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AU X  P O R T E S  D E  V I N D O N I S S A  —  
H A B I T E R  E T  T R AVA I L L E R  DA N S  U N  Q U A R T I E R 
A R T I S A N A L ,  DA N S  L E S  C A N A B A E  D U  C A M P 
L É G I O N N A I R E  ( W I N D I S C H  Z I V I L S I E D LU N G 
W E S T  2006 – 2008)

Traduction: Catherine Leuzinger-Piccand

F O U I L L E S  2006 –2009
Depuis toujours, les spécialistes de l’archéologie provinciale 

romaine considèrent Vindonissa / Windisch (AG) ▶ 1 comme 
castra hiberna. Pourtant, les occupations civiles qui s’y rat-
tachent n’ont été qu’effleurées par les chercheurs. Les fouilles 
entreprises à Windisch «Vision Mitte» de 2006 à 2009 con-
cernaient une surface d’environ 15 000 m2, située à l’ouest du 
camp légionnaire, offrant pour la première fois un large aperçu 
de l’habitat civil oriental. La zone fouillée était traversée par 
deux voies romaines. L’une conduisait en direction du pont 
enjambant l’Aar, près de l’actuelle ville de Brugg, pour se pour-
suivre en direction d’Augusta Raurica; l’autre se dirigeait vers 
l’ouest du Plateau suisse et Aventicum. Les deux voies partaient 
de la via principalis. De part et d’autre de la route menant à 
Augusta Raurica, on a pu établir la présence de tout un quartier 
d’habitation romain.

En 2009, au moment de l’aboutissement des fouilles, 
l’Université de Bâle a mis sur pied la «Vindonissa-Professur». 
Dans le cadre de cette chaire d’enseignement, on a pu assurer 
une étude interdisciplinaire des fouilles. L’emprise des zones 
fouillées et les innombrables structures dégagées impliquaient 
cependant de poser des choix.

V O R  D E N  T O R E N  V O N  V I N D O N I S S A  —  
W O H N E N  U N D  A R B E I T E N  I N  E I N E M  H A N D 
W E R K E R Q U A R T I E R  I N  D E N  C A N A B A E  D E S 
L E G I O N S L AG E R S  ( W I N D I S C H  Z I V I L S I E D LU N G 
W E S T  2006 – 2008)

Hannes Flück

A U S G R A B U N G  2006 –  2009
Vindonissa / Windisch (AG) ▶ 1 ist in der provinzialrömi-

schen Forschung seit jeher als castra hiberna bekannt. Die zu-
gehörigen Zivilsiedlungen waren bisher kaum ein Thema der 
Forschung. Die Grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006–
2009, welche eine Fläche von rund 15 000 m2 im Westen des 
Legionslagers umfassten, gewährten erstmals einen grossflä-
chigen Einblick in die sog. Zivilsiedlung West. Das ergrabene 
Gelände wurde durch zwei römische Strassen gegliedert. Da-
von führte eine in Richtung des Aareüberganges beim heu-
tigen Brugg und weiter nach Augusta Raurica, die andere in 
Richtung westliches Mittelland und nach Aventicum. Ursprung 
beider Strassen war die via principalis. Beidseits der Strasse 
nach Augusta Raurica konnte ein ganzes römisches Quartier 
erfasst werden.

2009 – gleichzeitig mit dem Abschluss der Grabungen – 
wurde an der Universität Basel die Vindonissa-Professur ein-
gerichtet. Innerhalb dieses Lehrstuhles bot sich die Möglich-
keit einer interdisziplinären Auswertung der Ausgrabungen. 
Die Grösse der untersuchten Fläche und die schiere Zahl der 
dabei aufgedeckten Befunde machten aber eine Fokussierung 
notwendig.

siehe | voir | vedi | see 5
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O U T S I D E  T H E  G AT E S  O F  V I N D O N I S S A  —  
L I V I N G  A N D  W O R K I N G  I N  A  Q U A R T E R  F O R 
H A N D I C R A F T S  I N  T H E  CANABAE  O F  T H E  L E G I O 
N A R Y  C A M P  ( W I N D I S C H  Z I V I L S I E D LU N G  W E S T 
2006 – 2008)

Translation: Andrew Lawrence

E X C AVAT I O N S  2006 –2009
In provincial Roman research Vindonissa / Windisch (AG) ▶ 1  

has always been known as a castra hiberna.
Up to now, the civil settlements have hardly been a research 

topic. Covering an area of 15 000 m2 and situated to the west 
of the legionary camp, the excavations Windisch «Vision 
Mitte» 2006–2009 have now offered an insight into the wes-
tern civil settlement. 

The excavated terrain was subdivided by two roman roads. 
One of which led towards the Aare crossing in modern-day 
Brugg and then further on to Augusta Raurica, the other led 
to the western Swiss Plateau and on to Aventicum. The starting 
point of both roads was the via principalis. 

On both sides of the road to Augusta Raurica, a whole Ro-
man quarter was able to be documented. 

In 2009, at the same time when the excavations were fini-
shed, the Vindonissa-Professur was established at the Univer-
sity of Basel. 

Within the scope of this chair, the possibility arose for an 
interdisciplinary excavation report. However, the size of the 
area investigated and the sheer amount of excavated structures 
called for a focussing of the project.

A L L E  P O R T E  D I  V I N D O N I S S A  —  
A B I TA R E  E  L AV O R A R E  I N  U N  Q U A R T I E R E 
A R T I G I A N A L E  N E L L E  C A N A B A E  D E L  C A M P O 
 L E G I O N A R I O  ( W I N D I S C H  Z I V I L S I E D LU N G 
W E S T  2006 – 2008)

Traduzione: Luisa Bertolaccini

G L I  S C AV I  2006 –2008
Vindonissa / Windisch (AG) ▶ 1 è da sempre nota, nell’ambito 

della ricerca delle province romane, come castra hiberna. Fino 
ad ora solo raramente gli insediamenti civili associati sono stati 
tematizzati nella ricerca. Gli scavi Windisch «Vision Mitte» 
2006–2009, i quali interessarono un’area di ca. 15 000 m2 
nella parte occidentale dell’accampamento, hanno permesso 
per la prima volta di volgere uno sguardo su vasta scala 
all’insediamento civile occidentale. L’area analizzata era sud-
divisa da due vie romane. L’una portava al passaggio dell’Aar 
nei pressi dell’odierna Brugg e proseguiva per Augusta Raurica, 
l’altra invece portava in direzione del Mittelland occidentale 
fino ad Aventicum. La via principalis dava origine a tutte e due 
le strade. Da ambo i lati della via per Augusta Raurica è stato 
possibile rilevare un intero quartiere di epoca romana.

Nel 2009 – contemporaneamente al termine degli scavi 
– all’università di Basilea fu istaurata una cattedra per Vindo-
nissa. In seno ad essa fu resa possibile l’analisi interdiscipli-
nare degli scavi. L’ampiezza dell’area considerata e l’immenso 
numero dei contesti scoperti hanno però reso necessario una 
focalizzazione.

siehe | voir | vedi | see 12
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L’ É L A B O R AT I O N
La présente étude s’articule autour de la subdivision an-

tique du terrain et s’intéresse aux structures architecturales 
romaines dégagées au nord de la voie menant à Augusta Rau-
rica ▶ Beilage 24. Une restriction chronologique découlait de 
cette délimitation géographique, correspondant à la période 
d’occupation du camp légionnaire. Les parcelles situées au sud 
de la voie mentionnée, dont l’utilisation a certainement per-
duré jusqu’à la fin du 2e s. apr. J.-C., feront l’objet d’une étude 
ultérieure.

Afin d’établir l’insertion chronologique (chap. VI) des struc-
tures présentées au chap. IV, on a procédé à l’étude de la tota-
lité des monnaies, de la céramique d’une parcelle, ainsi que de 
complexes de mobilier choisis (chap. V.3). Pour deux parcelles, 
on a effectué des études archéozoologiques (chap. V.4), alors 
que les analyses archéobotaniques (chap. V.5) se sont limitées 
à des structures choisies. Sur la base de l’étude des structures 
et du mobilier, on propose par ailleurs des réflexions sur les 
habitants de l’agglomération civile, pour formuler des hypo-
thèses touchant au statut juridique de l’habitat ou de certaines 
parties de celui-ci. Ces réflexions reposent essentiellement sur 
l’étude des fibules (chap. V.2). Enfin, on a eu recours à des ana-
lyses micromorphologiques (chap. VII.5.2.6) et anthropolo-
giques détaillées (chap. V.6) pour répondre à certaines ques-
tions.

Les résultats ont été rassemblés en une synthèse transdisci-
plinaire (chap. VIII), dans le cadre de laquelle les conclusions 
ont été mis en relation d’une part avec le camp légionnaire de 
Vindonissa, et d’autre part avec l’état actuel des recherches sur 
les canabae legionis et sur la région située autour de Vindonissa.

L E  Q U A R T I E R  A U  N O R D  D E  L A  V O I E
Une voie de gravier d’une largeur d’environ 4,65 à 8 m jouait 

le rôle d’axe de cristallisation de l’agglomération civile, dont la 
construction remonte sans doute déjà à l’époque de La Tène 

D I E  A U S W E R T U N G
Die vorliegende Auswertung orientierte sich an der antiken 

Gliederung des untersuchten Areals und behandelt die römi-
schen Baubefunde nördlich der Strasse nach Augusta Raurica 
▶ Beilage 24. Aus dieser räumlichen Beschränkung ergab sich 
eine chronologische Eingrenzung auf die Nutzungszeit des 
Legionslagers. Die Parzellen südlich der genannten Strasse – 
deren Nutzung sicher bis zum Ende des 2. Jh. n. Chr. fortdau-
erte – sollen zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden.

Zur chronologischen Einordnung (Kap. VI) der in Kap. IV 
vorgestellten Befunden wurden alle Münzen, die Keramik 
einer Parzelle sowie ausgewählte Fundkomplexe (Kap. V.3) 
ausgewertet. Für zwei Parzellen konnten archäozoologische 
Untersuchungen durchgeführt werden (Kap. V.4), während 
sich die archäobotanischen Auswertungen (Kap. V.5) auf aus-
gewählte Befunde beschränkten. Ausgehend von den Befund- 
und Fundauswertungen wurden zudem Überlegungen zu den 
Bewohnern der Zivilsiedlung angestellt, um daraus Hypothe-
sen zum Rechtsstatus der Siedlung(-steile) abzuleiten. Diese 
stützten sich insbesondere auf die Auswertung der Fibeln 
(Kap. V.2). Schliesslich wurden einzelne Fragen im Rahmen 
von mikromorphologischen (Kap. VII.5.2.6) und anthropolo-
gischen Detailstudien (Kap. V.6) untersucht. 

Die einzelnen Resultate flossen in eine transdisziplinäre 
Synthese (Kap. VIII) ein, in der die Erkenntnisse einerseits  
in Bezug zum Legionslager Vindonissa gesetzt und anderer-
seits in den aktuellen Forschungsstand zu den canabae legio-
nis  sowie der Siedlungskammer um Vindonissa eingeordnet 
 wurden.

D A S  Q UA R T I E R  N Ö R D L I C H  D E R  S T R A S S E
Kristallisationsachse der Zivilsiedlung West war eine rund 

4,65–8 m breite Kiesstrasse, welche wohl bereits in der Spät-
latènezeit angelegt wurde. Sie wurde mehrfach erneuert – es 
konnten sieben römische und sieben neuzeitliche Strassen-

siehe | voir | vedi | see 315 siehe | voir | vedi | see 395
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T H E  R E P O R T
The excavation report at hand is based on the ancient divi-

sion of the terrain and deals with the Roman period structures 
north of the road to Augusta Raurica ▶ Beilage 24. This spatial 
restriction resulted in a chronological adjustment focussing on 
the time of the legionary camp. The lots to the south of the 
road – which were in use at least until the end of the 2nd cent. 
AD – will be studied at a later date.

For establishing the chronological context (Chap. VI) of the 
structures described in Chap. IV, all of the coins, the pottery 
from one lot, and a selection of find assemblages (Chap. V.3) 
were studied.

In the case of two lots, archaeozoological analyses could 
be carried out (Chap. V.4), while the archaeobotanical 
(Chap. V.5) report is limited to a selection of structures.

The analysis of the structures and find assemblages served 
as a point of departure for considerations on the inhabitants 
of the civil settlements and thus for the forming of hypotheses 
concerning the juridical status of the settlements.

These are especially based on the analyses of the broo-
ches (Chap. V.2). Finally, in-depth micromorphological 
(Chap. VII.5.2.6) and anthropological (Kap. V.6) studies dealt 
with specific questions.

The individual results were compiled in a transdisciplinary 
synthesis (Chap. VIII), in which the conclusions were not 
only contextualized in relation to the legionary camp but also 
to the current state of research on canabae legionis and the sett-
lement area around Vindonissa.

T H E  Q U A R T E R  T O  T H E  N O R T H  O F  T H E  R O A D
The focal axis of the western civil settlement was a 4,5–8 m 

wide gravel road, probably established in Late Latène Period. 
The road was rebuilt numerous times – seven roman period 
and seven modern road beds could be discerned. Up until 
2008, when it was moved, the road kept its original course. 

L’A N A L I S I
La presente analisi si orienta alla suddivisione antica 

dell’area e considera i resti di edifici romani a nord della strada 
che portava ad Augusta Raurica ▶ Beilage 24. Da questa restri-
zione spaziale risulta una limitazione cronologica all’epoca 
di occupazione del campo legionario. Le parcelle a sud della 
strada in questione – l’utilizzo della quale certamente si esten-
deva fino alla fine del II sec. d. C. – saranno analizzate in un 
secondo tempo.

Per l’inquadramento cronologico (cap. VI) dei ritrovamenti 
(cap. IV) sono state analizzate tutte le monete, la ceramica di 
una parcella oltre a complessi scelti (cap. V.3). Per due parcelle 
è stato possibile effettuare analisi archeozoologiche (cap. V.4), 
mentre quelle archeobotaniche sono state limitate a ritrova-
menti scelti (cap. V.5). Partendo dalle analisi di ritrovamenti 
e reperti sono inoltre state effettuate riflessioni a riguardo 
degli abitanti dell’insediamento civile in modo da poter for-
mulare ipotesi rispetto allo status legale dell’insediamento 
ovvero di parti di esso. Quest’ultime si basano in modo par-
ticolare sull’analisi delle fibule (cap. V.2). Infine alcune ques-
tioni sono state valutate attraverso studi micromorfologici 
(cap. VII.5.2.6) e antropologici (cap. V.6). 

I singoli risultati sono stati riassunti in una sintesi transdis-
ciplinare (cap. VIII) all’interno della quale furono messi in 
relazione da un lato con le nozioni sul campo legionario di 
Vindonissa e dall’altro con lo stato attuale della ricerca in me-
rito alle canabae legionis e alla struttura insediativa attorno a 
Vindonissa.

I L  Q UA R T I E R E  A  N O R D  D E L L A  S T R A D A 
Da asse determinante dell’insediamento civile occidentale 

fungeva una via di pietrisco larga all’incirca m 4,65–8, proba-
bilmente già allestita in epoca tardo La Tène. Essa fu ripris-
tinata più volte – è stato possibile distinguere sette strati di 
terrapieno romani e sette di epoca moderna – e fino alla sua 

siehe | voir | vedi | see 23
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finale. Elle a fait l’objet de plusieurs réfections, avec sept coffra-
ges romains et sept autres d’époque moderne; elle a conservé 
le même tracé jusqu’à son abandon en 2008.

Durant les deux premières décennies de l’existence du 
camp légionnaire, la zone était encore utilisée comme nécro-
pole («Horizont I»); toutefois, les sépultures ne se trouvai-
ent qu’au sud de la voie. Au 4e s. apr. J.-C., les tombes furent 
désaffectées et le terrain soumis à une nouvelle parcellisation 
(«Horizont II»), et libéré pour la construction de maisons 
longues («Streifenhaus»). Au nord de la voie, on discerne 
huit parcelles dont l’occupation continue s’insère dans la péri-
ode allant de 30 / 40 à peu après 106 / 7 apr. J.-C. («Horizont 
III»). La construction a fait l’objet d’une subdivision, avec 
les phases III.1 à III.5 ▶ Beilage 16. Durant la phase III.1 ▶ Bei-
lage 17, l’une des parcelles n’était pas bâtie, alors que durant 
la phase III.5 ▶ Beilage 21, une autres parcelle fut utilisée pour 
un rue latérale. Durant les phases III.2 à III.4 ▶ Beilagen 18–20, 
la rangée de bâtiments était continue; elle ne s’interrompait 
qu’entre les parcelles 18 et 20, avec une étroite ruelle destinée 
à l’écoulement des eaux de pluie. De petits incendies marquent 
certaines transitions entre les diverses phases.

I N C E N D I E  R AVA G E U R  V E R S  70 A P R . J.- C .  E T  F I N  D E 
L’O C C U PAT I O N

À la transition entre les phases III.4 et III.5, on décèle une 
nette césure. On retrouve les traces d’un important incendie 
sur la totalité des parcelles étudiées, catastrophe qui a sans 
doute également touché les bâtiments situés au sud de la rue. 
Sur la base de la datation numismatique et céramique ▶ 370 et 
371, on situera cet événement à la fin de l’époque néronienne  /  
au début de l’époque flavienne. Comme le révèle la présence 
de céramique de la XIe légion, retrouvée dans une fosse com-
blée avant l’incendie, et l’imitation d’une monnaie frappée 
sous Vespasien en 71 apr. J.-C., découverte dans les déblais de 
démolition aplanis, l’incendie a dû se produire au début des 

kofferungen unterschieden werden – und behielt bis zu ihrer 
Aufhebung im Jahre 2008 denselben Verlauf.

In den ersten beiden Jahrzehnten des Bestehens des Legi-
onslagers wurde das Gelände noch als Bestattungsplatz ge-
nutzt (Horizont I) – Gräber waren allerdings nur südlich der 
Strasse angelegt worden. Im 4. Jahrzehnt n. Chr. wurde die Ne-
kropole aufgehoben und das Gelände neu parzelliert (Hori-
zont II) und zur Überbauung mit Streifenhäusern freigegeben. 
Nördlich der Strasse konnten acht Parzellen erfasst werden, 
welche in der Zeit von 30 / 40 bis kurz nach 106 / 7 n. Chr. 
(Horizont III) kontinuierlich genutzt wurden. Die Überbau-
ung konnte in die Phasen III.1–III.5 gegliedert werden ▶ Bei-
lage 16. In Phase III.1 ▶ Beilage 17 war eine Parzelle unüberbaut, 
während in Phase III.5 ▶ Beilage 21 eine Parzelle für eine Seiten-
strasse genutzt wurde. In den Phasen III.2–III.4 ▶ Beilagen 18–20 
war die Häuserzeile geschlossen; sie wurde einzig zwischen 
den Parzellen 18 und 20 durch eine schmale Traufgasse unter-
brochen. Einzelne Phasenübergänge sind durch kleine Brände 
gekennzeichnet.

E I N  G R O S S B R A N D  U M  70 N.  C H R . U N D  D A S  E N D E  D E R 
S I E D L U N G

Eine deutliche Zäsur ist für den Übergang von Phase III.4 
zu III.5 festzustellen. Ein Grossbrand ist auf sämtlichen ausge-
werteten Parzellen festzustellen und dürfte auch die Überbau-
ung südlich der Strasse betroffen haben. Aufgrund der Datie-
rung der numismatischen und keramischen Funde ▶ 370 und 
371 ist er in spätneronisch-frühflavische Zeit zu setzen. Wie 
der Nachweis von sogenannter Keramik der XI. Legion aus 
 einer vor dem Brand verfüllten Grube und die Imitation einer 
unter Vespasian 71 n. Chr. geprägten Münze im ausplanierten 
Abbruchschutt nahelegen, dürfte sich der Brand zu Beginn 
der 70er-Jahre des 1. Jh. n. Chr. ereignet haben. Der Wieder-
aufbau nach dem Grossbrand basierte auf der seit Phase III.1 
fest gelegten Parzellierung und stellte die letzte Erneuerung 

siehe | voir | vedi | see 95siehe | voir | vedi | see 36
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In the first two decades of the legionary camp, the area was 
used as a burial ground (Horizon I). However, graves were 
only situated to the south of the road. In the 4th decade AD, 
the graves were abolished, the area was reparcelled (Horizon 
II) and was then permitted to be overbuilt with strip houses. 
To the north of the road, eight lots were documented and 
were continuously in use from the time from 30 / 40 AD up 
until just after 106 / 7 AD (Horizon III). The building com-
plex could be divided in to the phases III.1–III.5 ▶ Beilage 16. In 
phase III.1 ▶ Beilage 17 one lot was not overbuilt, while in phase 
III.5 ▶ Beilage 21 one lot was used for a side street. In the pha-
ses III.2–III.4 ▶ Beilagen 18–20 the row of houses was closed; the 
only interval was a narrow gutter. Some of the phase transi-
tions are characterized by small fires.

A  M A J O R  F I R E  A R O U N D  70 A D  A N D  T H E  E N D  O F  T H E 
S E T T L E M E N T

Between the phases III.4 and III.5, a clear break can be ob-
served. A major fire can be discerned on all of the analysed 
lots and probably will have affected the buildings to the south 
of the road. Based on the chronology yielded by the analysis 
of the coins and pottery assemblages ▶ 370 and 371, it can be 
dated to the late Neronian / early Flavian period. However, ac-
cording to the so-called pottery of the XI Legion coming from 
a pit filled before the fire took place and a coin minted under 
Vespasian in 71 AD from the levelled out fire debris, the fire 
must have took place in the early 70ies of the 1st cent. AD. 
The reconstruction work which took place after the inferno, is 
based on the parcelling which was laid out in phase III.1 and 
is thus the last renovation of the buildings. To a large extent, 
for the lots north of the road, the find assemblages date the 
end of the settlement activity to the beginning of the 2nd cent. 
AD – just after the end of the legionary camp. Flavian finds are 
only sparsely represented; younger pottery is almost comple-
tely lacking ▶ 375 and 377. Likewise, coins of the 2nd cent. AD 

sospensione nel 2008 si snodava sempre lungo il medesimo 
tracciato.

Nei primi due decenni dell’esistenza del campo legionario 
l’area veniva ancora utilizzata come luogo di sepoltura (oriz-
zonte I) – le tombe erano però state allestite solo a sud della 
strada. Nel IV decennio d. C. le tombe furono rimosse e l’area 
suddivisa in nuove parcelle (orizzonte II) e lasciate libere per 
l’edificazione di case a strisce. A nord della strada è stato pos-
sibile identificare otto parcelle con una continuità insediativa 
che si estendeva dal 30  /  40 a fino poco dopo il 106 / 7 d. C. 
(orizzonte III). È stato inoltre possibile suddividere l’attività 
edilizia nelle fasi III.1–III.5 ▶ Beilage 16. Nella fase III.1 ▶ Bei-
lage 17 la parcella era priva di strutture edili, mentre nella fase 
III.5 ▶ Beilage 21 una parcella conteneva una via laterale. Du-
rante le fasi III.2–III.4 ▶ Beilagen 18–20 la fila di case rimaneva 
compatta; solo tra le parcelle 18 und 20 era interrotta da uno 
stretto vicolo di scolo. I passaggi tra le singole fasi sono demar-
cati da piccoli incendi.

U N  I N C E N D I O  D I  VA S T E  P R O P O R Z I O N I  I N T O R N O  
A L  70 D.  C .  E  L A  FI N E  D E L L’ I N S E D I A M E N T O

Una cesura molto netta si riscontra al passaggio dalla fase III.4 
alla fase III.5. Su tutte le parcelle analizzate si possono consta-
tare le ripercussioni di un grande incendio che probabilmente 
interessò anche gli edifici a sud della strada. In base alle data-
zioni numismatiche e ceramiche ▶ 370 e 371 esso va attribuito 
all’epoca tardoneroniana ovvero alla prima età flavia. Come 
suggeriscono la presenza della cosiddetta ceramica dell’XI le-
gione proveniente da una fossa riempita prima dell’incendio 
e l’imitazione di una moneta coniata sotto Vespasiano nel 
71 d. C.  e rinvenuta tra i detriti spianati, l’incendio con molta 
probabilità avvenne agli inizi degli anni 70 del I sec. d. C. Il 
ripristino dopo il rogo si basò sulla parcellizzazione stabilita 
nella fase III.1 e comprende l’ultima ristrutturazione degli edi-
fici. La fine quasi totale dell’attività insediativa sulle parcelle a 
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années 70 du 1er s. apr. J.-C. Après cet incendie ravageur, la 
reconstruction s’est basée sur la parcellisation définie depuis la 
phase III.1; elle correspond à la dernière rénovation des édifi-
ces. Le mobilier étudié indique que l’occupation des parcelles 
au nord de la voie cesse au début du 2e s. apr. J.-C., soit peu 
après la fin du camp légionnaire: dans le spectre céramique, 
le mobilier flavien n’est que rarement représenté, et on ne dé-
nombre quasi aucun élément céramique plus récent ▶ 375 et 377. 
De même, les monnaies du 2e s. apr. J.-C. ne sont que rarement 
représentées, et auraient aussi pu parvenir dans le sol lors de 
l’utilisation de la voie. Par ailleurs, on ne dénombre aucune fi-
bule datant sans équivoque d’une époque postérieure au début 
du 2e s. apr. J.-C. ▶ 234.

D E  N O M B R E U S E S  M A I S O N S  L O N G U E S  E T  U N  H O S P I T I U M?
La majorité des 36 bâtiments attestés au cours des diverses 

phases correspondent à des maisons longues. Au cours de la 
phase III.1, elles ont été construites sur ossature de pieux, et 
seulement lors des phases ultérieures selon une architecture 
mixte, puis enfin presque exclusivement sur poteaux, avec 
poutres et solives. Au cours de la phase III.5, trois bâtiments se 
dressaient sur des murs de soubassement. L’élévation en était 
réalisée en bois, en bois et torchis, ou en torchis uniquement, 
éléments dont témoignent essentiellement de l’argile calcinée 
ainsi que des rechapages constitués de restes de torchis. On 
peut exclure l’existence d’édifices construits entièrement en 
dur.

Le bâtiment 22.1 fait figure d’exception, tant sur le plan des 
techniques architecturales que sur celui de la typologie. Cet 
édifice, comportant deux ailes, se composait de pièces de bel-
les dimensions, installées dans l’aile donnant sur la rue, alors 
que la partie située à l’arrière était subdivisée en petites pièces 
d’une emprise inférieure à 10 m2. Son mode de construction, 
avec de petits fossés destinés à recevoir les pieux, technique 
utilisée surtout en contexte militaire, indique un lien étroit 

der Gebäude dar. Das weitgehende Ende der Siedlungsakti-
vitäten auf den Parzellen nördlich der Strasse zu Beginn des 
2. Jh. n. Chr. – kurz nach dem Ende des Legionslagers – bele-
gen die ausgewerteten Funde: Im Keramikspektrum ist flavi-
sches Fundmaterial nur spärlich vertreten, jüngere Keramik 
fehlt fast vollständig ▶ 375 und 377. Ebenso sind Münzen des 
2. Jh. n. Chr. nur in Einzelfällen im Gesamtbestand der Mün-
zen vorhanden. Diese könnten aber auch im Zusammenhang 
mit der Weiternutzung der Strasse ins Ensemble gelangt sein. 
Schliesslich ist auch keine der Fibeln zwingend nach Beginn 
des 2. Jh. n. Chr. zu datieren ▶ 234.

V I E L E  S T R E I FE N H Ä U S E R  U N D  E I N  H O S P I T I U M?
Der grösste Teil der 36 in den verschiedenen Phasen nach-

gewiesenen Gebäude ist als Streifenhäuser anzusprechen. In 
Phase III.1 wurden sie in Pfostenbautechnik, in den folgenden 
Phasen erst in Mischbau-, später fast ausschliesslich in Stän-
derbautechnik mit Balkengräbchen und Balkenlagern errich-
tet. In Phase III.5 standen drei Gebäude auf Sockelmauern. 
Das Aufgehende war in Holz-, Holz-Lehm- oder reiner Lehm-
bautechnik ausgeführt, wovon vor allem sekundär verbrannter 
Lehm sowie (Fachwerk-)Lehmplanien zeugen. Vollständig in 
Stein errichtete Gebäude sind nicht belegt.

Eine bautechnische und bautypologische Ausnahme stellte 
Gebäude 22.1 dar. Dieser zweiflüglige Bau wies im strassensei-
tigen Flügel grosszügige Räume auf, während der rückwärtige 
Teil in kleine Räume mit Grundflächen von weniger als 10 m2 
gegliedert war. Seine Errichtung in Pfostengräbchen – einer 
Technik, die vor allem im militärischen Kontext angewendet 
wurde – legt einen engen Bezug zum Militär nahe, sodass es 
sich um ein Gebäude des cursus publicus handeln könnte. Ge-
bäude mit vergleichbaren Grundrissen ▶ 387 werden als hospi-
tia angesprochen.

Obwohl in Phase III.1 erst bei einem Gebäude eine porticus 
eindeutig nachzuweisen ist, wurde der Portikusbereich bereits 
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only occur sporadically within the area’s total coin corpus and 
can probably be interpreted by the continued use of the street. 
Finally, none of the fibula can be dated with certainty to after 
the beginning of the 2nd cent AD ▶ 234.

S E V E R A L  S T R I P  H O U S E S  A N D  A  H O S P I T I U M?
The large majority of the 36 buildings from the various pha-

ses can be addressed as strip houses. In phase III.1 they were 
constructed in post construction technique, in the following 
phases in a mixed construction technique and the finally al-
most exclusively in timber framed technique with sleeper be-
ams and sleeper blocks. Three buildings constructed on socle 
walls belong to phase III.5. The rising walls were constructed 
in wood, in wattle and daub or in pure loam technique; this is 
proven by the burned loam fragments and levelled out (wattle 
and) daub layers. Buildings erected completely with stone 
walls should be ruled out.

Building 22.1 is exceptional regarding not only its building 
technique but also its layout. This two-winged building is 
made up of large rooms in the street-side wing, while the rear 
wing is divided into small chambers of under 10m2. Its foun-
dation is made up of post ditches – a technique, which was 
mainly used in military contexts – and suggests a connection 
to the military. It could have thus been a building of the cur-
sus publicus. Buildings of a similar design and layout ▶ 387 have 
been interpreted as hospitia.

Although a porticus can only be proven in one building in 
phase III.1, the porticus area was kept open at the beginning of 
the construction of the building complex and would probably 
have been part of the original planning process ▶ Beilage 24. The 
roofscap. should be reconstructed as lively and uneven; mono-
pitched roofs covering the porticus areas or the rear rooms of 
the lots would have been attached to the side- and front gab-
led strip houses. The roofs will have been covered by organic 
materials, probably wooden shingles. Tiles aren’t observed in 

nord della strada agli inizi del II sec. d. C. – poco dopo la fine 
dell’accampamento legionario – è confermata dai reperti ana-
lizzati: la gamma della ceramica mostra solo poco materiale di 
epoca flavia, la ceramica ancora più recente manca quasi com-
pletamente ▶ 375 e 377. Anche per quanto riguarda la totalità 
delle monete solo in alcuni casi si hanno esemplari risalenti al 
II sec. d. C. che però potrebbero essere giunti nel complesso 
anche attraverso l’utilizzo perpetuato della strada. Infine nem-
meno tra le fibule ci sono esemplari databili oltre l’inizio del II 
sec. d. C. ▶ 234.

M O LT E  C A S E  A  S T R I S C E  E D  U N  H O S P I T I U M?
La maggior parte dei 36 edifici risalenti alle diverse fasi sono 

case a strisce. Nella fase III.1 esse furono erette in tecnica a 
pali, durante le fasi seguenti prima in tecnica mista, più tardi 
invece quasi esclusivamente in tecnica di struttura a montanti 
con tanto di alloggamenti per le travi ed i rispettivi incastri. 
Nella fase III.5 tre edifici furono eretti su basamenti in pietra. 
Le pareti erano costruite in legno, legno e argilla oppure inter-
amente con argilla, il che è confermato innanzitutto da fram-
menti cotti e da spiazzi di argilla provenienti da costruzioni a 
traliccio. Si possono escludere edifici costruiti interamente in 
pietra.

Un’eccezione sia sotto l’aspetto tecnico quanto sotto quello 
tipologico è da considerarsi l’edificio 22.1. Questo edificio a 
due alate era caratterizzato da vani spaziosi nell’ala volta verso 
la strada, mentre la parte retrostante era suddivisa in piccoli 
ambienti con una superficie inferiore a 10 m2. La sua costru-
zione con fossati per pali – una tecnica impiegata particolar-
mente in contesto militare – suggerisce uno stretto legame con 
l’esercito, si potrebbe dunque trattare di un edificio legato al 
cursus publicus. Edifici con planimetrie paragonabili ▶ 387 ven-
gono designati come hospitia.

Nonostante sia stato possibile comprovare, durante la 
fase III.1, una porticus solo in un unico edificio, lo spazio ri-
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avec l’armée, impliquant qu’il pourrait s’agir d’un édifice du 
cursus publicus. Des bâtiments de plan comparable ▶ 387 sont 
interprétés comme des hospitia.

Bien que dans la phase III.1 on ne décèle de porticus que 
pour un seul édifice, la zone du portique est demeurée vierge 
de constructions dès le début de l’installation, indiquant qu’il 
était sans doute prévu déjà lors de la parcellisation ▶ Beilage 24. 
Les toits de l’agglomération devaient présenter une image di-
versifiée, avec des maisons disposées avec le long côté donnant 
sur la rue, et d’autres implantées perpendiculairement, aux-
quelles des toits à un seul pan avaient été ajoutés, par exemple 
pour les porticus ou pour des pièces donnant sur l’arrière. Les 
toitures étaient sans doute essentiellement recouvertes de ma-
tériaux organiques comme des bardeaux. On ne retrouve des 
tuiles en abondance que dans les niveaux de démolition de la 
phase III.4., impliquant que ce n’est qu’à partir de là que des 
surfaces de toiture conséquentes en étaient recouvertes.

Les édifices présentaient une large palette de subdivisi-
ons internes ▶ 383. Le dénominateur commun demeurait 
l’exploitation artisanale de la zone située à l’avant, de même 
que de la partie arrière, elle aussi parfois utilisée pour autant 
qu’elle soit conservée. La zone médiane des édifices corre-
spondait à une partie mixte, consacrée tant à l’habitat qu’au 
travail ▶ 382. Pour certains édifices, on suppose par ailleurs la 
présence de mezzanines à l’avant.

L’A R T I S A N AT  –  D E S  F O R G E R O N S  E T  D E S  TA N N E U R S 
P O U R  L A  L É G I O N

Grâce aux études archéozoologiques, on a pu établir 
l’existence du travail de la corne et la présence de tanneries, 
avec des fosses cuvelées où l’on travaillait des peaux de chèvre, 
de mouton et de bœuf: à ce jour, sur le territoire de la Suisse 
actuelle, on n’a que très rarement pu attester la production  
de cuir de bœuf durant l’époque romaine. Épais et résistant,  
ce dernier était utilisé dans la confection de semelles de  

zu Beginn der Überbauung freigehalten und wohl im Rahmen 
der Parzellierung eingeplant ▶ Beilage 24. Die Dachlandschaft 
ist bewegt zu rekonstruieren, mit traufständigen, aber auch  
giebelständigen Streifenhäusern, an die eigenständige Pult-
dächer – etwa für die porticus oder für rückwärtige Räumlich-
keiten – angefügt wurden. Als Dachdeckung sind vorwiegend 
organische Materialien, wohl Holzschindeln, anzunehmen. 
Ziegel sind erst in den Abbruchschuttschichten der Phase 
III.4 in grösserer Menge vertreten, sodass frühestens ab dieser 
Phase mit Ziegeldächern zu rechnen ist.

Das Innere der Gebäude war äusserst vielseitig gegliedert 
▶ 383. Als gemeinsamer Nenner war dabei eine gewerbliche 
Nutzung im Front- und – soweit erhalten – teilweise auch im 
rückwärtigen Bereich zu erkennen. Der Mittelbereich der Ge-
bäude wurde gemischt als Wohn- und Arbeitsbereich genutzt 
▶ 382. Einzelne Gebäude besassen im Frontbereich zudem ein 
Mezzaningeschoss.

D A S  H A N D W E R K  –  S C H M I E D E N  U N D  G E R B E N  FÜ R  D I E 
L E G I O N

Dank der archäozoologischen Untersuchungen konnten in 
der Zivilsiedlung West Hornverarbeitung und Gerberei nach-
gewiesen werden. Letztere verarbeitete in Fassgruben sowohl 
Schaf- und Ziegen- als auch Rinderhäute. Die Rindslederpro-
duktion konnte für die römische Zeit im Gebiet der heutigen 
Schweiz erst selten nachgewiesen werden. Das dicke und zähe 
Rindsleder wurde u. a. zur Herstellung von Schuhsohlen ver-
wendet, für die das benachbarte Legionslager einen wichtigen 
Abnehmer darstellte.

Mit Abstand am häufigsten sind metallverarbeitende 
Werk stätten nachgewiesen. Es handelte sich vorwiegend um 
Schmieden, in Einzelfällen wurde wohl auch Bronze gegossen 
▶ 177. Dank mikromorphologischer Untersuchungen konnte 
die Interpretation eines Grubenbefundes, der bisher an ande-
ren Fundorten als Tauchbecken angesprochen wurde, wider-
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large amounts until the debris layers of phase III.4, so that the 
roofs won’t have been significantly covered by tiles until this 
phase at the earliest.

The buildings show a large variation of inner structures ▶ 383. 
Their common denominator was a commercial usage for the 
rooms to the front and – as far as preserved – for the rear of the 
building. The middle part of the buildings was used as living 
and working quarters ▶ 382. In some cases a mezzanine level 
can be assumed in the front part of the building.

C R A F T S  –  F O R G I N G  A N D  TA N N I N G  F O R  T H E  L E G I O N
Thanks to the archaeozoological analyses, horn-working and 

tannery can be proven, with the latter processing sheep, goat 
and cowhides in barrel-lined holes. To date, within the territory 
of modern-day Switzerland, the production of cowhides has 
only rarely been proven. The thick and tough cowhides would 
have been used for the production of shoe soles amongst other 
things. Metalworking was by far the most prominent craft; this 
is proven by the many forges. In isolated cases, bronze was also 
smelted ▶ 177. Thanks to micromorphological analyses, the in-
terpretation of a pit feature was able to be rectified.

Despite being addressed as a quenching tub in other sites, 
the feature can now be interpreted as a (dry) working pit, pos-
sibly for operating the bellows. In one of the front rooms of 
building 12.3a / b a taberna cauponia may have been installed, 
as the large amount of coins, a fire place, the remains of a 
baking oven and a hand mill suggest.

Storage pits and latrines were installed in the back yards; 
both were reused as rubbish pits and were backfilled with all 
kinds of waste. Gravel and rubble levelling dumps prove that 
the back yards were also used as working spaces. Finally, ani-
mals were also kept – sheep / goats as well as pigs and probably 
also chickens. These lived with the humans under the same 
roof, as animal dung in the backfills of pits and a general con-
tamination of faeces in the buildings shows. The use of the 

servato ad un porticato è stato lasciato libero sin dall’inizio 
dell’insediamento e probabilmente fu previsto già durante la 
parcellizzazione ▶ Beilage 24. L’orientamento della copertura 
delle abitazioni non era unitaria: è possibile ricostruire case a 
strisce orientate secondo la gronda, ma anche in senso frontale, 
alle quali si accostavano tetti spioventi separati – ad esempio 
per una porticus oppure per gli ambienti retrostanti. La coper-
tura dei tetti si suppone sia stata prevalentemente in materiale 
organico, probabilmente scandole di legno. Solo negli strati di 
detriti della fase III.4 sono state riscontrate quantità significa-
tive di tegole. È dunque solo a partire da tale fase che si può 
ipotizzare la presenza di tetti coperti con tegole.

Gli edifici evidenziano una vasta gamma di ripartizioni in-
terne ▶ 383. Comune a tutti era un utilizzo artigianale nella 
parte antestante e – per quanto preservatasi – in parte anche 
nella parte retrostante. La parte centrale degli edifici veniva 
usata sia a scopo artigianale che residenziale ▶ 382. Per alcuni 
edifici inoltre si può ipotizzare un mezzanino sul lato della fac-
ciata.

L’A R T I G I A N AT O  –  F O R G I A R E  E  C O N C I A R E  P E R  L A 
L E G I O N E

Grazie alle analisi archeozoologiche è stato possibile indi-
viduare, come attività artigianali, la lavorazione del corno e la 
conciatura di pelli. Quest’ultima lavorava in fosse a botte sia 
pelli di pecora e di capra che pelli di bovini. Fino ad oggi solo 
raramente è stata possibile constatare la produzione di cuoio 
bovino durante l’epoca romana sul territorio dell’odierna Sviz-
zera. Il cuoio bovino spesso e duro veniva impiegato tra l’altro 
per la produzione di suole di scarpe, per le quali il vicino ac-
campamento legionario rappresentava un importante cliente. 
Molto più frequenti però erano le botteghe che lavoravano il 
metallo. Si trattava in primo luogo di fucine, in alcuni casi pro-
babilmente veniva fuso anche il bronzo ▶ 177. Grazie ad analisi 
micromorfologiche l’interpretazione di una fossa, in altri luo-
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chaussures, dont le camp légionnaire voisin était grand con-
sommateur.

Les ateliers où l’on travaillait les métaux étaient de loin les 
plus nombreux. Il s’agissait essentiellement de forges, où l’on 
décèle parfois également le travail du bronze ▶ 177. Grâce à des 
analyses micromorphologiques, on est parvenu à interpréter 
un type de structures en fosse considéré ailleurs comme des 
bassins, hypothèse qu’on a pu réfuter (cf. chap. VII.5.2.6). Il 
s’agirait de fosses (sèches) de travail, dans lesquelles s’asseyaient 
peut-être les personnes chargées d’actionner les soufflets. 
Dans l’une des pièces installées à l’avant du bâtiment 12.3a / b 
se dressait éventuellement une taberna cauponia, comme per-
mettent de le supposer une grande quantité de monnaies, un 
foyer, les vestiges d’un four à pain et une meule à main.

Dans les arrière-cours, on installait des fosses de stockage 
et des latrines qui, dans un second temps, servaient à évacuer 
des déchets de toute sorte. Toutefois, des niveaux d’égalisation 
constitués de gravier et de galets attestent que les arrière-cours 
étaient également utilisées pour le travail. On y plaçait aussi 
des animaux comme des chèvres ou des moutons, de même 
que des porcs et sans doute aussi des poules. Ils vivaient par-
fois sous le même toit que les habitants, comme l’attestent le 
fumier animal découvert dans les fosses et la pollution géné-
rale par des matières fécales, observée dans la zone des bâti-
ments. On ne saurait attester une exploitation de l’arrière-cour 
comme jardin, mais on peut la postuler dans le cadre d’une cer-
taine autonomie alimentaire. Comme le montrent les analyses 
archéobiologiques de la parcelle 12, l’alimentation ne différait 
guère des habitudes en cours dans les provinces du nord-ouest 
à l’époque romaine. On retiendra que la composition des ali-
ments parle plutôt en faveur d’un statut social moyen, comme 
on pouvait s’y attendre pour les gens habitant des bâtiments 
de ce type. On mentionnera encore la découverte de cresson 
alénois, plante qui n’est encore que très rarement attestée dans 
les provinces du nord-ouest.

legt werden (Vgl. Kap. VII.5.2.6). Es handelt sich demnach um 
eine (trockene) Arbeitsgrube, vielleicht um die Sitzgrube des 
Blasebalgbetätigers. In einem der Fronträume von Gebäude 
12.3a / b könnte eine taberna cauponia eingerichtet worden 
sein, wie eine grössere Anzahl Münzen, eine Feuerstelle, die 
Überreste eines Backofens sowie einer Handmühle vermuten 
lassen.

In den Hinterhöfen wurden Vorrats- und Latrinengruben 
angelegt, die nach ihrer Aufgabe der Entsorgung von Abfall 
aller Art dienten. Kies- und Geröllplanien belegten, dass die 
Hinterhöfe auch als Arbeitsbereich genutzt wurden. Des wei-
teren wurden hier auch Tiere – Schafe / Ziegen sowie Schweine 
und wohl auch Hühner – gehalten. Diese lebten teilweise mit 
den Menschen unter demselben Dach, wie Tiermist in Gru-
ben und eine allgemeine Verschmutzung durch Fäkalien im 
Gebäudebereich nahelegen. Eine Nutzung des Hinterhofes als 
Obst- oder Gemüsegarten war nicht nachzuweisen, darf aber 
im Rahmen einer gewissen Selbstversorgung angenommen 
werden. Wie die archäobiologischen Untersuchungen von 
Parzelle 12 zeigten, unterschied sich die Ernährung kaum von 
den in den Nordwestprovinzen üblichen Essgewohnheiten in 
römischer Zeit. Festzuhalten gilt, dass sie in ihrer Zusammen-
setzung eher für einen mittleren sozialen Status spricht, wie 
dies für die Bewohner von Streifenhäusern im Allgemeinen 
zu erwarten ist. Besonders hervorzuheben ist der Fund von 
Gartenkresse, da diese in den Nordwestprovinzen bisher nur 
selten nachgewiesen werden konnte.

D I E  C H R O N O L O G I S C H E N  B E Z Ü G E  Z U M  L E G I O N S L A G E R
Der Beginn der Siedlungsaktivitäten in der Zivilsiedlung 

West ist mit der Umgestaltung des Legionslagers im 3. und 
4. Jahrzehnt n. Chr. in Verbindung zu bringen, dem Über-
gang von den sogenannten «schrägen» (Holzbauphase 1) zu 
den «geraden» Holzbauten (Holzbauphase 2). Dieser führte 
 offenbar nicht nur im Lagerbereich, sondern auch in der un-
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back yards as a garden area could not be proven, although this 
could be assumed regarding the self-supply of the inhabitants. 
As the archaeobiological analyses from lot 12 show, the diet 
hardly differed from the common eating habits known in the 
north-western provinces. It can be noted that its composition 
suggests a middle-class social status, as is to be expected from 
the inhabitants of strip houses. The finding of garden cress is 
worth a mention, as it has to date only rarely been proven in 
the north-western provinces.

T H E  C H R O N O L O G I C A L  R E L AT I O N S  T O  T H E  L E G I O N A R Y 
C A M P

The beginning of the settlement activity in the western  civil 
settlement can be related to restructuring of the legionary 
camp in the 3rd and 4th decades AD, the transition from the 
early timber phase («schräge Holzbauphase») to the late tim-
ber phase («gerade Holzbauphase»). Apparently, the restruc-
turing not only affected the camp but led to a re-measurement 
of the whole settlement and thus to a reutilization of certain 
areas. This can also be observed in the reorientation of roads 
and changes in use of areas in the southern civil settlement.

Even if caution is to be advised when synchronizing the 
other phase transitions of the western civil settlement with 
the chronology of the legionary camp – especially regarding 
to the changing of the legions, the end of the area’s settlement 
activity seems to be related to the withdrawal of the XI legion 
in 101 AD. 

The abandoning of the lots in the western civil settlement 
did not happen simultaneously – the youngest coin from an 
occupation layer is a contemporary imitation of an emission of 
Trajan dating to 106 / 107 AD – but it did take place in imme-
diate chronological proximity. Furthermore, this would cor-
respond with the postulated arrival of the XI. Legion in their 
new casta hiberna in Durostorum. As the pottery ensem bles 
published by S. Wyss of the excavation Windisch-Cardinal 

ghi di ritrovamento finora denominata vasca d’immersione, è 
stata confutata (cfr. cap. VII.5.2.6). Si tratta invece di una fossa 
da lavoro (asciutta), forse la fossa dove si sedeva l’addetto che 
azionava il soffietto. Uno degli ambienti antistanti dell’edificio 
12.3a / b era adibito forse a taberna cauponia, come sugge-
riscono una quantità elevata di monete ritrovate, un focolaio, 
i resti di un forno oltre ad un mulino a mano.

Nei cortili retrostanti furono allestite fosse per provviste e 
latrine, che in un secondo tempo servirono alla deposizione 
di rifiuti di ogni genere. Spiazzi di ciottoli e detriti confermano 
che i cortili furono utilizzati anche come zone lavorative. In-
oltre si hanno tracce della presenza di animali – pecore / capre 
oltre a maiali e probabilmente anche galline. Questi animali 
vivevano in parte con gli abitanti sotto lo stesso tetto, come 
suggeriscono il concime ritrovato in varie fosse e un insudicia-
mento generale con feci nell’area degli edifici. Non è stato pos-
sibile constatare un utilizzo del cortile come orto, ma in vista 
di una certa autosufficienza esso è molto probabile. Come 
hanno dimostrato le analisi archeobiologiche della parcella 
12, l’alimentazione era molto simile alle abitudini alimentari 
vigenti nelle province nordoccidentali durante l’epoca romana. 
Va considerato che, in base alla sua composizione essa rispec-
chia piuttosto uno status sociale medio, come è prevedibile per 
gli abitanti di case a strisce. Degno di nota è il ritrovamento di 
crescione dei giardini, constatato finora solo raramente nelle 
provincie nordoccidentali.

L E  R E L A Z I O N I  C R O N O L O G I C H E  C O N  I L  C A M P O 
L E G I O N A R I O

L’inizio delle attività insediative nell’abitato civile ovest va 
messo in relazione con la trasformazione del campo legionario 
durante il terzo e quarto decennio d. C., ovvero al passaggio 
dalle cosiddette abitazioni in legno «oblique» (fase a costru-
zioni in legno 1) a quelle «rettilinee»  (fase a costruzioni in 
legno 2). Questo periodo di passaggio non portò solo nell’area 
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mittelbaren Umgebung zu einer Neuvermessung und damit 
zu einer Umnutzung von Arealen. Dies legen auch Orientie-
rungswechsel von Strassen und Nutzungsänderungen von 
Arealen in der Zivilsiedlung Süd nahe.

Während die weiteren Phasenübergänge der ausgewerteten 
Parzellen nur mit Vorbehalt mit der Chronologie des Legions-
lagers – insbesondere der Legionswechsel – zu verbinden sind, 
scheint das Ende der Siedlungsaktivitäten zeitlich eng mit 
dem endgültigen Abzug der XI. Legion um 101 n. Chr. ver-
knüpft zu sein.

Die Aufgabe der Parzellen in der Zivilsiedlung West erfolgte 
zwar nicht absolut zeitgleich – die jüngste Münze in  einer 
Nutzungsschicht ist eine zeitgenössische Fälschung nach 
einem Vorbild einer Münze des Trajan mit dem Prägejahr 
106 / 107 n. Chr. –, aber doch in unmittelbarer zeitlicher Nähe. 
Dies wäre zudem gleichzeitig wie die angenommene Ankunft 
der XI. Legion in ihrem neuen castra hiberna in Durostorum. 
Wie die bereits früher publizierte Keramikauswertung der 
Grabung Windisch-Cardinal 1989 (V.89.3) durch S. Wyss er-
gab, ist allerdings zumindest für Parzelle 26 eine Nutzung bis 
in die zweite Hälfte des 2. Jh. n. Chr. wahrscheinlich. Gründe 
für diese weitgehende Auflassung des Areals sind im Wegzug 
des Legionsgefolges, dem Wegfall von Konsumenten etwa für 
das Rindsleder oder für Produkte der Schmiede und einer da-
mit verbundenen wirtschaftlich schwierigen Zeit zu suchen. In 
der Folge ist im Verlauf des 2. Jh. n. Chr. eine Siedlungskon-
zentration der Zivilsiedlung zu beobachten, woraus sich wohl 
eine Reduktion der Zivilbevölkerung um deutlich mehr als die 
Hälfte ableiten lässt.

D I E  B E W O H N E R  U N D  I H R E  H E R K U N F T
Bei den Bewohnern der Gebäude handelt es sich, soweit 

dies im archäologischen Befund erkennbar ist, um Handwer-
ker, die wohl zumindest zum Teil für das Legionslager pro-
duzierten. Ausserdem dürften Personen mit verwandtschaft-

L E S  L I E N S  C H R O N O L O G I Q U E S  
AV E C  L E  C A M P  L É G I O N N A I R E

Le début des activités d’occupation dans l’agglomération ci-
vile occidentale coïncide avec la transformation du camp légi-
onnaire au 3e et au 4e s., soit avec le passage des bâtiments «ob-
liques» (phase de construction en bois I) aux édifices «ortho-
gonaux» (phase de construction en bois 2). Il semble que ces 
modifications n’aient pas seulement débouché sur un nouvel 
arpentage au sein-même du camp, mais aussi à un remanie-
ment de toute la zone, et donc à une réaffectation de certai-
nes parties. C’est également ce qu’attestent des changements 
d’orientation de rues et des modifications de l’affectation de 
quelques zones dans l’habitat civil sud.

Sur les parcelles étudiées, la transition vers les phases suivan-
tes ne peut être que sous réserve mise en relation avec la chro-
nologie du camp légionnaire, et plus particulièrement avec 
le changement de légion; par contre, il semble que la fin de 
l’occupation soit étroitement liée au départ définitif de la XIe 
légion vers 101 apr. J.-C.

L’abandon des parcelles dans l’habitat civil occidental n’est 
certes pas exactement simultané, puisque la monnaie la plus ré-
cente découverte dans un niveau de circulation est une contre-
façon contemporaine, calquée sur une monnaie de Trajan frap-
pée en 106 / 107 apr. J.-C., mais cependant chronologiquement 
très proche. Par ailleurs, ce moment correspondrait àl’arrivée 
présumée de la XIe légion dans les nouveaux castra hiberna de 
Durostorum. Comme l’a déjà montré l’étude de la céramique 
issue de la fouille «Windisch-Cardinal 1989» (V.89.3), pub-
liée antérieurement par S. Wyss, l’exploitation du moins de la 
parcelle 26 jusqu’à la deuxième moitié du 2e s. apr. J.-C. paraît 
vraisemblable. Pour expliquer les raisons de l’abandon de la 
zone, on évoquera le départ des gens demeurant dans le sillage 
de la légion, la disparition des acheteurs, par exemple pour le 
cuir de bœuf ou pour la production des forgerons, débouchant 
sur des conditions économiques difficiles. Par conséquent, au 
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1989 (V89.3) show, at least in the case of lot 26, an occupation 
running to the 2nd half of the 2nd cent. AD is possible. The 
main reasons for the almost total abandonment of the area can 
be found in the departure of the camp followers, the absence 
of consumers i.e. for cowhides and metalworking objects and 
the related economic downturn. Subsequently, in the course 
of the 2nd cent AD, a concentration of the civil settlement can 
be observed and a reduction of the population to under 50% 
can be postulated.

T H E  I N H A B I TA N T S  A N D  T H E I R  O R I G I N S
As far as can be observed in the archaeological record, the 

inhabitants of the buildings would have been craftsmen, pro-
ducing at least partly for the legionary camp.

Furthermore, people with family or economic relations to 
the camp, like family members, partners and children of the 
soldiers, but also mercatores, negotiators, lixae, prostitutes, 
soothsayers, dancers and other sutlers will have lived in the 
civil settlement. 

The close ties of the inhabitants to the legionary camp can 
possibly be shown in the large proportion of Aucissa fibu-
lae ▶ 236 within the excavation’s brooch spectrum. The origi-
nal main area of distribution of this brooch type can be tra-
ced to the Mediterranean – the primary recruitment area of 
the legions for the 1st cent. AD. Moreover, certain brooches,  
i.e. “Augenfibel” and brooches with angled bows, are slightly 
overrepresented when the spectrum is compared to the 
 surrounding settlements. The distribution area for both 
brooch types can be found in the Lower Rhine region, an area 
where the XXI Legion was previously garrisoned. The remai-
ning brooch spectrum hardly differs from that of southern 
Germania Superior ▶ 252. On one hand this points to a local 
population in the canabae but also reflects the restricted influ-
ence of “foreign” brooches on the local material culture. 

del campo legionario, ma sull’intera area ad una nuova struttu-
razione e di conseguenza ad un uso diverso dell’area. Questo 
fatto è confermato dal nuovo orientamento delle strade e da 
un cambiamento nell’uso degli spazi liberi nell’insediamento 
civile meridionale.

Mentre le ulteriori fasi di transito delle parcelle analizzate 
possono essere correlate solo con riserva alla cronologia 
dell’accampamento legionario – specialmente al cambio delle 
legioni – pare che la fine dell’attività insediativa sia legata cro-
nologicamente al ritiro definitivo dell’XI legione attorno al 
101 d. C. 

L’abbandono delle parcelle dell’insediamento civile ovest 
non avvenne necessariamente contemporaneamente – la mo-
neta più recente in uno strato insediativo infatti è un falso 
d’epoca che imita una moneta di Traiano coniata nell’anno 
106 / 107 d. C. –, però avvenne non molto dopo. La data sug-
gerita dalla moneta corrisponderebbe inoltre al presunto ar-
rivo dell’XI legione nel suo nuovo castra hiberna a Durostorum. 
Come già risultava dall’analisi della ceramica proveniente dallo 
scavo Windisch-Cardinal 1989 (V.89.3) pubblicata da S. Wyss, 
almeno per la parcella 26 è plausibile un utilizzo fin nella se-
conda metà del II sec. d. C. Le ragioni per questo abbandono 
quasi totale dell’area si possono ricollegare alla partenza del 
seguito della legione, alla mancanza di clienti ad esempio per il 
cuoio bovino oppure per i prodotti dei fabbri e di conseguenza 
ad un periodo economicamente difficile. In seguito, nel corso 
del II sec. d. C., è possibile constatare una concentrazione spa-
ziale dell’abitato civile, dalla quale si lascia dedurre una riduzi-
one della popolazione civile di oltre la metà.

G L I  A B I TA N T I  E  L E  L O R O  O R I G I N I
Gli abitanti degli edifici erano –  almeno per quanto risulta 

dai ritrovamenti archeologici – artigiani che producevano al-
meno in parte per il campo legionario. Nell’insediamento civile 
risiedevano con molta probabilità persone legate alla legione 
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lichen oder wirtschaftlichen Verbindungen zur Legion, wie 
Familienmitglieder, Lebenspartnerinnen und Kinder der Sol-
daten, aber auch mercatores, negotiatores, lixae, Prostituierte, 
Wahrsager, Tänzerinnen und weitere Marketender in der Zivil-
siedlung gelebt haben. Diese enge Beziehung der Bewohner 
zum Legionslager könnte sich allenfalls im grossen Anteil der 
Aucissafibeln im Fibelspektrum spiegeln ▶ 236. Der ursprüng-
liche Verbreitungsschwerpunkt dieses Fibeltyps liegt im Mit-
telmeerraum – dem hauptsächlichen Rekrutierungsgebiet der 
Legionen im 1. Jh. n. Chr. Zudem sind Knick- und Augenfibeln 
im Vergleich mit Fibelspektren der umliegenden Siedlungen 
leicht übervertreten, beide Fibeltypen weisen Verbreitungs-
schwerpunkte am Niederrhein auf, dem vormaligen Statio-
nierungsgebiet der XXI. Legion. Das restliche Fibelspektrum 
weicht nicht von demjenigen der südlichen Germania Superior 
ab ▶ 252. Dies verweist auf die lokale Bevölkerung in den cana-
bae, spiegelt aber wohl auch den begrenzten Einfluss von mit-
gebrachten Fibeln auf die lokale materielle Kultur wider.

K E I N E  B I P O L A R E  S I E D L U N G S E N T W I C K L U N G  B E I 
V I N D O N I S S A

Für die Mehrzahl der kaiserzeitlichen Legionsstandorte in 
Provinzen ohne ältere städtische Tradition ist eine Entwick-
lung von zwei Siedlungskernen – die unmittelbar um das 
Legionslager liegenden canabae legionis und der ausserhalb 
der Leugenzone liegende «vicus» – zu beobachten. Eine 
vergleichbare Entwicklung ist für Vindonissa auszuschliessen. 
Entsprechend ist die Gesamtheit der westlich, südlich und öst-
lich des Lagers liegenden Zivilsiedlung als canabae legionis an-
zusprechen. Die inschriftlich genannten vicani vindonissenses 
dürften als Bewohner eines Quartieres dieser canabae zu wer-
ten sein, wie dies etwa auch die epigraphischen Quellen für 
Mogontiacum / Mainz (D) nahelegen.

Die Gründe für das Fehlen eines zweiten Siedlungskerns 
sind nicht abschliessend zu klären. Einer davon dürfte aber 

cours du 2e s., on observe une concentration de l’habitat civil, 
dont on peut déduire une réduction de la population de plus 
de la moitié.

L E S  H A B I TA N T S  E T  L E U R S  O R I G I N E S
Pour autant que les structures archéologiques permettent 

de l’établir, les habitants des bâtiments étaient des artisans 
dont la production était du moins en partie destinée au camp 
légionnaire. Par ailleurs, de nombreuses personnes ayant un 
lien économique ou de parenté avec la légion devaient vivre 
dans l’agglomération civile: membres de la famille, compagnes 
et progéniture des soldats, mais aussi mercatores, negotiatores, 
lixae, filles de joie, diseurs de bonne aventure, danseuses et 
autres vivandiers. Ce lien étroit entre les habitants et le camp 
légionnaire se reflète peut-être dans l’important pourcentage 
de types d’Aucissa dans le spectre des fibules ▶ 236. À l’origine, 
ce type de fibule se concentre autour du bassin méditerra-
néen, région principale du recrutement des membres de la 
légion au 1er s. apr. J.-C. Par ailleurs, les fibules à arc coudé 
bipartite («Knickfibel») et les fibules de type «Augenfibel» 
sont légèrement surreprésentées par rapport au spectre des 
fibules des agglomérations environnantes; ces deux types de 
fibules ont une aire de répartition particulièrement dense en 
Basse-Rhénanie, région où était précédemment stationnée  
la XXIe légion. Pour le reste du spectre des fibules, on ne dis-
cerne pas de différence avec celui de la partie méridionale de 
Germania Superior ▶ 252. Voilà qui révèle la présence d’une po-
pulation locale dans les canabae, tout en reflétant sans doute 
aussi l’influence limitée des fibules d’origine exogène sur la 
culture matérielle locale.

À  V I N D O N I S S A , L E  D É V E L O P P E M E N T  D E  L’ H A B I TAT  N ’ E S T 
PA S  B I P O L A I R E

Sous l’Empire, dans les provinces sans tradition urbaine 
antérieure, la majorité des lieux où étaient stationnées des lé-
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N O  B I - P O L A R  S E T T L E M E N T  D E V E L O P M E N T  I N 
V I N D O N I S S A 

For the majority of legionary camps of the imperial period 
in the provinces with no previous urban structures, a deve-
lopment of two separate settlement nuclei can be observed. 
These consist of a canabae legionis situated in close proximity 
to the camp and a «vicus» situated a league’s distance from 
the camp. A comparable development should be excluded 
for Vindonissa. Thus, all civil settlements lying in close pro-
ximity to the west, south and east of the legionary camp 
should be addressed as canabae legionis. The epigraphically 
attested vicani vindonissensis could probably be interpreted 
as inhabitants of a neighbourhood of the canabae, as the 
epigraphic sources for Mogontiacum / Mainz suggest. The re-
asons for the missing second settlement nucleus cannot be 
fully resolved.

One of these reasons may be related to the relatively high 
settlement density around Vindonissa. The distance between 
roman civil settlements was usually 30 km, i. e. a day’s walk. 
The four vici around Vindonissa: Aquae Helveticae (Baden), 
Lenzburg, Frick und the civilian settlement belonging to the 
fort at Tenedo (Zurzach). All lie between 9–15 km distance 

– in some cases a march of under 2 hrs. Thus, a further civi-
lian settlement situated in the usual extra leugam distance 
of just over 2 kms would have been surplus to requirements. 
Furthermore, the necessary economic and / or personal re-
sources would have been lacking.

da vincoli di parentela oppure economici, come ad  esempio 
famigliari, compagne e figli dei soldati, ma anche mercatores, 
negotiatores, lixae, prostitute, indovini, danzatrici ed altri vi-
vandieri. Queste strette relazioni degli abitanti con il campo 
legionario si rispecchiano forse nel numero considerevole di 
fibule di tipo Aucissa presenti nella gamma di fibule rinvenuta 
▶ 236. L’originaria area principale di ripartizione di questo tipo 
di fibula si trova nell’arco del Mediterraneo – nella principale 
area di reclutamento delle legioni nel I sec. d. C. dunque. In 
comparazione alla gamma di fibule negli insediamenti circos-
tanti le fibule di tipo Knick- e Augenfibeln sono leggermente 
sovrarappresentate. Ambedue i tipi hanno aree di ripartizione 
principali nella regione del basso Reno, cioè nel previo luogo 
di stanziamento della XXI legione. La rimanente gamma di 
fibule non si distingue da quella della Germania Superior me-
ridionale ▶ 252. Questo dato di fatto indica la presenza della 
popolazione locale nelle canabae, esso però rispecchia anche 
l’influenza limitata delle fibule importate sulla cultura mate-
riale locale.

N E S S U N O  S V I L U P P O  I N S E D I AT I V O  B I P O L A R E  
A  V I N D O N I S S A

Per la maggior parte dei luoghi di stanziamento delle legioni 
in epoca imperiale nelle province senza una tradizione urbana 
preesistente si può osservare lo sviluppo di due nuclei inse-
diativi – le canabae legionis che circondavano l’accampamento 
e il «vicus» situato oltre la zona delle leghe. Uno sviluppo 
simile è da escludersi per Vindonissa. Conseguentemente 
l’integralità dell’abitato civile situato ad ovest, sud ed est 
dell’accampamento va denominata come canabae legionis. I vi-
cani vindonissenses noti dalle fonti scritte possono esser qualifi-
cati come abitanti di un quartiere di queste canabae, come del 
resto suggeriscono le fonti epigrafiche da Mogontiacum / Ma-
gonza (D).
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in der relativ hohen Siedlungsdichte um Vindonissa liegen. 
Der Abstand zwischen römischen Zivisiedlungen beträg oft 
etwa 30 km, also eine Tagesreise. Die vier vici um Vindonissa – 
Aquae Helvetica (Baden), Lenzburg, Frick und der Kastellvicus 
Tenedo (Zurzach) – liegen hingegen jeweils nur 9–15 km ent-
fernt, also teilweise weniger als zwei Wegstunden. Es könnte 
folglich für eine weitere Zivilsiedlung in der üblichen extra- 
leugam-Distanz von etwas mehr als 2 km kein Bedarf bestan-
den haben. Zudem könnten auch die dafür notwendigen öko-
nomischen und / oder personellen Ressourcen gefehlt haben.

gions se caractérisent par un développement autour de deux 
noyaux d’occupation, soit les canabae legionis, à proximité im-
médiate du camp légionnaire, et le «vicus», situé extra leugam. 
À Vindonissa, on peut exclure une telle évolution, considérant 
donc l’ensemble de l’occupation civile située à l’ouest, au sud 
et à l’est du camp, comme des canabae legionis. Les vicani vin-
donissenses évoqués par une inscription étaient sans doute les 
habitants d’un quartier de ces canabae, phénomène également 
observé à Mogontiacum / Mayence (D) grâce aux sources épi-
graphiques retrouvées.

On ne peut déterminer la raison exacte de l’absence de deux 
noyaux d’occupation. L’un d’eux pourrait résider dans la den-
sité d’occupation relativement importante aux alentours de 
Vindonissa. Souvent, une trentaine de kilomètres séparent les 
habitats civils romains, soit une distance équivalant à une jour-
née de voyage. Les quatre vici situés autour de Vindonissa, soit 
Aquae Helvetica (Baden), Lenzburg, Frick et le vicus du cast-
rum de Tenedo (Zurzach), ne sont distants que de 9 à 15 km, 
donc à moins de deux heures de route. Peut-être qu’il ne fut 
pas nécessaire de construire un autre habitat civil à une dis-
tance correspondant aux habituels 2 km extra leugam. Par ail-
leurs, les ressources économiques ou en personnel nécessaires 
à une telle entreprise faisaient éventuellement défaut.
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Le ragioni per la mancanza di un secondo nucleo abita-
tivo non si possono valutare in modo conclusivo. Un motivo 
potrebbe consistere nella densità abitativa relativamente alta 
attorno a Vindonissa. La distanza tra gli abitati civili romani 
spesso ammonta a km 30, una giornata di viaggio dunque. I 
quattro vici in prossimità di Vindonissa – Aquae Helveticae 
(Baden), Lenzburg, Frick e l’ abitato civile collegato al accam-
pamento militare fortificato di Tenedo (Zurzach) – si trovano 
invece ad una distanza di appena km 9–15, dunque in parte a 
meno di due ore di viaggio. Di conseguenza eventualmente 
non c’era bisogno di un ulteriore insediamento civile dalla di-
stanza usuale extra leugam di poco più di km 2. Inoltre è pro-
babile che mancassero anche le risorse economiche e / o per-
sonali necessarie.
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2068 Siehe Kap. V.3.4.5.  2069 Die als Gerbergruben und Urinsam-
melstellen angesprochenen Fassgruben wurden bereits besprochen, 
vgl. Kap. VII.5.2.3.  2070 Ob die mit 2,1 m2 Oberfläche relativ grosse 
Grube G22.3 tatsächlich eine Werkgrube ist, kann nicht abschliessend 
geklärt werden. Die Funde von Schlacken und Hammerschlag spre-
chen dafür.  2071 Vgl. Grabungsdokumentation der Grabung Win-
disch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) im Archiv der KAAG. | Ver-
gleichsbefunde bei Benguerel u. a. 2014, 38, und Pauli-Gabi u. a. 2002, 
Bd. 2, 45 – 47.  2072 Vgl. Kap. VII.5.2.6.  2073 Vgl. Kap. IV.7.3.3.  
2074 Vgl. Kap. IV.7.3.3.  2075 Dies wäre ohne Unterstützung und 
Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeitenden der Universi-
tät Basel und der Kantonsarchäologie Aargau nicht möglich gewesen. 
Deshalb möchte ich mich bei folgenden Personen und Institutionen 
herzlich bedanken: Dem Team der Geoarchäologie, insbesondere 
dipl. phil. Ch. Pümpin und PD Dr. Ph. Rentzel, für die engagierte Be-
treuung und zahlreichen Hilfestellungen und dipl. geol. M. Guélat für 
seine sehr hilfreichen Inputs und Ratschläge. Ausserdem dem Zent-
rum für Mikroskopie der Universität Basel, besonders E. Bieler, für die 
Durchführung der Rasterelektronenmikroskopie, der KAAG für die 
Genehmigung der Untersuchung der Mikromorphologieprobe M8 
und lic. phil. J. Fuchs Käch für das Heraussuchen der Probe und wei-
teren Fundmaterials, dann der Vindonissa-Professur der Universität 
Basel für die Finanzierung der Dünnschliffherstellung. Ein besonderer 
Dank gilt Dr. H. Flück für die sehr enge und angenehme Zusammen-
arbeit und zahlreichen Diskussionen.  2076 U. a. bei Rychener 1988, 
53; Janke/Jauch 2001, 121 – 127, und Zwahlen 1995, 96.  2077 Aus-
führungen zu Methodik und Vorgehen bei geoarchäologischen Unter-
suchungen sind u. a. bei Rentzel 2013, 65 zu finden.  2078 Rentzel 
1998.  2079 R. Fornaro und A. Bärtschi aus Eriswil (BE) sei für die 
Beprobung des Abschreckbeckens und für die zahlreichen Erklärun-
gen zum modernen Schmiedehandwerk gedankt.  2080 Ausführun-
gen zu Methodik und Vorgehen bei der Rasterelektronenmikroskopie 
finden sich hier: https://nanoimaging.unibas.ch/fileadmin/zmb/re-
daktion/home/PDF/ManElektronenmikroskopD.pdf. Die Analyse 
wurde am Swiss Nanoscience Institute durch E. Bieler an den für die 
Dünnschliffproduktion hergestellten Blöckchen durchgeführt. Diese 
mussten dafür zu kleineren (max. 3 cm x 3 cm) Proben zugeschnitten 
werden.  2081 Die stark bioturbierte Sch107 besteht vorwiegend aus 
Al-Material mit wenig Bt-Material. In der Schicht finden sich verein-
zelt Hinweise auf anthropogene Einflüsse, hauptsächlich in Form von 
Mikroholzkohlen. Die im Feld getroffene Annahme, dass es sich bei 
Sch107 um ein vorrömisches Kolluvium handeln könnte, scheint so-
mit plausibel.  2082 Also Bodenhorizonte eines Luvisols aus Aare-
Reuss-Schottern.  2083 Solche «staubigen Einschwemmungen» 
weisen auf infiltriertes Wasser hin, welches die Siltfraktion an den Rän-
dern der Porenräume ablagert. Treten diese «staubigen Einschwem-
mungen» über eine grosse Fläche auf, so deutet dies auf Witterungs-
exposition (Meteorwasser) hin, und der untersuchte Bereich kann mit 
grosser Wahrscheinlichkeit als ein Aussenbereich interpretiert wer-
den.  2084 Freundliche Mitteilung Ph. Rentzel.  

Der oberste Teil der Verfüllung Sch289 ist nur 
schwer optisch von der Deckschicht Sch90 zu tren-
nen. Die stärkere Fragmentierung der Keramik und 
fehlende weitere Latrinenanzeichen sprechen dafür, 
dass es sich dabei um eine Verfüllung handelt, die 
am Ende der Nutzung der Latrine zum Verschliessen 
der Grube eingebracht wurde. Dafür spricht auch die 
grosse Menge an Knochen in Sch289.

Aus Grube G14.22 wurden bisher keine Schlämm-
proben ausgewertet, die Tierknochen wurden jedoch 
einer Bestimmung und einer Tierartenanalyse un-
terzogen2068, wobei in allen Verfüllungen ein hoher 
Anteil an Knochen des fleischreichen Stylopodiums 
und somit die Entsorgung von Speiseresten nachzu-
weisen ist.

Bei Grube G14.22 handelt es sich zweifelsohne 
um eine Latrine, die in ihrer Nutzungszeit mehrmals 
ausgeschöpft wurde, wovon Schicht Sch287 als zu-
rückgebliebener Bodensatz zeugt. Nach ihrer letzten 
Benutzung, woraus die Verfüllung Sch288 resultierte, 
wurde die Latrine nicht mehr ausgeschöpft und mit 
Abfall (Sch289 und Sch290) verfüllt.

5 . 2 . 5  W E R K G R U B E N
Dieser Gruppe werden Gruben zugewiesen, die 

eindeutig mit einem Handwerk zu verbinden sind. 
Dementsprechend beschränkt sich diese Gruppe auf 
Gruben, welche im Kontext des Metallhandwerks zu 
sehen sind (vgl. z. B. ▶ 163), da andere Handwerke 
nur sehr schwer einzig aufgrund des Befundes nach-
zuweisen sind2069. Die Gruben weisen kleine Ober-
flächen um 0,5 m2 und geringe Tiefen von maximal 
40 cm auf2070. Sie sind als Ambossstandorte und Ar-
beitsgruben anzusprechen.

Besonders hervorzuheben ist Grube G8.7. Diese 
wurde aufgrund von Vergleichsbefunden von der 
Ausgräberin R. Gubler als Abschreckgrube ange-
sprochen2071. Wie die Resultate der mikromorpho-
logischen Untersuchung zeigen2072, sind die feinse-
dimentierten Ablagerungen der Nutzungsschicht 
Sch176 allerdings nicht in stehendem Wasser ent-
standen, sodass die Grube vielmehr als Arbeitsgrube 

– möglicherweise zum Sitzen oder Hineinknien für 
den Blasebalgbetätiger – anzusprechen ist2073.

Werkgruben treten ausschliesslich im Frontbe-
reich der Gebäude ▶ Beilage 23 auf, was wohl auf die 
enge Definition zurückzuführen ist. Deutlich zeigt 
sich aber, dass sie meist in Gruppen angelegt wurden. 
Sortiert man die in Kap. IX.6 zusammengestellten 
Gruben nach ihrer absoluten Tiefe, konzentrieren 
sich die Werkgruben wie zu erwarten bei den nied-
rigsten Werten. Am anderen Ende der Skala liegen 
hingegen die Latrinen. Vergleichbare Tiefen errei-
chen nur einige der Materialentnahmegruben, ein-
zelne Kellergruben und einige der «Gruben indet.». 
Für diese tiefen Kellergruben und «Gruben indet.» 

ist eine Ansprache als Latrinen nicht ausgeschlossen, 
allerdings zeigen sie keine Hinweise auf eine entspre-
chende Nutzung. Um dies mit Sicherheit beurteilen 
zu können, ist eine vollständige archäo(bio)logische 
Auswertung aller oder zumindest weiterer exemplari-
scher Gruben notwendig.

5 . 2 . 6  G E O A R C H Ä O L O G I S C H E  U N T E R S U C H U N G  A N 
W E R K G R U B E  G 8.7 I N  D E R  S C H M I E D E W E R K S TAT T  A U F 
PA R Z E L L E  8
Sarah Lo Russo

Im Rahmen einer Seminararbeit am IPNA (Uni-
versität Basel) wurde die in einer Schmiedewerkstatt 
der Parzelle 82074 angelegte Grube G8.7 genauer un-
tersucht2075. Auf der Ausgrabung wurde der in Kap. 
IV.7.3.3 vorgestellte Befund als sogenanntes Tauchbe-
cken bzw. Abschreckgrube angesprochen. Allerdings 
vermerkte Regula Gubler bereits in der Grabungs-
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dokumentation, dass die Konstruktionsweise der 
Grube G8.7 keinesfalls wasserdicht war. Andererseits 
stützten mehrere gut vergleichbare und ebenfalls als 
Abschreckbecken publizierte Befunde die Interpreta-
tion der Grube G8.7 als Abschreckbecken2076. Die im 
Rahmen der geoarchäologischen Untersuchung2077 
formulierten Fragestellungen bezogen sich in erster 
Linie auf die Konstruktionsweise der Grube G8.7, 
die Entstehung und Ablagerungsbedingung der vor-
römischen Sch107 und der Nutzungsschicht Sch176 
sowie die Charakterisierung der Grubenverfüllung 
Sch177. Aus archäologischer Sicht interessierten 
besonders die Frage nach der Funktion der Grube 
G8.7 und Hinweise darauf, welche Produkte in der 
Schmiede hergestellt wurden. In der vorliegenden 
mikromorphologischen Untersuchung soll das Bil-
dungsmilieu der archäologischen Schichten Sch176 
genauer beschrieben und die Befundinterpretation 
als Abschreckbecken kritisch geprüft werden. Da 
vergleichbare, mikromorphologisch untersuchte 
Befunde fehlen, ja generell geoarchäologische Un-
tersuchungen aus Schmieden oder aus Werkgruben 
im unmittelbaren Umfeld von Schmieden sehr sel-
ten sind2078, wurde zusätzlich ein Abschreckbecken 
einer modern genutzten Schmiede2079 beprobt und 
mit dem untersuchten, archäologischen Befund ver-
glichen.

Um detailliertere Hinweise auf die Produktion 
der Schmiede und die Nutzung der untersuchten 
Werkgrube zu erhalten, wurden nebst der mikromor-
phologischen Probe M8 auch ausgewähltes archäo-
logisches Fundmaterial gesichtet und einzelne Mi-
kroschichten mittels Rasterelektronenmikroskopie 
untersucht2080. 

KO N S T R U K T I O N  D E R  G R U B E
Es stellte sich die Frage, ob die Grube während ih-

rer Nutzung verschalt oder gar abgedichtet war.
Obwohl im archäologischen Befund Hinweise 

auf eine Verschalung der Grube dokumentiert wer-
den konnten (Kap. IV.7.3.3.), fehlen entsprechende 
Indizien in den mikromorphologisch untersuchten 
Schichten. Schwierigkeiten bereitet dabei die Tat-
sache, dass die Grubensohle nicht genau lokalisiert 
werden kann, da die Entstehung der heterogenen 
Schicht Sch713 unklar ist. Diese Schicht liegt über 
dem vorrömischen Kolluvium Sch1072081 und be-
steht aus Material der Al-, Bt- und C-Horizonte2082 
sowie einigen wenigen anthropogenen Zeigern wie 
etwa Metallresten, Aschen, Knochen und Quarz-
körnern mit Hitzeeinwirkung. Bemerkenswert sind 
zudem Sedimentbrocken («Lehmbrocken») mit 
massivem Gefüge, die auf eine Begehung des Sedi-
ments hinweisen. Diese befinden sich aber nicht in 
situ, sondern sind verlagert. Die Entstehung dieser 
Schicht Sch713 ist auf zwei Arten denkbar:

Einerseits könnte es sich um eine ältere Planierung 
oder ein Kolluvium mit grösserem anthropogenem 
Input handeln, angeschnitten, jedoch nicht durch-
schlagen durch die Grube 8.7. In diesem Fall dürfte 
Sch713 der als «verschmutztes Anstehendes» ange-
sprochenen Sch1 entsprechen und wäre ausserhalb 
der Grube G8.7 auch vorhanden. Dafür sprechen 
die Eisen- und Manganausfällungen sowie die «stau-
bigen Einschwemmungen»2083, welche in dieser 
Schicht häufiger als in der Sch107 oder den Nutzungs- 
oder Verfüllschichten der Grube G8.7 vorkommen.

Andererseits könnte sie während des Aushebens 
der Grube entstanden sein, indem an den Schuhen 
anhaftendes Material sowie Reste des Aushubes auf 
der Grubensohle eingebracht und abgelagert wur-
den. So könnten die in Sch713 vorkommenden Me-
tallreste und Holzkohlen aus der durchschlagenden 
Nutzungsschicht Sch174 der in der Vorgängerphase 
hier betriebenen Schmiede stammen. Die «staubi-
gen Einschwemmungen», die in den darüberliegen-
den Nutzungsschichten fehlen, könnten möglicher-
weise auf ein kurzfristiges Offenliegen während des 
(Um-)Baus zu Gebäude 8.2 zurückzuführen sein2084. 
In diesem Fall wäre Sch713 ausserhalb der Grube 
G8.7 nicht vorhanden gewesen.

Ohne eine Vergleichsprobe der Stratigrafie ausser-
halb der Grube lässt sich Sch713 nicht mit Sicherheit 
als UK der Grubennutzungsschichten oder als OK 
der Grubensohle ansprechen. Sowohl an der UK als 
auch an der OK der Sch713 fehlten in der Probe Hin-
weise auf eine Verschalung des Grubenbodens.

N U T Z U N G  D E R  G R U B E
C H A R A K T E R I S I E R U N G  D E R  N U T Z U N G S S C H I C H T E N :  Anhand 

der mikromorphologischen Untersuchung lassen 
sich die während der Ausgrabung als Nutzungs-
schichten Sch176 gedeuteten Ablagerungen grob in 
vier Schichttypen unterteilen: die unterste Schicht 
(Sch176a), die mehrfach vorkommenden, alternie-
renden Schichttypen (Sch176b–i) «hell» (kalkar-
mer Sand) und «dunkel» (sehr grosser Anteil an 
Holzkohle und Hammerschlag) sowie die jüngste 
Schicht (Sch176j), die Merkmale des dunklen und 
hellen Schichttyps aufweist ▶ 391.

Bei Schicht Sch176a handelt es sich um eine sehr 
heterogene Schicht, die aus chaotisch liegenden 
Komponenten der beiden Schichttypen «hell» und 
«dunkel» besteht ▶ 392. In Sch176a finden sich au-
sserdem verlagerte und kompaktierte (begangene) 
Sedimentbrocken, wie sie bereits in Sch713 beob-
achtet werden konnten. Sch176a unterscheidet sich 
von den darüberliegenden Nutzungsschichten aus-
serdem durch eine grössere Porosität und durch die 
Präsenz von Kies.

Den Schichten Sch176b–i gemeinsam sind die sehr 
deutliche Einregelung der Komponenten und ihre 
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geringe Porosität. Ihre Grenzen sind deutlich, ihre 
Ausdehnung ist hingegen sehr unterschiedlich. Ei-
nige Bändchen lassen sich über mehrere Zentimeter 
beobachten, andere wiederum sind nur sehr lokal 
ausgeprägt. 

Die Matrix der «dunklen» Nutzungsschichten 
(Sch176c, Sch176e, Sch176g, Sch176i) besteht gröss-
tenteils aus Quarzsand und Silt. Im Gegensatz zu 
den «hellen» Nutzungsschichten ist das Sediment 
jedoch sehr kalkhaltig. Dieser Schichttyp fällt ganz 
besonders wegen seines sehr grossen Anteils an klein 
fragmentiertem, waagrecht eingeregeltem Hammer-
schlag und Holzkohlen auf ▶ 393. Metallreste, Schla-
cken, Keramik, verbrannte Knochen und andere Ar-
tefakte kommen in den «dunklen» Nutzungsschich-
ten häufiger vor als in den «hellen».

Die hellen Nutzungsschichten (Sch176b, Sch176d, 
Sch176f und Sch176h) bestehen hauptsächlich aus 

Quarzsand und Silt mit geringerem Kalkanteil und 
enthalten nur wenig Hammerschlag und Holzkohle, 
was sie bezeichnenderweise heller erscheinen lässt. Je 
nach Mächtigkeit der Schichten kommen aber auch 
Wandverputz, Hammerschlacke, Hammerschlag 
und Metallfragmente stellenweise relativ häufig vor. 
Sch176h fällt zudem durch einen grösseren Anteil an 
Kies und mehrere Sandsteinfragmente auf.

Mit Sch176j wird die Abfolge mit einem Sedi-
ment abgeschlossen, das sich nicht sicher einem der 
Schichttypen «hell» oder «dunkel» zuordnen lässt. 
Diese Schicht beinhaltet Merkmale beider Schicht-
typen. Die Komponenten sind weiterhin eingeregelt, 
allerdings fehlt eine deutliche Häufung von Ham-
merschlag und Holzkohlen, wie dies für den Schicht-
typ «dunkel» typisch ist. Gegenüber dem «hellen» 
Schichttyp unterscheidet sich Sch176j wiederum 
durch eine kalkhaltigere Matrix. Ferner konnte in 

0 1 5 cm

h

g

i

j

f

f

e
d
c
b

g

Sch177c

Sch177b

Sch177a

Sch176j

Sch176h

Sch176f

Sch176
c, e, g, i

Sch176
b, d

Sch176a

Sch173

Sch107

Beiger Lehm, Al-, Bt- und C-Material, 30% Porosität, stark bioturbiert, Eierschale, komprimierte Lehmbrocken (Al-Material), 
Wandverputz.

Graue, heterogene Schicht, 25–30% Porosität, sehr viele Mikroholzkohle,
viel Hammerschlag, Metallreste, Holzkohle (teilweise mit Ascherhomboedern), Phosphatausfällungen, Komponenten sind 
eingeregelt, allerdings weisen sie unterschiedliche Einregelungsrichtungen auf.

Beiger, kalkhaltiger, sandiger Lehm, 20–30% Porosität, bioturbiert, Kanal-und Kammergefüge, «staubige Einschwemmungen»,  
keine Einregelung der Komponenten, deutlich weniger Mikroholzkohle, dafür grössere Holzkohlefragmente, einiger 
Hammerschlag, eine Eierschale, grössere Metallreste und darum herum verwitterte Aschen und Phosphate, Knochen, Holz, 
Keramik, silikatische Schlacken von Phytolithen (?), organische Reste, Brandkalk, Koprolithenreste. Brocken begangenen 
Al-Materials. Phosphat- und Eisenausfällungen. 
Grauer, kalkhaltiger, siltiger Lehm, komprimierte, porenlose, kalkfreie Lehmbrocken.
15–20% Porosität, leicht bioturbiert, wenige «staubige Einschwemmungen», 
deutliche Einregelung der Komponenten (= Metallreste, Holzkohlen (teilweise mit Ascherhomboedern), verwitterte Aschen, 
Hammerschlag und verhältnismässig viel Hammerschlacke, Brandkalk, Knochen).

Graubeiger, kalkhaltiger siltig, sandiger Lehm, tonige Brocken, porenlose, kalkfreie Lehmbrocken. Etwa 10% Porosität, meist 
kleinere Poren mit unterschiedlichen Formen und Orientierungen. Mehrere Feinschichtungen, generell weniger Holzkohle und 
Hammerschlag als in Variante Sch176c, e, g, i, Metallreste, verbrannte Keramikfragmente, verbrannter Lehm. 

Beigegrauer, leicht kalkhaltiger, siltiger, sandiger Lehm mit tonigen Bereichen. 15–20% Porosität, ovale, teils waagrecht 
liegende Porenräume. Komponenten (= Holzkohle [teilweise mit Ascherhomboedern], Metallreste, Wandverputz, Hammerschlag 
und -schlacken, Knochen (verbrannt und unverbrannt), Mörtelbrocken sind weniger deutlich eingeregelt als bei Sch176c, e, g, i 
oder Sch176b, d. Phosphatausfällungen. Im unteren Bereich der Schicht vermehrt Feinkies. Korrodiertes Sediment.

Dunkelgrauer, kalkhaltiger Silt, wenig Fein- bis Mittelsand, Bt-Material (Ton, verwitterte Komponenten),10% Porosität, kleine 
ovale Poren, sehr viele feine, deutlich eingeregelte Komponenten, (= Mikroholzkohle, Hammerschlag, Hammerschlacken (selten), 
Metallreste, Knochensplitter (verbrannt und unverbrannt), Brandkalk, kleine Keramikfragmente, Holz, vergangenes, organisches 
Material, Holzasche mit Rhomboedern, Glasschlacken aus Phytolithen),
einige Phosphat-, Eisen- und Manganausfällungen.
Gräulich beiger, horizontal eingeregelter Quarzsand und kalkarmer Silt (Al-Material), kaum Porenräume, gleiche Komponente 
(Holzkohle, Metalle, Hammerschlag etc. pp.) wie in Sch176c, e, g, i aber die Komponenten sind deutlich weniger häu�g. 

Gräulich beige, sandige Schicht, wenig Grobsand bis Feinkies, 30% Porosität, stark bioturbiert, keine Einregelung der 
Komponenten, wenige «staubige Einschwemmungen», viel Mikroholzkohle, Kalksand, tonige In�ltrationen, Holz, verlagertes, 
begangenes Sediment, Eisen- und Manganausfällungen.
 

Gräulich beiger, leicht siltiger, sandiger Lehm, wenig Grobsand und Feinkies, einiges Kies, 30% Porosität, längliche Porenräume, 
Kammergefüge, leichtes Krümelgefüge, bioturbiert, vermehrt «staubige Einschwemmungen», einige Mikroholzkohlen, Asche, 
Metalle, vereinzelt Knochen, Quarzkorn mit Hitzeeinwirkung (über 800°C), kompakte Zonen. Im unteren Bereich Tendenz zur 
waagrechten Einregelung erahnbar. 

Beiger, siltiger Lehm, vereinzelt Grobsand und Feinkies, 20–30% Porosität, Porosität nimmt gegen oben zu, längliche Poren- 
räume, im untern Bereich schwach polyedrisches Gefüge, Kammer/Kanalgefüge, keine Anzeichen für Verdichtung, 
starke Bioturbation (teilweise rezent): verfüllte Regenwurmgänge, Wurzeln, einige «staubige Einschwemmungen», vereinzelt 
Mikroholzkohle, Eisen- und Manganausfällungen.

Oberboden-
material mit 
kalkhaltigen 
Komponenten

Brocken verlager- 
ter Nutzungs- 
schichten, 
Grubenverfüllung

Heterogene 
Grubenverfüllung

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Planie oder 
«verschmutztes 
Anstehendes» 
oder Gruben- 
aushub
vorrömisches 
Kolluvium

Interpretation Mikromorphologischer SchichtbeschriebAnschli� Dünnschli�e Schicht

391 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Die geoarchäologisch untersuchte Probe M8: Auf dem Anschliff sind mit Weiss die Positionen der Dünnschliffe eingezeichnet und mit Rot 
die «archäologischen Befundgrenzen». Auf den Dünnschliffen sind mit Rot die mikromorphologisch erkannten Schichtgrenzen eingezeichnet. Die Nutzungsschichten Sch176a-j lassen sich 
grob in hellere Schichttypen (orange-rötliche Kästchen), dunklere Schichttypen (grüne Kästchen) und Mischtypen (braune Kästchen) unterteilen. Schichten, die sich in ihrer Zusammen-
setzung und Genese nicht unterscheiden, sind gemeinsam beschrieben und interpretiert worden.
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2085 Jones 2001, 14.  2086 Allerdings kann nicht restlos ausge-
schlossen werden, dass bei den Untersuchungen durch die Poren der 
Hammerschlacken hindurch das dahinterliegende, silikathaltige Sedi-
ment (Quarzsand) mitgemessen worden war. Um dies auszuschlies-
sen, wäre eine grössere Anzahl Messungen notwendig gewesen.  

dieser Schicht Sch176j mittels Rasterelektronenmi-
kroskopie reines Zinn nachgewiesen werden ▶ 394. 
Da dieses Element in dieser Region nicht natürlich 
vorkommt, könnte das Vorhandensein des Zinns auf 
Buntmetallverarbeitung oder das Verzinnen von Ob-
jekten im Umfeld der Grube hindeuten.

In den Schichten Sch176a–j finden sich nebst 
dem häufigen, plattenförmigen Hammerschlag so-
genannte Hammerschlacken ▶ 395. Diese Hammer-
schlacken werden oftmals auch als «runder Ham-
merschlag» bezeichnet. Sie entstehen beim ersten 
Ausschmieden der Lupe oder beim Feuerschweis-
sen2085. Hammerschlacken und Hammerschlag sind 
zwar beide magnetisch, Hammerschlacken sind je-
doch rund und poröser als Hammerschlag. Bei den 
Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikro-
skop konnte die chemische Zusammensetzung von 
Hammerschlag und Hammerschlacken ermittelt 
werden ▶ 396. Hammerschlag besteht ausschliesslich 
aus Eisen und Sauerstoff, während in den Hammer-
schlacken nebst Eisenoxiden auch Silikat enthalten 
ist. Es ist also wahrscheinlich, dass die runde, poröse 
Gestalt der Hammerschlacken durch eine andere 
chemische Zusammensetzung entsteht2086.

E N T S T E H U N G  D E R  N U T Z U N G S S C H I C H T E N : Die Schicht 
Sch176a unterscheidet sich unter anderem anhand 
der fehlenden Einregelung der Komponenten und 
der Porosität deutlich von den darüberliegenden 
Nutzungsschichten Sch176b–j, wenn auch das regel-
mässige Vorhandensein von Holzkohlen und Ham-
merschlag als gewichtige Gemeinsamkeit angeführt 
werden muss. Sch176a enthält aber auch Komponen-

ten (bspw. verlagertes, begangenes Sediment), die 
in Sch713 vorkommen. Ein solches Gemisch könnte 
bspw. beim Reinigen bzw. erneuten Ausheben der 
Grube G8.7 entstanden sein. Dieses postulierte Rei-
nigen wurde vermutlich nach einer längeren Nutzung 
der Grube notwendig, während deren die Bildung 
der Nutzungsschichten «hell» und «dunkel» zu ei-
ner Sedimentakkumulation und damit der allmähli-
chen Verfüllung der Grube führte. Dabei blieben auf 
der Grubensohle neben Resten der entfernten Nut-
zungsschichten auch Reste der Grubenwandung bzw. 
der damaligen Grubensohle und des umliegenden 
Sediments zurück, die dann die heterogene Schicht 
Sch176a bildeten ▶ 392. Diese lockere, heterogene 
und völlig unsortierte Schicht wurde anschliessend 
erneut durch Nutzungsschichten überdeckt.

Die feinlaminierten Nutzungsschichten Sch176b–j 
unterscheiden sich zwar in ihrer Zusammensetzung, 
jedoch kaum in ihrer Porosität und der Einregelung 
der Komponenten, sodass sie mit grosser Wahr-
scheinlichkeit unter denselben Bedingungen abgela-
gert worden sind. 

Die feinschichtige Bänderung, die deutliche Einre-
gelung und die Kleinteiligkeit der Komponenten lies-
sen makroskopisch eine Ablagerung in stehendem 
Wasser vermuten. Der Befund wurde daher als Ab-
schreckbecken interpretiert. Bei der Untersuchung 
der Dünnschliffe fällt aber auf, dass eine Sortierung 
nach Korngrössen (sogenannte fining upwards cyc-
les, z. B. als Folge von Dekantation), die für im Was-
ser abgelagerte Schichten typisch ist, nicht deutlich 
ausgeprägt ist. In den Nutzungsschichten sind «stau-
bige Einschwemmungen» sehr selten, und Austrock-
nungskrusten fehlen vollständig, sodass eine Ablage-
rung der Schichten im Wasser ausgeschlossen wer-
den kann ▶ 391.

392 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Ausschnitt aus der Schicht Sch176a. 
Chaotische Orientierung der Komponenten (u. a. Hammerschlag und Holzkohle), die ein-
geregelt in den Nutzungsschichten Sch176b-j häufig zu finden sind (ppl).

393 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Deutliche Einregelung der kleinfrag-
mentierten Komponenten (Hammerschlag u. a.) sowie stark ausgepresste Bodenbrocken 
(mit Pfeilen markiert) belegen eine regelmässige Begehung (Sch176b, ppl). 
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2087 Beim Eingiessen der modernen Vergleichsprobe konnte beob-
achtet werden, dass der Hammerschlag durch die Flüssigkeit aufge-
wirbelt wurde und sich nur langsam wieder setzte. Dies führte auch 
dazu, dass ein Teil des Hammerschlags in subhorizontaler Lage fixiert 
wurde. Unklar ist, ob eine horizontale Einregelung aller Komponen-
ten der Vergleichsprobe stattgefunden hätte, wenn die Aushärtung 
des Kunstharzes weniger schnell erfolgt wäre (Freundliche Mitteilung 
M. Lutz).   2088 Freundliche Anmerkung Ph. Rentzel.  2089 Dass 
«Trampling» in geschützten Bereichen zur Bildung von feinen 
Schichten führen kann, zeigen beispielsweise Analysen von Nut-
zungsschichten eines Lehmbodens aus Zug (Ismail-Meyer 2012, 146) 
oder von Gehhorizonten in Grubenhäusern (Wegener 2009, Fig. 6).  
2090 Rentzel 1998, 5.  2091 Für die äusserst hilfreichen Hinweise 
und Anmerkungen zu diesem Thema sei M. Guélat herzlich gedankt.  
2092 Zu den mikroskopisch nachweisbaren Merkmalen für «tramp-
ling» siehe Rentzel/Narten 2000 und Miller 2017.  2093 Jones 2001, 
14.  2094 Gemeinsam mit H. Flück wurden die unrestaurierten Eisen-
funde anhand der Röntgenbilder beurteilt sowie Buntmetallfunde und 
Objekte aus Stein im Original begutachtet.  2095 Inventarnummern 
V.006.2/1993.17, V.006.2/2144.1, V.006.2/2144.2, V.006.2/2144.3.  
2096 Schucany 2006, 133, insbesondere Anm. 265.  2097 Senn-
Luder 1997, Abb. 13.2.  2098 Haberbosch 1938, 61.  2099 Quervain 
1969, 213.

Dies bestätigt auch der Vergleich mit der Probe 
aus einem modernen Abschreckbecken. Die Zusam-
mensetzung der Vergleichsprobe fiel durch einen 
sehr hohen Anteil relativ grossen Hammerschlages 
sowie grösserer Fragmente von Steinkohle auf. Ein 
wesentlicher Unterschied zwischen der modernen 
Vergleichsprobe und dem archäologischen Befund 
stellt ausserdem die Porosität dar. Die Probe aus 
dem modernen Tauchbecken ist nur ansatzweise 
geschichtet2087, während die Nutzungsschichten 
Sch176 aus dem archäologischen Befund deutlich 
geschichtet sind. Schwierig zu beurteilen ist, ob die-
ser Unterschied der Setzung der Schichten über eine 
Zeitspanne von rund 2000 Jahren geschuldet ist2088. 
Wahrscheinlicher scheint jedoch, dass die Fragmen-
tierung und die Einregelung der Komponenten in 

396 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Hammerschlacke (rund) unter dem 
Rasterelektronenmikroskop.

394 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Nachweis von reinem Zinn (Sn) mittels 
Rasterelektronenmikroskopie: Das Zinn ist heller als die Elemente in seiner Umgebung.

395 Windisch -Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Hammerschlag (schwarz, länglich)  
und Hammerschlacken (schwarz, porös und rund) im Dünnschliff (ppl).

397 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Begangener Hammerschlag in  
Sch176c (ppl).
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Schicht Sch176 durch Begehung (Trampling) ent-
standen sind2089.

Als weiterer Vergleich wurde eine mikromorpholo-
gisch untersuchte Grubenverfüllung aus einer römi-
schen Schmiede im heutigen Basel (Bäumleingasse 
14, 1992/20) herangezogen. Die Grube wurde zur 
Entsorgung von Abfall aus dem Schmiedebetrieb 
sowie gelegentlich als Latrine genutzt2090. In den 
Sedimenten finden sich viele Komponenten, die 
auch in den Nutzungsschichten der Grube G8.7 be-
obachtet werden konnten. Konkret handelt es sich 
um Eisenreste, Hammerschlag, Hammerschlacken, 
Knochen, aber auch Wandverputz und Koprolithen. 
In der Schmiedegrube auf dem Münsterhügel konnte 
jedoch keine horizontale Einregelung der Kompo-
nenten festgestellt werden. Der dort beobachtete 
Hammerschlag ist deutlich grossteiliger, ja meist 
unfragmentiert vorhanden. Die auffällig kleine Grö-
sse der Komponenten und ihre häufige Fragmentie-
rung in den Schichten Sch176c, Sch176e, Sch176g 
und Sch176i sind demnach gewichtige Argumente 
für eine regelmässige Begehung derselben ▶ 393 und 
3972091. Eine besonders markante Reduktion der Po-
ren und ausgepresste Bodenbrocken belegen zudem 
Trampling2092 in den Schichten Sch176b, Sch176d, 
Sch176f, Sch176h ▶ 393.

E I N  B L I C K  Ü B E R  D E N  G R U B E N R A N D :  Beide Schichtty-
pen «hell» und «dunkel» wurden offenbar durch 
Begehung überprägt: Gewisse Tätigkeiten wurden 
also in dieser Grube sitzend, kniend oder stehend 
ausgeführt. Die Unterschiede zwischen den Schich-
ten entstanden einzig durch unterschiedliche Materi-
aleinträge in die Grube. Möglicherweise manifestie-
ren sich in den Ablagerungen dieser Werkgrube zwei 
zyklische Arbeitsschritte, die beide ein Begehen der 
hier untersuchten Grube erforderten.

Eine Hypothese zur Ablagerung der «hellen» 
Nutzungsschichten mit viel Quarzsand ist, dass die-
ser Quarzsand als Flussmittel beim Feuerschweissen 
verwendet wurde. Ein Indiz dafür könnten die beob-
achteten Hammerschlacken sein, die u. a. beim Feu-
erschweissen entstehen können2093. Gegen diese Hy-
pothese spricht jedoch, dass die Hammerschlacken 
in den «hellen» Schichten nicht vermehrt vorkom-
men und dass an den Quarzkörnern keine hitzebe-
dingten Schmelzsäume beobachtet werden können.

Zur Ablagerung der «dunklen» Nutzungsschicht 
dürften nicht genauer bestimmbare Schmiedearbei-
ten geführt haben, da der Eintrag an Hammerschlag 
und Holzkohlen in der Nähe von Esse und Amboss 
grundsätzlich gross ist. Informationen zur Art der 
Produktion der Schmiede konnten die mikrosko-
pischen Untersuchungen nur sehr bedingt liefern, 
sodass zur Beantwortung dieser Fragestellung das 
archäologische Fundmaterial und die Schmiede-
schlacken analysiert werden müssten. Der vorgege-

bene zeitliche Rahmen erlaubte keine vollständige 
Sichtung, geschweige denn die komplette Bearbei-
tung des archäologischen Fundmaterials aus der 
Schmiede. Deshalb wurde lediglich das bereits in-
ventarisierte Fundmaterial auf allfällige Produkti-
onsabfälle durchsucht2094. Berücksichtigt wurden 
die Fundkomplexe aus dem Frontraum A des Hauses 
8.2 der Parzelle 8. Das metallene Fundmaterial liess 
keine Rückschlüsse auf die Produktion der Schmiede 
zu, da keine Halbfabrikate oder Werkstücke im ge-
sichteten Fundmaterial vertreten waren.

Die in der Verfüllung der Grube G8.7 entsorgten 
Mühlsteinfragmente2095 wurden aus zwei Gründen 
begutachtet: Mühlsteine sind auch aus anderen römi-
schen Schmieden bekannt und werden als Amboss-
standorte2096 oder Teil des Hitzeschilds der Esse2097 
interpretiert. Ist eine solche Umnutzung auch für die 
Mühlsteinfragmente aus Grube G8.7 nachweisbar? 
Oder könnte der in den Schichten Sch176b, Sch176d, 
Sch176f und Sch176h vorkommende Quarzsand al-
lenfalls von dem als Schleifstein genutzten Mühlstein 
stammen?

Bei der Begutachtung konnten die neun Mühl-
steinfragmente aus der Grubenverfüllung Sch177 
zu einem einzigen, nahezu vollständigen Unterleger 
aus Muschelsandstein zusammengesetzt werden 
▶ 398. Die Komponenten des Muschelsandsteins sind 
schlecht gerundet und können als Quelle für den 
stark verrundeten Quarzsand in den helleren Nut-
zungsschichten ausgeschlossen werden. Sowohl der 
Durchmesser2098 von 45 cm als auch das Rohmate-
rial2099 des Unterlegers sind mit den Halbfabrikaten 
und Abbaunegativen aus dem römischen Steinbruch 
in Würenlos identisch. Der in Würenlos gebrochene 
Mühlstein wurde demnach ins nahe gelegene Vin-
donissa transportiert. Der Unterleger wurde in der 
Schmiede jedoch nicht in seiner Ursprungsform 
verwendet: sondern so umgearbeitet, dass in seiner 
Standfläche (?) eine Vertiefung entstand. Ein Teil 
des Randes wurde wahrscheinlich bewusst entfernt 
und zudem eine ovale Öffnung von 6,5 cm bis 10 cm 
Länge ausgearbeitet. Der Stein weist auf der neuen, 
vertieft eingearbeiteten Fläche deutliche Brand-
schwärzungen auf ▶ 398. Die deutliche Rötung des 
Sandsteines im Bereich der ovalen Öffnung deutet 
auf eine starke Hitzeeinwirkung in diesem Bereich 
hin. Für eine wiederholte Einwirkung von grosser 
Hitze spricht auch die Zersplitterung des Sandsteines 
in mehrere Bruchstücke. Aufgrund dieser Beobach-
tungen wird für den Mühlstein eine sekundäre Nut-
zung als Esse angenommen. Die sekundär eingetiefte 
Oberfläche des Mühlsteins muss nach wenigen Nut-
zungen durch eine dünne holzkohle- und aschehal-
tige Schicht vor der zerstörerischen Hitze geschützt 
worden sein, sodass ein wiederholter Gebrauch des 
umgearbeiteten Unterlegers als Esse möglich war. 
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Die deutliche Hitzerötung im Bereich der ovalen 
Öffnung lässt vermuten, dass in diesem Bereich die 
Sauerstoffzufuhr (Düse) installiert war, wodurch die 
Temperatur in diesem Bereich am höchsten war. 

A U F L A S S U N G  D E R  G R U B E
Mit der archäologischen Schicht Sch177 findet ein 

abrupter Schichtwechsel statt, der im Feld ebenso 
deutlich erkennbar war wie im Anschliff ▶ 391. Diese 
Schicht wird im Folgenden in drei Teile gegliedert 
(Sch177a–c).

Im Dünnschliff fällt als Erstes auf, dass Sch177a 
deutlich stärker bioturbiert und dadurch poröser ist 
als die darunterliegenden Schichten. Sch177a ist he-
terogen und ihre Komponenten sind nicht eingere-
gelt. Zu dem aus den Nutzungsschichten Sch176 be-
kannten Fundspektrum kommen nun noch Eierscha-
len sowie vermehrt Mörtel, silikathaltige Schlacken, 
zersetzte organische Reste, Keramik, verwitterte 

Aschen und mögliche Reste von Koprolithen hinzu.
Auf Schicht Sch177a folgt Sch177b, die sehr stark 

an die Schichten Sch176b–j erinnert. Die Kompo-
nenten von Sch177b wirken zwar ebenfalls einge-
regelt, weisen aber unterschiedliche Ausrichtungen 
auf. Diese Tatsache lässt vermuten, dass es sich da-
bei um verlagertes Material aus der Sch176 handelt. 
Demnach ist Sch177b korrekterweise als eine Kom-
ponente der Sch177a zu sehen. Die Sch177a selbst ist 
als heterogene Grubenverfüllung zu interpretieren.

Die gute Erhaltung der fragilen Komponenten lässt 
vermuten, dass die abgelagerte Schicht Sch177 durch 
die Grubenstruktur vor mechanischen Belastungen 
weitestgehend geschützt war. Ein weiterer wesentli-
cher Unterschied von Sch 177 zu den darunterliegen-
den Nutzungsschichten Sch176 sind die nun wieder 
auftretenden «staubigen Einschwemmungen».

Diese «staubigen Einschwemmungen» und die 
gegen oben hin stark zunehmende Bioturbation, die 

398 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Mühlstein aus der Grubenverfüllung Sch177a. Zeichnung sowie Fotografie der Unterseite.  
Die Umarbeitungen und Hitzeeinwirkungen am Stein lassen eine sekundäre Nutzung als Esse vermuten. M. 1:6. 
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in Schicht Sch177c gar in einem ausgeprägten Krü-
melgefüge resultiert, deuten auf eine fehlende Über-
dachung und einen Oberflächenbewuchs während 
der Ablagerung von Sch177 hin. Dies lässt vermuten, 
dass zeitgleich mit dem Verfüllen der Grube G8.7 
auch die Auflassung des Gebäudes 8.2 erfolgte. Ein 
weiteres Argument für die gleichzeitige Auflassung 
der Grube und des gesamten Schmiedebetriebs ist, 
dass der als Esse zweitverwendete Mühlstein eben-
falls in der Grubenverfüllung Sch177 entsorgt wurde. 

S Y N T H E S E
Das archäologische Fundmaterial aus den Nut-

zungsschichten der Grube G8.7 enthält zwar rund 70 
Metallobjekte aus Buntmetall und Eisen, es konnten 
jedoch keine sicheren Halbfabrikate ausgemacht wer-
den. Ebensowenig überwiegt im Fundmaterial eine 
Objektart, die als Produktionsausschuss interpretiert 
werden könnte. Der in grosser Menge vorkommende 
Hammerschlag und die Hammerschlacken belegen 
jedoch eindeutig die Präsenz von eisenverarbeiten-
dem Schmiedehandwerk im Haus 8.2. Dafür spricht 
auch der zu einer Esse umgearbeitete Mühlstein aus 
Verfüllung Sch177. Dass in dem Raum nicht nur Ei-
sen, sondern sehr wahrscheinlich auch Buntmetall 
verarbeitet wurde, belegt der Nachweis von reinem 
Zinn durch die Untersuchungen mittels Rasterelek-
tronenmikroskopie. Dank der mikromorphologi-
schen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass 
es sich bei der hier untersuchten Grube G8.7 nicht 
wie anfänglich vermutet um ein Abschreckbecken 
handelte, sondern dass die feinen Schichtungen 
durch «Trampling» in einem geschützten, also 
überdachten Bereich entstanden sind. Bei der Grube 
dürfte es sich also um eine Werkgrube handeln, in 
der gewisse Tätigkeiten stehend, sitzend oder kniend 
ausgeführt wurden. Worum es sich bei diesen Ar-
beiten handelte, konnte nicht eindeutig geklärt wer-
den. Fest steht, dass dabei dünne Nutzungsschichten 
entstanden sind, die sich in ihrer Zusammensetzung 
leicht unterscheiden. Möglicherweise deuten diese 
unterschiedlichen Ablagerungen auf alternierende 
Arbeitsschritte in der Schmiede hin, wobei es sich 
bei der Ablagerung der «dunklen» Schichten um 
Schmiedetätigkeiten handeln dürfte, während die 
Ursache für die Ablagerung der «helleren», quarz-
reichen und etwas sterileren Schichten unklar bleibt.

Die regelmässige Akkumulation dieser Nutzungs-
schichten führte dazu, dass die Grube wohl (mehr-
mals) von diesen Ablagerungen gereinigt worden 
war. Dafür spricht die Sch176a, die sich aus verlager-
tem Material zusammensetzt, wie es in den in situ 
befindlichen Nutzungsschichten Sch176b–j einge-
regelt beobachtet werden kann. Nach letztmaligem 
Gebrauch wurde die Grube gezielt verfüllt, wobei 
einerseits mit den Nutzungsschichten Sch176b–j 

vergleichbare Schichtbrocken, andererseits aber auch 
weitere Bestandteile (Abfälle) wie Eierschalen oder 
die Fragmente des umgearbeiteten Mühlsteines darin 
entsorgt wurden. Direkte Hinweise auf den Abbruch 
des Hauses 8.2, wie beispielsweise Fachwerklehm, 
konnten in den beprobten Schichten nicht gefunden 
werden. Die im Dünnschliff beobachteten «staubi-
gen Einschwemmungen» und Bioturbationen in der 
Grubenverfüllung lassen allerdings vermuten, dass 
zeitgleich mit der Aufgabe der Grube auch das Ge-
bäude und somit wohl auch die Schmiedetätigkeit 
aufgegeben wurde, sodass die untersuchte Fläche für 
eine gewisse Zeit der Witterung ausgesetzt und dem-
nach nicht überbaut war.
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Grundsätzlich gelten die Zitierrichtlinien und Abkürzungen der Römisch-Ger-
manischen Kommission (vgl. Ber. RGK 71, 1990, 973 – 998; 73, 1992, 477 – 540). 
Modifiziert nach den Vorgaben der Publikationsreihe «Veröffentlichungen der 
Gesellschaft Pro Vindonissa».

Zusätzlich werden folgende Abkürzungen für Zeitschriften und Reihen verwendet:
AE Année Epigraphique
AKB Archäologisches Korrespondenzblatt
AS Archäologie der Schweiz
ASA Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde
AZ Aargauer Zeitung
BPA Bulletin de l’Association Pro Aventico
CAR Cahiers d‘Archéologie Romande
DNP Der neue Pauly
HA Helvetica Archaeologica
IKARUS Innsbrucker Klassisch-Archäologische Universitätsschriften
JbAK Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst
JbAS Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbVorarlbMus Jahrbuch des Voralberger Landesmuseumsvereins
JbRGZM Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGUF Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und  

Frühgeschichte
MAGZ Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich
RGK Römisch-Germanische Kommision des Deutschen  

Archäologischen Instituts
SNR Schweizerische Numismatische Rundschau
Veröff. GPV Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa
ZAK  Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte
ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik

Weitere Abkürzungen und Siglen:
Almgren Fibel-Typ nach Almgren 1923
AR Glas-Typ nach Rütti 1991
AV Keramik-Typ nach Castella/Meylan Krause 1994
Böhme Fibel-Typ nach Böhme 1972
CIL Corpus Inscriptionum Latinorum (Berolini 1863 –  )
Consp. Keramik-Typ nach Ettlinger u. a. 1990
Dr. Amphorentyp nach H. Dressel 
Drag. Keramik-Typ nach Dragendorff 1895
Drack Keramik-Typ nach Drack 1945
EDH Epigraphische Datenbank Heidelberg
EDCS Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby
Ettlinger Fibel-Typ nach Ettlinger 1973
Gaul. Amphorentyp nach Laubenheimer 1985
GPV Gesellschaft Pro Vindonissa
HM Inschriften behandelt in Howald/Meyer o. J.
IScM Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae  

(Bucurešti 1980 –  )
IFS Inventar Fundmünzen der Schweiz
KAAG Kantonsarchäologie Aargau
Leifeld Fibel-Typ nach Leifeld 2007
lupa F. und O. Harl, www.lupa.at
MIR Moneta Imperii Romani (Woytek 2010)
NOTS 1 – 9 Sigillata-Stempel nach Hartley/Dickinson 2008 – 2012,  

Bände 1 – 9
OCK Italische Sigillata-Stempel nach Oxé u. a. 2000
Vind./Vindonissa Keramik-Typ nach Ettlinger/Simonett 1952

Sonstige Abkürzungen:
Abb. Abbildung
Anm. Anmerkung = Fussnote
bzw.  beziehungsweise
BS Bodenscherbe
Dm Durchmesser
DGW Durchschnittsgewicht
FK Fundkomplex
Fig. Figure
H Höhe
ha Hektare
HK Holzkohle
Hp Holzbauperioden (Grabung Windisch-Breite 1996 – 98  

[V.96.8, V.97.1, V.98.1])
d. h. das heisst
indet. unbestimmbar/unbestimmt
Inv. Nr. Inventarnummer
Jh. n. Chr. Jahrhundert nach Christus
Kap. Kapitel
sek. sekundär
taq terminus ante quem
tpq terminus post quem
TS Terra Sigillata
TS-Imitation, 
TSI Terra Sigillata-Imitation
M. Massstab
max. maximal
mind. mindestens
NZU Keinem in Phase III zu datierenden Befund zuweisbar (bei FK)
OK Oberkante
o. M. ohne Massstab
Pos. Position. Auf der Ausgrabung für Abbaueinheiten verwendete  

Bezeichnung.
RS Randscherbe
Rs. Rückseite
Taf. Tafel
u. a. unter anderem
UK Unterkante
Vs. Vorderseite
WS Wandscherbe
z. Z. zur Zeit
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