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Das Jahr 1992 im Rückblick 

D e r H ö h e p u n k t des vergangenen Jahres war zweifellos das grosse R ö m e r f e s t zur Erö f fnung unseres r ö m i s c h e n 
Tierparks , das ü b e r 12000 Besucher innen u n d Besucher angezogen hat. D e r T ie rpark ist nicht die einzige neue 
A t t r a k t i o n v o n Augusta Raur ica : auf der Forumswiese vermit te l t die 17 m hohe Rekons t ruk t ion einer Tempe l 
fassade e in lebendiges B i l d des ant iken Forums . N a c h v ie len Jahren wurde wieder e in T e i l der K l o a k e für das 
P u b l i k u m zugäng l i ch gemacht, u n d die neue Ausstel lung neben der Grabro tunde b e i m Augster Ost tor zeigt 
Wissenswertes ü b e r r ö m i s c h e s Bauhandwerk u n d Ruinenrestaurierung. 

A u c h hinter den Ku l i s sen hat s ich einiges getan. So ist z . B . die Restaurierungsabteilung v o l l s t ä n d i g reorgani
siert u n d neu eingerichtet worden. G r ö s s e r e Grabungen konnten aus K o s t e n g r ü n d e n weder i n Äugs t noch i n 
Kaiseraugst d u r c h g e f ü h r t werden. Durchschlagenden Erfolg hatte eine Kle ingrabung ganz u n g e w ö h n l i c h e r 
Na tur : K i n d e r i m A l t e r zwischen 12 u n d 15 Jahren versuchten sich w ä h r e n d zweier W o c h e n b e i m Osttor als 
«Archäo logen» . 

M e h r j ä h r i g e Forschungsprojekte - Theaterstratigraphie, Rundsku lp tu ren u n d Reliefs - s ind m i t dem Erschei
nen der jewei l igen P u b l i k a t i o n abgeschlossen worden. Verschiedene Einzeluntersuchungen haben z u interessan
ten, neuen Ergebnissen geführt : W o h l a m augenfä l l igs ten ist die Restaurierung des szenischen Theaters, wo 
ausgedehnte Studien zur ant iken Maure r - u n d Ingenieurtechnik notwendig s ind. A n t i k e Bautechnik w i r d auch 
i m A r t i k e l z u einer r ö m i s c h e n B r ü c k e ü b e r den V i o l e n b a c h untersucht - e r g ä n z t durch einen a u s f ü h r l i c h e n 
Exkurs z u den weiteren B r ü c k e n der Stadt. W i e wicht ig be i der Interpretation einer einzelnen Mater ia lgruppe 
die V e r k n ü p f u n g v o n historischen, epigraphischen u n d a r c h ä o l o g i s c h e n Quel len ist, zeigen gleich zwei A r b e i 
ten. Diejenige ü b e r Augster Ziegel mi t M i l i t ä r s t e m p e l n macht deut l ich, dass nicht jeder dieser Ziegel als 
Ü b e r r e s t eines m i l i t ä r i s c h e n G e b ä u d e s interpretiert werden darf. D i e Untersuchungen z u einer r ö m i s c h e n 
Speerspitze aus der Augster Oberstadt lassen - v e r k n ü p f t m i t historischen Ü b e r l e g u n g e n - vermuten, dass hier 
selbst nach einer B r a n d z e r s t ö r u n g i m 3. Jahrhundert Rei tere inhei ten p r ä s e n t waren. Naturwissenschaft l icher 
A r t s ind die Ana lysen v o n Baukeramik , durch die w i r Aufsch lüsse ü b e r deren Herste l lung u n d Ver t r ieb erhal
ten. R ö m i s c h e G l o c k e n schliesslich s ind das T h e m a eines Ar t ike l s , dessen Anlass der Lesefund eines u n g e w ö h n 
l i c h grossen Exemplars gewesen ist. Karin Kob 
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E c k h a r d Deschler -Erb u n d Peter -Andrew Schwarz 

Einleitung 

D i e beiden Verfasser arbeiteten i m R a h m e n ihrer L i -
zentiatsarbeit bzw. Disser tat ionen bei L . Berger mi t 
zwei verschiedenen zei t l ichen Schwerpunkten an der 
Erforschung der ( M i l i t ä r - ) G e s c h i c h t e v o n Augusta 
R a u r i c o r u m 1 . W ä h r e n d sich E . Deschler-Erb haupt
säch l i ch mi t dem materiel len Niederschlag der f rüh-
u n d mit telkaiserzei t l ichen M i l i t ä r p r ä s e n z a u s e i n a n 
dersetzt, n i m m t P . - A . Schwarz die Befunde i n der 
s p ä t r ö m i s c h e n Befestigung auf Kaste len u n d den so
genannten « Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t » i n der Augster 
Oberstadt z u m Ausgangspunkt seiner Unte rsuchun
gen 2 . 

A m Beisp ie l zweier l imeszei t l icher bzw. s p ä t r ö m i 
scher M i l i t a r i a (Abb . 5) soll i l lustr iert werden, dass 
sich die beiden unterschiedlichen, methodisch be
g r ü n d b a r e n Vorgehensweisen auch i n idealer Weise 
e r g ä n z e n k ö n n e n . 

F ü r die M i t h i l f e u n d Diskuss ionen sowie für zahl 
reiche Anregungen u n d Hinweise danken w i r C . C l a -
reboets, S. Deschler-Erb, P . Faso ld (Frankfurt a .M.) , 
S. Fünfsch i l l ing , A . R. Furger, C l . Ho l l ige r (V indon i s -
sa -Museum Brugg), B . Janietz Schwarz, R. Mat teo t t i , 
U . Mü l l e r , M . Peter, B . Rutti, M . Schaub u n d S. v o n 
Schnurbein (Frankfurt a .M.) . 

Fundort 

D i e i m folgenden beschriebenen Objekte (Abb. 5) ka
men an läss l i ch einer zwischen dem 3. August u n d 
d e m 10. Dezember 1970 d u r c h g e f ü h r t e n Grabung i m 
A r e a l der Insula 22 z u m Vorsche in (Abb. 1, 1970.51). 
D i e Insula liegt i m s ü d w e s t l i c h e n T e i l der Augster 
Oberstadt unmit te lbar süd l i ch des b e i m Theater gele
genen sogenannten S ü d f o r u m s 3 . Sie ist i m V e r l a u f 
dieses Jahrhunderts i n verschiedenen Etappen etwa 
zur Hä l f t e freigelegt worden u n d heute g röss ten te i l s 
ü b e r b a u t (Abb . 1). D i e meisten Befunde u n d Funde , 
aus den aus heutiger Sicht z u m T e i l sehr l ückenha f t 
dokument ier ten Grabungen, harren i m m e r noch 
einer vertieften Bearbei tung 4 . 

I m m e r h i n lassen die Tagebuchnotizen R . Laur -Be-
larts u n d die Planunterlagen den Schluss zu , dass i m 
Jahre 1970 unter dem Z e r s t ö r u n g s s c h u t t unter ande
rem die Ü b e r r e s t e « typ ischer H a n d w e r k e r h ä u s e r mi t 
gewerblichen Feuerstellen u n d W o h n r ä u m e n » ange
troffen worden s ind (Abb. 1, 1970.51) 5. Ebenso wur
den ein (leider nicht v o l l s t ä n d i g ausgegrabener) K e l 
ler, e in Sodbrunnen u n d verschiedene I n n e n h ö f e frei
gelegt 6. 

Z u e inem etwas differenzierteren B i l d der Ü b e r 
bauung füh r t e eine Grabung i m S ü d o s t e n der Insula 
(Abb . 1, 1980.51), wo die f rühen Holzbau ten v o n 
zwei - bis dreiphasigen Steinbauten abge lös t wurden 7 . 
N o c h p r ä z i s e r fassen Hess s ich die f rühe bauliche Ent
wick lung schliesslich i n der Nordwestecke der Insula 
22 (Abb. 1, 1988.51), wo sich i m Verlaufe des 1. Jahr

hunderts n .Chr . mindestens drei verschiedene H o l z 
bau-Phasen a b l ö s t e n und die Steinbauten erstaun
licherweise erst gegen Ende des 1. Jahrhunderts 
n .Chr . einsetzten. U n g e k l ä r t bl ieb hingegen die wei 
tere baul iche Entwick lung , da die j ü n g e r e n Struktu
ren u n d vo r a l lem der Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t i n diesem 
leicht abfallenden T e i l der Insula fast restlos erodiert 
waren 8 . 

1 Zur Koloniestadt allg. Laur-Belart/Berger 1988; zum Stadtna
men vgl. Fellmann 1992, 371 Anm. 80. Der in dieser Form nicht 
überlieferte Namen wird aus forschungsgeschichtlichen Grün
den beibehalten. 

2 Dazu Deschler-Erb et al. 1991; E. Deschler-Erb, Ein germani
scher Schildrandbeschlag des 1./2. Jahrhunderts n.Chr. aus 
Äugst. Archäologie der Schweiz 15, 1992, 18ff; Deschler-Erb (in 
Vorbereitung); Schwarz 1992, 47ff; Schwarz (in Vorbereitung). 

3 Dazu Laur-Belart/Berger 1988, 87ff.; Schibler/Furger 1988, Abb. 
69; Hänggi 1989, Abb. 16. 

4 Dazu Schibler/Furger 1988, 57; Hänggi 1989, 29ff.; Rütti 1991, 
205. 

5 Laur-Belart Tagebuch, Eintrag vom 7. September 1970. 
6 Laur-Belart Tagebuch, Eintrag vom 7. Oktober 1970. Dazu auch 

Schibler/Furger 1988, 57; Hänggi 1989, 36f; Rütti 1991, 205 
(jeweils mit Verweis auf ältere Grabungsberichte). 

7 Rütti 1991, 205 mit Anm. 210-211 (Verweis auf ältere Berichte). 
8 Hänggi 1989, Abb. 43-45. 



A b b . 1 Augst B L , Insula 22. P l a n der kaiserzei t l ichen Steinbauten mi t der Lage der G r a b u n g s f l ä c h e n , dem 
V e r l a u f der zi t ierten Prof i le u n d mi t Kar t i e rung der wicht igen Befunde u n d Funde. M . ca. 1:370. 
A: Verlauf des Idealprofiles (Abb. 2); B: Zerstörungsschutt (Abb. 3); C: Herdstellen auf Oberkante des Zerstörungschuttes 
(Abb. 4); 1: Fundort der Münzbörse mit Schlussmünze des Gordian III (243/244 n.Chr.) unter dem Zerstörungsschutt; 2: Fundort 
Speerspitze auf dem Zerstörungsschutt (Abb. 5.1); 3: Fundort Pferdegeschirranhänger auf dem Zerstörungsschutt (Abb. 5.2); 4: 
Fundort As des Gordian III (243-244 n.Chr) auf dem Zerstörungsschutt; 5: Fundort Antoninian des Gallienus (262-263 n.Chr.) 
auf dem Zerstörungsschutt. 



Grabungsbefund 

D i e zur D i skus s ion stehenden M i l i t a r i a (Abb. 5) 
s tammen aus e inem « F u n d k o m p l e x » der Grabung 
1970.51 (Abb . 1), m i t dem auf einer etwa 500 m 2 gros
sen F l ä c h e die rund 40 c m m ä c h t i g e «obers te H u m u s -
Z e r s t ö r u n g s s c h i c h t » « o h n e Zwischenpro f i l e» abgetra
gen worden ist 9 . Le ider ist der Z e r s t ö r u n g s s c h u t t 
n icht anderweit ig dokumentier t oder n ä h e r beschrie
ben worden. D e n damaligen Gepflogenheiten fo l 
gend, wurden ledigl ich s ä m t l i c h e als relevant betrach
teten Kle infunde , wie M ü n z e n , M e t a l l g e g e n s t ä n d e 
usw., d re id imens iona l eingemessen 1 0 . 

M i t H i l f e der (hier nicht abgebildeten) Profi le an 
den G r a b u n g s r ä n d e r n (Abb. 1, P5 .P9) , der Ü b e r 
s i ch t sp l äne , der Fotos u n d verschiedener i n anderem 
Zusammenhang dokumentier ter Deta i lbefunde 1 1 

läss t sich aber dennoch ein einigermassen befundge
rechtes Idea lp ro f ì l rekonstruieren (Abb. 2). Dieses 
P r o f i l zeigt, dass die zwei M i l i t a r i a (Abb . 5) weder aus 

dem j ü n g s t e n Gehhor izon t noch aus der eigentlichen 
Humuskante , sondern aus dem Bere ich des «Zer s tö 
rungsschu t t e s» stammen. A n h a n d der H ö h e n k o t e n 
lässt s ich ferner nachweisen, dass die fraglichen O b 
jekte u n d die j ü n g s t e n der hier gefundenen M ü n z e n 
nicht i m , sondern eindeutig auf'bzw. über dem Zer
s t ö r u n g s s c h u t t lagen (Abb. 2). 

D i e Fundkar t ie rung (Abb. 1) zeigt, dass alle Funde 
aus dem zentralen T e i l der Insula 22 stammen. D i e 
bronzene Speerspitze wurde offenbar i n den R u i n e n 
einer - wie zahlreiche, grössere Herdstel len zeigen -
u r s p r ü n g l i c h woh l gewerblichen Zwecken dienenden 
Ha l l e verloren. D e r P f e r d e g e s c h i r r a n h ä n g e r s tammt 
aus der N ä h e eines Sodbrunnens i n e inem Innenhof 1 2 . 

P r o f i l 4 (Abb . 1, P4), wo ein kleiner Ausschni t t aus 
der «obe r s t en H u m u s - Z e r s t ö r u n g s s c h i c h t » 1 3 i n F o r m 
eines etwa 20 c m m ä c h t i g e n , mehrhei t l ich leicht mi t 
H o l z k o h l e durchsetzten M ö r t e l s c h u t t p a k e t e s doku-

Grasnarbe 
Humus 

/MR . 4 I Zerstorungsschutt Gehhorizont 
[MR,  
27 MR 

Sodbrunnen 
WIR 8 

2 9 5 . 0 0 

Schwelle 294.00 

f 

A b b . 2 Äugs t B L , Insula 22. Idea lprof ì l durch die Grabung 1970.51. M . 1:150. 
2: Fundort Speerspitze (Abb. 5.1); 3: Fundort Pferdegeschirranhänger (Abb. 5.2); 4: Fundort As des Gordian III (243-244 n.Chr) 
(Nr. 1 und 5 nach Abb. 1 sind hier nicht kartiert). 

mentiert worden ist, sowie die (allerdings relat iv weit 
entfernt angelegten) Prof i le 5 u n d 9 a m Grabungs
rand (Abb . 1, P5 .P9) lassen auch R ü c k s c h l ü s s e ü b e r 
die A r t der Z e r s t ö r u n g der Insula 22 zu . A u s den Be
funden kann geschlossen werden, dass der zentrale 
T e i l der Insula 22 einer Brandkatastrophe, deren U r 
sache noch z u diskutieren ist, z u m Opfer gefallen sein 
muss. D a f ü r spricht auch der v o n L . Berger dokumen
tierte Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t (Abb. 3) i n der S ü d w e s t -

A b b . 3 Äugs t B L , Insula 22 (Grabung 1964.55). 
Aufs ich t auf den Mauervers turz des Z e r s t ö 
rungshorizontes i n der S ü d w e s t e c k e der In
sula. B l i c k nach N o r d e n . 

Fundkomplex (FK) A02351; Laur-Belart Tagebuch, Eintrag vom 
7. September 1970. Zur Definition der Fundkomplexe vgl. 
Hänggi 1988, 35 mit Abb. 35; Martin-Kilcher 1987, 26f. Es han
delt sich - wie in zahlreichen anderen Fällen - auch hier nicht 
zwingend um stratigraphisch geschlossene Fundensembles, son
dern um willkürlich definierte, fortlaufend numerierte Einhei
ten. Unter diesen Fundkomplexen wurden die Funde aus einer 
mehr oder weniger grossen, durch Grabungskoordinaten und die 
absolute Höhe der Ober- bzw. Unterkante umschriebenen Flä
che zusammengefasst. 
Dazu Hänggi 1989, 29ff. bes. 35 mit Abb. 8. 
Dokumentation der Grabung 1970.51 (Archiv Ausgrabungen 
Augst/Kaiseraugst). 
Schibler/Furger 1988, 57ff. 

13 Laur-Belart Tagebuch, Eintrag vom 7. September 1970. 



ecke der Insula 22 (Abb. 1, 1964.55), wo - abweichend 
v o n der damals ü b l i c h e n Praxis - Humuskan te u n d 
Z e r s t ö r u n g s s c h u t t getrennt abgebaut worden s i n d 1 4 . 
D e r zwöl f P r ä g u n g e n umfassende «re iche M ü n z 
segen» aus d e m rund 40 Zent imeter m ä c h t i g e n , mi t 
Brandschutt duchsetzten Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t 
(Abb . 3) entpuppte sich nach der Re in igung als Inhalt 
eines verbrannten Geldbeute ls 1 5 . D i e j ü n g s t e M ü n z e 
aus dem Beutel , e in A n t o n i n i a n des G o r d i a n I I I 1 6 , 
u n d e in weiterer A n t o n i n i a n dieses K a i s e r s 1 7 aus dem 
Brandschutt , ergeben einen gesicherten terminus post 
v o n 243-244 n .Chr . für den Ein t r i t t der Brandkastro-
phe. D i e ebenfalls verbrannten keramischen Beifunde 
lassen sich i n die «1 . Häl f te bzw. noch eher i n das 
2. V ie r t e l des 3. Jahrhunderts n .Chr .» da t ie ren 1 8 . 

D i e auf bzw. über dem Mauerschut t gefundenen 
M i l i t a r i a (Abb. 5) u n d die j ü n g s t e M ü n z e aus der In
sula 22, ein f r ü h e s t e n s 262-263 n .Chr . gep räg t e r A n 
ton in ian des G a l l i e n u s 1 9 , weisen hingegen keine 
Brandspuren auf. Diese Objekte u n d die spä r l i che 
«späte» K e r a m i k 2 0 k ö n n e n folgl ich erst nach der Zer
s t ö r u n g der Insula verloren worden sein. D i e auf dem 
Z e r s t ö r u n g s s c h u t t gefundenen Herdstel len (Abb . 4) 
sprechen ferner gegen eine Interpretation der Funde 
(Abb . 5) als zufäl l ige Verluste be i sporadischen Bege
hungen oder bei einer s p ä t e r e n Ste ingewinnung 2 1 . 
Diese Ind iz ien zeigen vielmehr , dass die R u i n e n der 
Insula 22 - zumindest part iel l u n d sporadisch - wei 
terhin als ( improvisierte) Behausungen gedient haben 
m ü s s e n 2 2 . 

A b b . 4 Äugs t B L , Insula 22 (Grabung 1964.55). A n 
sicht einer auf dem Z e r s t ö r u n g s c h u t t ( i m 
oberen Bere ich h u m ö s ) liegenden H e r d 
stelle. I m Hin te rg rund Reste des Mauerver 
sturzes i n der S ü d w e s t e c k e der Insula. B l i c k 
nach N o r d e n . 

14 Dokumentation der Grabung 1964.55 (Archiv Ausgrabungen 
Augst/Kaiseraugst). 

15 FK X03255; L. Berger, Tagebuch der Grabung 1964.55, Eintrag 
vom 23. April 1964 (Archiv Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst); 
Peter (in Vorbereitung) Kat.Nr. Ins. 22E2/1-22E2/12. 

16 Martin-Kilcher 1987, 39; Furger/Deschler-Erb 1992, 128f.; Peter 
(in Vorbereitung), Kat.Nr. Ins. 22E2/12. 

17 FK X03265; Peter 1991, 142 mit Anm. 17; Peter (in Vorberei
tung), Kat.Nr. Ins. 22/175. 

18 Martin-Kilcher 1987, 38f. mit Abb. 15. Dazu auch Furger/ 
Deschler-Erb 1992, 128f., wo eine Datierung dieses Keramik
ensembles in die Jahre 250 bis 260 n.Chr. erwogen wird. 

0 

A b b . 5 Äugs t B L , Insula 22 (Grabung 1970.51). 
M . 1:1. 
1 Speerspitze (Inv. 1970.8631); 2 Pferdegeschirranhän
ger (Inv. 1970.8626). Beides Bronze (Fundort s. Abb. 1 
und 2). 

19 F K X03323; Peter (in Vorbereitung), Kat.Nr. Ins. 22/177. 
20 FK A02351 (Inv. 1970.8559-8669); zu den keramischen Beifun

den s. unten bei Anm. 47 und 48. 
21 Wie etwa in der benachbarten Insula 23 (Hänggi 1988, 183ff. mit 

Abb. 18); weitere Belege bei Schwarz 1992, 68ff. bes. Anm. 90 
und 123. 

22 Weitere Belege bei Schwarz 1992, 64ff. mit Abb. 34-35 und 
Schwarz/Berger (in Vorbereitung). Dies wurde offenbar auch in 
der Insula 24 festgestellt, die «nach teilweisem Zerfall allerlei 
armseligen Leuten Obdach geboten hat» und mit improvisierten 
Einbauten versehen wurde (Lüdin et al. 1962, 34f. 41 und 
Abb. 9). 



Die Funde 

I m oben beschriebenen Fundzusammenhang wurden 
zwei Buntmetal lobjekte geborgen, die i n mi l i t ä r i 
schem Zusammenhang gesehen werden k ö n n e n 
(Abb . 5; z u m ü b r i g e n Fundmate r i a l vgl . unten). 

B e i m einen Objekt handelt es sich u m einen Anhän
ger mit Beschlagteil (Abb. 5,2). D e r K ö r p e r des A n 
h ä n g e r s ist i m oberen T e i l h e r z f ö r m i g , i m unteren 
T e i l besitzt er einen l i l i en fö rmigen Abschluss m i t 
Endknopf . D i e Vordersei te ist leicht profil iert , die 
R ü c k s e i t e flach. Das Objekt endet oben i n einer ge
schlossenen A u f h ä n g e ö s e , i n die e in Beschlagteil e in
g e h ä n g t ist. Dieses besitzt e in flaches Un te r t e i l v o n 
trapezoider F o r m u n d ein kugelig gewölb t e s Ober te i l 
m i t Gegenknopf. Das trapezoide Un te r t e i l weist als 
Besonderheit an den unteren Enden zipfelartige For t 
sä t ze auf. Beide Tei le wurden gegossen u n d n a c h t r ä g 
l i c h ü b e r a r b e i t e t 2 3 . Das S tück ist insgesamt 62 m m 
lang, 19 m m breit, 3 m m d ick u n d wiegt 14 g. 

A b b . 6 P f e r d e g e s c h i r r a n h ä n g e r mi t kugelig ge
w ö l b t e m Beschlagteil aus T i h a n y i n U n g a r n 
(wie A b b . 5.2). M . 1:1. 

A n h ä n g e r dieser A r t werden als stilisierte P h a l l i ge
deutet, u n d m a n leitet sie v o n F o r m e n des 1. Jahrhun
derts n .Chr . ab. H ä u f i g wurden sie mi t e inem rechtek-
kigen Beschlagteil kombinier t , der auf der Schauseite 
eine stilisierte V u l v a zeigt 2 4 . Es gibt aber auch die hier 
belegte K o m b i n a t i o n des A n h ä n g e r s mi t kugelig ge
w ö l b t e m Ober te i l des Beschlagteiles u n d t r a p e z f ö r m i 
gem Unte r te i l . B e i einer anderen Var ian te wurde i n 
die Ö s e des A n h ä n g e r s eine Ket te e i n g e h ä n g t 2 5 . A n 
h ä n g e r u n d Beschlagteil d ü r f t e n ausnahmslos z u m 
Pferdegeschirr z u z ä h l e n s e in 2 6 . P f e r d e g e s c h i r r a n h ä n 
ger dieser A r t fanden sich fast übe ra l l i m Gebie t des 
ehemaligen r ö m i s c h e n Reiches, v o n B r i t a n n i e n 2 7 

ü b e r das R h e i n l a n d 2 8 z u m L i m e s 2 9 u n d v o m D o n a u 
r a u m 3 0 bis D u r a Europos a m Euphra t 3 1 . 

D i e Beschlagteile mi t V u l v a scheinen hingegen eher 
auf das L i m e s - u n d Rheingebiet b e s c h r ä n k t zu se in 3 2 , 
diejenigen m i t halbkugelig g e w ö l b t e m Ober- u n d tra
p e z f ö r m i g e m Unte r t e i l k ö n n t e n i n den Osten weisen. 
D e r A n h ä n g e r aus der Insula 22, nament l ich dessen 
Beschlagteil , zeigt n ä m l i c h eine so frappierende Ä h n 
l ichkei t z u den S t ü c k e n aus T i h a n y (Ungarn) 3 3 , dass 
m a n an eine Herstel lung nach einer gemeinsamen 
Vorlage denken k ö n n t e (Abb. 6). Insgesamt w ü r d e es 
sich gewiss lohnen, alle A n h ä n g e r dieser A r t z u sam
meln u n d auf Untergruppen h i n zu untersuchen. 

In der Dat ie rung dieser A n h ä n g e r herrscht allge
m e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g : Sie fällt für die A n h ä n g e r i n 
die erste Hä l f t e des 3. Jahrhunderts n .Chr . , w ä h r e n d 
Beschlagteile mi t V u l v a anscheinend auch noch i n 
der zweiten Häl f t e des 3. Jahrhunderts n .Chr . vor
k o m m e n k ö n n e n 3 4 . 

23 Die Aufhängeöse ist hinten leicht geschlitzt und wurde erst nach 
dem Guss rundgeschmiedet, um den Beschlagteil überhaupt ein
hängen zu können. 

24 Oldenstein 1976, 137. 
25 Anhänger mit kugelig gewölbtem Beschlagteil z.B. aus Tihany in 

Ungarn: Palagy 1990, 25 Abb. 14,79.11.47 (Pferdebestattung!, 
vgl. Abb. 6). Anhänger mit eingehängter Kette z.B. aus Basel: 
L. Berger, G. Helmig, Die Erforschung der augusteischen Mil i 
tärstation auf dem Basler Münsterhügel. Die römische Okkupa
tion nördlich der Alpen zur Zeit des Augustus. Kolloquium 
Bergkamen 1989. Vorträge. Bodenaltertümer Westfalens 26 
(Münster 1991) 24 Kat.Nr. 26 und 20 Abb. 11. 

26 Oldenstein 1976, 137. Die Zuweisung zum Pferdegeschirr ist am 
besten durch die Pferdebestattung in Tihany in Ungarn gesi
chert. Dort wurden diese gemeinsam mit anderen Resten des 
Zaumzeugs noch in situ am Pferdeschädel aufgefunden (Palagy 
1990, 36 Abb. 25 und 37 Abb. 26). Zum Pferdegeschirr des 
3. Jahrhunderts allgemein Bishop/Couiston 1993, 157ff. 

27 Z.B. Cirencester und Fremington Hagg: Oldenstein 1976, 138 
Anm. 442 und Anm. 443; South Shields: L. Allason-Jones, The 
catalogue of small finds from South Shields Roman fort (New
castle upon Tyne 1984) 200 Nr. 3.660 und 201. 

28 Z.B. Mainz: Oldenstein 1976, 137 Anm. 440; Basel (s. Anm. 25). 
Eine weiterer Pferdegeschirranhänger dieser Art, der aber keine 
zipfelartigen Fortsätze am Unterteil des Beschlagteiles besitzt, 
kam im Zerstörungsschutt des Gewerbekomplexes in der 
Schmidmatt (Kaiseraugst) zum Vorschein (Inv. 1984.23892A.). 
Vgl. die hier in Anm. 54 zusammengestellte Literatur und zu
sammenfassend Furger 1989, 213ff. 

29 Zugmantel, Wiesbaden, Cannstatt, Saalburg: Oldenstein 1976, 
248 Kat.Nr. 260-267 und Taf. 34; Nida-Heddernheim (Inv.Nr. 
D20484): U . Fischer et al., Grabungen im römischen Vicus von 
Nida-Heddernheim. Schriftenreihe des Frankfurter Museums 
für Vor- und Frühgeschichte (in Vorbereitung). Den Hinweis 
verdanken wir P. Fasold. 

30 Z.B. Carnuntum und Lauriacum (Lorch): Oldenstein 1976, 138 
Anm. 444 und 445; Virunum (Maria Saal): Ch. Farka, O. und 
S. Kladnik, K G Maria Saal. Fundberichte aus Österreich 27, 
1988, 304 Nr. 480 und Abb. 480. 

31 Bishop/Couiston 1993, 156 Abb. 112.12. 
32 Oldenstein 1976, 137. 
33 S. oben mit Anm. 25. Das Stück aus Dura Europos weist übri

gens auch einen trapezförmigen Unterteil und zipfelartige Fort
sätze auf, beim oberen Beschlagteil jedoch keine halbkugelige 
Wölbung. Vgl. oben mit Anm. 31. 

34 Oldenstein 1976, 139. Ein Beschlagteil mit Vulva aus dem Bur
gus von Froitzheim stammt aus Schichten, die kurz nach 274 
n.Chr. datiert werden können. L. H. Barfield et al., Ein Burgus in 
Froitzheim, Kreis Düren. Beiträge zur Archäologie des römi
schen Rheinlandes. Rheinische Ausgrabungen 3 (Düsseldorf 
1968) 96 Nr. 12 und 98 Abb. 37.1. 



Das zweite Objekt verdient fast noch grösse re Beach
tung als der P f e r d e g e s c h i r r a n h ä n g e r . Es handelt sich 
dabei u m eine Speerspitze aus Bronze (Abb . 5,1). D i e 
T ü l l e dieser Speerspitze ist rund, ohne N i e t l o c h , u n d 
verengt sich leicht konisch z u m K o p f h i n . Dieser ist 
sechseckig mi t pyramidaler G r u n d f o r m u n d besitzt 
einen leichten Absa tz zur T ü l l e h i n . D i e Ecken s ind 
a m Absa tz zur T ü l l e h i n leicht abgeschräg t . D i e 
Spitze ist leicht verrundet, wobei nicht genau festzu
stellen ist, ob dies den u r s p r ü n g l i c h e n Zus tand dar
stellt, oder ob die A b r u n d u n g der Spitze durch G e 
brauch entstand. Das L ä n g e n v e r h ä l t n i s zwischen 
Tü l l e u n d K o p f b e t r ä g t ca. 1:3. Hergestellt wurde das 
S tück m i t H i l f e einer Gussform. D i e Speerspitze ist 
84 m m lang u n d m a x i m a l 9,5 m m breit. D e r T ü l l e n 
durchmesser misst aussen 12 m m u n d innen 8 m m . 
D a s Gewich t b e t r ä g t 28 g. 

Es ist eher u n g e w ö h n l i c h u n d be i uns wenig be
kannt, dass i n der r ö m i s c h e n Kaiserze i t Spi tzen v o n 
Fernwaffen auch aus Bronze hergestellt wurden. So
mi t w ä r e n w o h l Zwei fe l berechtigt, ob es sich bei dem 
hier vorgestellten Objekt ü b e r h a u p t u m einen r ö m e r 
zei t l ichen Fundgegenstand handel t 3 5 . D a n k einer 
neuen P u b l i k a t i o n aus R u m ä n i e n , i n der ü b e r 90 
Speerspitzen u n d Speerschuhe aus Bronze erfasst 
s ind, kann aber eine Dat ie rung i n r ö m i s c h e Ze i t als 
unbestritten gelten. D i e Speerspitzen besitzen eine 
runde Tü l l e u n d einen pyramida len K o p f , die Speer

schuhe eine runde Tü l l e u n d einen kugeligen E n d 
knopf 3 6 . D i e Speerspitzen Hessen sich dabei anhand 
des Kopfquerschnit tes weiter unterteilen: In eine 
G r u p p e m i t dreieckigem Querschnit t , i n eine Gruppe 
m i t v iereckigem u n d zuletzt i n eine Gruppe mi t poly
gonalem Querschnit t (sechs- bis achteckig) 3 7 . Das 
Exempla r aus der Insula 22 läss t sich der G r u p p e m i t 
polygonalem Kopfquerschni t t zuweisen 3 8 . 

35 Immerhin finden sich auch in Augusta Rauricorum immer 
wieder bronzezeitliche Gegenstände in römerzeitlichen Fund
schichten. Vgl. z.B. C. Bossert-Radtke, Das Augster Amphithea
ter. Die Sondierung vom Frühjahr 1988. Mit einem Exkurs über 
spätbronzezeitliche Funde vom Sichelenplateau. JbAK 10, 1989, 
119ff. bes. 141 und P. Gutzwiller, Das Urnengrab einer Frau am 
Biretenweg in Kaiseraugst 1992.08. In: U. Müller, Ausgrabungen 
in Kaiseraugst im Jahre 1992. JbAK 14, 1993, 109ff. mit Abb. 
40-43 (in diesem Band). 

36 Petculescu 1991, 35ff. Nur aufgrund dieser Publikation konnte 
das Augster Stück überhaupt identifiziert werden. Die Speer
schuhe mit kugeligem Endknopf, die es neben Bronze in Mehr
zahl auch aus Eisen gibt, wurden früher als Endverstärkungen 
von Pfeilbogen gedeutet. Z.B. A. Böhme, Metallfunde. In: 
H. Schönberger et al., Kastell Oberstimm. Die Grabungen von 
1968 bis 1971. Limesforschungen 18 (Berlin 1978) 166 Nr. B56 
und B57 und Taf. 18 (mit weiterer Literatur). 

37 Petculescu 1991, 36. 
38 Am besten vergleichbar ist das Stück aus Cetetate-Räzboieni 

(Petculescu 1991, 56 Kat.Nr. 77 und 55 Abb. 7); vgl. dazu auch 
unten (Verbreitungskarte und Verbreitungsliste: Abb. 7 und 8 
Nr. 6). 

A b b . 7 Verbre i tung der Speerspitzen u n d Speerschuhe aus Bronze . M . ca. 1:15000000. 

O = 1-3 Exemplare; 3=5 und 6 Exemplare; • = 68 Exemplare. Zu den Fundpunkten vgl. Tabelle Abb. 8. 



Speerschuhe u n d Speerspitzen der hier beschriebe
nen A r t wurden auch aus Eisen gefertigt. M a n deutet 
sie al lgemein als Tei le v o n leichten Wurfspeeren, wel 
che die Kava l l e r i e i n K ö c h e r n mi t sich führ te . D u r c h 
den kugeligen E n d k n o p f konnte m a n diese Speere 
leichter aus dem K ö c h e r ziehen u n d v o n oben herab 
auf den Gegner schleudern 3 9 . Wurfspeere dieser A r t 
lassen sich i n die erste Hä l f t e bzw. i n die M i t t e des 
3. Jahrhunderts n .Chr . da t ieren 4 0 . 

D i e Verwendung v o n Bronze für Speerspitzen er
k lä r t m a n damit , dass der goldene Meta l lg lanz der 
Bronze w o h l eine A r t Rangabzeichen für die Rei tere i 
b i lde te 4 1 . E r w ä g e n s w e r t w ä r e n a t ü r l i c h auch, dass als 
Folge eines akuten Eisenmangels auch A l tme ta l l bzw. 
Bronze für die Herstel lung v o n Waffenspi tzen ein
geschmolzen w u r d e 4 2 . D i e relativ weit gestreute V e r 
brei tung dieser Speerspitzen u n d -schuhe spricht 
nicht nur gegen eine improvis ier te Herstel lung, son
dern eindeutig für eine Ansprache als T e i l der regulä 
ren A u s r ü s t u n g . 

Aufschlussreich ist die Verbre i tung dieser bronze
nen Speerspitzen (Abb . 7 u n d 8). Sie hat ihren klaren 
Schwerpunkt i n D a k i e n mi t sieben Fundpunk ten u n d 
79 Objek ten 4 3 ; kleinere Konzen t ra t ionen zeichnen 
s ich aber auch i n Pannon ien (6 Belege), N o r i c u m 
(4 Belege) u n d R ä t i e n (11 Belege) ab. Funde aus ande
ren P r o v i n z e n fehlten bisher. Augusta R a u r i c o r u m 
stellt folgl ich bis heute die einzige Fundstel le ausser
halb des Donauraumes dar 4 4 . Deshalb ist zu ve rmu
ten, dass diese bronzenen Speerspitzen einen spezifi
schen A u s r ü s t u n g s g e g e n s t a n d der Rei te re i der D o 
nauarmeen r e p r ä s e n t i e r e n . 

Somi t dar f festgehalten werden, dass der i n der In
sula 22 z u m Vorsche in gekommene Pferdegeschirr
a n h ä n g e r u n d die Speerspitze sicher für die Anwesen
heit v o n M i l i t ä r u m die M i t t e des 3. Jahrhunderts 
n .Chr . i n Augusta R a u r i c o r u m sprechen. D e r V e r -

FUNDPUNKT FUNDORT ANZAHL ZITAT 
1 Släveni, Dacia Inferior 

Auxiliarkastell, Kavallerie 
68 Petculescu 1991, 42ff. 

Kat.Nr. 1-68 
2 Stolniceni, Dacia Inferior 

Auxiliarkastell, Infanterie 
1 Petculescu 1991, 53 

Kat.Nr. 69 
3 Copäceni, Dacia Inferior 

Auxiliarkastell, Infanterie 
1 Petculescu 1991, 53 

Kat.Nr. 70 
4 Hoghiz, Dacia Inferior 

Auxiliarkastell, Kavallerie 
1 Petculescu 1991, 53ff. 

Kat.Nr. 71 
5 Giläu, Porolissensis 

Auxiliarkastell, Kavallerie 
5 Petculescu 1991, 56 

Kat.Nr. 72-76 
6 Räzboieni, Dacia Superior 

Auxiliarkastell, Kavallerie 
1 Petculescu 1991, 56 

Kat.Nr. 77 
7 Micia, Dacia Superior 

Auxiliarkastell, gemischt 
2 Petculescu 1991, 56 

Kat.Nr. 78-79 
8 Carnuntum, Pannonia Sup. 

Legionslager 
1 Petculescu 1991, 39 

Anm. 29 
9 Carnuntum, Pannonia Sup. 

Auxiliarkastell, Kavallerie 
5? Petculescu 1991, 39 

Anm. 30 
10 Lauriacum, Noricum 

Legionslager 
1 Petculescu 1991, 39 

Anm. 35 
11 Lentia/Linz, Noricum 

Auxiliarkastell? 
3 Ruprechtsberger 1982, 

72 Abb. 83 
12 Pförring, Raetia 

Auxiliarkastell, Kavallerie 
1 Petculescu 1991, 39 

Anm. 35 
13 Pfünz, Raetia 

Auxiliarkastell, gemischt 
3 Petculescu 1991, 39 

Anm. 37 
14 Weissenburg, Raetia 

Auxiliarkastell, Kavallerie 
6 Petculescu 1991, 39 

Anm. 39 
15 Buch, Raetia 

Auxiliarkastell, Infanterie 
1? Petculescu 1991, 39 

Anm. 40 
16 Äugst, Germania Superior 

Zivilsiedlung 
1 

A b b . 8 Fundor tnachweis zu A b b i l d u n g 7. 

breitungsschwerpunkt dieser beiden Funde läss t zu 
dem vermuten, dass es sich dabei u m Rei tereinhei ten 
aus dem Donaugebiet gehandelt hat. 

N e b e n den zwei besprochenen Objekten s ind aus 
diesem « F u n d k o m p l e x » 88 Kle in funde u n d r u n d 100 
weitere Funde inventarisiert worden. Angesichts der 
bereits geschilderten Grabungstechnik u n d der Tatsa
che, dass die ü b r i g e n Kle in funde chronologisch nicht 
verwertbar s ind u n d dem U m s t a n d , dass auch die 
ü b r i g e n Beifunde sehr selektiv aufbewahrt worden 
s i n d 4 5 , ist j edoch eine Gesamtvorlage des Ensembles 
wenig s innvo l l . 

D i e zehn mi t den M i l i t a r i a «vergesel lschaf te ten» 
Münzen zeigen e in Spektrum, das sich v o m s p ä t e r e n 
1. bis ins 2. D r i t t e l des 3. Jahrhunderts n .Chr . er
streckt. D i e j ü n g s t e M ü n z e , e in weiterer, zwischen 
243 u n d 244 n .Chr . gep räg te r A s des G o r d i a n I I I 4 6 , 
wurde - aufgrund der K o t e v o n 295.19 m ü . M . - ü b e r 
der Mauerk rone v o n M R 4 (294.99 m ü . M . ) u n d s i 
cher nicht auf den j ü n g s t e n Gehhor izon ten (294.80 m 
ü . M . ) gefunden (Abb. 2). D i e gut rekonstruierbare 
stratigraphische Lage dieser (unverbrannten) M ü n z e 
zeigt, dass sie - wie die M i l i t a r i a - h ö c h s t w a h r s c h e i n 
l i ch erst nach der Z e r s t ö r u n g der Insula 22 verloren 
wurde. Dies dü r f t e auch auf einen T e i l der ü b r i g e n 
M ü n z e n u n d der Keramik aus der Humuskante , na
ment l i ch auf die K r ü g e 4 7 u n d K o c h t ö p f e 4 8 , zutreffen. 

39 Petculescu 1991, 40; Junkelmann 1992, 136ff.; G. Franzius, Die 
Fundgegenstände aus Prospektion und Grabungen in der Kalk-
rieser-Niewedder Senke bei Osnabrück. Germania 70, 1992, 
357ff. Eine Deutung als Pfeilspitzen entfällt, weil dafür das Ge
wicht der Spitzen zu gross ist; vgl. dazu Deschler-Erb et al. 1991, 
13. Hingegen kann eine Ansprache als Geschossbolzen und da
mit als Teil einer Geschützbewaffnung nicht völlig ausgeschlos
sen werden; vgl. dazu Junkelmann 1992, 136f. und Deschler-Erb 
et al. 1991, 13 zu ähnlichen Typen aus Eisen. 

40 Petculescu 1991, 41 f. 
41 Petculescu 1991, 41 f.; C M . Vladesccu, Armata romana in Dacia 

Inferior (Bucuresti 1983) 232 Abb. 104 und 106 spricht hingegen 
von Paradewaffen. 

42 Petculescu 1991, 39; vgl. auch das Halbfabrikat aus Lentia/Linz 
(Verbreitungskarte und Verbreitungsliste Abb. 7 und 8 Nr. 11).-
Zur Einschmelzung von öffentlichen Monumenten aus Bronze 
durch die Armee vgl. auch Martin 1977, 26 Anm. 23 mit weiter
führender Literatur. 

43 Die 68 Speerspitzen und Speerschuhe aus Släveni stammen zum 
Teil aus einem Materialhort. 

44 Wobei natürlich stets auch der Forschungs- und Publikations
stand zu berücksichtigen ist, da möglicherweise eine römische 
Provenienz dieser bronzenen Spitzen zum Teil gar nicht in Be
tracht gezogen worden ist. Vgl. dazu den Kommentar zu Speer
spitzen aus Linz (Rupprechtsberger 1982, 72 Abb. 83). In Dakien 
selbst gibt es noch mehr Bronzespitzen als die von L. Petculescu 
(Petculescu 1991) publizierten. So ist uns beispielsweise aus dem 
Legionslager Porolissum eine Pfeilspitze mit mehrkantigem 
Kopf und mit Tüllendorn aus Bronze bekannt (N. Gudea, Poro
lissum. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar 
der Philipps-Universität Marburg 29 [Marburg 1989] 46; 89 und 
Abb. 34). 

45 Dazu Martin-Kilcher 1987, 22ff. 
46 F K A02351; Peter (in Vorbereitung), Kat.Nr. Ins. 22/178 

(Schlussmünze). - Bei den übrigen Münzen aus diesem Fund
komplex handelt es sich um Kat.Nr. Ins. 22/109.113.117.143. 
150.157.164.165.176.182. 

47 F K A02351 (Inv. 1970.8604 und 1970.8607), die dem in Martin-
Kilcher 1987, 38f. Abb. 15,26 abgebildeten Exemplar entspre
chen; vgl. dazu auch Furger/Deschler-Erb 1992, 128f. 

48 FK A02351 (Inv. 1970.8598; 1970.8603; 1970.8602a.b.; 
1970.8599; 1970.8600). Dazu Martin-Kilcher 1987, 38f. Kom
mentar zu Abb. 15,19-23 und Furger/Deschler-Erb 1992, 128f. 



Einordnung der Funde und Befunde in die Stadtgeschichte 

Aufg rund des i m Brandschutt gefundenen Ge ldbeu
tels kann die Z e r s t ö r u n g der Insula 22 f rühes t ens i n 
den Jahren 243-244 n .Chr . erfolgt sein. E i n mi t dem 
M ü n z b e u t e l vergesellschaftetes Keramikensemble 
u n d e in auf dem Z e r s t ö r u n g s s c h u t t gefundener A s des 
G o r d i a n III k ö n n t e n zudem da fü r sprechen, dass die 
Brandkatastrophe sehr wahrscheinl ich noch vo r der 
Jahrhundertmit te eingetreten i s t 4 9 . Somi t stellt sich 
einerseits die Frage, i n welchem Zusammenhang die 
Z e r s t ö r u n g erfolgt sein k ö n n t e , u n d andererseits, i n 
welchen Kon tex t die z u e inem s p ä t e r e n Ze i tpunkt i n 
den R u i n e n verlorenen M i l i t a r i a (Abb. 5) z u stellen 
s ind. 

D i e Depotfunde i n den Augster Insulae 6 u n d 42 
sowie i n der Kaiseraugster Dorfs t rasse 5 0 sprechen -
wie schon verschiedentl ich angesprochen - dafür , 
dass die Stadt u m die M i t t e des 3. Jahrhunderts 
n .Chr . zumindest einer als sehr konkret empfundenen 
«a l l geme inen pol i t ischen Unsicherhe i t u n d m i l i t ä r i 
schen B e d r o h u n g » ausgesetzt gewesen sein muss 5 1 . 

D e m n a c h w ä r e denkbar, dass die Insula 22 i m Z u 
sammenhang mi t d e m i n unserem Gebie t viel le icht 
z u wenig beachteten bellum civile i n G a l l i e n oder -
konkreter - m i t der bislang nur als «vage Hypothese 
formulier ten B e d r o h u n g s p h a s e » an läss l i ch des A l a -
manneneinfalles i m Jahre 253/254 n .Chr . ze r s tö r t 
worden sein k ö n n t e 5 2 . 

Wegen des Fehlens v o n eindeutigen Belegen für 
diese « B e d r o h u n g s p h a s e » u n d des 10 Jahre ä l t e r en 
P r ä g e d a t u m s der S c h l u s s m ü n z e aus der Bör se unter 
d e m Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t vermag aber dieser Erk lä 
rungsversuch nicht recht z u befriedigen. Angesichts 
v o n anderen, i n etwa «zei tgle ichen» Befunden i n A u 
gusta R a u r i c o r u m , d r ä n g t sich v ie lmehr die V e r m u 
tung auf, dass s ich i n der Z e r s t ö r u n g der Insula 22 
entweder e in his torisch nicht übe r l i e fe r t e r E in f a l l 
oder - wie i n j ü n g s t e r Ze i t erneut erwogen w i r d -
auch eine Erdbebenkatastrophe widerspiegeln 
k ö n n t e 5 3 . 

Dieses sehr wahrscheinl ich i n den vierziger Jahren 
des 3. Jahrhunder ts 5 4 eingetretene Erdbeben hat, 
neben einer Re ihe v o n direkten Zeugnissen - etwa i n 
F o r m v o n u m g e s t ü r z t e n M a u e r n 5 5 - , i n den Insulae 
20 u n d 28 auch Befunde i n F o r m zweier Al tmeta l lde
pots hinterlassen, die indi rekt v o n e inem solchen 
Ereignis zeugen k ö n n t e n 5 6 . D i e offensichtl ich i m H i n 
b l i ck auf eine - z u m T e i l auch nachweisbare -
Wiederverwer tung angelegten Altmetal ldepots u n d 
die Tatsache, dass andere Insulae i n der Augster 
Oberstadt instandgestell t 5 7 und/oder wei terhin be
wohnt w u r d e n 5 8 , beweisen n ä m l i c h , dass die par t ie l l 
z e r s t ö r t e Stadt durch dieses Ereignis keinesfalls ent
scheidend i n i h r em Lebensnerv getroffen worden sein 
k a n n 5 9 . 

49 Laut mündlicher Auskunft von M. Peter zirkulierten Prägungen 
dieses Typs nur bis kurz nach der Mitte des 3. Jahrhunderts; vgl. 
auch Peter 1991, 142 mit Anm 17. 

50 Fellmann 1992, 65f. mit Anm. 93 (weiterführende Literatur) und 
Schwarz (in Vorbereitung). 

51 Martin 1977, 37; Bender 1987, 36f; Fellmann 1992, 66 und 
Schwarz (in Vorbereitung). 

52 Peter 1991, 142 mit Anm. 22; Fellmann 1992, 64ff. 
53 Anlass, dieser Fragestellung vertieft nachzugehen, bildeten unter 

anderem fruchtbare Diskussionen mit M . Peter und A. R. Furger 
(vgl. u.a. Schwarz 1992, 58 Anm. 32; Furger/Deschler-Erb 1992, 
139ff. mit weiterführender Literatur). 

54 In diesem Zusammenhang fällt beispielsweise auf, dass sich für 
die (erste) Zerstörung der Insula 20 ebenfalls ein terminus post 
von 241-243(?) n.Chr. ergeben hat (Schwarz/Berger [in Vorbe
reitung]). Ein etwas früherer terminus post liegt aus der Insula 17 
(Frauenthermen; Peter 1991, 141 f. bes. Anm. 19) vor. Ebenfalls 
in diesen Zeitraum weist eine 243/44 n.Chr. geprägte Münze, die 
unter dem Zerstörungsschutt des Gewerbekomplexes in der 
Schmidmatt gefunden worden ist. Die Tatsache, dass - hier wie 
andernorts - jeweils die gesamten Hausinventare (in der 
Schmidmatt unter anderem über 30 Spitzeisenbarren) in den 
Boden gekommen sind, spricht u.E. eindeutig gegen eine Brand
schatzung, sondern vielmehr für ein überraschend eingetretenes 
Schadenereignis bzw. für eine Katastrophe (vgl. U . Müller, Die 
römischen Gebäude in Kaiseraugst-Schmidmatt. AS 8, 1985, 
15ff. bes. 21 und Abb. 15). A. R. Furger (1989, 213ff.) vermutet 
allerdings aufgrund des Keramik-Spektrums, dass die Zerstö
rung (wenigstens zum Teil) im Zusammenhang mit den Ereig
nissen um 270 n.Chr. erfolgt ist (dazu oben mit Anm. 13-22 und 
Peter 1991, 142 mit Anm. 20). Bei den von S. Martin-Kilcher 
(Martin-Kilcher 1985, 191 Anm. 120) erwähnten gallienischen 
Schlussmünzen aus der Insula 24 wird, wie im hier vorliegenden 
Fall, abgeklärt werden müssen, ob diese Prägungen schon bei 
oder erst nach der Zerstörung der Gebäude in den Boden gelangt 
sind (Peter 1991, 142 mit Anm. 19; Schwarz [in Vorbereitung]). 

55 So erwägt A. R. Furger beispielsweise auch für den Einsturz der 
nordwestlichen Cavea-Mauer des 3. Theaters eine Interpretion 
als Erdbebenschaden (Furger/Deschler-Erb 1992, 139ff.). Eine 
Erfassung weiterer entsprechender Befunde ist zur Zeit im 
Gange (Schwarz [in Vorbereitung]). Konkret auf ein Erdbeben 
schliessen Hessen beispielsweise schon die von Säulen- und 
Mauertrümmern erschlagenen menschlichen Individuen in den 
Insulae 18 und 31 (Schibler/Furger 1988, 43ff. mit Abb. 48-50 
und 94f. mit Abb. 121-123); vgl. dazu auch Schwarz 1992, 58 
Anm. 32; Schwarz/Berger (in Vorbereitung). 

56 In diesem Zusammenhang ist beispielsweise die in den den vier
ziger oder frühen fünfziger Jahren des 3. Jahrhunderts n.Chr. 
zerstörte und in der Insula 20 verborgene Nuncupator-Inschrift 
zu erwähnen. Vgl. dazu Martin 1977, 24ff. (ohne Verweis auf das 
Erdbeben) und Schwarz/Berger (in Vorbereitung). Dasselbe ist 
auch bei dem aus Teilen von Reiterstatuen bestehenden sog. 
«Schrottfund» aus der Insula 28 zu erwägen (dazu Martin 1977, 
22ff. und B. Janietz Schwarz, in: Schwarz 1991, 190ff. bes. Anm. 
86). Die Vorlage des Befundes und des übrigen Fundmateriales 
erfolgt durch B. Rütti (B. Rütti, Äugst - Insula 28 [Arbeitstitel, 
erscheint in der Reihe Forschungen in Äugst]). Der Diebstahl 
dieser offiziellen Monumente könnte sehr wohl während eines 
temporären, möglicherweise eben auf dieses Erdbeben zurückge
henden, Zusammenbruches der öffentlichen Ruhe und Ordnung 
erfolgt sein. 

57 So z.B. Teile der Insula 20 (Schwarz/Berger [in Vorbereitung]). 
58 So brechen die Münzreihen in den Insulae 5, 29, 30, 31 (Südteil), 

34 und 42 erst mit zwischen 270 und 275 n.Chr. geprägten Anto-
ninianen ab (Martin-Kilcher 1985, 191 mit Anm. 119). Der oben 
(Anm. 54) angebrachte Vorbehalt bezüglich der Fundlage der 
«späten» Münzen ist aber auch bei diesen Prägungen zu berück
sichtigen. 

59 So sind beispielsweise die Monumentalbauten auf dem Forum 
erst nach 268/270 n.Chr. als Steinbruch ausgebeutet worden 
(Schwarz 1992, 71). S. dazu auch unten mit Anm. 63-65. 



I m Fal le der Insula 22 ist hingegen zu vermuten, 
dass die Bewohner dieses offensichtlich ä r m e r e n 
Quartieres nicht mehr die f inanziel len M ö g l i c h k e i t e n 
besassen, den Wiederaufbau des ganzen G e b ä u d e 
komplexes nach dem Erdbeben an die H a n d zu neh
m e n 6 0 . D i e M i l i t a r i a u n d die bereits e r w ä h n t e , z w i 
schen 263 u n d 264 n .Chr . gep räg te M ü n z e des G a l l i e -
nus (Abb . 1), die vereinzelte «späte» K e r a m i k u n d 
nicht zuletzt auch die auf d e m Z e r s t ö r u n g s s c h u t t ge
fundenen Herdstel len (Abb. 4) lassen aber vermuten, 
dass die R u i n e n nicht nur den ehemaligen Bewoh
nern, sondern - zumindest zeitweise - auch A n g e h ö 
rigen der r ö m i s c h e n A r m e e als improvis ier te Be
hausungen gedient haben 6 1 . 

Angesichts der Fundlage u n d der durchaus noch 
l imeszei t l ichen Dat ie rung der M i l i t a r i a k ö n n t e sogar 
vermutet werden, dass die Objekte v o n Soldaten ver
loren wurden, die i m (gallienischen?) Auxiliarkastell 
i m A r e a l des s p ä t e r e n Cas t rum Rauracense statio
niert wa ren 6 2 . 

Diesen vorsorgl ichen m i l i t ä r i s c h e n Massnahmen 
k ö n n t e es auch z u verdanken sein, dass die K o l o n i e 
stadt einerseits v o n den Einfä l len des Jahres 260 
n .Chr . verschont worden i s t 6 3 u n d sich die E inwohner 
andererseits so sicher fühl ten , dass auch notwendige 
Unte rha l t s - 6 4 u n d Repara turarbei ten 6 5 wei terhin an 
die H a n d genommen worden s ind. D e r Ausbau der 
Insulae 41/47 z u e inem «her r scha f t l i chen B a u k o m 
p l e x » 6 6 zeigt, dass sogar i n diesem Z e i t r a u m noch 
grösse re Bauvorhaben realisiert worden s ind. 

F ü r die stadtgeschichtliche E ino rdnung u n d his tor i 
sche Interpretation ist wesentlich, dass die zwei M i l i 
tar ia (Abb. 5) eindeutig aus dem Bere ich des D o n a u 
l imes s tammen u n d vo r a l lem i n D a k i e n sehr geläufig 
s ind (Abb. 7). Sie g e h ö r e n demzufolge zur A u s r ü s t u n g 
der dort stationierten Re i te re inhe i ten 6 7 u n d k ö n n e n 
daher nur i m Zusammenhang mi t Truppenverschie
bungen aus dem Donaugebiet nach Augusta Rau r i co 
r u m gelangt sein. D ies dür f t e - wie bereits ausge führ t 
worden ist - a m ehesten i n gallienischer Ze i t erfolgt 
sein. 

60 Hänggi 1989, 57. Zu einem ähnlichen Schluss gelangte auch 
S. Deschler-Erb in der benachbarten Insula 23 (S. Deschler-Erb, 
Neue Erkenntnisse zur vertikalen und horizontalen Fundvertei
lung in einer Augster Stadtinsula. Die Tierknochenfunde aus der 
Insula 23 [Grabung 1987.56]. JbAK 12, 1991, 305ff. bes. 318 und 
375) und M . Peter im Falle der Frauenthermen (Peter 1991, 
142). Auch die Insula 24 scheint in der Spätzeit nur noch in 
improvisierter Form bewohnbar gewesen zu sein (vgl. Lüdin et 
al. 1962, 41). 

61 Analoge Befunde s. Schwarz 1992, 64ff. mit Abb. 33-35; 
Schwarz (in Vorbereitung). 

62 Zur Truppenstationierung in dieser Zeit Fellmann 1992, 67 und 
Abb. 42. Zum Nachweis des spätrömischen Auxiliarkastelles in 
der Kaiseraugster Unterstadt Schwarz 1992, 70ff. und Abb. 1. 

63 Berger/Joos 1969/70, 68ff. bes. Anm. 114; Martin-Kilcher 1985, 
191; Bender 1987, 37; Hänggi 1988, 195; Fellmann 1992, 68ff. 

64 Zum Beispiel - mit Vorbehalten - eine um 270 n.Chr. reparierte 
Wasserleitung in der Insula 23 (Hänggi 1988, 195). - Die Bestim
mung der zur Datierung herangezogenen, äusserst stark korro
dierten Münze ist aber nach Auskunft von M . Peter nicht gesi
chert. 

65 Beispielsweise die Reparatur des Gladiatorenmosaiks in der In
sula 30 (Berger/Joos 1969/70, 68ff. bes. 71 mit Anm. 114; Mar
tin-Kilcher 1985, 191). 

T a t s ä c h l i c h hat Ga l l i enus laut Aussage der h is tor i 
schen Quel len zwischen 253 u n d 268 n .Chr . verschie
dent l ich Tei le des exercitus Illyricianus, d.h. der D o 
nauarmee zur B i l d u n g v o n Schwerpunkten an den 
R h e i n verlegt 6 8 . So wurden beispielsweise i m Jahre 
254 n .Chr . Tei le der i m Donaugebiet gegen die M a r 
komannen u n d G o t e n eingesetzten Einhe i ten an den 
R h e i n verschoben, u m hier die eingefallenen A l a m a n -
nen z u b e k ä m p f e n 6 9 . 

Setzt m a n die bereits e r w ä h n t e gallienische P r ä 
gung u n d die M i l i t a r i a hingegen i n einen - allerdings 
nicht nachweisbaren - direkten Zusammenhang 
(Abb . 1), k ö n n t e n letztere sogar erst i n den Jahren 
262-263 n .Chr . i n den Boden gelangt sein, also i n 
einer Zei t , wo der Einsatz v o n mobi len , mi t starken 
R e i t e r v e r b ä n d e n ( ! ) versehenen Einhe i ten auch i m 
Westen zur Regel wurde 7 0 . Beispielsweise hat G a l l i e 
nus nachweis l ich - sehr wahrscheinl ich schon i m V e r 
laufe des Jahres 264 n .Chr . - Te i le der Donauarmee 
zur B e k ä m p f u n g des Ga l l i schen Sonderreiches nach 
Westen i n M a r s c h gesetzt. I m Zuge der K ä m p f e gegen 
den Usurpa to r Postumus wurde Gal l ienus i m Jahre 
265 n .Chr . schliesslich auch i n G a l l i e n verwundet 7 1 . 

U n a b h ä n g i g v o n diesen Arbei tshypothesen dar f 
festgehalten werden, dass die beiden M i l i t a r i a eindeu
tig da fü r sprechen, dass sich i n Augusta R a u r i c a nach 
243/244 n .Chr . auch Rei tereinhei ten der D o n a u 
armee aufgehalten haben m ü s s e n 7 2 . 

T ro t z diesen an sich plausiblen E r k l ä r u n g e n , die für 
eine gallienische Dat ie rung der M i l i t a r i a sprechen, 
muss auch ein allfälliger Zusammenhang m i t der 
heute als w i r k l i c h markant betrachteten Z ä s u r i n der 
Stadtgeschichte, n ä m l i c h m i t den kriegerischen Ereig
nissen i n den siebziger Jahren des 3. Jahrhunderts 
n .Chr . , diskutiert werden 7 3 . Fassbar w i r d diese Z ä s u r 
durch die weitgehende, wenn auch nicht vo l l s t änd ige 
Z e r s t ö r u n g der s t ä d t i s c h e n Infrastruktur, beispiels
weise i m Bere ich des F o r u m s 7 4 , durch die v o n m i l i t ä 
r ischen Einhe i ten errichtete s p ä t r ö m i s c h e Befesti
gung auf K a s t e l e n 7 5 sowie durch die noch nicht ge
nauer e inzuordnenden Strassenkampfspuren i n den 
Insulae 29, 30 u n d 34 i n den Jahren nach 273/275 
n . C h r . 7 6 . 

66 Sog. «Palazzo». Martin-Kilcher 1985, 194; R. Fellmann (Fell
mann 1992, 72) sieht darin sogar «möglicherweise den Sitz des 
gallienischen Garnisonskommandanten». 

67 S. oben bei Anm. 33 und 41; Simon 1980, 444 (zum Einsatzge
biet und zur Einsatzweise der Reiterverbände) und D. Hoff
mann, Die Gallienarmee und der Grenzschutz am Rhein in der 
Spätantike. Nassauische Annalen 84, 1973, Iff. bes. 5 mit Anm. 
27 mit weiterführender Literatur (zur Entwicklung). 

68 Dazu u.a. Drinkwater 1987, 2Iff.; Simon 1980, 444 (zum Be
griff). 

69 Dazu u.a. Nuber 1990, 52 bes. Anm. 6 (mit weiterführender 
Literatur). 

70 Zur gallienischen Prägung s. bei Anm. 19; Simon 1980, 447f. 
71 Drinkwater 1987, 30. 
72 Dazu Martin-Kilcher 1985, 173ff.; 178ff. (Nachweis von Reiter

einheiten der Rheinarmee nach 260/270 n.Chr.). 
73 Dazu Martin-Kilcher 1985; Schwarz 1992, 67ff. 
74 Schwarz 1991, 175f.; Schwarz 1992, 71. 
75 Schwarz 1992, 47ff.; Schwarz (in Vorbereitung). 
76 Martin-Kilcher 1985, 147ff.; Schibler/Furger 1988, 192ff. Abb. 

258; Schwarz 1992, 68 mit Anm. 85. 



D a s Fehlen v o n nachgallienischen P r ä g u n g e n i m 
Innern der Insula 22, vor a l lem v o n den sonst i n den 
Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t e n gut vertretenen P r ä g u n g e n des 
Sonderreiches, nament l ich der Te t r i c i u n d deren I m i 
ta t ionen 7 7 , u n d schliesslich der i n anderen Stadteilen 
geläuf igen constantinischen P r ä g u n g e n 7 8 , da r f aber 
als deutliches Ind iz dafür gewertet werden, dass die 
Insula 22 - nach einer improvis ie r ten N u t z u n g i n gal
l ienischer Ze i t - s p ä t e r nicht mehr besiedelt oder i n 
tensiv begangen worden ist. D i e j ü n g s t e P r ä g u n g aus 
der U m g e b u n g der Insula 22, eine nach 341 n .Chr . 
gep räg t e constantinische M ü n z e aus dem Bere ich der 
Minervas t rasse 7 9 , zeugt jedoch davon, dass z u m i n 
dest die Strasse i m 4. Jahrhundert n .Chr . noch began
gen wurde. 

Abschl iessend kann festgehalten werden, dass die a l l 
gemein unter dem Begriff « Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t » zu-
sammengefassten Befunde i n der Augster Oberstadt 
bei genauerer Betrachtung aus heutiger Sicht das R e 
sultat einer vielschichtigen, i m a r c h ä o l o g i s c h e n Be
fund oft nur schwer erkennbaren u n d differenzierba
ren Verket tung v o n Ereignissen s ind, welche die Stadt 
offenbar seit dem 2. Dr i t t e l des 3. Jahrhunderts 
n .Chr . heimgesucht haben 8 0 . 

D e n n o c h dar f aber der z u m T e i l offensichtl ich na
heliegende Zusammenhang m i t kriegerischen Ereig

nissen nicht d a r ü b e r h i n w e g t ä u s c h e n , dass der N i e 
dergang - hier wie andernorts - durch wirtschaftl iche 
Probleme oder - wie bereits angedeutet - z u m T e i l 
auch durch eine Erdbebenkatastrophe eingeleitet wor
den sein k a n n 8 1 . 

Fo lg l i ch ist stets z u b e r ü c k s i c h t i g e n , dass die V e r 
k n ü p f u n g einer a r chäo log i sch nachgewiesenen K a t a 
strophe m i t e inem bekannten historischen Ereignis 
vo r a l lem i n der Kr isenze i t des 3. Jahrhunderts i m 
mer mi t grossen Unsicherhe i ten behaftet b l e ib t 8 2 . 

Basis aller Fragestellungen, Feststellungen u n d V e r 
k n ü p f u n g e n m i t historischen Ereignissen bi ldet des
halb, vo r a l lem i m Fal le des « Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t e s » 
i n der Augster Oberstadt, nicht nur die hor izonta l -
stratigraphische Kar t i e rung solcher Funde u n d Be
funde, sondern, wenn i m m e r mög l i ch , auch deren 
stratigraphische Zuweisung bzw. die K o m b i n a t i o n 
mi t der Befundansprache u n d - interpretat ion 8 3 . Das 
Beisp ie l der Speerspitze u n d des Pferdegeschirran
h ä n g e r s zeigte zudem auch deutl ich, dass die ober
f lächl iche Ansprache v o n Fundobjekten, als «Mil i ta -
ria» al lein, nicht zu den entsprechenden Fragestel
lungen f ü h r e n kann. 

D e m n a c h sollten die a r c h ä o l o g i s c h e n Quel len 
wenn i m m e r m ö g l i c h nur m i t H i l f e einer kombin ie r 
ten Vorgehensweise als Spiegel historischer Ereignisse 
interpretiert werden 8 4 . 

77 Martin-Kilcher 1985, 191 mit Anm. 119; Schwarz 1992, 66f. 
78 Schwarz 1992, 68f. 
79 FK X03349; Peter (in Vorbereitung), Kat.Nr. Ins. 22/178. 
80 Martin-Kilcher 1985, 19Iff. Allgemein auch Nuber 1990, 52; 

Kuhnen 1992, 3Iff. 
81 Schwarz 1992, 57ff. mit Anm. 30-32 mit weiterführender Litera

tur und Schwarz (in Vorbereitung [zum Zusammentreffen ver
schiedenster Fakoren]) sowie Kuhnen 1992, 7Iff. 

82 Dazu grundlegend Drinkwater 1987, 217f.; Nuber 1990, 51ff. 
sowie (speziell für Augusta Rauricorum) Martin-Kilcher 1985, 
191ff.; Bender 1987, 36f. und Laur-Belart/Berger 1988, 16f. (Feh
len von Zerstörungshorizonten aus der Zeit um 260 n.Chr. in 
Augusta Rauricorum). 

83 Vgl. dazu auch die verschiedenen Beiträge von M . Peter, S. 
Deschler-Erb, S. Fünfschilling, A. R. Furger und U. Müller 
(Deschler-Erb et al. 1991). 

84 Diese Vorgehensweise wurde beispielsweise auch von J. F. 
Drinkwater (Drinkwater 1987) praktiziert. 
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Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Nach Hänggi 1989, Abb. 1; Ergänzungen Constant Cla-
reboets. 

Abb. 2: Constant Clareboets nach einem Entwurf von Peter-A. 
Schwarz. 

Abb. 3; 4: Foto Ludwig Berger. 
Abb. 5: Sylvia Fünfschilling. 
Abb. 6: Nach Palagy 1990, 25 Abb. 14 Nr. 79.11.47. 
Abb. 7: Constant Clareboets nach einem Entwurf von Eckhard 

Deschler-Erb. 
Abb. 8: Zusammenstellung und Fundortnachweis Eckhard 

Deschler-Erb. 

Abkürzungen 

FK: Fundkomplex(-Nummer) 
Inv.: Inventarnummer des Römermuseum Äugst 
MR: Mauer 
P: Profil 
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