtigen Elementen 
• Grobe Definition des Drehbuches 
• Terminplan I (kurzfristig) 
• Terminplan II (langfristig, mit Zukunftsperspek

tiven) 
• Kosten 
• Verantwortlichkeiten 
• Produktion 
• Erfolgschancen 
• Vermarktung. 

Realisation 

Drehbuch 
Wie dem Film liegt auch einer Multimediaanwendung 
ein Drehbuch zugrunde. Darin werden die einzelnen 
Assets (Musik, Sprache, Bild und Text) miteinander 
verknüpft. 
Ein Drehbuch besteht aus folgenden Komponenten: 
• Themenbaum: Hier werden die einzelnen Informa

tionseinheiten bezeichnet. 
• Themenbeschreibung: Der Inhalt der Informations

einheiten wird präzisiert. 
• Storyboard: Mit Hilfe einfacher Strichzeichnungen 

werden die einzelnen Bildschirminhalte in einem 
Diagramm dargestellt. 

• Interaktionsprogramm: Hier wird festgelegt, durch 
welche Zugriffsmethoden die einzelnen Szenen und 
Bildschirminhalte miteinander verknüpft werden. 

• Zugriffsmethoden: 
• sequentiell (durch den Autor festgelegt) 
• hierarchisch (nach Themen geordnet, durch den 

Autor festgelegt) 
• assoziativ (Zugriff vom Benutzer bestimmt, se

lektiver Zugriff auf Detailinformationen). 

Folgende Kriterien dürfen beim Erstellen des Dreh
buches nicht ausser acht gelassen werden: 
• Sicherstellung des fachlichen Hintergrundes 
• Analyse des Zielpublikums und der von diesem 

erwarteten Informationen 
• Gliederung der Information, relevante Informa

tionen zusammenfassen 
• Betitelung von Informationseinheiten: der Titel be

nennt, was die Informationseinheit beinhaltet 
• Informationen dort, wo der Benutzer sie erwartet, 

wenig Querverweise 
• Bildschirme nicht überladen, die Benutzer führen, 

Hilfen anbieten. 

Es ist von grossem Nutzen, ein Drehbuch mit einem 
bestehenden Autorensystem, d.h. mit bereits ent
wickelter, auf dem Markt verfügbarer Software, zu 
erstellen. Dadurch sind die Zugriffsmöglichkeiten für 
spätere Aktualisierungen durch das Museum selbst 
gewährleistet. 

Es sind vor allem zwei, heute weit verbreitete, der
artige Systeme zu nennen: zum einen das von Macro
media entwickelte Programm «Director», zum ande
ren das Produkt von Asymetrix, das sogenannte «Tool-
book». Die beiden Produkte zeichnen sich durch ver
schiedene Stärken aus: Toolbook, ein seitenorientier
tes, unter Windows zu verwendendes System, besitzt 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine relativ einfa
che Programmstruktur und unterstützt eine hohe Zahl 
von Datenformaten. Im grafischen Bereich, vor allem 
bei den Animationen, hat dieses Autorensystem aber 
seine Schwächen. Es eignet sich vor allem für Daten- 
banksysttme und einfachere Infopoints. Mit einigem 
Geschick lassen sich aber auch mit Toolbook grafisch 
ansprechende Multimediaprodukte entwickeln, und 
speziell bei einem knappen Budget ist dieses Produkt 
sicher vorzuziehen. Für die Erstellung komplexer An
wendungen mit vielen Animationen eignet sich Direc
tor, ein zeitorientiertes System mit einer vom Film 
stammenden Metapher besser. Director ermöglicht die 
Realisierung von Hybrid-CDs für Macintosh und 
MPC. Mit Toolbook hingegen lassen sich nur MPC-
Anwendungen generieren, dafür bietet dieses System 
die Möglichkeit, das Internet-Format HTML zu ex
portieren. 

Text 
Neue Publikationsformen wie CD-ROM oder multi
mediale Bildschirmpräsentationen müssen sowohl 
inhaltlich als auch gestalterisch besonderen Anforde
rungen genügen. 

Bezüglich des Inhaltes müssen vor allem das be
schränkte Platzangebot und die kurze Verweildauer 
der Besucherin, des Besuchers berücksichtigt werden. 
Folgende, z.T. von F. Waidacher8 aufgestellte Forde
rungen gelten auch für Bildschirmanwendungen: 
• Interessen wecken, Fehlmeinungen korrigieren, 

Fragen stellen, Probleme aufzeigen, Analogien an
bieten 

• Besucher dort abholen, wo sie sich befinden 
• in knapper Form mitteilen, was wichtig ist 
• Hauptbotschaft umsetzen: Sprache finden, halten; 

jedes Wort zählt; Sprache lieben; geradeaus spre
chen; überraschen; keine Fehler; keine unangemes
sene Wortwahl; keine rücksichtslosen, langweiligen 
Texte; trotzdem ist eine einheitliche Terminologie 
gewünscht: eine abwechslungsreiche Wortwahl für 
denselben Begriff verwirrt 

• max. 12-15 Wörter pro Satz, max. 3-4 Sätze pro 
Absatz, max. 45-75 Wörter pro Text 

8 Waidacher 1996,479ff. 



• 6 -7mal umschreiben! 
• Gesprochener Text wirkt , mit S t i c h w ö r t e r n unter

s tü tz t , besser als lange Textabhandlungen am B i l d 
schirm. Hyperlinks bedingen aber häufig , dass so
genannte Hotwords auf dem B i l d s c h i r m erscheinen. 
In diesem Fa l l sollte der gesprochene K o m m e n t a r 
mit dem geschriebenen Text deckungsgleich sein, 
was ausserdem eine gewisse Redundanz bewirkt . 

Schrift 
E i n e B i l d s c h i r m p r ä s e n t a t i o n sollte optisch die Q u a l i 
t ä t einer gedruckten Seite umsetzen 9 . W ä h r e n d die 
Computerschrif ten für die Druckerausgabe mit einer 
Auflösung von meist mehr als 300 dpi konzipier t sind, 
liegt die B i l d s c h i r m a u f l ö s u n g unter 100 ppi. B isher 
mussten diese Schriften mit aufwendigen Verfahren i n 
Bildbearbeitungssystemen wie z .B. Photoshop geglä t 
tet werden, u m eine a u f l ö s u n g s b e d i n g t e Defo rma t ion 
der Buchstaben einigermassen zu korr igieren. E s ist 
aber häuf ig eine Frage des Geschmacks, ob man un
scharfe dafür g e g l ä t t e t e 1 0 oder aber scharfe, zackige 
Schriften durch gehintete 1 1 , nicht g e g l ä t t e t e Le t t e rn 
vorzieht. Inzwischen gibt es einige E n t w i c k l e r 1 2 , 
welche die Bi ldschi rmdars te l lung ihrer Schriften opt i
miert haben. U m diese Schriften zusammen mit M u l 
t imediaanwendungen ausliefern zu k ö n n e n , m ü s s e n 
die entsprechenden L i z e n z e n erworben werden. F ü r 
Windows- und Macintoshbenutzer gibt es heute schon 
für den B i l d s c h i r m optimierte TrueTypes, welche als 
Systemschriften mitgeliefert werden. 
• Schr i f tgrösse (wenn mög l i ch ) nicht unter 14 Punk t 
• dunkler Hin te rgrund , helle Schrift; zu dunkler 

Hin te rg rund kann jedoch s t ö r e n d e Mat tscheiben
reflexionen verursachen 

• Flattersatz 
• Groteskschrif ten eignen sich besser als Serifen

schrif ten 1 3 

• horizontale Strukturierung: 1-3 hierarchische E b e 
nen nicht ü b e r s c h r e i t e n 

• vert ikale Strukturierung: max. 2 Spalten. 

Benutzer innen und Benutzer , und nicht zuletzt kann 
der Hin te rg rund die Corpora te Identity oder andere 
Inhalte auf diskrete Weise vermit teln. 

Vor lagen , z .B . Logos, sollten als B i t m a p (BMP) i n 
tegriert werden. W e n n sie als Postscript-Ddùei vor
liegen, m ü s s e n sie mit e inem Texturenprogramm 
bearbeiten werden, das Postscript-Dateien import iert . 

U m eine lange Ladezei t für die D a t e n ü b e r t r a g u n g 
auszuschliessen, sollten die Hin te rgrundbi lder exakt 
die geforderten Minimalvorausse tzungen der potenti
ellen Endanwender in oder des Endanwenders erfül
len: 640 X 480 P i x e l , 256 Farben, 72 dpi . 

Bilder 
E s ist na tü r l i ch von Vor t e i l , wenn man auf umfang
reiches A r c h i v m a t e r i a l z u r ü c k g r e i f e n kann. Str ich
zeichnungen und A b b i l d u n g e n lassen sich mit heuti
gen M e t h o d e n (Scanner, digitale K a m e r a etc.) hervor
ragend digitalisieren und in eine Mul t imed iaanwen
dung einbauen. F ü r Negative und Dias bietet K o d a k 
seit einigen Jahren die Photo-CD an. Dieses Speicher
m e d i u m ist für eine grosse Datenmenge besonders 
geeignet, lassen sich doch zu e inem g ü n s t i g e n Preis bis 
zu 100 B i l d e r pro C D abspeichern. Sie k ö n n e n durch 
die ü b l i c h e n Autorensysteme problemlos direkt ein
gelesen werden. 

D i e geforderte A u f l ö s u n g für B i l d s c h i r m p r ä s e n t a 
t ionen liegt bei 72 dpi , die Farbtiefe sollte den Vorga 
ben der P roduk t ion entsprechen (8 Bit = 256 Farben, 
16 B i t = 32 000 Farben, 24 B i t = M i l l i o n e n Farben). 

Grafik 
Gra f iken k ö n n e n g rundsä t z l i ch in zwei A r t e n aufge
teilt werden. 
• 2 D - G r a f i k e n : Zweid imens iona le Gra f i ken werden 

vor a l lem i m Bere i ch des Screen-Designs eingesetzt 
und dienen häuf ig der B e n u t z e r f ü h r u n g . 

• 3 D - G r a f i k e n : D i e dreidimensionalen Gra f i ken sind 
meist animiert. 

Icons 
F ü r die Organisa t ion g r ö s s e r e r Datenmengen eignen 
sich Bi ldsprachelemente ihrer vielschichtigen B e d e u 
tung wegen häuf ig erstaunlich schlecht. N ich t selten 
sehen sich Benutzer innen und Benutzer e inem Rate
spiel zur Interpretation unbekannter P ik togramme 
g e g e n ü b e r g e s t e l l t . D i e u r s p r ü n g l i c h e Zeichenabsicht 
verkehrt sich dabei in ein verwirrendes Gegente i l . E s 
gibt aber inzwischen vor a l lem für g e ü b t e A n w e n d e r 
geläuf ige Elemente , die als Navigat ionsmit te l einge
setzt werden k ö n n e n . L e i d e r sind diese Ze i chen häuf ig 
nicht sehr dekorativ, lassen dafür aber die « i cono-
graf ische» A b s i c h t erkennen. 

Hintergrund 
B i l d s c h i r m p r ä s e n t a t i o n e n bieten die Mög l i chke i t , 
Informationen in besonderem Masse aufzubereiten. 
O b j e k t o b e r f l ä c h e n und farbige H i n t e r g r ü n d e sind 
eine wertvolle Orientierungshilfe. Sie strukturieren 
Inhalte und füh ren unbewusst das Interaktionsver
halten des Anwende r s oder der A n w e n d e r i n . D i e Farb
wahl wiederum hat einen Einfluss auf die G e f ü h l e der 

9 Schriftgestaltung für den Druck: vgl. Hartmann 1997. 
10 Durch das Einfügen zusätzlicher Pixels mit interpolierten Hel

ligkeitswerten wird die gekantete «Stufung» der Buchstaben
konturen, durch sogenanntes Antialiasing, geglättet. 

11 Instruktionen im Fontprogram, welche den Fontscaler mit Zu
satzinformationen versorgen. 

12 Z.B. Adobe (http://www.adobe.com), Bitstream (http://www. 
bitstream.com), Fontiform (http://www.tripleclick.de/fonti- 
form), Linotype-Hell (http://www.linotype-hell.de), Monotype 
(http://www.monotype.com). 

13 Die Serifen erscheinen bei kleineren Schriftgraden am Bild
schirm durch geglättete Darstellung nur als Pixel mit abge
schwächten Farbwerten. 

http://www.adobe.com
http://www
http://bitstream.com
http://www.tripleclick.de/fonti-
http://www.linotype-hell.de
http://www.monotype.com


Animation 
D i e bewegten Bi ld fo lgen einer A n i m a t i o n lassen sich 
mit spezieller Animat ionssof tware erzeugen. D i e Posi
t ionen der erzeugten B i l d e r k ö n n e n für bestimmte 
Ze i tpunkte vorgegeben werden, und das P rog ramm 
berechnet anschliessend die Zwischenposi t ionen; auch 
L ich tque l l en und B l i c k w i n k e l lassen sich s imulieren. 
• Normalerweise ist eine 3 D - A n i m a t i o n ab C D - R O M 

nur mit Spezialkarte «ruckel f re i» abspielbar. 
• A u f heutigen P C s ist die Vol lb i ldschi rmdars te l lung 

nur mit Spezialkarte mögl ich . 
• A u f e inem kle ineren Ausschnit t (320 x 240 Pixel ) ist 

das « rucke l f re ie» A b s p i e l e n gewähr l e i s t e t . 

Ton 
E s k ö n n e n drei A r t e n unterschieden werden: 
• A k t i o n s t o n 
• Un te rma lung 
• gesprochener Text. 

D e r A k t i o n s t o n kann aus Soundlibraries kopier t 
werden. 

Untermalungsmusik kann ebenfalls aus M u s i k b i 
b l io theken (Urheberrechte: S U I S A 1 4 ) kopier t werden. 
D i e T o n q u a l i t ä t muss oft zugunsten des Bildspeichers 
verringert werden. Insgesamt erscheinen auf e inem 
B i l d s c h i r m ca. 300 KB/sec. davon verschlingt nicht
kompr imier te r Ton in C D - Q u a l i t ä t bereits 150 K B / s e c . 

Gesprochener Text muss i n e inem Tonstudio auf
genommen, digitalisiert und geschnitten werden. P ro 
fessionelle Sprecherinnen und Sprecher sind bei Fach
a u s d r ü c k e n und für die Gewich tung des Inhaltes auf 
direkte U n t e r s t ü t z u n g der Projekt le i tung angewiesen 
und soll ten w ä h r e n d der Aufnahmen begleitet werden. 
In Kenntn is des Drehbuches ist es dabei auch mögl i ch , 
die einzelnen Sequenzen korrekt zu schneiden und 
dementsprechend zu bezeichnen. F ü r die A u s w a h l der 
S t imme stehen in j edem Tonstudio Musterbeispiele 
zur Ver fügung . 

Video 
Zuers t muss man wissen, ob der zu drehende F i l m nur 
für die C D - R O M - P r o d u k t i o n verwendet w i r d oder ob 
er auch i n eine h e r k ö m m l i c h e V i d e o p r o d u k t i o n ein-
fliessen sol l . Ü b l i c h e r w e i s e w i r d mit Fernsehstandard 
B E T A C A M gearbeitet. D i e Kompressionsart sollte 
wenn mög l i ch auf der s p ä t e r verwendeten Software 
basieren (z.B. QuickTime [Apple] oder Video for  
Windows). Diese Algorithmen-Standards k ö n n e n ohne 
Hardwarezusatz Videof i lme abspielen. D i e G r ö s s e ist 
jedoch begrenzt und liegt heute bei 320 X 240 Pixel. 
M i t entsprechender Erwei terungskarte kann der 
Compu te r V ideos in vol ler B i l d s c h i r m g r ö s s e abspie
len. D a z u w i rd die Kompressionsart MPEG 1 verwen
det. 

F ü r die Urheberrechte z u s t ä n d i g sind: F i l m , Fe rn 
sehen (Swissimage 1 5 ) , T o n ( S U I S A 1 6 ) , Text und B i l d 
(Pro L i t t e r i s 1 7 ) . E i n allfäl l iger Lizenzver t rag sollte 
e in umfassendes Urheberrecht einschliessen ( Ä n d e -
rungs-, Bearbeitungs-, Verv ie l fä l t igungs- , Verb re i -
tungs-, Verwertungs-, Z e r s t ö r u n g s r e c h t ) . N ich t aus
d rück l i ch zugestandene Rechte verble iben be im 
A u t o r ! 

Ne tz - und O n l i n e s e n d e g e f ä s s e sind i m Urheber 
rechtsgesetz von 1993 noch gar nicht be rücks i ch t ig t . 
M a n ist also gezwungen, dem Stand der Technik vor
auszueilen und Rechte zu verlangen, die das Gesetz 
evtl . noch gar nicht be rücks i ch t i g t hat. D i e rechtliche 
Si tuat ion muss vor a l lem zwischen U r h e b e r und V e r 
lag g e k l ä r t werden und erfordert ein professionelles 
Clear ing . 

P rodukt ion der C D - R O M 

A u f einer C D - R O M kann eine Datenmenge von max. 
650 M B gespeichert werden, was s e lb s tve r s t änd l i ch 
schon bei der E n t w i c k l u n g einer A n w e n d u n g zu be
denken ist. V o r a l lem wenn mehrere Sprachen mit B i l d 
und T o n gespeichert werden m ü s s e n , ist diese an sich 
grosse D a t e n k a p a z i t ä t oft knapp bemessen. 

Premastering 
In e inem Premastering werden die D a t e n so aufbe
reitet, dass die B e n u t z e r o b e r f l ä c h e , auf der die C D ge
braucht wi rd , diese D i s k erkennt und einlesen kann. 
Diese r Arbe i t sgang ist nur nö t ig , wenn die D a t e n in 
e inem nicht bereits P C - ü b l i c h e n Format in die P ro 
d u k t i o n s s t ä t t e geliefert werden. 

Mastering 
B e i m Mas te r ing w i rd das Ausgangsprodukt für die 
s p ä t e r e Massenproduk t ion hergestellt. Mi t te l s eines 
h o c h p r ä z i s e n Laserstrahls werden die D a t e n auf eine 
mit einer l ichtempfindl ichen Mate r i e beschichtete 
Glasplat te gebrannt. Das entstandene R e l i e f w i r d mit 
Si lber beschichtet, damit die O b e r f l ä c h e leiten kann. 

Galvanoplastie 
V o m Glassmaster w i rd nun ein Stamper (ein Press
werkzeug) angefertigt, mit dessen H i l f e die effektive 
C D hergestellt werden kann. 

Rechtl iche Aspekte 

Tradit ionellerweise w i r d nur e in M e d i u m digitalisiert; 
die mul t imediale K o m b i n a t i o n von B i l d , Ton und Text 
bringt aber auf diesem Gebie t wesentliche Neuerun
gen. 

14 Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber 
musikalischer Werke, Bellariastrasse 82,8038 Zürich. 

15 Swiss Image, 3, rue Adrien Lachenal, 1207 Genève. 
16 Vgl.Anm.l4. 
17 Pro Litteris, Universitätsstrasse 96, Postfach, 8033 Zürich. 



Replikation 
In der letzten Phase der P roduk t ion w i r d die C D ge-
presst. P ro Stamper lassen sich 5000 bis 8000 K o p i e n 
anfertigen. 

Verpackung 
Z u r Ze i t besteht die M ö g l i c h k e i t zwischen Kar tonver 
packungen und den g ü n s t i g e r e n Standard-Jewelboxes 
zu w ä h l e n . V o r a l lem be im Ver t r ieb ü b e r den B u c h 
handel ist die Kar tonverpackung sicher vorzuziehen: 
Sie lässt sich besser p r ä s e n t i e r e n , bietet gestalterisch 
die besseren M ö g l i c h k e i t e n und hebt sich von den 
M u s i k - C D s und von der Mehrhe i t der C D - R O M s 
deutl ich ab. 

Hardware 

Infopoint 
In einen Infopoint lassen sich prakt isch alle auf dem 
M a r k t e r h ä l t l i c h e n Rechner install ieren. D i e A n f o r 
derungen an die Hardware k ö n n e n in diesem Falle also 
auch erst nach Fert igstel lung der Software festgelegt 
werden. D ie s hat den V o r t e i l , dass die Hardware opt i 
ma l auf das P roduk t abgestimmt werden kann. E s ist 
dabei k o s t e n g ü n s t i g e r mit Bauste inen zu arbeiten und 
einzelne K o m p o n e n t e n wegzulassen. E s gibt A n w e n 
dungen ohne T o n womi t sich eine Soundkarte oder 
Lautsprecher e r ü b r i g e n . A u c h ein C D - L a u f w e r k ist oft 
überf lüss ig , denn die D a t e n k ö n n e n direkt auf die Fest
platte geladen werden. 

F ü r die Bed ienung des Systems stehen heute ver
schiedene M ö g l i c h k e i t e n der B e r ü h r u n g s e i n g a b e zur 
Ver fügung : 

• Touchscreen M o n i t o r 
• TouchPen® 
• ThruGlass® M o n i t o r 
• E s gibt auch die M ö g l i c h k e i t , mi t H i l f e v o n Track

ba l l oder M o u s e zu navigieren, wobei letztere wegen 
der Z e r s t ö r u n g s a n f ä l l i g k e i t und dem hohen War
tungsaufwand sicher nicht zu empfehlen ist. 

CD-ROM 
Schon bei der E n t w i c k l u n g des Produktes muss be
kannt sein, ob ein MPC oder ein A p p l e Mac in tosh 
Compute r als P la t form benutzt werden wi rd . A u c h 
die Systemanforderungen m ü s s e n definiert werden, 
damit die He imanwender eine C D - R O M problemlos 
abspielen k ö n n e n . Sogenannte min imale Systembe
dingungen m ü s s e n erfüll t sein. 
F ü r Mac in tosh heisst das heute in der Rege l : 
• L C 475 oder h ö h e r 
• m in . 8 MB RAM (16 M B empfohlen) 
• System 7.0 oder h ö h e r 
• double speed C D - R O M - L a u f w e r k 
• B i l d s c h i r m 640 x 480 P ixe l , 256 Farben. 

F ü r einen M u l t i m e d i a P C bedeutet dies: 
• 486 oder h ö h e r 
• m in . 8 M B R A M (16 M B empfohlen) 
• Microsof t Windows 3.1 oder h ö h e r 
• B i l d s c h i r m 640 x 480 P ixe l , 256 Farben 
• double speed C D - R O M - L a u f w e r k 
• S o u n d B l a s t e r ™ oder 100% kompat ib le Sound

karte. 



Praktischer Teil 

Init ialisierung 

A u c h am R ö m e r m u s e u m entstand der Wunsch , die 
Besucher innen und Besucher mit H i l f e einer M u l t i 
mediaanwendung zu informieren. Ausgehend von der 
Fü l l e an S e h e n s w ü r d i g k e i t e n wol l ten wir mit e inem 
Infopoint eine Selektionshilfe anbieten. E r sollte auf 
die A t t r a k t i v i t ä t der B a u d e n k m ä l e r und Sehens
w ü r d i g k e i t e n aufmerksam machen. D i e breite Z i e l 
gruppe 1 8 bestimmte dabei die F o r m der A p p l i k a t i o n 
und damit den A u f w a n d zur E n t w i c k l u n g des neuen 
M e d i u m s : E s sollte eher in konvent ionel ler Weise 
erscheinen und einfache Strukturen aufweisen. 

Konzept 

Checkliste 
39 S e h e n s w ü r d i g k e i t e n 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 sollen den j äh r l i ch 120000 bis 140000 B e 
sucherinnen und Besuchern in geeigneter F o r m vor
gestellt werden: 
• Das Informationssystem ist als Selektionshilfe ge

dacht und sol l die B e d ü r f n i s s e der einzelnen B e 
suchergruppen b e r ü c k s i c h t i g e n . A u f Al terss t ruktur , 
Sozialstruktur, Besuchsintervalle ist R ü c k s i c h t zu 
nehmen. 

• Das Informationssystem stellt die Basis für die 
P roduk t ion einer C D - R O M ü b e r 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 dar. 

• A k z e p t a n z durch eine einfache, logisch struktu
rierte A n w e n d u n g ist angestrebt. 

• D i e A n w e n d u n g sollte durch die Mi ta rbe i te r der 
R ö m e r s t a d t , mög l i chs t ohne fremde Hi l f e , bearbei
tet und ausgebaut werden k ö n n e n . 

• Berei ts vorhandene Da ten , vor a l lem Bi ldmate r i a l , 
sollten in geeigneter F o r m eingebunden werden, u m 
das Budget z u entlasten. 

• E s w ä r e s innvol l , die eingebundenen D a t e n in F o r m 
einer Datenbank auch z u k ü n f t i g e n Projekten zu
gängl ich zu machen. 

• D i e Vor te i le des neuen M e d i u m s sollten konsequent 
genutzt werden, d.h. die gedruckten F ü h r e r und 
Informationssysteme mussten s innvol l e r g ä n z t 
werden, und der G e w i n n muss auch v o m Benutzer 
erkannt werden k ö n n e n . 

Terminplan I 
A m konkre ten Be i sp ie l unserer A n w e n d u n g m ö c h t e 
ich hier den Terminplan vorstellen. Gene re l l w i rd bei 
Mul t imediapro jek ten davon ausgegangen, dass ein 
Dr i t t e l der Ze i t für die Konzep t ion , ein weiteres 
D r i t t e l für die Real i sa t ion und ein letztes D r i t t e l für 
die Eva lua t i on b e n ö t i g t werden. 

Grobkonzep t : Februar 1996 bis M a i 1996 
• Suche nach e inem kompetenten Partner 
• Vors te l lung eines L ö s u n g s a n s a t z e s 
• skizzieren eines modularen Projektablaufes 

• Arbe i t s te i lung zwischen den verschiedenen V e r 
tragspartnern 

• konkre te K o s t e n e i n s c h ä t z u n g 
• Vergabe des Auftrages an Partnerf irmen: M ä r z 

1996. 

Feinkonzept : Juni 1996 
• Das Feinkonzept beinhaltet eine p r ä g n a n t formu

lierte, schriftliche und grafische Projektbeschrei
bung mit den definit iven Vorgaben für Redak t ion , 
Text, B i l d , Gra f ik und A n i m a t i o n . 

P roduk t ion : Ju l i 1996 bis N o v e m b e r 1996 
• ausformulieren des Drehbuches 
• K o o r d i n a t i o n des Drehbuches mit dem Graf ik 

konzept , e inbinden desselben 
• aufbereiten und digitalisieren des Bi ldmater ia ls 
• Se i tenprodukt ion (Desktop) 
• Programmierung mit H i l f e eines Autorensystems 
• Urheberrechte einfordern 
• Feinprogrammierung, e in fügen von V e r k n ü p f u n g e n 

und Loops. 

Lancierung: Februar 1997 bis Juni 1997 
• Installation auf Hardware (ca. 2 Versuchskonsolen) 
• Kor r ek tu ren und anschliessend P r o d u k t i o n einer 

C D - R O M 

• Lanc ie rung des Produktes: Sommer 1997. 

Terminplan II 

H i e r w i r d versucht, einen länger f r i s t igen , zukunfts-
gerichteten Terminplan mit e inem modularen Projekt
ablauf zu skizzieren. 
Bauste in I: Februar 1996 bis Juni 1997 
• erstellen eines einfachen, a u s b a u f ä h i g e n Info

systems (3 Sprachen, ca. 80-100 Bildschirmsei ten) 
• Testphase an Infoterminals (inhaltliches Feedback) 
• anpassen des Inhaltes g e m ä s s den B e d ü r f n i s s e n der 

Besucher. 

Baus te in II: Juni 1997 

• P r o d u k t i o n der ersten 500-1000 C D s (3 Sprachen). 

Baus te in III: 1998 

• erstellen einer aktuel len Infoseite in in ternetkom
pat ib lem Format 

• e in fügen von A n i m a t i o n e n und Videocl ips . 
Baus te in IV : 1998 bis 2000 
• A u f der Basis des erworbenen K n o w - h o w s wi rd eine 

C D - R O M für Fachkreise erstellt. Das bisher erfass-
te Datenmater ia l w i rd durch digitalisierte Fachli te
ratur e r g ä n z t und so zur elektronischen Bib l io thek . 

18 U. Fichtner, Besucherumfrage Augusta Raurica 1994. Eine 
kulturgeographische Auswertung. JbAK 16, 1995, 185ff.; D. 
Felber, A . R. Furger, Besucherstimmen in Augusta Raurica. 
Zwölf Jahre Aufmunterung und Kritik im Ruinengelände und 
im Römermuseum. JbAK 16,1995,207ff. 



Finanzierung 
Römerstadt Augusta Raurica 

Inhalt, Konzept, Koordination 
(Meier-Riva*) 

Programmierung 
(Rümmeli, Meier-Riva) 

Sprecher 
(d, e: Schwegler) 

Ton 
(Meier-Riva*) 

Text 
(Meier-Riva*) 

Bild 
(Meier-Riva*) 

Sprache 
(Buser) 

Musik 
(Holliger, Eisen h offer) 

Ubersetzungen 
(Aitken, Hoffmann) 

Fotos, Strichzeichnungen 
(Schild, Schaub, Hänzi) 

Sprecher 
(f: Pidoux) 

Grafik, Animation 
(Rümmeli, Caruso) 

A b b . 2 R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A , Interaktives Informationssystem. Organ ig ramm einer M u l t i m e d i a 
produkt ion . 
(*) D i e Projekt lei tung steht in fachlicher und finanzieller Hins ich t in permanentem Kon tak t mit dem 
Auftraggeber (hier R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A ) . 

Budget 
Das Budget ist aufgeteilt i n externe, durch die Vergabe 
von A u f t r ä g e n entstehende Kosten , und in interne 
Kos ten , welche in unserem Falle die Eigenleis tungen 
der A u t o r i n 1 9 hypothetisch beziffern. Vorerst wurden 
nur die Bausteine I und II kalkul ier t . D i e Z a h l e n der 
externen Kos ten basieren auf P r i m ä r o f f e r t e n , die 
effektiven Kos ten konnten durch weitere Angebo te 
z u m Tei l erheblich gesenkt werden ( A b b . 4). 

Verantwortlichkeit 
In e inem schematisierten Organ igramm ( A b b . 2) sind 
die wichtigsten E lemente der hier vorl iegenden A n 
wendung aufgeführ t . E s muss betont werden, dass 
dieses Organisat ionsschema insofern etwas einfacher 
ausfäl l t , als auch die fachliche Kompe tenz - i n R ü c k 
sprache mit den Kol l eg innen und Kol l egen 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 - be i der Projekt

lei tung lag. D i e inhalt l iche Komponen te w i r d nie durch 
extern beigezogene Mul t imediaproduzen ten abge
deckt werden k ö n n e n . Das D i a g r a m m zeigt auch, dass 
i m Verg le ich z u Pr in tmedien ein g r ö s s e r e r A n t e i l an 
Einze l fak toren koordinier t werden muss. 

Realisation 

Basierend auf den Vorgaben des Konzeptes mit den 
Zie lvorgaben für Inhalt, Ze i tp l an und Budget , wurde 
i m Februar 1996 die eigentliche E n t w i c k l u n g des 
Informationssystems in A n g r i f f genommen. 

In groben Z ü g e n konnte das Konzep t beibehalten 
werden. Ich m ö c h t e hier aber doch einige P rob l em
punkte, welche sich i m ganzen A b l a u f stellten oder 
stellen k ö n n e n , ansprechen. 

Drehbuch 
Wicht ig ist, dass die Struktur der geplanten A n w e n 
dung einfach aufgebaut ist und sich die Informationen 
i n mög l i chs t kleine E inhe i t en gl iedern lassen. D e r 
Themenbaum diente als G r u n d g e r ü s t , i n welchem 

die V e r k n ü p f u n g der Informationseinheiten i n an
schaulicher Weise dargestellt wurde ( A b b . 3). I m 
Informationssystem der R ö m e r s t a d t s ind s ä m t l i c h e 
Zugriffsmethoden vertreten, wobe i die assoziative Z u 
gr i f fsmögl ichkei t aus G r ü n d e n der einfachen Benut
z e r f ü h r u n g etwas i n den Hin te rg rund tritt. 

A l s Be i sp ie l für den sequentiellen Zugr i f f sind die 
Highl ights zu e r w ä h n e n . In einer festgelegten zeit
l ichen Abfo lge werden einige besonders hervorzu
hebende S e h e n s w ü r d i g k e i t e n p r ä s e n t i e r t . M i t H i l f e 
eines Videobearbei tungsprogrammes werden, ent
sprechend der L ä n g e des gesprochenen Textes, Stand
bilder aneinandergereiht, so dass sie sich nachher 
als Videosequenz abspielen lassen. Diese F o r m der 
P r ä s e n t a t i o n hat den Nachte i l , dass die Sequenzen auf
grund der T e x t l ä n g e für jede weitere Sprach version 
neu festgelegt werden m ü s s e n . 

A l s Be i sp ie l für eine hierarchische Zugriffsmethode 
kann der Zugr i f f auf Zusatz informat ionen für die ein
zelnen S e h e n s w ü r d i g k e i t e n e r w ä h n t werden. F ü r jede 
der 39 S e h e n s w ü r d i g k e i t e n kann nebst einer Haupt 
seite eine zusä tz l i che Ebene mit B i l d und Ton aufge
rufen werden. 

Assoz ia t iv haben die Benutzer in und der Benutzer 
die Mög l i chke i t , auf einer Auswahlsei te p r i m ä r ein
zelne Stadtgebiete und s e k u n d ä r einzelne S e h e n s w ü r 
digkei ten zu w ä h l e n . Insgesamt ist das Informations
system sehr einfach gestaltet und verhindert so, dass 
sich die Benutzer innen und Benutzer durch den Z u 
griff auf Deta i l informat ionen i m System verl ieren. 

19 Da die Eigenleistungen im Rahmen einer Diplomarbeit er
bracht wurden, waren sie für den Auftraggeber unentgeltlich. 



Sprachauswahl 

Sehenswürdigkeiten 

j Forschung 

j Geographie 

j Gründung 

j Katastrophen 

\ Castrum Rauracense 

j veschiedenene Siedlung szentrei 

Highlights 

Stadtzentrum W feste Bildfolge 

Empfangsareal 

Hintergrundinfo F 
Tempel gallo-röm. Vierecktempel 

Hintergrundinfo F Hintergrundinfo F Hintergrundinfo F Hintergrundinfo F 
Stadtzentrum 0 

Römermuseum und Römerhaus Steindenkmâler 

Hintergrundinfo F 
I L 

Objekte im Forumareal Ausstellung im Curiakeller Zimmer mit Hypokaust 

Hintergrundinfo Hintergrundinfo F 
Forumtempel Basilica Curia 

Moj—I jTïintergrundinfoj—I Hint erg njndinfòj—̂  

Stadthauptachse 

Keller unter den Zentralthermen 

Hintergrundinfo F Hintergrundinfo 

Herberge Frauen- und Zentralthermen 

südwestl. Stadtrand 

Heiligtum Grienmatt 

Hintergrundinfo 

Ziegelei 

rj—̂  j Hintergrundinfo |— 

Gewerbehaus Schmidmatt Zeugen im heutigen Dorfbitd 

Hintergrundinfo F Hintergrundinfo F 

römischer Geschichtspfad west!. Stadtmauer 

Hintergrundinfo |—' 

"römischer" Haustierpark Osttor mit Stadtmauer 

Hintergrundinfo F Hintergrundinfo F 
Unterstadt und Kastell 

Hintergrundinfo F Hintergrundinfo F 

Wasserleitung 

Hintergrundinfo F 
Töpferei 

Hintergrundinfo j—' 

Kirche mit Baptisterium Brückenkopf 

Hintergrundinfo F Hintergrundinfo F 
A b b . 3 R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A , Interaktives Informationssystem. Schematisierter Themenbaum. 



Das g röss t e P r o b l e m be im Verfassen des Textes be
stand darin, dass in knappster F o r m ein M i n i m u m an 
p r ä z i s e n Aussagen gemacht werden musste. In leicht 
v e r s t ä n d l i c h e r Weise mussten dabei wissenschaftlich 
korrekte A n g a b e n gemacht werden, und oft wurde 
durch das b e s c h r ä n k t e Platzangebot u m jedes Wor t 
gerungen. 

A u c h die Frage, ob es s innvol l ist, den auf dem B i l d 
schirm erscheinenden Text sprechen zu lassen oder nur 
Stichworte anzubieten, war nicht einfach zu lösen . 
Ü b e r das A n k l i c k e n von Ho twords sollte n ä m l i c h für 
S p e z i a l a u s d r ü c k e ein Zugr i f f auf das Glossar e r m ö g 
licht werden, und gerade diese S p e z i a l a u s d r ü c k e sind 
als Stichworte häuf ig ungeeignet. Ich entschloss m i c h 
deshalb, den geschriebenen Text als Bestandtei l des 
Navigationssystems 1:1 zu vertonen. 

Schrift 
D i e Anforderungen , welche eine Compute ranwen
dung an Schriften stellt, wurden z u n ä c h s t u n t e r s c h ä t z t : 
D i e A u s w a h l der Schrift war begleitet von zahlreichen 
Versuchen, eine mög l i chs t lesefreundliche P r ä s e n t a 
t ion zu erzielen. D i e Standardsystemschriften, die mit 
Too lbook mitgeliefert werden, befriedigten dabei 
nicht. A u s K o s t e n g r ü n d e n war es aber auch nicht 
mögl i ch , eine l izenzpflichtige Schrift zu verwenden. 
D i e W a h l f iel deshalb auf die von Microsof t ent
wickelte, l izenzfrei installierbare « T r e b u c h e t » . 

Das b e s c h r ä n k t e Platzangebot e r m ö g l i c h t e es nicht, 
die geforderte M i n i m a l g r ö s s e von 14 Punk t ü b e r a l l 
einzuhalten, und auch die H i n t e r g ü n d e waren in bezug 
auf Textur und He l l igke i t nicht einfach auf das Schrift
b i ld abzust immen. H ä u f i g mussten deshalb K o m p r o 
misse zwischen Lesbarkei t und Ä s t h e t i k gefunden 
werden. 

Icons 
D e r Einsatz von Bi ldsprachelementen wurde i m vor
liegenden Produk t auf ein M i n i m u m b e s c h r ä n k t . E i n e 
R e d u k t i o n auf das Wesentl iche durfte aber nicht eine 
R e d u k t i o n auf das U n v e r s t ä n d l i c h e bedeuten, denn 
es war zu erwarten, dass bei unserem Z i e l p u b l i k u m 
viele A n w e n d e r i n n e n und A n w e n d e r « N e u l i n g e » sein 
w ü r d e n . Das dekorat iv Machbare wurde deshalb nicht 
ausgereizt. 

Hintergrund 
D i e H i n t e r g r ü n d e der einzelnen Informationseinhei
ten sollten nebst einer ansprechenden Un te rma lung 
auch als Or ien t ie rung dienen. Farbwahl und Textur 
lassen erkennen, wo i m System sich die Benutzer in , der 
Benutzer gerade befinden. E s zeigte sich, dass Foto
grafien eine p r e i s g ü n s t i g e Variante darstellen, eine 
grafische E inhe i t zu erlangen. E s ist allerdings wichtig, 
dass die A u s w a h l nicht al lein v o m Gra f ike r bestimmt 
wi rd . E s kann sonst passieren, dass, wie in unserem 
Falle u r s p r ü n g l i c h vorgesehen, ausgerechnet eine für 
die R ö m e r s t a d t unbedeutende Leihgabe auf der 
Frontseite erscheinen w ü r d e . 

Bilder 
E s w ä r e na tü r l i ch w ü n s c h e n s w e r t , dass für eine solche 
P roduk t ion auf eine bereits bestehenden Bi ldda ten
bank zurückgegr i f f en werden k ö n n t e . D i e wenigsten 
M u s e e n werden allerdings heute in dieser komfor ta
blen Lage sein. E s ist zu hoffen, dass wie bei uns - die 
E n t w i c k l u n g dieses Informationssystems - ein Anlass 
gefunden wi rd , eine solche Datenbank zu ini t i ieren. 

U n t e r den gegebenen U m s t ä n d e n gestaltete sich die 
Bi ldrecherche in unseren A r c h i v e n - wi r ve r fügen 
ü b e r 310000 Dias und Negat ive - sehr zeitaufwendig. 
D i e schliesslich ü b e r 180 verwendeten Fotos wurden 
auf P h o t o - C D s abgespeichert. W i r waren von der her
vorragenden B i ldau f lö sung (auch i m Standardformat) 
beeindruckt, einzig bei Innenaufnahmen ohne Kunst 
l ichtf i lm entstand ein u n s c h ö n e r Rots t ich , der sich 
auch mit H i l f e von Photoshop nicht entfernen Hess. 
D i e Speicherung auf P h o t o - C D g e h ö r t sicher zu den 
güns t ig s t en Var ianten der Bi lddigi ta l i s ierung und 
kann auch als Ausgangsmaterial für eine Bi ldda ten
bank empfohlen werden. 

Grafik und Programmierung 
D e r grafischen Gestal tung k o m m t in einer B i l d 
s c h i r m p r ä s e n t a t i o n eine grosse Bedeutung zu. I m 
u r s p r ü n g l i c h e n Budget wurde dafür ein relativ hoher 
Bet rag eingesetzt. D u r c h den engagierten Einsa tz der 
beigezogenen Programmier f i rma konnten diese K o 
sten letztendlich aber auf ein M i n i m u m b e s c h r ä n k t 
werden. E i n junges, innovatives T e a m 2 0 offerierte die 
Fe inprogrammierung ( se lbs tve r s t änd l i ch mit dem 
auch von mir verwendeten Autorensystem Too lbook) , 
d.h. das E i n f ü g e n spezieller L i n k s und L o o p s und die 
Opt imie rung der ganzen A n w e n d u n g einschliesslich 
des Screendesigns, zu e inem Pauschalpreis, der das 
Budget nicht zu stark belastete. A l s besonders frucht
bar erwies sich dabei unsere enge Zusammenarbei t : 
A u f der Basis des Konzeptes wurden in zahlreichen 
G e s p r ä c h e n W ü n s c h e formuliert und präz i s ie r t . V o n 
seiten der R ö m e r s t a d t lag dabei die Veranwor tung bei 
mir. D u r c h die intensive Vorbereitungsphase hatte ich 
sehr konkre te Vors te l lungen ü b e r die Gestal t dieser 
Mul t imediaanwendung, was einerseits den Spie l raum 
der Programmier f i rma e i n s c h r ä n k t e , dafür aber er
hebl ich Kos ten einsparte. D u r c h das exakt ausgear
beitete Drehbuch , welches bereits als einfache T o o l 
bookanwendung vorlag, konnten die Mi ta rbe i te r von 
« i n t e r a c t i v e » die konkrete A n w e n d u n g weiterent
wicke ln . D i e eigenen Erfahrungen mit Too lbook zeig
ten mi r Grenzen und M ö g l i c h k e i t e n dieses A u t o r e n 
systems. U n t e r dieser Voraussetzung sprachen wi r von 
A n f a n g an dieselbe Sprache und kostspielige M i s s 
v e r s t ä n d n i s s e bl ieben aus. D i e Zie lvors te l lungen mit 
Kostenvoranschlag wurden se lb s tve r s t änd l i ch schrift
l ich festgehalten. 

Animation 
U r s p r ü n g l i c h waren 3-4 A n i m a t i o n e n geplant. D i e zur 
Z e i t noch enormen Kos ten von rund C H F 20 000 - für 
die animierte 3 D - R e k o n s t r u k t i o n eines einzelnen r ö -

20 Codelab Interactive Software, Freilagerstrasse 5, Postfach, 
4023 Basel. E-Mail info@codelab.ch. 
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mischen Bauwerkes liessen aber diesen Wunsch vor
erst scheitern. Ich entschied mich für einige ausge
w ä h l t e Rekonst rukt ionszeichnungen, welche durch 
unseren hauseigenen Spezialisten angefertigt wurden. 
In lebendiger Weise vermit te ln auch diese Standbilder, 
zu e inem Bruch te i l der Kos ten für eine A n i m a t i o n , 
einen guten E i n d r u c k der u r s p r ü n g l i c h e n Gestal t eines 
Bauwerkes . F ü r die Zukunf t ist allerdings geplant, 
durch Sponsoring M i t t e l für 3 D - A n i m a t i o n e n freizu
setzen (vgl. Terminplan II, Bauste in III). 

Ton 
Schon zu Beg inn stand fest, dass das Informations
system vertont werden sollte. D i e einfach formulier ten 
Texte der einzelnen Bi ldschi rmsei ten eigneten sich gut 
für eine gesprochene Umsetzung. D i e Ver tonung er
laubt dem P u b l i k u m , auch in g r ö s s e r e r Ent fernung 
z u m Terminal , Informationen aufzunehmen. Das ge
meinsame Z u h ö r e n regt sicher auch zu G e s p r ä c h e n 
unter den Besuchern an. 

D i e «E ins t i egs se i t en» wurden i m Sinne einer N a v i 
gationshilfe mit e inem gesprochenen Kommen ta r 
versehen, und auch die textlosen « H i n t e r g r u n d s e i t e n » 
werden e r g ä n z e n d kommentier t . 

D i e deutsche Ver s ion wurde mit e inem Sprecher 
aufgenommen, der s p ä t e r auch die englische Vers ion 
sprechen sollte. D ie s hatte den V or t e i l , dass bei der 
Aufnahme der englischen Sprachversion eventuell 
anfallende Kor r ek tu ren am deutschen Text mit iden
tischer S t imme nochmals h ä t t e n aufgezeichnet werden 
k ö n n e n . Trotzdem ist es von V or t e i l , die Texte erst 
sprechen zu lassen, wenn sie abschliessend redigiert 
wurden. 

Das animierte Intro wurde mit M u s i k unterlegt. D i e 
Besucher innen und Besucher soll ten so auf den Info
point aufmerksam gemacht werden. 

Video 
A u c h das E i n f ü g e n von relevanten Videosequenzen 
scheiterte am kle inen Budget . E s gibt im Bere ich 
der interakt iven Mul t imed iap roduk t ionen zahlreiche 
Beispie le mit «Al ib i» -Videoc l ips , welche für die 
Fortschri t t l ichkeit des Produktes sprechen sollten. F ü r 
mich stand aber schon zu B e g i n n fest, dass diese 
Mul t imed iaanwendung p r i m ä r der Informationsver
mit t lung dienen sollte. O b w o h l i n unserem M u s e u m 
zahlreiche F i l m e und Videos von verschiedenen Fern
sehstationen gedreht wurden, h ä t t e die Verwendung 
dieses Mater ia ls - nebst rechtl ichen Prob lemen -
wenig zur Informat ion beigetragen. Ge rne h ä t t e ich 
aber neue Videos mit gezielten Fragestellungen pro
duziert, welche inhal t l ich eine effektive Bere icherung 
dieser A n w e n d u n g geboten h ä t t e n . W i e bei den S D -
A n i m a t i o n e n hoffe ich auch hier auf s p ä t e r zuflies-
sende Sponsoringgelder. 

Rechte 
D i e A b k l ä r u n g der Urheberrechte ist i n einer M u l t i 
mediaprodukt ion ein beinahe endloses Unterfangen. 
Ich hatte in unserem Fal l das grosse G l ü c k , dass prak
tisch das gesamte Bi ldmate r i a l von 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 selbst produziert wurde. D i e Copy
rightfragen b e s c h r ä n k t e n sich auf wenige Ausnahmen , 

wie einige Ze ichnungen und Fotografien, welche von 
externen Institutionen geliefert wurden. A l s sehr weise 
erwies sich das Vorgehen der R ö m e r s t a d t , schon seit 
Jahren für das gesamte bei uns gelagerte B i ldmate r i a l , 
auch wenn es von Dr i t t en erstellt wurde, das uneinge
s c h r ä n k t e Copyr igh t zu verlangen. 

Dass heute das Bewusstsein des Wertes von U r 
heberrechten gestiegen ist, bewiesen allerdings einige 
wenige, z ä h e Verhandlungen mit A n b i e t e r n von Luf t 
aufnahmen und Tondokumenten . V o r a l lem die Tat
sache, dass auch eine C D - R O M produzier t werden 
w ü r d e , füh r t e dazu, dass ich u m vertretbare Auflage
zahlen k ä m p f e n musste. Ers taunl ich war auch die Tat
sache, dass sich i m Falle von Tondokumenten Inter
preten und Produzenten nicht e inmal ü b e r ihre interne 
Rechtslage i m k laren waren. W ä h r e n d die Interpreten 
der M e i n u n g waren, sie k ö n n t e n mi r das Copyr igh t 
zusprechen, vertrat der Produzent die Ans ich t , dass 
er das alleinige Urheberrecht in A n s p r u c h nehmen 
k ö n n e . 

W i e dem auch sei, eine se r iöse A b k l ä r u n g der 
Rechte erfordert v ie l Z e i t und muss in j edem Falle vor 
einer C D - R O M - P r o d u k t i o n abgeschlossen sein. 

Effektive Kosten 
D i e effektiv angefallenen Kos ten werden den budge-
tierten B e t r ä g e n g e g e n ü b e r g e s t e l l t und sind in A b 
bi ldung 4 ersichtlich. 

N ich t au fge führ t sind die Kos ten für Rekons t ruk
tionszeichnungen, welche durch den Ze ichner der 
R ö m e r s t a d t , M a r k u s Schaub, angefertigt wurden. A u c h 
unsere Hausfotografin U r s i Schi ld machte einige neue 
Aussenaufnahmen speziell für diese A n w e n d u n g . D a 
die A n s p r ü c h e für die Mul t imed iaanwendung mit den
jenigen der Ausste l lung « O U T O F R O M E » 2 1 koordin ier t 
wurden, konnten durch den Synergieeffekt auf beiden 
Seiten Kos ten eingespart werden. So wurden die R e 
konstrukt ionszeichnungen für beide Projekte verwen
det, und auch die neu entstandenen Fotos wurden so
w o h l in der Mul t imed iaanwendung als auch i n der b i 
nat ionalen Ausste l lung eingesetzt 2 2 . 

21 Unter dem Titel «OUT OF ROME» wurde am 25. März 1997 in 
Budapest eine ungarisch-schweizerische Ausstellung zu den 
der römischen Provinzstädten Aquincum und Augusta Raurica 
eröffnet. Die Ausstellung wird von März bis August 1998 in 
Augst zu sehen sein. 

22 Im Ausstellungsbuch K. Kob, P. Zsidi, A . R. Furger et al., Out 
of Rome. Augusta Raurica / Aquincum. Das Leben in zwei rö
mischen Provinzstädten (Basel 1997) fanden folgende von 
Markus Schaub angefertigte und in der Multimediaproduktion 
integrierte Abbildungen Verwendung: Abb. 34 (Stadtüber
sicht), 55 (Forumtempel), 73 (Frauenthermen), 105 (Castrum 
Rauracense), 155 (Gewerbehaus Schmidmatt), 277 (frühchrist
liche Kirche mit Baptisterium) und 302 (Grabrotunde beim 
Osttor); ferner eine neue Rekonstruktion vom Schönbühltem
pel (vgl. A . R. Furger, Kurzführer Augusta Raurica. Archäolo
gischer Führer durch Augst/Kaiseraugst 5 [Augst 1997] Abb. 8). 



Leistungen/Komponenten Budget effektive 

Kosten 
Baustein I externe Kosten Autorensystem (Toolbook) 1790.00 Baustein I externe Kosten 

Programmierung 12000.00 7500.00 

Baustein I externe Kosten 

Grafik/Animation (ca. 80 Screens, 1 animierte 
Startseite, 2-3 weitere Animationen) 

15000.00 2500.00 

Baustein I externe Kosten 

Video 1350.00 

Baustein I externe Kosten 

Bilddigitalisierung (ca. 200 Stück) 640.00 700.00 

Baustein I externe Kosten 

Orthophoto Swissair (inkl. Rechte) 2200.00 

Baustein I externe Kosten 

Ubersetzungen (2 Sprachen) 4000.00 4600.00 

Baustein I externe Kosten 

Tonstudio (3 Sprachen) 4200.00 4000.00 

Baustein I externe Kosten 

Sprecher/Sprecherin (3 Sprachen) 5000.00 5000.00 

Baustein I externe Kosten 

Musik fur max. 2 Minuten 0.00 

Baustein I externe Kosten 

Koordination (inkl. Qualitätssicherung) 3500.00 0.00 
Baustein I interne Kosten Projektmanagement (inkl. Spesen) 8500.00 0.00 Baustein I interne Kosten 

Konzept 3500.00 0.00 

Baustein I interne Kosten 

Drehbuch/Redaktion 7500.00 0.00 

Baustein I interne Kosten 

Bildredaktion 3000.00 0.00 

Baustein I interne Kosten 

Tonredaktion 600.00 0.00 

Baustein I interne Kosten 

Seitenproduktion 640.00 0.00 

Baustein I interne Kosten 

Grobprogrammierung 1500.00 0.00 
Baustein I Hardware Rechner 3000.00 2500.00 Baustein I Hardware 

Infosäule (spritzwassergeschützt, vandalen-
sicher, inkl. Monitor) 

7500.00 10000.00 

Baustein II CD-ROM 

(1000 Stück) 
Glassmaster 980.00 980.00 Baustein II CD-ROM 

(1000 Stück) Pressen 1700.00 1700.00 

Baustein II CD-ROM 

(1000 Stück) 
Booklet (2 Seiten, vierfarbig), 
inkl. Standard-Box 

870.00 870.00 

Total Fr. 84980.00 30550.00 

A b b . 4 R Ö M E R S T A D T A U G U S T A R A U R I C A , Interaktives Informationssystem. Verg le ich von Budget und effek

t iven Kos ten . 

Kostenvergleich 

Gerne zitiere ich hier das Be i sp ie l eines Messe-Info-
k iosks 2 3 , welcher an der internationalen Funkausstel
lung in B e r l i n 1995 p r ä s e n t i e r t wurde. D i e Kos ten für 
diese A n w e n d u n g (50 M i n . , eine Sprache) lassen unser, 
i n der A u s f ü h r u n g allerdings sicher bescheideneres 
Produkt (120 M i n . , 3 Sprachen) in einem etwas 
anderen L i c h t erscheinen. D i e angefallenen Kos ten 
(ca. C H F 55 000. - ) 2 4 für den Bauste in I unseres Pro
jektes machen weniger als e in D r i t t e l 2 5 des für den 
Messe-Infokiosk beanspruchten Betrages aus. V o r 
al lem die in unserem Projekt als interne Leis tungen 
bezeichneten Kos ten und der A u f w a n d für die P ro 
grammierung sind be im Messestand erheblich h ö h e r . 

23 Vierbuchen 1996,36. 
24 Die Eigenleistungen der Autorin werden für den Vergleich 

ebenfalls mit einbezogen. 
25 Für den Vergleich wurden nur die in beiden Projekten durch

geführten Produktionsschritte berücksichtigt. 



Fazit 

E s macht ausserordentlich Spass, und es ist sowohl 
spannend als auch lehrreich, eine Mul t imed iap ro 
duk t ion zu planen und zu koord in ie ren , auch wenn die 
P lu r id i sz ip l ina r i t ä t besondere Einsatzbereitschaft for
dert. Se lb s tve r s t änd l i ch gibt es heute « G e n e r a l u n t e r 
n e h m e n » , welche für die E n t w i c k l u n g beigezogen wer
den k ö n n e n . E s w i r d aber immer uner l ä s s l i ch sein, dass 
eine Fachperson die F e d e r f ü h r u n g i n e inem solchen 
Projekt ü b e r n i m m t und die Verantwor tung tragen 
kann. B e i einer Auftragsvergabe gilt es ausserdem zu 
beachten, dass Mul t imed iaen twick le r ihre Schwer
punkte haben und ihre Offerten dementsprechend 
ausfallen. E i n grafisch orientierter Bet r ieb w i r d dem 
gestalterischen Be re i ch eine besondere Bedeutung 
beimessen, w ä h r e n d Programmierer ihr P roduk t ins 
Z e n t r u m stellen werden. A u c h wenn es zeitaufwendi
ger ist, erachtete ich es stets als angenehm, selbst die 

geeigneten Spezialisten a u s w ä h l e n z u k ö n n e n . Selbst
v e r s t ä n d l i c h wirkte sich dieser Faktor auch auf das 
Budget aus, konnten doch für jedes Segment kosten
güns t ige Var ian ten gesucht werden. W i e der Begr i f f 
«Mul t i -» schon impliz ier t , s ind sehr viele Faktoren und 
damit auch Menschen bei der P roduk t ion einer sol
chen A n w e n d u n g involvier t , was n a t ü r l i c h in jedem 
F a l l eine Teamarbeit voraussetzt. D i e verschiedenen 
Bereiche, die i n eine Mul t imed iaanwendung einflies-
sen, f ü h r t e n zu u n z ä h l i g e n fruchtbaren G e s p r ä c h e n 
mit Ko l l eg innen und Ko l l egen der unterschiedlichsten 
Fachrichtungen, und häuf ig brachten diese G e s p r ä c h e 
eine andere Sichtweise mit sich. D a s entstandene in 
teraktive Informationssystem - ein neues K o m m u n i 
kat ionsmit te l - ist somit selbst ein P roduk t intensiver 
i n t e rd i s z ip l i nä r e r K o m m u n i k a t i o n . 

A^USblick ^ r UUC^ ^aS Alphabet brachten 
durch das Zerhacken der Welt in 
visuelle Abschnitte die Harmonie der 
Wechselbeziehungen zum Verstum
men. 

Marshall McLuhan 

E s ist i n den letzten Jahren v ie l ü b e r M e d i e n und B o t 
schaften geschrieben worden, und ich fühle mich nicht 
berufen, hier eine weitere, wie es der Semiot iker E c o 2 6  

nennt, «au fwend ig formulierte B i n s e n w a h r h e i t » , an
zufügen . Betrachten wi r aber die Theor ien des vie l 
zi t ierten M c L u h a n 2 7 , so fällt auf, dass sich selbst ein 
angesehener Kommunika t ions theore t iker bezüg l i ch 
F o r m , C o d e und K a n a l einer Botschaft i n Wide r 
s p r ü c h e verstrickt. Ge rne m ö c h t e ich aus heutiger 
Sicht obiges Z i ta t e r g ä n z e n und hier an fügen , dass 
viel leicht gerade eine Mul t imed iaanwendung die H a r 
monie der Wechselbeziehungen u n t e r s t ü t z e n k ö n n t e . 
D i e Benutzer und Benutzer innen erhalten wie schon 
e r w ä h n t 2 8 durch das neue M e d i u m die M ö g l i c h k e i t , die 

F o r m der K o m m u n i k a t i o n selbst zu beeinflussen und 
die visuel len Abschni t t e i n zeit l icher und r ä u m l i c h e r 
Hins ich t harmonisch zu v e r k n ü p f e n . E i n e der Haupt 
thesen M c L u h a n s 2 9 , dass die F o r m der Botschaft ihr 
wahrer Inhalt sei, m ö c h t e ich gar vehement in Frage 
stellen. D e r Inhalt, die kreative, fachlich fundierte, den 
Benutzer und die Benutze r in l iebende Botschaft, 
sollte gerade i m Bere i ch der kul ture l len Vermi t t lung 
i m Z e n t r u m stehen. D i e Aufgabe der Gestal ter innen 
und Gestal ter einer M u l t i m e d i a p r o d u k t i o n ist es aber, 
mit den v e r f ü g b a r e n M i t t e l n den A n w e n d e r i n n e n und 
A n w e n d e r n zu e r m ö g l i c h e n , dass dieser Inhalt t a t s äch 
l ich als Botschaft empfangen w i r d . . . 

26 Eco 1996,260. 
27 McLuhan 1964, McLuhan 1967. 
28 Vgl. oben mit Anm. 6. 
29 McLuhan 1967. 
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Glossar 
Algorithmen: Rechenvorgänge, die nach einem bestimmten 

Schema ablaufen. 
Animation: Bewegte, häufig dreidimensionale Grafik, bei der Com

puterbilder in schneller Abfolge aneinandergereiht werden. 
Asset: Assets sind die Bausteine einer Publikation. Während bei 

Drucksachen lediglich Bild- und Textmaterial verarbeitet 
werden, kombinieren komplexe Multimediaproduktionen digi
talisierte Videosequenzen, Musik/Klang, Texte und Bilder. 

Asset-Management: Beschaffung der einzelnen Bausteine einer 
Produktion und Sicherung der entsprechenden Nutzungsrechte. 

Auflösung: Qualität der Bildschirmdarstellung. Sie wird mit Hilfe 
zweier Zahlen beschrieben, welche die Menge der vertikalen 
und horizontalen Bildpunkte angeben: je höher die Auflösung, 
desto feiner die Darstellung. 

Autorensystem: Mit einem Autorensystem lassen sich Verknüpfun
gen verschiedener Medien wie Ton, Bild und Text realisieren. 
Sie ermöglichen eine Präsentation, bei der die Benutzerinnen 
oder Benutzer interaktiv am Geschehen beteiligt sind. 

Bit: (binary digit). Kleinste elektronische Einheit mit nur zwei Zu
ständen: 0 = aus; 1 = ein. Ein Byte besteht aus 8 Bits. Insgesamt 
lassen sich mit 8 Bit 256 Zeichen darstellen. 

BMP: Dateiformat für Bitmaps unter Windows. Praktisch alle Bild
verarbeitungsprogramme unter Windows können BMP-Da-
teien lesen und schreiben. 

CD-i: Standard als Format für hypermediale Verknüpfung multi
medialer Anwendungen. Die CD-i unterscheidet zwischen 
einem Sektor, der sich für Computerdaten nutzen lässt, und 
einem zweiten, quasi parallelen, welcher für Video respektive 
Audio zur Verfügung steht (bei der C D - R O M dürfen Daten nur 
kontinuierlich aufeinanderfolgend auf der Disc gespeichert 
sein). Die Wiedergabe erfordert einen speziellen von Philips 
entwickelten Player. 

CD-ROM/XA: Im Gegensatz zur herkömmlichen C D - R O M ist die 
C D - R O M / X A (wie die CD-i) sektordefiniert und bietet damit 
eine optimale Grundlage zum Einbinden multimedialer Daten. 

CD-ROM: CD bedeutet Compact Disk, R O M ist ein elektronischer 
Speicher, der nur gelesen werden kann (read only memory). Auf 
einer C D - R O M finden 640 Megabyte Daten Platz, unabhängig 
davon, ob es sich um Text-, Bild- oder Toninformationen han
delt. Zum Abspielen wird ein CD-ROM-Laufwerk benötigt. 

Datenbank: Eine Art elektronischer Karteikasten ermöglicht den 
raschen Zugriff auf Daten. Heute ist es auch möglich, Bild- und 



Tonmaterial mitabzuspeichern. Mit der entsprechenden Daten
maske versehen wird die Datenbank so zur einfachen Multi
mediaanwendung. 

digital: Digit ist die Bezeichnung für eine Binärziffer. Beim 
Digitalisieren werden Buchstaben, Zeichen und Ziffern so auf
bereitet, dass sie vom Computer, welcher mit dem Binärsystem 
arbeitet, als solche erkannt werden. 

dpi: Durch die Einheit dots per /neh, ein Mass für die Punktauflö
sung, wird die Anzahl der Punkte pro Zoll für die Druckausgabe 
festgehalten. 

3D: Räumliche Darstellung von Gegenständen. 
Hotword: Häufig auch als Aktionswort bezeichnet. Eine Aktion des 

Benutzers (Berührung oder Mausklick) löst ein Ereignis aus. 
Ein Hotword ist ein sogenanntes Hyperlink, welches den Zu
griff auf eine weitere Informationsebene ermöglicht. Hotwords 
sind meist speziell gekennzeichnet, sie sind entweder mit Rah
men versehen oder farbig hervorgehoben. 

HTML: (ifyper Text Markup Language). Programmiersprache 
für Seiten im World Wide Web (WWW) zur Integration aller 
multimedialen Anwendungen auf Informationsseiten. Die 
in diesem Format erstellten Dokumente enthalten ASCII-
Zeichen, die sich von Browsern interpretieren lassen. 

Hybrid: CD-Format, welches den Benutzern erlaubt, die An
wendung sowohl auf Macintosh-Rechnern als auch auf PCs 
abzuspielen. 

Hyperlink: Knoten innerhalb eines Interaktionsprogramms, der es 
ermöglicht, aktiv auf den weiteren Ablauf einer Anwendung 
Einfluss zu nehmen. 

Hypertext: Der Begriff wurde vom kalifornischen High-Tech-
Visionär Ted Nelson geprägt. Einzelne Informationseinheiten 
werden in Form von «Knoten» dargestellt und netzartig mit
einander verbunden. Hypertexte erlauben der Benutzerin oder 
dem Benutzer assoziativ, in nicht festgelegter Reihenfolge, auf 
diese Informationseinheiten zuzugreifen. 

Infopoint: Auch als POI-System (Point Of information) bezeich
net. Alleinstehende Multimedia-Säulen, welche normalerweise 
mit berührungsempfindlichen Bildschirmen («Touchscreen») 
ausgerüstet sind. Rechner und Lautsprecher sind, vor Umwelt
einflüssen geschützt, in einem kompakten Gehäuse unterge
bracht. Im amerikanischen Sprachraum werden sie häufig als 
«Kiosk» bezeichnet. 

Infotainment: Verbindung von lernunterstützenden Aspekten der 
Unterhaltung mit faktenorientierter Informationsvermittlung. 

Interaktiv: Wechselseitige Beeinflussung eines Vorgangs. Beispiels
weise kann das Berühren eines Touchscreens ein Bildschirm-
ereignis auslösen und evoziert damit eine weitere Handlung des 
Benutzers oder der Benutzerin. 

Interface: (engl. Schnittstelle). Bedienungselemente als Schnitt
stellen zu Benutzerin oder Benutzer. Buttons, Dialogboxen oder 
Icons sind grafische Benutzerschnittstellen. 

KB: Kilobyte ist die Masseinheit für eine bestimmte Informa
tionsmenge und zugleich die benötigte Speichergrösse der
selben. 1024 Byte = 1KB. 

Link: entspricht weitgehend einem Hyperlink. 
Loop: Schleife. 
MB: Megabyte ist die Masseinheit für eine bestimmte Informa

tionsmenge und zugleich die benötigte Speichergrösse der
selben. 1024 K B = 1MB. 

Metapher: Nachbildung uns vertrauter Instrumente und Bedie
nungselemente. Abstraktionsmodell, welches das Navigieren 
durch das System erleichtert. 

MPC: Multimedia-PC. Alle Computer, welche den nachstehend 
aufgeführten Mindeststandard erfüllen, dürfen das Label MPC 
tragen. 486 SX-Rechner, 4 MB R A M , 160 MB Festplatte, 
VGA-Grafikkarte mit 256 Farben, Audiokarte, Windows 3.1, 
CD-Laufwerk mit Übertragungsrate von mindestens 300 KB/s 
und 64 K B Datenpuffer. 

MPEG: Standard für die Codierung von Video-Objekten. 
Multimedia: In einem interaktiven, multimedialen Informations

system werden verschiedene Medientypen wie Texte, Bilder, 
Grafiken, Tonsequenzen, Animationen und Videosequenzen 
gespeichert. Benutzerinnen und Benutzer dieses Systems kön
nen in das Geschehen eingreifen und den Informationsprozess 
aktiv steuern. 

Photo-CD: Familie von unterschiedlichen Formaten zur Speiche
rung von Bilddaten. Verschiedene Formate unterstützen mit 
unterschiedlicher Auflösung die Verwendung als Archiv- oder 
Backup-Medium. Die Photo-CD bietet sich aber auch für 
Multimedia-Produktionen und für die Druckvorlagenstufe mit 
entsprechender Bildauflösung an. 

Pixel: Kleinste auf dem Bildschirm darstellbare und adressierbare 
Einheit, der sogenannte Bildpunkt. 

Postscript: Von der Firma Adobe entwickelte Kommunikations
sprache. Die eingegebenen Daten werden mit Hilfe des Raster 
Image Prozessors (Mittel zum Aufbau grafischer Darstellun
gen) in ein Bitmap (Pixel-Landkarte) umgewandelt. Daten und 
Grafiken, welche mit postscriptfähiger Software erfasst wurden, 
können so, ohne weitere Bearbeitung, editiert werden. 

ppi: pixel £>er inch, entspricht der Masseinheit dots per inch, steht 
jedoch für die Punkteauflösung am Bildschirm. 

QuickTime: Unterstützt die softwaremässige Decodierung von 
Videoformaten auf Macintosh Plattformen. 

RAM: Random Access Memory. Der Schreib- und Lesespeicher 
eines Computers ermöglicht das Einlesen von Programmen und 
Programmteilen und das Speichern bei der Verarbeitung. 

Screen: Bildschirm, Bildschirmseite. 
Tiff: (7>g[ged] /mage ß\e /ormat) Bilddatenformat, das eine 

praktisch verlustfreie Datenkompression erlaubt. Das Format 
ist aber für eine effiziente Datenreduktion im Multimedia
bereich ungenügend. 

Tool: Hilfsmittel zur Programmierung. Teilweise werden auch die 
Unterprogramme einer Anwendung als Tools bezeichnet. 

Touchscreen: Berührungsempfindlicher Bildschirm. Benutzer
führung ohne Tastatur, bei der eine Infrarotschranke durch
brochen wird und der dem angetippten Feld zugeordnete Befehl 
ausgeführt wird. 

True Color: Mit einer True-Color-Grafikkarte kann ein PC bis zu 
16,7 Mio. Farben darstellen. 

TrueType: What you see is what you get. Die am Bildschirm an
gezeigte Schriftart entspricht dem Erscheinungsbild der aus
gedruckten Typen. 

Video for Windows: Unterstützt unter Windows die softwaremäs
sige Decodierung von Videoformaten. 

Wave: Von Microsoft entwickeltes Dateiformat zur Speicherung 
von Tondateien mit der Extension *.wav (Standard unter Win
dows). 



Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 18,1997,143-184. 

Die Brunnen von Augusta Raurica 
A l e x R . Furger 1 

(mit e inem Bei t rag von M a r k u s Horisberger) 

Zusammenfassung: 
Sämtliche bis 1997 bekannten Brunnenbefunde und Steintröge aus Augusta Raurica werden in einem ausführlichen Katalog aufgelistet und 
dokumentiert. Einerseits handelt es sich um zehn öffentliche Strassenbrunnen, von denen mehrere zwei- oder gar dreiphasig sind. Es kann 
nachgewiesen werden, dass neue Brunnen immer anstelle der alten oder nur wenige Meter entfernt von diesen errichtet wurden und dass 
der «Verschleiss» an Brunnen im Laufe der 300jährigen Stadtgeschichte recht gross war (am Standort 7 wurde allein im 1. Jahrhundert zwei
mal ein Brunnen aufgegeben). Die öffentlichen Laufbrunnen waren in der Regel grosse, rechteckige Steintröge, die auffallend stark in die 
Strassenschichten eingetieft waren. Nur in einem Fall scheint ein schmaler Brunnen auf einem erhöhten Sockel an einem Strassenrand 
gestanden zu haben (8 vor Insula 48). 

Dem privaten Bereich lassen sich etwa 15 Brunnen zuweisen, wobei nicht immer klar ist, ob es sich um Laufbrunnen mit Druckwasser-
anschluss oder um Zisternenbrunnen handelt. Gewisse Charakteristika lassen sich mehrfach belegen, so z.B. die Anlage von Brunnen in den 
zentralen Innenhöfen der Insulae der Oberstadt oder Konstruktionen mit massiven, grossen Bodenplatten. Auf diesen müssen nicht zwangs
läufig Brunnenbecken aus einzelnen Wandplatten gestanden haben (z.B. 11), sondern sie können auch grosse, monolithische Becken getra
gen haben (19). In zwei Fällen (13 und 14) sind mögliche Peristylbrunnen mit grossen Sandsteinquadern vergesellschaftet, die eine Ab Stell
fläche in oder neben den Brunnenbecken gebildet haben könnten. Weitere Sonderfunktionen können in einer vermuteten Latrine (15) und 
bei einem Sodbrunnen (24) aufgezeigt werden. 

Einige, zum Teil reliefverzierte Brunnenstöcke haben sich ebenfalls erhalten. Sie sind sowohl dem öffentlichen (9) als auch dem privaten 
Bereich (14 und 20) zuzuordnen. In wenigen Fällen lassen die Konstruktionen auch an Wasserspiele oder Springbrunnen denken (Strassen
brunnen 8 und Privatbrunnen 18 und 22). Ebenfalls aus privaten Haushalten stammen wenige profilierte Becken von Zierbrunnen (17 und 
28). 

In gewerblichem Zusammenhang und meist ohne direkten Wasseranschluss sind Holzbrunnen (23?), zahlreiche Steintröge (29-34, 36-42) 
und Futtertröge aus einer Stallung (35) zu sehen. 

Im Beitrag von M. Horisberger werden die Werkspuren am besterhaltenen Augster Brunnen 7b analysiert. Wolfs- und Klammerlöcher sowie 
andere Überarbeitungsspuren belegen, dass die Bauelemente in dritter Verwendung vorgefunden wurden und schon vorher als Brunnenteile 
gedient hatten. 

Schlüsselwörter: 
Augst/BL, Brunnen, Chronologie, Kaiseraugst/AG, Peristyl/Innenhof, Steinbearbeitung, Strassen, Urbanistik, Viehtröge, Wasserversorgung. 

Öffentliche Laufbrunnen im Stadtareal von Augusta Raurica 

Strassen(?)brunnen 1: 
Insula 3, 4, 7 oder 8 (Kiesgrube Kastelen) 

G r a b u n g 1941.51: Streufund eines mit e inem L ö w e n 
kop f verzierten Brunnenstocks aus Sandstein ( A b b . 
I ) 2 . Das heute stark verwitterte S tück k ö n n t e sowohl 
auf dem R a n d eines öf fen t l ichen oder auch privaten 
Brunnenbeckens gestanden haben. 

Strassenbrunnen 2a/2b: 
Insula 19, Ecke Forumstrasse/Basilicastrasse 

G r a b u n g 1970.53: W i e so oft musste dieser Befund in 
aller E i l e kurz vor Grabungsschluss dokumentier t 
werden, als be im Aushub für eine Garagenrampe 
völlig unerwartet das Fundament einer besonders in 
teressanten Brunnenkons t ruk t ion z u m Vorsche in k a m 

1 Mein Dank gilt folgenden Personen, die mir bei den Vorberei
tungen zu diesem Aufsatz behilflich waren: Waltraud Attinger 
für die Bereitstellung des zu datierenden Keramikmaterials, 
Markus Schaub für manche Hinweise zu Augster Befunden, 
Constant Clareboets für die Reinzeichnungen und das Bereit
stellen der Planvorlagen, Germaine Sandoz (alle Ausgrabun
gen Augst/Kaiseraugst) für Mithilfe im Grabungs-Fotoarchiv, 
Markus Horisberger (technischer Leiter der Augster Theater
sanierung) für seinen Beitrag zur Werksteintechnik an Brun
nen 7b (Seiten 160ff), Markus Peter für die Bestimmungen 
sämtlicher Münzen, Ursi Schild für die Fotolaborarbeiten, 
Peter Schaad für die Zusammenstellung der Originalaufnah
men der Brunnenplatten im Augster Grossstein-Depot und 
Debora Schmid für die Fundkomplexkorrelationen an der 

Ostecke von Insula 44. - Eine städtetopographische, chronolo
gische und sozialgeschichtliche Auswertung der hier vorge
stellten Brunnen findet sich in: A . R. Furger, Zur Wasserver
sorgung von Augusta Raurica. In: Forschungen in Augst 25 
(Augst 1998). 

2 Privatbesitz. - C. Bossert-Radtke, Die figürlichen Rundskulp
turen und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in 
Augst 16 = Corpus Signorum Imperii Romani. Schweiz III. Ger
mania superior. Augusta Rauricorum (Augst 1992) 95 
Taf. 48 (Neuaufnahme mit starker Abwitterung des Reliefs) 
Kat.-Nr. 63 (mit älterer Lit.); P.-A. Schwarz (mit einem Beitrag 
von H. Sütterlin), Ausgrabungen in Augst im Jahre 1994. JbAK 
16, 1995,31ff. Abb. 2,5 Anm. 13 (alte Aufnahme). 



A b b . 1 Augst , Insula 3,4,7 oder 8 (Kiesgrube Kaste-
4 len; G r a b u n g 1941.51). Brunnenstock 1 mit 

L ö w e n k o p f , ba ld nach seiner En tdeckung . 
Das R e l i e f ist heute zur Unkenn t l i chke i t 
abgewittert. H ö h e 0,48 m. 

A b b . 2 Augst , Insula 19 (Grabung 1970.53). Stras-
T senbrunnen 2a/2b. D i e beiden Quade r h in 

ten rechts sind die Basen von Po r t i cus säu -
len, davor ver läuf t der Strassengraben, ü b e r 
welchem die beiden ( j ü n g e r e n ) B runnen 
fundamentplatten 2b verlegt sind. D a v o r 
R ich tung Strassenmitte (l inks unten) Teile 
der Bodenpla t ten eines ä l t e r e n Brunnens 
2a. B l i c k von Nordwesten . 



( A b b . 2). « D i e Nordos tecke der Insula w i r d gefunden, 
auch zwei grosse Sandsteinquader der Nordpor t icus ; 
dazwischen der U n t e r b a u eines Strassenbrunnens aus 
Sandsteinplatten über K a n a l , gut e r h a l t e n » 3 . D e r 
K a n a l , der hier anstelle der in Augst ü b l i c h e n , an
scheinend mit F lechtwerk eingefassten 4 Strassengra
ben satt ausserhalb der Port icusmauer verlief, war i m 
Bere i ch unterhalb des Brunnens sorgfäl t ig mit Sand
steinquadern gemauert, 0,5 m breit und etwa 0,6 m tief. 
D a r ü b e r lagen quer zwei 1,96 x 0,89 bzw. 1,81 x 0,79 m 
grosse Buntsandsteinplat ten von 0,23-0,34 m D i c k e , 
die bis zwischen die beiden Quaderbasen ehemaliger 
S ä u l e n i n die Porticus hineinragten. A u f den abgewit
terten Plat ten k ö n n e n , allerdings nur n a c h t r ä g l i c h auf
grund der Grabungsdokumenta t ion ( A b b . 3) 5 , R i l l e n 
des Brunnenbeckens 2b mit e inem Falzmass von 
1,82 X 1,95 m beobachtet werden. E s muss sich dabei 
u m ein j ü n g e r e s Brunnenfundament handeln, denn 
direkt an der Strassenseite anschliessend fand sich der 

Nordabschluss eines ä l t e r e n Brunnens 2a. E r muss 
einst g rös se r als sein Nachfolger 2b gewesen sein, denn 
sein Falzmass b e t r ä g t etwa 2,26 m. Z u einer unbe
kannten Z e i t wurde dieser ä l t e r e B r u n n e n 2a entfernt, 
und seine Fundamentpla t ten mussten i m Bere i ch des 
erneuerten Kana l s teilweise weichen. D e r neue B r u n 
nen 2b k a m jedoch auf gleicher H ö h e wie der alte zu 
stehen, wodurch die beiden neuen Fundamentplat ten 
b ü n d i g mit den Res ten der alten zu liegen kamen und 
diese als Pflasterung am N o r d r a n d des neuen Brunnens 
eine s e k u n d ä r e Verwendung fanden. 

Tagebucheintrag von R. Laur-Belart vom 28.8.1970 (ein 
wissenschaftliches Tagebuch der verantwortlichen Grabungs
leitung fehlt). 
Vgl. R. Hänggi, Zur Baustruktur der Strassen von Augusta 
Rauricorum. Mit einem Exkurs zu den Latrinen. JbAK 10, 
1989,73ff. bes. Abb. 10-21. 
Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1970.53, Schnitt V2, Details 21 und 21a, Fotos 175-180. 
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A b b . 3 Augst , Insula 19 (Grabung 1970.53). Strassenbrunnen 2a/2b. G a n z unten ver läuf t von l inks nach rechts 
die Porticus von Insula 19; der Quader rechts unten bildet die n ö r d l i c h e Insulaecke. In der B i ldmi t t e 
l iegen die beiden ( j ü n g e r e n ) Brunnenfundamentplat ten 2b in situ und überdecken den hier in e inem 
gemauerten K a n a l verlaufenden Strassengraben. O b e n Rich tung Strassenmitte schliessen Teile der 
Bodenpla t ten eines ä l t e r e n Brunnens 2a b ü n d i g an die Plat ten 2b an. M : 1:30. 



D e r einzige i m Be re i ch dieses Brunnens ü b e r h a u p t 
angelegte F u n d k o m p l e x A02333 v o m 24.8.1970 wurde 
aufgrund der wenigen H ö h e n k o t e n be im Frei legen der 
Brunnenfundamentplat ten vergeben. Das 1,1 m m ä c h 
tige, i n e inem Z u g abgebaute Schichtpaket u m den 
B r u n n e n umfasst sowohl die unmittelbare U m g e b u n g 
bis zur Unte rkan te der Brunnenfundamente als auch 
Teile der G r a b e n v e r f ü l l u n g unter dem B r u n n e n und 
sogar der südl ich anschliessenden Porticus. D a s nicht 
n ä h e r eingemessene keramische M a t e r i a l deckt den 
Z e i t r a u m der 2. H ä l f t e des 2. und des f r ü h e n 3. Jahr
hunderts ab. M e t a l l - und Beinfunde wurden ind iv i 
duel l eingemessen. V o n einiger Bedeutung sind: 
• Zwei Münzen auf Höhe der oberen Kanalkante (UK Brunnen

fundament) 1 m östlich des Brunnens: Altstück des 1. Jahrhun
derts und Imitation eines Antoninian des Tetricus I., Trier 
272-273, nicht bis kaum abgenutzt6 (Inv. 1970.9341) 

• Eine Münze unter einem verstürzten, profilierten Quader direkt 
an der oberen Kanalkante 0,8 m westlich des Brunnens: As des 
Severus Alexander für Iulia Mamaea, Rom 222-235, leicht ab
genutzt7 (Inv. 1970.9343) 

• Eine beinerne Haarnadel, die satt am Brunnenrand auf Funda
menthöhe zum Vorschein kam, möglicherweise in einer Ritze im 
Boden (Inv. 1970.9356) 

• Drei Fibeln - eine Blätterkranzfibel (Riha 15258), eine Kräftig 
profilierte Fibel mit Scharnier (Riha 1423) und eine Eingliedrige 
Drahtfibel (Riha 129) - in einem Umkreis von nur 0,45 m in der 
Porticus, 1 m vom Brunnen entfernt (Inv. 1970.9345-9347) 

• Vier eiserne Stili in der Porticus, 1,5 m vom Brunnen entfernt 
(Inv. 1970.9351-9353). 

D i e M ü n z e für Iul ia M a m a e a k ö n n t e be im vermuteten 
E r d b e b e n in der M i t t e des 3. Jahrhunderts 9 v o m dar-
ü b e r l i e g e n d e n Quader zugedeckt worden sein. D e r 
etwa 0,7 x 0,8 x 0,3 m grosse, profil ierte Q u a d e r 1 0 ist 
wahrscheinl ich v o m P o r t i c u s g e b ä l k heruntergefallen 
und bl ieb jedenfalls liegen, obwoh l er völlig s ch räg auf 
den Strassenkanal gekippt war und dort am Strassen
rand eigentlich h ä t t e s t ö r e n m ü s s e n . D e r imitierte 
A n t o n i n i a n des Tetricus I. g e h ö r t w o h l in den s p ä t e r e n , 
kriegerischen Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t der 270er Jahre 
und steht k a u m mehr in Zusammenhang mit e inem 
funktionierenden Strassenbrunnen. D i e Schichten 
unter dem Brunnenfundament und die tieferen Schot
terungen der r ö m i s c h e n Forumstrasse wurden 1970 
nicht untersucht und die Entstehungszeit dieser B r u n 
nenanlage leider nicht a b g e k l ä r t . 

A b b . 4 Augst , Insula 22 (Grabung 1964.55). Stras
senbrunnen 3a/3b. Reste eines ä l t e r e n , tief 
l iegenden Brunnenfundamentes 3a ( im V o r 
dergrund) sind von zwei grossen B o d e n 
platten eines j ü n g e r e n Brunnens 3b (oben 
rechts) durch eine Aufschot terung und eine 
grobsteinige Fundament ierung getrennt. 
B l i c k von N o r d e n . 

verdeckten Schmalseiten ebenfalls N u t e n auf, wie es 
für Seitenplatten von rechteckigen B r u n n e n t r ö g e n 
typisch ist 1 2 . D i e hohe Fundlage ( A b b . 4) macht jeden
falls wahrscheinl ich, dass an dieser Stelle zu e inem 
f r ü h e r e n Ze i tpunk t sehr w o h l ein Vorläuferbrunnen 3a 
auf tieferem Strassenniveau bestanden haben k ö n n t e . 
Ta t säch l i ch fand sich am Nordende der Fundament
platten eine A n s a m m l u n g von z e r t r ü m m e r t e n K a l k -

Strassenbrunnen 3a/3b: 
Insula 22, Ecke Minervastrasse/Fortunastrasse 

G r a b u n g 1964.55: « A n der Insula-Ecke griff e in starkes 
Fundament von Sandsteinplatten in die [Fortuna-] 
Strasse hinein , die zu e inem B r u n n e n [3b] g e h ö r t 
haben m ü s s e n » 1 1 . N u r die beiden zur Strassenmitte 
gewandten L ä n g s p l a t t e n lagen in situ relativ hoch i m 
Strassenschotter ( A b b . 4: oben; 295,10-17 m ü .M. ) : 
Be ide wiesen etwa identische Masse von 1,5 x 0,94 m 
auf und ergaben eine F u n d a m e n t l ä n g e von 3,0 m. A u f 
der O b e r f l ä c h e wiesen sie eine etwa 4 c m breite, scharf 
eingeschnittene N u t für die T r o g w ä n d e auf (Nutmass: 
L ä n g e 2,32 m) . 

E s gibt A n z e i c h e n , dass es sich dabei u m wieder
verwendete Seitenplatten eines ä l t e r e n - ebenfalls 
hier errichteten? - Brunnentroges handelt: Be ide 
Plat ten waren verschieden dick; eine schien an ihrer 
Untersei te alt zerbrochen zu sein. Be ide wiesen an den 

6 M . Peter, Augusta Raurica I. Augst 1949-1972. Inventar der 
Fundmünzen der Schweiz 3 (Lausanne 1996) 115, Insula 19, 
Nr. 93. 

7 Peter (wie Anm. 6) 115, Insula 19, Nr. 91. 
8 E. Riha (mit einem Beitrag von R. Fichter und Chr. Hochaus), 

Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen 
in Augst 3 (Augst 1979). 

9 Vgl. A . R. Furger, Die urbanistische Entwicklung von Augusta 
Raurica vom 1. bis zum 3. Jahrhundert. JbAK 15,1994,29ff. bes. 
36 Abb. 6 und 8. 

10 Grabungsdokumentation (wie Anm. 5) Foto 177. 
11 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 

1964.55, Details 1 und 2, Profil 1, Fotos 6-10. - R. Laur-Belart, 
Neunundzwanzigster Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta 
Raurica 1964. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums
kunde 65,1965, XLVIIff. bes. IL; Jahrbuch der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 53, 1966/67, 124f. 
(Fundbericht); R. Hänggi (mit einem Beitrag von A . Zumstein 
und Y. Endriss), Augusta Rauricorum, Insula 22: Grabungs- und 
Dokumentationsstand 1988. JbAK 10,1989,29ff. Abb. 1 (aktu
eller Übersichtsplan Insula 22). 

12 Vgl. die Strassenbrunnen 6 (Abb. 11) und 7b (Abb. 16. 28 
und 29). 



und Buntsandsteinplat ten auf 294,30-41 m ü .M. , also 
etwa 0,8 m tiefer als die beiden grossen Plat ten in situ 
( A b b . 4: unten l inks) . 

N u r 6 m hinter diesem Strassenbrunnen' 3a/3b, 
direkt innerhalb von Porticus und I n s u l a - S ü d e c k e , 
fanden sich i m E c k r a u m Teile eines pr ivaten Brunnens 
(12, s. unten), der vielleicht an derselben Wasserleitung 
angeschlossen war. 

Strassenbrunnen 4: 
Insula 23, Ecke Minervastrasse/Steinlerstrasse 

G r a b u n g 1958.53: D i e Ostecke der Insula 23 war 1958 
Schauplatz einer k le inen Notgrabung. D i r e k t ausser
halb der ös t l i chen Porticusecke wurden drei Seiten 
eines Mauergevier ts angeschnitten, das 0,4 m vor der 
Porticus i m Strassenrandbereich an der K r e u z u n g lag 
( A b b . 5 ) 1 3 . D i e 0,3-0,45 m starken M a u e r n bi ldeten ein 
Rechteck von 2,0 m L ä n g e und mindestens 1,8 m Breite. 
Ihre K r o n e lag mit durchschnit t l ich 295,00 m ü . M . sehr 
hoch, weshalb die Fundamentkons t ruk t ion zu den 
j ü n g s t e n Baumassnahmen bei der Insula 23 g e h ö r e n 
dürf te . D i e Lage zwischen Insulaecke und Strassen-
rand sowie der ä h n l i c h e Befund des relativ f rühen 
Fundamentgevierts 7a an der Ostecke von Insula 44 1 4 

erlauben es, auch diese Kons t ruk t ion als Brunnen
fundament zu interpretieren. 

A b b . 5 Augst , Insula 23 (Grabung 1958.53). Stras
senbrunnen 4. D i e beiden Sandsteinquader 
b i lden S ä u l e n b a s e n an der ös t l i chen Insula
ecke, dahinter ver läuf t die Porticus. D e r 
Insulaecke vorgelagert und i m Strassen-
bereich l iegend ist ein kleines Mauergevier t 
angeschnitten (l inks unten), das als B r u n 
nenfundament gedeutet wi rd . B l i c k von 
Nordos ten . 

Strassenbrunnen 5a/5b: 
Insula 25, Ecke Merkurstrasse/Hohwartstrasse 

G r a b u n g 1963.53: In der « u n t e r s t e n Schich t» der M e r 
kurstrasse fand sich die mit Handquade rn und M ö r t e l 
gemauerte Substrukt ion eines ä l t e r e n Brunnens 5a 
( A b b . 6) und dicht daneben die V e r f ä r b u n g einer Was
serleitung ( T e u c h e l r ö h r e ) 1 5 . D e r nur in einer Tei l f läche 
dokumentier te Befund lässt auf eine Bre i te von etwa 
1,7 m und eine L ä n g e von ü b e r 1,7 m schliessen. « D a r 
ü b e r waren s p ä t e r e F u n d a m e n t e » 1 6 beobachtet wor
den, die auch an diesem Standort für eine Erneuerung 
eines alten, baufäl l ig gewordenen oder mit der Z e i t zu 
tief gelegenen Brunnens sprechen: 

13 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1958.53, Plan 1:50, Mauer 61, Foto 246 (keine Profile und 
Details). - Die Grabung ist nicht publiziert. Vgl. R. Hänggi, 
Augst, Insula 23: Ergänzungen zur Innenbebauung. Grabungs
ergebnisse 1987: Befunde. JbAK 9,1988,167ff. Abb. 1 (aktuel
ler Übersichtsplan Insula 23). 

14 S. unten Abb. 13-15. 
15 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 

1963.53, Feld S71/S72, Fotos 545-547, Profile 14 (westlich) und 
19 (östlich), Detail 64. - Leider lässt es die Dokumentation 
nicht zu, sich ein detailliertes Bild dieses tiefgelegenen Be
fundes zu machen. 

16 Tagebucheintrag R. Laur-Belart vom 9.10.1963. 

A b b . 6 Augst , Insula 25 (Grabung 1963.53). Stras
senbrunnen 5a. Z u erkennen ist eine E c k e 
des Rechteckfundamentes, das in den tiefen 
Schichten des Strassenkoffers lag. D i e um
gebenden Kiesschichten brechen bei diesem 
Mauergevier t j ä h ab, als w ä r e n die einstigen 
Wandplat ten herausgerissen worden. L i n k s 
das Kiesbet t unter dem Brunnenbecken 
( g e m ö r t e l t e r Brunnenboden?) . B l i c k von 
Nordwesten . 



H i e r lagen, direkt ü b e r dem alten, gemauerten 
Fundament 5a und 1,9 m h ö h e r als jenes, vier rote 
bzw. graue Sandsteinplatten von insgesamt 3 x 2,2 m 
G r u n d f l ä c h e in situ ( A b b . 7) 1 7 . A u f allen vier Plat ten 
war noch - mehr oder weniger schwach - die paral le l 
zur Port icusmauer verlaufende N u t erkennbar, die 
einst die ver t ikalen S e i t e n w ä n d e des Brunnenbeckens 
5b aufnahm 1 8 . D i e zu postul ierenden N u t e n der drei 
anderen Seiten wurden nicht beobachtet. In der 
Ostecke des erhaltenen Plattenbodens war ein quadra
tisches, weiter unten kreisrundes L o c h von 0,43 m 
Durchmesser i n diesen eingearbeitet. Aufg rund der 
0,8 m daneben verlaufenden N u t muss es sich w o h l u m 
den Abf luss i m Innern des einstigen Beckens handeln. 
D i e P l a t t e n r ä n d e r verliefen u n r e g e l m ä s s i g und waren 
stellenweise abgewittert oder weggebrochen; v ie l 
leicht fehlten einige weitere E lemente dieser B o d e n 
platte. Trotz des fragmentarischen Befundes von B r u n 
nen 5b kennen wi r wenigstens seinen Unte rbau ; er 
bestand aus einer 0,6 m dicken, dichten Packung von 
kantigen k le inen und mit t leren (Ka lk )S te inen und 
einer etwas feineren Deckschicht , auf denen die 
grossen Plat ten verlegt waren. 

A b b . 7 Augst , Insula 25 (Grabung 1963.53). Stras
senbrunnen 5b. G e n a u ü b e r dem ä l t e r e n 
Fundament 5a ( A b b . 6) lag dieser Plat ten
boden des j ü n g e r e n Brunnens 5b. L i n k s h in
ten sind ein grosses Abf lu s s ( ? ) -Loch und 
vorne die starke A b w i t t e r u n g der Sand
s t e i n o b e r f l ä c h e zu erkennen. G e g e n die 
r ö m i s c h e Strasse i m Bi ldvorde rg rund k ö n n 
ten die Steinplatten durch W a g e n r ä d e r 
zusä tz l ich abgenutzt sein. B l i c k von N o r d e n . 

Strassenbrunnen 6: 
Insula 30, Steinlerstrasse 

G r a b u n g 1979.54 (Insula 29): A m Ost rand einer Te i l 
untersuchung von Insula 29 wurde, eher durch Z u f a l l , 
dieser B r u n n e n entdeckt und untersucht ( A b b . 8) 1 9 . In 
der ös t l i chen Randzone der Schotterung der Steinler
strasse, direkt vor der Insula 30, « l agen auf dem 
Strassenbelag mehrere ca. 0,30 cm starke rote Sand
steinplatten. E i n e 4-6 c m breite R i l l e war eingelassen 
und bildete eine Konstruktionsfuge für einen etwa 
1,8 X 2,20 m grossen Brunnen t rog ( A b b . 9). D i e 
Plat ten weisen verschiedene L ö c h e r sowie Reste von 
Halterungseisen auf, welche auf die Befestigung und 
Verb indung der Plat ten untereinander h i n w e i s e n . » 2 0 

D i e Fundamentplat te war mit 5,64 auf 2,61 m aus
serordentl ich gross. Ihre Plat ten waren unterschiedlich 
dick (0,27-0,52 m; an einer Stelle 2 Plat ten mit jeweils 
0,27 m D i c k e ü b e r e i n a n d e r ) und so i n ihr - nicht doku
mentiertes - Fundamentbet t verlegt, dass sie oberkant 
b ü n d i g waren und einen Brunnenboden ergaben, 
dessen Nive l lement auch 1700 Jahre s p ä t e r ledigl ich 
zwischen 295,10 und 295,19 m ü . M . schwankte. D i e 
Kons t ruk t ion lag mit ten i n den Kiesschichten der 
Steinlerstrasse, die hier eine M ä c h t i g k e i t von knapp 
2 m aufwiesen. Z u r Chrono log ie des Brunnens ist 
daraus nur abzuleiten, dass er nicht zu den f r ü h e s t e n 
E inr ich tungen seiner A r t i n Augst g e h ö r e n kann und 
dass das Strassenbett vermut l ich s p ä t e r noch h ö h e r 
aufgeschottert worden ist. D a f ü r spricht auch das 
h u m ö s e Deckmate r i a l ü b e r dem Strassenkies und der 
Brunnenplat te . E s enthielt Fundmater ia l des s p ä t e n 
2. und des 3. Jahrhunderts sowie eine M ü n z e von 
274 n .Chr . 2 1 

A m n ö r d l i c h e n E n d e des Brunnenstandortes, u m 
etwa 15 cm von der M i t t e der Schmalseite versetzt, war 
ein kreisrundes L o c h von 0,3 m Durchmesser etwa 
20 cm tief i n den Sandstein eingearbeitet, i n dem 
m ö g l i c h e r w e i s e e in Brunnens tock oder eine S ä u l e mit 
der Wasserzulei tung verankert war ( A b b . 10). Weitere 
Verankerungsspuren liessen sich an derselben Schmal
seite in F o r m von zweimal drei L ö c h e r n in der G r u n d -

17 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1963.53, Feld S71/S72, Fotos 241-250, Profile 14 (westlich) und 
19 (östlich), Detail 45. - R. Laur-Belart, Achtundzwanzigster 
Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica 1963. Basler 
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 64, 1964, 
XLVff. bes. XLVI ; Schwarz (wie Anm. 2) Abb. 20 (aktueller 
Übersichtsplan Insula 25). 

18 Im Kommentar zu Grabungsfoto 245 allerdings als «Karren
spuren» bezeichnet. In der Seitenansicht durch die östlichste 
Platte (Detail 45) ist die Nut deutlich eingezeichnet. Sie war 
demnach nur etwa 5-7 cm breit, für ausgeschliffene Karren
rinnen also viel zu schmal. Parallel zu dieser Nut und näher zur 
Strassenseite verlaufende Abtreppungen könnten allerdings 
durch Wagenräder verursacht sein. 

19 T.Tomasevic-Buck, Ausgrabungen in Augst und Kaiseraugst im 
Jahre 1979. JbAK 4,1984,55ff. bes. Plan 6 Abb. 25. 

20 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1979.54, Feld N-P/8-11, Fotos 339-340, Profil - (Profil 11 liegt 
5 m nordwestlich), Detail 29. - U. Müller, Zur relativen Chro
nologie der Bauteile der Südostecke von Insula 29, Augst 1979. 
JbAK 5,1985,205ff. bes. 221 Abb. 1 und 17. 

21 FK B03586, Inv. 1979.13877-13890 und 1979.19555-19631 
(Münze 1979.19622: Antoninian des Tetricus I., Köln 274). 



A b b . 8 Augst , Insula 30 (Grabung 1979.54). Strassenbrunnen 6. B l i c k auf das Sandsteinplatten-Fundament mit 
umlaufender Dichtungsr i l le für die vier T r o g w ä n d e , l inks oben ist eine solche Trogwand umgekippt 
(und u m 90° verdreht; D e t a i l A b b . 11), an der Schmalseite i n der B i ldmi t t e sind die Einarbe i tungen 
vermut l ich eines Brunnenstocks erkennbar (s. D e t a i l A b b . 10). B l i c k von Osten. M . etwa 1:40. 

A b b . 9 Augst , Insula 30 (Grabung 1979.54). Strassenbrunnen 6 (vgl. A b b . 8). M . 1:30. 



platte beobachten (4-5 c m rechteckig, 3-6 cm tief; 
A b b . 10, oben und unten), die i n der V e r l ä n g e r u n g der 
beiden L ä n g s s e i t e n des Brunnenbeckens lagen und 
das grosse runde L o c h f lankierten. 

D i r e k t auf den süd l i chs t en Bodenpla t ten lag eine 
gekippte Wandplatte des Brunnens ( A b b . 11). Sie war 
0,24 m dick und auf ihrer ganzen L ä n g e v o n 2,25 m 
erhalten. D e m n a c h hat sie w o h l das einstige Brunnen
becken an seiner süd l i chen Schmalseite begrenzt. Ihre 
Bre i te bzw. u r s p r ü n g l i c h e H ö h e war stellenweise noch 
erhalten und mass 0,79 m , was etwas weniger als be im 
ganz erhaltenen B r u n n e n 7b ist. O b e n auf der B r ü -

A b b . 10 Augst , Insula 30 (Grabung 1979.54). Stras-
4 senbrunnen 6. Ausschnit t von A b b . 8, Mi t t e . 

D e u t l i c h ist eine grosse E inarbe i tung in der 
M i t t e der n ö r d l i c h e n Schmalseite des einsti
gen Brunnenbeckens (links) erkennbar und 
mehrere kleine K l a m m e r - oder D ü b e l l ö c h e r 
oben und unten davon i n der V e r l ä n g e r u n g 
der L ä n g s w ä n d e . B l i c k von Osten. 

A b b . 11 Augst , Insula 30 (Grabung 1979.54). Stras-
T senbrunnen 6. Ausschni t t von A b b . 8, l inks. 

A u f der Fundamentplat te liegt eine einzige 
Wandplat te des Brunnens i n umgekippter 
Posi t ion. Aufg rund der beiden ver t ikalen 
N u t e n an der einstigen Innenseite muss es 
sich u m den Abschluss der B runnen -
Schmalseite handeln. Deu t l i ch ist die gerade 
Unterkan te mit eingearbeiteter horizonta
ler N u t zu erkennen, die auf die N u t i n der 
Fundamentplat te zu stehen k a m und mit 
einer Dichtmasse (und einer stabilisieren
den « F e d e r » ? ) verbunden war. B l i c k von 
Osten. 



stung wurden zwei eingearbeitete L ö c h e r beobachtet, 
von denen mindestens eines von einer eingebleiten 
Ha l t ek l ammer z u m Nachbarste in h e r r ü h r e n mag. D e r 
Rest der oberen B r ü s t u n g s k a n t e war alt abgewittert, 
abgenutzt oder weggebrochen. D i e sehr p räz i se gear
beitete untere Kan te wies auf der ganzen L ä n g e eine 
rechteckige N u t von 4 c m Bre i te und etwa 2-3 cm Tiefe 
auf. H i e r m i t w i rd wahrscheinl ich, dass die Seitenplatte 
einst auf eine der N u t e n in der Fundamentplat te 
gestellt wurde. O b diese horizontale g e g e n s t ä n d i g e 
N u t mit einer h ö l z e r n e n ( ? ) « F e d e r » ausgefül l t und mit 
K i t t , Pech oder dergleichen wasserdicht gemacht wor
den ist oder ob sie wie in den ver t ikalen N u t e n von 
B r u n n e n 7b ausschliesslich mit Z i e g e l s c h r o t m ö r t e l ab
gedichtet wurde (vgl. unten mit A b b . 28 und 29), ist 
nicht auszumachen. V o n den an diese Schmalseite an-
stossenden L ä n g s s e i t e n des Brunnenbeckens zeugt 
eine gut erhaltene, einst vert ikale N u t am einen E n d e 
ihrer Innenseite. Diese interessante Seitenplatte ist das 
einzige Augster E x e m p l a r seiner A r t , wenn man v o m 
ganz erhaltenen Brunnenbecken 7b absieht 2 2 . 

Strassenbrunnen 7a und 7b: 
Insula 44, Ecke Venusstrasse/Ostrandstrasse 

G r a b u n g 1971.53: D i e beiden hier etwas aus führ l i che r 
vorgestellten B r u n n e n an der Ostecke von Insula 44 
fanden bisher in Grabungsber ich ten 2 3 und in der 

22 Ein in Detail 29a festgehaltenes, von der Baumaschine zu 
Grabungsbeginn weggerissenes, 0,28 m dickes Sandsteinplat
tenfragment wies ebenfalls eine lange Nut an seiner Oberfläche 
auf und könnte Teil einer weiteren Seitenplatte des Brunnens 
sein. 

23 Ein Grabungsbericht der damaligen Grabungsleiterin T. Toma-
sevic fehlt. - Im «Fundbericht» der entsprechenden Jahrgänge 
des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte (56,1971,204; 57,1972/73,276; 58,1974/75,184) 
fanden die Augster Grabungen des Jahres 1971 keinen Nieder
schlag, ebensowenig in den Jahresberichten der Stiftung Pro 
Augusta Raurica (in: Basler Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde); im Jahresbericht 1971 «Römerhaus und 
Museum Augst» (Augst 1973) und in den Jahresberichten aus 
Augst und Kaiseraugst (JbAK) Iff., 1980ff. finden sich erst 
Grabungsvorberichte ab 1975. 
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A b b . 12 Augst , K r e u z u n g Venusstrasse/Ostrandstrasse in der süd l i chen Oberstadt mit den Insulae 44,45,50 und 
51 (Grabung 1971.53). Strassenbrunnen 7a und 7b. Lage des ä l t e r e n Brunnenfundamentes 7a i n der 
Venusstrasse und des j ü n g e r e n ( im Fundament aber wenig tiefer angelegten) Brunnenbeckens 7b u m 
die E c k e von Insula 44 in der Ostrandstrasse. M . 1:100. 



S e k u n d ä r l i t e r a t u r 2 4 k a u m E r w ä h n u n g . Das B e c k e n 
des Brunnens 7b hat sich ausgezeichnet erhalten und 
ist bis heute der einzige vo l l s t änd ige Strassenbrunnen 
von Augus ta Rau r i ca geblieben. 

Das Fundament eines älteren Brunnens 7a 
V o n diesem B r u n n e n war nur das Fundament vorhan
den. E s war direkt an die S ü d o s t m a u e r 1 von Insula 44 
angebaut und unterbrach demzufolge den Strassen
graben. D i e Ostecke der Insula lag nur 1 m v o m F u n 
dament entfernt ( A b b . 12), und 2 m südwes t l i ch in 
gleicher Rich tung , an der anderen Seite der Insula-
ecke, stand der ganz erhaltene B r u n n e n 7a ( A b b . 13; 
s. unten). 

Das Fundament bestand aus e inem rahmenartigen 
U n t e r b a u von 2,4 X 2,1 m ( A b b . 14) mit einer drei-
lagigen Kons t ruk t ion aus u n r e g e l m ä s s i g e n Ka lks t e in -
Handquadern : D e r R a h m e n , vermut l ich die Substruk
t ion der einstigen Seitenplatten des Brunnenbeckens, 
war ein e i n h ä u p t i g nach innen errichtetes M a u e r 
geviert i m M ö r t e l v e r b a n d ( A b b . 15). E s bildete eine 

24 R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica, 5. erweiterte 
Auflage, bearbeitet von L. Berger (Basel 1988) 163 Abb. 170 
(das Fundjahr des Brunnens ist allerdings 1971 statt 1974); 
A . R. Furger, Ausgrabungen in Augst und Römermuseum 
Augst. Jahresberichte 1986. JbAK 7,1987,133ff. Abb. l,unten; 
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) 34 Abb. 14 Nr. 24; A . R. Furger, 
Kurzführer Augusta Raurica. Archäologischer Führer durch 
Augst/Kaiseraugst 5 (Augst 1997) 34 Abb. 14 Nr. 24. 

A b b . 13 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). B l i c k 
von S ü d e n auf das Fundament des Strassen-
brunnens 7a ( im Vordergrund) und auf die 
E c k e von Insula 44. Rechts dahinter der 
j ü n g e r e B r u n n e n 7b, wo eben damit begon
nen wi rd , die d a r ü b e r l i e g e n d e Steinpackung 
( A b b . 21) zu entfernen. 

296.30 

V : VENUSSTRASSE A/ 

A b b . 14 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Funda
ment des Strassenbrunnens 7a. Aufsicht auf 
den Grabungsbefund in der Venusstrasse. 
D e r B r u n n e n s töss t mit seiner n ö r d l i c h e n 
L ä n g s s e i t e direkt an die Port icusmauer 1 
von Insula 44 (vgl. A b b . 12). M . 1:40. 

A b b . 15 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Quer 
schnitt durch das dreilagige Fundament 
des Strassenbrunnens 7a in der Trasse der 
Venusstrasse. B l i c k von Nordosten . 



I n n e n f l ä c h e von 1,5 x 0,9 m, vermut l ich die einstige 
Wasse r f l äche , i n welcher mehrere Lagen kleinerer 
Steine gepackt waren (ohne M ö r t e l ? ) . D i e strassen-
seitige L ä n g s m a u e r war z w e i h ä u p t i g ausgebildet 
( A b b . 13) und bildete so einen Abschluss auf der 
Benutzerseite des einstigen Brunnens. Reste von 
Buntsandsteinplatten oder -splittern des abgebroche
nen Brunnenbeckens wurden nicht registriert. 

Das Fundament des Brunnens 7a lag « u n t e r der 
tieferen Lage des K ie se lbe l ags» der Venusstrasse 2 5 . E s 
ist bezüg l i ch der Strassenschichten stratigraphisch also 
relativ f rüh anzusetzen. Im Vergle ich z u m benach
barten B r u n n e n 7b liegt das Fundament jedoch rund 
0,5 m h ö h e r ( A b b . 22,F.E) . R u d o l f Laur -Be la r t 
gelangte jedoch schon auf der G r a b u n g zum Schluss, 
dass « . . . das [Brunnenfundament] in der Venusstrasse 
[7a]... ä l t e r als das in der Ostrandstrasse [7b]» se i 2 6 . 
D ies w i r d durch die A n a l y s e des Fundmater ia ls aus 
den Schichten neben und ü b e r den beiden B r u n n e n 
bes tä t ig t : 

Datierbare Befunde bei Brunnen 7a 
Mehre re Fundkomplexe i m Bere ich des Brunnens 7a 
waren fundleer und geben keine Anha l t spunk te zur 
Da t ie rung des Brunnens bzw. seiner Auflassung 
(A01895, A02853 , A02893 , A02905 , A03043) . D i e an
deren, datierbaren Schichten enthielten ü b e r r a s c h e n d 
f rühes M a t e r i a l und geben folgendes B i l d : 
• Auf der Höhe des Brunnenfundamentes wurde Keramik augu

steisch-tiberischer Zeit (um 10 v.Chr. bis etwa 30 n.Chr.) und ein 
As des Augustus aus einer Schicht mit stark kiesigem Lehm 
geborgen (FK A02875; Inv. 1971.1-9). 

• Die das Fundament des Brunnens 7a direkt überlagernden, mit 
«Südstrassengraben» bezeichneten Schichten bestanden aus 
kiesig-sandigem Lehm und enthielten Keramik fast des ganzen 
1. Jahrhunderts mit Schwergewicht in flavischer Zeit (um 70-
100 n.Chr.) sowie ein As des Tiberius (FK A02855 mit Inv. 
1971.1676-1698 und FK A02856 mit Inv. 1971.1726-1749). Auf
grund dieses terminus post muss der Brunnen 7a bereits in 
flavischer Zeit aufgegeben und sein Becken entfernt worden sein. 

• Auch aus dem Strassenkies über dem Brunnenfundament 
stammen (wenige) frühe Keramikreste, nämlich des 2. Viertels 
des 1. Jahrhunderts (FK A02897; Inv. 1971.1470-1483). 

• Im humösen Schutt über dem Strassenkies - 1,0-1,7 m oberhalb 
des Brunnenfundamentes - ist das Fundspektrum dann viel brei
ter; die Schichten enthielten Keramik des späten 1. bis Ende 
2. bzw. bis 3. Jahrhunderts sowie ein As des Augustus (FK A01893 
mit Inv. 1971.306-338 und FK A01897 mit Inv. 1971.1532-1539). 

Befund des benachbarten ganz erhaltenen Strassen-
brunnens 7b 
N e b e n dem ä l t e r e n B r u n n e n 7a stand, direkt u m die 
Insulaecke, der B r u n n e n 7b noch fast intakt i n den 
Schichten der r ö m i s c h e n Ostrandstrasse. Dieser bis
lang einmalige Befund - ein B r u n n e n mit vo l l s t änd i 
gem, im Aufgehenden erhaltenen B e c k e n in situ - ist 
e inem speziellen U m s t a n d zu verdanken: M a n hat das 
B e c k e n offensichtlich eines Tages zugefül l t und das 
Strassenniveau r ingsum so hoch aufgeschottert, dass 
fortan über den zugedeckten B r u n n e n gefahren und 
gegangen wurde 2 7 . 

D e r B r u n n e n steht leicht s ch räg zur Nordos tmauer 
der Insula 44 und ist von dieser u m Strassengraben-
breite entfernt ( A b b . 12 und 22). B e i der Frei legung 
( A b b . 17) und i m Grundr iss ( A b b . 16) zeigte sich, dass 
das B e c k e n zwar von exakt rechtwinkl iger F o r m , aber 
aus auffallend u n r e g e l m ä s s i g e n Plat ten gefügt war. 

A u f diesen Ums tand , auf die Spuren der Steinbear
beitung und auf die daraus gezogene Erkenntnis , dass 
es sich n ä m l i c h u m alte, zweitverwendete Brunnen-
spolien handelt, geht weiter unten M a r k u s Hor i sber 
ger n ä h e r e in ( A b b . 24-35). Das B e c k e n misst innen 
1,96 X 1,48 m und kann, bei einer Brunnent iefe von 
0,79 m (s. unten), max ima l 23001 Wasser fassen. 

D e r fehlende Brunnenstock und damit der Wasser
zulauf muss einst auf der insulaseitigen L ä n g s w a n d 
aufgesetzt gewesen sein: H i e r ist eine R i l l e i n die Ober 
kante der Platte 751 eingearbeitet ( A b b . 16 und 18). 
M a n hat sich ein Zule i tungsrohr vorzustel len, das zur 
einen Hä l f t e in dieser R i n n e lag und zur anderen 
Hä l f t e in eine Aussparung unter dem Brunnenstock 
passte, ähn l i ch wie dies der Brunnenstock 9 von 
Kaiseraugst-Schmidmatt nahelegt (s. unten, A b b . 37). 

D e r Ablauf erfolgte ü b e r ein rundes Abf luss loch 
von 6 c m Durchmesser , das in Platte 753 in der n ö r d 
l ichen Schmalseite des Beckens, 0,16 m unter dem 
Beckenrand , eingearbeitet war ( A b b . 18 und 30). O b 
dieses L o c h zeitweise zugestopft war und wie hoch 
effektiv der Wasserspiegel i m B r u n n e n stand, h ä n g t 
sowohl von dieser Öf fnung als auch von der D ich te der 
Kons t ruk t ion ab. B e i offenem L o c h w ä r e das Wasser 
i m Brunnenbecken nur 0,60 m (statt 0,79 m) hoch ge
standen, was einer F ü l l u n g von rund 17001 e n t s p r ä c h e . 

D a s Gehniveau zu diesem B r u n n e n scheint - auf
grund einer Grabungsaufnahme, die eine deutliche 
Pflasterung mit flachen Kalks te inpla t ten ausserhalb 
des Beckens zeigt ( A b b . 19, rechts oben) - nur wenig 
unterhalb der B r u n n e n b r ü s t u n g gelegen zu haben. 
D a f ü r spricht auch die Bearbei tung der Seitenplatten 
des Brunnentroges, die aussen nur etwa 0,40 m hoch 
auf Sicht gearbeitet sind und unten v ie l d icker und roh 
belassen worden s ind 2 8 . Diese Tieflage ist auch bei 
einigen pompejanischen B r u n n e n zu beobachten 2 9 und 
hat offensichtlich ihren G r u n d darin, dass dadurch die 
A u f s c h ü t t u n g e n und Pflasterungen ausserhalb der 
Brunnenbecken dem Wasserdruck i m Innern ent
gegenwirkten und so verhinderten, dass die Brunnen 
w ä n d e - trotz Ve rk l ammerung - mit der Z e i t ausein
anderklafften und undicht wurden. D i e Benutzer innen 
und Benutzer mussten sich demnach bei solcher-
massen in der Strasse « v e r s e n k t e n » Laufbrunnen be im 
Wasserholen tief b ü c k e n und hatten sich w o h l auch der 
H u n d e und al ler lei V iehs zu erwehren, das sich zu solch 
tiergerecht niedriger T r ä n k e einfand. 

25 Eintrag zum Fotojournal der Grabungsdokumentation, Foto 21 
(= unsere Abb. 13), vom 30.4.1971. 

26 Tagebucheintrag vom 26.4.1971. 
27 Tagebucheintrag von R. Laur-Belart vom 26.4.1971 («... später 

aufgegeben wurden»). Ein archäologisches Tagebuch der 
Grabungsleitung fehlt. - Die Brunnenplatten sind erhalten und 
gegenwärtig auf dem Augster Forum aufgestellt: Grossstein
lager-Nr. 748-755 (ohne Inv.); zur Grabungsdokumentation 
s. Anm. 25ff. 

28 S. auch Beitrag M . Horisberger, unten mit Abb. 26. 
29 H. Eschebach, Katalog der pompejanischen Laufbrunnen und 

ihre Reliefs. Antike Welt 13, 1982, H . 3, 21ff. Abb. 3 (dieselbe 
Funktion konnten auch schwere Steinblöcke an den Aussen-
wänden der Brunnentröge übernehmen: Abb. 1 und 8). 



A b b . 16 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Strassenbrunnen 7b. Aufs icht auf den Grabungsbefund nach 
A b t r a g der d a r ü b e r l i e g e n d e n ( j ü n g e r e n ) S t e inp f l ä s t e rung (vgl. A b b . 22,B und 21). D i e dreistell igen 
Z a h l e n bezeichnen die S te innummern (vgl. A n m . 27). M . 1:20. 



A b b . 17 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). D e r ober f läch l ich freigelegte Strassenbrunnen 7b. M a n beachte 
l inks die Port icusmauer und vorne l inks die E c k e von Insula 44, seit l ich des Brunnentroges die grob
steinige A u f s c h ü t t u n g der Ostrandstrasse und i m Hin te rg rund die j ü n g s t e n Strassenkiesschichten i m 
Prof i l , zuoberst der H u m u s mit Grasnarbe. B l i c k von Südos t . 

N a c h Aufgabe des Brunnens wurde dieser, wie 
e r w ä h n t , zugefüllt und mit einer K a l k s t e i n p f l ä s t e r u n g 
ü b e r d e c k t ( A b b . 20 und 21). Sie bildete ein nach-
brunnenzeit l iches Gehn iveau , das 0,3-0,4 m ü b e r der 
B r u n n e n b r ü s t u n g lag und gegen den Strassenrand 
leicht anstieg ( A b b . 22 ,B) . D i e Sedimente i m Brunnen 
becken sind wechselnde L e h m - und Kiesschichten 
( A b b . 22,1-3) ü b e r e inem M ö r t e l s c h i c h t r e s t des 
Brunnenbodens (4). 

Gegen E n d e der G r a b u n g (1971 oder erst 1974?) 
wurde beschlossen, die Brunnenpla t ten zu bergen und 

vorerst auf dem F o r u m - bis zur s p ä t e r e n musealen 
Wiederaufstel lung - zu deponieren 3 0 . Le ide r hat man 
es damals v e r s ä u m t , das Fundament des Brunnens zu 
untersuchen und zu dokument ieren. E i n e Sandstein-

30 «Die Platten des Brunnens ... sollen herausgenommen und ... 
auf dem Forum deponiert werden.» (Tagebucheintrag von 
R. Laur-Belart vom 25.8.1971). - Unmittelbar vor dieser 
Bergungsaktion hat Werner Hürbin, der als Restaurator mit 
den Arbeiten betraut war, den Brunnen nochmals fotografiert 
(= unsere Abb. 18 und 30). 



A b b . 18 Augst , Insula 44. D e r freigelegte Strassenbrunnen 7b unmit telbar vor der Bergung der Sandstein
platten. B l i c k von S ü d e n in die Ostrandstrasse; l inks hinten ist knapp die Port icusmauer von Insula 44 
erkennbar (die Insula-Ostecke läge l inks aussen). G u t sichtbar sind die Wol f s löche r in der M i t t e der 
oberen B r ü s t u n g s k a n t e n der Steinplatten, die N u t e n und L ö c h e r für E i s e n k l a m m e r n zwischen den 
Steinen und die Einflussr inne auf dem l inken Brunnenrand . E i n rundes Aus lauf loch befindet sich in 
der Steinplatte der hinteren Beckenwand . G r ö s s e des ganzen Troges: 2,6 x 2,1 m. 

fundamentplatte, wie sie z .B. be im B r u n n e n 6 zwischen 
den Insulae 29 und 30 existierte, ist auf den Fotos nicht 
zu erkennen ( A b b . 19 und 28). In den Grabungsakten 
wi rd einzig vermerkt , dass ein « B o d e n b e l a g H = 295,46 
i m B r u n n e n aus k o m p a k t e m K i e s über Steinbett aus 
Kalksteinen» bestanden h ä t t e ( A b b . 22, Schicht 4 
o d e r 5 ? ) 3 1 . 

Heu te ist der B r u n n e n 7b mit den originalen Sand
steinplatten auf dem Augster F o r u m aufgestellt 3 2 . E r 

leidet aber sehr unter der A b w i t t e r u n g und muss zu 
seinem Schutz i rgendwann durch eine in Stein gehau
ene K o p i e ersetzt werden. 

31 Kommentar zu Foto 67 (= unsere Abb. 19) vom 3.6.1971. 
32 Laur-Belart/Berger 1988 (wie Anm. 24) 163 Abb. 170; Furger 

1997 (wie Anm. 24) 34 Abb. 14. 



A b b . 19 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). B l i c k in 
den Strassenbrunnen 7b nach vo l l s t änd ige r 
Ent fernung der Fü l l s ch i ch t en . G u t sichtbar 
sind l inks aussen die Bauklammerver t ie fung 
und die Zuflussr inne auf der B r ü s t u n g der 
Steinplatte 751 ( A b b . 16), hinten l inks das 
Aus lauf loch in Platte 753 und unten der 
Bodenbe lag aus kompak tem K i e s m ö r t e l auf 
e inem Steinbett. B l i c k von S ü d e n . 

A b b . 20 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Stras
senbrunnen 7b. D i e d a r ü b e r l i e g e n d e Stein
packung ( A b b . 21 und 13) ist zur Hä l f t e ent
fernt; die Sandstein-Seitenplatten des B r u n 
nenbeckens treten z u m Vorschein . A n ihren 
Oberkanten , der B r u n n e n b r ü s t u n g , sind die 
Wol f s löcher und die Nu ten der (antik ent
fernten) E i senk lammern gut zu erkennen. 
B l i c k von Südos t . 

Das Fundmaterial aus dem Brunnen 7b (vgl. A b b . 23 
und A n m . 33-34) 
D e r Brunneninhal t wurde in zwei E tappen untersucht: 
zuerst i n der Südhä l f t e in drei A b s t i c h e n 3 3 und nach der 
Aufnahme eines Profi ls ( A b b . 22) in der N o r d h ä l f t e 
schichtweise in fünf A b t r ä g e n ( A b b . 22, Schichten 
1-5) 3 4. A u s den vorwiegend kiesigen Schichten sind 
heute noch 20 Keramikfragmente inventarisiert und 
zugäng l i ch , ein unbekannter Rest wurde nach der 
G r a b u n g und dem Waschen der Funde undokumen-
tiert ausgeschieden. 

D i e zu 19 G e f ä s s e n g e h ö r e n d e n Funde aus dem 
B r u n n e n - nichtkeramisches M a t e r i a l wurde keines 
geborgen - werden hier gesamthaft vorgelegt ( A b b . 
23), da einerseits anzunehmen ist, dass der B r u n n e n 
w ä h r e n d seiner Verwendungszei t sauber gehalten 
wurde und sich keine « B e n u t z u n g s s c h i c h t » am B o d e n 
ansammeln konnte, andererseits das B e c k e n anläss l ich 
der Strassenaufkofferung in e inem Z u g z u g e s c h ü t t e t 

33 18.-19.5.1971, FK A02947, A02948 und A02951. 
34 2.-8.6.1971,FKA02970(Abb.22,Schichtl),A02973(Schicht2), 

A02974 (Schicht 3), A02987 (Schicht 4) und A02988 (Schicht 5). 

A b b . 21 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Stras
senbrunnen 7b. K a l k s t e i n p l ä s t e r u n g 3 0 -
50 cm ü b e r dem Brunnenbecken . D e r 
« G r a b e n » rings u m den Brunnen ist z u m Tei l 
grabungstechnisch bedingt (Fortsetzung der 
S t e inp f l ä s t e rung oben und rechts). L i n k s 
ver läuf t die Porticusmauer; ganz unten l inks 
ist gerade noch die ä u s s e r s t e Ostecke von 
Insula 44 zu sehen. M . 1:40. 



wurde. D a f ü r sprechen die P a s s s t ü c k e aus dem ober
sten F u n d k o m p l e x des Süd te i l s mit dem mit t leren 
K o m p l e x des Nordte i l s ( A b b . 23,9). 

1 Inv. 1971.2175, FKA02947: WS Drag.29A,TS. 
2 Inv. 1971.2174, FK A02947: RS Drag. 18, TS. 
3 Inv. 1971.2173, FK A02947: RS Drag. 18, TS. 
4 Inv. 1971.1870, F K A02973: WS Drag. 15,TS. 
5 Inv. 1971.1902, FK A02974: BS Drag. 15 oder 18, TS. 
6 Inv. 1971.1871, FK A02973: RS Drack 21, TS-Imitation, Ton 

blassrot, Überzug nur stellenweise erhalten, weicher Brand. 
7 Inv. 1971.2176, FK A02947: RS Drack 20, Ton dunkelbraun, im 

Bruch grau, Oberfläche grau mit Resten eines schwarzen Über
zugs. 

8 Inv. 1971.1903, FKA02974: WS Tonne, Ton grau, kein Überzug 
erkennbar, mit fünfzeiligem Rechteckrollstempel. Ausschuss
ware: geringfügiger Fehlbrand mit Delle. 

9 Inv. 1971.1904, FK A02974 und 1971.2177, FK A02947: 2 Hälf
ten eines Kragenrandschüsselchens (Imitation der TS-Form 
Hofheim 12), der Kragen ist ringsum alt weggebrochen, Ton 
grau, rotbrauner Überzug. 

10 Inv. 1971.1872, F K A02973: RS Kragenrandschüssel, Ton im 
Bruch braun, Oberfläche dunkelgrau reduziert. 

11 Inv. 1971.1905, F K A02974: RS grosse Kragenrandschüssel, Ton 
und Oberfläche grau, weicher Brand. 

12 Inv. 1971.2178, F K A02947: RS Kragenrandschüssel, Ton rot
braun, Rand und Kragenoberfläche brandgeschwärzt, weicher 
Brand. 

13 Inv. 1971.2179, FK A02947: RS Napf oder kleine Schüssel, Ton 
und Oberfläche rotbraun, im Bruch hellgrau, weicher Brand. 

14 Inv. 1971.2181, F K A02947: RS Schüssel, Ton und Oberfläche 
grau, weicher Brand. 

15 Inv. 1971.2180, F K A02947: RS Schüssel, Ton und Oberfläche 
grau, weicher Brand. 

16 Inv. 1971.2185, FK A02947: Halsfragment (Zweihenkel-?)Krug 
mit Henkel, Ton ziegelrot. 

17 Inv. 1971.1906, F K A02974: Halsfragment (Zweihenkel-?)Krug 
mit Henkelansatz, Ton ziegelrot, im Bruch grau. 

18 Inv. 1971.2182, F K A02947: Halsfragment Krug mit Henkelan
satz, Ton dunkelgrau, harter Brand. 

19 Inv. 1971.1873, F K A02973: RS Dolium,Ton blassrot, im Bruch 
hellgrau. 
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A b b . 22 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). P rof i l durch die Ostecke von Insula 44 und die Ostrandstrasse mit 
dem Strassenbrunnen 7b. M . 1:20. 
A Brunnen 7b 
B Oberkante einer (jüngeren) Strassenpflästerung (Abb. 21) 
C Porticusmauer (Insula 44) 
D Oberkante eines Kiesbodens in der Porticus (links von der Porticusmauer; vgl. Abb. 12) 
E Oberkante des Fundamentes/Unterbaus von Brunnen 7b 
F Oberkante des Fundamentes von Brunnen 7a (Abb. 12) 
1 graubrauner Lehm mit etwas Sand und Kies (FK A02970) 
2 Kies, z.T. grob; wenige Ziegelbruchstücke (FK A02973) 
3 Kies und Kalkbruchsteine; wenige Ziegelbruchstücke (FK A02974) 
4 Mörtellage mit Kalksteinbett; nicht durchgehend (zerstört?). Brunnenboden? (FK A02987) 
5 gelber Lehm (FK A02988) 
751, 754 Seitenwandplatten des Brunnens; vgl. Abb. 16 (Nummern des Augster Grosssteindepots). 



Datierung der Verfüllung und der Benutzungszeit von 
Brunnen 7b 
Das Fundmater ia l aus dem B r u n n e n g e h ö r t ins 1. Jahr
hundert n .Chr . Mehre re S t ü c k e belegen den Z e i t r a u m 
von etwa 30-60 n.Chr. , so die Schüsse ln aus Terra 
sigillata 1 und - imitat ion 6.7, die TS-Tel ler 2 und 4, das 

H o f h e i m 12 imit ierende S c h ä l c h e n 9 und das D o l i u m 
19. A n d e r e Fo rmen sind langlebig und i m 2. bis 4. V i e r 
tel des 1. Jahrhunderts denkbar (3.8). E in ige einhei
mische Ke ramikp roduk t e r e p r ä s e n t i e r e n jedoch einen 
j ü n g e r e n Zeitabschnit t . Le ide r ist diese Serie nicht 
durch Sigil laten n ä h e r eingrenzbar. Aufg rund besser 



vergesellschafteter Para l le len aus anderen Augster 
Fundensembles 3 5 lässt sich jedoch aufzeigen, dass die 
K r a g e n r a n d s c h ü s s e l n 10 und 11, die Schüsse ln 14 und 
15 sowie die K r ü g e 16-18 in der R e g e l erst in früh-
flavischer Z e i t auftauchen und sich bis ans E n d e des 
1. oder gar ins f rühe 2. Jahrhundert halten. 

Wegen der nur vage umreissbaren j ü n g s t e n Funde 
in der Ver fü l lung kann auch nur e in u n g e f ä h r e r termi
nus post für die Auflassung des Brunnens - i rgendwann 
i m letzten V i e r t e l des 1. oder an der Schwelle z u m 
2. Jahrhundert - gegeben werden. 

A u s dem Randbere ich der Ostrandstrasse und aus 
dem Strassengraben i n der unmit te lbaren U m g e b u n g 
des Brunnens 7b stammen zwei Fundkomplexe mit 
dat ierbarem M a t e r i a l (vgl. A b b . 22): 
• F K A02883 mit sandigem Kies aus dem «Strassengraben» in 

Höhe der Brunnenbecken-Oberkante (296,34-63 m ü.M.). Er 
enthielt wenig Keramik der Zeit um 30-80 n.Chr. (Inv. 
1971.1192-1201). 

• F K A02880 direkt darüber (d.h. rund 0,4 m über der Brüstungs
höhe von Brunnen 7b) mit kiesigem Lehm, mit ebenfalls wenig 
Material vage datierbar um 50-120 n.Chr. (Inv. 1971.1064-1068). 

V o m Strassenkies über dem B r u n n e n sind zwei weitere 
Fundkomplexe zu b e r ü c k s i c h t i g e n ( A b b . 22: A , B und 
d a r ü b e r ) : 
• FK A02900 mit Steinen und Ziegelfragmenten, der ein 1,3 m 

mächtiges Schichtpaket direkt über dem Brunnen umfasst. Er 
enthielt u.a. acht Keramikfragmente um 80-150 n.Chr. und einen 
Dupondius des Domitian (84-96) (Inv. 1971.1515-1526). 

• FK A02896 umfasste im selben Bereich wie A02900 eine humös 
durchsetzte «Störung in [der] Strasse». Die 25 Keramikfragmente 
sind zeitlich uneinheitlich und decken den Zeitraum 80-200 ab 
(Inv. 1971.1638-1662). 

D e r F u n d k o m p l e x A02900 liefert einen brauchbaren 
terminus ante für die Auflassung des Brunnens 7b am 
E n d e des 1. Jahrhunderts, was sich mit der oben an
hand der B r u n n e n f ü l l u n g ( A b b . 23) gemachten Fest
stellung deckt. 

Zur Chronologie der Brunnen bei Insula 44 
D i e Sch i ch tve rhä l t n i s s e u m das Fundament des ä l te 
ren Brunnens 7a legen nahe, dass dieser bereits in 
( s p ä t ) a u g u s t e i s c h - t i b e r i s c h e r Ze i t , also s p ä t e s t e n s u m 
30 n .Chr . , bestanden hatte und dass dessen B e c k e n 
bereits i n flavischer Z e i t wieder entfernt und das ge
mauerte Fundament z u g e s c h ü t t e t worden war. Daraus 
ist abzuleiten, dass woh l bereits i m 2. V i e r t e l des 
1. Jahrhunderts öf fent l iche Laufbrunnen in Augusta 
R a u r i c a und somit auch ein funktionierender A q u a e -
dukt i n Bet r ieb waren. 

Aufg rund des vagen terminus post quem, der sich 
durch das Fundmater ia l innerhalb des benachbarten, 
j ü n g e r e n Brunnenbeckens 7b ergibt, muss dieses u m 
100 n .Chr . ebenfalls aufgegeben und das Strassenareal 
mitsamt dem B r u n n e n mit neuem K i e s um mindestens 
0,4 m aufgeschottert worden sein. O b die 0,3-0,5 m 
ü b e r dem z u g e s c h ü t t e t e n B r u n n e n 7b dokumentierte , 
massive K a l k s t e i n p f l ä s t e r u n g ( A b b . 22,B) gleichzeitig 
erfolgte oder von einer erneuten Aufp f l ä s t e rung der 
Strasse zeugt, ist unklar . 

D i e Beobachtung von M a r k u s Horisberger , dass der 
B r u n n e n 7b aus Spol ien eines ä l t e r e n Brunnens k o n 
struiert worden ist (s. unten mit A b b . 34), lassen sich 
naheliegenderweise mit dem 3 m entfernten Funda
ment 7a in Verb indung bringen: H i e r k ö n n t e n die 
Sandsteinplatten i n ihrer f r ü h e r e n Verwendung instal

liert gewesen sein. W o die S t ü c k e zuvor (in e inem 
horizontalen Verband) installiert waren, entzieht sich 
unserer Kenntnis . 

D i e Kons t ruk t ion des Beckens von Strassenbrunnen 7b 
(Markus Horisberger) 

W i e k ö n n e n wir heute nach knapp zwanzig Jahrhun
derten ü b e r h a u p t noch feststellen, wie e in r ö m i s c h e r 
H a n d w e r k e r gearbeitet hat? Was wir aus den ant iken 
Schriften entnehmen, entpuppt sich be i praktischer 
Ü b e r p r ü f u n g leider allzuoft als m i s sve r s t änd l i ch und 
lückenha f t . Wich t ig sind vereinzelte A n g a b e n in In
schriften und bi ldl iche Dars te l lungen von Handwer 
ke rn be i der A r b e i t . D i e Hauptsache ble iben aber doch 
die Erzeugnisse selbst. In ganz besonderem Masse 
trifft dies bei handwerkl ich bearbeiteten W e r k s t ü c k e n 
aus Stein zu , wo sich jeder Meisse lh ieb in die Ober 
f läche eingegraben hat. E i n W e r k s t ü c k w i r d von aus
sen nach innen, F l ä c h e für F l ä c h e , aus dem Stein 
herausgehauen. V o m G r o b e n ins Feine fortschreitend, 
arbeitet der Steinmetz aus dem R o h b l o c k eine erste 
F l ä c h e heraus, rechtwinkl ig dazu eine zweite und so 
fort. Jedes Werkzeug h in t e r l ä s s t seine charakteri
stischen Spuren. Diese Spuren zu « lesen» und damit 
Hinwei se auf Ents tehung und Gebrauch des Brunnens 
zu geben, ist das Z i e l dieses Beitrages. 

Das Brunnen fundament 
Ü b e r die ehemalige Fundament ierung des zu etwa 
zwei Dr i t t e ln i m B o d e n eingelassenen Brunnen
beckens lässt sich nicht mehr vie l aussagen. D i e W a n d 
platten wurden w o h l auf eine ü b e r m ö r t e l t e B r u c h 
stein-Bettung gestellt 3 6 . D e r Brunnenboden ist dann 
mit e inem wasserfesten M ö r t e l abgedichtet worden 
( A b b . 19). 

Das Rohmaterial 
D i e acht Wandplat ten sind alle aus e inem mit te l- bis 
g r o b k ö r n i g e n Buntsandstein gefertigt. M ö g l i c h e r 
weise handelt es sich u m eine b e i g e g r ü n l i c h e Farb
variante des i n Augst oft verwendeten, in der Rege l 
r ö t l i c h e n Degerfelder Sandsteins aus e inem in r ö m i 
scher Ze i t genutzten Steinbruch an der n ö r d l i c h e n 
Rheinseite . D i e bis zu 0,35 m dicken, 0,92 m hohen und 
0,73-1,27 m langen B l ö c k e wiegen zwischen 300 und 
800 kg. 

35 Th. Hufschmid, H . Sütterlin, Zu einem Lehmfachwerkbau und 
zwei Latrinengruben des 1. Jahrhunderts in Augst. Ergebnisse 
der Grabung 1991.65 im Gebiet der Insulae 51 und 53. JbAK 
13, 1992, 129ff. bes. 148 Abb. 34,4-35,34 [Fäkalien-Grube 2, 
Phase A3] und 151 ff. Abb. 36,47-42,147 [Grube 5, Phasen B5 
und B6]; A . R. Furger, S. Deschler-Erb, Das Fundmaterial aus 
der Schichtenfolge beim Augster Theater. Typologische und 
osteologische Untersuchungen zur Grabung Theater-Nord
westecke 1986/87. Forschungen in Augst 15 (Augst 1992) 
[Phasen 8-13]. 

36 Vgl. oben mit Anm. 31. 
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a b b a 

A b b . 24 Augst , Insula 44 (Grabung 1972.53). Stras-
senbrunnen 7b. Schematische Dars te l lung 
der Bearbeitungsspuren. 
a Punktgespitzte, an den Randzonen mit der Flach

axt geglättete Oberflächen (Abb. 25) 
b hauptsächlich mit dem Zweispitz, einem pickel

ähnlichen Werkzeug ausgeführte frühe Bearbei
tungstufe 

c sauber gemeisselter Randschlag 
d mit Hammer und Spitzeisen zurückgespitzte 

Flächen (Abb. 26 und 33). 

A b b . 25 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Wieder 
aufgebauter Strassenbrunnen 7b. Innenaus
schnitt der Wandplat te 752. Punktgespitzte 
und mit der Flachaxt g e g l ä t t e t e O b e r f l ä c h e . 

A b b . 26 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Wieder-
T aufgebauter Strassenbrunnen 7b. Aussen

seite der Wandplat ten 748,754 und 755. B e 
arbeitungsspuren von der Ers tverwendung 
der Platte 748. Rechts: z u r ü c k g e s e t z t e A u s -
senf l ächen der Plat ten 754 und 755. 



Die Bearbeitungsspuren 
D i e Brunnenpla t ten wurden nach der Frei legung 1971 
geborgen, auf der Augster Forumswiese deponiert 
und s p ä t e r ebendort als A t t r a k t i o n für die Besucher 
neu zusammengebaut 3 7 . D i e der Wit te rung ausgesetz
ten O b e r f l ä c h e n sind mit t lerweile stark erodiert. 
D e n n o c h lassen sich vor a l lem an den etwas geschü tz 
teren Se i t en f l ächen noch viele Werkzeugspuren iden
tif izieren ( A b b . 24). D e r B r u n n e n als Ganzes wirk t 
etwas uneinhei t l ich. D i e Plat ten 751-754 weisen oben 
eine R a n d s t ä r k e von ca. 0,25 m auf. Deu t l i ch d ü n n e r 
s ind die S t ü c k e 750 und 755. D i e Plat ten 747 und 748 
hingegen sind bis zu 0,35 m dick. H i e r wurde die R a n d 
breite ü b e r h a u p t nicht angepasst. Sie stehen auch 
seitl ich ü b e r die Brunnenbre i te vor. 

A n den O b e r f l ä c h e n der Wandpla t ten lassen sich 
folgende Arbe i t sspuren unterscheiden: 
A b b . 24,a: D i e B r u n n e n - I n n e n f l ä c h e n und die Ober 

seiten der Plat ten 747 und 745 sind punkt
gespitzt und vor a l lem an den Randzonen 
mit der Flachaxt g eg l ä t t e t ( A b b . 25). 

A b b . 24,b: G r o b e Spitzeisen- oder Zweispitzhiebe 
befinden sich an den Aussenseiten der 
Platten 747,748,750 und 754 ( A b b . 26). 

A b b . 24,c: A n den beidseits ü b e r die Brunnenbre i te 
herausragenden B l o c k e n d e n 747 und 748 
findet sich jeweils noch eine anathyrosis, 
d.h. eine F u g e n f l ä c h e zu e inem benach
barten S tück mit sauber gemeisseltem 
Randschlag und z u r ü c k g e s p i t z t e r Innen
fläche ( A b b . 26). 

A b b . 24,d: D i e oberen, s p ä t e r sichtbaren Aussen-
flächen des Brunnenrandes wurden an den 
Plat ten 750-755 mit etwas feineren Spitz
eisenhieben, oft i n F o r m läng l i che r Fu r 
chen, auf 0,2-0,25 m D i c k e z u r ü c k g e h a u e n 
( A b b . 26). 

Die Einarbeitungen 
A b b . 27,a: Senkrechte Nuten i n den K o n t a k t f l ä c h e n 

zweier Wandplat ten mit Res ten eines 
ziegelschrothaltigen K a l k m ö r t e l s sind als 
Abd ich tungen anzusprechen. Hinweise 
auf eingelegte V e r s t ä r k u n g e n sind nicht 
vorhanden. In den Plat ten 750 und 755 be
findet sich je eine dieser N u t e n offen an der 
Brunnen-Innensei te ( A b b . 28 und 29) 3 8 . 

A b b . 27 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Stras
senbrunnen 7b. Schematische Dars te l lung 
der Einarbeitungen. 
a Senkrechte Nuten mit Resten von ziegelschrot-

haltigem Mörtel 
b runder Durchbruch in Platte 753 (Wasserausfluss? 

Abb. 30) 
c nach aussen abfallende Nut (Sitz eines Einfluss

rohres? Abb. 18, links) 
d sogenannte Wolfslöcher, nach unten konisch aus

einanderlaufende Schlitze zur Aufnahme des 
gleichnamigen Hebegerätes (Beispiel Abb. 31) 

e Nuten und Löcher zur Aufnahme von bleivergos
senen Klammern (Beispiel Abb. 32) 

f L-förmige Einarbeitung 
g schwalbenschwanzförmige Vertiefungen zur Auf

nahme einer Klammer (Abb. 33). 

A b b . 28 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). B l i c k in 
den hälft ig ausgenommenen Strassenbrun
nen 7b. L i n k s die Fü l l s ch i ch t en i m Pro f i l 
( A b b . 22), hinten und rechts die Trogplatten 
754, 755 und 748 ( A b b . 16), unten ein dich
ter M ö r t e l b e l a g . D i e R i l l e i n Platte 755 ist 
mit Z i e g e l s c h r o t m ö r t e l ausgefül l t (vgl. A b b . 
29). B l i c k von S ü d w e s t e n . 

37 Vgl. oben mit Anm. 32. 
38 Vgl. die Bodennut an der einzigen erhaltenen Wandplatte von 

Brunnen 6 (oben mit Abb. 11). 



A b b . 27,b: E i n runder Durchb ruch in Platte 753 
diente vermut l ich als Abflussöffnung 
( A b b . 18, hinten rechts, und 30). 

A b b . 27,c: In der durchgehenden Quernut auf dem 
R a n d der Platte 751 k ö n n t e ein Einguss
rohr gesessen haben ( A b b . 18, l inks) . 

A b b . 27,d: S c h w a l b e n s c h w a n z f ö r m i g e , also unten 
breiter ausgehauene Schlitze dienten der 
Aufnahme des «Wolfes», einer Hebevor 
richtung aus E i sen z u m Versetzen von 
W e r k s t ü c k e n . D i e Plat ten 750 und 755 wei 
sen je zwei dieser Wolfslöcher auf. D a die 
A u f h ä n g e p u n k t e normalerweise in der 
M i t t e angebracht wurden, muss daraus ge
schlossen werden, dass diese B l ö c k e zwei 
m a l als je verschieden lange Wandplat ten 
an e inem B a u k r a n hingen. - Interessant ist 
das Hebe loch an der senkrechten Innen
wand von B l o c k 748: E s weist auf eine Ers t 
verwendung des S t ü c k e s als Fundament
platte oder ähn l i ches h in , wobei die jetzige 
innere W a n d f l ä c h e oben gelegen haben 
muss ( A b b . 31). 

A b b . 29 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Wieder 
aufgebauter Strassenbrunnen 7b. Innenseite 
der Plat ten 754 und 755 mit senkrechter 
N u t und Res ten von ziegelschrothalt igem 
M ö r t e l (vgl. A b b . 28). Auffa l lend ist die i m 
Bere i ch der N u t speziell g e g l ä t t e t e Ober 
f läche. 

A b b . 30 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Stras
senbrunnen 7b. B l i c k auf die Innenseite von 
Platte 753 mit dem Durchb ruch (Auslauf) . 

A b b . 31 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Wieder 
aufgebauter Strassenbrunnen 7b. Innenseite 
der Platte 748 mit H e b e l o c h aus der Ers t 
verwendung als Fundament- oder Podest
block. 



A b b . 27,e: In Nuten und Löchern auf dem Brunnen
rand sassen bleivergossene E i s e n k l a m 
mern. Sie verhinderten ein seitliches Ver 
schieben der einzelnen Wandpla t ten ge
geneinander ( A b b . 32). In e inem K l a m 
mer loch der Platte 751 stecken noch B l e i 
reste. 

A b b . 27,f: D i e E inarbe i tung an der Aussenkante von 
B l o c k 748 stammt von der Ers tverwen
dung als liegende Platte ( A b b . 26). 

A b b . 27,g: E i n weiterer H inwe i s für eine Ers tverwen
dung befindet sich in B l o c k 747. In die 
schwalb enschwanzförmige Vertiefung39 am 
ausserhalb des Brunnenbeckens gelege
nen B l o c k e n d e passte ehemals eine ebenso 
geformte K l a m m e r , welche diesen B l o c k 
mit dem benachbarten verband ( A b b . 33, 
rechts aussen). 

A b b . 32 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Wieder 
aufgebauter Strassenbrunnen 7b. D e t a i l 
(Aufsicht) der Einarbei tungen für die Ver 
k lammerung der Plat ten 752 und 753. 

A b b . 33 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Wieder 
aufgebauter Strassenbrunnen 7b. Vert iefung 
für eine d o p p e l s c h w a l b e n s c h w a n z f ö r m i g e 
K l a m m e r in Platte 747 am rechten B i l d r a n d . 
G u t zu erkennen ist auch die z u r ü c k g e 
spitzte A u s s e n f l ä c h e der Platte 750 i n der 
Bi ldmi t te . 

Ergebnisse und Überlegungen 
D e r B r u n n e n 7b wurde aus bis zu 0,35 m dicken, ehe
mal igen Fundament- oder P o d e s t b l ö c k e n , also ganz 
aus Spolien, zusammengebaut. D a b e i wurden die 
schon bearbeiteten F l ä c h e n der B l ö c k e auf rat ionel l 
ste A r t und Weise genutzt. D i e ehemals waagrecht ge
legenen, fein g e g l ä t t e t e n Obersei ten b i lden jetzt die 
Brunnen-Innenwand. D i e grob gespitzten, jetzt nach 
aussen gedrehten Blockunterse i ten wurden nur an den 
s p ä t e r sichtbaren, oberen R a n d z o n e n auf etwa 0,25 m 
D i c k e zu rückgesp i t z t . D i e Plat ten 747 und 748 wurden 
fast ganz i m u r s p r ü n g l i c h e n Zus tand wiederverwendet 
( A b b . 34). 

Immerh in m ü s s e n auch die Brunnenbauer versierte 
Steinmetze gewesen sein, wie die sauber gehauenen 
F l ä c h e n der Stossfugen, der Gebrauch des Wolfes und 
auch der bleivergossenen K l a m m e r n beweisen ( A b b . 
20,32 und 35). D i e genaue Zusammensetzung des als 
A b d i c h t u n g verwendeten, ziegelschrothaltigen M ö r 
tels i n den senkrechten N u t e n der Wandplat ten bleibt 
bis auf weiteres e in Gehe imnis der r ö m i s c h e n H a n d 
werker. 

39 Vgl. den Brunnensockel 8 , wo mehrere Doppelschwalben
schwanzverbindungen, aber nur eine verbleite Eisenklammer 
beobachtet werden konnten (unten mit Anm. 41 und Abb. 36). 
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A b b . 34 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Stras
senbrunnen 7b. Schematische Dars te l lung 
der Bearbeitungsspuren aus der Erstverwen
dung als Fundament- oder P o d e s t b l ö c k e 
(Grauraster) . 



Zweiteilung des Brunnenbeckens oder Umbau? D i e 
senkrechten, jetzt noch mit M ö r t e l r e s t e n gefül l ten 
N u t e n an den I n n e n f l ä c h e n der Wandplat ten 750 und 
755 k ö n n t e n e in H inwe i s auf jetzt fehlende Schran
kenplatten, also auf eine Zwei t e i lung des Beckens, 
sein. D e r uneinheit l iche Gesamteindruck des B r u n 
nens lässt jedoch eher an einen späteren Umbau 
denken. D i e e r w ä h n t e n N u t e n an den Plat ten 750 und 
755 w ä r e n dann als Abdichtung einer früheren Eckver
bindung zu e r k l ä r e n . F ü r einen U m b a u sprechen auch 
je zwei H e b e l ö c h e r auf den R ä n d e r n der e r w ä h n t e n 
S tücke . D i e unangepasst ü b e r die Brunnenbre i te vor
kragenden B l ö c k e 747 und 748 w i rken fremd. 

• Sekundäre Verwendung: A b b r u c h des Fundamentes 
und Umarbe i tung der S t e i n b l ö c k e zu W a n d s t ü c k e n 
eines Brunnens. D e r Aufbau erfolgte wieder mit 
e inem B a u k r a n ( s e k u n d ä r e Wol f s löche r an den 
Schmalseiten). D i e s m a l wurden U - f ö r m i g e K l a m 
mern statt D o p p e l s c h w a l b e n s c h w ä n z e zur Plat ten
verbindung verwendet. M ö g l i c h e r w e i s e stand dieser 
B r u n n e n auf dem Fundament 7a ( A b b . 14 und 15). 

• Tertiäre Verwendung (7b): A b - und Neuaufbau des 
Brunnens, wobei die Plat ten vertauscht und z u m 
Tei l umgearbeitet wurden. B e i m Wiederaufbau 
standen anscheinend funktionale Gesichtspunkte 
i m Vordergrund . 

Aufgrund der Werkspuren an den steinernen Ü b e r r e s t e n 
des Brunnenbeckens 7b lässt sich folgender A b l a u f der 
Ereignisse rekonstruieren: 
• Rohmaterialbeschaffung: A b b a u und grobes Z u 

richten der B l ö c k e mit dem Zweisp i tz in e inem 
Sandsteinbruch in Degerfe lden mit anschliessen
dem Transport ü b e r den R h e i n . D e r Zweisp i tz , ein 
p i cke l ähn l i ches , b e i d h ä n d i g ge füh r t e s Werkzeug, 
wurde vor a l lem in den S t e i n b r ü c h e n verwendet. 

• Primäre Verwendung: Verarbei tung zu sauber an-
einanderpassenden Fundament- oder Podest
b l ö c k e n auf der Baustel le in Augus ta R a u r i c a mit
tels Spitzeisen, Flachaxt und Flachmeissel . D e r E i n 
bau erfolgte mit H i l f e eines Baukrans ( p r i m ä r e 
Wol f s löche r in der F l ä c h e ) unter gegenseitiger V e r 
k lammerung mit d o p p e l s c h w a l b e n s c h w a n z f ö r m i -
gen K l a m m e r n . 

A b b . 35 Augst , Insula 44 (Grabung 1971.53). Stras
senbrunnen 7b. Schematische Dars te l lung 
der Bearbeitungsspuren aus der Zweitver
wendung der S t e i n b l ö c k e als B runnen 
w ä n d e (Grauraster) . 

Strassenbrunnen 8: 
Insula 48, Ecke Venusstrasse/Hohwartstrasse 

G r a b u n g 1972.53: A m R a n d der Venusstrasse, an der 
E c k e zur Hohwartstrasse, fand sich ein aus zahlreichen 
Sandsteinquadern massiv ge füg te r Kubus, der mit 
seinem r ü c k w ä r t i g e n Tei l an den Strassengraben 
grenzte ( A b b . 36)40. D i e Kons t ruk t ion bestand aus 
einer Fundamentlage mit Handste inen, auf der sich 
drei L a g e n aus Sandsteinquadern 1,0 m hoch erhalten 
haben. Sie lagen stratigraphisch gesehen mit ten in den 
Strassenkiesschichten, die hier knapp 2 m M ä c h t i g k e i t 
aufwiesen und drei G e h - bzw. Fahrniveaus erkennen 
liessen. L e i d e r wurde auf der G r a b u n g 1972 den 
Sch i ch tve rhä l t n i s s en bei der Quaderkons t ruk t ion 
keine Beachtung geschenkt - das z u g e h ö r i g e G e h n i 
veau und das relat ivchronologische V e r h ä l t n i s zu den 
drei Strassenhorizonten geht aus der Dokumen ta t i on 
nicht direkt hervor. E s ist allerdings denkbar, dass die 
Quaderkons t ruk t ion schon relativ f rüh auf dem ersten 
Strassenniveau (um 295,63 m ü .M. ) errichtet worden 
w ä r e und dass die dre i Quader lagen 1 m ü b e r das 
Strassenniveau aufgeragt h ä t t e n . 

Im Grundr iss misst die bislang für Augus ta Rau r i ca 
einmalige Kons t ruk t ion 1,3 X 1,2 m. In der M i t t e 
beider Schmalseiten war je eine vert ikale, U - f ö r m i g e 
N u t von etwa 16 cm Durchmesser eingearbeitet, als 
w ä r e n hier zwei R u n d h ö l z e r - oder eine Z u - und A b 
leitung für Brunnenwasser - eingesetzt gewesen (links 
und rechts auf A b b . 36). Gegen R u n d h ö l z e r , die ja 
eigentl ich nur eine armierende R o l l e gehabt haben 
k ö n n t e n , sprechen mehrere Spuren anderer Quader
verbindungen, n ä m l i c h mindestens eine eiserne 
B a u k l a m m e r (verbleit?) und mindestens fünf doppel-

40 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1972.53, Feld V2/W2, Fotos 147-150 (sowie 9 Fotos von der 
Blockbergung), Profil 2 (2 m westlich), Detail 1 (Aufsicht und 
4 Ansichten). - Die Grabung ist nicht publiziert. 



A b b . 36 Augst , Insula 48 (Grabung 1972.53). Stras
senbrunnen 8. A u f e inem gemauerten H a n d 
quader-Fundament steht noch drei Lagen 
hoch ein Sockel aus S a n d s t e i n b l ö c k e n am 
R a n d des Strassenbetts. L i n k s sind die a l l 
m ä h l i c h aufgeschotterten Strassenschichten 
erkennbar, rechts v o m Socke l der Strassen
graben und die Port icusmauer von Insula 48. 
Ausser den beiden seit l ichen Aussparungen 
für die Wasserzu- und -ableitungen haben 
sich keine Reste der hier vermuteten 
Wasseranlage bzw. des eigentlichen B r u n 
nenbeckens erhalten (vgl. den Socke l des 
pr ivaten Peristylbrunnens 18 in Insula 30; 
A b b . 51). B l i c k von Westen. 

s c h w a l b e n s c h w a n z f ö r m i g e Ver t iefungen 4 1 von H o l z 
verb indern 4 2 . D i e sorgfä l t ige Bearbei tung der Quader-
A u s s e n f l ä c h e n und die exakte F ü g u n g sprechen eben
falls dafür , dass die Kons t ruk t ion auf Sicht, und nicht 
als verborgenes Fundament , gebaut wurde. Weitere 
Konstruktionsdetai ls , insbesondere von der einstigen 
(1972 nicht erhaltenen) A b d e c k u n g des Sockels, s ind 
nicht bekannt. 

F ü r die Vermutung, dass es sich auch hier u m einen 
Strassenbrunnen, und zwar u m einen neuen, sehr 
schmalen Typus mit e r h ö h t e m Socke l , handeln k ö n n t e , 
sprechen verschiedene Beobachtungen: die Lage an 
einer Strassenkreuzung, die Posi t ion am Strassenrand 
direkt vor dem Strassengraben und die beiden den 
Socke l h i n a u f f ü h r e n d e n Nu ten , welche vielleicht 
der Z u - und A b l e i t u n g des Brunnenwassers gedient 
haben. 

Strassen(?)brunnen 9: 
Kaiseraugst-Schmidmatt 

G r a b u n g 1984.01: Brunnenstock aus Buntsandstein 
von 0,53 X 0,34 x 0,29 m G r ö s s e mit Re l i e fkopf einer 
Flussgottheit aus Buntsandstein, als Spolie in einer 
R a m p e des ös t l i chen W a l k e r e i ( ? ) - G e b ä u d e s in Zweit
verwendung vermauert 4 3 . A u c h dieses S tück k ö n n t e 
- wie der Brunnnens tock 1 - sowohl auf dem R a n d 
eines öf fen t l ichen als auch privaten Brunnenbeckens 
gestanden haben ( A b b . 37). N a c h Vermutung des 
Grabungslei ters U r s M ü l l e r k ö n n t e der Quader aber 
auch in situ l iegen und in einer ä l t e r e n Bauphase direkt 
in ein grosses Wasserbecken g e m ü n d e t haben, das 
dann s p ä t e r - u.a. mit der dem Stein unmittelbar vor
gelagerten M a u e r 35 - in einen Trockenraum umge
baut worden w ä r e 4 4 . D e r einzige Fundkomplex , der 
h ie r fü r be rücks i ch t ig t werden kann, umfasste das E r d 
material , das in der schmalen R a m p e neben und ü b e r 
dem Brunnenstock lag 4 5 . D i e wenige dar in enthaltene 
K e r a m i k stammt aus der 2. Hä l f t e des 2. und der 
1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts; er enthielt aber auch 
einen Centent ional is des Valens (Siscia 367-375). D e r 
Brunnens tock lag demnach erst ab dem 2. Jahrhundert 
an jener Stelle und ist nicht schon f rühe r i n seiner Erst
verwendung hierher versetzt worden. 

41 Vgl. oben Brunnen 7b mit Abb. 33 sowie die Schwalben
schwanzverbindungen in den Fundamentquadern der bei
den Augster Podiumtempel: Forumtempel: A.R. Furger, P.-A. 
Schwarz et al., Augusta Raurica. Jahresbericht 1992. JbAK 14, 
1993, 5ff. bes. 22f. Anm. 32 Abb. 14; Schönbühltempel: 
R. Hänggi, Der Podiumtempel auf dem Schönbühl in Augst. 
Augster Museumshefte 9 (Augst 1986) Abb. 1; M . Trunk, 
Römische Tempel in den Rhein- und westlichen Donau
provinzen. Ein Beitrag zur architekturgeschichtlichen Ein
ordnung römischer Sakralbauten in Augst. Forschungen in 
Augst 14 (Augst 1991 ) Abb. 8 und 102. - Eiserne Bauklammern 
sind in Augusta Raurica weitaus häufiger, z.B.: A . R. Furger (mit 
einem Beitrag von E. Oxé), Die Grabungen von 1986/1987 an 
der Nordwestecke des Augster Theaters. JbAK 9,1988,7ff. bes. 
133ff. Abb. 141 und 143; P.-A. Schwarz (mit einem Beitrag 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, 161ff. bes. 
186ff. Abb. 45,20-26 (Reste von Klammerverbleiungen). 

42 Der Befund ist nur unvollständig dokumentiert. 
43 Inv. 1984.26583 (= Grosssteinlager-Nr. 2578). - Grabungsdo

kumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 1984.01, Feld 
R12, OK = 273,58 m ü.M., Fotos 592-595, Profil 52, Detail 52. -
U. Müller, Die römischen Gebäude in Kaiseraugst-Schmid
matt. Archäologie der Schweiz 8, 1985,15ff. Abb. 4,11 und 18; 
Laur-Belart/Berger (wie Anm. 24) 163f. und 176 Abb. 182; 
Bossert-Radtke (wie Anm. 2) 92 Taf. 46 Kat.-Nr. 61 ; Furger 1995 
und 1997 (wie Anm. 24) 19 und 581T. Abb. 35-36; R. Vollkom-
mer, Vater Rhein und seine römischen Darstellungen. Bonner 
Jahrbücher 194,1994,35 mit Anm. 145 und Abb. 38. 

44 Ich danke Grabungsleiter Urs Müller für seinen Hinweis auf 
diese weitere Interpretationsmöglichkeit. 

45 FK B09527, Inv. 1984.26562-26583. - Andere Fundkomplexe 
aus dem schmalen Korridor (Rampe) beim Brunnenstock 
wurden nicht vergeben bzw. enthalten kein bestimmbares 
Fundmaterial. 



A b b . 37 Kaiseraugst-Schmidmatt , Walke re i ( G r a 
bung 1984.01). Brunnenstock 9. D i e M a c h 
art und der Rel iefschmuck ( K o p f einer 
Wassergottheit) lassen vermuten, dass es 
sich hier um einen in ein Privathaus ver
schleppten Aufsatz eines öf fen t l i chen Stras-
senbrunnens handelt. Das S tück fand sich 
- w o h l zweckentfremdet - i m Fundament 
eines Gewerbehauses des 3. Jahrhunderts 
n .Chr . eingebaut. H ö h e 34 cm ( R o h r und 
Unter lage sind modern) . 

Strassenbrunnen 10a und 10b: 
Kaiseraugst-Bireten, Höl lochs t ras se 

R e g i o n 1 7 A Grabungen 1924.02 und 1992.08 ( A b b . 
38): « D e r Plat tenboden [10b] in der H ö l l o c h s t r a s s e 
besteht aus sechs W e r k s t ü c k e n , teils von rotem, teils 
von grauem Sandstein. W i e der auf Kas te len [11] hat 
er in den S toss f l ächen N u t e n mit eingegossenem 
Z i e g e l m ö r t e l . A b e r i m Unterschied zu jenem, waren 
i n den F u g e n f l ä c h e n von oben herab R i n n e n z u m 
Eingiessen des Z i e g e l m ö r t e l s angebracht. D i e Stand
f läche z u m Aufsetzen des Brunnenrandes scheint erst 
nach t r äg l i ch zugerechnet worden zu sein, denn an zwei 
Seiten des Belages ist ausserhalb dieser F l ä c h e noch 
eine e r h ö h t e Bosse stehen geblieben. A n der einen 
Seite, nach der Strassenmitte h in , ist ein flacher seg-
m e n t f ö r m i g e r Ausschnit t bemerkbar , ü b e r dessen B e 
deutung wir uns jedoch keine Rechenschaft zu geben 
v e r m ö g e n . Besonders m e r k w ü r d i g ist, dass be im A b 
heben des Plattenbelages unter demselben ein zweiter, 
fast genau gleicher, z u m Vorsche in kam. E s scheint, 
dass bei einer neuen Ü b e r k i e s u n g der Strasse, welche 
das Strassenniveau e r h ö h t e , auch eine H ö h e r l e g u n g 
des Brunnens für nö t ig erachtet wurde; weshalb aber 
dazu nicht die Plat ten des alten Bodenbelags verwen
det wurden, bleibt dunkel . B e i ke inem der beiden 

Schnitt 

A b b . 38 K a i s e r a u g s t - H ö l l o c h s t r a s s e (Grabung 1924. 
02). Strassenbrunnen 10b. D i e zwei Funda 
mentlagen k ö n n t e n sogar B ö d e n v o n zwei 
B r u n n e n am selben Standort darstellen 
(vgl. Text). M a n beachte die g e g e n s t ä n d i g e n 
Dichtungsnuten zwischen den Platten. 
Wenige M e t e r davon entfernt fand sich 
das noch ä l t e r e Brunnenfundament 10a 
( A b b . 39). M . 1:40. 

B r u n n t r o g b ö d e n , weder bei dem auf Kas te len [11] 
noch bei dem in der H ö l l o c h s t r a s s e [10b], konnte eine 
Spur von einem steinernen Brunns tock entdeckt wer
den. W i r m ü s s e n daher annehmen, dass diese B r u n n 
s t ö c k e aus H o l z errichtet w a r e n » 4 6 . - 68 Jahre s p ä t e r 

46 K. Stehlin (bearb. von C. Clareboets, hrsg. von A . R. Furger), 
Ausgrabungen in Augst 1890-1934. Forschungen in Augst 19 
(Augst 1994) 38 Abb. 31. 



konnte nur 10 m weiter nordwest l ich und i m unteren 
B e r e i c h der mehrschichtigen Strassenkofferung ein 
weiteres Brunnenfundament 10a freigelegt werden 
( A b b . 39). V o n der Sandsteinkonstrukt ion waren bloss 
einige B o d e n p l a t t e n b r u c h s t ü c k e am O r t verbl ieben 
( A b b . 39, vorne) . Wegen der tiefen Fundlage und den 
Spuren der Z e r s t ö r u n g weist U r s M ü l l e r diesen B r u n 
nenstandort 10a seiner ersten Steinbauphase 4 z u 4 7 , 
den benachbarten A l t f u n d 10b von 1924 hingegen der 
Phase 5 4 8 . 

A b b . 39 K a i s e r a u g s t - H ö l l o c h s t r a s s e (Grabung 1992. 
M 08). Strassenbrunnen 10a. Aufs icht auf den 

Strassenbelag. I m Vorde rg rund sind die 
S a n d s t e i n b r u c h s t ü c k e des Brunnenbodens 
und dahinter Teile des Kalksteinunterbaus 
des Laufbrunnens 10a erkennbar, i m H i n 
tergrund ein Pfei ler der Porticusmauer. 
B l i c k von Nordnordos ten . 

Private Laufbrunnen 

Privatbrunnen 11: Insula 1 (Kastelen) 

G r a b u n g 1919.52: Im Peris tyl einer vornehmen D o m u s 
auf dem G e l ä n d e s p o r n K a s t e l e n 4 9 fand sich ein 
Brunnenboden aus S a n d s t e i n b l ö c k e n in situ ( A b b . 40). 
« E r bestand aus vier W e r k s t ü c k e n von etwas un
gleicher G r ö s s e und ruhte auf einer Unter lage von 
Steinen ohne M ö r t e l . D i e vier Plat ten hatten an ihren 
zusammenstossenden Seiten N u t e n wie e in Parkett
boden, welche mit Z i e g e l m ö r t e l aufgefüll t waren. A n 
der O b e r f l ä c h e waren die Fugen küns t l i ch erweitert 
und ebenfalls mit Z i e g e l m ö r t e l ausgefül l t . In der N ä h e 
des Randes l ief eine R i l l e , welche aussah wie die Stand
spur einer aufgesetzten Wandung und ebenfalls Reste 
von Z i e g e l m ö r t e l enthielt. A n der einen der Seiten
f l ächen sah man eine nicht ganz v e r s t ä n d l i c h e E ina r 
beitung, welche wahrscheinl ich mit dem A b l a u f des 
Wasserbeckens i n Bez iehung zu bringen ist; denn als 
einen W a s s e r b e h ä l t e r ist die A n l a g e auf G r u n d der 
augenscheinlich wasserdichten Kons t ruk t ion ohne 
al len Zwe i f e l anzusehen. W i r glaubten zuerst ein be
sonders sorgfäl t ig konstruiertes Badebassin vor uns 
z u haben, bis die En tdeckung einer sehr ä h n l i c h e n 
A n l a g e uns eines anderen b e l e h r t e n . » 5 0 

Privatbrunnen 12: Insula 22 

G r a b u n g 1964.55: Innerhalb des süd l i chen Eckraumes 
von Insula 22 fand sich in den oberen Fundschichten 
ein rechteckiges, flaches B e c k e n aus Buntsandstein 
( A b b . 41, rechts), das eher als «Schü t t s t e in» denn als 

47 U. Müller (mit Beiträgen von P. Gutzwiller, M . Maggetti und 
H.-R. Pfeifer), Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1992. 
JbAK 14,1993,109ff. bes. 121ft Abb. 26;27,12 (Profil); 28 (Fun
dament) und 34 (Phasenplan). 

48 Müller (wie Anm. 47) Anm. 15 und Abb. 36. 
49 Zur Domus vgl. jetzt Th. Hufschmid (mit einem Beitrag von 

M . Petrucci-Bavaud und S. Jacomet), Kastelen 3. Die Jüngeren 
Steinbauten in den Insulae 1 und 2 von Augusta Raurica. 
Untersuchungen zur baugeschichtlichen Entwicklung einer 
römischen Domus im 2. und 3. Jahrhundert n.Chr. Forschungen 
in Augst 23 (Augst 1996) lOf. Abb. 5. 

50 Inv. - (Grosssteinlager-Nr. 3831). - Stehlin (wie Anm. 46) 37f. 
Abb. 30 (der Hinweis auf die sehr ähnliche Anlage bezieht sich 
auf das Brunnenfundament 10b in Kaiseraugst); Schwarz (wie 
Anm. 2) Anm. 38. 



Aufsicht 

Schnitt 

A b b . 40 Augst , Insula 1 (Grabung 1919.52). Pr ivater 
Per is tylbrunnen 11. Fundament /Brunnen
boden aus vier Sandsteinplatten. M . 1:40. 

A b b . 41 Augst , Insula 22 (Grabung 1964.55). P r iva 
ter S c h ü t t s t e i n (oder demontierter B r u n 
nen?) 12. In den Schuttschichten des Insula-
Eckraumes lag das eigentliche Rechteck
becken mit seiner Bodensei te nach oben 
(rechts i m B i l d ) . Mehre re kompl iz ie r t gear
beitete Sandsteinquader (einer auf der 
Mauerecke l inks) k ö n n t e n Teile einer B r u n 
nenkonst rukt ion sein. Wenige M e t e r ausser
halb der Insula (hinter der Schubkarre 
rechts oben) lag der öf fent l iche Strassen
brunnen 3a/3b ( A b b . 4). B l i c k von N o r d 
osten. 

Brunnen t rog bezeichnet werden musste 5 1 : E s misst 
0,83 x 0,65 x 0,17 m, ist nur 7 cm tief ausgehauen und 
besitzt in der M i t t e einer Schmalseite einen vorspr in
genden Ausguss und an den E c k e n zwei vorstehende 
Bossen (wie B r u n n e n 37). Das flache B e c k e n fasste -
bei geschlossenem Ausguss - nur etwa 161. Z w e i k o m 
plex gearbeitete Sandsteinquader in unmittelbarer 
N ä h e k ö n n t e n mit dem B e c k e n in Zusammenhang 
stehen. D e r g r ö s s e r e misst 0,65 x 0,64 x 0,37 m und 
lag (in situ?) auf der Aussenmauer 3 ( A b b . 41, l inks) , 
der andere ist etwas kleiner . D i e identische Brei te , die 
Fundvergesellschaftung und schwer deutbare R i n n e n 
und Nu ten in den beiden Quadern lassen die Frage 
aufkommen, ob alle drei Steine Teile einer - allerdings 

u n v o l l s t ä n d i g e n und nicht rekonstruierbaren - B r u n 
nenkonstrukt ion sein k ö n n t e n . 

Unmi t t e lba r ausserhalb dieses Eckraumes , in der 
Fortunastrasse, lagen in derselben G r a b u n g die 
Fundamente des Strassenbrunnens 3a/3b, von dessen 
Wasserversorgung viel leicht dieser private B r u n n e n 
«angezapf t» wurde (vgl. oben). 

51 Inv. 1964.2875 (= Grosssteinlager-Nr. 375/376). - Grabungsdo
kumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 1964.55, Detail 
9, Fotos 105-112 (unpubliziert). 



A b b . 42 Augst , Insula 23 (Grabung 1949.53). Privater Peris tylbrunnen(?) 13. D i e A n l a g e mit Sandsteinplatten
boden und breiter, umlaufender R i l l e weist an einer Schmalseite einen Quader , aber keine R i l l e auf 
(wie B r u n n e n 14 in der Nachbar insula 24; A b b . 43). Ve rmut l i ch hat auf der Platte einst ein separater 
Trogbrunnen gestanden (monol i thisch oder aus H o l z ? ) , ähn l i ch wie B r u n n e n 19 in Insula 31 ( A b b . 
52-55). D i e s p ä t e r auf die A n l a g e gekippte S ä u l e hat woh l einst das D a c h einer k le inen Innenporticus 
getragen. Dass unter den S ä u l e n t r o m m e l n ke in steinerner Brunnen t rog liegt, spricht eher für ein 
h ö l z e r n e s B e c k e n . B l i c k von S ü d e n . 

Privatbrunnen(?) 13: Insula 23 

G r a b u n g 1949.53: Im Z e n t r u m dieser handwerkl ich
gewerbl ich genutzten Insula befand sich ein kle iner In
nenhof, in dem noch das Plattenfundament mit breiter 
umlaufender R inne , dem Standort eines vermuteten 
(Holz-?)Brunnens , in situ erhalten war ( A b b . 42). D i e 
Fundsi tua t ion ist ganz ähn l i ch wie i n den H ö f e n der 
Insulae 24 und 31 mit den Brunnenfundamenten 14 
bzw. 19, und auch hier befand sich ein grosser Sand
steinquader an der einen Schmalseite auf der G r u n d 
platte wie in der benachbarten Insula 24. A n der 
g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Schmalseite der Rinnenpla t te lag 
eine S ä u l e n b a s i s in situ. D i e S ä u l e selbst war - be im 
Erdbeben in der M i t t e des 3. Jahrhunderts? - mit ihren 
einzelnen T rommeln gestaffelt auf die Sandsteinplatte 
ges tü rz t ( A b b . 42) 5 2 . 

Privatbrunnen(?) 14: Insula 24 

Grabungen 1939.51 und 1994.53: Z i e m l i c h genau i m 
Z e n t r u m der Insula, in e inem « R a u m » oder Hof , der 
«u r sp rüng l i ch mit R o t m ö r t e l und Vier te l rundstab ver
sehen w a r » , fand sich bereits 1939 ein « s p ä t e r einge
fügter , aus grossen Quaderste inen gebauter Socke l für 

52 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1949.53, Schnitt 2 (16.-30.11.1949), Fotos 125-129, kein Profil 
und kein Detail; Fotoarchiv der Schweizerischen Gesellschaft 
für Ur- und Frühgeschichte in Basel, Fotonummer 237. - Un
publiziert; vgl. Hänggi (wie Anm. 13) Abb. 1 (aktueller Über
sichtsplan Insula 23) und Schwarz (wie Anm. 2) Abb. 2,3 (Be
fundfoto mit Sandsteinplatte und umgestürzter Säule). 



A b b . 43 Augst , Insula 24 (Grabung 1939.51). P r iva 
ter Peris tylbrunnen(?) 14. Ä h n l i c h e K o n 
strukt ion mit Sandsteinquader wie B r u n n e n 
13 i n der Nachbar insula 23 (vgl. A b b . 42). 
Beachte die auf drei Seiten verlaufende 
R i n n e und den nach vorne ü b e r die Plat
tenecke f ü h r e n d e n Abfluss . E i n erst 1994 i m 
Schutt daneben gefundener Stein mit 
M ü n d u n g s l o c h ( A b b . 44, unten) könnte der 
z u g e h ö r i g e Brunnenstock gewesen sein. 
B l i c k von Osten. 

eine W a s s e r a n l a g e » 5 3 , der s p ä t e r auch - mit Vorbehal t 
- als Presse 5 4 bzw. anläss l ich einer Nachgrabung von 
1994 als Schlachtbank 5 5 interpretiert wurde ( A b b . 43). 

D r e i l ängs a n e i n a n d e r g e f ü g t e Sandsteine von je 2 m 
L ä n g e , 0,6-0,9 m Brei te und 0,25-0,34 m D i c k e bi lde
ten eine Fundamentplat te von 2,40 x 2,00 m, die 1939 
nach der ersten Frei legung wieder zugedeckt worden 
ist ( A b b . 44, oben). D i e auf den Steinplatten «e inge 
arbeitete R i n n e ist unterschiedlich a u s g e p r ä g t » und 
entspricht nicht genau den schmalen, scharf abgesetz
ten Nu ten typischer Brunnenfundamente (vgl. aber 
den Befund unter dem Brunnen t rog 19). A n einer 
Schmalseite fehlt die R i l l e ganz (fehlt hier ein 
Abschlussstein?) , und an der Ostecke ist diagonal 
eine Abf lussr inne eingetieft 5 6 . D i e Fundamentpla t ten 
lagen, wie eine erneute Untersuchung 1994 ergab, 
verschieden tief «auf e inem Kiesbett , welches mit 
Z iege l - und M ö r t e l m a t e r i a l durchsetzt i s t 5 7 » . 

N e b e n dem Fundament , in neuzeit l ich vermischten 
Schichten und sicher nicht mehr in situ, k a m 1994 eine 
interessante Buntsandsteinplatte von 1,23 auf 0,49 m 
und 0,19 D i c k e zum Vorsche in ( A b b . 44, unten) 5 8 : A n 
einem E n d e steht ein Rechteck von 31 x 33 cm u m 
7,5 cm von der Platte vor; dar in ist ein durchgehendes 
kreisrundes L o c h von 7,5 cm Durchmesser einge
arbeitet, das sich nach hinten auf 9 cm ausweitet und 
von der D i m e n s i o n her gut ein B l e i r o h r h ä t t e aufneh
men k ö n n e n . Ich deute diese läng l iche Platte als Te i l 
eines Brunnenstockes, der - symmetrisch z u m L o c h 
u m einen zweiten Stein e r g ä n z t - eine G e s a m t l ä n g e 

A b b . 44 Augst , Insula 24 (Grabungen 1939.51 und 
1994.53). Privater Peris tylbrunnen(?) 14. 
Oben : Aufs icht auf die drei Bodenpla t ten 
mit auf drei Seiten umlaufender R i l l e sowie 
nach rechts unten (Osten) f ü h r e n d e m 
Ablauf . D e r einst darauf stehende Sand
steinquader ist gestrichelt eingetragen (vgl. 
A b b . 43). - U n t e n : L ä n g s s c h n i t t und Ans ich t 
des 1994 entdeckten Brunnenstocks(?) aus 
Sandstein, der - symmetrisch e r g ä n z t (ge
strichelt) - genau die B o d e n l ä n g e ergibt. 
U n k l a r bleibt, ob das Brunnenbecken einst 
ganz aus Stein oder aus H o l z bestand und ob 
der grosse Quader i m Brunnen stand oder 
neben einem entsprechend kle ineren 
B e c k e n . M . 1:30. 

53 Inv. 1994.53.D02402.1-4 (= Grosssteinlager-Nrn. 3823-3826). -
R. Laur-Belart, Grosse Untersuchungen: 2. Augusta Raurica. 
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 
31,1939,23ff. bes. 31 Abb. 2 (Raumnummer 11); Schwarz (wie 
Anm. 2) 39f. Abb. 2,1 und 7-9 (Aufnahmen von 1939 und 1994). 

54 O. Lüdin, M . Sitterding, R. Steiger (mit einem Beitrag von 
H. Doppler), Insula XXIV, 1939-1959. Ausgrabungen in Augst 
2 (Basel 1962) 38 Abb. 2 (Raumnummer 27). 

55 Schwarz (wie Anm. 2) 39f. Abb. 10,3 und Abb. 11-14. 
56 Dies, das Fehlen von Ziegelschrotmörtel und ein auf der Platte 

liegender hoher Quader, veranlasste P.-A. Schwarz (wie 
Anm. 2) 40 zur Interpretation als Schlachtplatte einer Gross
metzgerei. 

57 Tagebuch 1939.51 vom 31.8.39 (H. Jucker); Technisches 
Grabungstagebuch 1994.53 vom 23724.3.94 (J. Wagner, hier 
auszugsweise zitiert) und kommentierte Zeichnung 1994.53.1 
von Abtrag 1.007 im M . 1:50 (C. Clareboets). - Leider erbrachte 
dieses Kiesbett und der darunterliegende Lehm keinen termi
nus post quem für die Erbauung des Fundamentes (FK D02404 
und D02405). 

58 Inv. 1994.53.D02406.1 (= Grosssteinlager-Nr. 3827). - Schwarz 
(wie Anm. 2) 38f. Abb. 4-5 (trotz des kleinen Lochdurchmes
sers als Abflussstein für Dachwasser interpretiert). 



von rund 2,2 m gehabt h ä t t e ( E r g ä n z u n g auf A b b . 44 
gestrichelt). D i e beiden E lemente dieses Brunnen
stockes h ä t t e n auf der steinernen B r ü s t u n g eines 
Brunnenbeckens montiert sein k ö n n e n , wofü r ein 
K l a m m e r l o c h an der R ü c k s e i t e spricht. D i e recht
eckige, u m 7,5 c m vorstehende Front mit der R o h r 
m ü n d u n g war m ö g l i c h e r w e i s e mit e inem 31 cm hohen 
und etwa 40 c m brei ten Brunnenre l ie f aus M a r m o r 
oder B r o n z e verziert. A n der entsprechenden Stelle 
haftet sogar noch etwas Z i e g e l s c h r o t m ö r t e l auf dem 
Sandstein. Auffa l lend ist, dass der symmetrisch auf 
2,2 m e r g ä n z t e Brunnenstock recht genau der 
L ä n g s a c h s e des Fundamentes entspricht! 

A b b . 45 Augst , Insula 25 (Grabung 1977.52). P r iva 
ter La t r inen(?)brunnen 15. E i n grosser 
R a u m war u n r e g e l m ä s s i g mit abgewinkel
ten M a u e r n begrenzt. Im aufwendig gepfla
sterten B o d e n aus Sandsteinplatten war ein 
offener K a n a l ausgespart, der als La t r inen-
Abf lussr inne gedeutet w i rd ( im unteren 
Bi ldbere ich) und der bei e inem quadrati
schen Lochs te in endete (oben; vgl . A b b . 46). 
Im Z e r s t ö r u n g s s c h u t t d a r ü b e r lag ein fla
ches, rechteckiges Brunnenbecken mit 
halbrunder Ausbuchtung ( A b b . 47), das mit 
der Installation z u s a m m e n h ä n g e n muss. 
B l i c k von S ü d w e s t e n . 

G r a b u n g 1977.52: In e inem mit grossen Sandsteinplat
ten gepflasterten R a u m , etwa in der Insulamitte, ver
l ief eine längs verlaufende Abflussr inne, die gegen 
Osten abwinkel te ( A b b . 45). D o r t , an einer in den 
R a u m springenden E c k e gelegen und direkt auf dem 
K a n a l ruhend, stand ein Quader von 0,6 x 0,5 m mit 
Falz und grossem, rundem Abf luss loch in situ ( A b b . 45, 
oben; 46) 5 9 - aller Wahrscheinl ichkei t nach der Un te r 
satz eines Brunnenbeckens i n einer Latrine60. D i r e k t 
daneben, vor der Mauerecke , lag ein etwa gleichhoher 
Steinzyl inder von 0,6 m Durchmesser . 

A b b . 46 Augst , Insula 25 (Grabung 1977.52). P r iva 
ter La t r inen(?)brunnen 15. A n s i c h t an die 
n o r d ö s t l i c h e Abschlussmauer der mit Sand
steinplatten ausgelegten Lat r ine(?) mit 
Lochs te in ü b e r dem Kana lende und dane
ben liegender S te in t rommel (vgl. A b b . 45). 
B l i c k von S ü d w e s t e n . 

59 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1977.52, Feld C2/C3, Plan 1:50, Fotos 34.39-41.49.50, Profil 1 
(Schicht 2), Details 3-5.-T.Tomasevic-Buck, Ausgrabungen in 
Augst und Kaiseraugst im Jahre 1977. JbAK 3, 1983, 7ff. bes. 
Abb. 15-16. 

60 Der Lochstein wird von R. Hänggi (wie Anm. 4) Abb. 37 als 
«Latrinenstein» gedeutet. Ich vermute hingegen, der Kanal 
habe eine mehrplätzige Holzlatrine direkt entwässert und beim 
Lochstein an der Nebenwand handle es sich um den Standort 
eines Brunnens. Vgl. den entsprechenden Befund in der langen 
Latrine von Rottenburg-Martinshof: K. Heiligmann, Sumelo-
cenna - Römisches Stadtmuseum Rottenburg am Neckar. Füh
rer zu archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg 18 
(Stuttgart 1992) 53ff. Abb. 35; 38; 39 (monolithisches Hand
waschbecken). 



D e r gepflasterte R a u m war mit Z e r s t ö r u n g s s c h u t t 
ü b e r d e c k t . In diesem grobsteinigen Schutt, nur 0,5 m 
nordwest l ich des Lochsteines und 0,3 m h ö h e r als 
jener, lag ein flaches Brunnenbecken aus beigem K a l k 
stein von 1,28 m L ä n g e und 0,28 m H ö h e ( A b b . Alf1. 
D e r rechteckige Trog ist 0,71 m breit und weist i n der 
M i t t e seiner vorderen L ä n g s k a n t e eine halbkreis
fö rmige Ausbuchtung von 0,77 m Durchmesser auf. E s 
ist naheliegend, dass das B e c k e n mit dem Lochs te in 
und dem m ä c h t i g e n Zyl inders te in i n Zusammenhang 
stand. Das Wasser aus dem B r u n n e n ist vermut l ich 
durch den Abflusss te in i n den K a n a l a b g e f ü h r t wor
den. D i e stratigraphische Lage - i m Z e r s t ö r u n g s s c h u t t 
direkt unter der Humuskan te - macht deutl ich, dass 
diese interessante Installation zur letzten Bauphase 
von Insula 25 i m 3. Jahrhundert g e h ö r t . 

A b b . 47 Augst , Insula 25 (Grabung 1977.52). P r iva 
ter La t r inen(?)brunnen 15. D a s i m Schutt 
liegende, flache Brunnenbecken aus beigem 
Ka lks t e in , wenig ü b e r dem Plat tenboden 
des Raumes ( A b b . 45). L ä n g e des Beckens 
1,28 m. B l i c k von N o r d e n . 

61 Inv. 1977.16117 (= Grosssteinlager-Nr. 0990). - Grabungsdo
kumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 1977.52, Feld 
C2, FK B00001, Fotos 1 und 3. - Die Mitfunde in FK B00001 
datieren ins späte 2. und ins 3. Jh. (u.a. 1 As des Hadrian 
[117-121] und 1 Antoninian [?] um 268-275 [oder 4. Jh.]). Eine 
Münze des 18. Jh. beweist, dass dieser oberste Schutthorizont 
auch frühneuzeitlich tangiert wurde (Steinraub?). 

A b b . 48 Augst , Insula 28 (Grabung 1964.53). Pr ivater Per is tylbrunnen 16. Im Vorderg rund die drei Rinns te ine 
entlang der ös t l i chen Hofmauer , hinten die stark abgewitterte Fundamentplat te des Brunnens mit 
eingearbeiteten N u t e n für die Wandplat ten. B l i c k von Nordos ten . 



Privatbrunnen 16: Insula 28 

G r a b u n g 1964.53: Im Ost te i l der Insula, gegen die 
B ö s c h u n g des Wildentals h in , fand sich in e inem H o f 
von 7,6 auf 9,8 m der U n t e r b a u eines Brunnens 
aus Sandsteinplatten von 3,35 x 2,75 m G r u n d f l ä c h e 
( A b b . 48) 6 2 . D i e elf verschieden grossen Sandstein
quader waren teilweise sehr stark abgewittert, so dass 
nur noch stellenweise die N u t - und Standspuren der 
einst auf dem Fundament stehenden S e i t e n w ä n d e des 
Brunnenbeckens erkennbar waren (ca. 1,9 x 1,5 m). 
D i e G r ö s s e des Troges lässt sich daher nur mit V o r 
behalten eruieren. Deu t l i ch haben sich jedoch die 
paarweise angeordneten L ö c h e r und Nu ten von zwei 
B a u k l a m m e r n erhalten, welche die vorderen, gegen 
das Per is tyl orientierten Fundamentplat ten zusam
menhiel ten. 

I m r ü c k w ä r t i g e n Tei l des Brunnenfundaments, der 
ös t l i chen Peris tylmauer vorgelagert, fand sich eine 
Abwasser r inne ( A b b . 48, vorne) , von der ein Rinns te in 
in guter Erha l tung und zwei völl ig abgewitterte noch 
in situ lagen. Sie waren gleich hoch versetzt wie die 
Fundamentplat ten des Brunnens und lagen mit diesen 
i m Verband . D e r n ö r d l i c h e , gut erhaltene Rinns te in 
füh r t e i n eine Abwasserr inne , welche den B r u n n e n 
und das Per is tyl e n t w ä s s e r t e und diagonal unter der 
n ö r d l i c h e n Peristylecke wegführ t e . 

A b b . 49 Augst , Insula 28 (Grabung 1965.53). P r iva 
tes Brunnenbecken 17. Arbei tsaufnahme 
von der Restaur ierung und Rekons t ruk t ion 
der i m Schutt, nur 18 m vom benachbarten 
Peris tyl ( A b b . 48) entfernt gefundenen 
Trogfragmente aus K a l k s t e i n (vgl. A b b . 50). 
Brei te 0,88 m. 

Privatbrunnen 17: Insula 28 

G r a b u n g 1965.53: In der M i t t e der Insula, neben e inem 
Pfeiler i m Bere i ch eines Kor r idors (? ) und nahe des 
Abhangs z u m Wi lden ta l , kamen mehrere Fragmente 
eines g r ö s s e r e n Brunnenbeckens z u m Vorschein 
( A b b . 49) 6 3 . D i e B l ö c k e fanden sich «in V e r s t u r z l a g e » 
unter dem H u m u s in einer z u m Wi lden ta l stark ab
fallenden Schicht auf der H ö h e des Vorfundaments 
von M a u e r 37. D e r Brunnen besteht aus f e i n k ö r n i g e m 
Jurakalkstein und liess sich zu e inem rechteckigen, 
reich profi l ier ten B e c k e n von 1,45 x 0,88 x 0,43 m 
G r ö s s e rekonstruieren ( A b b . 50). 

W o der B r u n n e n 17 gestanden hatte, ist unklar . 
Seine Ausstat tung lässt annehmen, dass er in ke inem 
Zusammenhang mit dem grossen Trogbrunnen 16 i m 
18 m entfernten Peris tyl derselben Insula 28 stand, 
sondern vie lmehr einen anderen Bere ich , vielleicht 
einen Gar ten , zierte. 

62 Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1964.53, Schnitt O-R/18-20, Detail 36, Fotos 229-235.239. 
246.247.257-264. - Laur-Belart (wie Anm. 1.1) L; B. Rütti, Die 
Insula 28 in Augusta Raurica. Grabungen und Funde 1961— 
1967. Forschungen in Augst (in Vorbereitung). 

63 Inv. 1965.11172 (= Grosssteinlager-Nr. 2830). - Grabungs
dokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 1965.53, 
Schnitt LI 3, LI4, Detail 50, Profil 14, Fotos 359-362. - R. Laur-
Belart, Dreissigster Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta 
Raurica 1965. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums
kunde 66,1966, XXXIXff. bes. XLII (mit Hinweis auf die guten 
Parallelen im Garten des Vettierhauses in Pompeji); R. Laur-
Belart, Verwaltungsbericht über das Jahr 1966. Römerhaus und 
Museum Augst. Jahresbericht 1966,49ff. bes. 56 Abb. 45; Laur-
Belart/Berger 1988 (wie Anm. 24) 163 Abb. 171; Furger 1995 
und 1997 (wie Anm. 24) 34 Nr. 23 und 55 Nr. 58; Rütti in Vorb. 
(wie Anm. 62). 

A b b . 50 Augst , Insula 28 (Grabung 1965.53). P r iva 
tes Brunnenbecken 17. D e r zusammenge
setzte und heute im Ausste l lungspavi l lon auf 
dem Augster F o r u m aufgestellte B r u n 
nentrog (Füsse modern) . L ä n g e 1,45 m. 



G r a b u n g 1960.51: A u f massiven Abf luss -Rinns te inen 
aufliegend ( A b b . 51, l inks oben) und in unmittelbarer 
N ä h e einer k le inen , ü b e r w ö l b t e n K l o a k e ( A b b . 51, 
oben Mi t t e ) , exakt in der M i t t e der n ö r d l i c h e n Schmal
seite des Peristyls, fanden sich mehrere E lemente v o m 
Un te rbau einer Quaderkons t ruk t ion aus Buntsand
stein mit Abflussschacht ( A b b . 51). D i e Kons t ruk t ion 
war 1,04 m breit, mit den Abflusss te inen 1,3 m tief und 
noch zwei Quader lagen hoch erhalten. Aufg rund der 
axialsymmetrischen Lage und zweier kreisrunder bzw. 
quadratischer A b f l u s s l ö c h e r i n die R i n n e vermuteten 
bereits die A u s g r ä b e r einen B r u n n e n 6 4 . D i e Substruk
t ion erinnert etwas an die schwer deutbaren Quader 
be im flachen Brunnen t rog 12 in Insula 22 und an 
den schmalen Strassenbrunnen 8 vor der Insula 48 
(s. oben). 

D i e umgebenden Fundschichten auf der H ö h e des 
Brunnenunterbaus erbrachten wenig K e r a m i k des 
1. und des beginnenden 2. Jahrhunderts; die Schichten 

ü b e r dem Befund enthielten K e r a m i k des ausgehen
den 1. bis zur 1. Hä l f t e des 3. Jahrhunderts sowie 
eine gegossene Imita t ion eines A s des Luc ius Verus 
(161-162 oder s p ä t e r ) 6 5 . D i e architektonische Zuge-

64 Inv. ? (die Brunnenteile sind weder im Museumsinventar 
noch im Grosssteinlager auffindbar; aus der Grabungs- und 
Museumsdokumentation geht nicht hervor, ob die Stücke über
haupt aufbewahrt wurden). - Grabungsdokumentation Aus
grabungen Augst/Kaiseraugst 1960.51, Schnitt S118/S129, 
Details 69 und 69A, Fotos 775-776. - R. Laur-Belart, Fünfund
zwanzigster Jahresbericht der Stiftung Pro Augusta Raurica 
1959/60. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 
61,1961, XXXIXff. bes. XLI ; L. Berger, Augusta Raurica. Insula 
X X X : Ausgrabungen 1959-1962. In: Studien zu den Militär
grenzen Roms. Vorträge des 6. Internationalen Limeskongres
ses in Süddeutschland. Beihefte Bonner Jahrbücher 19 (Köln/ 
Graz 1967) 98ff. bes. 100 («Im Nordteil des Hofes fanden sich 
Reste einer Brunnenanlage»). 

65 Berücksichtigte und datierte Fundkomplexe: V04030 und 
V04789 (Niveau des Brunnenunterbaus); V04031, V04088 und 
V04093 (über Brunnenunterbau). - Zur Münze: Peter (wie 
Anm. 6) 255 Taf. 14, Insula 30 Nr. 485. 

A b b . 51 Augst , Insula 30 (Grabung 1960.51). Privater Peris tylbrunnen 18. Zwischen der n ö r d l i c h e n Peris tyl
mauer (rechts) und dem eigentlichen H o f muss eine Innenporticus eingebaut gewesen sein, wie die 
Traufsteine l inks oben nahelegen. In der M i t t e der Schmalseite des Peristyls sass, direkt ü b e r dieser 
Abf lussr inne (die den ganzen H o f umgrenzte), ein Brunnensocke l ( im Bi ldvordergrund) . V o n i h m 
waren nur Fundament und zwei Quader lagen erhalten, in die ein L o c h und ein Schli tz für Zu le i tung 
bzw. A b l a u f integriert waren (vgl. den Socke l des Strassenbrunnens 8; A b b . 36). D e r H o f bzw. die R i n n 
steine wurden ü b e r eine kle ine K l o a k e e n t w ä s s e r t , deren G e w ö l b e rechts und i m Bi ldh in te rgrund 
erkennbar ist. B l i c k von Osten. 



h ö r i g k e i t des Brunnens z u m letzten grossen B a u z u 
stand der Insula 30 (Peristylvil la) datiert seine En t 
stehungszeit i n die Jahre u m 200 n .Chr . 

U n t e r den Streufunden von Insula 30 (Grabung 
1960) findet sich ein Trogfragment mit e inem vor
springenden Ausguss ähn l i ch wie das S tück 12 aus 
Insula 22. E s g e h ö r t z u e inem 0,22 m flachen Schü t t 
stein von u r s p r ü n g l i c h 0,62 m Bre i te (Tiefe nicht 
rekonst ruierbar) 6 6 und k ö n n t e viel leicht auf dem 
Brunnenfundament 18 i m Peris tyl von Insula 30 mon
tiert gewesen sein - eine M ö g l i c h k e i t , die von der 
G r ö s s e und dem A u s g u s s / Ü b e r l a u f des Troges an der 
vorderen Schmalseite durchaus denkbar w ä r e . 

Privatbrunnen 19: Insula 31 

Grabungen 1962.54, 1963.54 und 1964.54: 1962/1963 
wurde i n e inem mit S ä u l e n begrenzten Innenhof 
(Haus 6) e in steinerner Brunnen t rog 6 7 freigelegt und 
lange Z e i t auf der G r a b u n g in situ belassen ( A b b . 52). 
B e i dessen Bergung 1964 erwies es sich, dass der Trog 
direkt auf einer zweitei l igen Buntsandsteinplatte von 
2,06 X 1,50 m mit umlaufender R i l l e auflag ( A b b . 53), 
«d ie einst durch E i s e n k l a m m e r n [Abb . 54] miteinan
der verbunden waren. Dies war <zur Z e i t des Troges> 
bereits nicht mehr der Fa l l , da die Ausgleichsteine 

A b b . 52 Augst , Insula 31 (Grabung 1962.54). P r iva 
ter Per is tylbrunnen 19. Das monoli thische 
Sandsteinbecken mit konischen W ä n d e n 
kurz nach der Frei legung. D i e darunterlie
gende Bodenplat te ist noch nicht sichtbar 
( A b b . 53-55). Rechts unten liegen zwei K a 
pitellfragmente von einer Säu le der Innen-
porticus (vgl. A b b . 42); i m Hin te rg rund die 
g e g e n ü b e r l i e g e n d e Porticusmauer. B l i c k 
von Osten. 

[Abb . 55] ü b e r den Klammersch l i t zen lagen, in denen 
nur die Reste der K l a m m e r n steckten. Ansons ten sind 
die beiden H ä l f t e n gegeneinander v e r s c h o b e n » 6 8 . V o n 
den A u s g r ä b e r n wurden die beiden Plat ten als Funda 
ment «e ines ä l t e r e n B r u n n e n s » gedeutet. E s k ö n n t e 
sich aber genausogut u m die u r s p r ü n g l i c h e B o d e n 
platte für das grosse konische Rechteckbecken 
handeln, das zu e inem s p ä t e r e n Ze i tpunk t wegen ein
seitiger Setzungserscheinungen u m rund 5 c m z u m 
Ausgle ich unterlegt werden musste. 

D i e Fundamentplat te wies an ihrer n o r d ö s t l i c h e n 
L ä n g s s e i t e - dort, wo das untere Abf luss loch aus dem 
Trog m ü n d e t e - einen in den Stein eingearbeiteten 

66 Inv. 1960.5652 (= Grosssteinlager-Nr. 0334). - Weder in der 
Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1960.51 noch im Museumsinventar finden sich nähere Anga
ben zur Fundlage innerhalb von Insula 30. 

67 Inv. 1964.8159 (= Grosssteinlager-Nr. 1060). - Grabungs
dokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 1964.54, 
Schnitt SUO; Details 66 (1962), 149 (1963) und 228 (1964); 
Profile 62 und 68; Fotos 577-580, 637-640, 884, 887, 889, 891, 
1728-1732 (1962-1964). - Laur-Belart (wie Anm. 11) Lf.; Laur-
Belart (wie Anm. 63) X L I ; Jahrbuch der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 53,1966/67,127 (Fund
bericht). 

68 Tagebucheintrag von Ludwig Berger vom 22.6.1964. Die er
wähnten «Ausgleichssteine» (zwischen Grundplatte und Trog) 
sind in Profil 68 eingetragen und zeigen, dass damit der Trog in 
seiner Längsachse begradigt worden ist. 

A b b . 53 Augst , Insula 31 (Grabung 1964.54). P r iva 
ter Per is tylbrunnen 19. Das Sandstein
becken von A b b . 52 (die weggebrochenen 
konischen S e i t e n w ä n d e wurden zwischen
zei t l ich entfernt) auf den beiden B o d e n 
platten mit umlaufender R i l l e . A n der rück 
w ä r t i g e n L ä n g s s e i t e weist der Trog ein 
Abf luss loch und die Bodenpla t te einen 
«Aus lauf mit Falz für S c h i e b e r » auf (s. A b b . 
54). Rechts i m Hin te rg rund die gepflasterte 
Innenporticus. B l i c k von Westen. 



ÄBb.55 • 

A b b . 54 Augst , Insula 31 (Grabung 1964.54). P r iva 
ter Per is tylbrunnen 19. Aufsicht auf die 
beiden Bodenpla t ten aus ro tem Sandstein. 
Darau f liegen (oben i m B i l d ) die Ausgle ich
steine, mit denen der Trog - infolge Setzung 
der Unter lage? - begradigt werden musste 
(vgl. auch A b b . 53 und 55). D i e Reste und 
N u t e n für zwei eiserne, verbleite V e r b i n 
dungsklammern scheinen nicht zueinander 
zu passen (?). Beachte die umlaufende R i l l e 
mit Aus lau f und Schieber-Vorr ichtung 
rechts. M . 1:30. 

A b b . 55 Augst , Insula 31 (Grabung 1964.54). P r iva 
ter Per is tylbrunnen 19. K l e i n e r Ausschnit t 
aus Prof i l 68 mit L ä n g s s c h n i t t durch B r u n 
nenbecken ( A b b . 52) und Bodenpla t ten 
( A b b . 54). G u t erkennbar sind die A u s 
gleichsteine l inks unter dem Brunnen
becken und das Steinbett unter den B o d e n 
platten. A l l e h ö h e r e n Schichten sind bereits 
abgetragen und i m Prof i l nicht dargestellt. 
B l i c k von S ü d w e s t e n . M . 1:30. 

«Aus lauf mit Falz für Sch l i esssch ieber» auf ( A b b . 54) 6 9 , 
was für eine Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t v o n Grundpla t te 
und Trog s p r ä c h e . D i e beiden Plat ten ruhten ihrerseits 
auf e inem 0,3 m m ä c h t i g e n Fundament und einem 
zusä tz l i chen , 0,2 m dicken Un te rbau aus unregel
m ä s s i g e n Kalkbruchs te inen ( A b b . 55). 

D e r in zahlreichen B r u c h s t ü c k e n erhaltene und 
vo l l s t änd ig rekonstruierbare Brunnent rog ( A b b . 52) 
besteht ebenfalls aus Buntsandstein und ist von recht
eckiger F o r m . D i e vier W ä n d e steigen sch räg an, so 
dass das B e c k e n an seiner Basis 1,52 x 0,87 m, am 
R a n d jedoch 1,77 x 1,13 m misst. E s ist 0,71 m hoch, 
seine S e i t e n w ä n d e sind rund 13 cm stark, der B o d e n 

21 cm. M i t den Innenmassen von 1,25-1,50 m L ä n g e , 
0,62-0,86 m Brei te und 0,50 m Tiefe fasste der Trog 
etwa 500 1. U n t e n an einer L ä n g s w a n d ist ein ovales 
Abf luss loch von 7 x 8 c m Weite eingearbeitet, das 
bei Gebrauch leicht mit e inem Pfropfen verschlossen 
werden konnte. 

69 Kommentar von Erich Fehlmann auf Detail 228. Leider ist die
ser interessante Befund nicht näher dokumentiert. 



In der G r a b u n g 1978.52 k a m ein Brunnenstock mit 
Liebespaar-Rel ie f aus K a l k s t e i n zu Vorsche in ( A b b . 
56), der i m 3. Jahrhundert als Fragment s e k u n d ä r in der 
Porticus deponiert worden war 7 0 . Sein u r s p r ü n g l i c h e r 
Standort - in e inem Privathaus? - ist unbekannt. 

A b b . 56 Augst , Insula 37 (Grabung 1978.52). B r u n 
nenstock 20. Dieser einst etwa halbkreis
fö rmige Brunnenstock aus weichem K a l k 
stein k ö n n t e von der F o r m her einen pr iva
ten oder auch öf fen t l i chen B r u n n e n ge
s c h m ü c k t haben; die Reliefszene mit Liebes
paar spricht eher für eine Aufs te l lung in 
e inem Privathaus oder i n e inem B a d . Das 
S tück ist i n der Mi t t e , be i der Aussparung für 
das Eingussrohr, gebrochen (die fehlenden 
Par t ien sind hellgrau e r g ä n z t ) und war i m 
3. Jahrhundert, zusammen mit einer ü b e r -
lebensgrossen B r o n z e b ü s t e der M i n e r v a , i n 
e inem Strassengraben deponiert worden. 
M . l : 8 . 

Privatbrunnen 21: 
Augst-Kurzenbet t l i , Mans io Nord t rak t 

An lä s s l i ch der G r a b u n g 1965.51 wurde ein recht
eckiges Kalksteinpflaster von 3,45 x 3,2 m G r ö s s e 
( A b b . 57), bedeckt mit 2 c m K i e s und einer 2,8 c m 
starken Z i e g e l m ö r t e l l a g e , am Nordende eines k le inen 
Hofes freigelegt. D a s Fundament w i rd von R u d o l f 
Laur -Be la r t als « B r u n n e n b e c k e n » und von H e l m u t 
Bende r als «Wasse rkas t e l l ( T r ä n k e ? ) » interpretiert; 
Reste der Oberkons t ruk t ion fehlten 7 1 . 

Privatbrunnen 22: 
Kaiseraugst-Schmidmatt , G e b ä u d e Ost 

G r a b u n g 1984.01: In den m ä c h t i g e n Schuttschichten 
ü b e r der Fabr ica i m Erdgeschoss /Kel ler des ös t l i chen 
G e b ä u d e s fanden sich die B r u c h s t ü c k e einer k le inen 

A b b . 57 Augs t -Kurzenbet t l i (Grabung 1965.51). P r i 
vater Hofbrunnen(?) 21. D i e S te inpf läs te -
rung scheint den Un te rbau eines Bodens aus 
g r ö s s e r e n Sandsteinplatten gebildet zu 
haben, von denen die meisten s p ä t e r aller
dings wieder entfernt worden sind. 

S ä u l e mit L ä n g s b o h r u n g aus Buntsandste in 7 2 . D i e 
Teile Hessen sich zu e inem fast vo l l s t änd igen G a n z e n 
z u s a m m e n f ü g e n ( A b b . 58), weshalb z u vermuten ist, 
dass das S tück bei der Feuersbrunst oder dem an
schliessenden Zer fa l l des G e b ä u d e s i m s p ä t e r e n 
3. Jahrhundert v o m Obergeschoss h i n u n t e r g e s t ü r z t ist. 
F ü r diesen Zeitansatz spricht auch das Fundmater ia l , 
mit dem die kle ine S ä u l e in den Schuttschichten ver
gesellschaftet war 7 3 . 

D i e S ä u l e ist 0,96 m hoch; ihr zyl indrischer Schaft 
misst 0,31 m i m Durchmesser . D i e Basis ist reich pro
filiert und bildet eine Platte von 0,51-0,49 m. Das 
«Kap i t e l l» ist weniger stark profil iert und schliesst 
nach oben kre isrund mit e inem Durchmesser von 
0,42 m ab. D e r ganze Stein ist i n exakt seiner 
L ä n g s a c h s e mit e inem runden L o c h von 0,15 m ver
sehen, das vermut l ich einst eine Druckwasser le i tung 
aufnehmen konnte; das L o c h weist inwendig keine um
laufenden Spuren eines Drehbohrers auf. D i e S ä u l e 
k ö n n t e zu e inem Springbrunnen oder zu e inem soge
nannten S ä u l e n b r u n n e n 7 4 g e h ö r t haben, der in dieser 

70 Inv. 1978.23876 (= Grosssteinlager-Nr. 2759). - Bossert-Radtke 
(wie Anm. 2) 93 Taf. 46-47 Kat.-Nr. 62 (mit älterer Lit.). 

71 Laur-Belart (wie Anm. 63) XLVI ; Jahrbuch der Schweize
rischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 54, 1968/69, 
132 (Fundbericht); H . Bender, Archäologische Untersuchun
gen zur Ausgrabung Augst-Kurzenbettli. Ein Beitrag zur Er
forschung der römischen Rasthäuser. Antiqua 4 (Frauenfeld 
1975) 107 Taf. 22,5, Beilage 13, Planquadrat I 0-1 // K 0-1. 

72 Inv. 1984.23166 (FK B09426) und 1984.23476 (FK B09428) (= 
Grosssteinlager-Nr. 2841 ). - Grabungsdokumentation Ausgra
bungen Augst/Kaiseraugst 1984.01, Detail 33, Profil 40, Fotos 
450 und 454, Architektur-Details 5A und 5B, Fundnummern 
1767 und allenfalls 1782-1784. 

73 Fundkomplexe mit entsprechenden Sandsteinfragmenten: 
B09426, Inv. 1984.23148-23167 (wenig Keramik 3. Jh. und 1 A E 
des Claudius, ca. 50-54); B09427, Inv. 1984.23168-23221 (wenig 
Keramik 2. Hälfte 2. Jh. und 1 Dupondius des Antoninus 
Pius/Marc Aurel für Faustina IL, 145-176); B09428 (guter F K 
mit Keramik um 230-280 und 1 Sesterz des Domitian, 81-96). 

74 Vgl. H . Eschebach, Katalog der pompejanischen Laufbrunnen 
und ihre Reliefs. Antike Welt 13,1982, H. 3,21ff. Abb. 5. 



reichen W e r k s t ä t t e und Handelsniederlassung nicht 
erstaunt 7 5 . D r e i relativ kleine, verbleite E i s e n k l a m 
mern entlang eines alten Bruches beweisen, dass das 
S tück schon i n der A n t i k e repariert worden ist. 

Pr ivatbrunnen 23: 
Kaiseraugst-Schmidmatt , G e b ä u d e West 

G r a b u n g 1983.01: Z u den verschiedenen Gewerbe
r ä u m e n dieses interessanten G e b ä u d e t r a k t e s füh r t e 
eine steile R a m p e von der r ö m i s c h e n Hauptstrasse 
(heute Landstrasse) hinunter zu e inem k le inen Hof , 
von dem breite Schwellen in zwei Lager -Ke l l e r und 
verschiedene V e r w a l t u n g s r ä u m e f ü h r t e n 7 6 . In einer 
Mauerecke des mit grossen Plat ten gepflasterten Hofs 
ist - heute noch in situ auf 271,69 m ü . M . - eine 

A b b . 58 Kaiseraugst-Schmidmatt , Wa lke re i ( G r a 
bung 1984.01). Privater S ä u l e n b r u n n e n 22. 
D i e aus mehreren Fragmenten provisorisch 
zusammengesetzte Säule . Sie ist längs durch
brochen und war schon in antiker Ze i t zer
brochen, so dass man sie mit k le inen, ver
blei ten E i senk lammern reparieren musste. 
O b die S ä u l e nur ein Druckwasser rohr für 
einen Springbrunnen aufnahm oder ob sie 
oben ein kleines B e c k e n trug, ist unklar . 
H ö h e 0,96 m. 

1,09 X 0,82 m grosse Sandsteinplatte i m B o d e n einge
lassen ( A b b . 59), die in der M i t t e auf ca. 0,75 x 0,65 m 
etwas abgetieft ist und links, rechts und an der hinte
ren, der M a u e r zugewandten L ä n g s s e i t e einen e r h ö h -

75 Vgl. Müller (wie Anm. 43) Abb. 15 (30 Eisenbarren); A . Kauf
mann-Heinimann, Die Silberstatuetten des Herkules und der 
Minerva aus Kaiseraugst-Schmidmatt. Archäologie der 
Schweiz 8,1985, 30ff.; A . Kaufmann-Heinimann, Die Bronze
statuetten aus Kaiseraugst-Schmidmatt. JbAK 7,1987,291ff. 

76 Müller (wie Anm. 43) Faltbeilage; Abb. 4,3.4 und 6. Zum Inhalt 
von Keller 1 vgl. S. Jacomet, Verkohlte pflanzliche Makroreste 
aus Grabungen in Augst und Kaiseraugst. Kultur- und Wild
pflanzenfunde als Informationsquellen über die Römerzeit. 
JbAK 9,1988, 271ff.; zur Nutzung von Keller 2 vgl. A . R. Fur
ger (mit Beiträgen von S. Jacomet, W. H . Schoch und R. Rott
länder), Der Inhalt eines Geschirr- oder Vorratsschrankes aus 
dem 3. Jahrhundert von Kaiseraugst-Schmidmatt. JbAK 10, 
1989,213ff. 

A b b . 59 Kaiseraugst-Schmidmatt , Gewerbehaus 
(Grabung 1983.01). Privater Hofbrunnen 
23. Ausschnit t eines k le inen, gepflasterten 
Hofes, in der Mauerecke der Sandstein
boden eines viel leicht h ö l z e r n e n Brunnens 
oder Troges (Bi ldmi t te ) , davon w e g f ü h r e n d 
ein A b f l u s s k a n ä l c h e n (unten rechts). L i n k s 
führ t e eine befahrbare R a m p e von der 
Hauptstrasse hinunter, oben sch lössen ver
schiedene Ke l l e r - und L a g e r r ä m e an, und 
rechts lagen mehrere andere R ä u m e ( H y p o -
kaustraum, K o r r i d o r , R a u m mit Kochste l le) . 
M . 1:50. 



ten R a n d aufweist 7 7 . Dass es sich hierbei u m die 
Fundamentplat te eines Brunnens handeln k ö n n t e , 
macht ein Abf luss deutl ich: D i e süd l i che E c k e wies 
eine grosse, dreiviertelrunde Aussparung von 0,26 m 
Durchmesser auf, die in ein kleines K a n ä l c h e n m ü n 
dete und nach S ü d o s t e n R ich tung V i o l e n b a c h ent
w ä s s e r t e ( A b b . 59, unten rechts). E s ist denkbar, dass 
auf dieser Platte, eingepasst in die rechteckige Ver 
tiefung, einst ein h ö l z e r n e r Brunnenkas ten stand. 

N u r gerade 3 m öst l ich davon fand sich sogar ein 
m ö g l i c h e r H inwe i s auf die Zule i tung: In R a u m 9, unter 
der Schwelle z u m Hypokaus t z immer 6, lag ein noch 
0,8 m langes Bleirohr in situ, das genau in R ich tung der 
etwa 0,3 m tiefer gelegenen Fundamentplat te i m H o f 
ausserhalb von M a u e r 22 wies 7 8 . Diese weist jedoch -
in ih rem letzten, erhaltenen Bauzustand - keinen 
Durchb ruch für diese Ble i rohr le i tung auf, obwoh l sie 
bis 1,3 m ü b e r das Sandsteinplattenniveau erhalten ist 
und aussen einen intakten, rot bemalten Verputz auf
weist. 

A n den hohen Schuttschichten ü b e r dem G e h 
niveau i m H o f lassen sich zwei Z e r s t ö r u n g s p h a s e n 
erkennen: Unmi t t e lba r ü b e r der Sandsteinplatte lag 
eine untere, steinige Versturzschicht mit Z iege lbruch
s t ü c k e n von etwa 0,7 m M ä c h t i g k e i t mit F u n d e n aus
schliesslich des 3. Jahrhunderts 7 9 . D a r ü b e r lagen, wie 
andernorts ü b e r der R u i n e Schmidmat t 8 0 , wenig struk
turierte Deckschichten mit Funden des 4. Jahrhun
derts 8 1 . D i e untere Versturzschicht belegt, dass der 
(vermutliche) B r u n n e n 23 wie die anderen Teile des 

Gewerbekomplexes i m fortgeschrittenen 3. Jahrhun
dert z e r s t ö r t worden oder zerfallen ist. 

Sodbrunnen mit Auffangbecken 24: 
K a i s e r a u g s t - P e r s o n e n u n t e r f ü h r u n g 

G r a b u n g 1986.02: Nahe der Porticus am Ost rand der 
Castrumstrasse fand sich ein Sodbrunnen v o n rund 
10 m Tiefe ( A b b . 60). D i r e k t daneben, nur 0,2 m n ö r d 
l i ch des Brunnenrandes, lag ein flaches, rechteckiges 
Sandsteinbecken in situ ( A b b . 60, rechts und 61). D i e 
beiden Kons t ruk t ionen waren durch eine 1,2 m lange, 
hochkant gestellte Steinplatte getrennt, die wie eine 

77 Die Platte liegt noch in situ im Schutzhaus Schmidmatt (keine 
Inv. und keine Grosssteinlager-Nr.). - Grabungsdokumenta
tion Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 1983.01, Feld L9/L10, 
271,69 m ü.M., Zusatzplan 7.3, Profil 24, Detail 20 (Bleirohr in 
Raum 9; 271,95-272,05 m ü.M.). - Auf diesen Befund machte 
mich Grabungsleiter Urs Müller aufmerksam. 

78 Dass auch die Unterstadt über eine Druckwasserversorgung 
verfügte, konnten wir schon aus den öffentlichen Brunnen 
lOa/b in der nahen Höllochstrasse schliessen. 

79 FK B09214, Inv. 1983.11696-11713 (wenig Keramik ca. 180-
300 n.Chr.) und FK B09230, Inv. 1983.11983-12038 (Keramik 
ca. 230-300 n.Chr., mit vereinzelten früheren Stücken). 

80 Vgl. M . Hartmann, Spätrömisches aus Kaiseraugst-Schmid-
matt. Archäologie der Schweiz 8,1985,38ff. 

81 F K B09193, Inv. 1983.11179-11187 (wenig Keramik ca. 270-320 
n.Chr.) und FK B09198,Inv. 1983.11304-11330 (wenig Keramik 
ca. 200-400 n.Chr. und 1 A E des Constantinus II. [Trier 
337-340]). 

A b b . 60 K a i s e r a u g s t - P e r s o n e n u n t e r f ü h r u n g , A l t e 
Landstrasse (Grabung 1986.02). Sodbrun
nen mit Steintrog 24 (rechts). A u s Augst und 
Kaiseraugst sind u n z ä h l i g e r ö m i s c h e Sod
brunnen bekannt, aber nur selten ist wie hier 
das z u g e h ö r i g e Gehn iveau mit der oberen 
Brunnenkante und den z u g e h ö r i g e n E i n 
richtungen in situ erhalten (vgl. A b b . 61). 
B l i c k von Osten. 

A b b . 61 K a i s e r a u g s t - P e r s o n e n u n t e r f ü h r u n g , A l t e 
Landstrasse (Grabung 1986.02). Sodbrun
nen mit Steintrog 24. D e r Sodbrunnen selbst 
(Durchmesser 0,9 m), ein 1,2 m langer 
steinerner B a l k e n als A b g r e n z u n g und der 
bodeneben verlegte, flache Steintrog 24 mit 
zwei A u s g ü s s e n bi ldeten eine funktionale 
E inhe i t (vgl. A b b . 60). M . 1:50. 



B r ü s t u n g den Brunnenrand begrenzte. F ü r die Da t ie 
rung der A n l a g e bietet sich der Sodbrunnen an, der bis 
in eine Tiefe von 274,42 m ü . M . ausgehoben werden 
konnte. D i e oberen 3 m enthielten ü b e r die ganze 
H ö h e verteilt zehn M ü n z e n , von denen neun i m 4. Jahr
hundert g e p r ä g t wurden 8 2 . A u c h die K e r a m i k aus dem 
bis in 5 m Tiefe ausgegrabenen Schacht stammt aus 
dem 4. Jahrhundert 8 3 . D i e A n l a g e ist demnach spä t 
römisch . 

Das B e c k e n misst0,77 x 0,69 x 0,16 m , weist sowohl 
an der L ä n g s s e i t e als auch an der dem Sodbrunnen 
abgewandten Schmalseite je eine Abf lussr inne auf und 
ist nur gerade 4 cm tief ( A b b . 61). M i t rund 8 1 
« F a s s u n g s v e r m ö g e n » handelt es sich mehr u m ein 

Auffangbecken für Bot t iche, E i m e r und dergleichen 
als u m einen Brunnen t rog 8 4 . 

W i r haben hier eine typische Sodbrunnen-Installa
tion vor uns mit dem in situ erhaltenen steinernen 
Abs te l lbecken für die Schöpfgesch i r r e . B e c k e n , B e 
grenzungsstein und benachbarte M ö r t e l - und Z iege l 
p l a t t e n b ö d e n belegen zudem, dass das antike G e h 
niveau und der originale Brunnenrand erhalten waren 
und dass letzterer sich bodeneben öffnete und nicht 
einen e r h ö h t e n Z y l i n d e r aufwies. Z u d e m konnte 
unten i m Sodbrunnen - «e r s tma l s in Augst - eine 
H a n d k u r b e l aus [ A h o r n - J H o l z mit Eisenachse gebor
gen w e r d e n » 8 5 , die zur Zugvor r ich tung g e h ö r t hat. 

Brunnentröge ohne i n s/fw-Befunde und gewerbliche Wasserbecken 

Z u r E r g ä n z u n g seien hier die mir bekanntgewordenen 
S t e i n t r ö g e und Brunnenfragmente aus Augus ta R a u 
r ica aufgelistet, die nicht in situ beobachtet worden 
sind oder die ke inen Wasseranschluss hatten und eher 
gewerblichen oder landwirtschaftl ichen Z w e c k e n 
dienten: 

Kleines Brunnenbecken 28 
(Abb. 62) Streufund aus Augst/Kaiseraugst (Inv. fehlt; Grossstein
lager-Nr. 0294). Kommentar: fast vollständiges, rechteckiges 
Becken aus Muschelkalk, Aussenwände profiliert, Troginnenseite 
verrundet herausgearbeitet, in der Mitte der einen Längskante ein
gearbeitete Delle im Brunnenrand für Zuleitung oder Überlauf. 
Das Stück ist die kleinere und etwas grober gearbeitete Version des 
schönen Beckens 17 aus Insula 28 (0,60 x 0,41 x 0,24 m, Hohlraum 
ca. 0,45 X 0,25 x 0,11 m). Fundumstände: unbekannt. 

Reste von Brunnen 

Trogfragment 25 
Insula 35, Grabung 1983.52, F K C00176, Inv. 1983.28480 (= Gross
steinlager-Nr. 0461). Kommentar: unteres Eckstück eines einst 
grossen Troges aus grünem Kalksandstein mit Abflussloch an der 
Unterseite (Durchmesser 3 cm), Bodenstärke 0,12 m, Seitenwände 
anscheinend vertikal. Fundumstände: in einem grossen Raum 
hinter der Porticus, in den oberen Schuttschichten (mit 23 Münzen, 
die jüngsten elf Stück geprägt 256-273). 

Plattenbruchstück eines Brunnenfundamentes (?) 26 
Insula 17, Ecke Frauenthermen, Grabung 1996.61, FK D05364, Inv. 
1996.61.D05364.4 (noch keine Grosssteinlager-Nr. vergeben). 
Kommentar: 0,55 x 0,52 m messendes Eckstück einer Fundament-
platte(?) aus Buntsandstein, auf der Oberfläche eine Rinne, die 
eine Ecke beschreibt. Die beiden Stirnseiten der Platte weisen 
dort, wo die Rinne in eine Anschlussplatte überging, eine schmale 
Nut auf (zur Abdichtung?). Fundumstände: Streufund beim Ein
bau einer Spriessung während der Ausgrabung. 

Steinerner Abfluss-Stöpsel(?) 27 
Insula 49, Grabung 1968.53, FK A00150, Inv. 1968.8740 (= Gross
steinlager-Nr. 1782). Kommentar: konisch-verrundeter Zapfen aus 
Tuffstein von 9,4 cm Durchmesser und 8,4 cm Länge, auf einer 
scheibenförmigen Grundplatte von 18 cm Durchmesser und 7,6 cm 
Dicke. Fundumstände: An der Nordecke von Insula 49, vermutlich 
in der Porticus zur Hohwartstrasse, lag das Stück in einer relativ 
hohen Schicht, vergesellschaftet mit Funden vom 2. Drittel bis 
Ende des 2. Jahrhunderts. Es könnte sich um einen verschleppten 
Verschluss eines nahen (Strassen-?)Brunnens handeln. Im Rand
bereich des Kieskoffers der Hohwartstrasse waren mehrere paral
lele Holzteuchelleitungen verlegt; ein Brunnenstandort ist hier 
allerdings nicht bekannt. 

S te in t röge 

Trogfragment 29 
Insula 1/2 (Kastelen), Grabung 1991.51, FK C08351, Inv. 1991.51. 
C08351.1 (= Grosssteinlager-Nr. 3401). Kommentar: Wandbruch
stück eines achteckigen Troges aus Basalt ähnlich Trog 34 (erhal
tene Höhe 0,20 m, Wandstärke 0,055 m). Fundumstände: in einer 
Schuttschicht mit Sand und Mörtel (durchwühlter, vorbefesti-
gungszeitlicher Zerstörungshorizont), darin Keramik der Zeit um 
50-200 n.Chr. 

Trogfragment 30 
Insula 6 (Kastelen), Grabung 1980.53, FK B06041, Inv. 1980.9829 
(= Grosssteinlager-Nr. 0219). Kommentar: Eckfragment einer 
flachen, rechteckigen Wanne aus Buntsandstein (erhaltene Länge 
0,42 m, Höhe 0,13 m, Trogtiefe 0,04 m). Fundumstände: aus 
einer Schicht mit mörtelhaltigem Material und Keramik um 
190-275 n.Chr. 

82 Die vier jüngsten sind 337-340 geprägt. - FK C03202 
(277,25-278,02 m ü.M.) mit 5 Münzen; F K C03204 
(276,60-277,25 m ü.M.) mit 4 Münzen und FK C03207 
(276,20-276,60 m ü.M.) mit 1 Münze. 

83 Die Fundkomplexe aus dem Brunnen: C03202, C03204, 
C03207, C03210, C03212 und C03214 (Inv. 1986.26715-27120). 
- Erst in 4 m Tiefe (FK C03212) sind auch einige Stücke des 
3. Jh. dabei. 

84 Inv. 1986.23352 (= Grosssteinlager-Nr. 940, FK C02310). -
Grabungsdokumentation Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst 
1986.02, Plan 1:50 (Blatt 5), Detail 5, Fotos 155.159.270. 

85 U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im Jahre 1986. JbAK 
9,1988,227ff. bes. 234 Abb. 17-19 Anm. 5. 



A b b . 62 Augst/Kaiseraugst , Streufund. Brunnen
becken 28, Auf - und Unters icht . D e r Trog, 
der etwas weniger sorgfäl t ig gearbeitet ist 
als das reicher profi l ierte B e c k e n 17 aus 
Insula 28 ( A b b . 50), w i rd wie dieses in einem 
Privathaus oder allenfalls in e inem B a d 
gestanden haben. L ä n g e 0,60 m. 

Zwei grosse Steintröge 33 und 34 
Insula 24, Grabung 1955.52, FK -, Inv. 1955.1288 und 1955.1289 (= 
Grosssteinlager-Nr. 2782 und 2783). Kommentar: rechteckiger Trog 
33 aus grünlichrotem Sandstein (0,89 x 0,56 x 0,41 m, Hohlraum 
ca. 0,65 x 0,36 x 0,24 m) und achteckiger Trog 34 aus Basalt (wie 
Fragment 29), mit seitlichem Ausguss unten (0,97 x 0,97 x 0,52 m, 
Hohlraum ca. 0,77 x 0,77 x 0,40 m). Fundumstände: direkt 
nebeneinanderstehend, in einem Raum im Nordteil der Insula87. 

Fünf Tröge in einer Stallung 35 
(Abb. 63) Insula 24, Grabung 1939.51, FK -, Inv. - (Steine nicht 
mehr auffindbar). Kommentar: alle fünf Tröge sehr einheitlich: 
rechteckig, Länge 1,22-1,28 m, Breite unbekannt, Höhe 0,42-
0,51 m. Alle wiesen oben einen länglichen Hohlraum mit halb
runden Schmalseiten auf. Die eine Längsseite trug anscheinend 
oben und unten je eine eingravierte römische Zahl (III/XIIII, 
II/XIII, IIII/V, II/IIII und nur X) . Falls es sich dabei um Versetz
marken handelt, wären die Quader erst sekundär ausgehöhlt und 
hier nebeneinander versetzt worden (vgl. auch Trog 40)88. Fund
umstände: Die fünf Tröge lagen in situ in einer Reihe und bildeten 
die Raumtrennung in einer grossen Doppelhalle in der Nordecke 
von Insula 2489. Die Tröge und ihre Anordnung lassen an eine 
Stallung für Grossvieh - Rinder oder Pferde - denken. 

Trog 36 
Insula 24, Grabung 1958.52, FK -, Inv. 1958.10364 (= Grossstein
lager-Nr. 0449). Kommentar: niedriger Trog aus Buntsandstein, 
Aussenwände leicht konisch nach oben breiter werdend 
(0,67-0,75 x 0,61 x 0,30 m, Hohlraum ca. 0,45 x 0,43 x 0,11 m). 
Fundumstände: Streufundkomplex mit 13 anderen «Grossstei
nen»; keine weiteren Hinweise in der Grabungsdokumentation. 

Trogfragment 37 
Insula 35, Grabung 1983.51, FK B07414, Inv. 1983.19283 (= Gross
steinlager-Nr. 0466). Kommentar: vorderes Eckstück eines flachen 
Beckens aus grünrotem Sandstein, Vertiefung nach der vorderen 
Schmalseite konisch zulaufend (wie Trogfragment 31), vordere 
Ecke bossenförmig vorstehend (wie Brunnen 12). Fundumstände: 
in einem auf die Porticus zulaufenden Korridor, 25-30 m südwest
lich von Trogfragment 25, in einer Schutt- oder Benutzungsschicht, 
die auch einen Quader mit Vertiefung (vermutlich einer Ölpresse) 
in situ enthielt. Die Begleitfunde datieren in die Zeit um 170-250 
n.Chr., zwei Dupondien stammen von Hadrian (118 bzw. 125-128). 

Trogfragment 31 
Insula 18/25,Grabung 1963.53, FKV04956, Inv. 1963.5868 (= Gross
steinlager-Nr. 0290). Kommentar: Eckfragment aus Buntsandstein, 
mit stumpfwinkliger Innenecke und konischem Ausguss wie 
Trogfragment 37 (erhaltene Länge 0,39 m, erhaltene Höhe 0,17 m, 
Trogtiefe?). Fundumstände: aus einem Streufund-Sammelkomplex 
mit 24 anderen Architekturstücken. 

Kleiner Sandsteintrog 32 
Insula 22, Grabung 1988.51, FK C05245, Inv. 1988.51 .C05245.2 
(= Grosssteinlager-Nr. 2503). Kommentar: kleiner, annähernd 
quadratischer, eher grob geformter Trog aus rotem Sandstein, Aus
senwände vertikal, Innenwände etwas konisch (0,33 x 0,31 x 
0,21 m, Hohlraum ca. 0,2 x 0,17 x 0,12 m). Fundumstände: aus 
einer Schicht mit vermischtem Sedimentmaterial, gut datierbarer 
Fundkomplex der Zeit um 70-110 n.Chr.86 

86 In der Grabungspublikation nicht erwähnt: R. Hänggi, Augusta 
Rauricorum, Insula 22: Grabungs- und Dokumentationsstand 
1988. JbAK 10, 1989, 29ff. - Keine weiteren Hinweise und in 
«Yw-Beobachtungen in der Grabungsdokumentation 1988.51. 

87 O. Lüdin, M . Sitterding, R. Steiger (mit einem Beitrag von 
H. Doppler), Insula X X I V 1939-1959. Ausgrabungen in 
Augst 2 (Basel 1962) Abb. 2, Raum 3a. 

88 Leider ist die Grabungsdokumentation 1939.51 sehr spärlich: 
Skizze im Tagebuch vom 4.11.1939, Foto D5/28.-Angaben zur 
Gesteinsart, zum Verbleib der Tröge, über die Bearbeitung, In
nenmasse, Zahlinschriften(?) usw. fehlen. - Auf die Interpreta
tionsmöglichkeit der oben und unten an den Quader-Seiten
flächen angebrachten Zahlzeichen als Versetzmarken machte 
mich Peter-A. Schwarz aufmerksam (ähnliche Marken weisen 
z.B. Quader auf, die noch in situ im Nordaditus des Dritten 
Augster Theaters eingebaut sind: M . Horisberger, Th. Huf
schmid, Das römische Theater von Augst. Sanierungs- und 
Forschungsarbeiten 1994. JbAK 16, 1995, 9Iff. Abb. 21: 
Quadergewände unten links). 

89 Vgl. Schwarz (wie Anm. 2) 36ff. Abb. 3 (aktueller Übersichts
plan Insula 24 mit eingetragenen Trögen). 



A b b . 63 Augst , Insula 24 (Grabung 1939.51). Trog
serie 35. F ü n f solcher T r ö g e standen in einer 
Doppe lha l l e an der Nordecke von Insula 24 
in R e i h und G l i e d . Sie bi ldeten das tren
nende E lement zwischen den beiden R a u m 
hä l f t en und werden als T r ä n k e - und Futter
t r ö g e eines grossen Viehstal ls interpretiert. 
D i e S a n d s t e i n b l ö c k e scheinen erst in sekun
d ä r e r Verwendung a u s g e h ö h l t und in T r ö g e 
umfunktionier t worden zu sein; seitliche 
Verse tzmarken weisen auf eine Ers tverwen
dung der gut 1,2 m langen Quader in einem 
M o n u m e n t a l b a u hin. B l i c k von S ü d e n . 

Trogfragment 38 
Kaiseraugst-SBB-Unterführung, Grabung 1974.09, FK A04859, 
Inv. 1974.9375 (= Grosssteinlager-Nr. 1997). Kommentar: kleiner 
rechteckiger, flacher Trog aus Buntsandstein, in der Mitte der einen 
Schmalseite eine Ausgussrinne (0,40 x 0,28 x 0,14 m, Hohlraum 
ca. 0,23 X 0,15 x 0,06 m). Fundumstände: aus einer humös-tonigen 
Schicht mit wenig Keramik des 2. Jahrhunderts. 

Trog fragment 39 
Kaiseraugst-Im Liner (Ziegelbrennofen), Grabung 1965.01, F K 
V05040, Inv. 1965.2231 (= Grosssteinlager-Nr. 0059). Kommentar: 
kleines Eckfragment eines Troges (oder allenfalls Sarkophages?) 
aus Buntsandstein mit verrundeten Innen- und Aussenkanten 
(Wandstärke 0,11 m). Fundumstände: vermutlich zusammen mit 
einem Fragment einer Grabinschrift (Inv. 1965.2230) als Spolie im 
Fundament der Umfassungsmauer des Ziegelbrennofens. 

Quader mit trogförmiger Vertiefung 40 
Streufund aus Augst/Kaiseraugst (Inv. fehlt; Grosssteinlager-Nr. 
0789). Kommentar: regelmässiger, langer Rechteckquader aus 
Buntsandstein, darin eingearbeitet eine ebenfalls streng recht
eckige Vertiefung (1,73 x 0,65 x 0,63 m, Hohlraum ca. 1,25 x 
0,30 X 0,27 m). Kein Abflussloch. In der Mitte der Schmalseiten 
und der einen Längsseite je eine Vertiefung für eiserne Bauklam
mern. Die Klammerlöcher und Quaderform sprechen für ein 
Bauteil, das erst sekundär umgearbeitet und als Trog Verwendung 
fand, genau wie die fünf (Futter-?)Tröge 35 aus Insula 24. Fund
umstände: unbekannt. 

Trogfragment 41 
Streufund aus Augst/Kaiseraugst (Inv. fehlt; Grosssteinlager-
Nr. 1130/1131). Kommentar: zu etwa 2/3 erhaltener, flacher Trog 
aus Buntsandstein (2 Fragmente), unregelmässig gearbeitet, mit 
flacher, rechteckiger Wanne (>0,65 x 0,89 x 0,15 m, Hohlraum 
ca. >0,48 x 0,54 x 0,05 m). Fundumstände: unbekannt. 

Trog(?) 42 
Streufund aus Augst/Kaiseraugst (Inv. fehlt; Grosssteinlager-
Nr. 0935). Kommentar: rechteckiger Quader aus graurotem Sand
stein mit trapezförmigem Querschnitt, daher möglicherweise aus 
einem Keilstein umgearbeitet (Winkel 6-8°). Das sehr flach in eine 
Breitseite eingearbeitete «Becken» musste daher auch horizontal 
ausgerichtet werden (Unterseite schräg im Boden). Zwei Ecken 
sind weggebrochen (0,66 x 0,52 x 0,21-0,24 m, Hohlraum ca. 
0,35 x 0,33 X 0,02 m). Fundumstände: unbekannt. 
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Auf den Spuren einer Altrestaurierung 
Chris t ine Pugin 

Zusammenfassung: 
Anlässlich der Restaurierung eines Schlangentopfes (Inv. 1906.229) konnte festgestellt werden, dass bei der Altrestaurierung aus teilweise un
zusammenhängenden Scherben ein harmonisch aussehender Topf konstruiert worden war. Die aktuelle Restaurierungsabsicht bestand darin, 
die Originalteile erkennbar zu machen, die alte Rekonstruktion jedoch, als Zeugnis einer interessanten Vergangenheit, zu erhalten. Vorgehen, 
Arbeitsweise, verwendete Materialien sowie die Arbeit begleitende Recherchen werden beschrieben. 

Schlüsselwörter: 
Augst/BL, Ausstellung, Forschungsgeschichte, Keramik, Konservierung, Kult/Kultgefäss, orientalische Religion, Restaurierung, Römische 
Epoche, Sabazios, Tier. 

Anlass zur Untersuchung des Schlangentopfes 

F ü r die von 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 und 

dem A q u i n c u m M u s e u m in Budapest gemeinsam ver
anstaltete Ausste l lung « O U T O F R O M E » in Budapest 
(1997) und Augst (1998) 1 wurden i m Jahre 1996 viele 
bereits restaurierte Objekte i m H i n b l i c k auf eine 
gepflegte Ersche inung und Re i se s t ab i l i t ä t ü b e r h o l t . 
Z u ihnen g e h ö r t ein Schlangentopf, auf den D e b o r a 
Schmid i n ih rem B u c h ü b e r die r ö m i s c h e n Schlan
g e n t ö p f e aus Augst und Kaiseraugst bereits aus führ 
l ich eingegangen ist 2 ( A b b . 2-6) . 

E s handelt sich u m ein rö t l i chge lbes , offenes K e r a -
mikgefäss . Seine F o r m geht auf Kra te re ( G e f ä s s e z u m 
M i s c h e n von Wasser und Wein) aus M e t a l l z u r ü c k . D i e 
H ö h e (ohne H e n k e l ) b e t r ä g t 20,3 cm, sein g rös s t e r 
Durchmesser liegt bei 23,9 cm. D i e drei H e n k e l enden 
i n k le inen, separat gedrehten und n a c h t r ä g l i c h ange
setzten K e l c h e n . Auffa l lend sind die drei model l ier ten 
Schlangen. Sie winden sich jeweils von e inem H e n k e l 
ansatz her hor izonta l u m den G e f ä s s b a u c h , kr iechen 
dann in zwei Windungen u m den n ä c h s t e n H e n k e l 
hoch, u m ihre d r a c h e n ä h n l i c h g e k ä m m t e n K ö p f e auf 
dem Topfrand au fzus tü t zen . A n den W ä n d e n , jeweils 
zwischen den H e n k e l n , sind eine Sch i l dk rö t e , die obere 
Hä l f t e eines Frosches und eine dritte Tierfigur, von 
welcher ledigl ich das S c h w ä n z c h e n erhalten ist, appl i 
ziert. Dre izack ige K e r b e n verzieren die untere G e -
fässpar t ie . 

D e r Schlangenkrater wurde aus leicht schamottier-
tem, mit feinem Quarzsand vermischtem Ton gedreht. 
D i e weitere Bearbei tung i m lederharten Zus tand er
folgte sehr sorgfäl t ig: Anse t zen der H e n k e l und A p 
pl iz ieren der model l ier ten Krea turen mit H i l f e von 
Schl icker f ü h r t e n k a u m zu Spannungsrissen und z u 
keiner Ver formung des Gefässes . D i e g e g l ä t t e t e Ober 
f läche scheint in der unteren Gefässhä l f t e poliert 
worden zu sein. D e r Ton ist gut gebrannt (bei ca. 
800° C ) und hel lk l ingend. 

In seiner spä r l i chen Fundgeschichte w i r d dieser A l t 
fund zusammen mit e inem weiteren, separat gefunde
nen Schlangenkopf (Inv. 1906.642) e r w ä h n t 3 . D a der 

genaue Fundor t nicht bekannt ist, lässt sich das Gefäs s 
ledigl ich aufgrund der Typologie und des Vergleiches 
mit ä h n l i c h e n F u n d e n aus Avenches und Wind i sch 
grob ins 1. Jahrhundert n .Chr . datieren 4 . Diese G e -
f ä s sg ruppe (Kra ter mit H e n k e l n ) steht w o h l in Z u 
sammenhang mit dem phrygisch-thrakischen Saba-
zioskul t 5 . I m K u l t u m den mit Bacchus gleichgesetzten 
Go t t spielen, wie V o t i v h ä n d e aus B r o n z e zeigen, 
Schlangen, aber auch F r ö s c h e und S c h i l d k r ö t e n , eine 
wichtige R o l l e . 

B e i der Betrachtung des stark e r g ä n z t e n G e f ä s s e s 
kamen einige Fragen auf: G e h ö r t der dritte Schlan
genkopf z u m Or ig ina l? Besteht ein durchgehendes 
Prof i l? W o ist die zweite, immer wieder beschriebene 
S c h i l d k r ö t e geblieben? Diese Fragen und das Feh len 
einer D o k u m e n t a t i o n f ü h r t e n zu den folgenden N a c h 
forschungen. 

1 Römermuseum Augst, Inv. 1906.229. - Siehe K. Kob, R Zsidi, 
A . R. Furger et al., Out of Rome. Augusta Raurica / Aquincum. 
Das Leben in zwei römischen Provinzstädten (Basel 1997) 281 
mit Abb. 273 (D. Schmid) sowie A . R. Furger et al., Augusta 
Raurica. Jahresbericht. JbAK 18,1997, 32 (in diesem Band). -
Siehe auch Anm. 2. 

2 D. Schmid, Die römischen Schlangentöpfe aus Augst und 
Kaiseraugst. Forschungen in Augst 11 (Augst 1991) bes. 23f. 
Kat.-Nr. 208 mit Abb. 12; S. 95 (Lit.) mit Taf. 24. 

3 Schmid (wie Anm. 2) 23f. mit Anm. 45 Taf. 24 oben links. - Siehe 
dort auch unter Kat.-Nr. 208. 

4 Schmid (wie Anm. 2) 55; 61. 
5 Schmid (wie Anm. 2) 67. 



Erste Restaurierung im Jahre 1842 

So abenteuerlich und m y s t e r i ö s die Verwendung des 
Schlangenkraters in r ö m i s c h e r Z e i t gewesen sein mag, 
mit seiner En tdeckung i m letzten Jahrhundert findet 
seine r ä t se lha f t e Geschichte ihre Fortsetzung. 

D i e Suche nach Hinwe i sen zur Al t res taur ierung 
führ t z u r ü c k ins Jahr 1842. In den « a n t i q u a r i s c h e n 
N o t i z e n » von W i l h e l m Vischer -Bi l f inger 6 gewinnt man 
E i n b l i c k e i n eine äus se r s t spannende Ze i t der A l t e r 
tumsforschung, v o l l von Hinwe i sen auf Ausgrabungen, 
Entdeckungen , Sammlungen und Kuns thandel i m 
19. Jahrhundert i m R ä u m e Base l und seiner weiteren 
Umgebung . Z w e i Eint ragungen aus den N o t i z e n hel
fen bei der Suche weiter: diejenige v o m 30. M ä r z 1842, 
in welcher ein Ausf lug nach Augst und der A n k a u f 
einer Inschrift e r w ä h n t w i rd und, am selben Tag, der 
H i n w e i s auf B r u c h s t ü c k e des Schlangentopfes: 

«Bei Zähslin auf dem Kästeli kaufte ich d. Bruch
stücke einer interessanten Vase mit drei Henkeln von 
Schlangen umwunden und Amphibien anderer Art 
in den Zwischenräumen. - Gegenwärtig bei Herrn 
Heimlichers M armor arb eiter auf der Klybeck zum 
Reparieren. » 

N o t i z v o m 5. M a i 1842: «Arch. Heimlicher1 zeigte 
mir seine Sammlung auf der Klybeck, welche einige 
interessante Alterthümer z. Theil aus Ägypten und 
eine bedeutende Anzahl Münzen, meist römischer um-
fasst...» 

Offensichtl ich war es mög l i ch , bei Johann Jakob 
He iml i che r antike Objekte restaurieren zu lassen. So 
wurde w o h l aus den am 30. M ä r z 1842 gekauften 
Scherben von geschickten H ä n d e n der w u n d e r s c h ö n e 
Schlangentopf rekonstruiert . 

Weitere Erwähnungen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 

Im Jahre 1850 schenkte W. Vischer-Bi l f inger das K u l t -
gefäss der Ant iquar i schen Gesellschaft in Base l . Dies 
geht aus dem P r o t o k o l l der Ant iquar i schen Gese l l 
schaft hervor 8 : 

«37 ste Sitzung: den 4 tenfebruar 1850, anwesend der 
Präsident und etwa 12 Mitglieder. 1. Der Hr. Präsident 
schenkt der Gesellschaft ein beim Kästeli zu Augst 
gefundenes und durch Herrn Neustück restauriertes 
Thongefäss, noch nie gesehener Gestalt: An 3 Henkeln 
winden sich 3 Schlangen herauf und der Bauch des 
Gefässes zeigt die Gestalten einer Schildkröte, eines 
Frosches und ein durch die Zerstörung des Gefässes 
unkenntlich gewordenes Thier, das durch Neustück 
offenbar fälschlich als Schildkröte restauriert ist. Die 

Henkel endigen sich nach oben in runde Schüsselchen. 
Die Gesellschaft spricht dem Geber ihren Dank aus.» 

In diesem Ber ich t w i rd e r w ä h n t , dass Johann H e i n 
r ich N e u s t ü c k 9 , der woh l i m Auf t rag von J. J. H e i m 
licher gearbeitet hat, das G e f ä s s restauriert und eine 
unbekannte Krea tu r als S c h i l d k r ö t e in G i p s e r g ä n z t 
hat. 

Im Jahre 1880 w i rd der Schlangentopf in J. J. B e r -
noull is « C a t a l o g für die Ant iquar i sche A b t h e i l u n g » 
aufgeführ t und als e r g ä n z t e s Ge fä s s mit Fundor t Augst 
beschrieben 1 0 . B i s zu diesem Ze i tpunk t scheint es 
keine Zwe i f e l ü b e r Herkunf t und Echthei t des Topfes 
gegeben zu haben. 

6 Wilhelm Vischer-Bilfinger (1808-1874), Vorlesung und An
tiquarische Notizen (um 1840-1862) insbesondere über Alter
tümer von Augst. Aufbewahrt im Staatsarchiv Basel (Privat-
Archive 88, H 13); 1986 von Christoph Maier transkribiert, 
aufbewahrt im Römermuseum Augst 1987. 

7 Johann Jakob Heimlicher (1798-1848) war ein bekannter 
Basler Architekt, Steinmetz und Baumeister sowie Mitglied der 
Freimaurerloge und der Spinnwetternzunft. Sein Baugeschäft 
befand sich ausserhalb des Aeschentores. 1830 kaufte er das 
Schloss Klybeck in Kleinhüningen, das 1956 abgerissen wurde. 
Er war ein beliebter Mäzen und Kunstsammler. Die Feste, zu 
denen er auf die Klybeck einlud, waren schon zu seinen Leb
zeiten legendär. Diese Angaben verdanke ich Frau Marie-
Ciaire Berkemeier, Inventar der Kunstdenkmäler, Basel. 

8 Protokolle der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer 
(Antiquarische Gesellschaft) 1848-1861 (Staatsarchiv Basel, 
PA 88 B 2b) 102. - Siehe dort auch S. 103. - Diese Textstelle 
wurde von Frau Marie-Claire Berkemeier (wie Anm. 7) für 
diese Arbeit freundlicherweise transkribiert. 

9 «Neustück, Johann Heinrich, Bildhauer, wurde 1802 zu Basel 
als der Sohn des Malers Max N. geboren und starb dort im Juli 

1868. N. ist zumeist mehr handwerklich thätig gewesen; doch 
gelang es ihm bei guter Laune, oft reizvolle Statuetten und 
charakteristische Bildnisse zu modellieren. Es verdienen Er
wähnung: Das Modell zu einem Denkmal des Bürgermeisters 
Wettstein,... die treffliche Bärenfigur am Gasthof zum Bären 
(Rheingasse Basel) und die Ehrenzeichen der Gesellschaften 
von Kleinbasel.» (Carl Brun, Schweizerisches Künstlerlexikon 
2 [Frauenfeld 1908] 472). 

10 J. J. Bernoulli, Museum in Basel. Catalog für die Antiquarische 
Abtheilung (Basel 1880) Nr. 292: «Krater von rothgelbem Thon 
mit drei Henkeln, welche oben in eine Trompetenöffnung 
endigen. Die Henkel sind von Schlangen umwunden, deren 
Schwänze den Bauch des Kraters horizontal in zweiTheile glie
dern. Der untere Theil ist durch regelmässige Meisselhiebe und 
ein eingeritztes Band ornamentiert. In den Zwischenräumen 
zwischen den Henkeln sind zwei Schildkröten und ein Frosch 
im Relief gebildet. Das Gefäß war in verschiedene Stücke 
zerbrochen, und manche Theile sind durch neue Flicken ersetzt 
worden. H. ohne Henkel 0,20 Durchm. 0,24. Fundort Augst 
1842. Gesch. von Hrn. Ratsh. Vischer.» 



1906 Neufund eines Tierkopfes 

26 Jahre spä t e r , d.h. i m Jahre 1906, sorgte der F u n d 
eines K e r a m i k b r u c h s t ü c k e s mit T i e rkopf auf Kas te len 
in Augst - interpretiert als F i schkopf (1906) 1 1 und als 
fehlender dritter Schlangenkopf (1908) 1 2 - i n den 
A r c h i v k a r t e n des His tor i schen Museums Base l für 
Auf ruh r ( A b b . 1): 

«Mithrasgefäß» 
1906/642. Bruchstück von rotgelbem Thon: Ansatz von 
einem Gefässhenkel, als Schlange charakterisiert: brei
ter Kopf mit zackigem Stirnkamm, weitem Maul und 
vertieften Augen. Länge des Erhaltenen: 0,095. 
Fundort: Augst, Kastelen. Sammlung Frey K. 1904. 

A.B. N.B. Das Fragment stammt sicher von dem an
geblich 1842 in Augst gefundenen, von Prof. W. Vischer 
dem Museum geschenkten Relief kr ater 1906/229 (Ber
noulli 292), dessen Echtheit bisher angezweifelt wurde. 
Der Krater ist stark geflickt u. der in Frage kommende 
Schlangenkopf täuschend in Gips ergänzt. Die Echt
heitsfrage ist somit entschieden. VERTE. 

N.B. Das Fragment stammt unbedingt nicht von dem 
1842 gefundenen Gefäß 1906.229, obwohl diesem ein 
Schlangenkopf fehlt. Der Schlangenkopf1906.642 zeigt 
jedoch wesentlich andere Formen als die 2 Original
köpfe am Gefäß (mehr viereckig gebildet, kleinerer 
Kamm, keine Nasenlöcher, der Leib gerade). 
Die Echtheit des Gefäßes ist gleichwohl gesichert durch 
den Umstand, daß eben dieser Schlangenkopf1906.642 
sowie ein Henkelstück mit Schlangenleib eines solchen 
Gefäßes später in Augst gefunden wurde (1913.1558) 
und daß im Schutthügel zu Windisch 1908 ein eben
solches Gefäß bloßgelegt wurde (s. Anz. f. Schweiz. 
Alt.-Kde. NF. XL 1909, S. 54). 

Im Zusammenhang mit dem Streit u m die Echthe i t des 
Kraters entstanden u m 1906 einige Fotografien, wel 
che dank der freundlichen Mi ta rbe i t des His tor ischen 
Museums Base l in dessen Fotoarchiv betrachtet wer
den konnten. E i n Glasnegat iv 1 3 gibt die erste bekannte 
A b b i l d u n g des Ge fä s se s wieder ( A b b . 2). M a n erkennt 
die von J. H . N e u s t ü c k e r g ä n z t e S c h i l d k r ö t e und den 
« t ä u s c h e n d in G i p s e r g ä n z t e n S c h l a n g e n k o p f » . D i e 
G i p s e r g ä n z u n g e n i m unteren Gefäss te i l weisen K e r b 
verzierungen auf. Z w e i Ke lche waren noch nicht 
e rgänz t . G u t sichtbar sind die dunklen Klebespuren . 

Damal s strebte man bei der Restaur ierung V o l l 
kommenhei t an, d.h. E r g ä n z u n g und Or ig ina l sollten 
k a u m mehr voneinander zu unterscheiden sein, son
dern ein harmonisches Ganzes bi lden. Diese V o r 
gehensweise füh r t e zu vier weiteren, mit t lerweile 
vergilbten Fotos ( A b b . 3). U m die Original te i le des 
Gefäs se s erkennbar zu machen, hatte sich wahr
scheinlich K a r l S t eh l in 1 4 die M ü h e genommen, alle 
die in G i p s e r g ä n z t e n Teile mit e inem Rotstift hervor
zuheben. Diese Schraffierungen s t immen mit den 
heutigen E r g ä n z u n g e n ü b e r e i n , ausser i m Be re i ch der 
jetzt fehlenden S c h i l d k r ö t e aus G i p s und e inem R a n d 
s tück , welche damals als t ä u s c h e n d e G i p s e r g ä n z u n g e n 
nicht erkannt wurden. Dass es sich bei der unteren 
Hä l f t e des Frosches u m eine E r g ä n z u n g i n G i p s 
handelte, wurde gesehen. 

D i e Aufnahmen von 1906 zeigen vermut l ich noch 
die von J. H . N e u s t ü c k a u s g e f ü h r t e Restaur ierung aus 
dem Jahre 1842. Damal s wurde der Topf aus den 
vorhandenen Scherben rekonstruiert , mit Schellack, 
e inem Naturharz , geklebt und mögl i chs t or iginal
getreu mit G i p s e rgänz t . Erstaunlicherweise sind zwei 
Ke lche nicht ve rvo l l s t änd ig t worden - sollte auf diese 
Weise der Charakter einer A n t i q u i t ä t betont werden? 

Fotos aus dem Jahre 1968 

D e r Schlangentopf befindet sich seit 1965 i m R ö m e r 
museum in Augst . H i e r entstand 1968 das n ä c h s t e be
kannte Foto ( A b b . 4): E s zeigt den Kra t e r mit dem 
montier ten drit ten Schlangenkopf und den e r g ä n z t e n 
Ke lchen . D i e G i p s e r g ä n z u n g e n mit Kerbverz ie rung 
sind glattgeschliffen, die u r s p r ü n g l i c h e K l e b u n g mit 
Schellack ist noch vorhanden. 

Das Z i e l der zweiten Restaur ierung war also, den 
drit ten Schlangenkopf (Inv. 1906.642) zu integrieren 

und die alten, t ä u s c h e n d e n G i p s e r g ä n z u n g e n sichtbar 
zu machen. D a h e r verschwanden woh l die G i p s 
s c h i l d k r ö t e und der untere Tei l des Frosches. W a n n und 
wo diese zweite Restaur ierung stattfand, kann, da eine 
Dokumen ta t i on fehlt, heute nicht mehr festgestellt 
werden. 

11 Archiv des Historischen Museums Basel (Signatur: H 8c, 
Nr. 1906/642): «Fragment von einem Relief gefäss von rötlich
gelbem Thon: Fischkopf. Ist ein Bruchstück von einem Gefäss
henkel des 1842 in Augst gefundenen Kraters 1906/229 (B. 292). 
Augst S. Frey. » 

12 Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 1, 
1908, 74 (J. Heierli): «Auf der Höhe von Kastelen muss sich 
ein Mithrasheiligtum befunden haben; denn zu der schönen 
Mithrasvase aus rötlichgelbem Ton in der Basler historischen 
Sammlung mit zwei Schildkröten, einem Frosch und drei um 

die drei Henkel sich windenden Schlangen wurde der bisher 
fehlende dritte Schlangenkopf bei einer Versuchsgrabung auf 
Kastelen gefunden. » 

13 Dasselbe Negativ wurde 1932 im Buch von K. Gauss et al., 
Geschichte der Landschaft Basel und des Kantons Baselland
schaft 1 (Liestal 1932) 107 Abb. 68 verwendet. 

14 Debora Schmid erkannte die Handschrift als diejenige von 
Karl Stehlin (1859-1934). Vgl. Karl Stehlin (1859-1934) (bearb. 
C. Clareboets, hrsg. A. R. Furger). Ausgrabungen in Augst 
1890-1934. Forschungen in Augst 19 (Augst 1994) passim. 
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A b b . 1 Historisches M u s e u m Base l . Inventarkarte z u m Schlangentopf (Inv. 1906.642). Obere r Te i l des Textes 
vermut l ich von A r n o l d von Salis. 



A b b . 2 Schlangentopf, angeblich aus Augst-Kastelen. 
Foto nach der ersten Restaurierung u m 1906. 

A b b . 4 Augst . Schlangentopf, angeblich aus Augst-
Kaste len . Fo to aus dem Jahr 1968 nach der 
zweiten Restaurierung. 



Die jüngste Restaurierung des Schlangenkraters im Jahre 1996 

A l s der Schlangentopf i m Restaurierungslabor 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 für seine Reise nach 
Budapest vorbereitet wurde (vgl. A n m . 1), p r ä s e n t i e r t e 
er sich aus der Dis tanz als e in vo l l s t änd iges und har
monisches Geb i lde . B e i n ä h e r e r Betrachtung jedoch 
stellte sich heraus, dass i m Ü b e r g a n g s b e r e i c h von den 
E r g ä n z u n g e n zur K e r a m i k v ie l Originalsubstanz ü b e r 
gipst und ü b e r m a l t worden war. F l e c k e n von Schellack 
sowie tief i n die Poren eingedrungener Gipsstaub 
hinterliessen einen ungepflegten E ind ruck . Z u d e m 
war k a u m zu erkennen, ob die einzelnen Fragmente 
t a t säch l i ch z u e i n a n d e r g e h ö r t e n . Z u r K l ä r u n g dieser 
Frage wurde die dick aufgetragene, undefinierbare 
und j edem L ö s u n g s m i t t e l widerstehende Farbe me
chanisch mit H i l f e von Wasserdampf gelös t . D e r ü b e r 
das Or ig ina l aufgetragene G i p s Hess sich in an
gefeuchtetem Zus tand mechanisch entfernen. D i e 
eigentlichen E r g ä n z u n g e n wurden jedoch stehenge
lassen. N u n offenbarte sich das G e r ü s t des Ge fä s se s 
( A b b . 5 l inks): D e m Wunsch nach Vo l lkommenhe i t 
entsprechend, hatte man die Originalscherben und 
die E r g ä n z u n g e n gekonnt zu e inem G a n z e n vereint. 
Inmit ten einer grossen E r g ä n z u n g in G i p s befand sich 
ein H e n k e l ohne Anschluss an das Or ig ina l und - ohne 
Verb indung zu diesem - e in dritter, etwas g r ö b e r e r 
Schlangenkopf mit Randfragment ( A b b . 5 rechts 
unten). D e r E i n b a u der beiden Bodenscherben orien
tierte sich an einer markanten Or ig ina l r i l l e , so dass ein 
zwar verbindungsloses, aber doch durchgehendes 
P ro f i l vorhanden ist ( A b b . 5 rechts oben). B r u c h s t ü c k e 
von Schlangenleibern, zwei K e l c h e und ein R a n d s t ü c k 
waren in G i p s e r g ä n z t worden. Z u m S c h w ä n z c h e n der 
entfernten G i p s s c h i l d k r ö t e gesellten sich unter dem 
G i p s die K r a l l e n einer Hinterpfote ( A b b . 6 rechts 
oben). D i e engen R a u m v e r h ä l t n i s s e zwischen K r a l l e n 
und S c h w ä n z c h e n lassen vermuten, dass in r ö m i s c h e r 
Z e i t eher ein schlankeres Kr iech t i e r als eine Schi ld
k r ö t e appliziert worden war. 

N u n stellte sich die Frage, ob alle lose i m G i p s ein
gebauten Fragmente zu demselben Gefäs s g e h ö r t e n . 
D i e Bodenscherben sowie der H e n k e l mit K e l c h sind 
mit den ü b r i g e n Fragmenten verwandt. E i n z i g be im 
Schlangenkopf mit Randfragment (mit erkennbaren 
Zi f fe rn 1906.6; A b b . 5 rechts unten) bestehen Z w e i 
f e l 1 5 . G e h t man davon aus, dass drei ähn l i ch model 
lierte K ö p f e zu demselben Kul tgefäss g e h ö r e n , so fällt 
einer durch markante Abwe ichungen auf. D i e beiden 
einander ä h n e l n d e n K ö p f e ( A b b . 6 l inks unten) haben 
eine a u s g e p r ä g t e Wangenpart ie und seit l ich ange
brachte, tiefliegende Augen . D e r W i n k e l des halb 
offenen Maules geht bis i n A u g e n h ö h e z u r ü c k . D e r 
Unte rk ie fe r ist schmal, und das Gesicht ve r jüng t sich 
zu den beiden N a s e n l ö c h e r n h in . D e r K a m m scheint 
i m selben Arbe i t sgang model l ier t und nicht aufgesetzt 
worden zu sein. D e r dritte K o p f ( A b b . 6 l inks oben) 
erinnert i n seiner F o r m an eine Keu le . D i e Wangen
partie fehlt, die A u g e n liegen weiter hinten, oben auf 
dem Kopf . E i n e fast waagerechte K e r b e stilisiert 
sein M a u l ; der schwere Unterk ie fe r h ä n g t herab. D i e 
N a s e n l ö c h e r fehlen, und der k ü r z e r e , z u r ü c k v e r s e t z t e 
K a m m wirk t wie aufgesetzt. D e r Ton ist etwas dunkler 

und fein gesprenkelt. D e r dritte K o p f unterscheidet 
sich somit stark v o n den beiden anderen und ist mi t 
ihnen nur entfernt verwandt. 

D a s weitere Vorgehen bei der aktuel len Restaurie
rung b e s c h r ä n k t e sich darauf, den Topf zu reinigen 
sowie die bestehenden G i p s e r g ä n z u n g e n nachzu
schleifen und neu zu kolor ie ren . D i e u r s p r ü n g l i c h e 
Abs i ch t , den Topf vo l l s t änd ig auseinanderzunehmen, 
u m ihn besser reinigen zu k ö n n e n , ihn erneut zu k leben 
und zu e r g ä n z e n , wurde verworfen. Einersei ts schien 
sein Zus tand stabil genug, u m die Reise nach Budapest 
zu ü b e r s t e h e n . Anderse i t s w ä r e derselbe Wiederauf
bau und das Integrieren des entfernt verwandten 
Schlangenkopfes aus heutiger Sicht f ragwürd ig . A l s 
D o k u m e n t seiner j ü n g e r e n und j ü n g s t e n Vergangen
heit w i r d dem Topf seine Rekonstrukt ionsgeschichte 
sichtbar belassen, indem die alten Restaurierungs
arbeiten erhalten bleiben. E s w i r d jedoch auf eine 
p r äz i s e Trennung von or iginalen und e r g ä n z t e n Tei len 
geachtet. 

D i e alten G i p s e r g ä n z u n g e n mussten nachgeschliffen 
werden, u m eine deutliche Trennung von G i p s und 
K e r a m i k herzustellen. D a b e i fielen die mehrfach auf
getragenen Gipsschichten von unterschiedlicher 
H ä r t e auf, die vermuten lassen, dass die u r s p r ü n g l i c h e 
G i p s e r g ä n z u n g (d.h. die aus dem Jahr 1842) bei der 
zweiten Restaurierung weiterverwendet worden ist. 
Le imspuren be im drit ten Schlangenkopf zeigen, dass 
dessen u r s p r ü n g l i c h e G i p s e r g ä n z u n g herausgetrennt 
worden ist. A n ihrer Stelle wurde der dritte Schlangen
kopf mit L e i m fixiert und anschliessend frisch einge
gipst. 

A l s Schutz vor erneut e indr ingendem Gipsstaub 
wurden die Originalfragmente mit Revul tex , einer 
d ü n n e n Kautschukhaut , ü b e r z o g e n . Sie lässt sich nach 
getaner A r b e i t leicht abziehen und befreit i m Idealfall 
die Scherben von alten Verunreinigungen. B e i diesem 
Gefä s s sass der gut ein Jahrhundert alte Schmutz zu 
tief, so dass eine manuelle Re in igung mit H i l f e von 
Wasser, A l k o h o l und A c e t o n erfolgen musste. 

A l s u r s p r ü n g l i c h e s K l e b e m i t t e l hat man Schellack 
verwendet. Dieses in A l k o h o l lös l iche Naturharz ist 
ein Ausscheidungsprodukt der in Indien beheimateten 
Lackschi ldlaus . F r ü h e r war es i n der Keramikres tau
r ierung ein g e b r ä u c h l i c h e r Klebstoff, wurde jedoch bei 
uns anfangs dieses Jahrhunderts, durch das A u f k o m 
men von farblosen Ni t roce l lu lose -Klebern , langsam 
v e r d r ä n g t . E i n e K l e b u n g mit diesem Naturharz ist äu s 
serst stabil - ihr Nach te i l ist jedoch, dass sie i m Laufe 
der Z e i t i r reversibel wi rd . 

15 Eine 1990 von der in Augst tätigen Restauratorin Eva Oxé 
angefertigte Infrarotfotografie konnte die restlichen Ziffern 
nicht erkennbar machen. Negativ Restaurierungslabor Augst. 



Augst . Schlangentopf, angeblich Augst -Kas te len . Fotos w ä h r e n d der Neurestaurierung von 1996. -
L i n k s : Gesamtansichten. - Rechts oben: Detai ls der Bodenpart ie . - Rechts unten: Deta i ls des s p ä t e r 
angesetzten Schlangenkopfes. 



A b b . 6 Augst . Schlangentopf, angeblich Augst -Kas te len . Fotos w ä h r e n d der Neurestaur ierung von 1996. -
L i n k s : Deta i ls der dre i S c h l a n g e n k ö p f e ; l inks oben: der s p ä t e r angesetzte Schlangenkopf. - Rechts 
oben: K r a l l e n und S c h w ä n z c h e n des fehlenden Kriecht ieres . - Rechts unten: F l ecken v o m Klebs tof f 
Schellack. 



M i t diesem Naturharz z u k leben war z ieml ich auf
wendig: M a n bestrich die Bruchste l len der zu k leben
den Scherben mit der Schellackmasse, brachte diese 
Masse ü b e r der offenen F l a m m e z u m Schmelzen, 
worauf die Scherben zur K l e b u n g schnell zusammen-
gepresst wurden. Ü b e r s c h ü s s i g e s M a t e r i a l entfernte 
man mögl i chs t bald mechanisch und reinigte die 
F l ecken mit A l k o h o l . 

A u f dem Schlangentopf hinterliess diese K l e b e 
technik häss l i che F l e c k e n ( A b b . 6 rechts unten), die 

heute aus der p o r ö s e n K e r a m i k weder mit Spiritus, 
D iace tona lkoho l noch mit Boraxkompressen zu ent
fernen sind. 

Z u r Wiederhers te l lung eines ausgewogenen G e 
samtbildes wurden nun die k lar abgegrenzten G i p s 
e r g ä n z u n g e n in e inem etwas hel leren Farbton bemalt. 
F ü r die Ko lo r i e rung kamen Pigmente mit « L a s c a u x 
M e d i u m m a t t » als B indemi t t e l zur A n w e n d u n g . 

Ausblick 

A l s Vertreter einer seltenen, aber bedeutsamen K e r a 
mikgat tung wi rd der Schlangentopf 1997 zur Auss te l 
lung « O U T O F R O M E » nach Budapest reisen und dort 
i m R a h m e n des Themas « D i e orientalischen Go t the i 
ten und Kul t e» als «Mischgefäss für re l ig iöse R i tua le 
i m S a b a z i o s k u l t » ausgestellt werden. M i t i h m reist eine 
bewegte Restaurierungsgeschichte, die sich - d e m 
jeweil igen Zeitgeist entsprechend - zwischen ü p p i g 
e r g ä n z t e r Vo l lkommenhe i t und n ü c h t e r n e r R e a l i t ä t 
bewegte, die u r s p r ü n g l i c h e F o r m des Ge fä s se s aber 
wahrte. 

D i e eingehende Beschä f t i gung mit diesem Schlan
gentopf und seiner r ä t s e lha f t en Vergangenheit ver

leiten zu Deutungsversuchen: H a b e n die Na tu ren der 
dargestellten Wesen Einfluss auf seine Geschichte 
genommen? G l e i c h ihnen verharrt er i m Scheintod 
des Vergessens, u m sporadisch wieder zu erwachen 
und i n Ersche inung zu treten. Ist es diese Eigenar t der 
po ik i lo thermen (wechselwarmen) Wesen, scheinbar 
die Grenze zwischen L e b e n und Tod ü b e r w u n d e n zu 
haben, welche den Menschen seit jeher an ihnen faszi
niert? Werden sie deshalb immer wieder dargestellt 1 6 , 
u m viel leicht ein wenig Erkenntn i s in das M y s t e r i u m 
des Daseins zu bringen? 

16 ... und gnadenlos verfolgt, verehrt, getötet, auseinanderge
nommen und eingenommen? Bei Plinius, Naturalis historia 
finden sich in Buch X X I X - X X X und X X X I I Vorschläge 
zur Verarbeitung von Schildkröten, Schlangen, Kröten, 
Fröschen und Echsen zwecks Heilzwecken und als Schutz 
gegen magische Künste. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Originalinventarkarte des Historischen Museums 
Basel, aufbewahrt im Römermuseum Augst. 

Abb. 2: Historisches Museum Basel um 1906, Neg.-Nr. 1906. 
229.1176. 

Abb. 3: Foto Historisches Museum Basel, ohne Neg.-Nr. 
Abb. 4: Foto Elisabeth Schulz, Römermuseum, Neg.-Nr. E 30. 
Abb. 5; 6: Fotos Ursi Schild, Römermuseum Augst, Negative im 

Restaurierungslabor Augst. 
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