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Übersichtsplan des kantons Basel-Stadt mit  
den einsatzstellen der ABBS im Jahr 2019.  
Zu den einzelnen einsatzstellen vgl. die tabellen  
auf den folgenden doppelseiten «Übersicht nach  
Laufnummern» und «Übersicht nach Bereichen».

Plangrundlage: Grundbuch- und Vermessungsamt  
des kantons Basel-Stadt. ergänzungen und kartierung:  
Peter von holzen.
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Fundchronik

Übersicht 
nAch lAuFnummern 

legende

PAL Paläolithikum
nL neolithikum
BZ Bronzezeit
hZ hallstattzeit
LZ Latènezeit
rZ römische Zeit
fMA frühmittelalter
MA Mittelalter
nZ neuzeit
Zu Zeit unbestimmt

 Befund ohne funde
 Befund mit funden
  Streu- und einzelfunde / 

funde bei Prospektionsgängen
  Geologischer Befund
  ohne Befund/funde

   untersuchung noch nicht  
abgeschlossen

im Berichtsjahr 2019 laufende untersuchungen der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt im kantonsgebiet  
nach Laufnummern. fundstellen ohne aussagekräftige Befunde oder funde sowie noch nicht abgeschlossene  
Projekte sind im text nicht berücksichtigt. dies gilt desgleichen für weitere an einem fundplatz belegte Zeitstellungen,  
wenn diese eher marginaler Art sind. Zusammenstellung: Andreas niederhäuser.

2017 begonnene untersuchungen 

nr. lauf-nr. Adresse (A = Allmend) ergebnis

5 2017/5 Schlüsselberg (A) n rZ / n MA / n nZ

2018 begonnene untersuchungen

nr. lauf-nr. Adresse (A = Allmend) ergebnis

19 2018/19 unterer rheinweg 28 n MA / n nZ

21 2018/21 Leonhardsgraben 46

22 2018/22 hiltalingerstrasse 68, 76 n nZ

25 2018/25 Spiegelgasse 11 n rZ / n MA / n nZ

32 2018/32 St. Alban-Graben (A) 5 / Luftgässlein (A) n rZ / n MA / n nZ

34 2018/34 theodorskirchplatz 7  MA /  nZ

37 2018/37 kasernenstrasse 23 (kirchenchor) n MA / n nZ

2019 begonnene untersuchungen

nr. lauf-nr. Adresse (A = Allmend) ergebnis

1 2019/1 Marktplatz (A) 2–11 n MA / n nZ

2 2019/2 clarastrasse 52, 54

3 2019/3 Steinenberg (A) / elisabethenstrasse (A) n MA / n nZ

4 2019/4 Missionsstrasse 21b  / n nZ

5 2019/5 riehenring 63–75 (claraturm)  MA / n nZ

6 2019/6 rittergasse 4 n rZ / n fMA /  
n MA / n nZ

7 2019/7 Parkweg (A), nauenstrasse – Aeschengraben  nZ

8 2019/8 nonnenweg 56  nZ

9 2019/9 Voltastrasse 43, 41, 39 / elsässerstrasse 54, 56

10 2019/10 Steinengraben 30–36 n MA

11 2019/11 Grenzstrasse 15 / neuhausstrasse 85

12 2019/12 Steinengraben (A) iWB  MA

13 2019/13 riehen – inzlingerstrasse 270  / n nZ

14 2019/14 riehen – inzlingerstrasse 51, 53 / haselrain / ket-
tenackerweg 5

15 2019/15 riehen – Am Bettingerbach u MA

16 2019/16 kleiner Münsterplatz (A) n rZ / n nZ

17 2019/17 rudolf-Wackernagel-Strasse 116 u MA/nZ
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legende

PAL Paläolithikum
nL neolithikum
BZ Bronzezeit
hZ hallstattzeit
LZ Latènezeit
rZ römische Zeit
fMA frühmittelalter
MA Mittelalter
nZ neuzeit
Zu Zeit unbestimmt

 Befund ohne funde
 Befund mit funden
  Streu- und einzelfunde / 

funde bei Prospektionsgängen
  Geologischer Befund
  ohne Befund/funde

   untersuchung noch nicht  
abgeschlossen

2019 begonnene untersuchungen

nr. lauf-nr. Adresse (A = Allmend) ergebnis

18 2019/18 riehen – hörnliallee (A)

19 2019/19 riehen – Äussere Baselstrasse 220

20 2019/20 Sägergässlein 2, 4 / untere rheingasse 12 n MA / n nZ

21 2019/21 riehen – inzlingerstrasse 319 u rZ / n nZ

22 2019/22 Petersgraben (A) 1 / Blumenrain (A) 25  nZ

23 2019/23 Petersplatz (A) 1 n nZ

24 2019/24 eisenbahnweg 6, 22, 24

25 2019/25 rhein (A), höhe Blumenrain 34 (Seidenhof) u nZ

26 2019/26 riehen – Burgstrasse 46 / rebenstrasse 39

27 2019/27 rhein (A), nähe Wettsteinbrücke u nZ

28 2019/28 Giessliweg (A) 64  nZ

29 2019/29 Gundeldingerstrasse / reinacherstrasse (A)

30 2019/30 Bettingen – Auf dem Buechholz

31 2019/31 klingentalweglein (A) n MA / n nZ

32 2019/32 Spalenvorstadt (A) 37  MA /  nZ

33 2019/33 riehen – rütiring 84

34 2019/34 riehen – Sonnenbühlstrasse 19

35 2019/35 Martinskirchplatz 1

36 2019/36 Spalengraben 8c (Botanischer Garten)  MA

37 2019/37 riehen – hellring 41

38 2019/38 riehen – oberdorfstrasse 43

39 2019/39 Leonhardsstrasse 6  nZ

40 2019/40 Bettingen – im Junkholz u PAL/nL

41 2019/41 Bettingen – Auf dem Buechholz u PAL/nL
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Übersicht  
nAch bereichen

legende

PAL Paläolithikum
nL neolithikum
BZ Bronzezeit
hZ hallstattzeit
LZ Latènezeit
rZ römische Zeit
fMA frühmittelalter
MA Mittelalter
nZ neuzeit
Zu Zeit unbestimmt

 Befund ohne funde
 Befund mit funden
  Streu- und einzelfunde / 

funde bei Prospektionsgängen
  Geologischer Befund
  ohne Befund/funde

   untersuchung noch nicht  
abgeschlossen

im Berichtsjahr 2019 laufende untersuchungen der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt im kantonsgebiet  
nach Bereichen. fundstellen ohne aussagekräftige Befunde oder funde sowie noch nicht abgeschlossene Projekte  
sind im text nicht berücksichtigt. dies gilt desgleichen für weitere an einem fundplatz belegte Zeitstellungen, wenn  
diese eher marginaler Art sind. Zusammenstellung: Andreas niederhäuser.

mÜnsterhÜgel

Adresse (A = Allmend) nr. lauf-nr. ergebnis seitenzahl

Schlüsselberg (A) 5 2017/5 n rZ / n MA / 
n nZ

44

rittergasse 4 6 2019/6 n rZ / n fMA / 
n MA / n nZ

45

kleiner Münsterplatz (A) 16 2019/16 n rZ / n nZ 47

Martinskirchplatz 1 35 2019/35 –

innerstAdt

Adresse (A = Allmend) nr. lauf-nr. ergebnis seitenzahl

unterer rheinweg 28 19 2018/19 n MA / n nZ 47

Leonhardsgraben 46 21 2018/21 –

Spiegelgasse 11 25 2018/25 n rZ / n MA / 
n nZ

49

St. Alban-Graben (A) 5 / Luftgässlein (A) 32 2018/32 n rZ / n MA / 
n nZ

49

theodorskirchplatz 7 34 2018/34  MA /  nZ 52

kasernenstrasse 23 (kirchenchor) 37 2018/37 n MA / n nZ 52

Marktplatz (A) 2–11 1 2019/1 n MA / n nZ 54

Steinenberg (A) / elisabethenstrasse (A) 3 2019/3 n MA / n nZ 55

Steinengraben 30–36 10 2019/10 n MA 55

Steinengraben (A) iWB 12 2019/12  MA 57

Sägergässlein 2, 4 / untere rheingasse 12 20 2019/20 n MA / n nZ 58

Petersgraben (A) 1 / Blumenrain (A) 25 22 2019/22  nZ 59

Petersplatz (A) 1 23 2019/23 n nZ 59

rhein (A), höhe Blumenrain (Seidenhof) 25 2019/25 u nZ 60

klingentalweglein (A) 31 2019/31 n MA / n nZ 61

Spalenvorstadt (A) 37 32 2019/32  MA /  nZ 61

Spalengraben 8c (Botanischer Garten) 36 2019/36  MA 62

Leonhardsstrasse 6 39 2019/39  nZ 62
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legende

PAL Paläolithikum
nL neolithikum
BZ Bronzezeit
hZ hallstattzeit
LZ Latènezeit
rZ römische Zeit
fMA frühmittelalter
MA Mittelalter
nZ neuzeit
Zu Zeit unbestimmt

 Befund ohne funde
 Befund mit funden
  Streu- und einzelfunde / 

funde bei Prospektionsgängen
  Geologischer Befund
  ohne Befund/funde

   untersuchung noch nicht  
abgeschlossen

Aussenbezirke / bettingen / riehen

Adresse (A = Allmend) nr. lauf-nr. ergebnis seitenzahl

hiltalingerstrasse 68, 76 22 2018/22 n nZ 63

clarastrasse 52, 54 2 2019/2 –

Missionsstrasse 21b 4 2019/4  / n nZ 66

riehenring 63–75 (claraturm) 5 2019/5  MA / n nZ 67

Parkweg (A) / nauenstrasse – Aeschengraben 7 2019/7  nZ 68

nonnenweg 56 8 2019/8  nZ 68

Voltastrasse 43, 41, 39 / elsässerstrasse 54, 56 9 2019/9 –

Grenzstrasse 15 / neuhausstrasse 85 11 2019/11 –

riehen – inzlingerstrasse 270 13 2019/13  / n nZ 69

riehen – inzlingerstrasse 51, 53 / haselrain / 
kettenackerweg 5

14 2019/14 –

riehen – Am Bettingerbach 15 2019/15 u MA 70

riehen – rudolf-Wackernagel-Strasse 116 17 2019/17 u MA/nZ 70

riehen – hörnliallee (A) 18 2019/18 –

riehen – Äussere Baselstrasse 220 19 2019/19 –

riehen – inzlingerstrasse 319 21 2019/21 u rZ / n nZ 71

eisenbahnweg 6, 22, 24 24 2019/24 –

riehen – Burgstrasse 46 / rebenstrasse 39 26 2019/26 –

rhein (A), nähe Wettsteinbrücke 27 2019/27 u nZ 71

Giessliweg (A) 64 28 2019/28  nZ 72

Gundeldingerstrasse / reinacherstrasse (A) 29 2019/29 –

Bettingen – Auf dem Buechholz 30 2019/30 72

riehen – rütiring 84 33 2019/33 –

riehen – Sonnenbühlstrasse 19 34 2019/34 –

riehen – hellring 41 37 2019/37 –

riehen – oberdorfstrasse 43 38 2019/38 –

Bettingen – im Junkholz 40 2019/40 u PAL/nL 72

Bettingen – Auf dem Buechholz 41 2019/41 u PAL/nL 73
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2017/5
schlÜsselberg (A)
Anlass: Werkleitungsbau, oberflächenerneuerung

zeitstellung: römische Zeit, Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: februar 2017 bis April 2019

Verantwortlich: Martin Allemann, Johann Savary, Birgit Lißner

text: Martin Allemann

die ab 2017 teils intensiv, teils sporadisch archäologisch be-
gleiteten Leitungsbauten am Schlüsselberg konnten im Be-
richtsjahr abgeschlossen werden. Bei den Arbeiten 2019 han-
delte es sich mehrheitlich um kleinere Leitungsgräben für 
hausanschlüsse und geringe Absenkungen für die Pfläste-
rung.1

 ein entsprechend seichter eingriff legte die oberkante 
einer abgebrochenen Mauer frei, die auf der höhe der Lie-
genschaft Schlüsselberg 9 quer zur Strasse verlief. reste 
derselben Mauer waren schon bei einer Ausgrabung 19752 
und vorgängig im aktuellen Projekt3 angeschnitten worden. 
Seit 1975 geht man davon aus, dass es sich dabei um die un-
tersten fundamentreste der spätantiken Befestigungsmauer 
des Münsterhügels handelt, denn die flucht dieser schlecht 
erhaltenen Mauerreste passt zu derjenigen der Befesti-
gungsmauer an der archäologischen informationsstelle im 
keller des Schulhauses zur Mücke: dort verläuft eine spät-
römische und im Mittelalter erneuerte Mauer ungefähr längs 
der hangkante. Sie besteht allerdings aus grossen, wieder-
verwendeten Quadern, während die im Berichtsjahr ange-
schnittenen fundamentreste eher kleinteiligeres Steinmate-
rial enthalten. das kann aber daran liegen, dass die Mauer 
im Schulhauskeller viel besser und höher erhalten ist: der 
neue Aufschluss lag zu tief und war zu seicht, um das Mau-
erwerk genauer vergleichen und datieren zu können.
 Bei der erneuerung einer entwässerung im hof des 
Schulhauses zur Mücke kamen drei rhombische Steinplatten 
in den Massen von rund 25 × 45 cm zum Vorschein (Abb. 1). die 
auf einer Seite glattgeschliffenen und wohl einst polierten 
Steinplatten lagen im innern des bekannten spätantiken 
Grossbaus am Schlüsselberg. ihre form legt nahe, dass es 
sich um ehemalige Bodenplatten handelt. Solche rhombi-
schen Platten aus vermutlich importiertem Gestein waren 
nicht alltäglich und dürften wohl ein repräsentatives Gebäu-
de ausgezeichnet haben. Auf dem Münsterhügel sind prak-
tisch identische Platten schon mehrfach zum Vorschein ge-
kommen, wobei sich diese immer in der umgebung des 
Münsterplatzes befanden (Abb. 2): so etwa bei Ausgrabungen 
im Bereich des ehemaligen Antistitiums in der rittergasse, 
aber auch in den innenhöfen der häuser am Westrand des 
Münsterplatzes.4 ihre Verteilung deutet an, dass sie einst zur 
Ausstattung von Bauten gehörten, so etwa des erwähnten 

mÜnsterhÜgel

Grossbaus oben am Schlüsselberg. Ähnliche Bodenplatten, 
ebenfalls rhombisch und auf der einen Seite geschliffen, sind 
unter anderem auch aus trier5 und ravenna6 bekannt. die 
trierer Stücke sehen den Basler exemplaren recht ähnlich. 
es ist jedoch unklar, ob sie auch aus dem gleichen rohma-
terial bestehen.7 Sicher ist vorerst, dass der blaugraue, ehe-
mals wohl dunklere kalk der Basler Stücke weder alpin ist 
noch aus dem Jura stammt.8 
 der Schlüsselberg ist im rahmen dieser Baubegleitung 
seinem ruf als «Schlüsselstelle» der Archäologie des Müns-
terhügels gerecht geworden: er erlaubte viele kleine einbli-
cke in die keltische, die mittelalterliche und besonders die 
spätantike Siedlungsgeschichte.

Abb. 1 die drei im Bereich des Schlüsselberges gefundenen rhombischen 
Steinplatten, hier in einem möglichen rapportmuster ausgelegt, gehörten 
vielleicht zur Bauausstattung des römischen Grossbaus auf dem Münster-
hügel. foto: Martin Allemann.

Abb. 2 kartierung der bislang bekannten rhombischen dunklen Steinplatten 
in der umgebung des Basler Münsterplatzes. Zeichnung: Peter von holzen.

Münsterplatz

Schlüsselberg

Rittergasse

Münster

Schulhaus

zur Mücke

20 m
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2019/6 
rittergAsse 4
Anlass: umbau eines Verwaltungsbaus zu einem Schulhaus

zeitstellung: römische Zeit, frühmittelalter, Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: februar 2019 bis April 2020

Verantwortlich: Simon Graber, Martin Allemann, Benedikt Wyss

text: Martin Allemann

da auf dem Münsterhügel, der keimzelle der mittelalterli-
chen Bischofsstadt, jeder Bodeneingriff neue erkenntnisse 
zur Stadtgeschichte erbringen kann, betreuten wir auch den 
umbau des Verwaltungsgebäudes an der rittergasse 4 zu ei-
nem Schulhaus sehr intensiv: die Bauarbeiten tangierten 
nicht nur die unmittelbare umgebung der keltischen Befes-
tigung, das heisst des Murus Gallicus,9 sondern auch einen 
Bereich im innenhof des Baudepartements, dessen gut er-
haltene Siedlungsschichten seit den 1980er-Jahren bekannt 
sind.10

 das betreffende Gebäude war 1885 bereits als Schul-
haus errichtet worden. um für diesen neubau Platz zu schaf-
fen, brach man damals mehrere mittelalterliche Bauten ab. 
Andere Gebäude waren schon früher im 19. Jahrhundert ab-
gerissen worden. Vieles wurde dabei unbeobachtet zerstört, 
die wenigen Mauerreste, die Pioniere der Basler Archäologie 
dokumentieren konnten, zeigen aber, dass knapp südlich des 
neuen Schulhauses die spätrömische Befestigungsmauer 
verlief.11 1971 wurden zudem reste des Murus Gallicus ent-
deckt und identifiziert, der fast die gleiche Bauflucht hat.12 
ein teil dieses keltenwalls, der seit seiner entdeckung Ge-
genstand zahlreicher forschungsgrabungen war, ist heute 
im rahmen einer archäologischen informationsstelle einseh-
bar. im Jahr 1982 brachte der umbau des Schulhauses zu 
einem Verwaltungsgebäude nordwestlich der beiden Befes-
tigungen gut erhaltene Siedlungsschichten aus der kelti-
schen sowie der früh- und spätrömischen Zeit zum Vor-
schein.13 desgleichen eine frühmittelalterliche Besiedlung 
des Areals liess sich – wenn auch ohne deutliche Baubefun-
de – in Grundzügen fassen. 2017 erbrachte die Baubegleitung 
bei einem weiteren umbau wertvolle Siedlungsbefunde aus 
der Spätantike und mutmassliche dark-earth-Schichten aus 
dem frühmittelalter.14

 das aktuelle Bauprojekt zog zwar meist nur kleinflächi-
ge und seichte Bodeneingriffe nach sich, allerdings fanden 
diese auch an unterschiedlichen, teils bislang unberührten 
Stellen statt (Abb. 3).15 insgesamt wurden drei Bauabschnitte 
von uns enger betreut: der einbau eines Liftschachts im kel-
ler des Schulhauses, die neugestaltung des Pausenbereichs 
im innenhof und die partielle umgestaltung des hofs beim 
Murus Gallicus zum Spielplatz. 

der Aushub für den Liftschacht erfolgte in einem Bereich, der 
1885 noch nicht unterkellert worden war, und erreichte meh-
rere gelbliche Lehmböden. Bereits 1982 hatte man die nun 
ergrabenen Schichten im Profil dokumentiert, aber nicht flä-
chig abgetragen. die geringe Ausdehnung sowie tiefe unse-
res Aufschlusses verhindern vorerst eine weiterführende in-
terpretation. ein hier gefundenes, sehr gut erhaltenes und 
ins 1. Jahrhundert n. chr. datierendes Gefäss aus terra Sigil-
lata stützt aber die Zugehörigkeit zu den schon 1982 festge-
stellten frührömischen Schichten. Aus den recht hohen Pro-
filen nahmen wir mehrere Mikromorphologie-Proben für all-
fällige geoarchäologische untersuchungen.

Münster-
platz

Rittergasse

1

4

2

3

Lift

Innenhof

Bereich des Murus Gallic
us

Schulhaus

Ritte
rgasse

ehem. B
VD

Legende

tiefere Eingriffe Murus Gallicus und Graben

restl. Grabungsflächen 2019/6 10 m

Abb. 3 Übersicht zu den archäologischen Ausgrabungen im hof des  
Verwaltungsgebäudes an der rittergasse 4 und im Bereich des Murus  
Gallicus. Plan: Peter von holzen.
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die meisten Überraschungen gab es im innenhof: Zwar wur-
de rasch klar, dass nach der Grabung von 1982 alle frühmit-
telalterlichen dark-earth-Schichten flächig abplaniert und 
durch kies ersetzt worden waren, so dass darunter nur noch 
wenig von den spätantiken und älteren Befunden erhalten 
geblieben ist. die aktuellen Bodeneingriffe erfassten deshalb, 
obwohl die Gräben bis zu 1 m tief ausgehoben worden waren, 
lediglich noch ca. 20 cm der alten Substanz. direkt unter der 
modernen kiesauffüllung lagen noch minime reste der früh-
mittelalterlichen dark-earth-Schicht, deren fundreichtum 
ungefähr erahnen lässt, was nach der Grabung von 1982 zer-
stört worden ist. darunter waren flächig spätantike Schichten 
aus sandigem, hellbraunem Lehm erhalten, in denen sich 
einige Steinsetzungen und Pfostenlöcher abzeichneten. das 
reichhaltige fundmaterial umfasst vor allem keramik des 
späten 3. und des 4. Jahrhunderts, gut erhaltene Münzen 
(Abb. 4) und einen Lavezbecher. ebenfalls interessant ist ein ab-
gerundet rechteckiger eingriff, der die spätrömischen 
Schichten durchschlägt (Abb. 5): nicht nur dessen Ähnlichkeit 
mit den Befunden von 1982, sondern auch eine darin ange-
troffene frühmittelalterliche Scherbe lassen erkennen, dass 
es sich um einen teil eines frühmittelalterlichen Grubenhau-
ses handelt. 
 im dritten, mit modernen Störungen durchzogenen Be-
reich in der umgebung der erdfenster beim Murus Gallicus 
erreichten die mehrheitlich seichten eingriffe an keiner Stel-
le keltische oder auch nur spätantike nutzungsniveaus (Abb. 6). 
es kamen nur bescheidene Mauerreste von Gebäuden zum 
Vorschein, die man im 19. Jahrhundert abgebrochen hatte. 
Beim Aushub eines Abwasserschachtes entlang der Mauer 
zum nachbarhaus stiessen wir zudem auf ein reichhaltiges 
ensemble aus Siedlungsabfall des Spätmittelalters und der 
frühen neuzeit, unter anderem Scherben von Glasbechern, 
einen fast vollständigen Becher aus Siegburger Steinzeug so-
wie reliefierte grünglasierte ofenkacheln.
 Weitere Massnahmen, wie der Bau von Akustikelemen-
ten entlang des zukünftigen Pausenhofs oder die erneue-
rung weiterer alter kanalisationsschächte mit teils erhebli-
chen Bodeneingriffen, werden uns auch im Jahr 2020 be-
schäftigen.

Abb. 4 Bei der Ausgrabung im innenhofbereich konnten hervorragend  
erhaltene Münzen geborgen werden: hier zum Beispiel ein halbnummus  
des kaisers constantin i aus Treveri (trier, deutschland), geprägt in  
den Jahren 310/311 n. chr. foto: Philippe Saurbeck. 

Abb. 5 die abgerundete ecke des Grubenhauses ist links im Bild am dunkleren, 
weicheren Material der Verfüllung und den darin eingebetteten funden  
zu erkennen. foto: Benedikt Wyss. 

Abb. 6 im von modernen Störungen durchzogenen Bereich in der umgebung 
der erdfenster beim Murus Gallicus waren die eingriffe mehrheitlich  
seicht. foto: Philippe Saurbeck. 
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2019/16 
kleiner mÜnsterplAtz (A)
Anlass: Sondagen zum erhalt der Bäume

zeitstellung: römische Zeit, neuzeit

untersuchungsdauer: Mai 2019

Verantwortlich: Martin Allemann

text: Martin Allemann

die rosskastanien auf dem kleinen Münsterplatz haben das 
archäologische erbe weitgehend vor einer Zerstörung durch 
Überbauung und Leitungsgräben bewahrt. Seit den Sondagen 
der 1940er-Jahre, die einen römischen Strassenkoffer und 
Spuren einer bescheidenden Überbauung zu tage brachten,16 
waren hauptsächlich im rahmen der Baumpflege nur kleine 
eingriffe nötig. Auch die im Berichtsjahr geöffneten vier flä-
chensondagen standen mit Baumsanierungsmassnahmen im 
Zusammenhang (Abb. 7).17 in allen flächen führte man Sicker-
versuche durch und vertiefte danach zwei davon auf rund 1 m, 
um auch die tiefer liegenden Wurzeln zu begutachten. klar ab-
grenzbare Befunde kamen dabei nicht zum Vorschein, und das 
fundmaterial war bis auf den Grund durchmischt: unter der 
dominierenden neuzeitlichen keramik zeigten sich auch spät-
antike Scherben, die darauf hinweisen, dass sich in grösserer 
tiefe wohl noch intakte antike Schichten erhalten haben. 
 in allen vier Sondagen lagen zuoberst stark kompaktier-
te neuzeitliche Bauhorizonte und Platzoberflächen, teils so hart, 
dass kaum Wasser durchsickerte. darunter trennten mächtige, 
schwarze, humose Schichten diese neuzeitlichen Beläge von 
tiefer liegenden Steinkonzentrationen, die wohl die erhaltene 
oberkante archäologischer Befunde markieren. das dunkle 
humuspaket ist wohl nicht als frühmittelalterliche dark earth 
anzusprechen, da es im Profil nicht geschichtet war und neu-
zeitliche funde enthielt. da die allfälligen Sanierungsmassnah-
men nur die stark verdichtete oberfläche betreffen, wird der 
dazu notwendige Austausch des Bodenmaterials die tiefer lie-
genden archäologischen Befunde hoffentlich kaum tangieren.

2018/19 
unterer rheinweg 28
Anlass: innensanierung kaserne, Werkleitungsbauten

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: September 2018 bis dezember 2019

Verantwortlich: roman Schmidig

text: roman Schmidig

Seit September 2018 werden von der Archäologischen Boden-
forschung umfangreiche Bauarbeiten auf dem kasernenareal 
begleitet. Anlass ist die neugestaltung des Areals, welche 
auch die innensanierung sämtlicher Gebäude beinhaltet. im 
Berichtsjahr wurden insbesondere alle Böden um ca. 70 cm 
abgesenkt und grosse teile des hauptgebäudes neu unter-
kellert. dadurch konnte dieses Gelände erstmals grossflä-
chig archäologisch untersucht werden.18

 Auf dem heutigen kasernenareal wurde um 1274 ein 
teil des dominikanerinnenklosters klingental errichtet. der 
Gebäudekomplex, auch «Grosses klingental» genannt, be-
stand aus klosterkirche, konvent, Ökonomiegebäuden und 
Äbtissinnenhaus – im Gegensatz zum «kleinen klingental», 
das heisst den Gebäuden südlich der klosterkirche mit Brü-
derhaus, Pfründnerhaus und Schaffnei. Bis zu 52 nonnen be-
wohnten das kloster und machten es durch ihre vornehme 
herkunft sowie ihren ausgeprägten Geschäftssinn zu einem 
der wohlhabendsten klöster in Basel. nach der reformation 
kam das kloster in den Besitz der Stadt. die kirche und 

innerstAdt

Abb. 7 in den unterschiedlich tiefen Sondagen im Bereich der Bäume auf  
dem kleinen Münsterplatz kamen zwar keine klar abgrenzbaren Befunde, 
unter anderem aber spätantike Scherben zum Vorschein. foto: Martin  
Allemann. 

Abb. 8 der feuerungsraum des ofens mit mehreren weisslichen Schlacke-
schichten. foto: fabian Bubendorf.
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der konvent dienten nun unter anderem als Lagerhaus und 
Salzmagazin sowie als kaserne für die Stadtgarnison. Mit Aus-
nahme der klosterkirche wurden die Gebäude des Grossen 
klingentals bis 1863 nach und nach abgerissen und der heuti-
ge Gebäudekomplex errichtet.19 
 da sich das hauptgebäude der kaserne ausserhalb der 
ehemaligen klostergebäude befindet, waren in diesem Be-
reich nur wenige Befunde der klosterzeitlichen Bebauung zu 
erwarten. Überhaupt war zu Beginn nicht klar, wie viel der 
archäologischen Substanz bei der errichtung der kaserne 
bereits zerstört worden war. nach dem entfernen des moder-
nen Betonbodens kam an mehreren Stellen der Bauhorizont 
der kaserne mit Pfostengruben des Baugerüsts zum Vor-
schein. diverse weitere Befunde sind älter als die kaserne, 
können jedoch mangels fundmaterial nicht genauer datiert 
werden. einige fundamente in der nähe der rheinseitigen 
Stadtbefestigung könnten reste des ehemaligen Äbtissin-
nenhauses sein, das an die Stadtmauer angebaut gewesen 
war. diese fundamente werden von einer jüngeren, ca. 2 m 
hohen dole durchschlagen, welche in richtung rhein verläuft. 
eine Grube mit einem rechteckig ausgeprägten Mauerwerk 
aus Backsteinen kann aufgrund starker Brandrötung und 
mehrerer Schlackeschichten als feuerungsraum eines hand-
werklich genutzten ofens gedeutet werden (Abb. 8). die genaue 
funktion bleibt jedoch unklar. Ansammlungen von kalkpulver 
lassen auf einen kalkbrennofen schliessen, allerdings wur-
den ähnliche rechteckige Öfen oft zur herstellung von kera-
mik – etwa ofenkacheln – genutzt.20 
 erwartungsgemäss kamen im norden des Areals am 
klingentalgraben Abschnitte der Stadt- und kontermauer zum 
Vorschein (Abb. 11). 1278 wurde das kloster, das noch ausserhalb 
der Stadtmauer errichtet worden war, in die Stadtbefestigung 
einbezogen.21 die aufgedeckten Abschnitte liegen treffend in 
der aus früheren Grabungen bekannten flucht.22 dazwischen 
zeichneten sich auf der Sohle des Stadtgrabens völlig über-
raschend zwei parallele Gräben ab, in deren oberem Verfül-
lungsbereich sich Menschenknochen befanden. da nur einer 
der Gräben durch das Bauprojekt gefährdet war, beschlossen 
wir, lediglich diesen auszugraben (Abb. 9). er enthielt 27 Ske-
lette, die nicht ordentlich bestattet in unterschiedlicher kör-
perhaltung neben- und übereinander lagen (Abb. 10). eine erste 
anthropologische Begutachtung ergab, dass es sich wohl 
ausschliesslich um Männer handelt. das Massengrab gehört 
vermutlich zu einem aus Schriftquellen bekannten notfried-
hof, der 1814 «etwa zweihundert Schritte unterhalb der ka-
serne»23 – womit wohl die klingentalkirche gemeint ist – of-
fenbar im Stadtgraben angelegt worden war. die gegen ende 
der napoleonischen kriege in Basel einquartierten alliierten 
truppen hatten den flecktyphus in die Stadt eingeschleppt 
und eine – im ganzen oberrheingebiet wütende – epidemie 
ausgelöst. die wenigen funde (keramikscherben, Wallfahrts-

Abb. 9 die Skelette im Massengrab werden freigelegt. foto: Philippe  
Saurbeck. 

Abb. 10 die Lage der Skelette zeigt deutlich, dass die am flecktyphus  
verstorbenen Männer nicht ordentlich bestattet worden sind. foto:  
Samuel  thiessen. 
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2018/25
spiegelgAsse 11
Anlass: neubau Aue (Amt für umwelt und energie)

zeitstellung: römische Zeit, Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: november 2018 bis August 2019

Verantwortlich: Sven Billo, Margit dauner

text: Sven Billo

die archäologischen untersuchungen im Zusammenhang mit 
dem neubau des Amts für umwelt und energie (Aue) an der 
Spiegelgasse 11 waren die grösste geplante Grabung für das 
Jahr 2019. Bereits im november 2018 mussten dafür im Vor-
feld zwei flächen in Zusammenhang mit der Baugrubensi-
cherung untersucht werden. dabei kamen Mauerreste, teile 
eines Mörtelgussbodens sowie mittelalterliche kulturschich-
ten zu tage.
 für einen ausführlicheren Überblick zu den ergebnis-
sen der Ausgrabung siehe die coverstory im vorliegenden 
Jahresbericht.

2018/32
st. AlbAn-grAben (A) 5 / luFtgässlein (A)
Anlass: Werkleitungsbauten

zeitstellung: römische Zeit, Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: oktober 2018 bis dezember 2019

Verantwortlich: Martin Allemann

text: Martin Allemann

Bereits seit oktober 2018 ist die Archäologische Bodenfor-
schung am St. Alban-Graben im einsatz, wo die Bauarbeiten 
für das grosse Parkhaus unter der Strasse zuerst Leitungs-
gräben, anschliessend aber auch grössere Bodeneingriffe mit 
sich brachten.25 das unterirdische Parking kommt mehrheit-
lich in dem im 19. Jahrhundert aufgefüllten, mittelalterlichen 
St. Alban-Graben der inneren Stadtmauer zu liegen und tan-
giert daher im Verhältnis zu seiner Grösse recht wenig von 
der archäologischen Substanz (Abb. 12). 
 im Bereich St. Alban-Graben / Luftgässlein sind schon 
oft gut erhaltene Befunde des römischen Vicus, das heisst 
der römischen Siedlung im offenen Vorfeld des Münsterhü-
gels,26 aber auch der mittelalterlichen Stadtbefestigung zum 
Vorschein gekommen, dazu Gräber aus der Spätantike und 
dem frühmittelalter.27 Paradoxerweise haben die um 1230 
erbaute innere Stadtmauer und ihr Graben zwar in der heu-
tigen Strassenflucht des St. Alban-Grabens alle älteren Spu-
ren zerstört und eine Schneise durch Vicus und Gräberfelder 
geschlagen, stadteinwärts aber zu einer ungewöhnlich 

medaillen, knöpfe) bestätigen diese datierung. ein weiteres, 
nun aber einzeln in einem Sarg bestattetes Skelett lag in der-
selben tiefe direkt neben dem ersten Graben. es stammt von 
einem 50 bis 60 Jahre alten Mann, der unter einer starken 
Verkrümmung der Wirbelsäule gelitten hatte. Warum dieser 
Mann separat bestattet wurde und ob es sich ebenfalls um 
einen Soldaten handelt, muss offenbleiben.
 Südlich des Gebäudes fanden zwischen dem hauptge-
bäude und dem kleinen klingental Leitungsarbeiten statt. An 
dieser Stelle waren diverse, aus alten Plänen bekannte Bau-
ten zwischen dem kleinen und Grossen klingental zu erwar-
ten.24 tatsächlich konnte ein langrechteckiger Querbau zum 
ehemaligen Brüderhaus des kleinen klingentals freigelegt 
werden. er bestand aus zwei relativ hoch erhaltenen funda-
menten, zwischen denen ein tonplattenboden lag. da das Ge-
bäude noch auf Situationsplänen des 19. Jahrhunderts er-
scheint, wurde es wohl erst im Zuge des neubaus der kaser-
ne abgerissen.
 die Arbeiten konnten im Berichtsjahr grösstenteils ab-
geschlossen werden; für das Jahr 2020 sind nur noch einzel-
ne einsätze geplant.

Abb. 11 der freigelegte teil der Stadtmauer am 
 klingentalgraben, links davon die Verfüllung des 
Stadtgrabens. foto: roman Schmidig. 
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guten erhaltung älterer Befunde geführt: hinter der Stadt-
mauer, nordwestlich des St. Alban-Grabens, schüttete man 
den Grabenaushub zu mächtigen Planien an. diese hinter-
schüttungen, in den Gärten rittergasse 20 und St. Alban-Gra-
ben 11 in einer Mächtigkeit von mehreren Metern sichtbar, 
schützen bis heute die darunter liegenden antiken und früh-
mittelalterlichen Befunde vor Bodeneingriffen.
 das Luftgässlein mündet erst seit dem Bau der heuti-
gen credit Suisse 1958 in der aktuellen flucht in den St. Al-
ban-Graben. Zuvor war sein südlicher Abschnitt nicht über-
baut gewesen. der Aushub für einen Leitungsgraben zeigte 
rasch, dass hier trotz vieler eingriffe noch substanzielle res-
te sowohl der inneren Stadtmauer als auch schwarze, tonige 
und nur schwer zu differenzierende antike Schichten erhalten 
geblieben sind. die vielen, sehr unterschiedlich grossen und 
tiefen Bodeneingriffe erbrachten zahlreiche Befunde, von de-
nen hier nur die wichtigsten knapp vorgestellt werden kön-
nen: die Schale der inneren Stadtmauer konnten wir im Be-
richtsjahr nur punktuell und oberflächennah fassen, tiefere 
Aufschlüsse sind erst 2020 zu erwarten. Ähnlich verhält es 
sich mit der kontermauer – deren flucht konnten wir zwar 
fast auf der ganzen Länge des St. Alban-Grabens einmessen 
(Abb. 13), erst beim untertägigen Parkhausaushub in den nächs-
ten Jahren werden wir aber flächigere und damit aussage-
kräftigere Aufschlüsse zu ihrer Baugeschichte oder zur 
Stadtgrabentiefe erhalten.
 An der inneren Stadtmauer konnte gut 70 cm unter dem 
heutigen Gehniveau ein überwölbter, niedriger durchlass do-
kumentiert werden. er gehört wohl zu einem spätmittelalter-
lichen Aquädukt, der als teil des sogenannten Münsterwerks, 
über den Stadtgraben hinweg, den Münsterhügel mit frisch-
wasser versorgte.28 ein besser erhaltener Aquädukt wohl 
ähnlicher Zeitstellung kam zwischen den Gebäuden der 
credit Suisse und der uBS zum Vorschein; hier konnte sogar 
noch ein eingebrochener Bogen dokumentiert werden (Abb. 14). 
diese beiden kleinen Aquädukte über den St. Alban-Graben 
sind auf dem Merianplan von 1615 verzeichnet (Abb. 15). ihre 
Lage ist gut gewählt: um den Münsterhügel ohne aufwändige 
druckleitungen und hochbauten mit fliesswasser versorgen 
zu können, kommt aufgrund der steilen hangflanken nur eine 
Zuleitung von Südosten in frage.
 Andere Befunde stammen erst aus der Zeit nach der 
Aufgabe und Verfüllung des Stadtgrabens 1786 bis 1815: in 
der schuttreichen Grabenverfüllung lag ein unterirdischer, 
überwölbter Sickerschacht. diese «cÿsterne» gehörte zu ei-
ner kanalisation des frühen 19. Jahrhunderts.29 Auch eine 
etwa gleichzeitig gemauerte, überwölbte kanalisationslei-
tung, eine sogenannte dole, konnten wir über weite Strecken 
fassen. um Aufwand zu sparen, hatte man sie direkt an die 

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14
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unterirdisch noch vorhandene kontermauer angesetzt und 
diese damit als eine der Stützmauern in den Bau einbezogen. 
für den Sickerschacht wurden, wie bereits bei einem in den 
1980er-Jahren aufgedeckten Schacht,30 jüdische Grabsteine 
in drittverwendung verbaut. die hebräischen inschriften sind 
allerdings wesentlich schlechter erhalten als diejenigen auf 
den 1984 geborgenen Steinen: das Wenige, das sich entziffern 
lässt, entspricht den üblichen, weit verbreiteten Segenswün-
schen und Gebetsformeln – weder namen noch Jahreszahlen 
sind überliefert.31 die Grabsteine stammen ursprünglich vom 
jüdischen friedhof am Petersplatz, der nach dem Pogrom von 
1349 verwüstet worden war. in der folge wurden sie dann – wie 
ein Bericht aus dem 17. Jahrhundert nahelegt – mit der 
Schriftseite nach oben als Mauerdecksteine auf der konter-
mauer der inneren Stadtmauer missbraucht.32 nach dem Ab-
bruch dieser Mauer wurden die Grabsteine offenbar für den 
kanalisationsbau weiterverwendet.
 Südlich der kontermauer hatten sich reste des römi-
schen Vicus erhalten: in einem schmalen Streifen schwarzen, 
tonigen Materials zwischen kunstmuseum und dolenmauer 
lagen kieselwackenböden, Pfostenreihen, mögliche Wand-
gräbchen und mindestens ein Wasserleitungsgraben mit ei-
nem teuchelring, das heisst der eisernen dichtung zwischen 
zwei (nicht erhaltenen) holzröhren. diese Leitung lag deut-
lich zu tief, um – wie der spätmittelalterliche Aquädukt – den 
Münsterhügel versorgen zu können. es handelt sich daher 
wohl eher um eine lokale Leitung für die feinverteilung des 
Wassers innerhalb des Vicus. damit dürften wir den ersten 
nachweis einer antiken fliesswasserversorgung Basels vor 
uns haben! im fundmaterial dominieren Münzen besonders 
des 3. und 4. Jahrhunderts, die im schwarzen, tonigen Mate-
rial zwar nur schwer zu erkennen waren, dafür aber hervor-
ragend erhalten sind (Abb. 16). Zwei Säuglingsbestattungen zeu-
gen vom römischen Brauch, neugeborene in den Wohnhäu-
sern zu begraben.33

 die fortsetzung des Projektes in den nächsten Jahren, 
insbesondere der eigentliche Aushub für das Parking, ver-
sprechen weitere Aufschlüsse und grössere fundmengen aus 
der Stadtgrabenverfüllung.

Abb. 12 die westliche hälfte der Grabung, zwischen uBS links und credit 
 Suisse rechts der Strasse, im Vordergrund auf dem niveau der Baugrube die 
kontermauer. foto: Martin Allemann. 

Abb. 13 Südlich (im foto rechts) der kontermauer und der dole hatten sich 
dunkle römische Schichten erhalten. foto: fabian Bubendorf. 

Abb. 14 der rest eines Aquäduktbogens, der im Stadtgraben entdeckt wurde, 
stammt vom sogenannten Münsterwerk, der mittelalterlichen Wasserver-
sorgung des Münsterhügels. foto: fabian Bubendorf. 

Abb. 15 Auch auf dem Merianplan von 1615 sind die beiden Aquädukte einge-
zeichnet. der westliche (obere) war noch besser erhalten, für den östlichen 
(unteren) haben wir bisher nur indizien. Plan: Peter von holzen.

Abb. 16 die Münzen, hier ein Aes 3 des kaisers constantin i aus Arelate 
(Arles, frankreich) von 333 n. chr., waren im tonigen Boden teils sehr gut  
erhalten. foto: Philippe Saurbeck. 
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2018/37 
kAsernenstrAsse 23 (kirchenchor)
Anlass: innensanierung klingentalkirche, Werkleitungsbauten

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: november 2018 bis dezember 2019

Verantwortlich: roman Schmidig

text: roman Schmidig

ein grosser teil der Arbeiten auf dem kasernenareal36 betraf 
den innenbereich der 1293 geweihten klosterkirche. diese 
diente nach der reformation unter anderem als truppenun-
terkunft, Salzmagazin und kasernenstall.37 heute befinden 
sich im Gebäude künstlerateliers. im Zuge der innensanie-
rung musste der Boden des gesamten kirchenchors abge-
tragen und um ca. 50 cm tiefergelegt werden. rund um die 
kirche herum wurden neue Leitungen verlegt.
 der auffällig lange chor der klingentalkirche war aus 
archäologischer Sicht bisher unbekanntes terrain. Aufgrund 
der 2017 durchgeführten Sondierung wurden höchstens 
Grab einbauten, jedoch kein älteres Bodenniveau erwartet.38 
nach dem entfernen des modernen Betonbodens erschien 
jedoch zunächst grossflächig ein älterer, hellgrauer Mörtel-
boden, auf dem Abdrücke von teils in einem orthogonalen, 
teils in einem diagonalen raster verlegten tonplatten zu er-
kennen waren. einige wenige dieser Platten hatten sich er-
freulicherweise in einer nische in der Lettnerrückwand noch 
in originaler Lage erhalten. eine um 1425 geprägte Münze 
datiert diesen Boden, der dank des freundlichen entgegen-
kommens der Bauleitung erhalten werden kann,39 in die klos-
terzeit.
 im westlichsten teil des chors fanden sich im Mörtel 
Balkennegative vom unterbau eines holzbodens. An der 
nord- und Südwand zeigte sich jeweils ein L-förmiger, ca. 
75 cm tiefer und 110 cm breiter, gemauerter kanal mit ver-
putzten Seiten und gemörteltem Boden (Abb. 17). diese beiden 
kanäle wurden zusammen mit dem grossflächigen Mörtel-
boden angelegt und könnten ein teil des unterbaus des chor-
gestühls gewesen sein, um die feuchtigkeit des Bodens fern-
zuhalten. Allerdings fehlen hierfür Vergleichsbeispiele.
 im ostbereich des chors lag der Boden etwas höher 
und war deshalb schon bei früheren umbauten gekappt wor-
den. Stattdessen fanden sich an der nordwand zwei gemau-
erte Grabkammern von 2 m tiefe. darin lagen im unteren 
Bereich noch insgesamt mindestens zehn Skelette von er-
wachsenen, sowohl männlichen als auch weiblichen indivi-
duen (Abb. 18). Zahlreiche einzelknochen, die offenkundig durch 
nachbestattungen umgelagert worden waren, konnten kei-
nem Skelett mehr zugeordnet werden. die tatsächliche Zahl 

2018/34 
theodorskirchplAtz 7
Anlass: umbaumassnahmen im Waisenhaus

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: oktober bis dezember 2018

Verantwortlich: norbert Spichtig, Martin Allemann

text: Martin Allemann, Simon Graber

Während der umbauarbeiten im Vorfeld des 350-Jahr-Jubi-
läums des Waisenhauses meldete die denkmalpflege bei der 
Archäologischen Bodenforschung mehrere Bodeneingriffe.34 
die eingriffe tangierten den mittleren Waisenhausflügel und 
den hofbereich. im hausinnern konnten mehrere Bodenni-
veaus und Mauern dokumentiert werden, im Aussenbereich 
kam eine weitere Mauer zum Vorschein.
 das Waisenhaus wurde 1669 im ehemaligen kartäuser-
kloster eingerichtet, das 1416 – nach acht Jahren Bauzeit – 
als jüngstes der Basler klöster eingeweiht worden war. die 
kartause lag direkt an der kleinbasler Stadtmauer bei der 
theodorskirche. die grösste Bedeutung und zahlreiche Zu-
wendungen erlangte das kloster in seiner kurzen Bestehens-
zeit während des Basler konzils von 1431 bis 1449. nach der 
reformation verweigerten die Mönche den Austritt aus dem 
kloster, so dass es erst mit dem tod des letzten Bruders im 
Jahr 1564 in städtische Verwaltung überging und gut einhun-
dert Jahre später zum Waisenhaus umfunktioniert wurde. Mit 
der umgestaltung und dem Abbruch des grossen kreuzgangs 
sowie der letzten Mönchszelle 1776 verlor die kartause ihr 
typisches Äusseres, so dass sie im heutigen Stadtbild kaum 
mehr als solche wahrgenommen wird.35

 die Befunde können nicht mit Sicherheit eingeordnet 
werden, stammen vermutlich aber aus der nutzungszeit als 
Waisenhaus. die Böden und Mauerreste im mittleren flügel 
gehören möglicherweise zu einem treppenhaus mit Abort 
und der hier eingerichteten Wäscherei. die Mauer im Aussen-
bereich lässt sich im Abgleich mit dem falknerplan von 1862 
als rechteckiger kanalisationsschacht interpretieren. 



  | 5352Jahresbericht 2019

der hier bestatteten individuen dürfte demnach aber deutlich 
höher gewesen sein. eine weitere Grabkammer in der Mittel-
achse des chors konnte aus statischen Gründen nicht aus-
gegraben werden. es ist bekannt, dass im klingentalkloster 
unter anderem die Gründerfamilie von klingen und die klos-
terinsassen bestattet worden waren.40 die identität der im 
Berichtsjahr entdeckten Skelette muss jedoch offenbleiben, 
auch weil sie über keine Beigaben verfügten.
 im späten 17. Jahrhundert wurden sowohl im Bereich 
der Leutkirche, das heisst dem Bereich der kirche, in dem 
sich während des Gottesdienstes die Laien aufhielten, als 
auch im chor mehrere Geschosse eingezogen.41 Wohl aus 
dieser Zeit stammen die zahlreichen Balkenauflager, für die 
man teilweise auch die mittelalterlichen tonplatten wieder-
verwendet hatte. die Auflager durchschlagen den Mörtelbo-
den in regelmässigen Abständen beziehungsweise sind auf 
ihn aufgesetzt. Weitere Befunde wie ein fassauflager aus 
Backsteinen stehen wohl mit der nachreformatorischen ge-
werblichen nutzung des kirchenraums in Zusammenhang. 
die jüngsten fundamente aus Bruchsteinen schliesslich ent-
sprechen dem Bauplan der 1860 eingezogenen Zwischen-
wände. 
 Schon bei einer Grabung im Jahr 2000 konnten teile des 
spätestens 1860 abgebrochenen Lettners dokumentiert wer-
den, allerdings ohne dass damals ein älterer Boden aufge-
deckt worden wäre.42 Bei der Verlegung der kanalisationsan-
schlüsse für die neuen toiletten kam nun etwas südlich davon 
erstmals ein Mörtelboden mit ton- und Sandsteinplatten zum 
Vorschein. er lag auf gleicher höhe wie die Basis eines Lett-
nerpfeilers, so dass es sich wohl um den originalen Boden der 
um 1293 vollendeten kirche handeln dürfte. Westlich des Lett-
ners konnte ausserdem ein weiteres Stück Mörtelboden – 
möglicherweise der originalboden der Leutkirche – gefasst 
werden. Leider war die Stufe von der Leutkirche auf den Lett-
ner, welche etwa 15 cm hoch gewesen sein müsste, nicht 
mehr vorhanden. in der ostwand der Leutkirche fand sich je-
doch die türschwelle des durchgangs in die im 19. Jahrhun-
dert abgerissene katharinenkapelle.
 Ausserhalb der kirche wurden rund um das Gebäude 
Werkleitungen verlegt. entlang der nordwand zog der Graben 
längs durch den Südflügel des kreuzgangs und die östlich 
daran anschliessende, 1441/45 errichtete Sakristei. erwar-
tungsgemäss kamen im kreuzgang teile des Bodens zum 
Vorschein (Abb. 19). es zeigte sich, dass dieser mehrphasig war, 
da stellenweise mindestens zwei Plattenböden übereinander 
lagen. in der Sakristei konnte hingegen kein Boden nachge-
wiesen werden, dort wurden lediglich teile der Mauern frei-
gelegt. 

Abb. 17 Westbereich des chors. in der Bildmitte der Mörtelboden mit den  
diagonalen Plattenabdrücken, darauf liegen die als Balkenauflager wieder-
verwendeten tonplatten. Links und rechts die beiden L-förmigen kanäle. 
foto: Philippe Saurbeck. 

Abb. 18 eine der Grabkammern im ostbereich des chors mit einem Skelett. 
foto: david roth. 

Abb. 19 ein tonplattenboden im kreuzgang nördlich der klosterkirche.  
foto: fabian Bubendorf. 
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2019/1
mArktplAtz (A) 2–11
Anlass: Bau einer Wasser- und Stromleitung, erneuerung der Pflästerung

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Januar bis oktober 2019

Verantwortlich: Johann Savary, fabian Bubendorf

text: Johann Savary

die Verlegung von neuen Wasser- und Stromleitungen sowie 
die erneuerung der Pflästerung auf dem Marktplatz fanden 
in verschiedenen etappen statt, um den Marktbetrieb weiter-
hin zu ermöglichen. die baubegleitenden Arbeiten der Ar-
chäologischen Bodenforschung führten dabei zu einer um-
fangreichen dokumentation. An der südöstlichen ecke des 
Platzes – dieser machte im Mittelalter unter der Bezeichnung 
«kornmarkt» nur ein Sechstel der heutigen Grösse aus – ka-
men unter anderem Überreste einer mittelalterlichen häu-
serzeile zum Vorschein. die Gebäude waren offensichtlich 
opfer eines Brandes geworden, bei dem es sich möglicher-
weise um den aus den historischen Quellen bekannten Brand 
von 1377 handelt. Gefasst werden konnte auch eine häuser-
zeile, welche die nördlichen zwei drittel des aktuellen Platzes 
in Anspruch nimmt, darunter reste der «alten Schol», das 
heisst des grossen, über dem Birsig gelegenen Schlachthau-
ses. Besonders erwähnenswert ist zudem ein aus dem mit-
telalterlichen Bauschutt geborgenes Metallobjekt, bei dem 
es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um einen Münzstem-
pel handelt.
 einen ausführlichen Überblick zu den ergebnissen der 
Ausgrabung am Marktplatz bietet die coverstory im vorlie-
genden Jahresbericht.

Südlich der kirche wurde der nördliche Abschluss des Quer-
baus zum Brüderhaus hin gefasst (Abb. 20).43 Ausserdem hatte 
sich neben der kirchenmauer bis 1779 ein Laienfriedhof be-
funden, auf welchem jedoch nach der reformation nur noch 
Pestleichen und ertrunkene bestattet worden waren. Bereits 
in früheren Jahren hatte man hier Skelette ausgegraben,44 
weshalb wir auch bei den diesjährigen Leitungsarbeiten vor 
ort waren. Bei mehreren Bodeneingriffen konnten insgesamt 
23 Skelette freigelegt werden. Beim chorhaupt, direkt unter 
dem modernen Pflaster, lag über einem erwachsenen indi-
viduum ein von weissem kalkpulver umgebenes kinderske-
lett. holzreste und Sargnägel zeugen davon, dass das ver-
storbene kind in einem holzsarg bestattet worden war. Wei-
ter westlich davon, vor der Südmauer des kirchenchors, 
konnten im Bereich des Laienfriedhofs 21 weitere Skelette 
geborgen werden. diese lagen bereits 1,5 m unter dem aktu-
ellen Bodenniveau, da das natürliche Gelände gegen den 
rhein hin deutlich absinkt und dieser Bereich nach Aufgabe 
des friedhofs aufgeschüttet worden ist.

Abb. 20 der nördliche Abschluss eines Gebäudes am 
klingentalweglein.  unten im Bild ein quadratisches 
Pfeilerfundament. foto: roman Schmidig. 
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2019/3 
steinenberg (A) / elisAbethenstrAsse (A)
Anlass: Verlegung eines fernwärme-hausanschlusses

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Januar bis September 2019

Verantwortlich: Martin Allemann

text: Simon Graber, Martin Allemann

im Zusammenhang mit der Verlegung einer neuen fernwär-
meleitung kam beim kassieren alter Leitungen im Bereich 
der kreuzung beim Bankverein (Abb. 21) an zwei Stellen die kon-
termauer der inneren Stadtbefestigung zum Vorschein.45 die 
Mauer war hier von der alten Leitung durchschlagen worden, 
doch konnten beide Abbruchstümpfe auf bis zu 1,5 m höhe 
beobachtet und dokumentiert werden. Grabenseitig besitzen 
sie eine sauber gesetzte Schale aus grösseren Sand- und 
kalksteinquadern, landseitig eine Schale aus Bruchsteinen. 
der Mauerkern aus Sand- und kalksteinbruch sowie verein-
zelten Geröllen ist mit viel Mörtel vergossen und lässt keine 
Lagen erkennen. die insgesamt eher fundarme Verfüllung 
des Stadtgrabens bestand aus Schuttschichten im Wechsel 
mit recht homogenem, lehmigem kies.
 die heute stark befahrene kreuzung war auch in frühe-
ren Zeiten ein zentraler Verkehrsknotenpunkt: durch den 
Aeschenschwibbogen gelangte man in die Stadt und erreich-
te über die freie Strasse auf direktem Weg den Marktplatz. 
entsprechend war dieser Bogen eines der wichtigsten und 
am häufigsten genutzten Stadttore.

2019/10 
steinengrAben 30–36
Anlass: Abbruch und neubau Wohnhäuser

zeitstellung: Mittelalter

untersuchungsdauer: April bis September 2019

Verantwortlich: Martin Allemann, Benedikt Wyss

text: Simon Graber

der im Vorfeld umstrittene Abbruch der Wohnhäuser am Stei-
nengraben und der neubau durch die helvetia Versicherung 
führten für die Archäologische Bodenforschung zu diversen 
baubegleitenden einsätzen. direkt unter der fassade der 
häuserreihe stand die spätmittelalterliche kontermauer, die 
der Äusseren Stadtmauer gegenüberlag und den Stadtgraben 
befestigte. die zwischen 1361 und 1398 errichtete äussere 
Stadtbefestigung ersetzte die durch das erdbeben von 1356 
in Mitleidenschaft gezogene innere Stadtmauer und ging mit 
einer massgeblichen erweiterung des Stadtgebietes einher. 
der Mauerverlauf ist bekannt; und bereits in früheren unter-
suchungen – auch in unmittelbarer nachbarschaft zur Lie-
genschaft am Steinengraben – konnten charakter und -auf-
bau der kontermauer erforscht werden.46 Beim Bau von 
Werkleitungen in mehreren kleinen Abschnitten am Steinen-
graben war es zudem im rahmen einer weiteren Massnahme 
im Berichtsjahr möglich, die Äussere Stadtmauer mitsamt 
der kontermauer zu dokumentieren.47

 der neu untersuchte Mauerabschnitt stellt mit insge-
samt 35,5 m Länge und 5,5 m höhe bezüglich seiner Ausdeh-
nung einen der grössten Aufschlüsse zur kontermauer dar. 
freigelegt wurde die Landseite der Mauer, das heisst nicht 
die ehemals sichtbare grabenseitige Wand, sondern die ge-
gen das erdreich gesetzte rückseite (Abb. 23). diese erscheint 
zwar weniger spektakulär, ist jedoch für die rekonstruktion 
der Bauabläufe deutlich aussagekräftiger. 
 Zwischen den Abbruch-, Aushub- und Sicherungsarbei-
ten der erne AG48 wurde in 14 einzelnen dokumentations-
schritten eine Gesamtansicht der Mauer erstellt. diese ver-
fügt – trotz der hier verwendeten grob zugerichteten 

Abb. 21 Übersicht über die kreuzung beim Bankverein, rechts am eingang in 
die freie Strasse stand einst der Aeschenschwibbogen. die kontermauer 
kam links hinter der Abschrankung zum Vorschein. foto: Martin Allemann. 
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ansteht. in wenigen Bereichen wurde aber auch dunkles, er-
diges füllmaterial verwendet, das als Schichtrest am Mau-
erwerk zurückgeblieben ist und dadurch hinweise auf den 
Vorgang der hinterfüllung gibt.
 Anhand dieser Beobachtungen lässt sich der Bauvor-
gang rekonstruieren: erst wurde die etappe 1a gemauert und 
hinterfüllt, danach die etappen 1b und 2a sowie 2b und 3a, 
schliesslich die etappe 3b. dieses sukzessive Vorgehen lässt 
sich unter anderem an den resten der hinterfüllung ablesen. 
die etappe 3b wurde nicht unmittelbar hinterfüllt, sondern 
es wurde ein Gerüst als Arbeitsplattform für die etappe 4 er-
richtet. die etappe 5 schliesslich wurde auf ganzer Länge von 
einem Gerüst aus gemauert. Bei diesen letzten beiden etap-
pen lassen sich keine vertikalen Baufugen mehr erkennen, 
demzufolge umfassen sie nun längere Abschnitte (Abb. 22). 
 Anhand des Befundes ergeben sich weiterführende 
Überlegungen und fragen: Lassen sich an den etappengren-
zen Jahreswechsel ablesen? falls dies zuträfe – was sehr 
plausibel erscheint –, wäre am beobachteten teilstück min-
destens sechs Jahre lang gebaut worden. Zeigt das einsetzen 
der Gerüsthebellöcher über der etappe 3b, dass das füll-
material zeitweise knapp wurde oder dass es auf der Gross-
baustelle andernorts dringender benötigt wurde? oder sind 
die etappen 3b, 4 und 5 nicht in einer Baugrube, sondern als 
frei aufgehendes Mauerwerk entstanden, wodurch das Ge-
lände hinter der kontermauer nach dem errichten dieser 
etappen um mehrere Meter angehoben worden wäre? kön-
nen mit den vertikalen etappengrenzen eventuell einzelne 
Baulose gefasst werden? um diese fragen beantworten zu 
können, wären in einem grösseren rahmen alle bisherigen 
Aufschlüsse zur äusseren Stadtbefestigung und insbesonde-
re auch die Schriftquellen einzubeziehen.

Bruchsteine – über ein äusserst regelmässiges erschei-
nungsbild. dies ist den sauber versetzten Mauerlagen ge-
schuldet, bestehend aus einer Schicht grob behauener Qua-
der im Wechsel mit einer Ausgleichslage aus Geröllen. die 
etappen 1a/b zeigen eine grosse Menge an hervorquellendem 
Mörtel und wurden direkt gegen die Baugrubenwand gesetzt. 
die darauf aufliegenden etappen wurden in der Baugrube frei 
aufgemauert. die ersten drei etappen sind durch vertikale 
Baufugen unterteilt. in regelmässigen Abständen erscheinen 
deutliche Mörtelbrauen, die mit den horizontalen Baufugen 
beziehungsweise etappengrenzen zusammenfallen und an-
zeigen, dass nach dem fertigstellen einer etappe das Mau-
erstück hinterfüllt wurde. dort, wo den etappenfugen die 
Mörtelbrauen fehlen, wurden Gerüsthebellöcher ausgespart. 
die hinterfüllung besteht aus sauberem kies, wie er vor ort 

Mauerausbruch

3a

2b

4

3b

2a

5

1a 1b

10 m
Gerüsthebellöcher

Reste der Hinterfüllung

Mörtelbrauen

Legende

Bauetappen 1a - 5 

Abb. 23 Aushubarbeiten an der kontermauer. im oberen Bereich ist die Mauer 
mit Ankern und Spritzbeton gesichert, unten ist das regelmässige Mauer-
werk sichtbar. foto: Benedikt Wyss.  

Abb. 22 Vereinfachte Profilansicht (ostprofil) des ca. 35 m langen  
Ausschnitts der kontermauer. es zeigt die früher nicht sichtbare  
rückseite, an der sich Anhaltspunkte zum Bauvorgang ablesen  
lassen. Massstab 1:200. umzeichnung: Peter von holzen.
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Zur Äusseren Stadtmauer gibt es historisches Bild- und 
Planmaterial: einerseits den Merianplan von 1615 und ande-
rerseits vier nicht realisierte entwürfe des elsässischen fes-
tungsbaumeisters und kartographen daniel Specklin (1536–
1589) für eine zeitgemässe Stadtbefestigung von 1588.52 
Letztere zeigen jene teile der spätmittelalterlichen Befesti-
gung, welche in die geplante Anlage hätten integriert werden 
sollen. im Abschnitt am Steinengraben ragten demnach 
einst drei türme empor. Während der mittlere turm archäo-
logisch belegt ist,53 liessen sich der nördliche und der süd-
liche turm bisher nicht lokalisieren. 
 in den Leitungsgräben konnte über eine grosse distanz 
hinweg insgesamt fünfmal die Stadtmauer und ebenso oft die 
kontermauer beobachtet und dokumentiert werden.54 turm-
fundamente kamen keine zu tage, obschon zwei hausan-
schlüsse in einem Bereich lagen, wo bislang der Standort des 
nördlichen turms am Steinengraben angenommen wird. ei-
nige wenige funde aus der Grabenverfüllung stammen aus 
dem 19. Jahrhundert. 

2019/12 
steinengrAben (A) iwb
Anlass: Werkleitungen

zeitstellung: Mittelalter

untersuchungsdauer: Mai 2019

Verantwortlich: Martin Allemann, Benedikt Wyss

text: Simon Graber

Bei umfassenden Werkleitungssanierungen am Steinengra-
ben konnte die Archäologische Bodenforschung die spätmit-
telalterliche Stadtbefestigung untersuchen (Abb. 24). die neuen 
Leitungen liegen im Bereich des Stadtgrabens, der im 
19. Jahrhundert verfüllt wurde; die hausanschlüsse queren 
jeweils die Äussere Stadtmauer oder deren kontermauer.
 Zu klären waren Verlauf und erhaltung der Mauerwer-
ke. im Abschnitt am Steinengraben liess sich die Stadtbefes-
tigung in der Vergangenheit bereits mehrfach untersuchen, 
wobei teile der Äusseren Stadtmauer49 beziehungsweise der 
kontermauer50 beobachtet wurden (Abb. 25). die in dieser fund-
chronik ebenfalls besprochene Grabung 2019/10 zeigt, dass 
sich die erforschung dieses Bauwerks durchaus lohnt und zu 
neuen fragen führt, deren klärung allerdings nicht nur eine 
Gesamtschau aller bekannten Befunde, sondern auch die 
Aufnahme der noch nicht erforschten Abschnitte erfordern 
würde.
 An der errichtung der Äusseren Stadtmauer wurde mit 
unterbrüchen von 1361 bis 1398 gearbeitet. Sie umfasste die 
Vorstädte und weiterhin landwirtschaftlich genutzte Grünflä-
chen, die grosszügige reserven für das weitere Wachstum 
der Stadt bildeten.51 der äussere Befestigungsring ersetzte 
wehrtechnisch die um 1230 erbaute innere Stadtmauer, die 
jedoch bestehen blieb und allmählich in neu entstehende Ge-
bäude integriert wurde. ein Zusammenhang zwischen dem 
Bau der neuen Stadtmauer ab 1361 und dem erdbeben von 
1356 scheint naheliegend. da es sich nicht um eine Sanierung 
beziehungsweise um die Wiederherstellung des status quo 
ante, sondern um die zusätzliche fortifikation der bis dahin 
von der ringmauer nicht umschlossenen Vorstädte handelt, 
ist der direkte Zusammenhang im detail jedoch unklar und 
quellenmässig nicht belegt.

Abb. 24 Übersicht über die Baustelle: das trassee der Werkleitung quert  
den Steinengraben, an dessen Stelle sich ursprünglich der im 19. Jahrhun-
dert aufgefüllte Stadtgraben befand. foto: Martin Allemann. 

Abb. 25 Ansicht der Äusseren Stadtmauer, die von einem alten haus-
anschluss durchbrochen wird. Sichtbar ist die stadtseitige Mauerschale.  
foto: Martin Allemann. 
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streckte. dies ist insofern bemerkenswert, als dass das haus 
1413 längs geteilt worden war: der nördliche teil des Gebäu-
des hiess ab diesem Zeitpunkt «Zum unteren Waldshut», der 
südliche «Zum oberen Waldshut». diese Zweiteilung lässt 
sich an der noch bestehenden kellermauer ablesen, die quer 
durch den kernbau verläuft. da der Mörtelestrich unter der 
Mauer hindurchzieht, muss er vor der teilung – vermutlich 
im 14. Jahrhundert – angelegt worden sein. ob ein Brandfleck 
auf dem Mörtelboden mit dem Stadtbrand von 1354 oder dem 
erdbeben von 1356 in Verbindung gebracht werden kann, 
lässt sich nicht eindeutig entscheiden. Auffällig ist jedenfalls, 
dass er sich in derselben hausecke befindet, in der die denk-
malpflege aufgrund von Verfärbungen im Mauerwerk eben-
diese ereignisse fassen konnte.60 dank einer Anpassung der 
ursprünglich geplanten raumhöhe bleibt dieser alte Boden 
aus der frühzeit kleinbasels unter der neuen Betonboden-
platte erhalten.
 das Bauprojekt machte ausserdem zusätzliche eingrif-
fe in zwei an den kernbau angrenzenden Bereichen notwen-
dig: der kellerboden wurde nicht nur innerhalb des kernbaus 
abgesenkt, sondern auch vor dem kernbau in richtung un-
tere rheingasse. dort kann ein mittelalterliches holzgebäu-
de angenommen werden, welches in diesem fall einem gän-
gigen Bautypus der Wohnhäuser des 12./13. Jahrhunderts 
entspräche; zudem lässt eine kellertür mit Spitzbogen in die-
sem Bereich einen Abgang vermuten.61 Leider konnte keines 
von beidem archäologisch nachgewiesen werden, vermutlich 
war das Bodenniveau an dieser Stelle bereits zu stark abge-
tragen. Aufgeschlossen wurden lediglich der typische gelbe 
hochflutsand sowie moderne kanalisationsleitungen.
 die letzte untersuchung fand im östlichen hof in rich-
tung Sägergässlein 6 statt. nachdem die modernen toiletten-
kabinen – auf dem hof befand sich wohl spätestens ab dem 
19. Jahrhundert eine Latrine – abgebrochen und der Bau-
schutt abgetragen worden war, kam ein tonplattenboden zu 
tage (Abb. 26). der Boden aus Platten in der Grösse von 20 × 
20 cm dürfte zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert entstan-
den sein und musste dem neuen Liftschacht weichen, wel-
cher bis in den hochflutsand hinunterreicht.

2019/20 
sägergässlein 2, 4 / untere rheingAsse 12
Anlass: umbau und Sanierung

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: August 2019

Verantwortlich: Sven Billo, roman Schmidig

text: Sven Billo

Bereits seit mehreren Jahren wird im bekannten kleinbasler 
Lokal «Zer Alte Schmitti» mit unterschiedlicher intensität 
umgebaut und saniert.55 das Projekt wird von der denkmal-
pflege eng begleitet.56 da mehrere Bodenniveaus im keller 
und im erdgeschoss abgesenkt werden sollten, wurde im Au-
gust 2019 eine baubegleitende untersuchung der Archäolo-
gischen Bodenforschung nötig.57

 Bereits auf Basis kleinerer untersuchungen der denk-
malpflege um die Jahrtausendwende vermutete man im Be-
reich des hauses Sägergässlein 4 einen kernbau aus dem 
13. Jahrhundert.58 dieser konnte nun während der aktuellen 
untersuchungen der denkmalpflege und der Archäologi-
schen Bodenforschung eindeutig gefasst und dokumentiert 
werden. dabei handelt es sich um einen annähernd quadra-
tischen Steinbau mit einer Seitenlänge von ca. 8,5 m. das Ge-
bäude gehört zu den ersten häusern, die nach dem Bau der 
rheinbrücke um 1225 im Zentrum des heutigen kleinbasel 
entstanden sind. Schriftlich fassbar wird es erstmals 1323 
als haus «Ze Waltzhut».59

 Bei der aktuellen untersuchung wurde der Abbruch ei-
nes modernen Betonbodens und eines neuzeitlichen tonplat-
tenbodens innerhalb des kernbaus begleitet. unter den bei-
den Böden kam eine rollierung aus rheinwacken zum Vor-
schein, die aufgrund der angestrebten Bodenhöhe ebenfalls 
abgetragen werden musste. die rollierung lag auf einem 
Mörtelestrich auf, der sich über den gesamten kernbau er-

Abb. 26 Mitarbeiter der Bodenforschung legen einen neuzeitlichen tonplatten-
boden im hof unter den ehemaligen toiletten frei. foto: Benedikt Wyss. 
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wendet. An der grundstückseitigen Mauerseite ist ein Versatz 
zu sehen, der rund 50 cm unterhalb des heutigen Strassen-
niveaus liegt. es handelt sich um eine minime neuausrich-
tung des Mauerverlaufs nach einigen bereits vermauerten 
Steinlagen. falls diese kleine korrektur nach der fertigstel-
lung des fundaments erfolgt sein sollte, könnte daraus zu 
schliessen sein, dass das Gehniveau in diesem Bereich des 
Petersgrabens in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts bis 
zu 0,5 m unter dem heutigen niveau des trottoirs lag.

2019/23 
petersplAtz (A) 1
Anlass: Leitungserneuerung

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: August 2019

Verantwortlich: Susan Steiner

text: Susan Steiner

im Gegensatz zu anderen Parkanlagen in Basel hat der Pe-
tersplatz nie als friedhof gedient. historisch ist über den 
Platz kaum etwas bekannt, so dass auch ein kleiner Aus-
schnitt eines Leitungsgrabens am südlichen rand des Pe-
tersplatzes für die Archäologie von Bedeutung war (Abb. 28). 
 die Geschichte des benachbarten Areals, auf dem heu-
te das kollegienhaus der universität steht, lässt sich dagegen 
bis ins Mittelalter zurückverfolgen. unter dem nordflügel des 
universitätsgebäudes befand sich – möglicherweise bereits 
im 11. Jahrhundert – der friedhof der ersten Jüdischen Ge-
meinde. nach der Vernichtung und Vertreibung der in Basel 
ansässigen Jüdinnen und Juden im Jahr 1349 wurde auch der 
friedhof zerstört. Anschliessend nutzte man das Gelände als 
Werkhof. das 1438 errichtete korn- und Zeughaus musste 
dann 1937 dem heutigen kollegiengebäude weichen.64

 der kleine Leitungsgraben lag nur 2 m vom kollegien-
haus entfernt und zeigte bis zur 1,1 m tiefen Sohle Profilauf-
schlüsse, die trotz der Leitungseinbauten im Süden und teil-
weise im osten noch ungestört vorlagen. es konnten dunkle, 
graubraune Lehmschichten mit kies, Ziegelresten sowie ein-
zelnen knochenstücken und zwei neuzeitlichen keramikfrag-
menten beobachtet werden. in den Profilschichten zeigte sich 
ein mörtelhaltiges kiesband, das in einer Mächtigkeit von bis 
zu 6 cm erhalten war und gegen Westen auslief. dieses Mör-
telband stellt möglichweise den rest eines ehemaligen Lauf-
horizonts dar, vielleicht in Zusammenhang mit einem Bau-
platz. oberhalb der mörtelhaltigen kieselschicht waren röt-
lich verbrannte Lehmstücke zu sehen, entweder reste 

2019/22 
petersgrAben (A) 1 / blumenrAin (A) 25
Anlass: Leitungserneuerung

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: August 2019

Verantwortlich: Susan Steiner

text: Susan Steiner

Auch ein unscheinbarer Mauerrest kann stadthistorisch von 
interesse sein – dies zeigte der einblick in einen kleinen Lei-
tungsgraben am unteren ende des Petersgrabens. Zwischen 
zahlreichen Leitungen war nur wenige Meter nördlich der 
hausnummer Petersgraben 1 unter dem trottoir ein 1,4 m 
langes Mauerstück erhalten geblieben. um einen teil der 
Stadtbefestigung handelt es sich nicht, da die Mauer mit 
50 cm Breite dafür zu schmal war und zudem im Grabenbe-
reich zwischen der inneren Stadtmauer und ihrer konter-
mauer lag.62 nachdem der Stadtgraben in diesem Bereich 
des Petersgrabens 1806 aufgefüllt worden war, wurde hier 
ein Garten angelegt, der von der Strasse durch eine niedrige 
Mauer getrennt war. die Gartenanlage – und damit das Mau-
erstück – gehörte zur einfriedung des Gebäudekomplexes an 
der ecke Petersgraben/Blumenrain, dem ehemaligen eri-
manshof (Abb. 27).63

 für eine Gartenmauer zeigt dieses Mauerstück bis weit 
hinunter einen erstaunlich einheitlichen Aufbau aus relativ 
regelmässigen und qualitativ guten kalksteinquadern. Mög-
licherweise wurden hier Steine der Stadtmauer wiederver-

Abb. 27 Ansicht um 1870 mit dem St. Johannschwibbogen, dem heute noch 
bestehenden Seidenhof links und rechts dem erimanshof mit der umfas-
sungsmauer, von der ein Stück aufgedeckt wurde. foto: StABS neG 01389.
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2019/25 
rhein (A), höhe blumenrAin (seidenhoF)
Anlass: flussfund

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: August 2019

Verantwortlich: Martin Allemann

text: Martin Allemann

Bei flussfunden ist der Übergang von Zivilisationsmüll über 
moderne Wertsachen zu archäologisch bedeutsamen objek-
ten eher fliessend. Bisweilen finden sich auch bei Putzaktio-
nen ältere oder unbekannte objekte, die in die Zuständigkeit 
der Archäologischen Bodenforschung fallen. in vorbildlicher 
Weise informierten Joshua und Jonathan Steck, die zusam-
men mit ihrer Schwester oft schwimmend den rhein von Müll 
befreien, die Archäologische Bodenforschung, als sie immer 
wieder an ein und derselben Stelle – einer Spalte neben einer 
grossen Steinplatte unterhalb des Seidenhofes beim Blu-
menrain – insgesamt sieben gleichartige keramikschälchen 
fanden (Abb. 30).66 der fund ist insofern speziell, als dass damit 
eine konzentration identischer objekte an einem einzigen ort 
belegt ist, so dass quasi von einer «fundstelle» und nicht nur 
von einem «einzelfund» gesprochen werden kann. Bei den 
keramikschalen handelt es sich vermutlich um neuzeitliche 
Gefässe, möglicherweise aus dem Bereich der Pharmazie.67 
unklar ist, wie die Schalen an diese Stelle am rheinbord ge-
langten.

eines feuerplatzes oder von verbranntem Abbruchmaterial – 
möglicherweise relikte der Sprengung des alten Zeughauses.65

 insgesamt handelt es sich vermutlich um neuzeitlichen 
Abbruchschutt. er stammt am ehesten vom alten korn- und 
Zeughaus, das im Viertel zwischen Petersgraben, Petersplatz, 
Spalengraben und sogenanntem Vesalianum an der Vesal-
gasse stand (Abb. 29). das mörtelhaltige kiesband spricht dafür, 
dass sich der untersuchte Leitungsgraben innerhalb der ehe-
maligen Baustelle für das kollegiengebäude der universität 
Basel befand.

Abb. 28 der Leitungsgraben war knapp 2,5 m² gross und befand sich im  
Süden des Petersplatzes, unmittelbar vor der rabatte, die das kollegien-
gebäude umgibt. im Profil kam direkt unter der Pflästerung brandgeröteter 
Lehm zum Vorschein. foto: Susan Steiner. 

Abb. 29 Petersgraben und Petersplatz, im hintergrund das grosse, blau  
gestrichene Zeughausgebäude. kolorierte radierung von reinhardt keller, 
1788. Bild: StABS, BiLd falk. A 155. 

Abb. 30 fünf der sieben keramikschälchen. für metallurgische Laborkera-
mik weisen sie zu schwache hitzespuren auf, zeigen aber gleichzeitig wei-
sse, schwammig-wachsartige rückstände, die für Lämpchen unüblich sind. 
ihre form weicht von derjenigen der meisten anderen Lämpchen ab. foto: 
frank fässler. 
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2019/31 
klingentAlweglein (A)
Anlass: neugestaltung klingentalweglein, Werkleitungsbauten

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: September bis oktober 2019

Verantwortlich: roman Schmidig, Sven Billo

text: roman Schmidig

im rahmen der neugestaltung des kasernenareals68 wurden 
das kopfsteinpflaster des klingentalwegleins sowie die trep-
pe zum unteren rheinweg entfernt, um einen stufenlosen 
durchgang zu schaffen. dabei musste ein teil des klingen-
talwegleins leicht abgesenkt werden. da auf alten Plänen an 
dieser Stelle einige heute nicht mehr vorhandene Gebäude 
eingezeichnet sind,69 wurden die Bauarbeiten von der Archäo-
logischen Bodenforschung begleitet.70 
 Gleich zu Beginn kamen die reste eines Anbaus am 
Brüderhaus des kleinen klingentals, welches die Gebäude 
südlich der klingentalkirche umfasst, zum Vorschein. es han-
delt sich um einen Befund, der schon bei einer Grabung im 
Jahr 2008 freigelegt wurde, damals jedoch nicht vollständig 
sichtbar war.71 da die Zerstörung des gesamten noch vorhan-
denen Befundes drohte, dokumentierten wir ihn nochmals 
als Ganzes. es stellte sich heraus, dass die bereits bekannten 
Mauern und der Plattenboden, in dessen nordöstlichem Be-
reich nebst quadratischen tonplatten auch rechteckige Back-
steine liegen, noch bis zu 2 m nach norden weiterziehen und 
dann durch einen modernen eingriff gestört werden. die 
nördliche Abschlussmauer war jedoch gerade noch im Ansatz 
vorhanden, so dass der Grundriss rekonstruiert werden kann. 
eine quadratische, in den Plattenboden eingelassene und mit 
Buntsandsteinen eingefasste Vertiefung war komplett mit 
Bauschutt verfüllt. nach deren freilegung zeigte sich, dass 
eine Stufe auf eine tiefere ebene mit Mörtelboden hinabführt. 
das kleine Gebäude könnte eines der Querbauten auf dem 
Merianplan von 1615 sein. es erscheint noch auf dem falk-
nerplan und wurde demnach erst in der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts abgebrochen. 
 ein Wasser-hausanschluss weiter östlich, der vom 
klingentalweglein zum kirchenchor hin verlegt wurde, durch-
schnitt ein parallel zur klingentalkirche verlaufendes funda-
ment. dieses gehört wohl zu der im 19. Jahrhundert abge-
brochenen katharinenkapelle. das 1,2 m breite Mauerwerk 
konnte nur noch im Profil dokumentiert werden.

2019/32 
spAlenVorstAdt (A) 37
Anlass: erneuerung eines Wasser-hausanschlusses

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: September 2019

Verantwortlich: Martin Allemann

text: Martin Allemann

im Gegensatz zu grösseren Bauvorhaben erhält die Archäo-
logische Bodenforschung nicht für jeden hausanschluss au-
tomatisch ein Baugesuch. eine solche nicht gemeldete Bau-
stelle entdeckte ein Mitarbeiter der Archäologischen Boden-
forschung zufällig vor dem haus Spalenvorstadt 37, das 
heisst an einer archäologisch sensiblen Stelle. die Geschich-
te der Spalenvorstadt ist ab dem Zeitpunkt des Baus der Äu-
sseren Stadtmauer in der zweiten hälfte des 14. Jahrhun-
derts, in deren Zusammenhang auch das Spalentor entstand, 
gut bekannt.72 Weniger weiss man hingegen über die früh-
zeit der Vorstadt. Sicher ist jedoch, dass sie bereits über eine 
eigene Befestigung inklusive toranlage verfügte.
 Bei der am folgetag durchgeführten dokumentation, 
die ohne Behinderung der Arbeiten noch am selben tag ab-
geschlossen werden konnte,73 liessen sich bis auf den kleinen 
Mauerrest einer abweichend verlaufenden Vorgängerfassade 
aber nur Leitungsstörungen beobachten. da die heutige fas-
sadenflucht mit derjenigen des falknerplans aus den 1860er-
Jahren identisch ist, muss die angetroffene Mauer aus kalk-
bruchstein, Backstein und Sandstein älter sein. Allerdings 
fällt es schwer, deren Abbruch anlässlich der Begradigung 
der fassadenflucht zu datieren, da Strassen sehr häufig ver-
breitert und fassadenfluchten immer wieder an geradere 
Baulinien angepasst wurden.
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2019/36 
spAlengrAben 8c (botAnischer gArten)
Anlass: Abbruch und neubau des tropenhauses

zeitstellung: Mittelalter

untersuchungsdauer: november bis dezember 2019

Verantwortlich: Birgit Lißner, Benedikt Wyss

text: Simon Graber, Martin Allemann

der neubau des tropenhauses im Botanischen Garten führ-
te zu grösseren eingriffen ins erdreich. in diesem Bereich 
waren die kontermauer zur zwischen 1361 und 1398 errich-
teten Äusseren Stadtmauer 74 und Gräber des zwischen 1825 
und 1868 belegten Spalengottesackers zu erwarten.
 der Aushub tangierte glücklicherweise keine Gräber. es 
konnte jedoch an mehreren Stellen die Stadtgrabenverfül-
lung beobachtet und ein knapp 6 m langes teilstück der kon-
termauer (Abb. 31) aufgenommen werden.75 Sie ist zweischalig, 
wobei grabenseitig Sandsteine und rückwärtig Gerölle und 
kalkbruchsteine verbaut wurden, während der Mauerkern 
aus Geröllen und kalksteinbruch besteht. damit zeigt sie das 
bekannte, andernorts gesicherte Bild. erstaunlich ist, wie 
gleichmässig das Bauwerk der Äusseren Stadtmauer ange-
sichts einer Bauzeit von über 40 Jahren und einer Länge von 
4,1 km erscheint. Mit dem einsatz im Botanischen Garten 
konnten Verlauf und Machart der kontermauer verifiziert 
werden.76

2019/39 
leonhArdsstrAsse 6
Anlass: umbau des kleinen Musiksaals der Musikakademie

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: dezember 2019

Verantwortlich: Martin Allemann, Birgit Lißner 

text: Martin Allemann

kurz vor Weihnachten wurde uns telefonisch mitgeteilt, dass 
bei einem umbau in der Musikakademie ein altes Mauerstück 
aufgedeckt worden war. innert weniger Stunden dokumen-
tierten wir neben den weiter laufenden Bauarbeiten eine 
Mauer aus grossen Bruchquadern aus körnigem, gelblichem 
kalkstein, die den kleinen Musiksaal der Länge nach schräg 
durchquerte.77 ihre westliche flanke, an die betonierte Be-
cken neueren datums stiessen, war verputzt, während die 
östliche flanke gegen das erdreich gemauert worden war. es 
handelt sich also um die kellermauer eines westlich an-
schliessenden Gebäudes: der Bau stand – soweit ohne auf-
wendigere nachforschungen zu eruieren war – ursprünglich 
im Garten des hauses Leonhardsstrasse 4, gehörte als hin-
terhaus vermutlich aber zu einem haus am Leonhardsgra-
ben.78 All diese ehemaligen Gartenparzellen zwischen der in-
neren und der Äusseren Stadtmauer wurden im Verlauf des 
18. und 19. Jahrhunderts mehrfach umorganisiert, geteilt und 
zusammengelegt. häufige nachbarschaftsstreitigkeiten ta-
ten ein Übriges, um zahlreiche Akten und sehr unübersicht-
liche historische Besitzverhältnisse zu hinterlassen.

Abb. 31 im Bereich des heutigen botanischen Gartens konnte ein ca. 6 m  
langes teilstück der kontermauer aufgedeckt werden. foto: Birgit Lißner. 
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2018/22 
hiltAlingerstrAsse 68, 76
Anlass: rückbau tanklager und Bodensanierung

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: August 2018 bis Juni 2019

Verantwortlich: norbert Spichtig, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

Gegen ende des 19. Jahrhunderts war der kirchfriedhof von 
kleinhüningen stark überbelegt, was vermutlich mit dem ra-
santen Bevölkerungszuwachs der damals noch eigenständi-
gen Gemeinde zusammenhing. deshalb musste 1882 ein neu-
er friedhof auf freiem feld an der Landesgrenze zu deutsch-
land angelegt werden. er umfasste zunächst eine fläche von 
weniger als 900 m2 mit der Sektion A für erwachsene sowie 
den Sektionen a und b für grosse beziehungsweise kleine kin-
der. insgesamt waren fast 300 Grabplätze vorhanden. nur 
zehn Jahre nach der eröffnung dieses neuen friedhofs muss-
te er 1892 bereits deutlich erweitert werden: es wurden die 
Sektionen B, c und d für erwachsene, die Sektion c für kinder 
unter einem Jahr und die Sektion d für kinder bis zu 15 Jah-
ren angelegt. Auf dem nun fast 2500 m2 grossen Areal wurde 
raum für insgesamt 718 Grabplätze geschaffen, davon 368 
für kinder und 350 für erwachsene.79 Anders als auf dem 
kirchfriedhof wurden die Gräber streng in reihen angeordnet 
(Abb. 32) , mit normmassen der Grabplätze für erwachsene, gro-
sse beziehungsweise kleine kinder.80 die Belegung folgte – 
mit nur wenigen Ausnahmen – strikt der reihigen Anordnung. 
im ältesten teil des friedhofs wurde nach mindestens 20-jäh-
riger Liegezeit ein zweiter turnus begonnen, das heisst, die 
bestehenden Gräber wurden aufgehoben und neue Bestat-
tungen an den vorherigen Graborten vorgenommen. die im 
Basler Staatsarchiv überlieferten Grabregister 81 und unter-
lagen lassen die lückenlose identifikation der Verstorbenen 
für die erstbelegung der Grabplätze für den Zeitraum von 
1886 bis 1932 und teilweise auch für den zweiten turnus im 
ältesten friedhofareal zu. neben der Grabnummer sind 
name, heimatort, Alter, Beerdigungsdatum, Wohngemeinde 
und teilweise -adresse, manchmal auch konfession und an-
dere Angaben verzeichnet. infolge der inbetriebnahme des 
zentralen friedhofs hörnli wurde in kleinhüningen die letzte 
Bestattung am 20. Januar 1932 vorgenommen. Bis dahin 
dürften dort gegen 1000 Personen ihre letzte ruhestätte ge-
funden haben.
 Bereits in den 1950er-Jahren wurde das Gelände durch 
ein tanklager überbaut,82 das 2018 im hinblick auf eine ge-
plante neuüberbauung rückgebaut wurde. im Vorfeld der an-
schliessenden Bodensanierung wurden teile der erwachse-
nen- und kinderbezirke im erweiterungsteil des friedhofs in 
einer rettungsgrabung untersucht (Abb. 33).83 in anderen 

Aussenbezirke /  
bettingen / riehen

Abb. 32 nach dem maschinellen Abtrag der modernen Überdeckung zeichnen 
sich die regelmässig angelegten Grabgrubenreihen ab. foto: Birgit Lißner.

Abb. 33 die in reihen angeordneten Gräber werden sorgfältig ausgegraben 
und dokumentiert. foto: Birgit Lißner. 

Abb. 34 die toten wurden in rückenlage oft mit den händen auf dem Becken 
bestattet. der aufgeschnittene Schädel lässt eine anatomische Sektion  
erkennen. foto: Semira ryser. 
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Zonen wurden die Skelettreste zur Wiederbestattung auf dem 
friedhof hörnli freigegeben.84 einzig ganz im Westen des 
friedhofs könnten noch Bestattungen im Boden verblieben 
sein, falls sie nicht früheren Bodeneingriffen zum opfer ge-
fallen sind.85

 insgesamt wurden 84 Gräber von erwachsenen und Ju-
gendlichen, 27 kinderbestattungen und 25 Gräber von klein-
kindern (unter 1 Jahr) archäologisch erfasst (Abb. 35). Während 
in der Sektion d ein Grossteil der Bestattungen unterhalb der 
modernen industrieeinbauten ganz oder zumindest teilweise 
erhalten geblieben war, erwies sich die Sektion c ebenfalls 
mit erwachsenengräbern als massiv gestört. Auch in der 
Sektion d mit kindern beziehungsweise Jugendlichen zwi-
schen einem und 15 Jahren hatten zahlreiche jüngere Boden-
eingriffe dazu geführt, dass viele Gräber ganz oder teilweise 
zerstört worden waren. im ergrabenen Südostteil von Sekti-
on c mit kleinkindern unter einem Jahr beziehungsweise mit 
totgeburten waren dagegen viele der Gräber zumindest in 
teilen vorhanden, auch wenn die Skeletterhaltung sich oft-
mals als schlecht erwies.
 in den nördlichen Sektionen des Gottesackers wurden 
die toten mit dem kopf im norden bestattet, südlich davon 
gegengleich, so dass alle jeweils in richtung des mittig durch 
den friedhof führenden Zugangswegs blickten. fast alle Ver-
storbenen sämtlicher Altersgruppen wurden in rückenlage 
zur ruhe gebettet; seitliche Lagerungen sind die Ausnahme. 
die hände wurden oftmals auf dem Becken zusammengelegt. 
Zahlreiche holzreste, nägel und Beschlagteile stammen von 
den Särgen. Manchmal zeugen knöpfe oder Gewandhaken, 
gelegentlich auch textilreste, von der ehemaligen Beklei-
dung.
 Beigaben und Mitfunde sind eher selten: Zwölf Perso-
nen sicher oder wahrscheinlich katholischen Glaubens – da-
runter ein mit wenigen Monaten verstorbener knabe – wur-
den rosenkränze mitgegeben. Ansonsten fanden sich aber 
sowohl bei den kleinstkindern als auch den älteren kaum 
bewusst beigegebene objekte. Bei den Jugendlichen und er-
wachsenen zeigt sich ein ähnliches Bild: im Grab eines 1910 
im Alter von 59 Jahren verstorbenen Mannes fand sich neben 
dem linken unterschenkel ein einräppler, der 1829 im kan-
ton Bern geprägt worden war.86 Beim rechten ellbogen einer 
älteren frau lag ein fingerhut, der allgemein mit hausarbeit 
oder einer beruflichen tätigkeit in Verbindung gebracht wer-
den könnte. daneben fanden sich vereinzelt auch fingerringe, 
zum Beispiel ein goldener ehering mit den eingravierten in-
itialen des ehemanns.87 in vier Gräbern zumeist älterer frau-
en, die zwischen 1908 und 1911 verstorben waren, wurden 
künstliche Gebisse vermutlich aus kautschuk88 gefunden, 
wobei dieser Zahnersatz in einem fall bei den füssen depo-
niert war.

Bei zwei individuen wurde eine sichere beziehungsweise 
wahrscheinliche Amputation festgestellt: Bei einem 57-jäh-
rigen Seidenfärber war der linke unterschenkel abgetrennt 
worden, wobei die operationsstelle verwachsen war. unklarer 
ist der Befund bei einer mit fast 50 Jahren verstorbenen frau, 
deren linker Arm amputiert worden sein könnte. Bei 22 indi-
viduen wurden postmortale eingriffe in form von Schädelöff-
nungen (Abb. 34) beziehungsweise bei fünf toten zusätzlich auf-
geschnittene oberschenkelknochen festgestellt, die auf me-
dizinische obduktionen hinweisen.89

 Bereits im feld wurde eine erste anthropologische 
Aufnahme ohne kenntnis der individuellen daten aus den 
Sterberegistern durchgeführt. Allerdings wurde die Analy-
se, neben dem Zeitdruck, manchmal durch schlechte kno-
chenerhaltung und durch einsickerungen von Brennstoff-
resten erschwert. dennoch zeigt sich bei den Jugendlichen 
bis erwachsenen durch den Abgleich mit den Sterberegis-
tern, dass diese provisorischen Geschlechtsbestimmungen 
grossmehrheitlich zutreffen. für wenige individuen ab 
16 Jahren konnten zudem etwas genauere Schätzungen der 
Spanne des erreichten Alters durchgeführt werden. das tat-
sächliche Sterbealter, wie es quellenkundlich überliefert ist, 
liegt hier meist ebenfalls zwischen dem unteren und oberen 
Schätzwert. Weiter wurden bereits vereinzelt auch patholo-
gische Veränderungen am Skelett erfasst. 
 da die bestatteten Personen dank ihrer Anordnung in 
regelmässigen reihen mittels Grabplänen und -registern 
identifiziert werden können, bilden die geborgenen individu-
en eine herausragende Grundlage für anthropologische Me-
thodenüberprüfungen beziehungsweise -weiterentwicklun-
gen. es geht also nicht darum, mittels anthropologischer kri-
terien Alter, Geschlecht etc. eines unbekannten individuums 
zu bestimmen, sondern umgekehrt zu überprüfen, wie gut 
anthropologische Analysen sind beziehungsweise auszuloten, 
wo und wie Verbesserungen erzielt werden können. Mittler-
weile liegen im kanton Basel-Stadt aus dem Spitalfriedhof 
St. Johann,90 aus dem rosental-Gottesacker 91 und nun aus 
kleinhüningen archäologisch geborgene Bestattungen neu-
zeitlicher datierung vor, die aufgrund von Schriftquellen 
identifiziert werden können. dadurch wird es möglich, sie mit 
weiteren historischen Quellen zu verbinden. dies eröffnet 
nicht nur das feld für anthropologische beziehungsweise 
medizinische und medizinhistorische fragestellungen, son-
dern beispielsweise auch für die Abklärungen der Lebens-
umstände anhand von Merkmalen am Skelett oder sozialhis-
torische Analysen.92
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Abb. 35 Östlicher teil des friedhofs, der flächig ergraben  
wurde. die restlichen Bereiche sind modern gestört.  
Planbearbeitung: Peter von holzen.
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wegen des Schulhausneubaus der 1920er-Jahre abgebro-
chen wurde. der angeschnittene Schacht hingegen datiert in 
eine etwas ältere Zeit: er ist teil eines aus regelmässigen, 
30 cm mächtigen, roten Sandsteinquadern gebauten Sod-
brunnens, der einen innendurchmesser von 1,1 m hat. der 
Brunnen ist laut dokumenten aus dem Missionsarchiv älter 
als das Missionsgebäude und wurde bald nach 1896 obsolet, 
nachdem vertraglich ein Wasseranschluss mit der iWB ver-
einbart worden war.95 
 der Brunnenschacht war mit einer recht homogenen 
Mischung aus kies mit reichlich kohle und Schlacken verfüllt. 
die funde daraus stammen aus der Zeit um 1900 und umfas-
sen gestempeltes Geschirr, Jugendstilglas, eine Glühbirne 
der Marke radium, die ab 1904 produziert wurde, und eine 
beschriftete Pfeife aus Porzellan des herstellers imhoff, cas-
sel. diese Porzellanpfeifen waren damals vor allem bei kund-
schaft in deutschland populär, von wo viele der Basler Mis-
sionare stammten. einige elektroarmaturen und viele tech-
nische Bestandteile aus Metall, darunter unter anderem 
elektroden zum Galvanisieren, gehören vermutlich zu einer 
Metallwerkstatt. eine solche stand hier laut Auskunft eines 
Mitarbeiters der Mission einst nebst einer Wagenremise und 
diente möglicherweise, wie auch der Gartenbau, zur hand-
werklichen Ausbildung der Missionare.

2019/4 
missionsstrAsse 21b
Anlass: Abbruch und neubau im Gartenbereich

zeitstellung: Geologie, neuzeit

untersuchungsdauer: Januar bis April 2019

Verantwortlich: Martin Allemann, Susan Steiner

text: Martin Allemann, Susan Steiner

ein geplanter neubau im bisher nicht überbauten Gartenbe-
reich der Basler Mission löste archäologische kontrollgänge 
aus. die grosse Baugrube lag zwar ausserhalb der spätmit-
telalterlichen kernstadt, aber in einer sehr siedlungs- und 
verkehrsgünstigen Lage, so dass es nicht ausgeschlossen 
war, hier noch bisher unbekannte prähistorische, römische 
oder auch frühmittelalterliche Siedlungsrelikte zu finden.
 das Basler Missionshaus wurde in der Mitte des 
19. Jahrhunderts an der «Strasse nach Burgfelden» erbaut, 
die im Mittelalter für den handel mit dem Sundgau – die 
kornkammer Basels – von grosser Bedeutung war. das Are-
al befand sich ausserhalb der zu dieser Zeit noch weitgehend 
bestehenden mittelalterlichen Stadtmauern auf freiem feld 
und war das erste grosse Gebäude vor dem Spalentor. etwa 
ab 1860, nach der fertigstellung des Gebäudes, wurde die 
Strasse nach der Mission benannt.93 der grösste teil des hin-
terhofes war bereits zu Beginn als Garten angelegt und ge-
nutzt worden.
 Bei unseren kontrollgängen kamen in der Baugrube 
ausschliesslich neuzeitliche und moderne funde zum Vor-
schein, darunter aber auch mögliche Ackerbauhorizonte, die 
durchaus älter sein könnten als der Gartenbau der Zeit, als 
hier Missionare ausgebildet wurden. daher entnahmen wir 
mikromorphologische Proben für spätere Analysen dieser al-
ten Pflughorizonte. in diesem Bereich waren keine Sied-
lungstätigkeiten fassbar – vermutlich waren hier die Spuren 
des Ackerbaus deshalb so gut erhalten. im Zuge der späteren 
Baugrubenerweiterungen kamen dagegen Mauerfundamen-
te und ein Schacht zu tage.94 Bei einem Abgleich mit alten 
Plänen erwiesen sich die Mauern als Überreste der Missions-
turnhalle, die in den 1890er-Jahren erbaut worden war und 



  | 6766Jahresbericht 2019

2019/5 
riehenring 63–75 (clArAturm)
Anlass: neubau

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Januar bis Juli 2019

Verantwortlich: norbert Spichtig, Martin Allemann

text: norbert Spichtig

Bereits im dezember 2018 waren durch die Baufirma imple-
nia anlässlich des rückbaus der bestehenden Gebäude für 
den neubau des claraturms zwei parallel verlaufende Mau-
ern freigelegt worden.96 da die Bauleitung zunächst von kel-
lermauern der abgerissenen häuser ausging, wurden für 
geologische Abklärungen teile des Mauerwerks und der Bo-
den rückgebaut. die Archäologische Bodenforschung wurde 
erst hinzugezogen, als die entsprechende Zone für ihre nut-
zung als Baustellenzufahrt wieder aufgefüllt worden war. Auf 
fotos des Bauleiters liess sich jedoch nachträglich zweifels-
frei ein Abschnitt eines Gewerbekanals mit resten des de-
ckengewölbes identifizieren. Als einige Wochen später die 
Zone unter Begleitung durch die Archäologische Bodenfor-
schung vom überdeckenden Bauschutt wieder freigeräumt 
werden konnte, zeigte sich, dass sich im Boden keinerlei in-
takte Überreste des zuvor erfassten kanalabschnitts mehr 
erhalten hatten. dafür konnte etwas weiter östlich immerhin 
ein weiteres kurzes Stück der südlichen kanalwange aus 
kalkbruchsteinen und einigen roten Sandsteinen mit dem An-
satz des Gewölbes aus sauber zugerichteten roten Sandstein-
quadern freigelegt und dokumentiert werden. Südlich an die 
Gewerbekanalmauer schlossen weitere Mauerteile aus kalk-
bruchsteinen an, die einem angrenzenden Gebäude aus der 
neuzeit zuzuordnen sind.
 die kurzen, archäologisch erfassten Abschnitte des Ge-
werbekanals können dem sogenannten krummen teich zu-

geordnet werden. der kanal war 1262 vom bischöflichen 
Brotmeister heinrich von ravensburg als Abzweigung des äl-
teren riehenteichs erbaut worden, mit dem er sich kurz vor 
der Stadtmauer kleinbasels wieder vereinte. nach dem er-
bauer wird er deshalb auch «Brotmeisterteich» genannt.97 
die Wasserentnahme aus dem hauptteich führte in der folge 
immer wieder zu Streitigkeiten, die auch nach der regelung 
von 1304, wonach nur ein drittel der Gesamtwassermenge 
dem krummen teich zugeführt werden dürfe, nicht gänzlich 
versiegten.98 das so herangeführte, kalkarme Wasser der 
Wiese wurde auf vielfältige Weise genutzt, insbesondere für 
handwerkliche Zwecke und auch als Grundlage für die kraft-
versorgung des Gewerbes. der ursprünglich offene Brot-
meisterteich wurde in der neuzeit streckenweise mit einem 
Gewölbe überdeckt. der technologische Wandel im Zuge der 
industrialisierung führte allmählich zu einem Bedeutungs-
verlust der jahrhundertelang das umland und das Stadtbild 
kleinbasels prägenden teiche. die Verlegung des Badischen 
Bahnhofs vom riehenring an den heutigen Standort führte 
1907 schliesslich zur Stilllegung des krummen teichs. 1917 
wurden dann die letzten beiden teiche kleinbasels aufgeho-
ben.99

 Auch der zweite Befund in der Baugrube für den clara-
turm steht in Zusammenhang mit der Wasserversorgung: 
knapp 20 m nordwestlich des Gewerbekanals kam unterhalb 
der Bodenplatte des untergeschosses des einstigen Gebäu-
des riehenring 75 der kranz eines Brunnenschachtes zum 
Vorschein (Abb. 36). es handelt sich auf dem erfassten niveau 
um einen kreisrunden Schacht von gut 1 m lichter Weite aus 
trocken gesetzten, nur im innenbereich sauber zugeschlage-
nen, roten Sandsteinen. dieses Baumaterial lässt für die er-
richtung der Anlage eine zeitliche einordnung ins 19. Jahr-
hundert vermuten. Aus der Verfüllung über der Sohle barg 
das Baugeschäft unter anderem eine dickwandige, komplett 
erhaltene Weinflasche, die nahelegt, dass der ungefähr 10 m 
in den kiesigen untergrund hinein gegrabene Brunnen ende 
des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts aufgegeben und 
anschliessend verfüllt worden sein dürfte.

Abb. 36 in der Baugrube konnte der kranz eines neuzeitlichen Brunnens aus 
rotem Sandstein freigelegt werden. foto: norbert Spichtig. 



Fundchronik

2019/8 
nonnenweg 56
Anlass: Abbruch und neubau Wohnhaus

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: März 2019

Verantwortlich: Martin Allemann, Benedikt Wyss 

text: Martin Allemann, Simon Graber

Anfang März ging durch die Bauleitung eine fundmeldung in 
der Archäologischen Bodenforschung ein, es sei bei Aushub-
arbeiten im nonnenweg ein Schacht – vermutlich ein Brun-
nen – gefunden worden.102 der Schacht aus sauber gesetztem 
Mauerwerk war rund 8 m tief und mit einer grossen Sand-
steinplatte abgedeckt (Abb. 38). eine Zuleitung in form einer 
Steinzeugröhre führte in sein inneres. der Schacht gehört 
wohl zur Bebauung des späten 19. Jahrhunderts.
 eine direkte Versorgung mit fliesswasser gab es damals 
lediglich für eine Anzahl von häusern in der innenstadt, an-
sonsten fand diese durch die Brunnwerke statt. in den Aussen-
quartieren erfolgte die Wasserversorgung über mässig ergie-
bige Sodbrunnen, die entsprechend häufig anzutreffen 
sind.103 Mit dem enormen Bevölkerungswachstum ab der Mit-
te des 19. Jahrhunderts und den in diesem Zusammenhang 
neu angelegten Aussenquartieren wurde die Wasserversor-
gung allerdings zunehmend prekär.

ein Abgleich der höhen zeigte jedoch, dass der 
Schacht etwa 9 m über dem Grundwasserpegel endet – die 
interpretation als Brunnen kann daher nicht zutreffen. der 
deckstein und die Zuleitung sind ein indiz dafür, dass der 
Schacht wohl als Sickerschacht diente, der Abwässer in den 
Grund leitete.

2019/7
pArkweg (A), nAuenstrAsse –  
AeschengrAben
Anlass: koordinierter Werkleitungs- und Strassenbau

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: februar 2019

Verantwortlich: Susan Steiner

text: Susan Steiner 

im februar wurde der Archäologischen Bodenforschung eine 
Mauer in einem Leitungsgraben im Parkweg gemeldet.100 es 
handelte sich um ein solides Mauerstück aus kalk- und Bunt-
sandsteinen, das mindestens noch 1,15 m tief unter dem trot-
toir in jenem Bereich der Strasse erhalten war, in dem diese 
eine 90°-kurve macht (Abb. 37). Auf dem Gelände, das der Park-
weg heute einschliesst, befand sich bis 2015 das hilton-hotel.
 Auf dem von 1857 bis 1859 aufgenommenen und 1862 
publizierten Löffelplan ist zu erkennen, dass es sich bei den 
Mauerresten um das fundament der umfassungsmauer ei-
nes grossen Areals handelt, das zum Aeschengraben 25 ge-
hörte. dort stand spätestens seit ende der 1850er-Jahre eine 
Villa in einer parkähnlichen Anlage. der grosszügige Garten 
grenzte an den Botanischen Garten von Basel an oder war 
sogar ein teil davon, als dieser zwischen 1838 und 1896 vor 
dem Aeschentor lag, bevor er an seinen heutigen Standort 
beim Spalentor verlegt wurde. das grosse haus war der fir-
mensitz der Seidenbandfabrik frey-thurneysen und christ. 
erst 1896 wurde der Parkweg angelegt,101 der zu grossen tei-
len über das ehemalige Areal des Aeschengrabens 25 führt. 
 der Mauerrest unter dem trottoir des Parkwegs bleibt 
weitgehend erhalten. Auf dem Gelände, das die umfassungs-
mauer einst umgab, entsteht heute der Baloise Park.

Abb. 37 der Mauerrest wurde im abgesperrten Bereich des trottoirs, gleich  
in der kurve des Parkwegs, gefunden. foto: Susan Steiner. 

Abb. 38 der Brunnenkranz nach dem entfernen des quadratischen deck-
steins. foto: Benedikt Wyss. 
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2019/13 
riehen – inzlingerstrAsse 270
Anlass: Abbruch des Gebäudes und neubauten

zeitstellung: Geologie, neuzeit

untersuchungsdauer: April bis Mai 2019

Verantwortlich: Susan Steiner

text: Susan Steiner 

der Aushub für den neubau mehrerer einfamilienhäuser an 
der inzlingerstrasse 270 in riehen wurde wegen der nähe zur 
römischen fundstelle hinterengeli und aufgrund einzelner 
prähistorischer funde in der umgebung archäologisch be-
gleitet (Abb. 39). es kamen jedoch weder aus der römischen epo-
che noch aus der urgeschichte hinterlassenschaften zu tage. 
unser interesse weckten aber ein geologischer Wechsel im 
untergrund und ein besonderer Grabstein.

der Blick in die Baugruben zeigte zunächst grossflä-
chige Auffüllungen. Zur erweiterung des stark gegen Süden 
abfallenden Geländes war hier früher Aushubmaterial im 
grossen Stil aufgebracht worden, um einen ebenen Garten 
zu erhalten.104 Laut geologischem Atlas der Schweiz befindet 
sich genau unter dieser Parzelle ein geologischer Gesteins-
wechsel. dieser war stellenweise auch auf der Baustelle zu 
beobachten: Während auf der riehen zugewandten Seite 
auch in 3 m tiefe noch ein gelblicher Lehm vorkommt, steht 
auf der anderen Seite der Parzelle auf derselben höhe ein 
Sandstein an, der vorwiegend rot, stellenweise auch hellgrau 
aussieht (Abb. 40). dieser Buntsandstein lässt sich bis zur deut-
schen Grenze (inzlingen) und darüber hinaus feststellen. Auf 
dem niveau der Baugrubensohlen war dieser Sandstein auf-
geweicht, lose und etwas umgelagert.105 in tieferen Lagen 
steht er dagegen intakt an und eignet sich durchaus als Bau-
material für Gebäude oder andere konstruktionen wie etwa 
Mauern oder Brunnen.106 Bei unseren Begehungen konnten 
wir jedoch keine hinweise auf einen Abbau dieses Buntsand-
steins finden. 

Am rand des grosszügigen Gartens stand eine auf-
wändig und sorgfältig gestaltete eiserne Grabstele aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts. die Grabinschrift verrät, dass der 
Verstorbene ignaz Gmür hiess, zwischen 1775 und 1848 ge-
lebt hatte, aus Schänis (SG) stammte und «kantonsrath» so-
wie «Bezirksamman» gewesen war. doch wie kam sein 
Grabstein nach riehen?

nachforschungen ergaben, dass die inzlingerstrasse 
270 im 19. Jahrhundert zusammen mit den nachbarparzellen 
einen rebhang bildete. erst in den 1960er-Jahren entstand 
das grosse einfamilienhaus, während an diesem hang in der 
näheren umgebung bereits einige häuser standen. in der 
riehener dokumentationsstelle – dem Gemeindearchiv – ist 
der name Gmür weder in den Verzeichnissen aller im 

19. Jahrhundert in riehen wohnhaften Personen noch in den-
jenigen der Liegenschaftsbesitzer aus dieser Zeit gelistet. 
Lediglich im historischen Grundbuch ist vermerkt, dass die 
Parzelle im Jahre 2003 von einer frau Gmür an ihre tochter 
vererbt wurde. es ist daher anzunehmen, dass erst im Laufe 
des 20. Jahrhunderts eine Person oder familie mit diesem 
namen nach riehen kam. offensichtlich war der verstorbene 
Vorfahre für die familie so wichtig, dass dessen Grabstele 
mit nach riehen genommen wurde – recherchen im St. Gal-
ler Staatsarchiv zeigen, dass ignaz Gmür in Schänis (SG) be-
graben worden war.107 die eiserne Grabmarkierung befindet 
sich heute im historischen Museum Basel.

Abb. 39 der mit hilfe von Abbruchmaterial erweiterte, terrassenartige  
Garten an der inzlingerstrasse gibt einen herrlichen Blick nach Süden frei. 

foto: Susan Steiner. 

Abb. 40 neben den gelben Lehmen kam an der Baugrubensohle roter  
Buntsandstein zum Vorschein, der stellenweise eine hellgraue farbe zeigt. 
foto: Susan Steiner. 
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2019/17 
riehen – rudolF-wAckernAgel- 
strAsse 116
Anlass: Aushub für einen Swimmingpool

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Mai 2019

Verantwortlich: Susan Steiner, Martin Allemann

text: Martin Allemann

neue entdeckungen und die deutlich gesteigerte Bautätigkeit 
haben riehen in den letzten Jahren stärker in unser Blickfeld 
gerückt. für frühere epochen, aber auch noch für das Mittel-
alter, sind in dieser landwirtschaftsgünstigen Siedlungskam-
mer zahlreiche kleine Siedlungen zu erwarten, die wegen der 
bislang nur dünnen Bebauung auch besser erhalten sein dürf-
ten als in der innenstadt. daher begleiteten wir im Berichts-
jahr viele kleine Projekte. An den hängen erhofften wir uns 
erkenntnisse zu geologischen Vorgängen wie hangfliessen, 
um Lage und erhaltung von fundstellen verlässlicher voraus-
sagen zu können. Viele Siedlungen lagen nahe der Schwemm-
kegel von Bächen und wurden von Lösslehm überdeckt, den 
die erosion von den hängen hinuntergetragen hatte.
 in steiler Lage an der rudolf-Wackernagel-Strasse er-
brachte der begleitete Aushub109 eine Scherbe im Lösslehm, 
die zu einer unglasierten Schüssel aus dem 15. oder 16. Jahr-
hundert gehört.110 die weitere Baubegleitung ergab aber we-
der funde noch Befunde, so dass die Scherbe vermutlich ent-
weder durch hangfliessen von weiter oben oder zusammen 
mit Mist aus dem dorf auf die Landwirtschaftsflächen ge-
langte.

2019/15 
riehen – Am bettingerbAch
Anlass: oberflächenfund

zeitstellung: Mittelalter

untersuchungsdauer: Mai 2019

Verantwortlich: Martin Allemann

text: Martin Allemann

Am ufer des Bettingerbachs zwischen riehen und Bettingen 
fand hannes thern ein keramikfragment. Sein Vater melde-
te den fund bei der Archäologischen Bodenforschung.108 Bei 
diesem fragment handelt es sich um den fuss eines spät-
mittelalterlichen, innen glasierten dreibeintopfs. Möglicher-
weise stammt dieser keramikfuss aus Bettingen und wurde 
durch den Bach verlagert; vielleicht kommt er aber auch vom 
naheliegenden Wenkenhof, an dessen Stelle bereits frühmit-
telalterliche Gehöfte standen.
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2019/21 
riehen – inzlingerstrAsse 319
Anlass: Sondierungen vor einem tief greifenden Aushub

zeitstellung: römische Zeit, neuzeit

untersuchungsdauer: August bis September 2019

Verantwortlich: Martin Allemann, Johann Savary, Birgit Lißner

text: Johann Savary

der neubau einer parzellenfüllenden Autoeinstellhalle mit 
fünf doppel-einfamilienhäusern an der inzlingerstrasse 319 
hatte den Abbruch einer alten Villa zur folge. da sich die Par-
zelle in direkter nähe des römischen Gutshofs von hinteren-
geli befindet, führte die Archäologische Bodenforschung vor 
Projektbeginn diverse Sondierungen durch. dabei konnte lei-
der nur festgestellt werden, dass die Baugrube der alten Vil-
la alle älteren Schichten zerstört hatte. im Gartenteil war 
eine mächtige Schicht Lösslehm künstlich aufgebracht wor-
den, während der teil in der nähe des hauses stark mit mo-
dernem Material, unter anderem einem eisenrad, isolations-
wolle und modernen nägeln, verunreinigt war. die Analyse 
eines breiten Profils an der Strassenseite, das durch einen 
grossen teil der Parzelle verlief, konnte dieses resultat be-
stätigen.
 Positiv hingegen war das zufällige Zusammentreffen 
mit Bruno Wieland, dem Besitzer der nachbarparzelle. er 
war in seinem Garten immer wieder auf römische funde ge-
stossen, die er über die Jahre hinweg gesammelt hatte. für 
die Abgabe der funde danken wir ihm sehr!

2019/27 
rhein (A), nähe wettsteinbrÜcke
Anlass: oberflächenfund

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: August 2019

Verantwortlich: Martin Allemann

text: Martin Allemann

Stephan Bruyaka aus Lörrach fand beim Baden am kleinbas-
ler rheinbord unweit der Wettsteinbrücke unter anderem 
zwei Münzen (Abb. 41), die seine Mutter umgehend der Archäo-
logischen Bodenforschung meldete.111 erst kurz zuvor war 
dort Aushub von der Vertiefung der Schifffahrtsrinne abgela-
gert worden, so dass die funde möglicherweise aus dem 
flussbett stammen. dem Zehn-rappen-Stück von 1899 sieht 
man die lange Zeit im fluss gut an, die 50-centesimi-Münze 
mit dem Bild des italienischen königs Vittorio emanuele ii. 
(1820–1878) ist hingegen aus Silber und deshalb besser er-
halten.112 Mit dieser italienischen Prägung aus dem Jahr 1863 
konnte man damals dank der Lateinischen Münzunion auch 
in Basel bezahlen – vielleicht hatte sie also kein italienischer 
tourist oder Arbeiter im rhein verloren, sondern ein Basler, 
der sich wie der finder an einem heissen Sommertag im 
rhein erfrischte.

Abb. 41 Links das stark verwitterte Zehn-rappen-Stück von 1899, rechts die 
besser erhaltenen 50 centesimi mit dem Porträt von Vittorio emanuele ii. 
von italien. foto: Philippe Saurbeck. 



Fundchronik

2019/28 
giessliweg (A) 64
Anlass: Leitungsbauten

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: August 2019

Verantwortlich: Martin Allemann

text: Martin Allemann

nach einem Anruf des Baugeschäfts konnten wir am Giessli-
weg in kleinhüningen neuzeitliche kellermauern dokumentie-
ren, die beim Leitungsbau aufgedeckt worden waren.113 die 
Mauern waren aus Bruchstein errichtet, aber mit modernem 
Verputz und Leitungsanschlüssen versehen. das Gebäude, zu 
dem sie einst gehörten, ragte früher weit in die heutige Strasse 
vor und wurde nach deren Begradigung in den 1960er-Jahren 
abgebrochen.

2019/30 
bettingen – AuF dem buechholz
Anlass: Auflesen von Streufunden bei Spaziergängen

zeitstellung: Geologie

untersuchungsdauer: Januar bis dezember 2016

Verantwortlich: Johann Savary, Birgit Lißner

text: Johann Savary

Bei der Sondierungsaktion im Zusammenhang mit einem 
Bauprojekt an der inzlingerstrasse 319 (2019/21) traf unser 
team den nachbarn Bruno Wieland an. dieser hatte bei di-
versen Spaziergängen in Bettingen Silexknollen aufgelesen, 
die er uns freundlicherweise übergab. die Bestimmung der 
Stücke durch den Geoarchäologen Philippe rentzel (iPnA Ba-
sel) lässt auf ein lokales Vorkommen des rohmaterials (horn-
stein des trigonodus-dolomits) schliessen, das durchaus zur 
Werkzeugherstellung genutzt wurde. da die Bruchflächen 
aber gerade beziehungsweise rechtwinklig zueinander laufen 
und Schlagmarken, Bulbi und Wallnerlinien fehlen, kann man 
daraus schliessen, dass es sich hier um frostgesprengte Stü-
cke handelt. die fundobjekte könnten also durchaus ausge-
wittert oder ausgepflügt sein. trotzdem werden sie aufgrund 
der in diesem Areal zahlreich gefundenen urgeschichtlichen 
Artefakte aufbewahrt.

2019/40 
bettingen – im Junkholz
Anlass: Prospektion (feldbegehung)

zeitstellung: Paläolithikum, neolithikum

Funddatum: herbst 2019

Verantwortlich: ingmar M. Braun

text: ingmar M. Braun

Seit der Verfasser im Mai 1990 die wohl bisher grösste neo-
lithische Siedlung des kantons Basel-Stadt mit zahlreichen 
unterschiedlichen Silex- und felsgesteinartefakten entdeckt 
hat, werden an dieser Stelle immer wieder funde gemacht. 
Ausser den zahlreichen neolithischen Artefakten sind von hier 
auch ein mittelpaläolithischer Levalloiskern aus radiolarit 
und das Proximalteil einer konvexen rückenspitze, die typo-
logisch ins Spätpaläolithikum datiert,114 bekannt.

Anlässlich von feldbegehungen im herbst 2019 fand 
der Autor weitere steinzeitliche funde (Abb. 42). das Silexen-
semble umfasst zwei retuschierte Abschläge, einen kern-
stein, sieben unretuschierte Abschläge und einen klopfstein. 
Bei dem rohmaterial handelt es sich hauptsächlich um den 
lokal anstehenden chalcedon und trigonodus-dolomit-
hornstein. Vereinzelte objekte sind aus ortsfremdem Silex 
hergestellt. Zu nennen ist auch ein möglicher Abschlag aus 
feinkörnigem Quarzit. Wie bereits bei früheren Begehungen, 
wurden ebenfalls felsgesteinartefakte gefunden: ein Mühl-
steinfragment mit Arbeitsspuren auf einer Seite, vier frag-
mente von möglichen Mühlsteinen aus grobkörnigem Sand-
stein und ein fragment eines möglichen Schleifsteins aus 
feinkörnigem Sandstein.

die Artefakte stehen im Zusammenhang mit den von 
dort bereits bekannten neolithischen funden. der mögliche 
Abschlag aus Quarzit könnte wegen des rohmaterials even-
tuell auch ins (Mittel-)Paläolithikum datieren, wie der be-
reits früher an dieser Stelle gefundene Levalloiskern aus ra-
diolarit.

Abb. 42 Abschläge aus lokalem chalcedon und trigondus-dolomit-hornstein 
sowie ortsfremdem Silex. foto: Philippe Saurbeck.
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2019/41 
bettingen – AuF dem buechholz
Anlass: Prospektion (feldbegehung)

zeitstellung: Paläolithikum, neolithikum

Funddatum: herbst 2019

Verantwortlich: ingmar M. Braun

text: ingmar M. Braun

Anlässlich von feldbegehungen auf einem Acker im Bereich 
der flur «Auf dem Buechholz» fand der Verfasser im herbst 
2019 – wie bereits bei früheren Begehungen115 – steinzeitliche 
Artefakte (Abb. 43).116 Zu den früheren funden gehört unter an-
derem ein aus Quarzit hergestellter faustkeil.117 das im 
herbst aufgelesene fundmaterial umfasst drei Abschläge, 
zwei davon aus dem lokal anstehenden chalcedon und einen 
restkern, ebenfalls aus chalcedon. diese funde datieren 
wohl am ehesten ins neolithikum. 

Von besonderem interesse ist weiter ein polyedri-
scher kernstein. da es sich beim verwendeten rohmaterial 
um einen ähnlichen Quarzit wie beim bereits gefundenen 
faustkeil handelt und er von derselben fundstelle stammt, 
könnte dieser polyedrische kernstein eventuell auch ins Alt- 
oder Mittelpaläolithikum einzuordnen sein. ebenfalls von 
dieser fundstelle stammt ein retuschierter Quarzitabschlag, 
der möglicherweise desgleichen ins Paläolithikum gehört.118

Abb. 43 drei Abschläge (links) und ein restkern aus lokalem chalcedon 
(rechts). foto: Philippe Saurbeck.
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  1 für die erneut sehr angenehme und konstruk-
tive Zusammenarbeit danken wir herzlich 
 Manuel eggenberger (tBA), Patric thalmann 
 (Aegerter & Bosshardt AG) sowie Peter  
Leuenberger und franco de Marco mit seiner 
equipe (Pensa AG).

  2 Grabung 1975/26 Schlüsselberg 5–17 / Müns-
terplatz (A) 19, 20. Vgl. rudolf fellmann: 
Schlüsselberg 9–17, in: BZ 76 (1976), 187–190.

  3 Sven Billo, Martin Allemann: 2017/5 Schlüssel-
berg (A), in: JbAB 2018, Basel 2019, 44.

  4 Vgl. inv. 1963/20.1.1–4 (Antistitium); 
inv. 2008/3.16210 (rollerhof); inv. 1978/13.5477 
(Andlauerhof). Mit den neufunden zusammen 
sind auf dem Münsterhügel insgesamt  
mindestens neun rhombische Steinplatten 
bzw. -fragmente geborgen worden.

  5 unter anderem in Zusammenhang mit einer 
reparatur der fussböden der Barbarathermen 
aus constantinischer Zeit (1. hälfte 4. Jh.).  
Vgl. Michael dodt: Barbarathermen, in: trierer 
Zeitschrift 73/74 (2010/11), 286–292; Michael 
dodt: Marmorluxus in den grossen römischen 
thermen der Stadt trier, in: funde und  
Ausgrabungen im Bezirk trier 46 (2014), 52–67. 
für die hinweise und die Gastfreundschaft 
danke ich herzlich franziska doevener und 
Andreas Schaflitzl, beide trier.

  6 Ausstellung im Museum cLASSiS ravenna – 
Museo della città e del territorio.

  7 die Steinplatten aus trier und Xanten wurden 
aus kohlekalk hergestellt. Vgl. Vilma ruppie-
ne: natursteinverkleidungen in den Bauten 
der colonia ulpia traiana. Gesteinskundliche 
 Analysen, herkunftsbestimmung und rekons-
truktion, Xantener Berichte 28, Mainz 2015, 
183–190. für den hinweis danke ich herzlich 
christine Pümpin.

  8 für die kurze Begutachtung der Steinplatte 
(inv. 2008/3.16210) danke ich herzlich Philippe 
rentzel.

  9 Vgl. eckhard deschler-erb, kaspar richner: 
Ausgrabungen am Basler Murus Gallicus 
1990–1993, Materialhefte zur Archäologie in 
Basel 12, Basel 2013.

 10 Yolanda hecht: die Ausgrabungen auf dem 
Basler Münsterhügel an der rittergasse 4, 
Materialhefte zur Archäologie in Basel 16, 
 Basel 1998.

 11 für die in diesem Zuge entstandenen dokumen-
tationen wurden rückwirkend folgende Lauf-
nummern vergeben: 1837/1 (franz doro theus 
Gerlach), 1854/4, 1861/2 und 1866/3 (alle  
Wilhelm Vischer-Bilfinger) sowie schliesslich 
1885/1, 1884/4 und 1887/2 im rahmen des 
Schulhausbaus (alle karl Stehlin, theophil 
Burckhardt-Biedermann, ernst  Stückelberg).

 12 Vgl. deschler-erb, richner 2013, 14–16.

 13 die keltischen und frührömischen Befunde hat 
Yolanda hecht ausgewertet, vgl. hecht 1998. 
die spätantiken und frühmittelalterlichen Be-
funde wurden zwar teils erkannt und dokumen-
tiert, sind aber bislang unbearbeitet.

 14 Sven Billo: 2017/1 Münsterplatz 10–12, in: 
JbAB 2017, Basel 2018, 43–44.

 15 für den frühen einbezug der Archäologie,  
die grosse rücksichtnahme und die angeneh-
me sowie konstruktive Zusammenarbeit  
danken wir herzlich karine Grand und Steffen 
keck (Grand Paysage), André Buess (Weber-
buess Architekten), José Barreiro und seiner 
equipe (Straumann-hipp AG) sowie Samuel 
töfferl und Jerôme rigert mit seiner equipe 
(Jos. Schneider AG).

 16 Grabung 1944/1 unter der Leitung von rudolf 
Laur-Belart.

 17 für die angenehme und konstruktive Zusam-
menarbeit danken wir herzlich dominique 
Jeanneret (Stadtgärtnerei), Xaver Stranner 
 (tilia Baumpflege AG) sowie tobias Aebi und 
enrico Zweifel (PnP Geologie & Geotechnik 
AG).

 18 für die angenehme Zusammenarbeit bedan-
ken wir uns bei den Polieren Mario Wülser 
(erne AG) und Walter Gass (tozzo AG) sowie 
 ihren equipen.

 19 françoise Maurer: die kunstdenkmäler des 
kantons Basel-Stadt, Bd. iV. die kirchen,  
klöster und kapellen, teil 2. St. katharina bis 
St. niklaus, Basel 1961, 22–28.

 20 So etwa in Langenthal (Be). Vgl. Andreas 
 heege: Langenthal, St. urbanstrasse 40–44. 
die hafnerei Staub und ihre Werkstatt, in: 
 Archäologie Bern. Jahrbuch des Archäologi-
schen dienstes des kantons Bern, Bern  
2011, 209–287.

 21 Maurer 1961, 23.

 22 christoph Ph. Matt: 2001/31 klybeckstrasse 1B 
(ehemalige reithalle), in: JbAB 2001, Basel 
2003, 75–76.

 23 daniel Burckhardt-Werthemann: häuser und 
Gestalten aus Basels Vergangenheit, Basel 
1925, 31.

 24 Vgl. auch fundbericht 2019/31 im vorliegenden 
Jahresbericht (S. 61).

 25 für die rechtzeitige einbindung sowie die  
konstruktive und angenehme Zusammenarbeit 
danken wir herzlich Sven Walther (credit 
 Suisse), claudio Stern (dietziker Partner), 
Pascal frei (rapp AG), Beat hofmann, daniel 
illerhaus, Severin Brosy, Sandro comi, Pius 
forster, Sandro Leuenberger und ihren  
equipen (implenia AG), Susanne Pfenninger 
sowie denis Guske (Geotechnisches institut) 
und Andreas kettner (GVA).

 26 Sandra Ammann: Basel, rittergasse 16. ein 
Beitrag zur Siedlungsgeschichte im römischen 
vicus, Materialhefte zur Archäologie in Basel 
17, Basel 2002; Petra ohnsorg: Aufgetischt 
und abgeräumt. Basel, rittergasse 29A – Aus-
wertung einer fundstelle im römischen Vicus, 
Materialhefte zur Archäologie in Basel 18, 
 Basel 2004.

 27 Zur mittelalterlichen Stadtmauer und Überbau-
ung in diesem Abschnitt vgl. unter anderem 
Guido helmig: ein Aufschluss der inneren 
Stadtmauer am St. Alban-Graben. St. Alban-
Graben (A) / rittergasse 20, 1990/25, in: JbAB 
1990, Basel 1992, 27–34. Zu den spätrömi-
schen und frühmittelalterlichen Gräbern vgl. 
regine fellmann Brogli, Sylvia fünfschilling, 
reto Marti, Beat rütti, debora Schmid: das 
römisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von 
 Basel/Aeschenvorstadt, Basler Beiträge zur 
ur- und frühgeschichte 10, Basel 1992; Guido 
helmig, christian Stegmüller: 1999/6 
St.  Alban-Graben 5–7, in: JbAB 2000, Basel 
2001, 54–57.

 28 die sogenannten Brunnwerke wurden in der 
zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts angelegt 
und durch die Stadtmauer hindurchgeführt. 
Vgl. Andreas fischer: Mauern, Schanzen, tore. 
Basels Befestigungen im Wandel der Zeit, 
 Basel 2007, 37.

 29 StABS Planarchiv d 6,82: Schnittzeichnung der 
dole und dreier (!) Schächte, leider ohne Loka-
lisierung.

 30 katia Guth-dreyfus: neue Grabsteinfunde vom 
mittelalterlichen Judenfriedhof in Basel, in: 
BZ 85 (1985), 330–336.

 31 Vorausinventarnummern 2018/32.133 und 
2018/21.135. für ihre Bemühungen um  
die entzifferung der inschriften und den span-
nenden Austausch zum thema danken wir 
herzlich roger harmon (universität Basel)  
und  Simon erlanger (universität Luzern).

 32 cornelia Alder, christoph Ph. Matt: der mittel-
alterliche friedhof der ersten jüdischen Ge-
meinde in Basel, Materialheft zur Archäologie 
in Basel 21, Basel 2010, 21–23 (mit weiter-
führender Literatur). Auch bei den neufunden 
belegen die im Bereich der inschrift einge-
brachten klammerlöcher, dass die Steine mit 
der Schriftseite nach oben auf der konter-
mauer lagen.

Anmerkungen
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 33 für weitere Beispiele für diesen Brauch vgl. 
Martin Allemann: 2018/3 Münsterplatz (A) 7–8, 
in: JbAB 2018, Basel 2019, 45. Zum Phänomen 
allgemein vgl. Simon kramis, Viera trancik: 
Extra locos sepulturae – Literaturreview zu  
römerzeitlichen Perinatenfunden auf dem Ge-
biet der heutigen Schweiz, in: Bulletin der 
Schweizerischen Gesellschaft für Anthropolo-
gie 20/2 (2014), 5–26.

 34 für Meldung und unterstützung danken wir 
frank Löbbecke (kantonale denkmalpflege 
Basel-Stadt) herzlich. Bei Stephan Weisskopf 
(Vischer Architekten) und dem team von  
Staumann-hipp möchten wir uns für die gute 
Zusammenarbeit vor ort bedanken.

 35 felix Ackermann, therese Wollmann: klöster 
in Basel. Spaziergänge durch fünf Jahrhun-
derte, Basel 2009, 186–203; casimir hermann 
Baer: die kunstdenkmäler des kantons Basel-
Stadt, Bd. iii. die kirchen, klöster und kapel-
len, teil 1. St. Alban bis kartause, Basel 1941, 
451–454.

 36 Vgl. den Bericht zur Grabung 2018/19 im  
vorliegenden Band (S. 47–49).

 37 françois Maurer: die kunstdenkmäler des 
kantons Basel-Stadt, Bd. iV. die kirchen,  
klöster und kapellen, teil 2. St. katharina  
bis St. niklaus, Basel 1961, 22.

 38 Marco Bernasconi: 2017/25 kasernenstrasse 
23, in: JbAB 2017, Basel 2018, 58–59.

 39 für die angenehme Zusammenarbeit bedan-
ken wir uns beim Bauleiter Gian fistarol  
und den beteiligten Baufirmen egeler Lutz AG, 
Straumann hipp AG und tozzo AG.

 40 Maurer 1961, 56–57.

 41 Maurer 1961, 53.

 42 christoph Ph. Matt: 2000/45 kasernenstrasse 
23 (klingentalkirche), in: JbAB 2000, Basel 
2001, 76–78.

 43 Vgl. den Bericht zur Grabung 2018/19 im  
vorliegenden Band (S. 47–49).

 44 kaspar richner, Viera trancik: der ehemalige 
klingentalfriedhof kasernenstrasse 23 (A), 
1991/13, in: JbAB 1991, Basel 1994, 208–212.

 45 für die Absprache und gute Zusammenarbeit 
danken wir daniel rinderknecht (iWB), Beat 
oehen (Aegerter & Bosshardt), remo fluri, 
domenico Avati, Michelangelo Schillaci und 
Stéphane (Bertschmann AG) herzlich.

 46 christoph Ph. Matt: Steinengraben 22 /  
Leonhardsstrasse 22/24. Zum neufund der 
spätmittelalterlichen kontermauer, in:  
JbAB 1989, Basel 1991, 46–53.

 47 Vgl. den Bericht zur Grabung 2019/12 im  
vorliegenden Band (S. 57).

 48 Wir danken oliver hamacher und Armend 
 Ajvazi (hrs real estate AG) sowie thomas  
troll (erne AG) herzlich für die angenehme 
und konstruktive Zusammenarbeit.

 49 Vgl. rudolf Moosbrugger-Leu: 1971/30 Stei-
nengraben 41, in: BZ 72 (1972), 369; rolf 
d’Aujourd’hui: Steinengraben 47 (A), 1986/28, 
in: BZ 86/2 (1986), 212–213; christoph 
Ph. Matt: 2010/17 Steinengraben (A) 41, in: 
JbAB 2010, Basel 2011, 57.

 50 Vgl. christoph Ph. Matt: Steinengraben 22 / 
Leonhardstrasse 22/24, in: JbAB 1989, Basel 
1991, 46–53 (Grabung 1988/43); rolf 
d’Aujourd’hui: 1992/26 kanonengasse (A), in: 
JbAB 1992, Basel 1995, 12; rolf d’Aujourd’hui: 
1993/7: Steinengraben 18, kontermauer,  
in: JbAB 1993, Basel 1996, 14; christoph Ph. 
Matt: 2011/6 Steinengraben 16, in: JbAB  
2011, Basel 2012, 50.

 51 Andreas fischer: Mauern, Schanzen, tore. 
 Basels Befestigungen im Wandel der Zeit,  
Basel 2007, 47.

 52 Visierungen von daniel Specklin über die  
fortification der Stadt, 1588. no. i–iV, StABS 
Planarchiv t 4.

 53 Vgl. Moosbrugger-Leu 1972.

 54 herzlich danken wir Anna Petry elias (iWB) 
und reto hügi (Gruner AG) für die angenehme 
und konstruktive Zusammenarbeit.

 55 Martin Stich: das ehemalige rotlicht-Lokal 
«zer alte Schmitti» wird zu einem oldtimer-
Pub, in: Vogel Gryff, 26. September 2019, 
nr. 17, 3.

 56 frank Löbbecke (Bauforschung, denkmal-
pflege Basel-Stadt) sei herzlich für die  
effiziente und angenehme Zusammenarbeit  
sowie die freundlichen hinweise gedankt.

 57 für die gute kooperation danken wir  
Yasar  Sahin (Sahin Gmbh) und Birgit körner  
(GA ingenieure Gmbh).

 58 Stephan tramèr: untere rheingasse 12,  
«Zer Alte Schmitti» (d 2000/11), in: JbAB  
2001,  Basel 2003, 203–208.

  59 thomas Lutz: die kunstdenkmäler des  
kantons Basel-Stadt, Bd. Vi. die Altstadt von 
kleinbasel – Profanbauten, Bern 2004,  
218–220 (untere rheingasse 12 mit Säger-
gässlein 2).

 60 Stephan tramèr: Acht Jahrhunderte Bauen, 
Wohnen und Arbeiten im kleinbasel. das haus 
zum Waldshut an der unteren rheingasse 12 / 
Sägergässlein 2, in: kantonale denkmalpflege 
Basel-Stadt, Jahresbericht 2017, Basel 2017, 
70–72.

 61 tramèr 2017, 70.

 62 Zu den Mauern der Burkhardschen und der  
inneren Stadtmauer und deren Verlauf im  
Bereich des Petersgrabens vgl. christoph Ph. 
Matt: die mittelalterliche Stadtbefestigung  
am Petersgraben und die Quartiere hinter der 
Stadtmauer, in: JbAB 1988, Basel 1990, 60–97.

 63 Martin Möhle: die kunstdenkmäler des  
kantons Basel-Stadt, Bd. Viii. die Altstadt von 
Grossbasel, teil 2. Profanbauten, Bern 2016, 
129–130 (exkurs – ehemals Petersgraben 1, 
erimanshof).

 64 cornelia Alder, christoph Ph. Matt: der mittel-
alterliche friedhof der ersten jüdischen Ge-
meinde in Basel, Materialheft zur Archäologie 
in Basel 21, Basel 2010.

 65 «Sprengung der Grundmauern des alten Zeug-
hauses», in: Basler nachrichten nr. 183, 
 Mittwoch, 7. Juli 1937, titelblatt der zweiten 
Beilage.

 66 für die fundmeldung, Abgabe und den span-
nenden Austausch danken wir herzlich frank 
fässler sowie Joshua und Jonathan Steck.

 67 für informationen zur möglichen pharma-
zeutischen Verwendung solcher Gefässe 
 danken wir corinne eichenberger (Pharmazie-
museum).

 68 Vgl. den Bericht zu den Grabungen 2018/19 
und 2018/37 im vorliegenden Band (S. 47–49 
und 52–54).

 69 francois Maurer: die kunstdenkmäler des 
kantons Basel-Stadt, Bd. iV. die kirchen, 
 klöster und kapellen, teil 2. St. katharina bis 
St. niklaus, Basel 1961, Abb. 25 und 26.

 70 für die angenehme Zusammenarbeit bedan-
ken wir uns bei cyrill Gallo (tozzo AG) und  
seinem team.

 71 dagmar Bargetzi: 2008/23 klingentalweglein 
(A), in: JbAB 2008, Basel 2010, 50–51.

 72 Vgl. Peter habicht, christoph Ph. Matt: das 
Spalentor und die Vorstadt. die Geschichte  
eines Basler Wahrzeichens, Basel 2015.

 73 für die angenehme und konstruktive Zusam-
menarbeit danken wir herzlich den equipen 
von iWB und Birrer + Seiler vor ort.

 74 Vgl. den Bericht zu den Grabungen 2019/10 
und 2019/12 im vorliegenden Band (S. 55–56 
und 57).

 75 für die gute Zusammenarbeit danken wir Gian 
fistarol (fistarol Sintzel Jakobs Architekten) 
und Maschinist thomas Wassmer (Sutter AG).
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 76 Zu Aufschlüssen in Zusammenhang mit der 
äusseren Stadtbefestigung in der näheren 
umgebung vgl. christoph Ph. Matt: 1999/51 
 Petersplatz 10 (Stachelschützenhaus), in: 
JbAB 1999, Basel 2000, 80; Martin Allemann: 
2015/16 Spalengraben 8, in: JbAB 2015,  
Basel 2016, 57–58.

 77 für die fundmeldung und die angenehme und 
konstruktive Zusammenarbeit danken wir 
 thomas osolin und Lea Gnöpff (osolin & Plüss 
 Architekten) sowie der equipe der firma 
 Marti AG vor ort.

 78 StABS hGB (historisches Grundbuch), u. a.  
zu den Adressen Leonhardsgraben 42, 44, 46 
und Leonhardsstrasse 4, 6 und 8.

 79 1902 war in diskussion, dass auch der moder-
ne Jüdische friedhof beim bestehenden klein-
hüninger Gottesacker angelegt werden könnte 
(der israelit, 17. April 1902).

 80 Vgl. Paul hugger: kleinhüningen. Von der 
«dorfidylle» zum Alltag eines Basler industrie-
quartiers, Basel 1984, 88. Zu den mit dem  
Bestattungswesen des 19. Jahrhunderts ver-
bundenen neuen Vorstellungen s. Andreas 
niederhäuser: tod und totenbrauchtum  
in Basel, in: JbAB 2015, Basel 2016, 81–118,  
bes. 97.

 81 im Staatsarchiv Basel-Stadt wird das Grab-
register der Periode 1886 bis 1905 unter der 
Signatur «Bau oo 15», dasjenige der Jahre 
1906 bis 1932 unter der Signatur «Sd-reG  
8a 0-4-82» geführt.

 82 hugger 1984, 88–89.

 83 Wir danken dem Bauleiter heinz Bosshardt 
und seinem Stellvertreter Bernd knoll (beide 
Aegerter & Bosshardt AG), dem Bauführer 
christian Muri bzw. dem Polier daniel Bieri 
der firma Aregger und ihrem team sowie 
 Susanne Pfenninger vom Geotechnischen  
institut Basel sehr für vielfältige unterstützung 
und gute Zusammenarbeit. Stephan Villiger 
und Marcel Girard (Satram cica SA) haben wir 
für ihr Verständnis und informationen zu  
danken.

 84 Zum umgang mit friedhöfen und Bestattungen 
des 18. bis 20. Jahrhunderts vgl. zuletzt  
Sandra Lösch, Guido Lassau, thomas reitmaier: 
nur 100 Jahre alt? historische friedhöfe  
zwischen ignoranz, Akzeptanz und relevanz, 
in: as 42 (2019), 4–15.

 85 1993 barg die kriminalpolizei Skelettreste, die 
anlässlich des Baus einer tankstelle an der 
hiltalingerstrasse zum Vorschein kamen. die 
Archäologische Bodenforschung dokumentierte 
die Bergung unter der Laufnummer 1993/21.

 86 die Bestimmung verdanke ich rahel c. Acker-
mann (inventar der fundmünzen der Schweiz).

 87 diese Angaben erbrachten eine weitere Bestä-
tigung bei der identifizierung der Verstorbenen 
mittels des Grabregisters.

 88 Gebisse aus kautschuk als trägermaterial wa-
ren in den 1850er-Jahren entwickelt worden. 
Vgl. heinrich Schnettelker: die Geschichte der 
kautschukprothese. inaugural-dissertation 
zur erlangung des Zahnmedizinischen doktor-
grades der Medizinischen fakultät der Albert-
Ludwigs-universität freiburg im Breisgau, 
freiburg i. B. 2001.

 89 inwieweit diese medizinischen bzw. anatomi-
schen eingriffe in die Spitalakten eingang  
fanden, ist zu überprüfen.

 90 Zur bislang letzten Grabung im Spitalfriedhof 
vgl. Susan Steiner: 2015/1, elsässerstrasse 2, 
ht-Leitung, in: JbAB 2015, Basel 2016, 48–50.

 91 norbert Spichtig: 2016/19, rosentalstrasse 17, 
in: JbAB 2016, Basel 2017, 55–56.

 92 Zu einigen Möglichkeiten vgl. Gerhard hotz  
unter Mitarbeit von Marina Zulauf-Semmler 
und Verena fiebig-ebneter: der Spitalfriedhof 
und das Bürgerspital zu Basel, in: JbAB  
2015, Basel 2016, 120–131; Sandra Pichler: 
Lesen in einem besonderen Archiv – der 
Mensch als Geschichtsquelle, in: JbAB 2015, 
Basel 2016, 132–139.

 93 Jürgen Mischke, inga Siegfried: die orts-
namengebung im kanton Basel-Stadt, Basel 
2016, 508–509.

 94 für die Meldung der entdeckung des Schach-
tes danken wir herzlich thomas hartmann 
(Burckhardt + Partner Architekten), für das 
Überlassen von Vermessungspunkten kesten-
holz Geomatik, für die angenehme Zusam-
menarbeit vor ort Jean-Pierre (Mtr) und 
Sergio Barbosa (erne AG).

 95 für ihre wertvollen hinweise und den span-
nenden Austausch nach der Grabung danken 
wir herzlich Andrea rhyn vom Missionsarchiv.

 96 für die Meldung und die unterstützung vor ort 
danke ich Andreas Zieger und seinem team.

 97 thomas Lutz: die Altstadt von kleinbasel – 
Profanbauten. die kunstdenkmäler des  
kantons Basel-Stadt, Bd. Vi, Bern 2004, 30.

  98 Lutz 2004, 52–53.

  99 Lutz 2004, 34.

100 Wir danken rené Wenger (gsi Bau- und Wirt-
schaftsingenieure AG) für die Mitteilung und 
die gute Zusammenarbeit.

101 in der Liste der Strassennamen von Basel ist 
auch das Jahr der Benennung jeder Strasse 
vermerkt. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_der_Strassennamen_von_Basel 
(24.12.2019).

102 Wir danken Matthias Grunder (BauPro Grunder 
AG) und Martin Lutz mit seiner equipe (Spaini 
AG) herzlich.

103 Werner Aschwanden: die Wasserversorgung 
der Stadt Basel von 1866 bis 2016, Basel 2016, 
15–16.

104 dem Bauleiter Jan Stricker (Staehelin, Gisin + 
Partner AG) danken wir für diese information 
und die gute Zusammenarbeit.

105 im untergrund dieser Parzelle liegt ein von 
nord nach Süd verlaufender Gesteinswechsel 
vor, der mit der sogenannten rheintalflexur 
zusammenhängt. es handelt sich dabei um eine 
geologische Verwerfung entlang des rhein-
grabens, bei der sich Schichtpakete abgesenkt 
haben und daher gegenüber den nachbar-
strukturen verschoben sind.

106 für diesen hinweis und die durchsicht der  
Gesteine aus dieser Baustelle danken wir dem 
Geoarchäologen Philippe rentzel (iPnA, uni 
Basel).

107 im nekrolog von ignaz Gmür heisst es dazu: 
«[…] und wurde von einer ungewöhnlichen 
Menge Volkes aus Gaster und Seebezirk am 4. 
d.M. zur Grabstätte in Schänis begleitet.» Vgl. 
Johann Seitz: Geschichte der familie Gmür 
von Schänis, in: Schulpolitische Miszellen 19 
(1935), 41–44. für seine wertvollen recher-
chen danken wir Jared hevi vom Staatsarchiv 
St. Gallen.

108 für die wertvolle fundmeldung, die guten  
fotos und Angaben zur fundstelle danken wir 
herzlich hannes und Bernd thern, riehen.

109 für die Meldung des Baubeginns und die an-
genehme und konstruktive Zusammenarbeit 
danken wir herzlich dem Bauherrn Stephan 
künzi, riehen, und Yves Gygi mit seiner equipe 
(neuschwander Gartenbau, Büsserach).

110 es handelt sich um eine Schüssel vom  
typ 7 oder 11 nach der typologie von christine 
 keller: Gefässkeramik aus Basel, Material-
hefte zur Archäologie in Basel 15, Basel 1999, 
 83–87.
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111 für die fundmeldung und Übergabe der funde 
danken wir herzlich tatjana und Stephan 
Bruyaka, Lörrach, und für die Weiterleitung 
der fundmeldung Andreas fischer, Archäo-
logie Baselland.

112 rahel Ackermann vom inventar der fundmün-
zen der Schweiz sei für ihre spontane Münz-
bestimmung und die spannenden erläuterun-
gen für den finder ganz herzlich gedankt.

113 für die fundmeldung und die angenehme  
Zusammenarbeit danken wir herzlich Marcel 
thüring (Gruner AG) und Matthias hell  
sowie ruben Vidal und seiner equipe (Bertsch-
mann AG).

114 ingmar M. Braun: «Bettingen BS», in: JbAS 95, 
Basel 2012, 157.

115 urs Leuzinger: 1991/46, Bettingen, rainweg 
(Auf dem Buechholz 3), in: JbAB 1991, Basel 
1994, 19; ingmar Braun: 1991/47 Bettingen, 
Auf dem Buechholz (A), in: JbAB 1998, Basel 
1999, 41.

116 die koordinaten sind der Archäologischen 
 Bodenforschung Basel-Stadt bekannt.

117 ingmar M. Braun, mit einem Beitrag von reto 
Jagher: Zur entdeckung eines faustkeiles  
und anderen paläolithischen funden aus  
Bettingen, in: JbAB 1998, Basel 1999, 75–81.

118 Braun, mit einem Beitrag von Jagher 1999,  
75–81.

S. 46 ABB. 4, Markus Peter (ifS).

S. 51 ABB. 16, Markus Peter (ifS).

mÜnzbestimmungen
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