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lieferte Funde, auch der Grepault - ein Felskopf auf
dem südlichen Ufer des Rheins (Grepault ist romanisch
und heisst hoher Fels) -, nur rund 200 m vom
Grabungsplatz entfernt, brachte Relikte fast aller Epochen
der Ur- und Frühgeschichte seit der frühen Bronzezeit.
Die jüngsten Zeugnisse bestehen aus einer frühmittelalterlichen

Kirche mit Ringmauer aus dem 6-/7. Jh. -
RM Chur. - A. Tanner, Der Bund 28. 11. 1967;
Schweiz. BHndenfreund 48, 1969, 85ff.; A. Tanner,
Archäologische Forschungen in Truns im Vorderrheintal,

HA 1, 1970, 57ff.

nen Räumen auch eine Badanlage freizulegen. - KMBL
Liestal. - Baselbieter Heimatbuch 10, 1966, 238 und
11, 1969, 282; National-Zeitung Basel 7. 4. 1968.

Theodor Strübin

ALLSCHWIL BL

Bachgraben. In einer Baugrube am Bachgraben (LK
1047, 607 605/266 905) wurden 1965 Eisenfragmente,
wahrscheinlich römischen Alters, gefunden. -
Heimatmuseum Allschwil. - Baselbieter Heimatbuch 11, 1969,
282.

f

Grepault. Spätlatenezeitliche Funde siehe S. 188

UNTERENTFELDEN AG

Distelberg. Im Jahre 1964 kam bei Gartenarbeiten
am Distelberg, LK 1089, ca. 645 600/247 20°> etwa
20 cm tief im Humus eine helvetische Goldmünze als

Einzelfund zutage. Es handelt sich um einen Viertel-
stater im Gewicht von 2,00 g, Dm 15 mm. Hans-Jörg
Kellner würdigt diesen Fund in einer Studie «Zur
Goldprägung der Helvetier» (Provincialia, Festschrift
R. Laur-Belart 1968, 588-602, 2 Abb., 3 Taf.).
Aufgrund des Prägebildes und Stils vermag er, eine kleine
Gruppe sehr ähnHcher Prägungen mit geringer Streuung

im schweizerischen Mittelland zusammenzustellen,
die nach dem Neufund als Typus Unterentfelden
bezeichnet werden. Die Verbreitung dieses Typus ist sehr

gering; im Norden liegt die Begrenzung am Rhein,
im Westen an der Aare sowie der Sur und im Osten
am Bodensee. Ob sich darin eine ethnische Konstellation

widerspiegelt, ist durchaus möglich, kann aber
vorerst nur Vermutung bleiben. Der Verfasser schlägt
als Zeitansatz für den Typus Unterentfelden die Jahre
um 100 v. Chr. vor und begründet dies ausführlich.

RÖMISCHE ZEIT
ÉPOQUE ROMAINE

ETÀ ROMANA

1. Jh. v. Chr.~4./5. Jh. n. Chr.

AESCH BL

Kirchgasse. Bei Aushubarbeiten für einen Neubau der
Buchbinderei Varni stiess man im Jahre i960 bei
LK 1067, 611 960/257 358 auf römische Mauern. Es

gelang im Laufe einer Sondierung, neben verschiede-

Baselstrasse 46 (ehem. Gasthaus zum Ochsen). Eine
römische Kulturschicht wurde 1966 in der Baugrube,
LK 1047, 607550/266750, in 150-300 cm Tiefe
festgestellt. Es handelt sich nicht um einen Wohnhorizont,
sondern um Ablagerungen ausserhalb einer Siedlung. -
Baselbieter Heimatbuch 11, 1969, 282. Theodor Strübin

/f*~ Kirche St. Peter und Paul\Kirchgasse\Oberwilerstrasse. An-
1 lässlich der Erneuerung des Bodenbelages im Chor der

christ-katholischen Kirche St. Peter und Paul wurde
von J. M. Lusser 1959 eine kleine Grabung begonnen
und von Th. Strübin zu Ende geführt. Die mündliche
Überlieferung, die heutige Kirche stehe neben den
Fundamenten der ursprünglicheo-Aolage, wurde insofern

bestätigt, als keine altern Kirchenmauern
angeschnitten wurden. Ein Kalkmörtelboden und eine

Mauer stammen aus römischer Zeit. - Beim Neubau
der Transformatorenstation an der Südwestecke des

alten Kirchhofes der oben genannten Kirche (LK 1047,
607 300/266 625) wurden 1964 römi£che_-Mauern und

Keramikfragmente gefunden. Es handelt sich offenbar

um einen Flügel des Hauptgebäudes eines römischen
Gutshofes, dessen Fundschicht 1965 auch in der Kirchgasse

und an der Oberwilerstrasse (LK 1047, 607 300/
266 600) zum Vorschein kam. - KMBL Liestal/Heimatmuseum

Allschwil. - Baselbieter Heimatbuch 10, 1966,

239 und 11, 1969, 282L

AMDEN SG

Strahlegg bei Bethlis. Die geschichtliche Bedeutung
der drei frührömischen Turmanlagen von Strahlegg
(Amden SG), Voremwald (Filzbach GL) und Biberlikopf

(Schanis SG) wird von Denis van Berchem, La
conquête de la Rhétie, in: Museum Helveticum 25,
1968, 1-10, in ein neues Licht gestellt. Der Autor
bringt die bis heute nachgewiesenen drei Türme zwar
wie der Ausgräber mit dem Feldzug des Tiberius und
Drusus vom Jahre 15 v. Chr. gegen die Raeter und
VindeHker in Beziehung, versucht aber zu begründen,
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dass diese Anlagen im Hinblick und in Vorbereitung
auf den Feldzug und nicht in dessen Folge errichtet
worden seien. D. van Berchem vertritt die Auffassung,
dass bereits im Jahre 16 v. Chr. P. SiHus Nerva mit
einer Mission betraut wurde, um die Verbindung
zwischen den rheinischen und oberitaHschen Truppen
in Anbetracht der für das folgende Jahr geplanten
Unterwerfung Raetiens und VindeHziens sicherzustellen.

Die Errichtung von Wehranlagen an der kürzesten

Verbindungsstrecke entlang des Walensees wird
mit diesem Unternehmen des Nerva in Verbindung
gebracht. Der Vorschlag van Berchems bietet eine
sinnvolle Erklärung für die Tatsache, dass das

bisherige Fundmaterial aus den drei untersuchten Bauten
eine miHtärische Benutzung nur in frührömischer Zeit
nahelegen. V. Berchem nimmt an, dass die Türme nach
dem Feldzug ihre strategische Bedeutung eingebüsst
hätten, weil der Walenseeroute (Maienfeld-Walenstadt-Zürich)

in der Folgezeit keine grosse, jedenfalls
keine militärische Bedeutung mehr beigemessen worden

sei. An ihre Stelle traten die bedeutungsvolleren
Achsen Trient-Augsburg über die Reschenscheideck
und die Parallelachse Como-Bregenz über den Julier
oder den Splügenpass.

ANIERES GE

Chevrens, lieu dit Les Féclets, CN 1281, 507 200/
126 030, ait. env. 422 m: En septembre 1967 on a pu
examiner une sépulture qu'il avait découverte en labourant

la parcelle no 3997 jouxtant au nord le petit bois
recouvrant d'anciennes gravières à quelque 150 m à

à l'ouest du chemin qui mène de la route de Chevrens

au pont de la Golette et à quelque 370 m de l'Her-
mance. La sépulture n'était pas profondément enfouie ;

le sommet des dalles verticales n'était qu'à quelque
0,40 m de la surface du champ labouré. C'est une
tombe à dalles de 1,82 m de longueur et de 0,41 de

largeur à la tête et 0,25 au pied (dimensions internes).
La dalle verticale la plus haute avait 0,33 m au-dessus

du sol pavé de dallettes en pierre schisteuse verdâtre.
Chacune des parois latérales était faite de 3 dalles, en
pierre schisteuse, une quatrième renforçant extérieurement

le côté droit. L'orientation de la tombe est nord-
ouest (côté tête).

Le contenu de la sépulture était décevant. Seuls s'y
trouvaient encore quelques os très endommagés d'un
enfant d'une dizaine d'années occupant les deux tiers
du côté nord. Il n'y avait pas trace de mobilier funéraire.

Par ailleurs, il y avait, sur la dalle de couverture
encore en place et immédiatement à côté, un amas
d'ossements humains en désordre, parmi lesquels les

restes de deux crânes, dont celui d'un enfant.

L'intérêt principal de cette tombe réside dans le fait
qu'elle appartient au vaste cimetière antique fouillé
déjà à plusieurs reprises, et qui semble s'être étalé sur
plusieurs siècles. C'est en effet en cet endroit, sur un
terrain qui appartenait alors à M. Dupont, que B. Reber

a, de 1901 à 1906, pratiqué des fouilles sommaires,
dont il ne reste que la description qu'il en a donnée

an 1917 (ASA 21, 1919, 79SS.) et les objets conservés

au Musée d'art et d'histoire. Selon son habitude cet

auteur ne donne aucune indication précise sur la situation

topographique de ses découvertes. En 1908-1909
c'est au tour d'A. Cartier de fouiller 11 sépultures dont
après sa mort W. Deonna pubHera la description que
son prédécesseur n'avait pas eu le temps de terminer

(ASA 27, 1925, i6ss.). Le plan de Cartier ne présente
malheureusement aucune référence topographique. Il
semble que les tombes examinées par ces deux archéologues

se situaient dans la graviere actuellement boisée

qui jouxte au sud le champ où est apparue celle de

1967. Or il s'agissait là de sépultures en pleine terre
orientées nord-nord-ouest/sud-sud-est, et occupées par
des squelettes allongés accompagnés pour la plupart
d'un mobilier funéraire (céramique, bracelets en bronze,

monnaies) qui les date de l'époque romaine.

L'absence de mobilier ne nous permet pas de dater

la tombe de 1967, sinon pour la situer entre le Ve et
le Ville siècle. Ce n'est pas le moindre intérêt du cimetière

de Chevrens que sa longue durée. En effet les

tombes romaines semblent s'étager de la fin du 1er ou
du début du Ile au début du Ve siècle apr. J.-C. La
liaison avec les tombes à dalles est donc facile; on peut
penser qui'il n'a pas dû y avoir de hiatus dans l'occupation

du sol de ce coin de terre.
On ne sait malheureusement pas où se situait

l'agglomération qui correspond à la nécropole. Il est peu
probable qu'on puisse mettre ceUe-ci en relation avec
le site romain de Corsier, où existait une riche viUa.

Les recherches n'ont pas été assez systématiquement
poussées dans cette région du canton pour qu'on puisse
se prononcer mieux sur la densité des villages pendant
les premiers siècles de notre ère. La présence, à 1 km
au sud-est du cimetière de Chevrens, de la route
romaine qui menait de Genève à Douvaine puis vers le

Valais a dû jouer un rôle dans l'installation et le

développement des colons dans cette région. - M.-R. Sauter,

Genava 17, 1969, 14SS.

ARBON TG

Arbor Felix. Bibhographie : G. C. Whittick, Der
römische Bleibarren von Arbon, Ur-Schweiz 29, 1965,

i7ff., 2 Abb. - H. Lieb, Lexicon Topographicum der
römischen und frühmittelalterlichen Schweiz, Bd. I
(1967), 20-23.



204 Archäologischer Fundbericht / Chronique archéologique / Cronaca archeologica

ARLESHEIM BL

Suryhofweg. Bei der Anlage des Suryhofweges (LK
1067, 613962/259955 bis 613976/259980) konstatierte

K. Stolz (Münchenstein) eine kleine Wasserleitung,

die aus römischen Leisten- und Hohlziegeln
bestand. In der Nähe liegt die Flur Ziegelacher. -
Baselbieter Heimatbuch 11, 1969, 284. Theodor Strübin

AUGST BL

Augusta Raurica. Über die 1965-1968 durchgeführten
Ausgrabungen und die dabei gemachten Funde orientieren

die summarischen Jahresberichte von R. Laur
in der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde

Bd. 66, 1966, XXXVIIIff., 67, 1967, XLIff,
68, 1968, XVIIff. und 69, 1969, 3850". sowie die
Berichte über das Römerhaus und Museum Augst 1965,
1966, 1967 und 1968. In den letztgenannten Berichten
werden einzelne Fundkomplexe speziell behandelt:
H. W. Doppler, Münzstempel und Münzgussformen
aus Augst (1965, 3ff). - H. A. Cahn, Münzschatz
Kaiseraugst 1965 (1965,1 iff). - M. Martin, Eine Emailarbeit

des 8. Jh. n. Chr. aus Kaiseraugst (1965, 2off). -
L. Berger, Ausgewählte Neueingänge des

Römermuseums in Augst (1966, 3ff). - R. Steiger, Becher mit
ReHefappliken (1966, 3off). - M. Martin, Zwei
spätrömische Gürtel aus Augst (1967, 3ff.). - E. Schmid,
Das Leder der zwei spätrömischen Gürtel aus Augst
(1967, 2iff.). - R. Steiger, Kameo mit Brustbild des

Caracalla (1967, 270".). - R. Steiger, Tonstatuette eines

Mimen im Kapuzenmantel (1967, 3off.). - R. Steiger,
Gussform für einen Löffel (1967, 38ff). - T. Tomasevic,

Goldfunde aus Augst 1967-1969 (1968, 5_F.). -
W. Kellner, Goldmünzen aus Augst 1968 (1968, 12).

Weitere bibliographische Hinweise. In Provincialia,
Festschrift für R. Laur-Belart, hrg. von der Stiftung
Pro Augusta Raurica (Schwabe, Basel 1968) sind mehrere

Beiträge zur Augster Forschung erschienen : G. Ba-
kalakis, Pausilypos von Thessalonike (3-5, 2 Abb.). -
R. Bay, Die menschlichen Skelettreste aus dem
spätrömischen Gräberfeld von Kaiseraugst (6-14). - L. Berger,

Die Gründung der Colonia Raurica und die
Bedeutung der Mittelland-Hauenstein-Strasse (15-24,
1 Abb.). - H. Bürgin-Kreis, Auf den Spuren des
römischen Grabrechts in Augst und in der übrigen Schweiz
(25-46, 2 Abb.). - P. Bürgin, Über die Limitation der
Colonia Raurica (47-56, 1 Planbeilage). - H. A. Cahn,
Münzen aus fernen Gegenden in Augst (5 7-69, 3 Abb.).
- H. W. Doppler, Der Münzfund aus den gallorömischen

Tempeln auf Schönbühl (70-79, 1 Abb.). -
J. Ewald, Die frühen Holzbauten in Augusta Raurica
Insula 30 und ihre Parzellierung (80-104, 12 Abb.). -
W. Hürbin, Zur Konservierung des Augster Gladia¬

torenmosaiks (105-109). - H. Lieb, Truppen in Augst
(129-132, 1 Abb.). - M. Martin, Das Fortleben der

spätrömisch-romanischen Bevölkerung von Kaiseraugst

und Umgebung im Frühmittelalter auf Grund
der Orts- und Flurnamen (133-150, 6 Karten). -
A. Mutz, Römische Eisenwerkzeuge aus Augst (151-
169, 12 Abb.). - A. Radnoti, Zwei römische Jochbeschläge

aus Augusta Raurica (170-184, 7 Abb.). -
E. Schmid, Beindrechsler, Hornschnitzer und Leim-
sieder im römischen Augst (185-197, 7 Abb.). - G. Th.
Schwarz, Antike Vorschriften für Fundamente und
ihre Anwendung auf römische Bauten in der Schweiz

(446-456, 2 Abb.).

BAAR ZG

' Pfarrkirche St. Martin. Bei den Ausgrabungen
anlässlich der Renovation im Jahre 1961 gelang der

Nachweis, dass die Kirche auf den Ruinen einer
römischen Siedlung steht. Der Ausgräber J. Speck fand
römische Mauerreste und Keramikfragmente. - KMU
Zug. - Mitteilung J. Speck; vgl. Bericht im Abschnitt
über das Frühmittelalter.

BADEN AG

Aquae Helveticae. Bäderquartier. Zwischen dem 8. und

17. Juni 1967 wurden auf dem Areal des Stadhofes,

wo im Mai die Reste des römischen Heilbades von
Aquae Helveticae entdeckt worden waren, weitere

archäologische Untersuchungen durchgeführt. Sie galten

der Freilegung einer kleinen Apsis auf der Westseite

des 14%Xu m grossen antiken Schwimmbassins,

welche überraschend gut erhalten war. Nach

Entfernung späterer Einbauten stiess man auf eine

2,5 m breite und 1,6 m tiefe Nische mit Resten eines

Ziegelmörtelbodens. Sie enthielt einen altarähnHchen,

profilierten Steinblock, der in der Mitte eine röhrenartige

Durchbohrung aufwies. Sinterablagerungen zeigten,

dass es sich dabei um die Ausmündung der

Zuleitung des Thermalwas sers in die grosse Badepiszine
handelte. Inzwischen ist dieses einzigartige Denkmal
aus der Römerzeit im Souterrain des neuen Stadhofes
als Zeugnis für die bald zweitausendjährige Tradition
des Kurortes Baden zugänglich gemacht worden.

Das Schwimmbecken und die zugehörige Apsis
waren im Vergleich mit den übrigen Mauerzügen auf
dem Ausgrabungsgelände besonders solide gebaut; um
nachträgHche Senkungen zu vermeiden, hatte man an
der Südwestecke unter den Fundamenten eine Lage
von mächtigen Holzbalken eingebettet und mehrfach

Pfählungen vorgenommen. Die Baugrube war ebenda

mit einer Bretterverschalung sowie einer zähen

Lehmpackung gegen den angrenzenden Kiesboden abge-
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dichtet worden. Die Untersuchungen haben ferner
ergeben, dass in der Umgebung der Piszine noch
zahlreiche weitere Räume für den Badebetrieb vorhanden
waren. Man hat sich daher die Thermen von Aquae
Helveticae als ausgedehnten Gebäudekomplex
vorzustellen, ähnlich der Anlage von Badenweiler im
Schwarzwald. Die Blütezeit fäUt auf Grund einiger
weniger Keramikfunde und Münzen in das zweite Jh.
n. Chr. - Museum Baden. - H. R. Wiedemer, Neue
Zürcher Zeitung 22. 6. 1967; P. Haberbosch, Badener

Tagblatt 19. 8. 1967; Hans Rudolf Wiedemer, Die
Entdeckung der römischen Heilthermen von Baden -
Aquae Helveticae 1967, JbGPV 1967 (1968), 83-93,
5 Abb. ; Otto Mittler, Die Aufdeckung der römischen
Bäder in Aquae Helveticae, Provincialia, Festschrift
R. Laur, 1968, 398-405, 4 Abb.; Hugo W. Doppler,
Baden in römischer Zeit, HA 1, 1970, 26-32, 10 Abb.

Aquae Helveticae. Bäderquartier: Hotel Limmathof.
Beim Bau eines Abwasserkanals stiess man im Frühjahr
1967 am Ufer der Limmat auf Pfahlreste, die mit der
dort längst vermuteten römischen Brücke in Verbindung

gebracht wurden. - P. Haberbosch, Die römische
Pfahlbrücke über die Limmat, Badener Tagblatt 1.3.
1967.

Aquae Helveticae. Im Zusammenhang mit den
Aushubarbeiten für ein neues Verwaltungsgebäude der
Firma Motor-Columbus AG in Baden wurden 1968 die
Ruinen eines grösseren römischen Gebäudes untersucht.

Die Breite des freigelegten Gebäudes beträgt
14 m; die Länge ist zurzeit noch unbekannt, dürfte
aber mindestens 40 m erreichen. Die Schmalseite der
Anlage ist gegen die heutige Römerstrasse gerichtet,
deren Verlauf mit der Hauptverkehrsader des Vicus
von Aquae Helveticae im 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr.
übereinstimmt. Anordnung und Form des neu
aufgedeckten Grundrisses sind typisch für die kaiserzeitiichen
Strassensiedlungen unseres Landes. Leider waren bei
dem von H R. Wiedemer und O. Lüdin untersuchten
Gebäude in Baden nur noch die Fundamente vorhanden;

Kleinfunde, welche über die Art der Besiedlung
gewisse Anhaltspunkte geben könnten, fehlten deshalb
fast vollständig. Ausser einigen Keramikscherben kam
lediglich eine eiserne Lanzenspitze zum Vorschein.
Die Bedeutung der neuen Ausgrabungen liegt in der

Ergänzung des Gesamtplanes der römischen Siedlung
von Baden. Nur 2 5 m weiter östlich war in den Jahren
1894 bis 1897 ein ausgedehntes Ruinenfeld aufgedeckt
worden. Die verschiedenen Mauerzüge wurden
zunächst als Reste eines Militärspitals gedeutet, da unter
den zahlreichen Kleinfunden mehrere medizinische
Instrumente enthalten waren. Indessen weisen die mit
Wandmalereien ausgestatteten Innenräume eher auf ein

luxuriöses Wohngebäude hin, das wir heute als «Arzthaus

» bezeichnen. Vielleicht war es die Villa eines durch
den Kurbetrieb in den Bädern reich gewordenen
Rheumatologen aus dem 2. Jh. n. Chr. Nördlich der Römerstrasse

wurden auf der Höhe des Arzthauses vom
Schweizerischen Landesmuseum 1893 mehrere Mauerzüge

ausgegraben, die sich leider nicht mehr zu einem

geschlossenen Grundriss ergänzen lassen. Sicher handelt

es sich dabei nicht um Kasernen, wie früher
angenommen wurde, sondern um Reste der charakteristischen,

langgestreckten Vicusbauten. Bemerkenswert

ist, dass die hier geborgenen nahezu 50 Münzen

nur bis in die Zeit um 160 n. Chr. reichen. Brandspuren,
die auch andernorts in Baden auftreten, lassen vermuten,

dass die Siedlung damals wie im Jahre 69 n. Chr.

von einer grösseren Katastrophe heimgesucht wurde.
Ihre Ursachen sind allerdings nicht näher bekannt.
H. R. Wiedemer, Aargauer Tagblatt 20. 12. 1968;

Brugger Tagblatt 12. 12. 1968.

Dättwil. Bibliographie : H. W. Doppler, Ein vergessener

Münzfund aus Dättwil bei Baden AG, JbSGU 55,

1970, 89ff.

BALM BEI MESSEN SO

./.
r<:

Bergkirche, LK 1146, 599 325/217 210. Anlässlich der

Bauuntersuchung und Grabung während der Renovation

1963/1964 stellte man ein älteres Tuffsteinfundament

sowie Tuffsteine und den Rest eines älteren
Bodenbelags im Mauerwerk des heutigen Kirchleins fest.

Der Ausgräber vermutet Herkunft aus einer
naheliegenden römischen Ruine. - Die Tradition kennt eine

Sage, wonach die heutige Kirchstelle ein römischer

Opferplatz war. - H. Guggisberg, Volkskundliches um
die Burgstelle Balmegg und das Balmkirchlein,
Jurablätter 27, 1965, i78ff.; H. R. Sennhauser, Bauuntersuchung

und Grabung, a.a.O. 1830".

BALSTHAL SO

Bibliographie: H. Sigrist, Baisthal. - 3000 Jahre
Dorfgeschichte, Jahrbuch für solothurnische
Geschichte 41, 1968, 5-352, Abb.

BARDONNEX GE

Landecy. Sur recommandation de la Commission des

Monuments et des Sites, la famille MicheU a déplacé en

1964 l'inscription romaine qui se trouve sur sa propriété

pour l'encastrer dans un mur de la maison, sous un
auvent, ce qui, en la protégeant, la rend plus visible.
Il s'agit de l'inscription de PubHus Decius Eusunertus,
qui datée de 8 av. J.-C, constitue le plus ancien docu-
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ment épigraphique du canton de Genève, et que Lan-
decy a été le siège d'une importante villa romaine, placée
à proximité immédiate de la route de Genève à Annecy
(Boutae). - M.-R. Sauter, Genava 17, 1969, 22.

BASEL BS

Münster. Unmittelbar vor dem Ausgang des Kreuzganges

zur Pfalz konnte anlässlich der Pfalzgrabungen
1965 zwischen der Nikiauskapelle und einem Strebepfeiler

des Münsters ein Rest der spätrömischen Kastellmauer

freigelegt werden. Sie wies eine Breite von
105 cm auf. In der Nähe kam eine spätgallisch-frührömische

Abfallgrube zum Vorschein, die neben
bemalter spätgallischer Ware auch weniges an römischer
Keramik enthielt. - HM Basel. - Basler Zeitschrift f.
Geschichte u. Altertumskunde 65, 1965, XVIff. und
XXIVff. mit Plan und Abb. von Funden.

Münster. Die vom 25. April bis 16. Sept. 1966 dauernde

Bauuntersuchung und Ausgrabung (1. Etappe) im
Querhaus und in der Krypta des Münsters unter
Leitung von H. R. Sennhauser und W. Stöckli ergaben
für die römische und frühmittelalterliche Zeit folgende
Hauptergebnisse :

1. Römische Zeit: Wo Gräber und spätere Einbauten
nicht zu tief in den Boden eingegriffen hatten, Hess sich
eine 60-100 cm starke römische Kulturschicht
nachweisen. Ihr gehörten an: Reste eines hypokaustierten
Raumes mit Praefurniumsöffnung und Abdrücken von
Hypokaustpfeilerchen, die in Lehm versetzt waren
(unter dem nördlichen Chorturm). Die Richtung seiner
teilweise erhaltenen Westmauer entspricht ungefähr
dem Verlauf eines Stadtmauerrestes östHch des Münsters.

Ein Sodbrunnen, dessen kreisrunde obere

Öffnung 100-105 cm misst, liegt innerhalb der Gallus-
kapelle; er wird von deren Westmauer angeschnitten.
Eine Abfallgrube mit quadratischem Querschnitt, die
in den Ecken je einen Pfosten besessen hatte, kam am
Nordrand der Stephanskapelle (südlicher Querschiffarm)

zum Vorschein. Funde: Eisenreste, Fibel, Keramik,

1. Jh. bis spätrömische Zeit.
2. Ein schmales, tieffundiertes, 45-50 cm starkes

Bruchsteinmäuerchen, das sich in west-östlicher Richtung

durch die Stephanskapelle zieht und das durch die
«Heinrichsmauer» angeschnitten wird, dürfte aus
frühmittelalterlicher Zeit stammen.

3. Jünger ist ein breites Mauerband aus Kieselbollen
und ausserordentlich dicken Kalkpflasterschichten. Es

Hegt in der Stephanskapelle unmittelbar neben der
Verlängerung der inneren Langhausflucht. Seine
Fundamentsohle senkt sich nach Osten. Unter dem südlichen
Chorturm biegt es rechtwinklig nach Norden um, setzt
sich aber auch nach Osten unter die Kryptentreppe fort.

Dort bricht es unvermittelt ab, da der Fussboden des

Kryptenumganges unter seiner Sohle liegt. Symmetrisch
angeordnete Mauerzüge in der Galluskapelle konnten
nicht mehr nachgewiesen werden (sie haben aber
wahrscheinlich bestanden : dank einem späteren Einbau
kann angenommen werden, dass die Längsachse des

Baues, von dem hier die Rede ist, ungefähr mit der

Längsachse des heutigen Münsters identisch war). In
diesen ältesten sicher von einem kirchlichen Bau
herrührenden Mauern dürfen wir wohl die Reste eines

frühmittelalterlichen, vielleicht karolingischen Dombaues

sehen. - HM Basel. - Basler Zeitschrift f.
Geschichte und Altertumskunde 66, 1966, XXXIff

Münster. Bei der Galluspforte wurde 1968 bei In-
standstellungsarbeiten am Gerüst des provisorischen
Querhausbodens eine gut erhaltene spätrömische Haarnadel

aus Bein gefunden; unmittelbar daneben konnte
noch ein Schädel freigelegt werden. Die Haarnadel lag
in einer schwärzlich humösen Schicht, die sehr wohl als

letzter Rest einer Abfallgrube bezeichnet werden könnte.

Der Abstand vom Schädel war zu gross, so dass

die Nadel damit nicht in Zusammenhang gebracht
werden kann, wodurch eine Deutung als Grabfund
ausscheidet. - HM Basel. - Basler Zeitschrift f. Gesch.

u. Altertumskunde 69, 1969, 341.

Münsterhügel, Augustinergasse. Die Erstellung eines

viergeschossigen Schutzkellers im Hof des

Naturhistorischen Museums bot Gelegenheit, eine Fläche von
700 m2 archäologisch zu untersuchen. Von Kloster
und Kirche der seit 1276 in Basel wirkenden Augustiner
konnten mehrere Teile freigelegt werden. Darunter
kamen verschiedene Keller einer älteren Überbauung
zum Vorschein. Aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit
fanden sich spätlatenezeitliche/frührömische Abfall-
gruben sowie Pfostenstellungen eines Hauses, die
Grundmauern eines römischen Gebäudes sowie
spätrömische Abfallgruben. - HM Basel. - Basler
Zeitschrift f. Geschichte u. Altertumskunde 69, 1969, 3 5 5ff.

Münsterhügel, Martinskirchplatz 3. Bei der Erweiterung

des Öltankkellers stiessen die Arbeiter auf die
letzten Reste eines römischen Mörtelbodens mit Ziegelgrus.

Erhalten geblieben ist ferner noch die Innenwand
der dazugehörigen Mauer. Die römische Mauer und
der Mörtelboden liefen unter dem Fundament der
Fassadenmauer durch und müssten eigentlich auf dem

Martinskirchplatz in einer Tiefe von zirka 2 m wieder
zu finden sein. Im Winkel zwischen Mauer und Boden
lagen nebst einigen Brocken von Leistenziegeln noch

Fragmente von Heizröhren mit dem typischen Kammstrich.

- Basler Zeitschrift f. Gesch. u. Altertumskunde

67, 1967, XXI.
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Münsterhügel, Rittergasse 6. Im Pausenhof des

Rittergasse-Schulhauses konnte 1968 ein angeschnittenes
Grab geborgen werden. Es strich in nordöstlicher
Richtung. Die Beinpartie war leider durch einen alten
Leitungsgraben bereits zerstört. Die Unterarme waren
oberhalb des Beckens deutlich gekreuzt. Beigaben
fanden sich keine. Auch von der Fundlage her lässt sich
über die zeitliche Stellung nichts Sicheres aussagen:
Auf der andern Seite der Rittergasse stand ehedem die
St. Ulrichs-Kirche mit dem Kohlischwibbogen, in dem
man verbaut die Reste des spätrömischen Kastelltores
vermutet. Das Grab lag demnach auf der Berme hinter
dem Graben, aber unmittelbar vor der Kastellmauer
wie die Gräber auf der Pfalz. Es wäre dann spätrömisch
oder frühmittelalterlich. Wegen der unmittelbaren Nähe
von St. Ulrich ist aber auch eine spätere zeitliche An-
setzung nicht ausgeschlossen, obschon Gottesäcker nur
auf der andern Strassenseite überliefert sind.

Durch den Graben wurde auch die sogenannte
Kastellmauer wieder angeschnitten. Schon R.
Fellmann meldete Zweifel an der spätrömischen Datierung
der davon abgehenden Quermauern an. Das durch
den Leitungsgraben angeschnittene Mauerstück lag
zwar auf der Linie der spätrömischen Kastellmauer,
dort wo sie R. Fellmann ergänzend einzeichnet, wirkte
aber in der Mauertechnik nicht römisch und passt mit
einer Stärke von kaum 80 cm schlecht zum Stück auf der
Pfalz. Es muss deshalb den als mittelalterlich erkannten
Quermauern zugezählt werden. - Basler Zeitschrift f.
Geschichte u. Altertumskunde 69, 1969, 34if.

Münsterhügel, Rittergasse 20. Bei Umbauarbeiten im
Keller des nördHchen Flügels der Liegenschaft kam
im gewachsenen Kies eine Stelle mit grau verschmutztem

Lehm zum Vorschein, die neben einigen
Tierknochen auch drei Keramikscherben aus frührömischer
Zeit enthielt. Erwähnenswert ist das Bodenfragment
eines grossen Tellers aus arretinischer Terra sigillata
und der Boden eines Schlauchgefässes. Wahrscheinlich
ist eine Abfallgrube angeschnitten worden. Die Fundstelle

muss sehr nahe am westlichen Rand der römischen
Strasse Hegen, die in den Liegenschaften 12 und 22/24
der Rittergasse festgestellt worden ist. - HM Basel. -
Basler Zeitschrift f. Gesch. u. Altertumskunde 67,

1967, XXIf.

Münsterhügel, Rittergasse 35 - St. Alban-Graben. Im
Hinterhof wurde 1968 beim Ausheben von Leitungsgräben

eine römische Abfallgrube angeschnitten. -
Basler Zeitschrift f. Gesch. u. Altertumskunde 69,
1969, 342.

Aeschenvorstadt, Freie Strasse, Münsterberg, St. Alban-
Graben, St. Alban-Kirche. Beobachtungen zur römischen

Besiedlung vgl. Basler Zeitschrift f. Geschichte u.
Altertumskunde 64, 1964, XXIf. und XXV.

Rankstrasse. Aus der Baugrube der BVB kam 1968

die abgescheuerte Scherbe einer römischen
Kragenrandschüssel zum Vorschein. Die Fundstelle Hegt in
der Nähe des Bahndammes, jenseits dessen

(Schwarzwaldallee) das frühalamannische Gräberfeld Basel-

Gotterbarmweg lag. - HM Basel. - Basler Zeitschrift
f. Gesch. u. Altertumskunde 69, 1969, 341.

BAUMA ZH

Saland. 1924 wurde ein Sesterz der IuHa Mamaea,
RIC 694, gefunden. - SM 20, 1970, 122.

BELLINZONA TI

Bilitio. Bibliografia: H. Lieb, Lexikon Topographi-
cum der römischen und frühmittelalterHchen Schweiz,
Bd. 1 : Römische Zeit, Süd- und Ostschweiz, Bonn
1967, 24-26.

BENKEN ZH

Guggenbüel. Nach der örtlichen ÜberHeferung von
Benken soll auf dem Guggenbüel eine römische Ruine

liegen. Am 4. März 1964 wurden auf der obersten

Kuppe des Guggenbüel Aushubarbeiten vorgenommen.

Der archäologische Befund war völHg negativ:
In der ungefähr 1 Are umfassenden abgedeckten Fläche

war überall nur der anstehende lehmige Schotterboden

zu erkennen, der da und dort mit Sandadern durchzogen

ist. Es kamen weder Mörtelreste noch Mauerteile

noch gar römische Einzelfunde zum Vorschein.
Soweit die Maschine den Grund freigab, war überhaupt
nicht der geringste Artefakt irgendwelcher Art zu
beobachten. WahrscheinHch hielten Benkener Einwohner
die unter etwa 40 Zentimeter mächtiger Humusschicht
anstehende Kiesel-Sand-Strate in der Art von Nagelfluh

für Reste römischen Mauerwerks. - W. Drack,
ZD 3, 1962/63, 24.

BERG ZH

Ebersberg (am Irchel). Zum Fundgut aus der einstmals

von D. ViolHer ausgegrabenen spätrömischen
Yvrr .'iv""-1, Lterg gehört eine grauschwarze Rand-

scii._Dcr.dt Scnrägkannelierung der Schultern (Abb. 22,

1). Nach E. Yogi, dtt ähnliche Ware aus der Warte

von Rheinau bekannt gemacht hat, handelt es sich auch

hier um germanische Keramik des 4. Jh. n. Chr. Der
Nachweis von germanischer Ware in römischen Warten
wirft neues Licht auf die spätrömischen Verhältnisse
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Abb. 22. Berg ZH, Ebersberg. Funde aus der Rheinwarte auf dem Ebersberg am Irchel. -1:2.

am Rhein (vgl. auch unter Rheinau ZH, Köpferplatz). -
SLM Zürich. - E. Vogt, Germanisches aus
spätrömischen Rheinwarten, Provincialia, Festschrift R.
Laur-Belart 1968, 632-646, 6 Abb., 1 Taf.

arni.BERNEX GE

En Saule, villa romaine, CN 1300, approx. 494200/
114 610, altitude 440-445. Bibliographie: M.-R. Sauter,
Genava 18, 1970, 30SS.; Daniel Paunier, L'établissement

gallo-romain de Bernex; idem, Etude du matériel
de l'étabUssement gallo-romain de Bernex: dans cet
annuaire pp. 139SS. et 151SS.

BETTLACH SO

Siedlung Walker, LK 1126, 598625/226475. Beim
Ausheben der Senkgrube zur neuen Siedlung Walker
fand Fritz Bähler, Subingen, im blauen Lehm, in 4 m
Tiefe, einen 33,8 cm langen Löffelbohrer. Die Bauern
beobachten, dass in der Witi bei trockenem Wetter im
Boden bis 3 m tiefe Spalten entstehen. Der Löffelbohrer
muss durch einen solchen Trockenriss an seine tiefe
Fundstelle gelangt sein. - MS Solothurn; Jahrbuch f.
sol. Geschichte 38, 1965, 269.

BINN vs

Imfeid, LK 265, 659620/135 750, 1558m ü.M. Im
Oktober 1967 wurde im oberen Teil des am alten Saumweg

(Oberwallis-Albrunpass-Oberitalien) gelegenen
Dorfes Imfeid eine Abfallgrube des 1.-2. Jh. n. Chr.
entdeckt. Gerd Graeser gelang es, den Befund festzuhalten.

Das geborgene Inventar umfasst: Terra-Sigil¬

lata (Abb. 23, 7-8), Glas (Abb. 23, 9-11), Grobkeramik
(Abb. 23, 1-6, 12), Kochtöpfe (Abb. 24, 1-10), Teller
(Abb. 24, 12; 25, 1-9), Lavezsteingeschirr (Abb. 25,

10-14), Geräte (Spinnwirtel), Bergkristalle und Knochen.

In einem ausführHchen Bericht publiziert G. Graeser

die wichtigsten Funde und nimmt Stellung zur
Bedeutung dieses Fundkomplexes. - Sammlung G. Graeser,

Binn; G. Graeser, Ein hochalpiner gallorömischer
Siedlungsfund im Binntal (WalHs), ProvinciaHa,
Festschrift R. Laur, Basel 1968, 335-353, 8 Abb.

BINNINGEN BL

FlorastrassejKirchrain. In einer Baugrube an der
Florastrasse, LK 1067, 610 420/265 430, stellte H.
Neugebauer 1967 eine römische Kulturschicht fest. Streufunde

aus römischer Zeit kamen 1966 in einer
Baugrube Florastrasse-Kirchrain, LK 1067, 610 420/
265 450, zum Vorschein. - KMBL Liestal. - Baselbieter
Heimatbuch 11, 1969, 284. Theodor Strübin

BRÜTTEN ZH

Steinmüri. Wie Lehrer Johannes Fisch in Wiesen-

dangen im Jahre 1963 mitteilte, habe er im September

1932 in der Flur Steinmüri, LK 1072, 693 650/258 550,
römische Mauerreste und Teile eines Hypokausts
freigelegt. An einer nicht mehr näher zu bezeichnenden
Stelle sei er auf eine Eintiefung gestossen, die von einem
Keller (oder Brunnen herrühren könnte. An Funden
seien nur ganze Ziegel und Fragmente von solchen

festgestellt worden. Auf Grund dieser Meldung hat
die Kantonale Denkmalpflege ZH durch den
Militärflugdienst Dübendorf mehrere Luftaufnahmen vom
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Abb. 23. Binn VS, Imfeld. Terra-Sigillata, Glas und grosse Schüsseln aus der römischen Abfallgrube. -1:4.

fraglichen Gebiet anfertigen lassen, Leider zeichneten
sich im Bewuchs keinerlei römische Mauerzüge ab. -
W. Drack, ZD 3, 1962/63, 27.

U BUBENDORF BL

Bad Bubendorf. Wenn man vom Bad Bubendorf dem
Waldrand 500 Meter in ungefähr südöstlicher Richtung
folgt, kommt man zum Strässchen, das Bubendorf mit

Furlen-Lausen verbindet. 1957 wurde hier, am Rande
des Talbodens, ein Wohnhaus erstellt. Bei dieser

Gelegenheit wurde der Westflügel des hier gelegenen und
seit Bruckner bekannten römischen Gutshofes «File-

ten» freigelegt und aufgenommen.
Auf Grund von früheren Beobachtungen waren

wenige hundert Meter nördlich im erhöht gelegenen
«Furienboden» weitere Siedlungsreste zu erwarten.
Dies um so mehr, als in der von Lehrer Kunz 1863 ge-
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Abb. 24. Binn VS, Imfeid. Schüsseln, Töpfe und Satte aus der römischen Abfallgrube. -1:4.

schriebenen «Heimatkunde von Bubendorf» im
«Furienboden» sichtbares römisches Gemäuer erwähnt
wird. Hier in der Nähe beutet die Gemeinde Bubendorf

seit Jahrzehnten den sehr feinkörnigen Gehängeschotter,

den «Marchel», aus.
Im Juni 1959 konnten die bei der Erweiterung der

Marcheigrube sich schwach abzeichnenden Mauerspuren

geschont und zur archäologischen Ausgrabung
freigegeben werden (LK 1068, 623 360/256 401).

Ein Quadrat von 13,5 m Seitenlänge aus etwas über
einen Meter breiten Mauern und vier talseitig angefügten

Stützpfeilern bildete den Grundriss eines gallo-römi-
schen Tempels. Deutlich erhalten war auch ein Steinbett

von ungefähr 2x2m, das den Sockel eines damals in
der Mitte des Bauwerkes aufgestellten Götterstandbildes

getragen haben muss. Das gänzliche Fehlen von
Ziegelfragmenten lässt darauf schliessen, dass der

Tempel mit Schindeln gedeckt war. Unmittelbar nord-
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Abb. 25. Binn VS, Imfeid. Teller und Lavezgefässe aus der römischen Abfallgrube. -1:4.

östlich anschHessend befand sich ein von einer Mauer
umschlossener 15,5 x 17,5 m messender Hof. Auf der
Innenseite der bergseitigen Mauer folgte eine im
Abstand von 2,5 m parallel laufende Mauer. Der Zwischenraum

war mit einer Ziegeltrümmerschicht bedeckt. Hier
muss ein sehr kleines Gebäude mit anschliessender
Laube angefügt gewesen sein.

Die interessanteste Fundstelle fand sich in diesem
Hofvor der Laube: In der westlichen, erhöht gelegenen

Hälfte lag in der Form eines unregelmässigen Vierecks

von 2 x 2,5 m Seitenlänge eine ähnHche Fundamentlage
wie in der Mitte des Tempels. Beide Bauwerke waren
gleich orientiert wie das im Talboden gelegene
Hauptgebäude des Gutshofes, nämlich mit einer um 36 Grad

von Norden nach Osten abweichenden Richtung. Über
dem Fundamentviereck lagen drei grosse aneinandergefügte

behauene Quadersteine, die nun aber auffallenderweise

genau nach der Nord-Süd-Richtung orientiert

16 JbSGU 1971
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sind, so dass sie schief im kleinen Hofraum stehen.
Diese Quadersteingruppe war umgeben von einer
halbmeterdicken, im Umkreis von 2-3 m flach
auslaufenden dunklen Kulturschicht mit darin verstreut
Hegenden 79 Münzen. Drei Fragmente aus behauenem
Kalkstein weisen auf ein FlachreHef mit der Darstellung
eines senkrecht gestellten Speeres. Da unter den
Kleinfunden vier vergoldete Bronzestreifen eines BHtz-
bündels zum Vorschein kamen, darf geschlossen werden,

dass im «Furienboden» eine vielleicht 10 Meter
hohe Jupitersäule gestanden haben muss.

Die 79 gefundenen Münzen, von denen mit
Ausnahme einer einzigen alle datiert werden konnten, sind
als Opfergaben anzusehen. Interessant ist ihre zeitliche
Verteilung : 7 Münzen stammen aus der Zeit zwischen
96 und 211 n. Chr., 24 Münzen sind in die Zeit der
Alemanneneinfälle von 260 und danach zu datieren.
Auffallend aber ist, dass der Hauptharst von 47 Münzen
aus der mit 307 beginnenden konstantinischen Zeit
stammt und erst mit Valens um 378 auskHngt. - KMBL
Liestal. - Th. Strübin, Basler Nachrichten 29./30. 8.

1959; Basellandschaftl. Zeitung 29. 8. 1959; Reform.
Schweiz i960, Nr. 7; Baselbieter Heimatbuch 10, 1966,

243. Theodor Strübin

BUCHS AG

Oberdorf, LK 1089, ca. 648 100/248 100. Bei
Bauarbeiten soll 1965 eine römische Münze gefunden worden

sein, die leider nicht sichergestellt werden konnte.
Hans Rudolf Wiedemer f

BÜCKTEN BL

Babur. Vgl. unter Läufelfingen BL.

BUOCHS NW

Am rechten Steilufer des Dorfbaches kaum 200 m
bergwärts der Pfarrkirche von Buochs wurde im
Dezember 1968 durch die Maschinen des National-
strassenbaues ein kleines Gräberfeld aus dem Ende des

1. Jh. n. Chr. angeschnitten. Zwei Notgrabungen im
Dezember 1968 und im Frühsommer 69 führten zur
Freilegung von fünf Brandgräbern. Die im Grundriss
runden bis ovalen Gruben lagen eng beieinander (LK
1171,674 8 3 5/202 619). Die Leichenverbrennung scheint
nicht im engeren Umkreise der Bestattungen durchgeführt

worden zu sein, da grossflächige Brandschichten
fehlen und die meisten Beigaben nur fragmentarisch
ins Grab gekommen sind.

Die Grabinhalte sind im Vergleich mit anderen aus
der gleichen Zeit eher kärglich. Ausser den wahr-
scheinHch zum Totenbett gehörenden Nägeln fanden

sich in keinem Grabe Hinweise auf Beigaben aus
Metall. An importierter Sigillata konnten nur Schälchen

der Typen Dragendorf 35 und 36 nachgewiesen
werden. Alle übrigen Stücke mit oder ohne Überzug
scheinen einheimischen Ursprungs zu sein.

Grab 1:14 Nägel und Nagelbruchstücke; Fragmente
eines Schälchens Dragendorf 36 (Abb. 26, 1);
Fragmente eines steilrandigen Töpfchens mit Rädchenverzierung

(Abb. 26, 2).
Grab 2: 14 Nägel und Nagelbruchstücke;

Fragmente eines kleinen, wohl einhenkligen Krügleins mit
trichterförmig erweiterter Mündung (Abb. 26, 3);
Randstücke einer Schüssel mit steilem, oben leicht
ausladendem Rand (Abb. 26, 4); 1 tonnenförmige Flasche

in Spätlatene-Tradition (Abb. 26, 5); Fragmente von
zwei Schüsseln (Abb. 26, 6-7).

Grab 3 : 1 Nagel; 1 einfache Schüssel mit Wandknick
und Standring (Abb. 27, 1).

Grab 4: 3 Nägel; Bodenstück eines Tellers (Abb. 27,
2); 1 kleiner einhenkliger Krug mit engem Hals (Abb.
27, 3); 1 Randstück einer Schüssel (ähnlich Grab 2,
Abb. 27, 4).

Grab 5: 2 Nägel; 1 kleines Schälchen Dragendorf 35

(Abb. 27, 6); Fragmente eines Schälchens Drag. 35

(Abb. 27, 5); Fragmente eines feinen Bechers mit
Sandbewurf (Abb. 27, 4); Fragmente einer Schüssel

mit steilem, „ oben ausladendem Rand ähnHch wie in
Grab 2 und 4 (Abb. 27, 7); Fragmente zweier
Becher aus sehr feinem Ton (nicht rekonstruierbar
und nicht abgebildet).

Die Entdeckung der Brandgräber von Buochs ist
für die Besiedlungsgeschichte des Kantons Nidwaiden
von recht grosser Bedeutung, handelt es sich doch um
die ersten eindeutig nachweisbaren Gräber aus römischer

Zeit in der Innerschweiz und mit Ausnahme der
Münzfunde um die ersten Zeugen einer Begehung oder

Besiedlung des Kantons Nidwaiden zur damaligen
Zeit. Wo die zu den Gräbern gehörige Siedlung zu
finden ist, bleibt vorläufig ein Rätsel. Unter der heutigen

Pfarrkirche haben sich anlässlich der Kirchengrabung

von i960 (JbSGU 53, 1966/67, 168-170) nur
Hinweise auf frühmittelalterHche Benutzung der
Terrasse ergeben. Ein kleines Stück nicht sekundär
verbrannter Terra sigillata, welches auf dem Autobahntrassee

300 m östHch der Gräber (LK 1171, 675 140/

202 745) aufgelesen wurde, gibt einen kleinen, sehr

fragwürdigen Hinweis auf die Lage einer wohl mit
Recht anzunehmenden römerzeitlichen Siedlung in
Buochs. - Ur-Schweiz 32,1968, 65ff fost Bürgi

CHÊNE-BOUGERIES GE

Les Arpillières. Dans l'inventaire des exemplaires de

céramique sigillée paléochrétienne trouvés en Suisse
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Abb. 26. Buochs NW. Römische Keramik. 1-2 Grab i, 3-7 Grab 2.-1:3.

romande (Revue archéol. de l'Est et du Centre-Est 18,

1967, 326SS.; cfr. JbSGU 55,1970, 95SS.) Mme J. Rigoir
décrit «un lot de tessons conservés au Musée Borély,
à Marseille, étiqueté «Les ArpilHères, route de Chêne,
Genève». Ces tessons sont entrés au Musée avec un
ensemble de céramiques faisant partie de la collection
Vasseur». Il y a là 20 tessons appartenant à cette
catégorie. Mme Rigoir émet les doutes les plus sérieux
sur la provenance indiquée, qui lui semble découler
d'un mélange d'étiquettes. Il convient donc de ne pas

faire état de ces pièces, qui ne correspondent du reste
à aucune trouvaille connue à l'endroit mentionné. -
M.-R. Sauter, Genava 17, 1969, 17-18.

COLLONGE-BELLERIVE GE

Collonge, CN 1281, 504750/123 080, ait. 402 m. En
avril 1965 on a constaté que de la terre transportée à

Jussy et provenant du terrassement pour la nouvelle
annexe à l'extrémité ouest de l'école de Collonge, con-
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Abb. 27. Buochs NW. Römische Keramik, i Grab 3, 2-3 Grab 4, 4-7 Grab 5. - 1:3.

tenait de nombreux tuileaux romains. Plus rien n'était
visible sur place, sinon quelques autres débris de tuiles.
Il est à souhaiter qu'en cas de nouveau terrassement
en cet endroit on puisse procéder à des sondages
archéologiques.

On a déjà signalé des vestiges d'époque romaine à

350 m env. à l'est-sud-est de là, en un Heu-dit Sur la
Ville, au nom significatif, et où en 1946 des travaux
de drainage ont coupé un mur isolé (Genava 25, 1947,
23). - M.-R. Sauter, Genava. 17, 1969, 17.

COMMUGNY VD ÇfL^

Eglise. Les parages de l'église sont occupés par les

vestiges_c_J_ne très grande villa romaine. M. H. Châtelain,

pasteur, a entrepris une petite fouille. - RHV 79,

1971, 186.

CRISSIER VD

Les fouilles entreprises par M. Herzog ont été continuées

par Pro Lousonna, sous la direction de M. André
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Rapin. Il s'agit d'une vaste villa romaine. - RHV 79,
1971, 185.

CROY VD

Forêt des Bellaires. Aux Bellaires, M. P.-L. Pelet a

continué l'investigation des hauts-fourneaux qu'il a

découverts il y a quelques années. Il se confirme que
l'industrie sidérurgique a débuté avant l'époque
romaine, dans ce secteur, pour s'étendre à tout le moyen
âge. - E. Pelichet, RHV 76, 1968, 189; P.-L. Pelet,
sidérurgie antique au pied du Jura vaudois, Helvetia
Archaeologica 1, 1970, 86ss.

DEITINGEN SO

Leimgrueben. In den Leimgrueben wurden beim
Abschreiten des Trasses der zukünftigen Nationalstrasse
zahlreiche römische Ziegelfragmente und einige römische

Keramikscherben beobachtet. Es muss in dieser

Gegend zur Römerzeit ein Gebäude gestanden haben.
Ende 1962 wurde das Gelände durch geoelektrische
Widerstandsmessungen auf Mauerfundamente
abgesucht. Die Messungen Hessen südHch der Überführung
der alten Kantonsstrasse Luterbach-Deitingen über die
N 1 (Z 37) keine Mauern vermuten; dagegen zeigten
sich nördlich der Strasse zwei deutliche Widerstandsspitzen.

Ein Kontrollgraben ergab ledigHch, dass an
dieser Stelle die Schotterschicht etwas höher liegt und
kompakter ist. Beim Aushub für die Nationalstrasse
kamen in grossem Umkreis Leistenziegelfragmente an
die Oberfläche. - MS Solothurn. - E. Müller, Jahrbuch
sol. Geschichte 37, 1964, 307.

DEMORET VD

Eglise. Les résultats des fouilles entreprises en 1963—

64: voir p. 237

DOMBRESSON NE

Bibliographie : C. Martin, La trouvaille monétaire de

Dombresson, Musée Neuchâtelois 1971, 217-250,
5 planches (trésor de 1824).

ESCHENZ TG

Insel Werd. Bibliographie : Hildegard Urner-Astholz,
Eine hellenistisch-römische Gemme von der Insel
Werd bei Stein am Rhein, Provincialia, Festschrift
R. Laur-Belart 1968, 487-496, 2 Taf.

CO-

FRENKENDORF BL

Schauenburgerflue. Spuren von Schwarzgräbern führten

1961 zu einer Grabung auf der weithin sichtbaren

Schauenburgerflue (LK 1067, 617900/261 000). Diese
stand unter der Leitung von Th. Strübin und wurde
durch die Equipe von Munzach durchgeführt. Die
Grabung brachte aber nicht, wie erwartet, die Fundamente

einer spätrömischen Warte ans TagesHcht,
sondern die Fundamentreste eines kleinen gallo-römischen
Quadrattempels. 108 zum Teil gut erhaltene Münzen
stammen aus der Zeit zwischen 253 und 350 n. Chr.

Die Restaurierung und Ergänzung der Tempelruine
erfolgte 1962/63. - KMBL Liestal. - Nationalzeitung
Basel 10. 7. 1963; Basler Nachrichten 11. 7. 1963;
Basellandschaftl. Zeitung 10. 7. 1963; Baselbieter
Heimatbuch 10, 1966, 244 und 11, 1969, 286; vgl. JbSGU
54, 1968/69, Taf. 25-26.

GELTERKINDEN BL 0*

ILZBACH GL

Voremwald. Frührömischer Turm. BibHographie
siehe unter Amden SG.

Rorbach. Bei der Anlage eines neuen, «Römerstrasse»

genannten Weges, kamen 1965 römische Bautrümmer
zum Vorschein. Sie stammen von der bereits bekannten
römischen Siedlung Rorbach. - Baselbieter Heimatbuch

11, 1969, 287.

Sissacherstrasse. In Kanalisationsgräben stente F. Püm-

pin 1965 und 1967 ein altes Strassenbett fest. Er
bezeichnete es als römisch. - Baselbieter Heimatbuch 11,

1969,287. Theodor Strübin

GENÈVE GE

Haute ville, rue du Puits-Saint-Pierre 2/rue Calvin 16

(CN 1301, 500 320/117 510). On a constaté en 1964 la

présence de niveaux archéologiques d'époque de la

Tène finale et d'époque romaine (voir p. 193),.!^ couche

_^e a livré quelques fragments de «céramique sigillée
grise» (fig. 28), dont J. et Y. Rigoir ont récemment
montré qu'il s'agissait de produits d'ateHers du bas

Rhône travaillant dès la deuxième moitié du IVe siècle

(JbSGU 55, 1970, 95SS. et fig. 10).

Haute ville, rue Calvin (CN 1301 500 270/117 550,
ait. env. 397,5 m). - En juillet 1967, en creusant une
tranchée large de 1 à 2 m et profonde de 3 m, pour
l'installation d'un grand égoût tout le long de cette rue,
on a mis au jour, sur une douzaine de mètres (entre les

nos 7-8/9-10), un mur solide non appareillé, en boulets

et moellons liés au ciment gris grossier. Epais de 0,80 m
il a été reconnu sur 2 m de hauteur, son sommet étant
à 0,45 m sous la surface de la rue. L. Blondel avait déjà

reconnu ce mur en 1937, et l'avait attribué à l'époque
romaine. Il écrit «on a suivi ce mur, qui a été détruit,
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Abb. 28. Genève GE, rue du Puits-Saint-Pierre 2/rue Calvin 16.
Tessons de céramique sigillée grise, IV/Ve siècle. - 2:3.

sur 10,4 m, il semble avoir mesuré près de 0,80 m de

largeur. Ce mur, à l'une de ses extrémités, fait retour
du côté du no 7, soit du côté du lac. Cinq mètres plus
loin, en face du no 9, nous avons pu suivre, sur 4 mètres
de longueur, un mur de facture identique avec angle
en retour du côté du lac. Il est probable que ces deux

murs, qui forment un alignement légèrement différent,
se rejoignent, appartiennent à la même construction
et sont sans doute les fondations d'une maison romaine.
Du côté de Saint-Pierre, le dernier mur décrit est limité
par un gros pavage noyé dans la terre grasse. Ce

pavage avait une largeur de 4 m 50 et venait buter
contre un troisième tronçon de mur, aussi romain.»
Selon L. Blondel cette suite de murs semble «appartenir

aux Ile et Ille siècles, étant donné la nature de leur
construction»; il pense que les édifices qu'ils soutenaient
«s'appuyaient aux murailles de l'enceinte réduite de la
fin du Ille siècle», qui se trouve à quelque 25 m plus
au nord. On peut se demander si le sol pavé reconnu
par L. Blondel ne serait pas à rapprocher,
morphologiquement, de celui qu'on a reconnu dans la coupe
décrite ci-dessus et qui en est éloignée de quelque 65 m.
On pourrait alors imaginer que les murs mis à découvert

en 1937 et 1967 comme soutenant des terrasses

qu'auraient traversées quelques chemins grossièrement

pavés se dirigeant vers la pente, contre laquelle fut
édifié le mur d'enceinte du Ille siècle.

La suite du creusement de la tranchée a livré de

nombreux tessons romains des quatre ou cinq premiers
siècles de notre ère, parmi eux un tesson de sigillée
grise et un fragment de lampe romaine du 1er ou du
Ile siècle apr. J.-C. (fig. 29). - M.-R. Sauter, Genava
16, 1968, 86.

Haute ville, tue. des Granges 10-11 (CN 1301,500210/
117 490, ait. 400.2 m). Les travaux nécessités par
l'installation d'un sac ou caisson de ciment au milieu de la

rue, entre les immeubles nos 10 et 11, à une quinzaine
de mètres en avant du parvis de l'église Saint-Germain,
ont permis de faire quelques constatations les 13-15
novembre 1965. On a retrouvé là la séquence stratigraphique

générale habituelle, soit, de bas en haut: sable

stérile (culminant à 1,85 m au-dessous du sol, soit à

env. 388,45 m); - deux couches, difficiles à dissocier,
de sable rouge vif à rouge-brun, celle du bas étant

plus graveleuse; c'est l'équivalent de la couche 2a et
2b décrite ci-dessus à la rue du Puits-Saint-Pierre 2/rue
Calvin 16; - série de niveaux correspondant à des sols

et à des couches de destruction d'époque romaine (de

- 1,60 à - 1,05 m): gravier emballé d'argile passant à

un Umon rougeâtre, terre brunâtre localement rougie
par le feu, terre jaunâtre se raccordant, au S.-E., à un
reste de mur de fondation, le tout étant recouvert par
un niveau de 0,05 m d'épaisseur d'une argile mêlée
de débris de crépi et de mortier, et très horizontal; un
fragment de stuc peint en attestait l'appartenance au
1er ou, plus probablement, au Ile siècle apr. J.-C. Il
s'y superpose la couche de terre noire correspondant
au Bas-Empire et au Moyen Age.

L'intérêt des relevés effectués là réside entre autres
dans le fait qu'on se trouve sur le sommet de la colline
de l'oppidum. Le haut de la couche rouge, datable du
1er siècle av. J.-C, culmine en cet endroit à la cote

399 m environ. Comme il n'a pas été possible de pratiquer

des fouilles, les trouvailles en place ont été rares;
mais les remblais ont livré de la céramique romaine. -
M.-R. Sauter, Genava 16, 1968, 90.

Haute ville, Taconnerie 1 et Auditoire. Enceinte
romaine, CN 1301, 500 410/117 400, ait. env. 402 m.
Bibliographie: M.-R. Sauter, Genava 18, 1970, 8ss.;
M.-R. Sauter et Ch. Bonnet, Nouvelles observations

sur l'enceinte romaine tardive de Genève, dans cet
annuaire pp. 16 5 s s.

Rive droite, place Chevelu, «Epuisoir» (CN 1301,

500 150/118 015, ait. env. 375 m). En relation avec
l'édification d'un grand immeuble commercial situé
entre la rue de Cornavin et la rue Grenus, on a dû
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creuser une profonde tranchée tout au long de la rue
Rousseau, aboutissant à la place Chevelu, pour la pose
d'un collecteur. Elle a traversé à plusieurs endroits la
couche romaine, sans amener de découverte
particulière. - M.-R. Sauter, Genava 16, 1968, 104.

fC GRENCHEN SO

Breitholz- Bibliographie : W. Drack, Die Funde aus
der römischen Villa rustica von Grenchen-Breitholz
und ihre Datierung, Jahrbuch f. sol. Geschichte 40,
1967, 445-466, mit Abb.

SS

Abb. 29. Genève GE, rue Calvin. Fragment de lampe romaine
au motif du griffon. - 2:3.

HAGENDORF SO

Kreusjifeld. Jakob Heierli verzeichnete 1905 römische
Ànsiedlungsreste im Kreuzlifeld. Es befindet sich nördlich

der Kantonsstrasse und erstreckt sich vom Thalacker

bis zur SBB-Oberbauwerkstätte. Die Lokalisierung

ist Paul Hofer zu verdanken. - E. Müller, Jahrbuch

sol. Geschichte 37, 1964, 307.

/t<f Santel. Da die Nationalstrasse N 2 in der Gegend
der römischen Anlage beim Santel vorbeiführen wird,
bestimmte W. Fisch (Kilchberg-Zürich) die Ausdehnung

der villa rustica und des Bades durch geoelek-
trische Widerstandsmessungen. Die grosse Anzahl der
Indikationen und die geologischen Verhältnisse
erschweren die Interpretation sehr; deshalb kann nichts
über weitere römische Mauern oder Strassenzüge
ausgesagt werden. - E. Müller, Jahrbuch sol. Geschichte
37» *964> 3°7-

tf Thalacker. Bei Sondierungen in der römischen Villa
wurde am'20. November 1964 eine Mittelbronze des

M. Aurelius Caesar, wohl RIC 1354, 159-160 n. Chr.,
gefunden. - MS Solothurn. - B. Kapossy, SM 16, 1966,

179.

HUNZENSCHWIL AG

IfY '! Ziegeläcker]Ziegelmatten. Bibliographie : Paul Arnold,
\Die römische Ziegeleien von Hunzenschwü-Ruppers-

il, JbGPV 1965 (1966), 37-5 5, 5 Abb., 2 Tabellen.
f \L

ICHERTSWIL SO

Kiesgrube nördlich des Dorfes. Über römische Funde
teilte Louis Jäggi, a. Lehrer in Lüterkofen folgendes mit :

«Nördlich des Dörfleins Ichertswil, dessen erste
Erwähnung als Hisenartswilare auf 1148 fällt (Urkunden-
buch Sol., 59), befindet sich eine seit etwa 80 Jahren
ausgebeutete Kiesgrube (Landeskarte 1127, Südrand
des Leuzigenwaldes). Auf ihrem Areal befand sich eine

seit langem bekannte römische Siedlung, wohl eine

Villa, von der man vor hundert Jahren schon Steine

und Ziegelplatten zum Bau eines Hauses holte. Wie
mir ein alter Wegmacher und Kiesrüster erzählte, hatte

man darin häufig Gefässcherben und Ziegelstücke,
hin und wieder auch Münzen gefunden. Diese kamen
ins damalige kantonale Antiquarium und wurden dort
ohne eine nähere Bezeichnung zu andern gelegt. Seit

vierzig Jahren suchte ich diese Grube immer wieder auf
und machte auch die Kiesrüster auf allfällige Funde
aufmerksam. Nun ist 1955 beim Abdecken der
Kiesschicht ein Stock gesprengt worden, wobei ein Gefäss

aus grauer Tonerde in kleine Stücke zerfiel. Zwei davon
konnte ich noch finden, aber leider keine Boden- oder

Randfragmente. Auch drei Münzen kamen hier zum
Vorschein.» Als gesicherte Funde dieses Platzes nennt
L. Jäggi im einzelnen: «Römische Ziegel, wovon einer

vollständig erhalten, kleinere Fragmente von Terra
sigillata und Terra nigra, ein bronzener Haken einer

Schnellwage, Spitze einer Dolchklinge?, kleines,
quadratisches Alabasterplättchen, auf dem eine Statuette

gestanden haben dürfte.» (Vgl. JbSGU io, 1917, 99;
13, 1921, 82; 16, 1924, 97; 17, 1925, 92; 19, 1927, 93.
Die beiden mit den Münzen vorgelegten groben Scherben

sind für eine genauere Bestimmung zu wenig
charakteristisch: La Tene bis römerzeitHch. Münzen:
Hadrianus Dup. 119-120/21 n. Chr., Rom, RIC 598 a. -
Marcus AureHus od. Pius? Mittelbronze 161-180 n.
Chr., - Marcus AureHus Mittelbronze 161-180 n.
Chr., - H. Jucker, SM 11, 1961, 58.

KAISERAUGST AG

Spätrömisches Kastell. Über die laufenden Ausgrabungen

werden jährliche kurze Tätigkeitsberichte der

Stiftung Pro Augusta Raurica in der Basler Zeitschrift
für Geschichte und Altertumskunde veröffentHcht, auf
die wir hinweisen möchten. Darüber hinaus sind uns

folgende wichtigere Arbeiten bekanntgeworden :

K. Böhner, Spätrömische Kastelle und alamannische

Ansiedlungen in der Schweiz, Helvetia Antiqua, Fest-
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schrift Emil Vogt, Zürich 1966, 307-316, 5 Abb. -
H. A. Cahn, Münzschatz Kaiseraugst 1965, SM 17,
1967, 50-57, 7 Abb. (auch: Römerhaus und Museum
Augst, Jahresbericht 1965 (1966), 11-19, 7 Abb.). -
A. Gerster, FrühchristHche Kirche in Kaiseraugst
(Rekonstruktionsversuch), Ur-Schweiz 31, 1967, 47-51,
7 Abb. - R. Laur, Der Schatz von Kaiseraugst in der
Nähe von Basel/Le trésor de Kaiseraugst près de Bâle/
The treasure of Kaiseraugst near Basle, Die Schweizer
Uhr 1965, Nr. 2, 18-26, 6 Abb.; 1965, Nr. 4, 31-39,
7. Abb. - R. Laur, Frühchristliches Baptisterium mit
Bad in Kaiseraugst, Ur-Schweiz 29, 1965, 21-37,
23 Abb. - R. Laur, Frühchristliche Kirche in Kaiseraugst

AG, 2. Etappe 1965/66, US 30, 1966, 51-59,
10 Abb. - R. Laur, Die frühchristliche Kirche mit
Baptisterium und Bad in Kaiseraugst, 1967 (Sonderdruck

der Berichte in Ur-Schweiz 1965/1966/1967). -
R. Moosbrugger, Ausgrabungen in der Dorfkirche von
Kaiseraugst, National-Zeitung 24. 12. 1961. - R.
Moosbrugger u. H. Cahn, Die Münzen aus der Kirchengrabung

Kaiseraugst i960, Schweiz. Num. Rundschau

42, 1962/63, 21-31, 2 Abb. - Vgl. auch Bibliographie
unter Augst BL, Augusta Raurica.

LÄUFELFINGEN BL

Babur. Im Bereich der bekannten römischen
Siedlungsruine auf der Grenze zwischen den Gemeinden
Bückten und Läufelfingen konstatierte E. Roost erneut
römische Ziegelfragmente (LK 1088, 250 700/631 100).

- KMBL Liestal. - Baselbieter Heimatbuch 11, 1969,
286. Theodor Strübin

LANGENBRUCK BL

Chräiegg. Bei einer Sondierung im Gebiet der Römerstrasse,

LK 1088, 624400/244900, stellte E. Loeliger
den weiteren Verlauf des Strassenzuges südlich des

Felseinschnittes fest. - Baselbieter Heimatbuch 11,
1969,287. Theodor Strübin

LAUSANNE VD

Vidy-Lousonna. A Vidy, on a repêché du lac un
fragment d'inscription romaine qui contient un certain
nombre de noms. Il s'agit de la dédicace d'un monument

dont l'identité n'est pas connue, car elle était
mentionnée dans une partie du texte qui a disparu. -
E. Pelichet, RHV 72, 1964, 179.

LAUSEN BL

Furlenstrasse. Eine römische Fundschicht konnte
E. Martin bei LK 1068, 624073/257 399 feststellen. -
Baselbieter Heimatbuch 11, 1969, 287. Th. Strübin

fL

LENZBURG AG

Lindfeld. Der römische Vicus auf dem Lindfeld in
Lenzburg ist seit langem bekannt. 1933/34 fanden unter
der örtlichen Leitung von P. Ammann erstmals grössere

Ausgrabungen statt, die zur Entdeckung von vier
an einen römischen Strassenzug stossenden Wohnbauten

führten. Rund 300 Meter westlich dieser Stelle

traten 1950 bei Aushubarbeiten für eine
landwirtschaftliche Siedlung weitere Ruinen zutage. Zusammen
mit den Ergebnissen der Untersuchungen von 1963/64

berechtigen die genannten Forschungen auf dem Lindfeld

zum Schluss, dass es sich in Lenzburg um eine der
bedeutendsten Siedlungen des Aargaus aus der Römerzeit

handelt. Neue Flugaufnahmen zeigen, dass der
Vicus in seiner Ausdehnung dem römischen Baden

vergleichsweise kaum nachgestanden haben dürfte. Da
er durch die künftige Zufahrt von Lenzburg zur
Nationalstrasse 1 und sonstige Strassenverbesserungen stark
in Mitleidenschaft gezogen wird, waren 1963/64
ausgedehnte Rettungsgrabungen unumgänglich.

Von Anfang an waren die Untersuchungen komplizierter

als erwartet und das Ruinenfeld grösser als

vermutet. Besondere Schwierigkeiten ergaben sich daraus,
dass einerseits der Erhaltungszustand in dem durch die
Nationalstrassenzufahrten bedrohten Teil der Siedlung
nicht besonders gut war und dass anderseits bei der
Konstruktion der Gebäude reichlich Holz verwendet
worden war. Ist es schon fraglich, ob die vorgefundenen
Rollsteinfundamente bis zum Dach reichende Wände
aus Mauerwerk trugen, so bestanden zweifellos die
meisten Raumunterteilungen ganz aus Holz. Die
Schwellbalken ruhten dabei auf leichten Sockeln aus

Muschelsandsteinplatten. Diese Bauelemente waren auf
dem Grabungsfeld nicht leicht erkennbar, da sie sehr

oft zwischen kompakten Pflasterungen aus Kieselbollen
lagen. Bei den letztern handelte es sich um Böden, die,
kaum 50 cm unter der Grasnarbe, das Bild der
Untersuchungen auf dem Lindfeld bestimmten. Ihre
Freilegung und Vermessung war eine entsagungsvolle, aber

wissenschaftlich unumgängliche Aufgabe, da manche

Zusammenhänge erst auf den im Massstab 1:50
gezeichneten Plänen deutlich wurden. Nicht weniger mühsam

war das Auslesen der unzähligen, stark fragmentierten

Keramikfunde. Sie lehren zusammen mit einigen
vorzüglich erhaltenen Münzen, dass die römische Siedlung

von Lenzburg in der Hauptsache zwischen der
Mitte des 1. Jahrhunderts und 260 n. Chr. bestand.

Legionsziegelstempel und Reste eines Schuppenpanzers
könnten auf zeitweilige engere Verbindungen mit
Vindonissa hindeuten. Die Grabungen in Lenzburg sind
deshalb auch unter dem Gesichtspunkt der Erforschung
der weiteren Umgebung des einstigen Militärlagers bei

Brugg von grossem Interesse.
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Der römische Vicus von Lenzburg war mindestens

400 m lang. Er wurde in ost-westlicher Richtung von
einer solid gebauten Strasse durchzogen, deren Haupttrassee

6 m breit war und 1964 auf einer grösseren
Strecke freigelegt wurde. SüdHch davon und unmittelbar

anschHessend an die 1933/34 untersuchten Gebäude
wurden die Reste von mindestens vier Häusern gefunden,

die sich mit ihrer Schmalseite an die Strasse
anlehnten. Zwei davon waren etwa 12 m breit und durch
ein schmales Gässchen voneinander getrennt. Die
Konstruktionen im Inneren gliederten das eine Haus im
wesentlichen in zwei Teile, das andere in drei. Den
Gebäuden scheint ein Portikus vorgelagert gewesen zu
sein. Westlich von ihnen trat eine wenig massiv
errichtete Hütte zutage, die gewerblichen Zwecken gedient
haben dürfte. Der am besten erhaltene Hausgrundriss
südlich der Durchgangsstrasse war von dieser um mehr
als 20 m zurückversetzt und durch eine ziemlich enge
Gasse zugänglich. - Nördlich der Strasse befand sich
im Grabungsgebiet ein grösserer Platz, der von zwei
nicht vollständig untersuchten Gebäuden flankiert
wurde. Ihr geringer Abstand voneinander lässt

vermuten, dass auch in diesem Bereich eine mehr oder
weniger geschlossene Häuserzeile bestand. Den
Siedlungskern von Lenzburg wird man sich deshalb als

langgestrecktes Strassendorf vorstellen dürfen. Doch
auch nördlich davon müssen einzelne wichtige
Gebäude gelegen haben, wie unter anderem eine von uns
untersuchte, feste Mauer von mindestens 130 m Länge
beweist, die in nord-südlicher Richtung in der künftigen
Strassenachse verlief. Am ehesten handelt es sich dabei

um einen Teil der Einfriedung eines besonderen
Bezirkes zwischen der Siedlung und dem neu entdeckten
Theater.

Die Auffindung der letzteren Anlage im Herbst 1964
bedeutete eine grosse Überraschung, um nicht zu sagen
eine eigentliche Sensation. Stellt diese Ruine doch das

dritte mit Sicherheit bekannte szenische Theater aus
der Antike in der heutigen Schweiz dar. Zwar nicht so
repräsentativ wie die Bauten in Augst oder Avenches,
dürfte das Theater von Lenzburg immerhin für 4000
bis 5000 Zuschauer berechnet gewesen sein und damit
nicht allein für die Bedürfnisse des Vicus, sondern
zugleich für diejenigen der Region. Für seine Datierung
besitzen wir in zwei Bronzemünzen der Kaiser Traian
(98 bis 117) und Hadrian (117 bis 138) gewisse Anhaltspunkte.

Was die Aufführungen betrifft, über die wir
freilich kaum etwas wissen, so kann wenigstens
vermutet werden, dass die hier stattfindenden Darbietungen

mehrheitlich Hterarischer, musikalischer oder
religiöser Art waren, im Unterschied zu den grausamen
Massenbelustigungen im benachbarten Amphitheater
von Vindonissa, wo weniger der Geschmack einer
ländlichen Zivilbevölkerung als vielmehr das rohere

Wesen des römischen Militärs das Programm bestimmte.

Im übrigen mögen an beiden Orten auch Versammlungen

und Kundgebungen stattgefunden haben, wie
wir das zum Beispiel für das grosse Theater von Ephe-
sus in Kleinasien aus der Apostelgeschichte mit Sicherheit

erfahren.

Einzelne Mauerzüge des Lenzburger Theaters waren
schon vor Beginn der Grabungen auf Luftaufnahmen
erkennbar, doch erlaubten erst die mittels eines

Löffelbaggers im Oktober 1964 ausgehobenen Suchschnitte
eine sichere Deutung. Die Anlage war an den Ostabhang

eines sanft ansteigenden Hügels angelehnt worden,

wobei sich die Cavea im Gelände bis heute als

flache Mulde abzeichnete. Ihr Durchmesser betrug 74 m
oder 2 5 o römische Fuss. Ein 1,5m breiter Umgang teilte
den etwas mehr als halbkreisförmigen Zuschauerraum
in mindestens zwei Ränge, und zwar so, dass der Durchmesser

des innern einen Drittel des Gesamtdurchmessers

des Theaters ausmachte. Auch sonst scheinen be-

wusst angewandte Massverhältnisse eine Rolle gespielt
zu haben. Die beiden Ränge waren ihrerseits durch
wohl ursprünglich mit Treppen versehene Aufgänge
in Sektoren gegHedert. Wie die Sitzstufen beschaffen

waren, konnte noch nicht abgeklärt werden. Vorläufig
unbekannt sind ferner die Grösse der Orchestra und
die Gestaltung der Bühnenpartie. Ein eigentHches
Bühnengebäude aus Stein war nach den bisherigen
Untersuchungsergebnissen nicht vorhanden. Ob man sich

vielleicht mit hölzernen Konstruktionen beholfen hat,
wird erst die vollständige Freilegung des Theaters in
diesem Jahre zeigen. Die letztere hängt im AugenbHck
vor allem davon ab, ob es gelingt, das entsprechende
Gelände unter Beschaffung von Realersatz für den
betroffenen Privateigentümer in öffentlichen Besitz
überzuführen. Vom Strassenbau selbst droht der Ruine
kaum mehr Gefahr, da sie mit der Südostecke zwar hart
an die neue Autobahnzufahrt angrenzt, hingegen von
den Flurwegen, die ursprünglich in diesem Gebiet

projektiert waren und inzwischen verlegt worden sind,
nicht mehr berührt wird. - VM Brugg.

Hans Rudolf Wiedemerf

Lindfeld. Das römische Theater beim Vicus von Lenzburg,

LK 1090, 656 800/249 600, das im Jahre 1964 im
Bereich der Nationalstrasse 1 entdeckt und 1965 zum
grössten Teil ausgegraben werden konnte, ist 1970
restauriert worden. Es handelt sich um ein Bühnentheater

mit einer Breite von ca. 250 röm. Fuss (74 m)
das im Norden der Siedlung am Abhang eines kleinen

Hügels angelegt war. Was die Datierung der Erbau-

ungs- und Benutzungszeit anbetrifft, so wird von
J. W. Müller neuerdings mittels mathematischer
Auswertmethode der Münzfunde die Zeitspanne 125 (±1°)
bis 180 (±20) n. Chr. erschlossen, entgegen der bis-
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herigen Hypothese, wonach die Erbauung um 60-
70 n. Chr. anzusetzen sei. - VM Brugg. - Hans Rudolf
Wiedemer, Das römische Theater von Lenzburg,
UrSchweiz 29, 1965, 6-12, 4 Abb. und 66-68, 2 Abb. -
Hans Rudolf Wiedemer/Teodora Tomasevic/Elisabeth
Schmid/Hugo Doppler, Das römische Theater auf dem
Lindfeld bei Lenzburg, JbGPV 1966 (1967), 32-50,
10 Abb., 1 Faltplan. - Hugo W. Doppler, Die Münzfunde

der Grabung Lenzburg-Lindfeld 1963/64, SM 16,

1966, 73-80, 2 Abb. - H. R. Wiedemer/T. Tomasevic,
Die Ausgrabungen in der römischen Siedlung auf dem
Lindfeld bei Lenzburg 1963/64, JbGPV 1967 (1968),
63-82, 9 Abb., 2 Planbeilagen. - Jörg W. Müller,
Datierung des römischen Theaters in Lenzburg durch
die Münzfunde, Schweiz. Numismat. Rundschau 47,
1968, 105-130, Abb. und Tabellen.

weiteren konnte auf dem Gelände des projektierten
Schwesternhauses im Jahre 1966 eine Grabung
durchgeführt und dabei ein ausgedehnter, dünner Steinbelag
festgestellt werden. 1967 gelang es, als westliche
Fortsetzung der früheren Reihe von Nebengebäuden längs
der Hofmauer ein weiteres Ökonomiegebäude freizulegen,

ebenso Spuren des mittelalteriichen Dorfes
Munzach. Unter den Funden sind erwähnenswert:
Münzen, eine bronzene Minervastatuette, eine früh-
mittelalterHche Gürtelschnalle.

Durch die Verbreiterung und Tieferlegung der

Schauenburgerstrasse, LK 1068, 621 250/259 975, konnte

1966 der bereits bekannte römische Steinbelag auf
einer Länge von 26 m freigelegt werden. - KMBL
Liestal/Munzach. - Th. Strübin, Baselbieter Heimatbuch

10, 1966, 249f. und 11, 1969, 289L

LIESTAL BL
A

(y Munzach. Auf dem Gelände der römischen Villa in
Munzach wurde 1961 das geplante Schutzhaus über den

wichtigsten Teilen der Ruinen erstellt. Die moderne
Konstruktion aus Eisensäulen, Hetzerbindern und
Tettovinyl-Plastik vermeidet bewusst jegHche Imitation

römischer Bauart. Mit der Konservierung und
Restaurierung der Mörtelböden unter Leitung von
Th. Strübin wurde begonnen. E. Loeliger hatte das

«Speisesaal-Mosaik» (Raum E) soweit restauriert, dass

es an seinem ursprünglichen Standort wieder eingefügt
werden konnte. Dabei wurde die damals noch nicht
bekannte Heizöffnung zum Speisesaal freigelegt. Ebenfalls

neu war die Entdeckung eines Entwässerungskanals

im Winkel der Säulenhalle. 1963 führte die
Munzachgesellschaft umfangreiche Restaurierungsarbeiten

am römischen Mauerwerk durch. Der engere
Museumsteil wurde durch Mauern und Stahlgitter
soweit gesichert, dass die letzten Reste der alten Schutzhütte

entfernt werden konnten. Im Jahre 1964 konnte
das Mosaik der Säulenhalle zur Hälfte restauriert werden.

Die fehlenden Teile wurden mit schwarzem und
weissem Zementmörtel ergänzt, so dass ein ansprechendes

Gesamtbild entstanden ist, das dem ursprünglichen
Zustand ähnlich sieht. 1965 wurde ein weiteres Mauerstück

restauriert und das Mosaik im Raum E weiter
ergänzt. Zwei Säulenfragmente aus der Villa Birmann,
angebhch aus Munzach, wurden aufgestellt.

Verschiedene Bauprojekte im Bereich der römischen
Siedlung erforderten Notgrabungen. So konnte an-
lässHch der Erstellung von zwei Wohnblöcken an der
Bintalstrasse die Kulturschicht im Gartenareal der
römischen Villa untersucht werden. Mauern kamen
nicht zum Vorschein, bloss einige Keramikfragmente
und Mosaiksteine, die offensichtlich vom Regenwasser
verschwemmt worden waren, wurden gefunden. Im

LOCARNO TI

Bibliografia: H. Lieb, Lexicon Topographicum der
römischen und frühmittelalterlichen Schweiz, Bd. 1 :

Römische Zeit, Süd- und Ostschweiz, Bonn 1967, 92-
94.

MESOCCO GR

Mesolcina: cfr. p. 194

BibHografia: G. Theodor Schwarz, Eine wiederentdeckte

Römerstrasse, Die Route über den San Bernardino

und das antike Mesocco, Neue Zürcher Zeitung
23. Juni 1966; G. Theodor Schwarz, Römerstrasse und
alte Wege über den San Bernardino, Strasse und
Verkehr 53, 1967, Nr. 12, 617-621, 5 Abb.; G. Theodor
Schwarz, Das antike Mesocco, Sondiergrabungen 1966/
67, Ur-Schweiz 31, 1967, 22-34, 14 Abb.; R. Boldini,
Intorno alle recenti scoperte archeologiche in quel di
Mesocco, Quaderni Grigionitaliani 37, 1968, 11-20,
8 Fig. ; H. Erb und G. Theodor Schwarz, Die San Ber-
nardinoroute von der Luzisteig bis in die Mesolcina in
ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Schriftenreihe des

Rätischen Museums Chur, Heft 5, 1969, 26 S., 26 Abb.,
1 Falttafel.

r

MESSEN SO

Beim Chorrichterhaus, wo schon 1957 römischeMauer-
reste und Keramik zum Vorschein kamen, wurde der
Boden leicht abgetieft, um einem Schotterbett für einen
Zementboden Platz zu bieten. Dabei wurde eine etwa
60 cm dicke, ungefähr N-S-orientierte, sehr gut ge-
mörtelte Mauer aus Kieselsteinen freigelegt. In einem

Sondiergraben lagen Tierknochen und Keramikfragmente.

- E. Müller, Jahrbuch sol. Geschichte 37, 1964,

308.
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,MOHLIN AG

C Neue Fundstellen durch Verschiebung von Aushuberde.

K. Rudin konnte innerhalb von fünf Jahren zwei
solcher Ablagerungen feststellen: Bachtele, rechtsufrig
des Möhlinbaches, unterhalb Schwimmbad. LK 1048,
630 100/269 640. Teilweise Ablagerung des
Aushubmaterials aus der römischen' Siedlungsstelle Nieder-
Riburg. Funde : römische Ziegel und Keramikreste
sowie eine Münze (vgl. JbSGU 53, 1966/67, 143). -
Wolfgalgen, LK 1048, 629 840/267 040. Teilweise
Ablagerung des Aushubmaterials (Humusdecke) mit vielen
römischen Ziegelbruchstücken aus der römischen
Siedlungsstelle Nieder-Riburg. - K. Rudin, Vom Jura zum
Schwarzwald, NF 42, 1968, 38.

Bibliographie: K. Rudin-Lalonde, Bodenfunde aus
der Gemeinde MöhHn 1963-1968, Vom Jura zum
Schwarzwald NF 42, 1968, 25-39, 7 Abb. (S. 29:
Römische Zeit JbSGU 53, 1966/67, 143).

Florianus (276) und Probus (276-282). - KMBL Liestal.

- Baselbieter Heimatbuch 11, 1969, 29iff.
Theodor Strübin

NEFTENBACH ZH:(f<
Steinmöri. Zur römischen Villa und insbes. zu deren

Wasserleitung vgl. Walter Drack, Zur Wasserbeschaffung

für römische Einzelsiedlungen, gezeigt an
schweizerischen Beispielen, Provincialia, Festschrift R. Laur-
Belart 1968, 249ff, insbes. 2 58ff. mit Übersichtsplan.

NYON VD

Grand-Rue. Le hasard a fait retrouver, encore intact
sur 37 mètres de long, la cloacâjmxima de Noviodunum;

le fond était encore rempH d'un dépôt de plus
de 40 cm d'épaisseur. Les trouvailles s'étalent entre la

fin du 1er siècle et le début du 3e. Plus de 5000 tessons

et objets divers ont été retrouvés. Une publication
suivra. - RHV 79, 1971, 185. Edgar Pelichet

MONTRICHER VD

Châtel-Aruffens. L'oppidum fouillé sous la conduite
de M. Gadina a continué à révéler une occupation de

l'âge du bronze ancien, ainsi que du temps de la fin
de l'empire romain et de l'époque des invasions. -
E. Pelichet, RHV 79, 1971, 186.

MÜNCHENSTEIN BL £^T~~

Gipfli, LK 1067, 614 107/262 100. Im Rutschgebiet
oberhalb des oberen Steinbruchs beobachtete K. Stolz
1967 auffallende Bodenverfärbungen und römische
Keramikfragmente. Eine Grabung brachte Reste eines
Kalkbrennofens an den Tag. In den Resten von Kalk
und Holzkohle fand sich ein römischer Schlüssel. -
KMBL Liestal. - Baselbieter Heimatbuch 11, 1969,

291. Theodor Strübin

MUTTENZ BL

Birsfelderstrasse. Beim Aushub eines Kabelgrabens
wurde am 27. 9. 1966 ein römischer Münzschatz
entdeckt. Die Münzen lagen in etwa 50 cm Tiefe im sandigen

Schotter dicht beieinander «wie zu Münzrollen
geschichtet». Es war keine Spur eines Behälters
festzustellen. Eine erste Begutachtung durch die Münzen
und Medaillen AG (Basel) ergab folgendes Ergebnis:
Der 9,2 kg schwere Hort setzt sich aus nicht weniger
als 2285 Antoninianen fast ausschliessHch aus der
Prägestätte Ticinum (Pavia) zusammen. Der Silbersud
(Überzug der Kupfermünzen aus Silber) ist vorzügHch
erhalten. Der Fund enthält Münzen der Kaiser GalHe-

nus (253-268), Claudius IL (268-270), Aurelianus (270-
275) und seiner GemahHn Severina, Tacitus (275-276),

OBERBÜREN SG

Kloster Glattbrugg:Vgl. in diesem Jahrbuch auf S. 187.

OBERHOFEN AG

Deielmatt. In der «Deielmatt» westHch von Oberhofen

wurde eine schlecht erhaltene römische Bronzemünze

gefunden (vermutHch Faustina L). - VM Brugg.
/f~~\^~~-7 Hans Rudolf Wiedemerf

OBERWIL BI
Kirche St. Peter und Paul. AnlässHch der Innenrenovation

der Pfarrkirche konnten 1964/65 archäologische "

Grabungen durchgeführt und die Baugeschichte
weitgehend abgeklärt werden. Die Untersuchungen leiteten
Th. Strübin und J. Ewald. Von einer römischen
Siedlungsphase konnten Ziegelstücke, Tonplatten, Tubu-
lusfragmente und Mörtelbrocken, jedoch keine Mauerreste

nachgewiesen werden. Die gefundene Keramik
stammt aus dem 1.-4. Jh. Das 4. Jh. ist zudem durch
zwei Münzen (Konstantinus der Grosse, Gratianus)
belegt. Die Funde und Befunde (römische Abfallgrube
lassen auf eine nahegelegene, bisher unbekannte Ruine
eines römischen Gutshofs schUessen. - KMBL Liestal.

- J. Ewald, Die Ausgrabungen in der Kirche
St. Peter und Paul zu Oberwil, Baselbieter Heimatbuch

10, 1966, 7ff.

ölten so

Römerstrasse 20/24. Bei den Aushubarbeiten für das

neue Geschäftshaus PubHcitas AG stiess man 1962 auf
Ruinen des römischen Vicus. Die. archäologische
Untersuchung musste in 2 Etappen im Jahre 1962 sowie
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Abb. 30. Rheinau ZH, Köpferplatz. Funde aus der spätrömischen Warte. 1-8 Eifel-Keramik, 9 Glasbecher. - 1:2.

vom 29. April-15. Mai 1963 (örtliche Grabungsleitung
Oswald Lüdin) durchgeführt werden. Es konnten
dabei 4, resp. 5 Räume eines Badegebäudes, das bereits
im Jahre 1883 beim Bau der Scheune des Gasthauses

zum Bären (Römerstrasse 24) konstatiert wurde,
freigelegt werden. Die sorgfältig durchgeführte und mit
Plan- sowie Profilaufnahmen gut dokumentierte
Ausgrabung erbrachte den Nachweis von 2 Bauphasen.
Die unter dem Badgebäude in reichlicher Zahl zum
Vorschein gekommenen Funde werden in die Jahre

20-40 n. Chr. datiert, womit für die Erbauung des Ge¬

bäudes die nachfolgende Zeit in Anspruch genommen
werden dürfte. - Museum Ölten; E. Müller/O. Lüdin,
Jahrbuch f. sol. Geschichte 38, 1965, 269-279 mit Abb.
und Plänen.

OTELFINGEN ZH

Kirche. Die örtliche Überlieferung in Otelfingen will
wissen, dass im Bereich der Kirche römische Siedlungsreste

vorhanden seien. Als 1961 dichf südöstlich des

Friedhofes eine Garage gebaut wurde, fand man indes
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in geringer Tiefe bloss eine fundleere Brandschicht, die

von einem einst eingeäscherten Bauernhaus herrühren
könnte. - W. Drack, ZD 3, 1962/63, 66.

PASPELS G

U Dusch. Bei'einer Sondierung von S. Nauli im Jahre
j i960 bei der Kapelle Maria Magdalena kamen neben

offenbar bronzezeitiichen Keramikfragmenten auch ein
vermutlich römisches Fragment zum Vorschein. - RM

\ Chur. - H. Erb, Jahresbericht Hist.-Ant. Gesell.
Graubünden 90, i960 (1961), XIII.

PFAFERS SG

Porta Romana. Bibhographie: H. Lieb/R. Wüthrich,
Lexicon Topograpbicum der römischen und frühmit-
telalterUchen Schweiz, Bd. 1, Bonn 1967, 11 of.

POSCHIAVO GR

San Sisto. Vgl. S. 247.

Abb. 31. Rheinau ZH, Köpferplatz. Eisenhenkel (wohl eines
Lavezsteintopfes) und Lavezsteintopf aus der spätrömischen

Rheinwarte. -1:4.

PRATTELN BL

Rumpel. Seit langem ist bekannt, dass die Häuser
Nr. 19 und 23 im Rumpel auf römischen Mauern stehen.
Der Abbruch der Liegenschaft Nr. 23 veranlasste
Th. Strübin 1961 zu einer Notgrabung, bei welcher der
Südflügel einer römischen Villa aufgedeckt werden
konnte. Die Ruine dürfte sich unter den Häusern
Nr. 19 bis 25 der Schauenburgerstrasse erstrecken. -
Baselbieter Heimatbuch 10, 1966, 253.

RAPPERSWIL SG

Kempraten. Bibhographie: H. Lieb/R. Wüthrich,
Lexicon Topographicum der römischen und frühmittelalterlichen

Schweiz, Bd. 1, Bonn 1967, 88ff.

^RHEINAU ZH

Köpferplat%. Die im Jahre 1953 ausgegrabene und
konservierte römische Warte Köpferplatz, am Rheinufer

südlich von Rheinau, erbrachte ausser eindeutig
spätrömischer Keramik (Abb. 30-31) u.a. aus der Eifel
einen Komplex von völlig andersartigem Charakter
(Abb. 32-33). Der Ton hat im allgemeinen eher die
Art prähistorischer Keramik. Der grösste Teil ist
handgemacht und weist in zwei Fällen eine Schrägfurchung
bzw. SchrägkanneHerung auf, wie sie bei germanischer
Ware aus Süddeutschland, Thüringen und Böhmen
auftritt. Nach E. Vogt, der erstmals auf diese Funde
aufmerksam gemacht hat, besteht kein Zweifel, dass

diese handgemachte Keramik aus der Rheinauer Warte
germanisch ist. Ähnliche Ware stammt aus der Rheinwarte

auf dem Ebersberg bei Berg am Irchel (vgl. unter
Berg ZH, Abb. 22). E. Vogt hält es für wahrscheinlich,
dass diese Ware nicht allzu fern von den Warten
hergestellt wurde, was bedeuten könnte, dass in
spätrömischer Zeit bereits Germanen als römische Untertanen

irgendwo in der Nordschweiz siedelten oder in
dieser Gegend als Truppenteil im Dienste einer römischen

Militäreinheit standen. - SLM Zürich. - E. Vogt,
Germanisches aus spätrömischen Rheinwarten, Provincialia,

Festschrift R. Laur-Belart 1968, 632-646, 6 Abb.,
iTaf.

RHEINECK SG

Ad Rhenum. Bibliographie: H. Lieb/R. Wüthrich,
Lexicon Topographicum der römischen und frühmittelalterlichen

Schweiz, Bd. 1, Bonn 1967, 19.

RIEHEN BS

Maienbühl. Auf'der höchsten Erhebung des Maienbühls

in der «Eisernen Hand» zwischen Stetten und

Inzlingen zeichnete sich eine rechteckige Anlage ab,
die Anlass zu verschiedenen Sagen gegeben hat und
die vermutungsweise als Fluchtburg der Stettemer an-

sprochen worden ist. Sondierungen und Grabungen in
den Jahren 1966 und 1967 durch R. Moosbrugger
ergaben, dass es sich um eine römische Anlage des 1. Jh.
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Abb. 32. Rheinau ZH, Köpferplatz. Germanische Keramik aus der spätrömischen Rheinwarte. - 1:2.

n. Chr. handek. Die einfache Konstruktion lässt an ein
Ökonomiegebäude denken, durch welches die Nutzung
der Waldweide ermöglicht wurde. Die freigelegte Ruine
(Abb. 34) von 12,6x11,1 m bestand aus
Trockenmauerwerk, das an den Ecken durch Sandsteinquader
verstärkt war. Der Eingang lag in der Südmauer. Im
Bereich der Tür lagen mehrere grosse Steinplatten mit
abgescheuerter Oberfläche, welche als Schwellensteine

gedient haben mögen. Vor dem Eingang (1) konnte eine

Steinsetzung festgestellt werden. Im Gebäudeinnern
sind eine Herdstelle (2) und in der Südwestecke eine

Grube (3) angeschnitten worden. Die Herdstelle
bestand aus einem Belag von flachen Kalksteinen, welche
eine auffälHge Rotfärbung aufwiesen. Sie belegte eine
Fläche von zirka 80 cm im Geviert. Rund um sie fanden
sich Leistungsziegelfragmente verstreut. Die Grube



Archäologischer Fundbericht / Chronique archéologique / Cronaca archeologica 225

\\
?"'»?:)*"'-'S;;'ï^

f2 \

\

XX /
F CI

Abb. 33. Rheinau ZH, Köpferplatz. Germanische Keramik aus der spätrömischen Rheinwarte. - 1:2.

enthielt zahlreiche Scherben, ferner Knochen und einige
verkohlte Holzrestchen. Abgesehen von diesen beiden

Ausstattungen konnte im Gebäudeinnern nirgends ein

eigentliches Gehniveau erkannt werden. Das Niveau
der Herdstelle lag rund 15 cm tiefer als das ausserhalb
des Gebäudes umhegende Gelände. Der Ausgräber
möchte einzelne flachhegende Steine als Unterlagsplatten

für einen Holzrost, andere als Unterlagen für
Pfosten deuten. Im Innern der Ruine lagen zahlreiche

Leistenziegelfragmente (vom Dach oder Herdaufbau
Die Keramikbruchstücke fanden sich meistens längs
der Innenwände. Das Fundmaterial (Nägel, Spielstein,
Keramik) wird in das 1. Jh. n. Chr. datiert. Die gefundenen

Tierknochen konnten folgenden Arten
zugewiesen werden: Rind, Schwein, Schaf oder Ziege. -
HM Basel. - Basler Zeitschrift f. Geschichte u.
Altertumskunde 66, 1966, XXVIIf.; 67, 1967, XXXIVff

liehen Schweiz, Bd. 1 : Römische Zeit, Süd- und
Ostschweiz, Bonn 1967, 111-115.

ROMAINMÔTIER VD

Forêt des Bellaires. Au lieu-dit les Bellaires, M. P.-L.
Pelet a continué à explorer les hauts fourneaux antiques
découverts par lui il y a quelques années. L'industrie
du fer dont il s'agit paraît remonter jusqu'à l'époque
du second âge du fer. Les fours sont nombreux. En 1968

M. Pelet ayant trouvé deux fours jumeaux presque intacts
du Vie siècle après J.-C, il a été décidé de les conserver et
de les protéger sous un pavillon construit de manière que
les passants puissent les voir, des explications affichées

complètent ce petit musée exceptionnel. - E. Pehchet,

RHV 75, 1967, 196, 77, 1970, 192; 79, 1971, 185; P.-L.
Pelet, Sidérurgie antique aupied duJuravaudois, Helvetia
Archaeologica 1, 1970, 86-94, 11 fig.

RIVA SAN VITALE TI ROVEREDO GR

Primum Subinum. BibHografia: H. Lieb, Lexicon Tre Pilastri. Eine Grabung des Rätischen Museums

Topographicum- der römischen und frühmittelalter- unter Leitung von Georg Th. Schwarz wurde 1965
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Abb. 34. Riehen BS, Maienbühl. Römisches Gebäude. Ausgra¬
bung 1966/67. - 1:200.

im Trassee der N 13 ausgeführt, vor allem um die
Anlage des Galgens «Tre Pilastri» (LK 1314, 729 200/
121 650) und die Ausdehnung eines durch Zufallsfunde
bekannt gewordenen Gräberfeldes südlich davon zu
untersuchen. Es stellte sich heraus, dass in einer offenbar

von allen Seiten vom Fluss angefressenen Kiesbank
noch 29 Gräber vorhanden waren, 9 davon
Brandgräber, sonst Körperbestattungen, die nach den
Beigaben in die Zeit von 30 bis 120 nach Chr. zu datieren
sind. Von den 11 schlecht erhaltenen Münzen konnten
5 bestimmt werden: As, Tiberius nach 22 n. Chr.,
RIC 6; As, Nerva 96-97 n. Chr. RIC 51 oder 77; As,
Nerva 96-97 n. Chr., RIC 53 oder 68. 79-80.95; As,
Traianus 101-102 n. Chr., RIC 434; Sesterz, Traianus

103 n. Chr., RIC 451.
Etwa 500 m südöstHch davon konnte G. T. Schwarz

noch eine römische Ansiedlung feststellen, die vermutlich

in Beziehung zum Gräberfeld zu setzen ist. - RM
Chur. - Vorbericht über die Grabung : G. Th. Schwarz,
Urschweiz 29, 1965, 38ff ; Schweizer Münzblätter 15,
1965, 160. Auguste Bruckner

RUPPERSWIL AG

Zie£eläcker\Zieeflmatten : vgl. unter Hunzenschwil AG.

SATIGNY GE

En^JfLornex, CN 1300, env. 489 830/119 660, alt.

463 m. Depuis longtemps on récoltait des tuiles et
d'autres débris dénotant la présence d'une construction
d'époque romaine dans les champs encadrés de trois
côtés par les Grands-Bois qui dominent la rive gauche
de l'Allondon et du quatrième par les dernières vignes
étagées au nord-ouest de la crête du Mandement, entre
Peissy et Choully. Dans sa chronique sur les découvertes

archéologiques de 1953 (Genava n.s. 2, 1954, 209SS.).

L. Blondel mentionnait ce fait et en concluait que ces

débris révélaient «les traces d'une villa romaine avec
dépendances agricoles». Il reconnaissait, dans les débris
extraits du sol par la charrue et déversés près du ravin
voisin, des éléments de construction et de la

céramique du 1er au Ille siècle apr. J.-C. Il soulignait l'intérêt

qu'offriraient des sondages en ce lieu. Son vœu a

été accompH depuis 1965 par un groupe (Ch. Bonnet,
R. Jourdan, D. Pannier, S. Voegeh, etc.) qui a dégagé,

au cours de trois campagnes de fouilles, une partie
substantielle de thermes appartenant de toute évidence à

une villa rustica.

Le lieu-dit En Mornex (ou Béveuses selon la CN)
est un terrain plat situé à quelque 1300m au nord-
ouest du village de Peissy et à 700 m au sud-est de la

jonction de l'Allemogne et de l'Allondon.
Grâce à l'intervention bénévole du Laboratoire de

Géophysique de l'Université de Lausanne (M. C. Meyer
de Stadelhofen), qui établit sur la moitié du terrain
libre une carte des valeurs des résistivités apparentes,
il fut possible de commencer les sondages à l'endroit
qui se révélait devoir contenir à une faible profondeur
des fondations intéressantes.

Il est prévu de faire paraître une relation préliminaire
sur les découvertes faites jusqu'ici. Après les trois

campagnes de 1965, 1966 et 1967, c'est une surface de

112m2 qui a pu être mise en évidence au niveau des

fondations romaines, soit au minimum à 0,60 m de

profondeur. Il est apparu le sol d'un hypocauste, dont
la plus grande partie des pilettes avaient disparu; toutefois

grâce à un phénomène d'humidité rémanente après

une pluie leur trace s'est révélée de manière très claire.
Ce sol fait de grandes tegulae est fixé dans une dalle
de béton déposée sur une double épaisseur de carreaux
de dallage de 0,04 m d'épaisseur séparés par un lit de

mortier épais de 0,03 m. ,Cet ensemble ne repose pas
sur le sol naturel mais sur une sorte de radier fait de

grossiers cubes de pierre (de 0,14 à 0,18 m de côté)
espacés de quelques cm et lassant entre eux des vides;
localement il y avait aussi des amas de gros galets. Ils
avaient été placés sur un sol inférieur de grandes
tegulae soigneusement jointoyées et fixées dans une
dalle de béton qui elle reposait sur la terre. Il y a une
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différence de 0,40 m env. entre les deux sols de tegulae.
Il se peut que l'humidité du terrain ait rendu nécessaire
l'abandon du premier sol (où se distinguent aussi la
trace des pilettes) et sa surélévation, l'écartement des

pierres intermédiaires ayant permis un drainage.
Il a été possible de mettre au jour l'entrée du praefurnium,

faite de trois blocs de molasse, et plusieurs murs
.dont l'un, percé de deux orifices, représente
vraisemblablement la séparation du caldarium et du tepidarium.
Un mur extérieur a pu être suivi sur plus de 12 m.

Les objets n'ont pas été très nombreux ; cela peut
s'expliquer par l'action répétée des labours, qui ont fait
remonter en surface les matériaux meubles. On peut
cependant signaler, à côté des fragments de grandes tuiles,
de dalles de calcaire poh, de débris de stuc blanc et
d'enduits rouge violacé, des morceaux de tuyaux de

plomb, de menus objets en fer (lames, anneau, clous et

crampons) et en bronze (des monnaies de Vespasien et

Domitien), enfin de la céramique relevant des types
traditionnels dans la région genevoise : tessons de marmites,
de récipients en terra nigra, de cruches en pâte claire, de

vases à couverte noire ou plus ou moins claire, d'imitation

de sigillée, enfin un tesson de sigillée de Lezoux.
L'ensemble confirme la durée fixée par L. Blondel
(Ier-IIIe siècle apr. J.-C).

La découverte des thermes de la villa de Mornex
augmente heureusement la très faible densité des
constructions romaines connues dans le secteur du canton
compris entre le Rhône et le Pays de Gex. Il faut espérer

que les fouilleurs pourront mettre au jour la villa elle-
même. D'autres sites nécessiteraient une exploration sur
le seul territoire de la commune de Satigny. R. Mon-
tandon notait en 1922 un moulin en lave à Satigny
même et des monnaies à Choully; L. Blondel signalait,
d'après M. A. Jayet, la découverte de débris romains
(tuiles, céramique) au lieu-dit autrefois En Vallières,
au nord du nant du Châtelet et immédiatement à l'ouest
de la route de Satigny à Russin. Dans les vignes entre
Peissy et Mornex se trouve le lieu-dit Tuilières,
révélateur, sans compter les noms mêmes de Satigny, de

Choully, de Bourdigny, etc., évocateurs d'établissements

romains. - M.-R. Sauter, Genava 17, 1969, 6ss.

SCUOL GR

Russonch: vgl. S. 199.

^SCHANIS SG

Biberlikopf. Frührömischer
siehe unter Amden SG.

Turm, Bibhographie

SCHLEITHEIM SH

fL Salzbrunnen -Juliomagus. Bibliographie : Reinhard
Frauenfelder, Vom römischen Tempel zur christlichen

Kirche Schieitheim, Randenschau/Schaffhauser
Heimatblätter 15, 1968, Nr. 8, 31-32, 1 Plan.

SISSACH BL P^../Friedhofstrasse. Zwischen der Friedhofstrasse und dem

Wuhrweg kamen beim Baggeraushub für den Sammelkanal

Zunzgen-Sissach verschiedene römische Funde

(Keramik, Beil, Haustierknochen) zum Vorschein. Sie

stehen im Zusammenhang mit der römischen Siedlung,
die in der engeren und weiteren Umgebung des

Schulhauses zu lokalisieren ist. - KMBL Liestal. - Baselbieter
Heimatbuch 10, 1966, 254!?. Theodor Strübin

SOLOTHURN SO

Kreditanstalt. Anlässlich der Grabungen für den Neubau

der Kreditanstalt unmittelbar nördlich der
spätrömischen Castrumsmauer wurden 1963/64 die folgenden

11 Bronzemünzen gefunden: Argos 1. Vs. Kopf
des Apollon n. r. mit Lorbeerkranz und aufgerolltem

Nackenhaar. Rs. Wolf in AngriffsStellung n. r.
darüber A. 15,6 mm, 2,568 g. Vgl. BMC 125; SNG

Cop. 67, in beiden Fällen seitenverkehrt. Syrakus, Hieron

II (274-16 v. Chr.). - 2. Kopf des Poseidon / Dreizack

mit zwei Delphinen, 19,2 mm, 6,015 g. Vgl. BMC
598ff, SNG Cop. 856. Rom, Augustus (11-12 n.Chr.).-
3. As, RIC 219. Nemausus. - 4. As halbiert, RIC S. 44. -
Lyoner Altarserie, Assen: 5.-6. RIC 360; 7. RIC 368

oder 370; 8. nicht näher bestimmbar. Caligula (40 n.

Chr.). - 9. Quadr. RIC 40. Domitian (90-91 n. Chr.). -
10. Sesterz, RIC 388. Unbestimmbar. -11. As,
halbiert. - MS Solothurn. - B. Kapossy, SM 16, 1966, 180.

Hauptgasse 18. Das Geschäftshaus Hirsig & Co.

wurde 1963 nach Süden erweitert. Rupert Spillmann,
Kammersrohr, entdeckte im Aushubmaterial des Hofes
römische Ziegel- und Keramikfragmente. Den Boden
des Hofes bildete 60 cm tief mittelalterlicher Schutt.

Darunter befanden sich zwei dunkelgraue römische
Schuttschichten in sekundärer Lage, die durch eine

gelbbraune, 80 cm hohe Lehmschicht getrennt waren.
In der untern römischen Schicht wurden ein SW-NE-
verlaufender und ein ungefähr rechtwinklig dazu
stehender Mauerzug freigelegt. - MS Solothurn. - E. Müller,

Jahrbuch sol. Geschichte 37, 1964, 308.

Castrum, Hauptgasse 30. Im Januar 1964 Hess

H. Etter seine Liegenschaft Hauptgasse 30, welche in
der Südostecke des spätrömischen Castrums steht,
umbauen. Der Bauherr und der Unternehmer zeigten grosses

Interesse für das antike Mauerwerk. Die östliche
Castralmauer wurde von der Südostecke bis hinauf zur
Hauptgasse sichtbar. In der Ecke kam ein Turm zum

17 JbSGU 1971
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Vorschein. Er steht 2 m über die Innenwände der
Castralmauer vor. Das Fundament des Turmes und der
Südmauer ist doppelt gestuft. Eine Steinlage bildet das

untere Fundament. Die obere Stufe, die 1,2 m hoch
ist, zählt drei bis vier Steinlagen. Nach spätrömischer
Manier wurde das Fundament aus grossen Quadersteinen

errichtet. Viele ursprüngliche Architekturstücke

oder Grabsteine (Spolien) dienten hier in zweiter
Verwendung. Der eigentliche Eckturm steht schief auf
dem Fundament. Wahrscheinhch ist er während des

Baus oder wenig später gegen Süden gekippt. Die
Ursache für diese Senkung mag im nachgiebigen
Baugrund liegen, floss doch damals in der Nähe die Aare
vorbei. In die Lücke zwischen Fundament und schiefer
Turmbasis bauten die Römer einen Keil. Bei den
Aufnahmen für den Castrumsplan stellt Geometer E. Tata-
rinoff-Eggenschwiler im Jahre 1939 einen grossen
Mauerrest ausserhalb der Castrumsecke fest. Möglicherweise

gehört dieser zu einer Mauer, die den krummen
Eckturm von aussen her stützte. Westhch des Turmes
befindet sich in der südhchen Castralmauer eine Schlupfpforte.

Eine entsprechende Pforte nördhch des Eckturmes

war wegen neuerer Verbauungen nicht mit Sicherheit

nachzuweisen.

Der Südosteckturm ist eine bedeutende neue
Feststellung zu Solothurns Castrumsbau. Die schiefe
Stellung des Turms, zusammen mit der Unterkeilung sowie
die Schlupfpforte sind selten beobachtbare Details.
Diese Gründe sprachen dafür, das römische Bauwerk
zu erhalten und zugänglich zu machen. Der Besitzer
erklärte sich freundlicherweise einverstanden, den
südlichen Teil seiner Liegenschaft durch eine Mauer vom
Geschäftslokal abzutrennen und den Zugang zum
interessanten Eckturm durch eine Türe zu ermöghchen.

Das Material, das innerhalb der Ecke des Castrums

ausgehoben wurde, bestand aus der römischen Hinterfüllung

der Mauer und jüngeren Überresten. Die
römischen Funde sind grösstenteils ins späte 2.
Jahrhundert zu datieren. - MS Solothurn. - E. Müller, Jahrbuch

f. sol. Geschichte 38, 1965, 2790".

Hauptgasse 41 (Zunfthaus zu Wirthen). Um einen
Öltank unterzubringen, erweiterte man im Juni 1964
den an die Hauptgasse anstossenden Keller gegen Nordosten.

Es zeigte sich, dass der wegzuschaffende
Bodenkomplex weitgehend aus intakten römischen
Kulturschichten bestand. Von 320 cm bis 182 cm unter der
Kellerdecke lag gelber sandiger Lehm, der nur zwei
Ziegelfragmente enthielt, also praktisch fundleer war.
Darüber dehnte, sich graubrauner Lehm aus, der mit
Holzkohlen durchsetzt war. Von 164 cm bis 122 cm
(unter der Kellerdecke) waren im Lehm massenhaft

Ziegelfragmente eingebettet. Das Hangende bestand
aus Steinen und grauem Lehm. Trotz schwacher

Schichtung war dieses Material nicht mehr in ursprünglicher

Lage. Ungefähr in der Mitte des Tankraumes
wurde eine römische Mauer angegraben. Die Dicke und
der Verlauf der Mauer waren leider nicht mit Sicherheit

festzustellen.
Auf Grund der Kleinfunde Hessen sich deuthch zwei

zeitlich verschiedene Horizonte ermitteln. Der
Schichtkomplex zwischen 182 cm und 122 cm (unter der

Kellerdecke) hatte sich im 1. Jh. n. Chr. gebildet (Fragmente

von Töpfen in Spätlatenetradition, von
handgeformtem Kochgeschirr und eine Randscherbe eines

Terrasigillata-Tellers vom Typ Hofheim 1 aus der
1. Hälfte des 1. Jh.). Die Funde des Hangenden sind

grossenteils ins 2. Jh. zu datieren. Einzelne Stücke aus
dem ersten Jahrhundert deuten darauf hin, dass dieses

Material nicht einheitlich und folglich umgelagert worden

ist. Rotbemalte Verputzstücke, die in diesem obern
Teil gefunden worden sind, weisen auf einen gut
ausgestatteten Innenraum hin. Auf einem Verputzstück
trennt ein weisser Streifen die röte Fläche von einem

graubraunen Feld ab. - MS Solothurn; E. Müller, Jahrbuch

f. sol. Geschichte 39, 1966, 34off

Roter Turm. Bei Aushubarbeiten beim Roten Turm,
innerhalb des Castrums, wurden 1961 über latènezeitlicher

Keramik gefunden : 1. Republ. römischer Denar
des T. Titurius L.f. Sabinus (88 v. Chr.), 17,5 mm,
2,81 g, Sydenham CRR 698. - 2. As des Augustus
(10-3 v. Chr.), Lugdunum, 26,1 mm, 10,495 g, RIC 360.

- 3. As des Augustus wie Nr. 2, 26,9 mm, 10,37 g. -
4. As des Augustus (11/12 n. Chr.), Rom, 28,7 mm,
9,83 g, RIC 217. - 5. As des Claudius (41-54), Rom,

27,1 mm, 9,16 g, RIC 69.

Liegenschaft Bregger. Ausserhalb des Castrums kamen

1962/63 zum Vorschein: 1. As des Galba (68/69), R°m>

27 mm, 9,62 g, RIC 52 var. Vs. Lorbeer. - 2. As des

Marcus Aurelius (161), Rom, 26,5 mm, 9,68 g, RIC
801 var. ohne Kranz, BMC 854.

Kreditanstalt. Innerhalb des Castrums fand man 1963 :

Quadrans des Claudius (42), Rom, 17,4 mm, 2,645 g>

RIC72.-MS Solothurn.-H. Jucker, SM 15, 1965,160.

Von unbekannter Fundstelle stammt ein As des

Kaisers Tiberius, BMC I, 146, 161, Taf. 26, 7, schlecht
erhalten. - Privatbesitz. - H. Jucker, SM 16,1966, 180.

Südlich des Hauptbahnhofes, LK 1127, 607 925/228 025.
Beim Aushub einer Baugrube für einen Neubau wurde
1966 ein römischer Brennofen angeschnitten. Max
Zuber übernahm die Notgrabung.

Die Grabungsstelle befindet sich südöstlich der
Wartehalle SZB auf dem Areal des ehemaligen barocken
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Bauernhauses «Falkensamer». Am io. Juni 1966 kamen
römische Dachziegelfragmente auf dieser Baustelle zum
Vorschein. Im Verlauf einer kurzen Grabung fanden
sich die Reste eines Ziegelbrennofens, welcher jedoch
bei der Errichtung des Kellers des Falkensamerhauses -
in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts - zu einem Drittel
in seiner Grundausdehnung zerstört worden ist. Man
fand noch den durch Tonplatten von 25 x 25 x 3,5 cm
belegten, axialen Heissluftschacht. Die Länge konnte
auf 3,2 m festgestellt werden. Die seitlichen Heissluft-
kanäle, welche wie der Hauptgang stark verkhnkert
waren, waren nur noch in südlicher Richtung bis auf
die Höhe von 70 cm teilweise erhalten. Ausser vielen
tausenden, zur Hauptsache typischen römischen
Dachziegelstücken, fanden sich nur Mauerziegelstücke und
Bodenplattenstücke (keine Keramikscherben) sowie ein
16 cm langes Stück zusammengedrücktes Bleirohr. Die
Feuerstelle war nicht mehr vorhanden.

Bei den weiteren Aushubarbeiten kam noch ein
zweiter Brennofen zum Vorschein, der durch den

Bagger jedoch teilweise zerstört wurde. Bei dieser
Anlage war der Heizgang zum Teil noch erhalten; das

Praefurnium nicht mehr. Die südöstlichen Heissluft-
gänge konnten bis auf die äussere Ummantelung
freigelegt werden. Die Länge betrug 5,4 m, die max. Breite
1,75 m und die max. Höhe 1,10 m. Der noch bestehende

Teil wies 8 Züge auf, die alle ebenfalls stark verkhnkert
waren. Dies weist auf eine längere Benützungsperiode
hin. Die Heissluftkanalpfeiler waren vorwiegend aus

Dachziegeln erstellt worden.
Unter dem vorgefundenen Ziegelmaterial fanden sich

Bruchstücke von Leistenziegel, Hohlziegel,
Heizröhren (Tubuli), Suspensuraplatten. - MS Solothurn;
Jahrbuch f. sol. Geschichte 40, 1967, 466ff.

legen von Kanalgräben über den Platz zwischen der

neuen Milchtrocknungsanlage und dem Hauptgebäude
der Verbandsmolkerei südlich davon konstatierte man
1968 erneut die Schicht mit Kohleeinschlüssen und
römischen Ziegelfragmenten. Damit drängt sich der
Schluss auf, dass der Ort im Bereich einer römischen
Ruine liegt. - HM Thun. - H. Buchs, Jahresberichte
Hist. Museum Schloss Thun 1967, 37h und 1968, 59;
F. Michel, Tierreste aus römischer Zeit vom Schwäbis,

Jahresbericht Hist. Museum Thun 1969, 46ff.

TAMINS GR

Gräberfunde 1966: siehe S. 191.

TAVANNES BE

La Tanne, route romaine. Bibliographie: R.

Moosbrugger, Ein unbekanntes Stück Römerstrasse im Jura,
Provincialia, Festschrift R. Laur 1968, 406-409, 4 ill.

TEGNA TI

Castello dì Tegna. Bibliografia: H. Lieb, Lexicon

Topographicum der römischen und frühmittelalterlichen

Schweiz, Bd. 1 : Römische Zeit, Süd- und
Ostschweiz, Bonn 1967, 134-136.

THUN BE

Allmendingen. Bibliographie: Georges Grosjean,
Ortung und Masse im gallo-römischen Tempelbezirk von
Thun-Allmendingen, Jahresbericht Hist. Museum
Schloss Thun, 1968, 48-58, 1 Faltplan.

Bibliographie: Suzanne Tassinari, Patères à manche

orné, Gallia 28, 1970, 127SS. (S. 142: Exemplar aus
TRIN GR

Solothurn).

STEFFISBURG BE m
Schwäbis. Im Jahre 1962 konnten in der Baugrube

rar das Hauptgebäude der neuen Verbandsmolkerei
römische Leistenziegel, Tonplatten- und Tuffquaderfragmente

festgestellt werden. Kurz vor Neujahr 1968

wurde etwa 80 m nordwestlich der damahgen Fundstelle

eine weitere Baugrube ausgehoben, wobei eine

kompakte schwarze Brand- und Kulturschicht zutage
trat. Sie mass rund 10 cm, erstreckte sich über mehrere

100 m2 und lief unter dem vorderhand noch freien
Platz gegen das Hauptgebäude hin weiter. Es konnten
ziemhch viele kleine Keramikfragmente, recht gut
erhaltene Eisenreste, ein Schlüssel, Nägel, Tierknochensplitter

und Holzspäne gesammelt werden. Beim An-

Digg. Die im JbSGU 43, 1953, 112 gemeldete Münze
(Sesterz) des Kaisers Maximinus Pius (235-238 n. Chr.)
gelangte ins Rätische Museum Chur. - Jahresbericht
Hist.-Ant. Gesell. Graubünden 88, 1958 (1959), XV.

UNTERENTFELDEN AG

Römerstrasse Vor wenigen Wochen wurde in
Unterentfelden, zwischen Uerke und Suhrenmattstrasse, eine

57 m lange Baugrube ausgehoben. Eine etwa 70 cm
dicke Erd- und Humusschicht sowie die darunterliegende

Schotterschicht konnte vom Trax ohne

Schwierigkeiten ausgehoben werden. Längs durch die

ganze Baugrube zeichnete sich eine vier Meter breite
Zone ab, die aus einem betonharten Material bestand,
das unmittelbar auf dem Schotter lag und von der dort
recht ausgeprägten Erdschicht überdeckt war. Da die
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Traxarbeiten des Wetters wegen nicht unterbrochen
werden konnten, musste die eigenartige Erscheinung im
sonst ungestörten Boden der Uerke- und Suhreebene so
rasch wie möglich untersucht werden. In etwa vier
Meter Breite zog sich die 30 bis 50 cm dicke Schicht
schnurgerade durch die Baugrube. Das Material war
derart hart, dass der 20-Tonnen-Trax um keinen Zentimeter

einsank. Nur wenn er mit der Schaufel unten
einhakte und die Schicht hob, Hessen sich mächtige Brok-
ken absprengen. Im einzelnen war dieses Material sandig

und körnig, teilweise braun gefärbt, schichtweise
aber auch kohlschwarz. An einzelnen Stellen waren
Ziegelbrocken eingebacken, und hin und wieder fanden
sich Stücke von Schlacke und Glasfluss. Das Ganze
erweckte den Eindruck von einem gegossenen Trassee.
Das Material muss wohl in einem primitiven «Hochofen»

in der unmittelbaren Umgebung vorbereitet worden

sein. An der Stelle, wo die Uerke vor der Melioration

im Jahre 1942 ihren Lauf hatte, war das eigenartige
Trassee unterbrochen. Nach etwa fünf Metern Hess sich
die Fortsetzung finden. Nun bog diese ausserordentlich
harte Schicht nach Süden ab. Als man anlässlich der
erwähnten Melioration das neue Uerkebett grub, stiess

man ebenfalls auf das harte Material, ohne ihm jedoch
Beachtung zu schenken.

Lage und Ausmasse des merkwürdigen Materials
lassen vermuten, dass es sich um ein altes Strassen-

trassee handelt. Wie aber soll es topographisch und"
zeitlich eingeordnet werden Für ein recht hohes Alter
spricht einmal, dass sich über der fraglichen Schicht
sehr viel Erde resp. Humus gebildet hatte. Unter dieser

zog sich eine dünne, schwarze Schicht hin, in der wir
eine frühere Pflanzen- und Humusschicht erkennen
können. Im Bereich des « Strassenkörpers » war sie etwas

abgesenkt und erreichte das Niveau der Oberfläche des

Trassees. Jahrzehntelang war das ganze Gebiet mit
Obstbäumen bepflanzt gewesen. Die alte Anlage muss
demnach viel älter sein als die Häuser an der Suhren-
mattstrasse. Auf dem Plan von H. U. Fisch aus dem

Jahre 1687 sind die topographischen Verhältnisse
bereits dieselben wie heute. Folglich muss die Anlage noch
älter sein. Auf dem Niveau des Trassees fand man ein

ganzes Nest von Tierknochen und mehreren Keramik-
Bruchstücke, die vom Kantonsarchäologen, H. R.

Wiedemer, ins 13. Jahrhundert datiert wurden. Zu dieser

Zeit muss demnach die «alte Strasse» an der
Bodenoberfläche noch sichtbar gewesen sein. Nun wissen wir
aber über den mittelalterlichen Strassenbau fast gar
nichts. Im allgemeinen benutzte man die Römerstrassen,
soweit sie noch erhalten waren. Ob also unser Trassee

einem Strassenzug aus dem 13. Jahrhundert angehört
oder bedeutend älter ist, lässt sich aus den Niveauverhältnissen

und den genannten Funden nicht entscheiden.

Einen gewissen Hinweis erhalten wir jedoch durch

Einzelheiten der Konstruktion. Die gegossene Masse
des Strassenkörpers liegt streckenweise auf dem Schotter

auf. Dort jedoch, wo sich Vertiefungen und Wasserläufe

befanden, hatte man das Niveau in der Weise
ausgeglichen, dass man graublauen Lehm einfüllte und
kleine Pfähle zur Verfestigung einschlug. Durch die

unter Luftabschluss stattfindende Wirkung der Feuchtigkeit

setzte sich das Holz grossenteüs in Holzkohle um
(Inkohlisation). -y

Dank der Verwendung naturwissenschaftlicher
Methoden konnte schliesslich eine überraschende, aber
doch überzeugende Datierung gefunden werden. Im
Paläontologischen Institut der Universität Zürich wurden

die Knochen Pferd, Rind, Ziege und Schwein
zugewiesen. Beim Pferd handelt es sich um ein sehr kleines

Tier, etwa von Eselgrösse. Das verkohlte Holz aus
der Substruktion des Trassees konnte mit der C14-Methode

untersucht werden. Das Ergebnis war völlig
überraschend: Es ergab sich ein Alter von 1060^80
Jahren. Die mittlere Datierung verweist unsern
Fundkomplex demnach ins spätere 9. Jahrhundert. In der
Technischen Stelle Holderbank untersuchte man das

Schlackenmaterial ebenfalls : die chemische Analyse
ergab einen bedeutenden Eisengehalt, und die Schlacken,
die aus einem primitiven Schmelzprozess stammen müssen,

sind teilweise mit natürlichem, sandig-kalkigem
Material verkittet. Die vor einigen Jahren in unmittelbarer

Nähe nachgewiesene Eisenschmelze dürfte für
den Bau des auf etwa 300 Meter nachgewiesenen
Strassenkörpers das Material geliefert haben1. Natürlich
stellt sich hier auch die Frage nach der Herkunft des

Eisenerzes. Die genauere Untersuchung im Gelände

zeigte, dass nur das Oberholz in Aarau in Frage kam.
Bohnerztaschen Hegen hier in nur 1-2 Meter Tiefe; es

liegt also viel näher an der Oberfläche als im bekannten

Erzbaugebiet nördhch der Aare.
Wie sind nun die Funde regionalgeschichthch

einzuordnen In grossen Zügen ist wohl der römerzeithche
Verlauf der «Suhretalstrasse» bekannt. Ausgerechnet im
Räume von Unterentfelden wurde sie aber in
karolingischer Zeit verlegt. Auf die Anfänge des Dorfes
Unterentfelden, wo bezeichnenderweise frühere Funde

fehlen, fällt mit der Datierung der primitiven
Eisenverhüttung und des auffallenden Strassenkörpers ein

neues Licht. - Aargauer Tagblatt 7.10.1968 ; Der Postillion,

Entfelder Nachrichten, 10, 1969, 6-16, mit 3

Abbildungen. Alfred Lüthi

1 Siehe JbSGU 51, 1964, 120.
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VERSAM GR

Kirche. Das rätische Museum erhielt 1958 eine im
Jahre 1949 im Garten hinter der Kirche gefundene
Münze (Sesterz) des Kaisers Titus Flavius Domitianus
(51-96 n. Chr.). - RM Chur. - Jahresbericht Hist.-
Ant. Gesell. Graubünden 88, 1958 (1959), XV; vgl.
JbSGU 43, 1953, 109.

WALENSTADT SG

Berschis: Sankt Georgsberg. Bibliographie: H. Lieb/
R. Wüthrich, Lexicon Topographicum der römischen
und frühmittelalterlichen Schweiz, Bd. 1, Bonn 1967,
2 3f.

WIESENDANGEN ZH

Bibliographie: Hans Kläui und Karl Mietlich,
Geschichte der Gemeinde Wiesendangen, Neujahrsblatt
der Stadtbibliothek Winterthur 300, 1970 (S. 3ff. :

römische Zeit).

&1"W/'WINDISCH AG

^-^Heumatten, LK 1070, 658700/257680. Anlässlich
einer Katastermessung im Auftrage der Gemeinde
Windisch stiess D. Buser mit seinen Studierenden der
HTL Brugg-Windisch auf eine schwarzgefärbte Ackerfläche,

die zahlreiche Bruchstücke von Leisten- und
Hohlziegeln enthielt. Eine eingehendere
Oberflächenuntersuchung ergab folgende Funde: Falzziegel mit
dem Stempel der 21. Legion, verschiedene Bruchstücke
von schwarzer, gelblicher und grober Keramik. Mörtelstücke

mit einem sehr harten Mörtel, Stücke von
Ziegelmörtel und einzelne Tuffbrocken konnten ebenfalls

festgestellt werden. Einzelne Nägel und Eisen-
¦ klümpchen könnten von einer Dachkonstruktion stam-
mehT' Besonders auffallend war aber ein kopfgrosses
Schlackenstück, das Eisenreste zu enthalten schien.
H. R. Wiedemer machte mich schon vor etwa zwei
Jahren darauf aufmerksam, dass im Areal von Vindonissa

häufig Schlacken gefunden würden, deren
Herkunft unklar sei. Man müsste vielleicht an die Tatsache
erinnern, dass im 18. Jh. im benachbarten Lindhof-
Gebiet nach Bohnerz gesucht wurde. Es wäre denkbar,
dass schon in römischer Zeit dieses Erzvorkommen
bekannt war und ausgebeutet wurde. Einige Erdproben
des Siedlungsgebietes konnte ich auf den Phosphatgehalt

hin untersuchen lassen. Die Ergebnisse waren
aufschlussreich : In der ziemhch scharf umgrenzten
Fundzone beliefen sich die Farbek_qeiten auf 30 und 40,
d. h. die Farbtönung entsprach den höchsten
Vergleichswerten. Etwa 20 Meter ausserhalb der Fundzone

betrug der Farbwert nur 10 Einheiten, ein Hinweis,
dass der renzente Phosphatzuwachs nicht Ursache der
hohen Werte sein kann. Alfred Lüthi

Vindonissa. Bibliographie : Hugo Doppler, Die Münzen

der Grabung Windisch-Breite 1966, Windisch-
Scheuerhof 1967 und Windisch-Friedhoferweiterüng
1967, JbGPV 1967 (1968), 51-62, 4 Abb. - Pierre und
Jenny Engel, Römische Keramik aus dem Bereich des

Castrum' Vindonissense, JbGPV 1968 (1969), 40-56,
3 Abb. - EHsabeth Etthnger, Spätrömische, graue
Stempelkeramik in Vindonissa, JbGPV 1968 (1969)

27-39> 6 Abb. - Victorine von Gonzenbach,
Kleinmotive des 2. Jh. n. Chr. und Militär in Vindonissa,
JbGPV 1967 (1968), 7-30, 8 Abb. - Wolfgang Hübe-

ner, Rädchenverzierte Argonnensigillata aus Vindonissa

(mit Anhang : EHsabeth EttHnger, Nachweise zur
Verbreitungskarte), JbGPV 1968 (1969), 7-26, 8 Abb. -
Oswald Lüdin, Die Ausgrabungen in Windisch 1967,

mit einem Beitrag von Hans Rudolf Wiedemer, JbGPV
1967 (1968), 31-50, 5 Abb., 3 Planbeilagen. - O. Lüdin,
Ausgrabung Windisch-Scheuerhof 1967/68, JbGPV
1968 (1969), 59-72, 6 Abb., 2 Faltpläne. - Hans Rudolf
Wiedemer, Terra sigillata-Kelch mit Amphorendarstellungen

aus Vindonissa und La Graufesenque, JbGPV
1968 (1969), 57-58, 2 Abb.

WINKEL ZH

Seeb. Zum Brunnenhaus der römischen Siedlung vgl.
Walter Drack, Zur Wasserbeschaffung für röm.
Einzelsiedlungen, gezeigt an schweizerischen Beispielen,
Provincialia, Festschrift R. Laur-Belart 1968, 2490".,
insbes. 2Ó2ff. mit Plandokumentation.

WINTERTHUR ZH

Oberwinterthur: Römerstrasse 147/151. Ehe mit dem

Neubau Römerstrasse 147/151 begonnen wurde, konnte
das Terrain vom 3. bis 13. Juni und vom 3. bis 14.

August 1961 gründhch untersucht werden. Bei aUen

4 Sondier-Schnitten zwischen dem «Haus zum Frieden»
und dem Rest. Frohsinn lag der anstehende Lehm
ungefähr 1,5 Meter unter der heutigen Oberfläche, und
zwar sowohl in der Nähe der Römerstrasse als auch am
nördlichen Ende. Darüber lagerte eine durchschnittlich

30 cm mächtige, dunkle, mit wenigen Keramikscherben
und Ziegelfragmenten durchsetzte steinig-humöse
Schicht, der römische Horizont. Eine eigenthche
Kulturschicht konnte jedoch nirgends gefasst werden.

An römischen Funden konnten Keramikscherben
und Leistenziegelfragmente sichergestellt werden.

Die frühesten datierbarën Scherben stammen nach

E. EttHnger aus tiberischer Zeit (14-37 n- Chr.). Das
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älteste Stück ist ein Fragment einer italischen Platte
der Form «Haltern 2». Dem weiteren 1. Jh. n. Chr. sind
rund 20 Scherben zuweisbar, während etwa 7 dem
2. Jh.- angehören. Sigillata-Importe sind aus La Graufesenque,

Lezoux und aus dem Elsass festzustellen. Der
Bestand enthält wiederum sehr viel Nigra-Ware, wie
sie für die Nordostschweiz sehr typisch ist. Vor allem
auffällig sind Schultertöpfe mit mehreren Bändern von
Rädchenmustern, wie sie zum Beispiel seinerzeit in
einem Töpferofen in Kempraten gefunden wurden.
Dazu kommen Töpfe mit plastischen Horizontalringen
und glänzend schwarzem Überzug. Krüge sind relativ
selten. - SLM Zürich und Heimatmuseum Winterthur.
- W. Drack, ZD 2, 1960/61, 9 5 f.

Oberwinterthur: Römerstrasse 162. Im April 1961 Hess

die kantonale Denkmalpflege die rechtzeitig gemeldeten
Aushubarbeiten an der Römerstrasse 162 überwachen.
Die Fundstelle liegt südlich angelehnt an die Römerstrasse

und rund 50 Meter westlich der Einmündung
der Hohlandstrasse in jene. Man hoffte daher, klare
Funde und Befunde für die Zeit des römischen Vicus
des 1. und 2. Jahrhunderts zu erhalten. Entgegen aber
diesen gehegten Erwartungen stellten sich keine
überraschenden Ergebnisse ein. Es konnten mehrere
gestörte, jedoch sozusagen fundarme, teils humöse, teils
sandig-lehmige Schichten gefunden werden. In 1,5 m
Tiefe unter Bodenoberfläche Hegt der anstehende
Lehm. Einzig an zwei Stellen der geöffneten
Baugrube Hessen sich einerseits mehrere römische Keramikscherben

und anderseits die untersten Elemente eines

von Nordwesten nach Südosten streichenden römischen
Mauerzuges fassen. Die Ruine des römischen Gebäudes

liegt also unter der Römerstrasse und erstreckt sich
südöstlich wohl bis unter die Westpartie des Hauses
Hohlandstrasse 2. Über dem Mauerfundament lagerte
noch eine Kulturschicht aus der Zeit nach der
Zerstörung.

Die von Frau E. Ettlinger untersuchte Keramik ergab
folgendes Bild : Die Keramik zeigt die kleinteilige,
gemischte Zusammenstellung von feinem Tafelgeschirr
und einfacherer Gebrauchsware, wie sie für Siedlungs-
(Abfall-)schichten charakteristisch ist. Die Sigillaten und
die sonstige feinere Keramik ergaben folgende Zahlen

an sicher datierbaren Stücken: Frühes 1. Jh. n. Chr. :

8, mittleres 1. Jh.: 10, spätes 1. Jh.: 12. Allgemein ins
1. Jh. zu weisen sind: 11, ins 2. Jh.: 2-4. Die frühesten
Stücke sind einheimische Sigillata-Imitationen, etwa
um 20-30 n. Chr. zu datieren. Die Hauptmasse fällt ins
mittlere und späte 1. Jh., und mit absoluter Sicherheit
aus dem 2. Jh. stammen nur 2 kleine Scherben. Die
Sigillata-Importe kamen aus La Graufesenque und
Banassac in Südfrankreich, ein Stück aus dem Elsass.

Die Gebrauchsware mit ziemlich vielen Nigra-Formen

fügt sich zeitlich in den gleichen Rahmen.
Zürich. - W. Drack, ZD 2, 1960/61, 96h

SLM

WITTNAU AG

Wittnauerhorn. Bibliographie: Egon Gersbach, Zur
Baugeschichte der Wehranlagen auf dem Wittnauer-
horn in spätrömischer Zeit und im frühen Mittelalter,
Provincialia, Festschrift R. Laur-Belart 1968, 551-569,
1 Taf., 5 Abb.

^NB1]f Ebnet, Heidenkapelle, LK 1087, 619^670/253 560.
' Ein Leitungsgraben beim Hof Ebnet erwies sich als

Fundgrube römischer Keramik. Th. Strübin, der die
Stelle 1959 entdeckt hatte, organisierte in den Jahren
i960 und 1961 eine Grabung, wobei die Fundamentmauern

eines römischen Gebäudes freigelegt werden
konnten. - KMBL Liestal. - Baselbieter Heimatbuch

10, 1969, 258.

ZIZERS GR

Neues Schulhaus. Streufund: Münze (Sesterz) der

Lucilla, Gattin des Vero, 164-169 n. Chr., BMC IV 571,
1163, C 54. - RM Chur. - Jahresbericht Hist. Ant.
Gesell. Graubünden 99, 1969 (1971) 13.

FRÜHMITTELALTER
HAUT MOYEN ÂGE
ALTO MEDIO EVO

5. Jh.-Ende des 1. Jahrtausends n. Chr.

AESCH BL

Steinackerstrasse/Grienweg. Bei Kanalisationsarbeiten

an der Ecke Steinackerstrasse/Grienweg (LK 1067,
611 827/258 366) wurde ein beigabenloses Grab an der
südlichen Randzone eines alamannischen Gräberfeldes

angeschnitten. - Baselbieter Heimatbuch 10, 1966, 239.
Theodor Strübin

ALLSCHWIL BL

Klarastrasse. Das an der Klarastrasse, LK 1047,
607 290/266 860, gefundene frühmittelalterliche Platten-
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