
Fundchronik
AusgrAbungen und 
Funde im JAhr 2017

Marco Bernasconi
Sven Billo
Simon Graber
Laura rindlisbacher
norbert Spichtig
Susan Steiner

34  | 35JahreSBericht 2017

https://doi.org/10.12685/jbab.2017.35-77
CC BY 4.0

https://doi.org/10.12685/jbab.2017.35-77


Fundchronik

B
ir

s

Rhein

Frankreich

Deutschland

Basel-Land

8

40

39

38

36

35

33

32

30

29

28

27

26

25

23

22

20

19

18

17

15

14
13

12

11

9

7

5

1

3

47

416

34

6

10

31
37

50 45

43

42

44

41

2

24

37

31

6

10

29

2016 begonnene Grabungen

2017 begonnene Grabungen

Wiese

1000 m

Riehen

Bettingen

21

49

48

46

N

>



  | 3736Jahresbericht 2017

Übersichtsplan des kantons Basel-Stadt mit  
den einsatzstellen der aBBS im Jahr 2017.  
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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2016 begonnene untersuchungen

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

 6 2016/6 rheinsprung 11  nZ

10 2016/10 Steinenberg 14, erweiterungsbau Stadtcasino n Ma / n nZ

29 2016/29 klingelbergstrasse 48 n Ma / n nZ

31 2016/31 Spitalstrasse (a) 51  nZ

37 2016/37 dorfstrasse 28

2017 begonnene untersuchungen

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

 1 2017/1 Münsterplatz 10–12 n Lt / n rZ /  
n Ma / n nZ

 2 2017/2 klingelbergstrasse (a) 70

 3 2017/3 Voltamatte (a) n nZ

 4 2017/4 Münsterberg (a) n Lt / n rZ /  
n Ma / n nZ

 5 2017/5 Schlüsselberg (a) n Lt / n rZ /  
n Ma / n nZ

 6 2017/6 Schiffmühlestrasse (a)

 7 2017/7 Blumenrain 24  Ma /  nZ

 8 2017/8 tschudi-Park (a)

 9 2017/9 in Zwölf Jucharten  nL /  nZ

10 2017/10 neuweilerstrasse 7/9  Zu 

11 2017/11 Barfüsserplatz 18 n nZ

12 2017/12 aeschengraben (a)  Ma /  nZ

13 2017/13 Lindenberg 15 n nZ

14 2017/14 Petersgasse (a) 50–52

15 2017/15 claragraben (a) 78–82  Ma /  nZ

16 2017/16 kohlenberg (a) 25–29  nZ

17 2017/17 Spalenvorstadt (a) 46  nZ

18 2017/18 Greifengasse (a)

19 2017/19 unterer rheinweg (a) 64  nZ

20 2017/20 Mühlenberg 18

21 2017/21 chrischonaweg 175

22 2017/22 rebgasse 23/25  nZ

23 2017/23 Steinenvorstadt 42–46

24 2017/24 falknerstrasse 5 n nZ

25 2017/25 kasernenstrasse 23 n Ma / n nZ

26 2017/26 Petersgasse 46–48 n BZ / n nZ

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

Übersicht 
nAch LAuFnummern 
im Berichtsjahr 2017 laufende untersuchungen der archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt  
im kantonsgebiet nach Laufnummern. Zusammenstellung: andreas niederhäuser.
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2017 begonnene untersuchungen

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

27 2017/27 klingentalgraben (a) 28 n Ma / n nZ

28 2017/28 Leonhardsgraben 23 n nZ

29 2017/29 Benkenstrasse 60

30 2017/30 Malzgasse / Lautengartenstrasse (a) n Ma / n nZ

31 2017/31 Petersplatz 12

32 2017/32 Zum Bischofstein 2, 4, 10 n Ma / n nZ

33 2017/33 Benkenstrasse 58

34 2017/34 oekolampadanlage / Bündnerstrasse (a)

35 2017/35 elisabethenstrasse (a) n Ma / n nZ

36 2017/36 unterer rheinweg 28 (kaserne) n Ma

37 2017/37 Wettsteinallee (a)  nZ

38 2017/38 St. alban-anlage (a) 26  nZ

39 2017/39 hüningerstrasse 101, novartis, Site clean up

40 2017/40 klingelbergstrasse (a) 3  Ma

41 2017/41 Maulbeerstrasse 41  nZ

42 2017/42 Schwarzwaldallee 200

43 2017/43 St. alban-Vorstadt 56  nZ

44 2017/44 kohlenstrasse (a) 84  Zu

45 2017/45 Spiegelgasse 12, uMiS n Ma / n nZ

46 2017/46 Gotenstrasse 84 (riehen)

47 2017/47 klingelbergstrasse 50  nZ

48 2017/48 Schlossgasse 44–54 (riehen)  nL

49 2017/49 auf der Bischoffhöhe 30

50 2017/50 Bernoullistrasse bis Petersgraben (a)

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
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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

Übersicht  
nAch bereichen
im Berichtsjahr 2017 laufende untersuchungen der archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt  
im kantonsgebiet nach Bereichen. Zusammenstellung: andreas niederhäuser.

mÜnsterhÜgeL

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

rheinsprung 11  6 2016/6  nZ 42

Münsterplatz 10–12  1 2017/1 n Lt / n rZ /  
n Ma / n nZ

43

Münsterberg (a)  4 2017/4 n Lt / n rZ /  
n Ma / n nZ

45

Schlüsselberg (a)  5 2017/5 n Lt / n rZ /  
n Ma / n nZ

46

innerstAdt

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

Steinenberg 14, erweiterungsbau Stadtcasino 10 2016/10 n Ma / n nZ 47

Blumenrain 24  7 2017/7  Ma /  nZ 50

Barfüsserplatz 18 11 2017/11 n nZ 51

aeschengraben (a) 12 2017/12  Ma /  nZ 52

Lindenberg 15 13 2017/13 n nZ 53

Petersgasse (a) 50–52 14 2017/14 —

claragraben (a) 78–82 15 2017/15  Ma /  nZ 54

kohlenberg (a) 25–29 16 2017/16  nZ 55

Spalenvorstadt (a) 46 17 2017/17  nZ 55

Greifengasse (a) 18 2017/18  —

unterer rheinweg (a) 64 19 2017/19  nZ 56

Mühlenberg 18 20 2017/20 —

rebgasse 23/25 22 2017/22  nZ 56

Steinenvorstadt 42–46 23 2017/23 —

falknerstrasse 5 24 2017/24 n nZ 57

kasernenstrasse 23 25 2017/25 n Ma / n nZ 58

Petersgasse 46–48 26 2017/26 n BZ / n nZ 59

klingentalgraben (a) 28 27 2017/27 n Ma / n nZ 60

Leonhardsgraben 23 28 2017/28 n nZ 61

Petersplatz 12 31 2017/31 —

elisabethenstrasse (a) 35 2017/35 n Ma / n nZ 61

unterer rheinweg 28 (kaserne) 36 2017/36 n Ma 62

Wettsteinallee (a) 37 2017/37  nZ 63

St. alban-anlage (a) 26 38 2017/38  nZ 63

St. alban-Vorstadt 56 43 2017/43  nZ 64

Spiegelgasse 12 (uMiS) 45 2017/45 n Ma / n nZ 64

Bernoullistrasse bis Petersgraben (a) 50 2017/50 —
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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

gAsFAbrik

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

Voltamatte (a)  3 2017/3 n nZ 65

Schiffmühlestrasse (a)  6 2017/6 ¢ —

hüningerstrasse 101, novartis, Site clean up 39 2017/39 ¢ —

kohlenstrasse (a) 84 44 2017/44  Zu —

Aussenbezirke / bettingen / riehen

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

klingelbergstrasse 48 29 2016/29 n Ma / n nZ 66

Spitalstrasse (a) 51 31 2016/31  nZ 67

dorfstrasse 28 37 2016/37 ¢ —

klingelbergstrasse (a) 70  2 2017/2 ¢ —

tschudi-Park (a)  8 2017/8 68

in Zwölf Jucharten  9 2017/9  nL /  nZ 68

neuweilerstrasse 7/9 10 2017/10  Zu 69

chrischonaweg 175 21 2017/21 ¢ —

Benkenstrasse 60 29 2017/29 ¢ —

Malzgasse / Lautengartenstrasse (a) 30 2017/30 n Ma / n nZ 69

Zum Bischoffstein 2, 4, 10 32 2017/32 n Ma / n nZ 71

Benkenstrasse 58 33 2017/33 ¢ —

oekolampadanlage / Bündnerstrasse (a) 34 2017/34  —

klingelbergstrasse (a) 3 40 2017/40   Ma 71

Maulbeerstrasse 41 41 2017/41  nZ 72

Schwarzwaldallee 200 42 2017/42  72

Gotenstrasse 84 (riehen) 46 2017/46 73

klingelbergstrasse 50 47 2017/47  nZ 74

Schlossgasse 44–54 (riehen) 48 2017/48  nL 74

auf der Bischoffhöhe 30 49 2017/49 —
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2016/6
rheinsprung 11
Anlass: Sanierung und neugestaltung der Gartenanlage

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: März 2016 bis Mai 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Martin allemann, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

der ehemalige Gärtnermeister karl Schlecht vermachte 2005 
einen teil seines Vermögens der Stadt Basel. die Stadtgärt-
nerei und die erbengemeinschaft entschlossen sich in der 
folge, damit die heute auf vier terrassen am steilen rhein-
ufer verteilte Gartenanlage neben der alten universität zu 
sanieren und eine neugestaltung vorzunehmen, die auf die 
lange und wechselvolle Geschichte des Platzes Bezug nimmt. 
dabei wurden Bodeneingriffe archäologisch baubegleitend 
untersucht,1 um hinweise auf frühere ausgestaltungen sowie 
angaben zur Geländetopografie und -überprägung erfassen 
zu können.

mÜnsterhÜgeL

nach der Gründung im Jahre 1460 konnte die universität eine 
von der Stadt aufgekaufte Liegenschaft am rheinsprung be-
ziehen. caspar Bauhin (1560–1624), Schüler des Stadtarztes 
und Professors felix Platter (1536–1614), wurde 1589 die neu 
geschaffene Professur für anatomie und Botanik verliehen. 
er richtete neben den universitätsgebäuden im gleichen Jahr 
den ersten botanischen Garten der Schweiz und einer der 
frühesten im nordalpinen europa ein, der den angehenden 
Medizinern das Pflanzenstudium und die herstellung von 
heilmitteln ermöglichte. 1692 erfolgte die Verlegung des 
 Hortus medicus in den ehemaligen klostergarten bei der Pre-
digerkirche, weshalb drei Jahre später der Bandfabrikant 
hans franz Sarasin (1649–1719) das Grundstück aufkaufen 
konnte und in einen Lustgarten mit Brunnen und Pavillon 
umwandeln liess. (Abb. 1) der trend zu den Barockgartenanla-
gen im 18. Jahrhundert liess den kleinen Garten am rhein-
sprung etwas in Vergessenheit geraten. 1860 wurde das Ge-
lände in eine landschaftliche anlage mit nadel- und Laub-
bäumen umgewandelt. die universität, insbesondere das 
Zoologische institut, nutzte teile des Gartens und baute auf 
den terassen Ställe, kleintiergehege, Volièren und fisch-
becken. 1942 kaufte der kanton Basel-Stadt den Garten 
schliesslich wieder zurück. nach dem Wegzug der Zoologie 
im Jahre 2000 wurde die Sanierung und umgestaltung mit 
hilfe der privaten finanzierung in angriff genommen, so dass 
der Garten nun ab 2017 der Öffentlichkeit als kleine oase mit-
ten in der altstadt erstmals zur Benutzung offensteht.2 (Abb. 2)

 die auf empfehlung der archäologischen Bodenfor-
schung von der Stadtgärtnerei auf zwei terrassen veranlasste 
Bodenradaruntersuchung hatte keine Strukturen des Sara-
sinschen Lustgartens erbracht. auch die später baubedingt 
zumeist geringflächig und verstreut ausgeführten Bodenein-
griffe ergaben keine eindeutigen hinweise auf diese frühe 
Gartengestaltung. auf der obersten terrasse konnte lediglich 
ein stark durchwurzeltes, braunes, sandiges Lehmpaket von 
gut einem halben Meter Mächtigkeit festgestellt werden, wo-
bei die massive Bioturbation keine untergliederung zuliess. 
auf der zweitobersten terrasse wurde durch die Bauarbeiten 
ein kurzes Stück einer einst treppenbegleitenden Mauer frei-
gelegt, die zu einem abgang auf einen 1867 angelegten und 
1959 wieder entfernten kleinen anbau mit geschwungener 
abschlussmauer über der untersten terrasse führte. der 
aushub bei der nördlichen terrassenmauerecke erlaubte ei-
nen einblick in die Bauweise der Stützmauer sowie deren hin-
terschüttung. auf der zweituntersten terrassenebene konn-

Abb. 1 der Garten im Jahr 1759 mit Lusthaus und nutzbeeten nach einer 
darstellung von emanuel Büchel. Bild: StaBS Bild falk fa 2,2. 

Abb. 2 Blick auf die neugestaltete Gartenanlage, die allerdings eine tiefere 
terrasse als auf dem Bild von emanuel Büchel zeigt. foto: Philippe 
Saurbeck. 
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ten in Leitungsgräben reste der fischbecken des Zoologi-
schen instituts erfasst werden. in einem wesentlich tiefer 
ausgehobenen Schacht für die Pflanzung eines Baumes wur-
de eine kalksteinmauer erfasst, die möglicherweise zur Do-
muncula posterior gehörte. dieses häuschen beherbergte zu-
nächst ab 1588 Studenten der Medizin. im 17. Jahrhundert 
stürzte es aber ein. auf der untersten terrasse wurde von der 
Baufirma ein grösserer, flächiger abtrag vorgenommen, der 
jedoch vor allem zahlreiche eingriffe und einbauten des 
 20. Jahrhunderts freilegte.

2017/1 
mÜnsterpLAtz 10–12
Anlass: umbau und Sanierung BVd

zeitstellung: Latènezeit, römische Zeit, Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Januar 2017 bis frühjahr 2018

Verantwortlich: Sven Billo, Margit dauner

text: Sven Billo

im rahmen des Projekts BVd2 bezieht das Bau- und Ver-
kehrsdepartement einen neuen Standort an der dufourstras-
se. Gleichzeitig werden die bestehenden räumlichkeiten am 
Münsterplatz instand gestellt. aufgrund des einbaus von zwei 
aufzügen für einen barrierefreien Zugang zur Liegenschaft 
sowie verschiedenen Sanierungsarbeiten an den sanitären 
anlagen, der kanalisation und den fundamenten wurde eine 
archäologische rettungsgrabung durchgeführt. dabei konn-
ten drei grössere Bereiche (Liftraum, duschraum und cafe-
teria-aussenbereich) flächig sowie mehrere kleinere Berei-
che baubegleitend untersucht werden, insgesamt ca. 188 
Quadratmeter.3 die aufschlüsse liegen innerhalb der spät-
römischen Befestigung auf dem Münsterhügel, rund 15 bis 
20 m von der südlichen Wehrmauer und vom spätlatènezeit-
lichen Murus Gallicus entfernt.
 der Liftraum liegt im Verbindungsgebäude zwischen 
den Liegenschaften Münsterplatz 11 (falkensteinerhof) und 
Münsterplatz 12 (alter domhof). Bis zum Bau des Verwal-
tungsgebäudes 1904–1906 durch den damaligen kantons-
baumeister theodor hünerwadel war dieser Bereich nicht 
überbaut, sondern verband den innenhof des alten domhofs 
mit dem dazugehörenden Garten auf der Südseite.
 nur wenige Zentimeter unter dem abgebrochenen Bo-
den kamen kulturschichten zu tage, die aufgrund der erfor-
derlichen Liftschachttiefe bis auf den anstehenden rhein-
schotter abgetragen werden mussten. Leider waren grosse 
teile des raumes aufgrund einer auf der zentralen raumach-
se verlaufenden kanalisationsleitung sowie der Baugrube der 
frühneuzeitlichen domhofmauer gestört. dennoch konnten 
als spätlatènezeitliche Befunde zwei feuerstellen, min-

Abb. 3 die Münze des Gegenkaisers Magnentius wurde um 351/352 n. chr. 
geprägt und dürfte kurz nach dessen tod 353 in den Boden gekommen sein. 
foto: Philippe Saurbeck.

Abb. 4 Blick auf die feuerstelle aus römischen Leistenziegeln im unter-
suchten cafeteria-aussenbereich. foto: Margit dauner.
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destens ein Gehhorizont sowie mehrere Gruben aufgedeckt 
werden. die grösste Grube hatte einen durchmesser von et-
was mehr als einem Meter und war rund 70 cm tief. 
 Sie  enthielt neben tierknochen von haus- und Wildtieren 
auch eine anzahlt gut erhaltener, teilweise bemalter SLt-
keramikfragmente. ein Vergleich mit dem fundmaterial der 
Siedlung Basel-Gasfabrik könnte neue erkenntnisse zur zeit-
lichen abfolge der Besiedlung der beiden keltischen nieder-
lassungen ermöglichen.4

 der raum östlich des Liftraums konnte ebenfalls unter-
sucht werden, da hier wegen abwasserleitungen Boden-
eingriffe notwendig waren. 1877 beim Bau der realschule 
durch den späteren kantonsbaumeister heinrich reese5 an-
gelegt, wurde der raum 1904/1906 von theodor hünerwadel 
in das Verwaltungsgebäude integriert. in diesem sogenann-
ten duschraum kam wenige Zentimeter unter dem abgebro-
chenen Boden ein Mörtelhorizont zum Vorschein. die vorge-
fundene kombination aus Mörtel, Branntkalk und nicht 
durchgebrannten Steinen entspricht einem Mörtelhorizont, 
der anlässlich der ausgrabungen an der Martinsgasse  6+8 
(2004/1) aufgedeckt wurde.6 in seiner dissertation interpre-
tiert Markus asal den Befund als Bauplatz für die spätrömi-
sche Wehrmauer.7 dies lässt sich auch für unseren Mörtel-
horizont postulieren, der nur rund 15 m nördlich der Wehr-
mauer liegt. für eine deutung im Zusammenhang mit einem 
grösseren Bauvorhaben spricht auch ein aus spätrömischer 
Zeit stammender kalkbrennofen, der in unmittelbarer nähe 
im Gartenbereich des Gebäudes Münsterplatz 12 baubeglei-
tend gefasst wurde. der Brennraum dürfte einen durchmesser  
von mindestens 2,5 m gehabt haben. eine feuerstelle, die 
ebenfalls im duschraum zum Vorschein kam, könnte als feu-
erungsraum gedient haben. in der kiesrollierung unterhalb 
des Mörtelhorizonts kamen die knochen eines neonaten zu 
tage. einige Militaria-funde sowie ein terra Sigillata frag-
ment mit Stempel weisen auf eine römische Besiedlung und 
importe aus italien in augusteischer Zeit hin.8 die Grabung 
wurden, anders als im angrenzenden Liftraum, nicht bis auf 
den anstehenden rheinschotter fortgesetzt, da die für das 
Bauvorhaben nötige tiefe vorher erreicht war. Bei zukünfti-
gen, tieferen eingriffen ist mit spätlatènezeitlichen Schichten 
zu rechnen.
 der dritte grössere untersuchungsbereich liegt im 
 innenhof der Liegenschaft Münsterplatz 10. dort wurde der 
leicht abgetiefte Sitzplatz der cafeteria erweitert. (Abb. 5)  nur 
wenige Meter entfernt – in richtung rittergasse 4 – konnte 

1982 eine Schichtabfolge von der Spätlatènezeit bis ins hoch-
mittelalter dokumentiert werden.9 damals wurden (spät-)
latènezeitliche Gruben und ein abgebranntes, römisches 
fachwerkhaus mit Mörtelboden aufgedeckt. Bereits 1960 ka-
men im Bereich rittergasse 2 / Münsterplatz 10 die reste ei-
nes gut erhaltenen hypokausts zum Vorschein.10 auch in den 
2017 untersuchten flächen konnte eine Schichtabfolge von 
der Spätlatènezeit bis ins Mittelalter untersucht werden. die 
obersten, mittelalterlichen dark-earth-artigen Schichten 
enthielten hauptsächlich tierknochen. Weitere aussagen zu 
diesen Straten sind erst nach auswertung der mikromorpho-
logischen Proben möglich. in den darunter folgenden römi-
schen Schichten kamen über 100 Münzen zu tage. die bereits 
im feld bestimmbaren exemplare (z. B. Magnentius;  350–353) 
verweisen auf das 4. Jahrhundert n. chr. (Abb. 3) eine grosse, 
rundliche feuerstelle aus römischen Leistenziegeln und ge-
branntem Lehm mit einem durchmesser von fast zwei Me-
tern, sowie der fund eines Schmelztiegels verweisen auf 
eine  – zumindest zeitweise – handwerkliche nutzung. (Abb. 4) 
ein mit «atei» gestempeltes terra Sigillata fragment hinge-
gen ist ein indiz, dass auch frührömische Schichtpakete tan-
giert wurden. auch in diesem Bereich kann bei einem tieferen 
eingriff in Zukunft mit spätlatènezeitlichen Schichten gerech-
net werden. im rahmen des Projekts BVd2 sind keine grös-
seren Bodeneingriffe mehr geplant.

Abb. 5 Morgenstimmung vor Grabungsbeginn.   
der ebenfalls untersuchte cafeteria-aussenbereich 
im innenhof der Liegenschaft Münsterplatz 10.  
foto: Sven Billo.
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2017/4 
mÜnsterberg (A)
Anlass: Werkleitungsbauten

zeitstellung: Latènezeit, römische Zeit, Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Seit februar 2017

Verantwortlich: Sven Billo, Margit dauner

text: Sven Billo

Seit februar 2017 läuft die dritte Bauetappe der Werklei-
tungssanierungen auf dem Münsterhügel.11 Sie dauert vor-
aussichtlich bis ende 2018. Wie die beiden vorhergehenden 
etappen wird auch diese archäologisch begleitet. die Lei-
tungssanierungen konzentrieren sich auf die zwei westlichen 
Zubringerachsen auf den Münsterhügel, den Münster- und 
den Schlüsselberg (vgl. 2017/5). für beide Strassen wird eine 
nutzung spätestens ab der römischen Besiedlung vermutet.12 
ein konkreter nachweis war aufgrund von erosion und spä-
teren eingriffen bisher jedoch nicht gelungen.
 die zu sanierende kanalisationshauptleitung am 
Münster berg bestand aus Steinzeugrohren, die 1894 verlegt 
worden waren. die rohre stammten von der «Badischen 
thonröhren und Steinzeugwaaren fabrik friedrichsfeld», der 
heutigen friatec aG. Zwischen 1850 und 1900 haben zahl-
reiche europäische Grossstädte – nicht zuletzt aufgrund wie-
derkehrender cholera- und typhus-epidemien – ihre ent-
wässerungssysteme von Grund auf erneuert. dies war ein 
weiterer Schritt zur staatlichen organisation der kanalisa-
tion, die früher mehrheitlich eine angelegenheit der einzel-
nen Liegenschaftsbesitzer war.13 Bereits 1867 hat der erste 
 Basler kantonsingenieur Johannes Merian-Müller auf den 
handlungsbedarf hingewiesen, da zahlreiche häuser über 
keinen anschluss an die kanalisation verfügten und ihre 
 fäkalien in Senkgruben oder kübeln sammeln mussten. 

 daher bestand grosses interesse an einem erfahrungsaus-
tausch zwischen den Städten14 und das neue konzept für die 
Basler kanalisation wurde durch den Schweizerischen inge-
nieurs- & architekten-Verein 1878 auf der Weltausstellung in 
Paris präsentiert.15 nicht anders als heute folgte man bereits 
damals einem bestehenden Leitungsgraben. So wurde etwa 
die Steinzeug-kanalisation von 1894 in eine ältere, aus Voll-
ziegeln gemauerte agde resp. dohle gesetzt, deren Boden 
teilweise aus Sandsteinplatten bestand. ihr Verlauf weist 
möglicherweise eine bis ins Spätmittelalter zurückreichende 
kontinuität auf.
 neben diesem neuzeitlichen Befund konnten in der 
 allmend keine älteren Strukturen aufgeschlossen werden. 
aufgrund eines hausanschlusses für das Gymnasium am 
Münsterplatz musste jedoch ein weiterer Leitungsgraben in 
dessen innenhof ausgehoben werden. nach absprachen zwi-
schen den Bauverantwortlichen und der archäologischen Bo-
denforschung konnte auch dort die neue Leitung weitestge-
hend in einem bereits bestehenden Graben verlegt werden. 
in diesen Bereichen wurden in den Profilen weitere aus Back-
steinen gemauerte Leitungen dokumentiert. (Abb. 6) Wo die Lei-
tung einen neuen Verlauf hat, kam auf der Grabensohle eine 
kulturschicht zu tage, die aufgrund eines Leistenziegelfrag-
ments römisch sein könnte. klarheit können nur zukünftige 
eingriffe bringen.

Abb. 6 Blick auf zwei frühneuzeitliche dachwasserkanäle aus Sand- und 
Backsteinen. Sie leiteten Meteorwasser von der Liegenschaft Münsterplatz 
11 (falkensteinerhof) ab. foto: Sven Billo.
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2017/5 
schLÜsseLberg (A)
Anlass: Werkleitungsbauten

zeitstellung: Latènezeit, römische Zeit, Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: ab februar 2017

Verantwortlich: Sven Billo, Martin allemann, Margit dauner 

text: Sven Billo

Parallel zum Münsterberg (vgl. 2017/4) läuft auch am Schlüs-
selberg seit februar 2017 die dritte Werkleitungsetappe.16 
 Sowohl für den Münsterberg wie für den Schlüsselberg wird 
angenommen, dass sie spätestens ab römischer Zeit als Weg 
auf den Münsterhügel gedient haben.17 ein direkter nachweis 
ist bisher jedoch nicht gelungen. Zwischen der ecke vom fah-
nengässlein bis zum Münsterplatz musste zudem mit resten 
der spätrömischen Wehrmauer und eines römischen Gross-
baus, der von rudolf fellmann als horreum (römischer Speicher-
bau; Getreidespeicher) gedeutet wurde, gerechnet werden.
 Bevor die erwarteten römischen Schichten zu tage ka-
men, wurden auch am Schlüsselberg reste der neuzeitlichen 
Backsteinkanalisation aufgedeckt. Bei den häusern Schlüs-
selberg 11/13 und fahnengässlein 3 konnte die alte, in die 
heutige allmend vorspringende Baulinie gefasst werden. in 
diesem Bereich wurden bereits während der Grabung 
1975/2618 Mauern angeschnittenen, die jedoch mit den neu 
aufgedeckten identisch sind. die frage, ob das ca. einen Me-
ter mächtige Mauerstück aus kleinformatigen Lesesteinen 
zu der spätrömischen Wehrmauer gerechnet werden kann, 
konnte nicht abschliessend geklärt werden. Sollte im Zuge 
der kanalisationsarbeiten 2018 diese Mauer jedoch erneut 
gefasst werden, dürfte diese these als erwiesen gelten. 
 auf der höhe der Präparatorien des naturhistorischen 
Museums Basel wurde im Profil eine Schicht mit graben-
artiger Vertiefung tangiert. Sie enthielt zahlreiche tierkno-
chen und gelochte Schneckenhäuser. eine römische oder 
mittelalterliche datierung ist wahrscheinlich, kann mangels 
Stratigraphie und weiterer fundgattungen allerdings nur 
natur wissenschaftlich erfolgen. nur wenige Meter neben die-
ser Schicht kam in der Verfüllung des kanalisationsgrabens 
ein grossformatiger dittinger kalkstein19 zum Vorschein. da 
eine Seite glatt gearbeitet und die Verwendung von rauraci-
enkalk für das mittelalterliche Basel selten ist, handelt es 

sich wohl um eine Spolie, evtl. von der spätrömischen Wehr-
mauer.20 (Abb. 7) eine weitere, neuzeitliche Spolie wurde bei der 
hausnummer 10 gefunden. es handelt sich um einen frag-
mentierten kindergrabstein aus dem 19. Jahrhundert. auf 
dem Bruchstück sind nur noch der Vorname (Joseph), sowie 
die Lebensdaten (geb. 28. dec. 1852; gest. 23. Juli 1859) les-
bar. der Stein war als auflagefläche für einen modernen 
hausanschluss verwendet worden. 
 in der nähe des hangfusses, an der ecke zum Stapfel-
berg, wurde mehr als drei Meter unter der heutigen oberflä-
che eine «Sedimentplatte» angeschnitten, die hinweise zur 
frage der antiken hangtopographie zu geben vermag. die 
Sedimentplatte liegt unmittelbar auf dem anstehenden 
rheinschotter. unter dem Binokular konnten kleine holzkoh-
lenfragmente, sowie fragmente von kreidigem Branntkalk 
erkannt werden. ein schwach grünliches Band weist zudem 
auf Phosphatinfiltrationen (fäkalien) hin. Laut der auskunft 
des Geoarchäologen Philippe rentzel handelt es sich dabei 
um indizien für die existenz eines Gehweges oder einer 
hangbefestigung. ohne einen grösseren ausschnitt – 2018 
wird nochmals in diesem Bereich gegraben – bleibt die frage 
des antiken hangverlaufs aber weiterhin offen.
 am oberen ende des Schlüsselbergs, am Übergang zum 
Münsterplatz, konnten gesicherte römische Befunde gemacht 
werden. dort kamen einerseits reste der Mauer und des 
Mörtel bodens des bereits erwähnten Grossbaus, andererseits 
eine tiefer liegende kulturschicht zum Vorschein, die zahlrei-
che amphorenfragmente enthielt. Letztere wurde in einem 
bereits 2009/17 untersuchten Bereich aufgeschlossen, was 
zeigt, dass auf dem Münsterhügel kleinste vertikale und ho-
rizontale abweichungen von den bestehenden Bauten reichen, 
um archäologische kontexte anzuschneiden. im Jahr 2018 
sind weitere aufschlüsse in diesen Bereichen zu erwarten.

Abb. 7 das auf einer Seite glatt gearbeitete fragment aus dittinger  
kalkstein ist möglicherweise eine Spolie der spätrömischen Wehrmauer.  
foto: Sven Billo.
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2016/10 
steinenberg 14, erweiterungsbAu  
stAdtcAsino
Anlass: erweiterungsbau Stadtcasino

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: oktober 2016 bis September 2017

Verantwortlich: Marco Bernasconi, Simon Graber, ralph araque

text: Marco Bernasconi, Simon Graber, Laura rindlisbacher

die im oktober 2016 begonnene rettungsgrabung im Stadt-
casino setzte sich im folgejahr bis in den September fort. 
nachdem die ersten Grabungsergebnisse bereits im letzten 
Jahresbericht in der fundchronik und der coverstory darge-
stellt wurden,21 lassen sich diese nun bezüglich des friedhofs 
im Bereich des kreuzgartens und der verschiedenen Baupha-
sen der klostergebäude präzisieren und vervollständigen. (Abb. 8)

 die bereits auf der Grabung erfolgte anthropologische 
datenaufnahme der insgesamt 260 freigelegten individuen 
ermöglicht erste vorsichtige aussagen zu den alters- und 
Geschlechterverhältnissen. allgemein lässt sich festhalten, 
dass das Geschlechterverhältnis über alle Bestattungen 
 betrachtet relativ ausgeglichen ausfällt. Bis auf die älteste 
kategorie (über 60 Jahre) sind alle altersklassen vertreten, 
allerdings sind die juvenile (14–20 Jahre) und die adulte 
 (20–40 Jahre) klasse klar übervertreten. es sind zudem zwei 
Bestattungsphasen erkennbar, eine ältere ost-West ausge-
richtete Gruppe und eine etwa gleich grosse, zeitlich nicht 
viel jüngere Gruppe mit nord-Süd-ausrichtung. Vermutlich 
datieren alle Bestattungen in die Zeit des späten 15. bis ins 
17. Jahrhundert. in den geosteten Gräbern ist ein erhöhter 
Männeranteil, in den genordeten Gräbern ein leichter frau-
enüberschuss feststellbar. die subadulten individuen sind in 
den geosteten Gräbern weniger häufig und beschränken sich 
auf juvenile individuen. in den genordeten Gräber kommen 
hingegen alle alterskategorien der subadulten klasse vor. 
auch in der Bestattungsweise sind unterschiede zwischen 
den zwei Gruppen festzustellen: Während die toten der älte-
ren Gruppe fast ausschliesslich in Leichentüchern in erdgru-
ben bestattet wurden, zeichnet sich die jüngere Gruppe 

innerstAdt

Abb. 8 die Bauabfolge der ersten Barfüsserkirche aus dem 13. Jahrhundert 
(a), der zweiten aus dem 13./14. Jahrhundert (B) und des kaufhauses  
aus dem 19. Jahrhundert (c). insbesondere für den erstbau konnten die Lage 
und die Masse des kreuzgangs festgestellt werden. Zeichnung: Xavier  
näpflin, Severin Lehner.
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durch eine höhere Variation der Bestattungsweise aus:  es 
wurden zahlreiche holzsärge und trachtenreste sowie per-
sönliche Gegenstände wie Pfeifen, Münzen oder Messer aus-
gegraben. 
 auffällig sind auf den ersten Blick auch die beiden ge-
meinschaftlichen Sargbestattungen, welche die Überreste 
von 15 bzw. 12 individuen enthielten. (Abb. 9) in beiden Befunden 
sind die subadulten individuen übervertreten, im ersten in 
einem Verhältnis von 4:1 (12 subadulte und 3 erwachsene 
 individuen). die vermutlich gleichzeitige Bestattung der indi-
viduen ist evtl. ein hinweis auf ein Seuchenereignis.
 die älteste, die Burkhardsche Stadtmauer konnte bei 
den ausgrabungen an zwei Stellen untersucht werden. dabei 
liess sich die Basispartie mit der intakten flucht auf der feld-
seite nachweisen. die aufschlüsse waren relativ klein und 
lieferten kein datierbares fundmaterial. dennoch lassen sich 
aus dem Befund konkrete aussagen formulieren. der an den 
grossen Steinblöcken haftende Mörtel unterscheidet sich 
nachweislich vom Versatzmörtel, was die Blöcke als Spolien 
ausweist. der fremde Mörtel war mit Ziegelschrot versetzt, 
was vermuten lässt, dass die Blöcke ursprünglich in einem 
römischen Gebäude verbaut waren. in Basel sind mehrere 
Bauten mit grossen Steinquadern aus römischer Zeit be-
kannt, so beispielsweise das sogenannte horreum (Getreide-
speicher) und die Wehrmauer auf dem Münsterhügel, die im 
hochmittelalter zumindest noch als Geländemerkmal 
 bekannt war.22 Möglicherweise sind die Spolien im hochmit-
telalter aber auch von ausserhalb in die Stadt transportiert 
worden.23 
 Bislang ging man davon aus, dass die Burkhardsche 
Mauer von nordwest quer über den Barfüsserplatz und wei-
ter zum Mauerstumpf führt, der sich in der theaterpassage 
erhalten hat. Mit den ergebnissen der ausgrabung lässt sich 
die landseitige flucht der Stadtmauer nun präziser fassen: 
Sie stösst nicht wie bisher angenommen auf den Mauerrest, 
sondern verläuft von den beiden aufschlüssen aus in einem 
abstand von ca. 4,5 m in gerader Linie weiter. dies schliesst 
jedoch nicht aus, dass die beiden Befunde miteinander in Ver-
bindung stehen. tatsächlich zog bereits dorothee rippmann 
in Betracht, dass es sich beim Mauerstumpf in der theater-
passage um die Überreste eines turms handeln könnte.24 die 
nachweislich voneinander abweichenden fluchten der beiden 
Mauerreste bestärken diese these. der Befund stimmt dar-
über hinaus auch mit bereits nachgewiesenen türmen der 
Burkhardschen Mauer überein, die allesamt landseitig von 
der Stadtmauer vorspringen. Weiter ist – analog der Situati-
on in der theaterpassage – an mehreren orten belegt, dass 
die im 13. Jahrhundert erbaute innere Stadtmauer an die 
frontseiten der türme anschloss. hinzu kommt die mit dem 
nachgewiesenen eckturm auf dem Leonhardskirchsporn ver-
gleichbare Lage des turms an der Mauerecke.

der kreuzgang und die klausurgebäude der anlage waren 
archäologisch bisher nicht bekannt. Zwar erbrachten die 
ausgrabungen von 1975–1977 hinweise, die an der Südseite 
der ersten Barfüsserkirche einen kreuzgang vermuten lies-
sen. die damalige Grabung tangierte diese Zone allerdings 
nur peripher und erlaubte keine weiteren Schlüsse. Bei den 
ausgrabungen 2016/2017 lag daher der fokus auf der frage 
nach der Genese des zwischen den klosterkirchen und der 
Stadtmauer lokalisierten kreuzgangbereichs und der diesen 
umgebenden klausurgebäude. insbesondere galt es zu un-
tersuchen, wie sich das kloster zur ersten Barfüsserkirche 
verhielt und welche Gebäude das erste kloster umfasste. 
dementsprechend lag das augenmerk während der ausgra-
bung insbesondere auf den klostermauern, an denen sich die 
architektonische entwicklung des klosters bis ins 19. Jahr-
hundert ablesen lässt. 
 tatsächlich zeigt sich das Mauerwerk als differenzierter 
Baukörper, dessen Gesamterscheinung aus diversen Bau-
etappen und Bauphasen besteht. Sämtliche aufgehende Bau-
strukturen wurden im erhaltungszustand von 1843 bzw. nach 
ihrer endgültigen abtragung und Verschüttung freigelegt. 

Abb. 9 Mehrfachbestattung im kreuzgarten  des  
Barfüsserklosters. foto: adrian Jost.
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als  erster Baukörper wurde das kreuzganggeviert untersucht 
und ein beraubter tonplattenboden über einem gleichartigen 
älteren Boden sowie die fundamente des kreuzgangs aufge-
deckt. dieser Boden lässt sich durch die Befunde der aus-
grabungen 1975–1977 ergänzen. im Westflügel hatte sich auf 
den fundamenten rund ein Meter aufgehendes Mauerwerk 
mit mehreren Schichten Verputz erhalten. dabei muss es sich 
um einen Überrest des kreuzgangs der zweiten Barfüsser-
kirche bzw. einer späteren ausbauphase des kreuzgangs 
handeln, da der kreuzgang die Strukturen der ersten kirche 
überlagert. die fundamente geben mehrere anhaltspunkte 
zu dessen entstehungszeit. das einheitliche Geviert bezieht 
sich im Süden auf die flucht der Stadtmauer, im norden auf 
die erste Barfüsserkirche. damit gilt als gesichert, dass die 
fundamente während des Bestehens der ersten Barfüsser-
kirche angelegt wurden. 
 das dem kreuzgarten zugewandte fundament weist 
eine auffällige konstruktionsweise auf. es besteht durchge-
hend aus Streifenfundamenten mit darüber gespannten ent-
lastungsbögen. (Abb. 10) die Streifenfundamente wurden als 
zweischaliges Mauerwerk in Baugruben gesetzt und trugen 
zwei weitere, frei aufgemauerte Steinlagen, die jeweils die 
kämpfer für die Bögen bildeten. auf der oberkante der 
kämpfer lagen deutlich sichtbare Schmutzfugen zu den 
 Bögen und dem weiter aufbauenden fundament. die Bögen 
bestanden aus grossen, grob zugehauenen kalksteinen, die 
auf ihrer Längsseite stehend als Binder die halbe Mauerstär-
ke einnahmen. Sie wurden ohne konstruktiven unterbau auf 
die dafür präparierte Baugrubensohle gesetzt. anschlies-
send wurden die Zwickelbereiche frei aufgemauert und eine 
letzte ausgleichlage auf das fundament gesetzt. diese aus-
sergewöhnliche Bauweise hatte baustatische und ökonomi-
sche Gründe: der instabile Baugrund verlangte nach mäch-
tigen und tiefreichenden fundamenten und mit hilfe der Bö-
gen liess sich Steinmaterial und Mörtel einsparen.
 Mit dem Bau des kreuzganges ging eine massive 
 terrainerhöhung einher. unter den Gängen sowie im kreuz-
garten wurde auf einer fläche von rund 600 m2 ein 1,5 m 
mächtige Schicht erde aufgeschüttet. diese terrainerhöhung 
beschränkte sich nicht nur auf den kreuzgang, sondern 
 erfolgte im ganzen klosterbereich. der damit verbundene 
aufwand war beträchtlich und diente wahrscheinlich als 
Schutzmassnahme gegen den Birsig, der durch das benach-
barte Wassertor in das Stadtinnere floss. Vor Wassermassen 
ausserhalb der Stadt war das kloster durch die innere Stadt-
mauer geschützt. die aufschüttungen erfolgten in mindes-
tens zwei etappen: vor dem anlegen der Baugruben für die 
Streifenfundamente und vor dem Bau der erdbögen. Möglich 
ist jedoch auch eine kontinuierliche aufschüttung während 
der Bautätigkeiten am kreuzgang.

die rückwärtige Mauer im westlichen flügel des kreuzgangs 
wurde erst nach abschluss der aufschüttungen angelegt. ihr 
fundament ist deutlich schmaler und hat keine entlastungs-
bögen. im Süden markiert ein abgeschlossenes Mauerhaupt 
den Beginn des fundaments. das Mauerhaupt besitzt Sand-
steinbinder, deren oberkanten jeweils die höhe der aus-
gleichslagen im Mauerzug vorgeben. das fundament stösst 
an seinem ende an das kapitelgebäude. Gleichermassen 
 verhält es sich beim rückwärtigen kreuzgangfundament, 
welches von norden her an das kapitelgebäude stösst. die 
fundamente des kapitelhauses kragen an den beiden Berüh-
rungspunkten als abgeschrägte Mauerstümpfe vor. dies 
diente dem aufsatteln der kreuzgangfundamente. offen-
sichtlich wurden bereits beim Bau des kapitelhauses Vorkeh-
rungen für den darauf folgenden oder späteren Bau des 
kreuzgangs getroffen.
 für den neubau der kirche wurde das terrain erneut 
mit einem zwei Meter mächtigen Schüttungspaket erhöht. 
die konventsgebäude und der kreuzgang blieben jedoch auf 
dem alten niveau bestehen. damit dürfte die klausur, einge-
schlossen zwischen Stadtmauer und dem neu angelegten 
hochaufragenden kirchenbau, dem von Wurstisen geschil-
derten «tiefen ort» entsprechen.25 die niveauunterschiede 
mussten kirchenseitig mit gewaltigen, steilen Pultdächern 
überwunden werden; vermittelnde treppenanlagen sind im 
erschliessungstrakt am nordöstlichen kreuzgangende zu 
vermuten. 

Abb. 10 Blick nach osten, im Vordergrund der erdbogen der inneren  
westlichen kreuzgangmauer, im hintergrund der kreuzgarten. foto: 
Philippe Saurbeck.
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Süd- und Westflügen des ersten kreuzgangs wurden beibe-
halten. der nordflügel hingegen wurde abgebrochen und 
weiter nördlich an der Langhausseite neu errichtet. damit 
erfuhr der kreuzgang eine erweiterung nach norden. dieser 
neue kreuzgangflügel wurde bei den ausgrabungen 1975–
1977 Jahren freigelegt. das fundament dieses trakts verfügt 
über keine entlastungsbögen. auch der ostflügel des ersten 
kreuzgangs wurde im Zuge der erweiterung abgebrochen, im 
Gegensatz zum nordflügel aber nicht mehr neu aufgebaut. 
Gut erkennbar ist dies im Musiksaal, wo die östliche kreuz-
gangmauer bis auf das fundament abgetragen wurde. damit 
erfolgte eine erweiterung des kreuzgartens nach osten bis 
zum refektorium. 
 das refektorium wurde zur neuen kirche hin verlängert,  
so dass es die gesamte Länge des kreuzgartens einnahm. 
Zusätzlich wurde dessen fassade mit Masswerkfenstern ver-
sehen – wohl als ersatz für die arkaden des niedergelegten 
kreuzgangflügels. hypothetisch kann hinter den Masswerk-
fenstern des refektoriums ein Gang rekonstruiert werden, 
der den allseitigen umgang um den kreuzgarten weiterhin 
gewährleistet hätte. eine zusätzliche erschliessung des 
kreuzgangs in form eines gedeckten Ganges führte von der 
kirche, entlang der östlichen Seite des refektoriums zum 
südlichen kreuzgangflügel. Mit den erweiterungsmassnah-
men wurde auch die fläche des kreuzgartens von 280 m2 auf 
660 m2 vergrössert und damit mehr als verdoppelt. 
 für die zweite klosteranlage wurde zwischen kapitel-
haus und Stadtmauer ein neues Gebäude errichtet, das sich 
rückwärtig an den westlichen kreuzgangflügel anlehnt. Von 
diesem Gebäude blieb vornehmlich das kellergeschoss er-
halten, welches über eine treppe vom kreuzgang und über 
den oben bereits erwähnten keller des kapitelgebäudes zu-
gänglich war. das rückwärtige fundament des kreuzgangs 
wurde als kellerwand genutzt, in die sekundär konsolen für 
die deckenkonstruktion und fenster eingelassen wurden. die 
gegenüberliegende Mauer inklusive fenster und konsolen 
wurde neu angelegt. der keller verfügte über einen Mörtel-
gussboden, der sich in seiner Machart nicht vom kellerboden 
im kapitelhaus unterscheiden lässt. das erdgeschoss orien-
tierte sich zu einem hinterhof im Westen. 
 im Verlauf des 14./15. Jahrhunderts wurden verschie-
dene Veränderungen an den konventsgebäuden vorgenom-

men, die sich archäologisch insbesondere über die kellerein-
bauten fassen lassen. So wurde der südliche kreuzgangflügel 
mit einem kellergeschoss versehen. dabei nutzte man die 
Stadtmauer und wiederum die kreuzgangfundamente als 
kellerwände. unter grossem aufwand wurde die Stadtmauer 
um 20 cm bis 40 cm gestraft und die aussparungen unter den 
entlastungsbögen der kreuzgangmauer zugemauert. der 
keller verfügte über einen Boden mit kopfsteinpflaster; die 
deckenkonstruktion ist unklar.
 es ist geplant, die umfang- und fundreiche ausgrabung 
in den kommenden Jahren unter verschiedenen aspekten 
auszuwerten. dabei sollen sowohl archäologisch-kunsthis-
torische als auch anthropologische und stadt- und sozialhis-
torische fragestellungen berücksichtigt werden. 

2017/7 
bLumenrAin 24
Anlass: umbau

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Januar 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig

text: norbert Spichtig

die Liegenschaft Blumenrain 24, das haus «zur Stadt Laufen-
burg», ist an die steil abfallende rheinböschung angelehnt. 
der hausname nimmt allerdings keinen direkten Bezug zur 
ortschaft, sondern steht in Zusammenhang mit den Schwes-
tern hedina und anna von Lauffenburg, die die Liegenschaft 
im Jahr 1342 besessen haben.26 der einbau eines Weinladens 
bedingte grössere umbaumassnahmen. eine archäologische 
Begleitung wurde durch wenn auch nur geringe Bodenein-
griffe notwendig.27 die historische Bauuntersuchung wurde 
hauptsächlich durch die Bauforschung der denkmalpflege 
ausgeführt.28 Vor Beginn der baugeschichtlichen unter-

Abb. 11 unterhalb des roten Plattenbodens kommt ein älterer Geröllboden 
zum Vorschein. foto: norbert Spichtig.
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suchung ging man von einem mittelalterlichen kernbau aus, 
der in mindestens drei erweiterungsphasen gegen den rhein 
ausgebaut worden war. durch zahlreiche um- und einbauten 
insbesondere seit den 1920er Jahren ist das Gebäude teilwei-
se stark überprägt.
 die punktuelle archäologische untersuchung, die be-
gleitend zu den umbauarbeiten stattfand, betraf hauptsäch-
lich die kellerzone im hausteil gegen den Blumenrain hin. 
dort wurden neue Wc-anlagen inkl. kanalisation eingebaut, 
weshalb der bestehende rote tonplattenboden auf einer flä-
che von knapp 14 m2 aufgebrochen werden musste. darunter 
konnte fast im gesamten Bereich ein älterer Boden aus sorg-
fältig gesetzten Geröllen freigelegt werden, der an einer 
Stelle  die aussparung für die einstige Stütze der kellerdecke 
aufwies. (Abb. 11) datierende funde liessen sich keine nachwei-
sen. der nordöstliche abschluss des Geröllbodens stiess teil-
weise an eine wohl als Mauerausbruchsgrube zu deutende 
Struktur. allerdings beeinträchtigten zahlreiche moderne 
eingriffe die Situation. insbesondere konnte kein anschluss 
an das in der südöstlichen hausaussenmauer feststellbare, 
zumindest zuletzt im 20. Jahrhundert bis auf die Wandflucht 
zurückgebaute Mauerhaupt hergestellt werden. Bei letzte-
rem Mauerwerk aus kalksteinen und Geröllen dürfte es sich 
um ein Zeugnis der Burkhardschen Stadtmauer aus dem 
11. Jahrhundert handeln. allerdings basiert diese deutung 
momentan noch stark auf einer analogie zu besser unter-
suchten Befunden am Blumenrain. die noch ausstehende 
einbindung in die hausgeschichte wird diesen punktuellen 
einblicken aber einen grösseren Stellenwert beimessen.

2017/11 
bArFÜsserpLAtz 18
Anlass: umbauten

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: februar 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

der einbau eines restaurationsbetriebs mit take away und 
Verkaufsladen im erdgeschoss der Liegenschaft Barfüsser-
platz 18, dem haus «zum hegenheim», bedingte verschiede-
ne bauliche anpassungen, die aber zumeist das aufgehende 
betrafen und somit von der Bauforschung der denkmalpflege 
begleitet wurden. allerdings mussten im hintersten Gebäu-
deteil, der am fuss des abhangs zum Lohnhof liegt, für den 
einbau von toiletten Bodeneingriffe ausgeführt werden, die 
eine kleine archäologische untersuchung bedingten.29

 aus Sicht der Bauentwicklung besteht die heutige Lie-
genschaft Barfüsserplatz 18 aus drei Bereichen. nach aus-
weis historischer Quellen ist der vorderste hausteil gegen 
den Barfüsserplatz hin der älteste. um 1400 ist eine erste 
Zinszahlung überliefert. Zwischen dem vorderen teil und der 
Stützmauer zum Lohnhof lag einst ein offener hof, der später 
mit einem schmalen Gebäude im hintersten Bereich über-
deckt wurde. dieser entspricht dem raum, in dem nun die 
Wc-anlagen eingebaut wurden. dieser hinterste Gebäudeteil 
erstreckt sich in der Breite über etwa anderthalb Parzellen, 
d. h. diejenige vom Barfüsserplatz 18 und teile von nummer 
17, da er vom Lohnhofgässlein her diese nachbarparzelle er-
schloss. Zwischen diesem hintergebäude und dem vorderen 
haus bestand weiterhin ein kleiner innenhof, durch den der 
künstlich als Gewerbekanal angelegte rümelinbach floss.  

Abb. 12 der neuzeitliche Boden im hintersten raum der Liegenschaft zeigt 
deutliche Brandspuren. foto: Birgit Lißner.
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Vermutlich im 17. Jahrhundert wurde auch dieser hof über-
dacht, wohl im Zusammenhang mit einem im Jahre 1631 ver-
anlassten einbau einer Seidenzwirnmaschine, die vom 
 rümelinbach angetrieben worden sein dürfte.30

 für den einbau der neuen Zu- und abwasserleitungen 
der Wc-anlagen und die erneuerung des Bodens wurde im 
hintersten raum das niveau zunächst flächig abgesenkt, 
aller dings aufgrund der beengten Verhältnisse in mehreren 
etappen. dabei konnte unter dem modernen fussboden res-
te eines neuzeitlichen tonfliesen-Bodens in einem Mörtelbett 
gefasst werden, der ursprünglich den gesamten raum aus-
füllte. die regelmässig verlegten, rechteckigen Platten mit 
den Massen 17,5 × 32 cm zeigten an der oberfläche deutliche 
Brandspuren. (Abb. 12) ob diese Zeugnisse eines Brandereignis-
ses sind oder auf handwerkliche tätigkeiten zurückgehen, ist 
z. Z. allerdings nicht geklärt. 

2017/12 
AeschengrAben (A)
Anlass: Werkleitungen, Strassen- und Gleissanierungen 

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: februar bis Juni 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Susan Steiner, Birgit Lißner

text: Susan Steiner

die erneuerung von Werkleitungen sowie die Sanierung des 
Strassenbelages und der Geleiseanlagen bedingten umfang-
reiche arbeiten in beiden Strassenzügen des aeschengra-
bens. im rahmen dieser arbeiten konnten kurze abschnitte 
der kontermauer der in der zweiten hälfte des 14. Jahrhun-
derts errichteten Äusseren Stadtmauer in einer baubeglei-
tenden untersuchung eingemessen werden. dokumentiert 
wurde zudem ein etwa 50 cm hoher kanal, der vorwiegend 
aus roten Sandsteinen errichtet und abgedeckt war. (Abb. 13) 
Gefasst wurde der kanal auf der kreuzung vor dem Botta-
Gebäude (BiZ), wobei er unterirdisch noch mindestens vier 
Meter nördlich in richtung aeschenvorstadt weiter läuft. Zu-
nächst war unklar, wozu der kanal einst diente. für einen 
abwasserkanal war er zu sauber. es hatte sich kaum Sedi-
ment angesammelt. es fehlten aber auch kalkablagerungen, 
wie sie typisch für einen frischwasserkanal wären. entweder 
wurde im kanal nur für kurze Zeit Wasser entlanggeführt 
oder es muss sich um etwas anderes handeln. 

des rätsels Lösung fanden wir ein paar Monate später auf 
der nahen Baustelle bei der Malzgasse (vgl. Vorbericht 
2017/30). dort kommen mehrere solcher kanäle aus Sand-
steinen vor, die jeweils von der häuserfront aus übers trottoir 
in richtung Strasse zielen. es handelt sich um spätmittel-
alterliche oder frühneuzeitliche kanäle, die das dachwasser 
ableiteten. fraglich bleibt nur, wo im Bereich des heutigen 
aeschenplatzes das haus stand, dessen Wasser mit diesem 
kanal abgeführt wurde. Möglicherweise handelte es sich 
auch um einen strassenmittigen abflusskanal, der all die ein-
zelnen Zuflüsse der umstehenden häuser abführte.

Abb. 13 der aus kalkbruch- und roten Sandsteinen gebaute kanal ist mit 
Steinplatten abgedeckt. er befindet sich noch heute unter der kreuzung 
beim aeschenplatz. foto: Susan Steiner.
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lers dürfen vermutlich die umfassungswände zugeordnet 
werden, die an zwei Stellen spätmittelalterliche Spitzbogen-
nischen aufweisen. (Abb. 14) eine der beiden nischen wird auf 
der dem keller zugewandten Seite durch das darüber anset-
zende tonnengewölbe gestört. die heute noch erhaltene Ge-
wölbedecke ist offensichtlich erst in einer späteren Phase 
errichtet worden. auch der sehr lange Zugangsbereich zum 
keller ist zumindest zweiphasig. Vor allem an der ostwand 
des eingangs sind deutliche Spuren einer einstigen treppe 
zu fassen, die einen kürzeren Zugang belegt. an der decke 
des kellerhalses ist von diesem abgang der ansatz eines Ge-
wölbes erkennbar. in einer jüngeren Phase wurde der Zugang 
zum keller gegen Süden verlegt und somit deutlich verlän-
gert. der untere teil der dortigen kellertreppe besteht aus 
holz, wobei die konstruktion zu schmal ist, so dass sie auf 
der ostseite mit Steinen hinterfüttert werden musste. even-
tuell wurde hier ein teil der holztreppe vom früheren Zugang 
verwendet. die Breite würde mit dem leicht schmaleren lich-
ten Mass dort jedenfalls passgenau korrespondieren. der 
obere teil der treppe ist mit Steintritten ausgeführt, die zu-
mindest teilweise aus wiederverwendeten fenstergewänden 
bestehen. dieser kellerabgang ist von dem einst als atelier 
genutzten raum im Vorderhaus nur durch eine holzwand ge-
trennt. der dort erfolgte aushub hat allerdings keine zusätz-
lichen hinweise auf die einbindung des verlängerten keller-
abgangs in die Vorderhauskonstruktion erbracht. unter dem 
aktuellen holzboden und seiner Substruktion konnte nur 
Bauschutt festgestellt werden. einzig an einer Stelle lag eine 
unregelmässig gemörtelte Zone vor, die möglicherweise den 
Standort eines ofens markiert. Jedenfalls lag darüber an der 
decke eine Öffnung vor, durch die ein ofenrohr geführt wer-
den könnte.

2017/13 
Lindenberg 15
Anlass: umbau

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: februar bis März 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig

text: norbert Spichtig

im rahmen von umbauarbeiten wurden im Gebäude Linden-
berg 15 Bodeneingriffe ausgeführt, die archäologisch beglei-
tet wurden.31 hauptsächlich fand aber eine Bauuntersuchung 
durch die denkmalpflege statt. im keller musste für die fun-
dation der Waschbetonplatten für die heiztechnikinstallation 
ein gut 2,5 × 1,5 m grosser Bereich um etwa 20 cm abgesenkt 
werden. im einstigen atelier und zukünftigen Studio im erd-
geschoss wurde der bestehende holzboden entfernt und das 
darunterliegende niveau soweit abgegraben, dass ein unter-
lagsboden und eine isolation angebracht werden konnten. im 
hinterhof wurde schliesslich der Boden teilweise herausge-
spitzt, um einen neuen Schlammsammler einzulassen. es 
fanden also in drei getrennten Bereichen Bodeneingriffe statt, 
die gegenwärtig noch nicht miteinander in Beziehung gesetzt 
werden können. dafür wäre eine einbindung in die gesamte 
hausgeschichte erforderlich, die momentan erst in groben 
umrissen vorliegt.
 ein quellenkundlich seit 1359 nachweisbares Gebäude 
von handwerkern scheint über einen sehr tiefen Baukörper 
verfügt zu haben, wie es die beidseits benachbarten häuser 
zeigen. dabei dürfte, wie der bestehende keller nahelegt, nur 
der hofseitige Bereich unterkellert gewesen sein. das heuti-
ge, langschmale Gebäude scheint sich in drei einheiten zu 
gliedern. aufgrund der gotischen fassade dürfte der vorders-
te Gebäudeteil gegen den Lindenberg hin die mutmasslich 
älteste einheit darstellen. Später scheint das heute beste-
hende hinterhaus errichtet worden zu sein. dazwischen lag 
ein kleiner innenhof, in den sekundär auf der ostseite ein 
Laubengang mit treppen zwischen den Stockwerken einge-
baut wurde, so dass nur noch ein Lichthof existierte. dieser 
wurde nachträglich mit einem Glasdach überspannt und man 
baute auch in den einzelnen Stockwerken Böden ein.32

 der aushub im südlichen kellerquadraten brachte un-
ter einem schmalen, schwarzen Band, das mutmasslich auf 
die Lagerung von kohlen zurückgeführt werden kann, zu-
nächst eine dünne, etwas unterschiedlich mächtige Schicht 
vornehmlich aus Sandsteinmehl und darunter eine sandig-
kiesige Verfüllung mit keramik, vereinzelt ofenkacheln und 
knochen zum Vorschein. dass diese Zeugnisse von baulichen 
Massnahmen in – allenfalls indirektem – Zusammenhang mit 
nachweisbaren Veränderungen an der kellerstruktur stehen, 
erscheint plausibel. der ältesten erhaltenen Phase des kel-

Abb. 14 keller mit den Spitzbogennischen und dem sekundären Gewölbe. 
foto: norbert Spichtig.
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2017/15 
cLArAgrAben (A) 78–82
Anlass: Leitungsverlegungen und oberflächenerneuerungen

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: april 2017

Verantwortlich: Susan Steiner, Birgit Lißner

text: Susan Steiner

dank einer aufmerksamen anwohnerin wurde die archäolo-
gische Bodenforschung informiert, als bei Leitungsneubau-
ten in der flucht der clarastrasse unter dem trottoirbereich 
ein flaches, unterirdisches Gewölbe aufgebrochen wurde. es 
handelte sich dabei um einen teil eines kanalsystems, mit 
dessen hilfe mindestens seit dem 13. Jahrhundert Wasser 
aus dem fluss Wiese über eine ca. 4 km lange Strecke ins 
kleinbasel geleitet wurde. (Abb. 15) im Laufe der Zeit wurde die-
ser sogenannte riehenteich, im unterschied zu den anlagen 
in Grossbasel auch kleinbasler teich genannt, in mehrere, 
unterschiedlich bezeichnete kanäle aufgeteilt, die alle in den 
rhein mündeten.
 Mit diesem künstlich angelegten fliessgewässer wur-
den Sägen, Mühlen, Walken, Schleifen und ähnliche gewerb-
liche anlagen angetrieben. das Wasser wurde aber auch dazu 
verwendet, um Pferde und – z. B. am Sägeteich vor dem rie-
hentor – Wäsche zu waschen oder Badestuben mit dem 
 nötigen rohstoff zu versorgen. ebenso diente es dazu, die 
angrenzenden Matten vor der Stadt zu bewässern33 oder 
flossholz aus dem Schwarzwald zu transportieren, was unter 
anderem den kleinbasler Sägereien zugutekam. 
 diese «teich» genannten kanäle waren zentral für die 
zunehmende und sich spezialisierende Gewerbetätigkeit im 
mittelalterlichen kleinbasel. das in die Stadt geleitete Was-
ser unterstützte aber auch den wirtschaftlichen aufschwung, 
der im 19. Jahrhundert die entwicklung Basels zum indust-
riestandort ermöglichte. die Vorläufer der chemischen 
 industrie waren in Basel Seidenfärbereien, die auf das nahe-
zu kalkfreie Wasser der Wiese angewiesen waren. die fär-
bereien nutzten die teich- und Strassenbachläufe auch als 
abwasserkanäle und setzten zur energiegewinnung dampf-
maschinen ein. für deren dampfkessel war ebenfalls kalk-
armes Wasser gefragt und bei der Stilllegung der kleinbasler 
teiche musste den bisherigen Wasserbezügern Wiese- Wasser 
durch eine eigens erstellte rohrleitung zugeführt werden.34 

Städtebauliche Veränderungen wie etwa die Verlegung des 
Badischen Bahnhofs führten dazu, dass teile des kanalsys-
tems eingedohlt werden mussten. darüber hinaus verloren 
die kanäle mit der Modernisierung des Gewerbes zunehmend 
ihre funktion und die zuletzt genutzten Bereiche wurden zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts stillgelegt. 
 das im claragraben angeschnittene Stück des Gewer-
bekanalsystems war ein teil des sogenannten haupt- oder 
Sägeteiches. nach bildlichen Quellen (etwa Matthäus Merian 
d. Ä.: kleinbasel von nordosten 1615 oder 1642, kleinbasel 
im Vogelschauplan)35 diente dieser abschnitt des kleinbasler 
teiches zunächst als teil der Stadtbefestigung und lief vor 
dem riehentor in einer scharfen rechtskurve abbiegend 
 aussen der Stadtmauer entlang bis ein paar Meter vor die 
heutige drahtzugstrasse, wo er mit dem später angelegten 
krummenteich vereinigt dem rhein zufloss. (Abb. 16)

 am «klaragraben» stand eine Walke, die nach 1774 
durch ein Wasserrad für eine tabak- und Gipsreibe ersetzt 
wurde. um 1865 musste das Wasserrad versetzt werden, 

Abb. 15 die rückseite der häuser an der riehenstrasse, Blick auf  
den riehenteich von der hammerstrasse aus. foto: StaBS neg 4092  
(fotoarchiv Wolf). 

Abb. 16 auf dem Merianplan ist links unten der riehenteich zu sehen,  
dessen kanal der Stadtmauer entlang und anschliessend zum rhein  
führt. Plan: Merianplan von norden, 1642. Bearbeitung: Peter von holzen.
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2017/17 
spALenVorstAdt (A) 46
Anlass: aushub für Mastfundamente

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: März bis april 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

der aushub von fundamentschächten für Masten neuer BVB-
oberleitungen im umfeld des Spalentors wurde durch die 
 archäologische Bodenforschung begleitet. aufgrund ihrer 
Lage im Bereich des Spalengottesackers, des ersten neuzeit-
lichen friedhofs ausserhalb der Stadtbefestigung, der zwi-
schen 1825 und 1868 belegt worden war,39 musste mit Grä-
bern gerechnet werden. es zeigte sich jedoch, dass der erste 
aushubbereich noch in die auffüllung des mittelalterlichen 
Befestigungsgrabens zu liegen kam. der zweite Schacht war 
komplett gestört; auch im dritten gab es keine hinweise auf 
Bestattungen. Stattdessen konnte die ecke einer kalkbruch-
steinmauer gefasst werden, die dem ehemaligen Gebäude 
des Polizeipostens Schönbeinstrasse 2 zugeordnet werden 
kann. dieser Bau wurde, nachdem der Spalenfriedhof bereits 
aufgegeben worden war, um 1875 vom architekten heinrich 
reese erstellt40 und in den 1960er Jahren abgebrochen.

denn zur erstellung des claragrabens wurde der teich über-
deckt. Überliefert ist ein Wasserwerk für eine Säge und 
 andere holzbearbeitungsmaschinen, die bis zur trocken-
legung des kanals 1917 an dieser Stelle genutzt wurden.36

 heute wird das Gewölbe aus grob zugehauenen kalk-
steinquadern bei der clarastrasse 78/82 als Leitungskanal 
verwendet. das kanalgewölbe ist über 4 m breit und mindes-
tens 2 m hoch noch stellenweise unter dem claragraben 
 erhalten. die kanalsohle ist mit Schutt gefüllt, so dass die 
exakte höhe des Gewerbekanals nicht festgestellt werden 
konnte. der kanal wurde eingemessen, um damit den genau-
en Verlauf des spätmittelalterlichen Bauwerkes unter dem 
claragraben festzuhalten. 

2017/16 
kohLenberg (A) 25–29
Anlass: BVB-Leitungsmasten

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: März bis Mai 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

am kohlenberg mussten fundamentgruben für abspann-
maste neuer BVB-fahrleitungen ausgehoben werden.37 da 
sie in unmittelbarer nähe zur kontermauer der inneren 
Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert zu liegen kamen, wur-
den die aushubarbeiten archäologisch begleitet. eine der drei 
fundamentgruben kam allerdings über einen bestehenden 
Leitungstunnel zu liegen, so dass dort keinerlei archäologi-
sche aufschlüsse mehr zu erwarten waren, was sich auch 
bestätigte. in den anderen beiden aushubschächten konnte 
die kontermauer der mittelalterlichen Stadtbefestigung 
ebenfalls nicht erfasst werden. hingegen trat in beiden 
Schächten ein kanal aus Sandsteinen mit deckplatten zu 
tage, der in die Verfüllung des einstigen Stadtgrabens einge-
baut worden war. nach einer historischen Plangrundlage aus 
dem 19. Jahrhundert38 handelt es sich um einen kanal, der 
beim Gebäude Leonhardskirchplatz 1 begann, aber haupt-
sächlich zur ableitung des oberflächenwassers vom kohlen-
berg gedient hatte. 
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2017/19 
unterer rheinweg (A) 64
Anlass: Leitungsbauten

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: april 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig

text: norbert Spichtig

ein Mitarbeiter der archäologischen Bodenforschung ent-
deckte in Leitungsgräben unterhalb des kopfes der Johanni-
terbrücke auf der kleinbasler Seite kalkbruchsteinmauern. 
in den bereits durch die Baufirma ausgehobenen Leitungs-
kanälen konnten zwei etwa parallel zum heutigen rheinufer 
verlaufende Mauern erfasst werden. das westlichere, zwei-
schalige Mauerwerk wies eine Breite von etwas mehr als 
 einem Meter auf, während die Mächtigkeit der in ungefähr 
1,3 m distanz parallel dazu verlaufenden Mauer nur etwa die 
hälfte betrug. aufgrund der Lage und der eher massiven aus-
prägung der ufernäheren Mauer ist nicht davon auszugehen, 
dass sie zu einem Gebäude gehört hatte. Vielmehr dürfte sie 
in Zusammenhang stehen mit einer im detail aufgrund des 
geringen ausschnitts nicht näher fassbaren uferbefestigung. 
Sie würde somit in erinnerung rufen, dass die aktuelle Situ-
ation des unteren rheinweges erst im 19. Jahrhundert durch 
aufschüttungen der einst eher flachen rheinuferzone ent-
standen ist. (Abb. 17) Zunächst war in den Jahren 1860–1861 in 
Zusammenhang mit dem Bau der kaserne eine Promenade 
zwischen Mittlerer Brücke und klingentalgraben angelegt 
worden. die Verlängerung bis über die dreirosenbrücke er-
folgte dann erst in den 1890er Jahren.41 

2017/22 
rebgAsse 23/25
Anlass: abbruch des Gebäudes und neubau

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: april bis Juli 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

das 1962 auf zwei langschmalen mittelalterlichen Parzellen 
errichtete Wohn- und Geschäftshaus rebgasse 23/25 wurde 
2017 rückgebaut, um einem neubau Platz zu machen.42 
 obschon das bestehende Gebäude bereits grossflächig un-
terkellert worden war, konnten sich dennoch in der südöst-
lichen Brandmauer und im einstigen Vorplatzbereich zur 
rebgasse hin frühere Baureste erhalten. (Abb. 18) im rückwär-
tigen Parzellenbereich an der Grenze zur nachbarliegen-
schaft rebgasse 27 liess sich eine neuzeitliche kellerwand 
mit konsolenauflagen für die Balkendecke feststellen. in der 
gassennäheren Zone, ebenfalls entlang des südöstlichen 
Parzellenrandes, konnte eine eher wenig sorgfältig errichte-
te Sandsteinmauer mit darüber ansetzendem Gewölbe, das 
komplett aus Backsteinen aufgebaut war, dokumentiert wer-
den. dieser rest wohl eines Gewölbekellers muss, obwohl er 
in die nachbarparzelle hineinragt, auch aufgrund von Ver-
putzresten zur Liegenschaft rebgasse 27 gehört haben. offen 
bleibt im Moment noch die zeitliche Verbindung mit einer auf 
der Parzellengrenze durch die denkmalpflege in der Brand-
mauer dokumentierten fachwerkkonstruktion mit mögli-
cherweise sekundärer ausfachung mit Backsteinen.

Abb. 17 auf der um 1812 entstandenen abbildung ist das kleinbasler ufer  
im Bereich des späteren rheinwegs noch unverbaut. Bild: achilles Benz,  
Basel und kleinbasel, von norden vom linken rheinufer aus, collection  
Gugelmann, Schweizerische nationalbibliothek.

Abb. 18 Von der historischen Bebauung konnten sich 
im Parzellenrandbereich keller- und fachwerkwand-
reste erhalten. foto: Birgit Lißner.
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2017/24 
FALknerstrAsse 5
Anlass: umbau und totalsanierung, Wohn- und Geschäftshaus

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: Mai bis august 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

die gesamte häuserzeile zwischen Streitgasse und rüden-
gasse auf der östlichen Seite der falknerstrasse wird von 
modernen Bauten eingenommen. archäologische untersu-
chungen waren bisher zumeist punktueller natur. die eindo-
lung des Birsigs und die erstellung der falknerstrasse im 
Jahre 1899 hatte die städtebauliche Situation für dieses Ge-
biet bereits recht früh tiefgreifend verändert, was entspre-
chend auch auswirkungen auf den Baubestand zeitigte. Was 
heute als pulsierende einkaufs- und Verbindungsstrasse 
 erscheint, war ursprünglich ein offener flussbereich. die 
beidseits anschliessende Bebauung vor der Überdeckung des 
Birsigs orientierte sich entsprechend an den dahinterliegen-
den erschliessungsstrassen bzw. -gassen. die früher rück-
wärtige Lage gegen den Birsig zu wurde für mindere Bauten, 
für hinterhäuser, aborte und als Gartenareal verwendet.43

 1924/25 erstellte der architekt hans Bernoulli an der 
falknerstrasse 5 ein neues, sechsgeschossiges Wohn- und 
Geschäftshaus mit repräsentativen Verkaufsräumen für die 
auf den handel mit Seidenprodukten spezialisierten firma 
Götschel.44 es orientierte sich nun auf die ab 1900 auch mit 
einer tramlinie erschlossene falknerstrasse. Bei der erstel-
lung des Gebäudes wurden insbesondere im nun rückwärti-
gen kellerbereich die meisten früheren Bauzeugnisse zer-
stört. aufgrund der topografischen Situation mit flachem oder 
leicht von der freie Strasse gegen den Birsig abfallendem 
terrain und anschliessender Böschung zum fluss hin, konn-
ten sich archäologische Befunde somit nur in der westlichen 
Gebäudehälfte erhalten. Soweit schon einschätzbar, handelt 
es sich ausschliesslich um neuzeitliche Strukturen.45 die 
 engen räumlichen Verhältnisse in dieser Zone bedingten für 
die totalsanierung und erweiterung des Wohn- und Ge-
schäftshauses einen Bauablauf in zahlreichen kleinteiligen 
etappen mit permanenter umlagerung des aushubmaterials.46 

dadurch ergaben sich immer nur eher punktuelle einblicke, 
was eine Übersicht und deutung der Strukturen stark 
 erschwerte. eine Gesamtsituation lässt sich somit nur an-
hand der dokumentation rekonstruieren. unter dem keller-
boden des Baus von 1925 traten zwei frühere Bodenniveaus 
zu tage. der obere Boden setzte sich aus roten, rechteckigen 
keramikplatten zusammen, die aufgrund der Stempelung 
durch die firma Passavant-iselin (Bâle) hergestellt worden 
waren. diese tonwarenfabrik war 1878 in allschwil gegrün-
det worden und produzierte bis 1976.47 historische Plan-
grundlagen zeigen, dass mit diesem Plattenboden ein kel-
lerbereich eines hinterhauses und ein Seitenflügel im innen-
hof ausstaffiert worden waren, an welchen im nordosten ein 
Vordergebäude anschloss. die Bebauung orientierte sich also 
noch an der ursprünglichen ausrichtung mit Zugang von der 
freie Strasse her.
 auf einem niveau, das beinahe einen Meter tiefer lag, 
trat ein zweiter, älterer keramikplattenboden zu tage. in der 
südöstlichen Gebäudeecke führten von ihm rechtwinklig zu 
einander angeordnete treppenstufen in eine Vertiefung. ob 
diese einst zu einem Mauerdurchlass zum Birsig führte, liess 
sich aufgrund der umbaumassnahmen Bernoullis an der 
kelleraussenmauer nicht mehr feststellen.48 reste von ein-
bauten in den Plattenboden deuten auf handwerkliche oder 
gewerbliche einrichtungen. ausserdem führte eine unter 
dem Boden vorhandene Sandsteinrinne abwässer direkt dem 
offenen Birsig zu. (Abb. 20) ein etwa in der Mitte des heutigen 
Gebäudes an seiner südwestlichen Längswand gefasster 
Sodbrunnen dürfte ebenfalls zu diesem Bauzustand gehören. 
der aus kalksteinen aufgebaute Brunnenkranz wurde nach 
auflassung dieser Wasserfassung mit einem Mühlstein 
 abgedeckt, der zuvor grob auf den knapp einen Meter im 
Lichte messenden Brunnenschacht zugerichtet worden war. 
(Abb. 19) auch wenn ein direkter anschluss zum oberen Platten-
boden nicht mehr vorhanden war, spricht das niveau 

Abb. 19 der neuzeitliche Brunnen wurde nach seiner aufgabe mit einem  
grob auf den randdurchmesser zugerichteten Mühlstein verschlossen.  
foto: norbert Spichtig.
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dieser abdeckung dafür, dass der Brunnen zu diesem Zeit-
punkt aufgegeben und überdeckt wurde.
 anhand der baubegleitenden archäologischen untersu-
chung, deren resultate noch durch die ergebnisse der Bau-
untersuchung der denkmalpflege erweitert werden muss, 
lässt sich die umwandlung eines zunächst rückwärtigen 
 Gebäudeteils am offenen Birsig, welcher auch zur ableitung 
von unrat diente, zu einem repräsentativen Wohn- und Ge-
schäftshauses nachvollziehen. Sein hauptzugang erfolgte 
nun von der auf der Überwölbung des flussbettes bis 1900 
fertiggestellten falknerstrasse her. Mit der kanalisierung 
des Birsigbettes wurden auch die zahlreichen abtritte und 
abwasserleitungen in den offenen fluss entfernt und damit 
eine permanente Seuchengefahr, die sich durch den starken 
Bevölkerungsanstieg im 19. Jahrhundert massiv erhöht hatte.

2017/25 
kAsernenstrAsse 23
Anlass: Sondierung

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Mai 2017

Verantwortlich: Marco Bernasconi, Birgit Lißner

text: Marco Bernasconi

anlässlich der geplanten neugestaltung des kirchenchors 
der 1293 geweihten klosterkirche klingental wurde im kir-
chenchor an der nordseite eine kleine Sondierfläche geöffnet. 
 dank der Grabungen 2000/3649 und vor allem der Gra-
bung 2000/45 konnten bereits einige Vorannahmen gemacht 
werden. aufgrund der 2000/4550 ex negativo festgestellten 
niveaus des Lettnerbereichs war davon auszugehen, dass der 
Boden des kirchenchors nicht mehr erhalten ist. er dürfte 
auf demselben niveau wie der heute bestehende Betonboden 
gelegen haben. Mit Grabbauten konnte in der aktuellen Gra-
bung jedoch gerechnet werden.
 direkt unter dem Betonboden lag eine schwache Bau-
schuttplanie sowie verlagerter Schwemmsand. die Struktu-
ren überdeckten einen verputzten schachtartigen Bau, der in 
der Machart an Gruftbauten des 13. bis 15. Jahrhundert er-
innert.51 die westliche Mauerkrone war mit einer Lage ton-
platten versehen, auf welchen eine flachgepresste Schicht 
grobgemagerter Mörtel lag. dieser Mörtel zeigte keinerlei 
fugenreste oder Steinnegative, was vermuten lässt, dass da-
rauf eine grössere Platte, vielleicht eine verlorene Grabplat-
te zu liegen kam, welche mit dem nicht mehr vorhandenen 
kirchenbodenniveau korrespondierte. nach ca. 1,3 m wurde 
die erdig-mörtelige Sohle des Schachts erreicht ohne auf 
eine intakte Bestattung gestossen zu sein. (Abb. 21) die Verfül-
lung enthielt mehrere verlagerte eisennägel und holz- und 
knochenreste sowie klosterzeitliche, bemalte fensterglas-
fragmente (Abb. 22) und reste von bemaltem Verputz. aufgrund 
des kleinen ausschnitts – weder eine östliche noch eine süd-
liche Schachtmauer wurden erreicht – muss vorerst offen 
bleiben, ob es sich tatsächlich um einen Grabbau oder aber 
um einen Schacht anderer funktion handelt. nach Westen 
dürfte sich ein weiterer Schacht anschliessen.

Abb. 20 auf der historischen abbildung ist gut erkenn-
bar, wie bei der Liegenschaft falknerstrasse 5  
(2. haus rechts) die abwässer in den offenen Birsig 
geleitet werden. foto: denkmalpflege Basel-Stadt.
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2017/26 
petersgAsse 46–48 
Anlass: einbau fernwärme

zeitstellung: Bronzezeit, Mittelalter

untersuchungsdauer: Juli bis dezember 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Susan Steiner, Margit dauner

text: Susan Steiner

im 13. Jahrhundert wurde die alte talstadt um den Basler 
fischmarkt zu eng und die Besiedlung zog sich hinauf auf den 
Peters- und nadelberg. ein prominentes Beispiel einer ty-
pisch spätmittelalterlichen hofanlage ist dabei der ca. 1335 
erbaute flachsländerhof.52 der hauptbau liegt nicht vorne an 
der Gasse, sondern zurückversetzt im hof.53 die lange hof-
einfahrt wird von zwei nebengebäuden gebildet. die iWB öff-
nete 2017 in dieser einfahrt einen Leitungsgraben, der be-
reits 50 bis 60 cm unter den Pflastersteinen einige keramik-
scherben enthielt. fünf fragmente aus gut gebrannter grau-
er keramik stammen aus dem 12./13. Jahrhundert, während 
der Grossteil der Scherben grob gemagert und schlechter 
gebrannt ist. eine randscherbe aus feingemagertem ton 
konnte einer einfachen, ursprünglich vermutlich bemalten 
Schale der Spätbronzezeit zugeordnet werden.54 der eher un-
regelmässige Brand und die Magerung der meisten Scherben 
passen ebenfalls in die Spätbronzezeit. die zahlreichen 
Scherben aus der kleinen fläche des Leitungsgrabens sind 
ein indiz für die existenz einer spätbronzezeitliche Siedlung. 
(Abb. 23) damit hätten sich am Petersberg nicht erst im Mittel-
alter, sondern bereits zwischen 800 und 1300 v. chr. im Be-
reich des flachländerhofes Menschen niedergelassen.
 die nächste fundstelle mit vermutlich bronzezeitlichen 
Scherben wurde 1981 rund 120 m nördlich im hof der Peters-
gasse 9 entdeckt. neben wenig römischen und einigen spät-
mittelalterlichen Scherben befanden sich zwei dutzend prä-
historische keramikfragmente ohne spezifische Merkmale 
im Graben der Burkhardschen Stadtmauer.55

Abb. 21 der im kirchenchor freigelegte gemauerte Schacht. foto:  
Birgit Lißner.

Abb. 22 eines der klosterzeitlich bemalten Glasfragmente, die aus der  
Verfüllung des Schachtes geborgen worden sind. foto: Philippe Saurbeck.

Abb. 23 die spätbronzezeitlichen keramikfragmente lassen vermuten,  
dass sich im Bereich der Petersgasse 46-48 bereits zu dieser Zeit Menschen  
niedergelassen hatten. foto: Philippe Saurbeck.
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2017/27 
kLingentALgrAben (A) 28
Anlass: Bau einer unterflur-trafostation

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Juni bis august 2017

Verantwortlich: Sven Billo, Margit dauner

text: Sven Billo

Bereits 2006 wurde in den Grünstreifen zwischen dem klin-
gentalgraben und den kasernengebäuden eine unterflur-
transformatorenstation eingebaut.56 im Sommer 2017 wurde 
nordöstlich eine weitere Station erstellt,57 bei der die Bau-
arbeiten ebenfalls archäologisch begleitet wurden. Wie er-
wartet lag die Baugrube zwischen den sogenannten «Graben-
wallmauern», die teil des auf dem Merianplan von 1615 
 abgebildeten kleinbasler Wehrsystems sind.58 als Graben-
wall wird ein ca. 7,5 m breiter Mauerring bezeichnet, welcher 
vor der eigentlichen Stadtmauer – welche unter der heutigen 
reithalle liegt – und vor dem 9,5 m breiten und 3,5 m tiefen 
Stadtgraben liegt. auf diesen Grabenwall folgte ein zweiter 
Graben ohne kontermauer, der dafür mit Wasser geflutet 
werden konnte. 
 die neue trafostation befindet sich zwischen den Mau-
ern des Grabenwalls. daher konnten während der Grabung 
jeweils die ehemals nicht sichtbaren Mauerinnenseiten 
 dokumentiert werden. die äussere Grabenwallmauer wurde 
während den Bauarbeiten als Grubensicherung im Boden be-
lassen. die reste der Mauer sind bis wenige Zentimeter  unter 
der trottoirkante erhalten geblieben. (Abb. 24)

 die Mauerbefunde von 2017 bestätigen die erkenntnis-
se von 2006: die innere Grabenwallmauer ist gegen die Gra-
benböschung gemauert und besteht fast ausschliesslich aus 
kieselwacken, zwischen denen der Mörtel hervorquillt. für 
die äussere Grabenwallmauer lassen sich hingegen vier Bau-
etappen unterscheiden: die untersten Lagen wurden in die 
Grube gemauert. darüber schliessen zwei etappen, die wohl 
in einer minimalen, fortlaufend aufgefüllten Baugrube ent-
standen sind. die oberste etappe lässt sich schliesslich durch 
eine regelmässige reihe Gerüstlöcher erkennen. diese Mau-
er besteht aus lagenhaften, mittelformatigen kalkbruch- und 
hausteinen. (Abb. 25)

 für den Bau des Grabenwalls schlägt christoph Matt 
eine datierung im kontext der Schlacht bei St. Jakob an der 
Birs von 1444 vor.59 dabei stützt er sich zum einen auf das 
verwendete Baumaterial, welches demjenigen der zwischen 
1361 und 1368 erbauten Äusseren Grossbasler Stadtmauer 
entspricht, zum andern auf einen eintrag in den städtischen 
Jahresrechnungen von 1443/44, die eine ausgabe für ein 
«bolwerg» vermerken.60

Abb. 24 ansicht der innenseite der Äusseren Grabenwallmauer, die sich  
direkt unter den trottoirrandsteinen des klingentalgrabens befindet.  
foto: Margit dauner.

Abb. 25 Schlussdokumentation der Äusseren Grabenwallmauer, die rechts  
im Bild zu erkennen ist. foto: Margit dauner.
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2017/28 
LeonhArdsgrAben 23
Anlass: fassadensanierung

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: Mai 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

Wegen ins Mauerwerk eindringender feuchtigkeit wurde auf 
der gesamten Breite der fassade des Gebäudes Leonhards-
graben 23 im fundamentbereich ein schmaler Graben von 
knapp 1,5 m tiefe ausgehoben. da Mauern angeschnitten und 
im aushub zusätzlich knochen gefunden wurden, meldete 
sich die Bauleitung bei der archäologischen Bodenforschung. 
im bereits ausgehobenen Graben konnte eine kalksteinmau-
er festgestellt werden, hinter die später die Wange des aktu-
ellen treppenabgangs ins Gebäude gestellt worden war. eine 
in geringer entfernung parallel zur hausfront verlaufende 
Backsteinmauer setzte stumpf an das kalksteinmauerwerk 
an, dürfte also jünger sein. Weiter zur nachbarliegenschaft 
nummer 21 hin konnte knapp der ansatz einer gewölbearti-
gen Backsteinkonstruktion erfasst werden. auch wenn der 
geringe ausschnitt des aufschlusses eine deutung der ver-
schiedenen Mauerteile nicht zulässt, so können sie doch zeit-
lich nicht nur anhand der Mauertechnik eingegrenzt werden. 
der heutige Garten liegt im Bereich des einstigen Grabens 
der inneren Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert. auch nach-
dem er seine fortifikatorische funktion eingebüsst hatte, 
blieb er noch lange offen. erst 1812 wurde der Stadtgraben 
aufgefüllt, worauf die damaligenz Besitzerinnen des Gebäu-
des heuberg 6, die Schwestern Salome (1770–1860) und anna 
katharina Staehelin (1771–1841), das hinterhaus (heute 
Leon hardsgraben 23) ausbauen und eine neue Laube anbrin-
gen liessen.61 damit sind die festgestellten Mauern sicher 
nach 1812 anzusetzen. 

2017/35
eLisAbethenstrAsse (A)
Anlass: Werkleitungsbauten

Zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Juni 2017 bis Sommer 2018

Verantwortlich: Sven Billo, Susan Steiner

text: Sven Billo

die Werkleitungsbauten an der elisabethenstrasse fanden im 
Bereich zweier bekannter archäologischer fundstellen statt: 
dem spätrömisch-frühmittelalterlichen Gräberfeld aeschen-
vorstadt und dem friedhof bei der alten elisabethenkapelle,62 
der um 1830 endgültig zugunsten des 1817 eröffneten elisa-
bethenfriedhofs im Bereich des heutigen de Wette-Schulhau-
ses aufgegeben wurde. die Wahrscheinlichkeit an der ecke 
Bankverein auf ausläufer des Gräberfeldes aeschenvorstadt 
zu stossen, war von Beginn an gering und tatsächlich kamen 
an dieser Stelle keine archäologischen Strukturen zu tage. 
 Wie erwartet wurden dagegen unter dem trottoir zwi-
schen der elisabethenkirche und der elisabethenstrasse 
zehn menschliche Skelette gefunden. (Abb. 26) diese bestätigen 
den bereits in der ausgrabung im Jahr 2006 gemachten Be-
fund eines sehr dicht belegten friedhofs.63 da ab Mai 2018 
auf der nordseite der elisabethenkirche eine kanalisations-
leitung erstellt wird, die sowohl den «alten St. elisabethen 
Gottesacker», als auch den westlich anschliessenden «alten 
Spital Gottesacker» tangiert, dürften erneut zahlreiche Be-
stattungen zum Vorschein kommen. ein ausführlicherer Be-
richt dieser Grabung ist daher für den Jahresbericht 2018 
vorgesehen.

Abb. 26 die reste eines Skelettes direkt unter der Mauer des ehemaligen 
Pfarrgartens der elisabethenkirche. foto: Birgit Lißner. 
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2017/36
unterer rheinweg 28 (kAserne)
Anlass: Bohrungen im Vorfeld zum geplanten umbau der kasernenanlage

zeitstellung: Mittelalter

untersuchungsdauer: august 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, kaan Memik, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

nach der Zustimmung der Basler Bevölkerung zum umbau 
der kasernenanlage wurden im Vorfeld der geplanten Sanie-
rungs- und umbauarbeiten an drei Stellen im kopfbau der 
kaserne Bohrungen durch die Planer initiiert.64 dabei hob 
man vor dem abtiefen der rotationskernbohrungen zunächst 
kleine Sondierflächen von knapp einem Meter tiefe aus. 
(Abb.  27) da die 1860–1865 durch den architekten Johann Jakob 
Stehlin d. J. (1826–1894) errichtete kaserne in das Gebiet der 
bedeutenden, im 13. Jahrhundert gegründeten klosteranlage 
klingental gebaut worden war, waren die arbeiten archäolo-
gisch zu begleiten. damit sollten allfällige Befunde unterhalb 
des aktuellen untergeschossbodens des kopfbaus sicherge-
stellt und angaben zur erhaltungs- und topografischen Situa-
tion gewonnen werden.
 im südlichsten Schnitt bzw. der nach unten anschlies-
senden Bohrung konnten unterhalb des modernen Bodens 
verschiedene auffüllschichten erfasst werden. ab etwa 
248,10 m ü. M. folgten natürliche, siltige Sande und kiese. im 
zweiten Schnitt etwa in der Mittelachse des kopfbaus trat 
eine Südost-nordwest orientierte, also rechtwinklig zur 
Längsachse des kasernenbaus ausgerichtete, mindestens 
66 cm breite Mauer aus kalkbruchsteinen und Geröllen zu 
tage. Möglicherweise steht sie mit der Wohnung der Priorin 
bzw. Äbtissin des dominikanerinnenklosters in Zusammen-
hang, die etwa an der Stelle zu lokalisieren sein dürfte.65  der 
Übergang von den anthropogenen zu den natürlichen Schich-
ten konnte an der Stelle bei ca. 247,70 m ü. M. festgestellt 
werden. ein zum Mauerwerk zugehöriges Gehniveau oder gar 
einen Boden liess sich allerdings nicht nachweisen. in der 
dritten und nördlichsten Sondierfläche konnte als zentraler 
Befund die ecke einer Grube gefasst werden, deren Sohle und 
Wandung massive Brandrötung aufwies. (Abb. 28) die Verfüllung 
enthielt zahlreiche, oft verschlackte und verbrannte kalk -
stei ne, die grosser hitze ausgesetzt gewesen sein müssen. 

 es liegt die Vermutung nahe, dass es sich um reste einer 
handwerklichen einrichtung, möglicherweise zur herstel-
lung von Branntkalk, handelt. aus Branntkalk hergestellter 
Mörtel wurde jedenfalls in grossen Mengen nicht nur für die 
klosteranlage, sondern auch für die das ganze klosterareal 
umfassende und von den klingentalerinnen finanzierte Stadt-
mauererweiterung von 1278 benötigt. allerdings verwehrt 
vorerst auch hier der geringe ausschnitt der Sondierflächen 
eine genauere einordnung. die punktuellen einblicke haben 
jedoch gezeigt, dass auch unterhalb des kopfbauunterge-
schosses der kaserne mit älteren Strukturen zu rechnen ist. 
die erhaltungssituation scheint allerdings lokal stark zu va-
riieren, reichten im letzten Schnitt die natürlichen Sande 
doch bis auf ein niveau von 248,90 m ü. M.

Abb. 27 archäologische untersuchung eines Schachtes, in dem danach  
eine Bohrung abgetieft wurde. foto: Birgit Lißner. 

Abb. 28 die massive rötliche Verfärbung der Grubenwand und -sohle in der 
ecke ist die folge einer massiven hitzeeinwirkung. die Grube wurde mögli-
cherweise zur herstellung von Branntkalk verwendet. foto: Birgit Lißner.
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2017/37 
wettsteinALLee (A)
Anlass: Werkleitungs- und Strassenbau

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: Juni bis September 2017 

Verantwortlich: Sven Billo

text: Sven Billo

an der Wettsteinallee wurde 2017 zwischen rheinfelderstras-
se und riehenring ein grossflächiger, koordinierter Werklei-
tungs- und Strassenbau realisiert. der Bereich der Wett-
steinallee liegt ausserhalb der mittelalterlichen Stadtmau-
ern, war bis ins 19. Jahrhundert nur spärlich überbaut und 
gehörte oft zum rückwärtigen Gartenbereich verschiedener, 
an der riehenstrasse gelegener Landhäuser der Basler 
oberschicht.66 im Verlauf der zweiten hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurde mit dem Bau der heutigen Wettsteinallee begon-
nen. der abschnitt zwischen Wettsteinplatz und riehenring 
hiess zu diesem Zeitpunkt noch röthelerstrasse und später 
rötlerstrasse. die kalkbruchstein-Pflästerung dieser Stras-
se befindet sich fast durchgehend etwa 30 Zentimeter unter 
dem aktuellen Strassenbelag. (Abb. 29) 1915 wurde die Strassen-
achse amtlich Wettsteinallee getauft. der Strassenname röt-
telerstrasse wurde 1933 für eine Querstrasse im hirzbrun-
nenquartier wiederverwendet.67 im Zuge der aktuellen Bau-
arbeiten wurde die alte Pflästerung grossflächig komplett 
entfernt.

2017/38 
st. ALbAn-AnLAge (A) 26
Anlass: Werkleitungsbauten

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: Juli 2017

Verantwortlich: Sven Billo

text: Sven Billo

Bei Werkleitungsarbeiten an der ecke St. alban-anlage / en-
gelgasse kam ein Mauerfundament aus kalk- und Sand-
bruchsteinen zu tage.68 (Abb. 30) darauf aufgesetzt sind moder-
ne Stellplatten, die den parzellenseitigen trottoirrand bilden. 
Bei der Mauer handelt es sich um eine auf dem Löffelplan 
von 1862 verzeichnete Gartenmauer aus dem 19. Jahrhun-
dert.69

Abb. 29 Blick entlang der Wettsteinallee in richtung Wettsteinplatz. am  
linken rand ist noch die Pflästerung der alten röthelerstrasse erkennbar. 
foto: Sven Billo. 

Abb. 30 ansicht des freigelegten Gartenmauerfunda-
ments. foto: Sven Billo. 
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2017/43 
st. ALbAn-VorstAdt 56
Anlass: umbau hinterhaus

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: oktober 2017

Verantwortlich: Sven Billo

text: Sven Billo

die umbauarbeiten an der St. alban-Vorstadt 56 erforderten 
zwei Bodeneingriffe. Zum einen für einen kanalisationsan-
schluss, zum anderen für das fundament eines neuen Stütz-
pfeilers.70 da die Linie der St. alban-Vorstadt Mauer durch die 
Parzelle verläuft und im umfeld römische Brandgräber 71 ge-
funden wurden, war eine Baubegleitung notwendig. dabei 
konnte die aussenseite einer in die Baugrube gesetzten kel-
lermauer beobachtet werden. eine untersuchung war auf-
grund der bereits erfolgten Spriessung nicht möglich. 

2017/45
spiegeLgAsse 12 (umis)
Anlass: uMiS (umbau und instandsetzung Spiegelhof)

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: dezember 2017 bis dezember 2018

Verantwortlich: Simon Graber, Sven Billo, Margit dauner

text: Sven Billo, Simon Graber

der Bau der neuen einsatzzentrale im Spiegelhof macht eine 
von dezember 2017 bis ende 2018 dauernde Grossgrabung 
nötig. die Sonderstellung der ausgrabungskampagne grün-
det hauptsächlich auf den Befunden und funden, die 1937–
1939 beim Bau des Spiegelhofs zu tage kamen. die delega-
tion für das alte Basel 72 unter der führung von rudolf Laur-
Belart, assistent am historischen Museum Basel, entdeckte 
damals mehrere hölzerne hausgrundrisse, sowie zahlreiche 
Lederreste aus der Zeit der ottonen und Salier (10. bis 12. 
Jahrhundert). die ausgrabungen fanden unter der techni-
schen Leitung des architekten august haas statt. die erhal-
tung solcher organischer Materialien ist in der archäologie 
und speziell in der Stadtkernarchäologie sehr selten und nur 
im Bereich des Grundwassers möglich. dank den fortschrit-
ten, die seit den 1930er Jahren insbesondere in der natur-

wissenschaftlichen archäologie (z. B. dendrochronologie und 
archäobiologie) gemachte wurden sind neue erkenntnisse u. 
a. bezüglich ernährung, umwelt- und klimageschichte zu er-
warten.
 im dezember 2017 konnte mit dem abbruch der Boden-
platte und dem Voraushub begonnen werden.73 (Abb. 31) dabei 
kamen bereits Mauerreste, teile eines Mörtelgussbodens 
und ein in diesen Boden eingelassenes Sandsteinbecken zu 
tage. (Abb. 32) die Befunde gehören grösstenteils zum soge-
nannten «haus zum Brunnen», welches im Spätmittelalter 
eine trinkstube der Basler Patrizier war, bevor es im 19. 
Jahrhundert – nach einigen Jahren der nutzung als Privat-
haus – zu einem Brausebad umgebaut wurde. 1918 kaufte die 
einwohnergemeinde der Stadt Basel die Liegenschaft und 
1937 wurde das haus für den Bau des Spiegelhofs abgebro-
chen.74 einen ausführlicheren Bericht zum Projekt bietet die 
coverstory des vorliegenden Jahresberichtes (S. 79–115). 

Abb. 31 der Voraushub in der ehemaligen autoeinstellhalle der kantons-
polizei hat im dezember 2017 begonnen. foto: Sven Billo. 

Abb. 32 Bereits bei der ersten Sondage wurden ein Mörtelboden sowie ein 
Viertel eines Sandsteinbeckens entdeckt. foto: Sven Billo.
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2017/3
VoLtAmAtte (A)
Anlass: Schulhausprovisorium

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: Januar bis März 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Margit dauner

text: norbert Spichtig

Wegen der Zunahme der Schülerzahlen und Veränderungen 
im Schulsystem, die zu einem erhöhten Platzbedarf führen, 
wurde für das Äussere St. Johann bis zur errichtung eines 
neubaus im Gebiet Lysbüchel ein Schulhausprovisorium für 
drei Jahre benötigt. nach der evaluierung verschiedener Lo-
kalitäten legte der regierungsrat des kantons Basel-Stadt 
die Voltamatte als einzigen geeigneten Standort fest. die in 
Leichtbauweise erstellten Schulhausbauten benötigten ne-
ben einer stabilen fundamentzone diverse Leitungsan-
schlüsse, so dass Bodeneingriffe unvermeidlich waren. aus-
serdem sah das ursprüngliche Projekt für die Bauplatzin-
stallationen grossflächige abhumusierungen vor. ein grosser 
teil der fläche für das Provisorium liegt jedoch im Bereich 
der jüngerlatènezeitlichen fundstelle Basel-Gasfabrik. der 
regierungsrat hatte den ostteil der Voltamatte im Jahre 2007 
unter denkmalschutz gestellt, weil in dieser Zone der wahr-
scheinlich letzte zusammenhängende, grossflächig erhalte-
ne Bereich der Siedlung vorhanden ist. da der eröffnungs-
termin durch den Beginn des Schuljahres gegeben war, 
musste unter grossem Zeitdruck mit dem federführenden er-
ziehungsdepartement und dem architekten eine Lösung 
 gefunden werden, die möglichst alle anforderungen abdeckt, 
aber keine notgrabung über hunderte von Quadratmetern 
bedingte. durch aufschüttungen unter der fundamentplatte 
und dem entsprechenden anheben der Schulhausbauten auf 
das niveau der bestehenden Wege in der randzone der Volta-

matte, durch das Verlegen von Leitungen in archäologisch 
weniger sensible Zonen und dank eines veränderten Bauvor-
gangs konnte dies erreicht werden.75 dennoch mussten eini-
ge Bodeneingriffe, welche die modernen aufschüttungen 
durchschlugen, baubegleitend archäologisch untersucht 
werden. (Abb. 33) aufgrund früherer aufschlüsse liess sich be-
reits vorgängig ein dreidimensionales Modell der natürlichen 
kiesoberfläche berechnen, das ein leicht ansteigendes ter-
rain gegen die elsässerstrasse hin zeigt. die aus archäologi-
scher Sicht massgeblichen aushubarbeiten waren entlang 
der nördlichen und westlichen Voltamattengrenze geplant 
und damit in Bereichen, wo weitgehend von einer natürlichen 
kieshochzone ausgegangen werden darf. erfahrungsgemäss 
ist hier die ursprüngliche Lehmüberdeckung eher gering-
mächtig ausgeprägt, so dass die neuzeitliche Bodenbearbei-
tung zumeist effekte bis auf den anstehenden kies bewirkte. 
deshalb konnte in der regel der maschinelle aushub bis auf 
die oberfläche des natürlichen kieses erfolgen, die anschlies-
send gereinigte oberfläche wurde nach Strukturen, die in den 
natürlichen untergrund eingegraben worden waren, geprüft 
und adäquat dokumentiert. Soweit datierbar, liegen nur neu-
zeitliche, gräbchenartige Befunde sowie Pfostengruben vor. 
auch wenn der geringe ausschnitt der Leitungsgräben keine 
rekonstruktion von Gebäudegrundrissen zulässt, so deuten 
die Strukturen wiederum darauf hin, dass entlang der elsäs-
serstrasse mit einer Bebauung in der neuzeit zu rechnen ist, 
die auf historischen Plangrundlagen so nicht erfasst werden 
kann.

gAsFAbrik

Abb. 33 Begleitung des maschinellen aushubs eines Leitungsgrabens im 
randbereich der Voltamatte. foto: Margit dauner. 
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kosten wollte man durch den Verkauf der neu innerhalb der 
Stadtmauern liegenden Bauplätze decken.81 ausschlagge-
bend waren aber wohl vor allem Gründe der inneren und Äus-
seren Sicherheit: die Polizeiarbeit war auf das Gebiet intra 
muros ausgerichtet und nur knapp ein Jahrzehnt nach der 
kantons trennung war Basel noch nicht bereit, den Schutz der 
Stadtmauern aufzugeben.82 So musste die eisenbahn bei der 
einfahrt in die Stadt zuerst eine holzbrücke, die über den 
Graben führte, und das von Melchior Berri entworfene «ei-
senbahn thor» passieren. Letzteres wurde jede nacht ver-
schlossen. diese Sicherheitsvorkehrungen dauerten nur 15 
Jahre und ab 1860 fuhren die Züge nach frankreich ab dem 
neuen centralbahnhof.
 das jüngste Basler festungswerk hatte nur gut 30 Jah-
re Bestand. Zwischen 1874 und 1877 wurden die Wälle abge-
tragen, die Mauern wo nötig geschleift und die Gräben ver-
füllt. auf dem Gelände des Bahnhofs war bereits zehn Jahre 
zuvor die heute nicht mehr existierende Strafanstalt Schälle-
mätteli entstanden.

2016/29
kLingeLbergstrAsse 48
Anlass: rückbau frauenspital

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: oktober 2016 bis oktober 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Sven Billo, Birgit Lißner, Margit dauner, 
christian Stegmüller

text: Sven Billo

nach dem bereits 2016 beim rückbau des frauenspitals ein 
Sodbrunnen sowie über erdankerbohrungen die kontermau-
er der Äusseren Stadtmauer gefasst werden konnten, wurde 
2017 wie erwartet die sogenannte eisenbahnmauer freige-
legt.76 dabei konnte ein abschnitt der Mauer auf rund 60 m 
Länge und 6 m tiefe dokumentiert werden, bevor er im Zuge 
der Bauarbeiten endgültig abgebrochen werden musste.77 an 
der oberkante war die Mauer 1,4 m und im Bereich des Mau-
erfusses bis zu 3 m stark. die Mauer besteht aus kalk- und 
Sandsteinen, die als hau- und Bruchsteine lagenhaft gesetzt 
wurden. (Abb. 34, Abb. 35) dies bestätigt die erkenntnisse früherer 
aufschlüsse.78 neben der eigentlichen Stadtmauer bestand 
das festungswerk aus einem erdwall, dem sogenannten ka-
nonenwall, der entlang der Mauern aufgeschüttet war, sowie 
einem Graben mit kontermauer.
 diese letzte erweiterung der Basler Stadtmauer war 
nötig geworden, als 1843/44 die Bahnlinie der «compagnie 
du chemin de fer de Strasbourg à Bâle» von Saint-Louis nach 
Basel verlängert und in Basel 1845 der erste Bahnhof der 
Schweiz eingeweiht wurde. Zuvor war über drei Jahre lang 
politisch abgewogen worden, ob dieser intra oder extra muros 
errichtet werden soll. Gegen einen Bahnhof ausserhalb der 
Mauern sprachen Bedenken der inneren und Äusseren 
 Sicherheit des Stadtkantons. So wurde etwa befürchtet, die 
unweigerlich entstehenden Wirtshäuser, Wohnungen und 
sonstigen Gewerbebetriebe wären nur schwer von der Si-
cherheits-, Sittlichkeits- und Gewerbepolizei zu kontrollieren. 
 Zudem vergrössere ein Bahnhof innerhalb der Mauern «die 
Gefahr einer militärischen oder tumultuarischen ueberrum-
pelung».79

 Schliesslich entschloss sich der Grosse rat dazu, die 
Stadtmauern im Bereich des St. Johann-Quartiers für ca. 
240 000 franken80 erweitern zu lassen. etwa die hälfte dieser 

Aussenbezirke /  
bettingen / riehen

Abb. 34 die innenseite der eisenbahnmauer im fundamentbereich.  
foto: Philippe Saurbeck. 

Abb. 35 Blick entlang der eisenbahnmauer in richtung Biozentrum der  
universität Basel. foto: Sven Billo.
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2016/31 
spitALstrAsse (A) 51
Anlass: Leitungsbauten und oberflächengestaltung

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: oktober 2016 bis Januar 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig

text: norbert Spichtig

in Zusammenhang mit Leitungsbauten und der anschliessen-
den oberflächenerneuerung wurden in der Spitalstrasse und 
am rande der Pestalozzistrasse an drei Stellen Mauerauf-
schlüsse dokumentiert, die Zeugnisse einer fundamentalen 
Veränderung im modernen wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Leben Basels darstellen: dem Beginn des eisenbahn-
zeitalters in der Schweiz. (Abb. 36) auch wenn die beiden in ge-
ringem abstand zueinander verlaufenden Mauerzüge am 
nordwestlichen rand des einstigen Schällemätteli-areals 
nicht sicher mit Gleisanlagen in Verbindung gebracht werden 
können, liegen sie zumindest innerhalb eines nebengebäu-
des des ersten Bahnhofs auf Schweizer Boden. dieser setzte 
sich nicht nur aus Bahnsteighalle und Stationsgebäude zu-
sammen, sondern wies auch Güterschuppen sowie Lokomo-
tiv- und Wagenremisen auf. Während die umfangreiche infra-
struktur von der französischen eisenbahngesellschaft 
 finanziert werden musste, bezahlte und baute die Stadt Basel 
1844/45 die Verlegung des noch bestehenden mittelalterli-
chen Mauerrings nach aussen um den neuen Bahnhof her-
um.83 Von diesem festungsbauwerk, das mit einem allnächt-
lich zu verschliessenden repräsentativen tor versehen war, 
konnten in der Spitalstrasse in einem Leitungsgraben die 
massive eisenbahnstadtmauer und die kontermauer (Abb. 37) 

dokumentiert werden, welche den einst vorgelagerten, fast 
14 Meter breiten Graben begrenzten. noch in der Mitte des 
19. Jahrhunderts wollte man also nicht auf die Schutz- und 
kontrollfunktion eines geschlossenen Mauerrings verzichten. 
Paradoxerweise führte die nur 15 Jahre später durchgeführ-
te Verlegung des Bahnhofs an den centralbahnplatz und der 
ausbau der eisenbahn nicht unwesentlich dazu bei, dass in 
den 1860er Jahren der zunehmend als einengend empfun-
dene Mauergürtel in kurzer Zeit geschleift wurde.

Abb. 36 der Mählyplan von 1847 zeigt die einrichtung des ersten Bahnhofs  
auf Schweizer Boden sowie die extra erstellte erweiterung der Stadtbefesti-
gung. Plan: ausschnitt aus dem Mählyplan von 1847. 

Abb. 37 Blick auf die rückfront der zur eisenbahnstadtmauer gehörenden  
kontermauer. foto: christian Stegmüller.
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2017/8
tschudi-pArk (A)
Anlass: rammkern- und rammsondierungen

zeitstellung: Geologischer Befund

untersuchungsdauer: Januar 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Margit dauner

text: norbert Spichtig

als Vorabklärung für ein geplantes unterirdisches Parking im 
Bereich des tschudi-Parks führte das Geotechnische institut 
Basel rammkern- und rammsondierungen aus. Bei der ers-
ten Methode werden durch das einrammen eines dünnen Me-
tallrohrs erdmaterialien geborgen, bei rammsondierungen 
dagegen wird nur die eindringtiefe einer normierten Sonde 
je Schlag erfasst. dies ergibt informationen u. a. zur festig-
keit der Sedimente. da unter der heutigen Parkanlage die ab 
1361/62 erbaute Äussere Stadtmauer verläuft, die insgesamt 
eine Länge von 4,1 km aufwies, wurden die geotechnischen 
arbeiten archäologisch begleitet. im hinblick auf die reali-
sierung des geplanten Parkings interessierten einerseits 
aussagen zur tiefe des Befestigungsgrabens, andererseits 
zur erhaltungssituation ausserhalb des mittelalterlichen 
Wehrgrabens. die interpretation und kartierung der Sondie-
rungen lässt deutlich den Bereich des Grabens hervortreten. 
der Übergang von künstlich eingebrachten Sedimenten zum 
natürlichen terrain scheint dort zwischen etwa 5 m und 7 m 
unter der heutigen oberfläche zu liegen. ob die recht grossen 
niveauunterschiede tatsächliche Veränderungen im Sohlen-
bereich des Grabens anzeigen oder durch methodische 
Schwierigkeiten der Sondierungen bedingt sind, lässt sich 
vorderhand nicht klären. im Vorfeld des mittelalterlichen 
 Befestigungswerks lässt sich dagegen der Übergang zu den 
natürlichen horizonten bereits in gut 1 m bis über 2 m tiefe 
unter der heutigen oberfläche vermuten. auch hier dürfen 
die tiefenangaben nur als approximative Werte aufgefasst 
werden. dennoch bilden sie u. a. bedeutende Grundlagen für 
eine allfällige archäologische untersuchung im Vorfeld der 
errichtung des geplanten Parkhauses.

2017/9
in zwöLF JuchArten
Anlass: oberflächenfunde

zeitstellung: neolithikum, neuzeit

untersuchungsdauer: 2001 bis 2005, Übergabe 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig

text: norbert Spichtig

in den Jahren 2001 bis 2005 sammelte der freiwillige Mitar-
beiter Georges Sprecher der kantonsarchäologie Baselland 
auf dem Bruderholz im Gebiet Zwölf Jucharte oberflächen-
funde auf. Wie sich später herausstellte, liegt die fundstelle 
auf dem Gebiet des kantons Basel-Stadt. deshalb kamen die 
funde im Berichtsjahr zur archäologischen Bodenforschung 
als zuständiger fachstelle.84 unter den 54 funden machen 
40 Silices die hauptmenge aus. darunter sind u. a. Pfeilspit-
zen, kratzer, Stichel sowie ein kern, klingen, abschläge und 
absplisse nachweisbar. ausserdem liegt eine Beilklinge aus 
felsgestein vor.85 (Abb. 38) Sie dürften eine neolithische frei-
landstation belegen, die bisher nicht bekannt war. der nächst-
liegende, neolithische einzelfund 86 auf baselstädtischem Bo-
den ist über einen halben kilometer entfernt. ergänzt wird 
das fundensemble durch einzelne Scherben sowie einen 
flintenstein neuzeitlicher datierung.

Abb. 38 eine Beilklinge aus felsgestein und mehrere Pfeilspitzen aus der 
fundstelle Zwölf Jucharte. foto: Philippe Saurbeck.
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2017/10
neuweiLerstrAsse 7/9
Anlass: abriss und neuüberbauung mit einstellhalle

zeitstellung: Zeit unbestimmt 

untersuchungsdauer: februar bis Mai 2017

Verantwortlich: Susan Steiner

text: Susan Steiner

im neubad, einem aussenquartier im Westen von Basel, wur-
de eine prähistorische feuerstelle entdeckt. im Profil der 
Baugrube zeichnete sich im gelblichen Lehm ein dunkler ho-
rizont ab, der an der Basis einen rötlich braunen Bereich von 
etwa 40 cm durchmesser mit starker holzkohlenkonzentra-
tion aufwies. (Abb. 39) Zu beiden Seiten dieser verbrannten res-
te lagen jeweils grosse Steine, die ebenfalls feuerspuren, 
aber keinerlei hinweise auf eine Bearbeitung zeigten. unter-
halb eines brandgeröteten Steines kamen etwa ein dutzend 
kleiner, vom Brand aufgeblähter Scherben zutage, die leider 
so unspezifisch sind, dass sie lediglich als vorrömisch datiert 
werden können. an der gleichen Stelle wurden auch drei 
holzkohleartige fragmente geborgen, die wie bearbeitete 
Lignit fragmente aussahen. die sorgfältige reinigung der Stü-
cke hat gezeigt, dass es sich eher um holzkohlereste als um 
Xylit oder Lignit handelt, da die holzstruktur noch gut er-
kennbar ist und nicht glänzend aussieht.87 auch die vermu-
tete Bearbeitung der Stücke konnte nicht bestätigt werden. 
um die feuerstelle im nachhinein zeitlich einordnen zu kön-
nen, wurden holzkohleproben für eine c14-datierung ent-
nommen. 

2017/30
mALzgAsse / LAutengArtenstrAsse (A)
Anlass: Werkleitungs- und Strassenbau

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Juni 2017 bis april 2018

Verantwortlich: Sven Billo, Susan Steiner, Birgit Lißner

text: Susan Steiner, Sven Billo

die Malzgasse liegt östlich des Münsterhügels in der St. al-
ban-Vorstadt. das Quartier erhielt seinen namen vom nahe 
gelegenen kloster St. alban, das im 11. Jahrhundert gegrün-
det wurde. Spätestens im 13. Jahrhundert war die St. alban-
Vorstadt, die bis zum Bau der Äusseren Stadtmauer ende des 
14. Jahrhunderts vor den toren der Stadt lag, besiedelt.  in 
früheren untersuchungen konnte eine Vorstadtbefestigung 
nachgewiesen werden, die auch einen kleinen Bereich der 
heutigen Malzgasse einbezog. in der aktuellen ausgrabung 
liess sich in drei der zahlreichen kleinen flächen, die für die 
Leitungserneuerungen aufgegraben und archäologisch 
 untersucht wurden,88 etwa strassenmittig eine rund 80 cm 
breite Mauer fassen. aufgrund der Lage und Mächtigkeit han-
delt es sich dabei eher um teile der Vorstadtbefestigung als 
um reste der spätmittelalterliche Bebauung. da 2018 für die 
oberflächenerneuerung der gesamte Strassenbereich geöff-
net wird, besteht die chance, die frage nach dem genauen 
Verlauf der Vorstadtbefestigung noch klären zu können. im 
Bereich des trottoirs konnten spätmittelalterliche und früh-
neuzeitliche kellermauern und vereinzelt auch kellerböden 
dokumentiert werden, die wegen einer rückversetzung von 
häusern unter dem Gehwegbereich erhalten geblieben waren.
 nahe der einmündung der Malzgasse in die St. alban-
Vorstadt wurde ein Sodbrunnen entdeckt. der runde Brunnen 
bestand aus grossen Sandsteinen im Mörtelverband und 
hatte  einen innendurchmesser von einem Meter. die Brun-
nensohle wurde mit dem Leitungsgraben nicht erreicht. karl 
huber erwähnt in einem Beitrag zur Geschichte der Basler 
Wasserversorgung einen Brunnen beim ehemaligen St. Bri-
gitta-tor an der Malzgasse,89 der mit einem kübelaufzug aus-
gerüstet gewesen sein soll.90 auf dem Merianplan von 

Abb. 39 die Baustellenübersicht zeigt einen Lehmblock in der Mitte.  
hier wurde die feuerstelle entdeckt. foto: Susan Steiner.
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1615 ist an dieser hausecke ein niedriges Gemäuer einge-
zeichnet, das unter umständen in einem Zusammenhang mit 
diesem Brunnen stehen könnte. (Abb. 40) 1854 wurde der Brun-
nen von der Strassenmündung entfernt und in die nische 
beim knick in der Malzgasse versetzt, wo er die anwohner 
mit trinkwasser versorgte. ebenfalls aus verkehrstechni-
schen Gründen wurde 1914 die linke Wand der nische abge-
brochen und durch eine Säule ersetzt.91 (Abb. 42) unter dem 
trottoirbereich konnten zudem mehrfach kanäle aus Sand-
stein gefasst werden. Sie dienten der ableitung des dachwas-
sers unter dem gepflasterten Strassenbelag zur Strassen-
mitte und sind jünger als die spätmittelalterlichen häuser an 
der Malzgasse. nach 1900 wurden diese Sandsteinkanäle 
durch moderne Leitungsrohre ersetzt, die häufig direkt über 
den alten kanälen eingebaut wurden. 
 nahe der Malzgasse und vor allem beidseits der an-
schliessenden St. alban-Vorstadt waren bei früheren umbau-
ten einige römische Gräber entdeckt worden, die – wie üblich 
für die römische Zeit – an der Strasse lagen, die aus der Sied-
lung hinaus führte. in der Baustelle an der Malzgasse kamen 
aber keine weiteren Gräber zutage. dies ist u. a. damit zu er-
klären, dass das niveau des Strassen- und Leitungsbaus bis 
auf wenige tiefere eingriffe oberhalb der früher  entdeckten 
Gräber lag.
 an der Lautengartenstrasse wurden im Leitungstras-
see bei der hausnummer 10 fundamentreste aus behauenen 
tuffsteinen und einer Zementplatte aufgedeckt. diese gehö-
ren vermutlich zu einer Grotte mit einem sechs- bis achtecki-
gen Grundriss. Seit dem 18. Jahrhundert war dieser Bereich 
Bestandteil der Gartenanlage des Württembergerhofs, an 
dessen Stelle heute das kunstmuseum steht. im auftrag des 
Seidenbandfabrikanten Johann rudolf forcart-Weiss (1749–
1834) gestaltete der französische Bildhauer und architekt au-
bert Parent (1753–1835) in den 1790er Jahren die Gartenan-
lage neu. dabei legte u. a. eine «romantische Grotte» an, für 
die er Spolien aus augusta raurica verwendete.92 (Abb. 41) frag-
mente von Muscheln und tropfsteinen, sowie ein Plan aus 
dem Staatsarchiv Basel-Stadt 93 bestätigen die identifizierung 
des Befundes. der Garten gehörte in der ersten hälfte des 19. 
Jahrhunderts zu den Sehenswürdigkeiten von Basel und zog 
ein internationales Publikum an.94 der abbruch der Grotte 
1908 wurde durch karl Stehlin begleitet, der sämtliche römi-
schen Bauelemente auflistete.95

Abb. 40 auf dem Merianplan ist direkt neben dem sogenannten St. Brigitta-
tor eine kleine Mauer zu sehen, die ev. im Zusammenhang mit  
dem aufgefundenen Brunnen steht. Plan: Merianplan von Süden, 1615. 

Abb. 41 Bei der im 18. Jahrhundert im auftrag des Seidenfabrikanten rudolf 
focart-Weiss gebauten «romantische Grotte» in der Gartenanlage des  
Württembergerhofes wurden Spolien aus augusta raurica verwendet.  
foto: denkmalpflege Basel-Stadt.

Abb. 42 einmessen und dokumentieren der Grabungsfläche beim heutigen 
Brunnen in der Malzgasse. foto: Birgit Lißner.
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2017/32 
zum bischoFstein 2, 4, 10
Anlass: Materialersatz, aushub für roche Bau 008 und 011

zeitstellung: Mittelalter, neuzeit

untersuchungsdauer: Juni bis november 2017

Verantwortlich: Sven Billo

text: Sven Billo

für den neubau der Büro- und Servicegebäude Bau 8 und 11 
der hoffmann-La roche aG waren im Bereich der Liegen-
schaften Zum Bischofstein 2, 4, 10 mehrere Bodeneingriffe 
nötig. diese wurden archäologisch begleitet,96 da im Bereich 
des roche areals bei früheren Grabungen mehrere früh- und 
ev. mittellatènezeitliche Gräber 97 sowie frühmittelalterliche 
Plattengräber 98 aufgedeckt worden waren. rund 50 cm unter 
dem heutigen Strassenniveau kamen vereinzelt tierknochen, 
eisenfragmente (nägel, evtl. hufnägel), keramikfragmente 
aus dem 15. bis 19. Jahrhundert und ein Mühlsteinfragment 
zum Vorschein. die Streuung der funde lässt vermuten, dass 
die objekte sekundär einplaniert wurden. Beim rückbau von 
Bau 49 stiessen die Bagger überraschend auf ein massives 
fundament aus grossen Sandsteinblöcken. in dieses funda-
ment war eine apsidenförmige, mit Schamottsteinen ausge-
kleidete feuerstelle eingelassen. die Brandschichten enthiel-
ten neben viel asche und wenig kohle vor allem Glasscher-
ben und eisenfragmente. aufgrund historischer Übersichts-
pläne und fotos 99 muss es sich dabei um die Überreste eines 
industrieofens des ehemaligen rohmaterial-Bahnhofs der 
Badischen Bahn handeln.100 (Abb. 43) dieser wurde um 1876 
 erbaut und verlor 1913 mit der Verlegung des Badischen 
Bahnhofs vom Messeplatz an den heutigen Standort seine 
Bedeutung. abgerissen wurde das Gebäude beim Bau des 
roche nordareals in der Mitte des 20. Jahrhunderts.

2017/40
kLingeLbergstrAsse (A) 3
Anlass: Leitungsbauten

zeitstellung: Mittelalter

untersuchungsdauer: august 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, Birgit Lißner

text: norbert Spichtig

der fernwärme-hausanschluss der Liegenschaft klingel-
bergstrasse 7 musste durch die industriellen Werke Basel 
neu in einen anschlussschacht in der Verkehrsinsel dieser 
Strasse geführt werden.101 dies bedingte den aushub eines 
Leitungsgrabens, der die kontermauer der Äusseren Stadt-
mauer aus dem 14. Jahrhundert querte. (Abb. 44) erwartungs-
gemäss konnte darin die abbruchkrone erfasst werden. das 
etwa 90 cm dicke, allerdings teilweise ausgebrochene Mauer-
werk setzte sich aus kalkbruchsteinen und Geröllen mit ver-
einzelten Sandsteinen und selten Baukeramik zusammen. 
damit entspricht dieser kurze Maueraufschluss der Bauwei-
se, wie sie auch andernorts für die Äussere Stadtbefestigung 
hatte festgestellt werden können. der aufschluss bildet ein 
weiterer, kleiner Mosaikstein zur archäologischen erfassung 
dieses jahrhunderte lang das Stadtbild Basels prägenden 
Bauwerks.

Abb. 43 Blick in die Baugrube während des rückbaus von Bau 49. im Vor-
dergrund das fundament des industrieofens des ehemaligen rohmaterial-
Bahnhofs der Badischen Bahn. foto: Sven Billo.

Abb. 44 im Leitungsgraben werden reste der kontermauer von der Äusseren 
Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert freigelegt. foto: Birgit Lißner.
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2017/41
mAuLbeerstrAsse 41
Anlass: umbau

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: September 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig

text: norbert Spichtig

Bei umbauarbeiten wurde im hinterhof der Liegenschaft 
Maulbeerstrasse 41 ein nur teilweise verfüllter Brunnen-
schacht freigelegt. daraufhin meldete der architekt den 
fund.102 es handelt sich um einen sauber in unterschiedlich 
mächtigen Lagen aus gelblichen kalksteinen gesetzten, run-
den Brunnenschacht, dessen lichter durchmesser knapp 
1,10 m beträgt. der Schacht liegt bis auf eine tiefe von 4,90 m 
frei. die jetzige Sohle wird durch ein graues Verfüllsediment 
und eine Steinplatte gebildet. Wasser konnte keines festge-
stellt werden. die ursprüngliche tiefe liess sich nicht eruie-
ren. auch wenn keine direkten anhaltspunkte für eine zeitli-
che einordnung vorliegen, ist es wahrscheinlich, dass der 
Brunnen in Zusammenhang mit der errichtung des hauses 
Maulbeerstrasse 41 um 1900103 steht.104 denn für die neu er-
schlossenen Gebiete ausserhalb der Stadtbefestigung 
 bestand im 19. Jahrhundert oft keine öffentliche Wasserver-
sorgung, so dass Private die entsprechenden infrastrukturen 
selbst anlegen mussten. es wird vermutet, dass es auf dem 
ganzen Stadtgebiet insgesamt gegen 200 Brunnen gegeben 
hatte.105

2017/42
schwArzwALdALLee 200
Anlass: Geotechnische untersuchung

zeitstellung: Geologischer Befund

untersuchungsdauer: September 2017

Verantwortlich: norbert Spichtig, kaan Memik

text: norbert Spichtig

im Vorfeld des geplanten Baus eines unterirdischen Velopar-
kings neben dem Badischen Bahnhof führte das Geotechni-
sche institut Basel eine Baugrunduntersuchung durch.106 
dazu wurden sechs rammkernsondierungen in den Boden 
eingetrieben. diese arbeiten wurden von der archäologi-
schen Bodenforschung begleitet. Zielsetzung war die Gewin-
nung erster anhaltspunkte zur erhaltung und zur topografi-
schen Situation. in allen nur wenige Zentimeter im durch-
messer aufweisenden Sedimentkernen zeigte sich, dass von 
mehreren Metern mächtigen, modernen auffüllungen aus-
zugehen ist. eine recherche historischer Bilder aus der Zeit 
des Baus vom Badischen Bahnhof zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts107 bestätigte insofern den feldbefund, als tatsäch-
lich durch einen Vergleich mit der heutigen Geländeoberflä-
che deutliche auffüllungen auch neben den dämmen für die 
Gleisanlagen nachzuweisen sind. (Abb. 45) auch wenn metho-
denbedingt keine aussagen zum Vorliegen archäologischer 
funde oder gar Strukturen möglich sind, konnten wichtige 
Planungsgrundlagen im hinblick auf das zu erstellende, un-
terirdische Bauwerk gewonnen werden.

Abb. 45 Blick vom uhrturm des empfangsgebäudes auf die südliche auf-
schüttung des Personenbahnhofs. im Vordergrund die Überführung über die 
riehenstrasse. foto: denkmalpflege Basel-Stadt.
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2017/46
gotenstrAsse 84 (riehen)
Anlass: neuüberbauung mit einstellhalle

zeitstellung: Geologischer Befund

untersuchungsdauer: oktober bis dezember 2017

Verantwortlich: Susan Steiner

text: Susan Steiner

an der ecke zwischen Gotenstrasse und rauracherstrasse 
und nördlich der S-Bahn-haltestelle riehen niederholz ent-
steht ein neues Zentrumsgebäude der Gemeinde riehen. im 
untergeschoss ist eine autoeinstellhalle für kunden und Mie-
ter sowie ein öffentliches Parking mit direktem Zugang zur 
S-Bahn-haltestelle geplant.
 Bei der sporadischen Überwachung der Baggerarbei-
ten, in deren rahmen die Profile und der aushub begutachtet 
wurden, konnten keine archäologischen funde oder Befunde 
entdeckt werden. der Baggerführer stiess jedoch bei knapp 
3 m tiefe auf eine graue, sandige, etwa nord-südlich verlau-
fende Lehmrinne im anstehenden rheinschotter. darin waren 
in Längsrichtung drei schwarze Baumstämme einsedimen-
tiert. (Abb. 46–48) einer der Baumstämme wurde aufbewahrt. die 
datierung des holzes mit hilfe der dendrologie und die re-
konstruktion der Lehmrinne können weitere hinweise auf 
 einen alten rheinverlauf und damit daten zur Landschafts-
geschichte in der region Basel liefern.
 keine hundert Meter von der Baustelle entfernt wurden 
1977 beim Bau des rauracherzentrums ebenfalls Baum-
stämme entdeckt.108 der damalige kantonsgeologe dr. Peter 
Bitterli beschreibt einen grauen, feinen rheinsand, der im 
Gebiet der Baugrube mit rhein- und Wieseschotter wechsel-
lagert.109 ob auch an der Baustelle Gotenstrasse 84 Wiese-
schotter vorhanden ist, wird noch abgeklärt.110 die Baum-
stämme vom rauracherzentrum sind zwischen 6500 und 
7000 Jahre alt. die datierung des neu aufgefundenen holz-
stückes könnte klären, inwieweit auch noch in jüngerer Zeit 
der rhein das Gelände beim heutigen Bahnhof niederholz 
prägte.

Abb. 46 unter den ablagerungen der Wiese sind rheinschotter zu  
beobachten. Beide flüsse, Wiese und rhein, prägten das Gelände beim 
Quartier niederholz in riehen. foto: Susan Steiner.

Abb. 47 ein fossiles Baumstammfragment, das mit hilfe der dendrochrono - 
 logie datiert werden soll. foto: Susan Steiner.

Abb. 48 die fossilen hölzer kamen zuunterst in der grauen Sandschicht  
zum Vorschein. foto: Susan Steiner.
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2017/47
kLingeLbergstrAsse 50
Anlass: trafostation und kältezentrale

zeitstellung: neuzeit

untersuchungsdauer: oktober 2017 bis frühling 2018

Verantwortlich: Sven Billo

text: Sven Billo

Beim aushub der Baugrube für umbauten an trafostation 
und kältezentrale des Pharmazentrums wurde erwartungs-
gemäss ein abschnitt der eisenbahnmauer aufgedeckt.111  
(Abb. 49) dieser schliesst unmittelbar an den Befund der Gra-
bung 2016/29 (vgl. S. 66) an und reicht bis zum rücksprung 
der Stadtbefestigung auf der höhe der ehemaligen Strafan-
stalt Schällemätteli, wo die Mauer unter das Pharmazentrum 
zieht.112 im Gegensatz zur Grabung 2016/29 konnte hier die 
aussenseite der Mauer dokumentiert werden. diese besteht 
ebenfalls aus kalk- und Sandbruchsteinen, ist allerdings um 
einiges weniger sorgfältig gemauert. der Grund dafür dürfte 
der sogenannte kanonenwall, ein vorgelagerter erdwall sein, 
der das Mauerwerk verdeckte. im frühjahr 2018 folgen wei-
tere aushubetappen, bei welchen der fundamentbereich mit 
dem Mauerfuss freigelegt wird.

2017/48
schLossgAsse 44–54 (riehen)
Anlass: Überbauung mit einstellhalle

zeitstellung: neolithikum

untersuchungsdauer: 2017 bis 2018

Verantwortlich: Susan Steiner

text: Susan Steiner

Bei sporadischen Begehungen auf der Grossbaustelle wurde 
in 2,70 m tiefe ein Silex-abschlag im Lösslehm gefunden. 
 (Abb. 50) dieser abschlag mit rinde besteht aus trigonodus-
dolomit-hornstein und hat eine untypische form. Möglicher-
weise handelt es sich um ein artefakt – vielleicht einen 
Prüfabschlag.113 dieser einzelfund passt zu den zahlreichen, 
in der nahen umgebung gefundenen Silices aus dem neoli-
thikum, die bei feldbegehungen zum Vorschein kamen. fun-
de vom 500 m entfernten chrischonaweg 121 und 123 lassen 
sogar eine neolithische Siedlungsstelle vermuten.114 

Abb. 49 Blick in richtung klingelbergstrasse. neben der aussenseite der  
eisenbahnmauer konnte auch ein kurzes Stück der innenseite dokumentiert 
werden. foto: Sven Billo.

Abb. 50 die über 4 m hohen Lösslehmprofile prägen das Gelände zwischen 
der Gänshalden- und der chrischonastrasse sowie der Schlossgasse in  
riehen. foto: Susan Steiner.
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St. alban-Vorstadt. ein archäologische-histori-
scher Streifzug, archäologische denkmäler  
in Basel 4, Basel 2005.

72 eine kommission der historischen und  
antiquarischen Gesellschaft zu Basel (haG); 
die staatliche dienststelle der archäologi -
schen Bodenforschung Basel-Stadt wurde  
erst 1962 gegründet.

73 Bereits an dieser Stelle sei M. Walter, c. Brü-
chert (beide JSd), M. Völlmy, M. harr (beide 
caretta+Weidmann), a. Vetsch (Jean cron aG) 
und S. Guttinger (Stamm Bau ag) für den 
 guten Start der Zusammenarbeit gedankt.

74 das haus «Zum Brunnen» am Petersberg  
no. 1, national-Zeitung nr. 151, 4. april 1937; 
Basler Bauten s. v. haus zum Brunnen, http://
www.basler-bauten.ch/index.php?option= 
com_content&view=article&id=323:haus-zum-
brunnen&catid=43:gewerbehaeuser&item
id=111 (11.5.2018).

75 Wir sind dem Projektleiter oliver Börner 
 (erziehungsdepartement) und dem architekten 
Lorenzo Guetg zu grossem dank verpflichtet. 
ebenso bedanken wir uns für die unterstützung 
beim Projektleiter oliver krüger, dem Bau-
manager remo Bürgin und dem Bauleiter Peter 
dörflinger der firma erne.

76 Vgl. norbert Spichtig: 2016/29 klingelberg-
strasse 48, in: JbaB 2016, Basel 2017, 60.

77 Wir danken allen Beteiligten, insbesondere 
herrn feuerpfeil (Grund- und tiefbau aG) für 
die unterstützung und Zusammenarbeit.

78 Vgl. u. a. rudolf Moosbrugger-Leu: archäolo-
gische Bodenforschung des kantons Basel-
Stadt, Jahresbericht 1974, in: BZ 75 (1975), 
253 f.; Guido helmig, christoph Ph. Matt: 
 inventar der Basler Stadtbefestigungen – 
Planvorlage und katalog, in: JbaB 1989, Basel 
1991, 69, 84, 149; christoph Ph. Matt: klingel-
bergstrasse (a) 61/70, in: JbaB 2011, Basel 
2012, 57.

79 StaBS, Protokolle: Grosser rat 24, 257.

80 Zum Vergleich: ein kanzleiangestellter der 
Basler regierung erhielt zwischen 1300  
und 1400 franken Jahreslohn; vgl. rathschlag 
und entwurf eines reglements für den klei- 
nen rath, für dessen collegien, comissionen 
und kammern und für die kanzlei, StaBS,  
Protokolle: Grosser rat 25, 180-181.

81 Vgl. ratschlag betreffend konzessionser-
theilung zur Verlängerung der Strassburg- 
Basler-eisenbahn bis in die Stadt Basel, in: 
StaBS, Protokolle: Grosser rat 24, 226-232.

82 erst 1859 wurde der Beschluss zur entfesti-
gung gefasst. der abbruch der Stadtmauern 
dauerte in der folge rund 20 Jahre.

83 hansrudolf Schwabe: 1844: anschluss an die 
Welt, in: Basler Stadtbuch 1994, 16-20, bes. 17 f.

84 Wir danken andreas fischer für die Weiter-
gabe der funde inkl. dokumentation.

85 die Bestimmung verdanken wir Jürg Sedl-
meier.

86 Laufnummer 1953/7 in: JbSGu 44 (1954/55), 43.
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87 einen dank an die restauratorin kati Bott 
für die reinigung und Bestimmung des holz-
restes.

88 für die Zusammenarbeit danken wir Sandro 
tuor und roger Bisel (implenia Basel), Markus 
titz (aegerter & Bosshardt aG) sowie Markus 
Werder (tBa) und Peter habegger (iWB). für 
ihren grossen einsatz. für ihren grossen  
einsatz auf dieser ausgrabung wird den beiden 
archäologiestudenten und Praktikanten  
Michael Baumann und kaan Memik gedankt.

89 karl a. huber: die Basler Wasserversorgung, 
in: BZ 54 (1955), 64-122, hier 70-72.

90 arthur Burger: Brunnengeschichte der Stadt 
Basel, Basel 1970, 89.

91 Burger 1970, 89 f.

92 archäologie Baselland, eine Säulenbasis aus 
Pratteln – recycling von der antike bis zur 
neuzeit, http://www.archaeologie.bl.ch/Pages/
funde/Bilder/S_P_03.html(20.03.2018).

93 StaBS Planarchiv k1,60.

94 Vgl. Gästebuch des forcartschen Gartens in 
Basel; hMB inv.-nr. 1986.99.

95 StaBS Pa ha 7,12.

96 Wir danken d. Strohecker (f. hoffmann –  
La roche), d. anastasovski, f. Böhmer (beide 
Jauslin Stebler aG), S. rich (PnPMu)  
und d. kern (erne aG) für die effiziente und 
 unkomplizierte Zusammenarbeit.

97 Vgl. u. a. fundbericht 1943/1, in: JbSGu 34 
(1943), 52 ; kGS-inventar kat. B, nr. 13386-
13387; JbSGu 64 (1981), 73 ff.

98 kGS-inventar nr. 13404 und 13405.

99 die fotos zeigen einen hohen kamin, vgl. z. B. 
hansjörg huck: im minderen Basel-Bann  
vor dem einstigen riehen-thor, Basel 1999, 52 
(foto aus dem Swissair archiv).

 100 Vgl. u. a. StaBS eisenbahn k 5a.

 101 für die gute Zusammenarbeit danken wir 
 tobias räuchle (iWB), heinz Bosshard und 
 Jakob Brem (aegerter & Bosshardt aG)  
sowie rolf Sutter und Severin Sorg (righi aG).

 102 Wir danken Lorenzo Guetg herzlich für die 
Meldung und seine unterstützung.

 103 othmar Birkner, hanspeter rebsamen: Basel, 
inventar der neueren Schweizer architektur, 
1850-1920: Städte 2, Zürich 1986, 181.

 104 1788 wird im notariatsarchiv zum Landgut 
«der kleine horburg», in dessen randbereich 
die heutige Maulbeerstrasse 41 liegt, ein  
Sodbrunnen erwähnt (siehe hansjörg huck: 
Vor dem damaligen Sankt Blasien thor,  
«auf dem horburg», horburg-feld, horburg-
acker,  Manuskript 2006). allerdings dürfte  
es sich um den kartografisch erfassten Brunnen 
bei der heutigen Mattenstrasse 56 handeln.

 105 karl a. huber: die Basler Wasserversorgung 
von den anfängen bis heute, in: BZ 54 (1955), 
63-122, 71f.

 106 für die wie immer sehr gute Zusammenarbeit 
danken wir Stefanie Mahr von Staszewski  
und der equipe vor ort herzlich.

 107 frobenius a.G. (hg.): der Badische Bahnhof in 
Basel, Basel 1914.

 108 Philippe rentzel, christine Pümpin, david 
Brönnimann: eine kurze Geschichte des 
rheins, in: JbaB 2014, Basel 2015, 108-135, 
bes. 123-127.

 109 Vgl. Jahresbericht der archäologischen 
 Bodenforschung, in: BZ 77 (1977), 208.

 110 ein dank an den Geoarchäologen Philippe 
rentzel, der das Profil begutachtet und 
 beschrieben hat.

 111 Vielen dank der firma erne aG (Ph. fehlmann, 
S. Leutenegger, d. kern und ihrem team) für 
die Zusammenarbeit.

 112 Vgl. Löffelplan 1862.

 113 danke an urs Leuzinger für die Begutachtung 
und datierung des fundes.

 114 chrischonaweg 92-94 (1996/24) und 
 chrischonaweg 121-123 (1984/34) sind die 
nächsten fundorte zur Schlossgasse im 
fundstellen katalog von urs Leuzinger. Vgl. 
Mille fiori, festschrift für Ludwig Berger,  
forschungen in augst 25. augst 1998, 288.
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