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Forschungen zum Basler münsterhügel

1 die graBung münsterplatz 1+2 (2001/46)
andrea hagendorn

1.1 der Basler münsterhügel

am ende der spätlatènezeit um 80 v. chr. wurde auf dem Basler münsterhügel eine sied
lung mit zentralörtlicher Funktion, ein sogenanntes oppidum errichtet. Dank der ver
kehrstopografisch und strategisch wichtigen lage des münsterhügels setzte damit eine 
bis heute kontinuierliche Besiedlung ein. Dabei war die region am rheinknie bereits 
in prähistorischer zeit ein Knotenpunkt überregional bedeutender Verkehrswege, die in 
alle himmelsrichtungen führten: Die für den transport von handelsgütern rege genutzten 
Flussläufe Doubs, saône und rhone verbanden die region im Westen via Burgundische 
Pforte mit dem mittelmeer. in der oberrheinischen tiefebene verliefen Verkehrswege, die 
zusammen mit dem rhein als Wasserstrasse wichtige Verbindungen ins nördliche mittel
europa ermöglichten. im osten bot das hochrheintal einen zugang zum raum an der 
oberen Donau und nach süden führte die route über das schweizerische mittelland und 
die alpen nach italien. 

Der münsterhügel, der seinen Bewohnern natürlichen schutz bot, besteht geo
logisch betrachtet aus niederterrassenschottern und lehmigen schichten, die in der eis
zeit abgelagert wurden und an ihrer oberkante von einem rötlichen Verwitterungslehm 
bedeckt sind.1 er umfasst eine Fläche von ca. 5,5 hektaren und erhebt sich ca. 40 meter 
über dem rhein und dem Birsig mit an drei seiten steil abfallenden hängen. nur im  
südosten fällt das gelände flach ab und ermöglicht einen leichten zugang. Dieser wurde 
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aBB. 1 Bei der ausgrabung münsterplatz 1+2 
wurden teilbereiche der spät latène und 
frühkaiserzeitlichen stras sen achse gross
flächig untersucht. im stufenprofil sind 
 unter der grauen,  augusteischen schicht 
(grüner Pfeil) die beiden spätlatènezeitli
chen strassen koffer erkennbar. Foto: marcel 
göhring. Bearbeitung: Peter von holzen.
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zum schutz der spätlatènezeitlichen siedlung mit einer mächtigen Wallgrabenanlage, 
dem sogenannten murus gallicus gesichert. Die siedlung wurde durch eine zentrale 
strasse erschlossen, die im Bereich der heutigen achse rittergassemünsterplatz augus
tinergasse verlief. 

Die römische okkupation der gebiete nördlich der alpen führte ab 30/20 v. chr. 
auch auf dem münsterhügel zu Veränderungen. mit der gründung und dem massiven 
ausbau der Koloniestadt Augusta Rauracum auf dem gebiet des heutigen augst (Bl) 
 entstand ab 10 v. chr. ein neues zentrum in der region. Die spätlatènezeitliche siedlung 
verlor ihre Bedeutung, und im Vorgelände des münsterhügels entstand entlang einer 
Fernstrasse eine neue siedlung, deren ausdehnung und charakter noch nicht abschlies
send beurteilt werden kann. zu Beginn des ersten Jahrhunderts n. chr. wurde der  murus  
gallicus geschleift. erst um 270/280 n. chr. wurde auf dem münsterhügel erneut eine 
 be festigte siedlung errichtet, in der die alte strassenachse wiederum ein gliederndes 
element darstellte.2

1.2 ein ungeWöhnlicher strassenBeFund 

Vom Frühjahr 2002 bis zum Frühjahr 2003 wurde in der liegenschaft münsterplatz 1+2 
eine grabung durchgeführt, bei der ein teilstück der spätlatène und frühkaiserzeit
lichen strasse, die auf den münsterhügel führte, untersucht wurde.3 (aBB. 1) im Querschnitt 
war der strassenkörper bis zu 1,5 m mächtig erhalten. eine abfolge stark komprimier
ter Kiesschichten bezeugte, dass die strasse mehrfach erneuert worden sein muss. Bereits 
die erste spätlatènezeitliche strasse fiel durch eine qualitativ bemerkenswerte Bau
weise auf. sie hatte einen massiven unterbau aus schottern und geröllen, während die 
Fahrbahn, wie dank geoarchäologischer untersuchung bereits vor ort erkannt wurde, 
aus mit Branntkalk gefestigtem Kies bestand. Die zweite, in der spätlatènezeit analog er
richtete strasse war mit einer 10 bis 20 cm mächtigen schicht aus grauem lehm über
deckt.  Diese enthielt siedlungsabfall und abbruchschutt, u. a. kleinfragmentierte Keramik, 
ziegel und viele tierknochen, partiell aber auch Wandverputzfragmente aus weissem 
Kalkmörtel mit glattstrich. Diese zweite spätlatènezeitliche strasse war bei der ausgra
bung in verschiedenen Flächen und Profilen untersucht und dokumentiert worden. sie 
war dort jeweils bis und mit der Fahrbahn erhalten. es stellte sich daher zum einen die 
 Frage,  warum sie von einer schicht mit siedlungsabfall und abbruchschutt überdeckt 
ist und zum andern, ob diese schicht in einem zug planiert wurde oder allmählich entstand. 
 offenbar hatte die strasse für eine gewisse zeit an Bedeutung verloren und war nicht 
mehr unterhalten worden.

in die lehmschicht waren parallel zur strasse in einem abstand von ca. 90 cm 
mehrere gräbchen eingetieft. Das Fehlen von Pfostenstandspuren einerseits und die Breite 
und tiefe der gräbchen anderseits legten den schluss nahe, dass es sich dabei um die 
negative einstiger Balkenzüge handelt. Direkt über diesen spuren einer holz sub struk tion 
lagen eine kiesiglehmige schüttung und anschliessend eine mit Branntkalk verfestigte 
schicht aus feinem Kies, welche offenbar die Fahrbahn einer dritten strasse bildete. Partiell 
deuteten sich über den Balken querverlaufende hölzer an, auf denen eine Kieskofferung 
aufgetragen wurde. Die holzsubstruktion konnte anhand der niveaus und der zeitstel
lung mit einer in der gleichen Flucht liegenden und gleichartig gebauten, insgesamt 6,5 m 
breiten holzkonstruktion in Verbindung gebracht werden, die 1974 unter dem heutigen 
münster nachgewiesen wurde. (aBB. 2) sie war dort in die oberkante der «schicht 3 oben» 
eingetieft, einer ebenfalls ca. 20 cm mächtigen, grauen lehmschicht. Damals interpre
tierte man die Konstruktion aufgrund des grabungsausschnittes als  unterbau eines in 
militärischen zusammenhang stehenden langbaus. Bei der aktuellen ausgrabung wurde 
jedoch deutlich, dass sie sehr wahrscheinlich der über den münsterhügel führenden 
strasse zuzurechnen ist.4 im Jahre 1992 konnte im Bereich der rittergasse ein weiterer 
abschnitt der antiken zufahrtsstrasse zum münsterhügel untersucht werden. auch hier 
wurde unter den im Vorbericht als frührömisch bezeichneten stras senniveaus eine  
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aBB. 2 Plan der grabung münsterplatz 
(2001/46) und münster (1974/29) mit 
 eingezeichneten Balken. grafik: andrea 
lanzicher, Peter von holzen.

aBB. 3 übersichtsplan mit einzelnen 
 grabungen. grafik: Peter von holzen.

aBB. 4 Bei der ausgrabung im Basler 
münster wurden erstmals in der grauen, 
augusteischen schicht Balkengräbchen 
und abdrücke von Bohlen nachgewiesen. 
Foto: Peter heman. Bearbeitung: Peter 
von holzen.
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graue lehmschicht nachgewiesen, in der ebenso wie in «schicht 3 oben» der münster
grabung eine grössere anzahl an Turonos Cantorixmünzen lagen. eine holzkonstruktion 
wurde hingegen, wohl bedingt durch weniger gute erhaltungsbedingungen und durch 
den kleinen grabungsausschnitt, nicht nachgewiesen. aufgrund der vergleichbaren aus
prägung und Datierung der schicht hat guido helmig, der die aus grabung leitete, fol
gende überlegung zur Diskussion gestellt: Die graue lehmschicht könnte mit «schicht  3 
oben»,  welche unter dem münster nachgewiesen wurde, in zusammenhang stehen 
und als unter  bau oder Füllmaterial für eine holzkonstruktion aufgetragen worden sein. 
sie könnte letztlich das relikt des ehemals holzarmierten unterbaus einer strassen
kofferung darstellen.5 im Jahre 1998 ist die antike strasse im entgegen gesetzten siedlungs
bereich  anlässlich einer in der augustinergasse 19 durchgeführten grabung ebenfalls 
erfasst worden. auch hier wurde die graue lehmschicht im strassenkoffer nachgewiesen.6 
Der Bal ken rost konnte somit im Bereich des münsters und des münsterplatzes 1+2 
 direkt nach ge wie sen werden, während er in der rittergasse und in der augustinergasse 
an hand von indizien diskutiert werden kann. liessen sich diese  indizien durch weitere 
auswertungen bestätigen, so wäre er über eine länge von 300 m erfasst. (aBB. 3) 

nicht nur in römischer zeit wurden an orten mit schlechtem resp. feuchtem Bau
untergrund strassen auf einer aus einem Balkenrost bestehenden substruktion errich
tet.7 (aBB. 4) Vor allem in sumpfigem und morastigem gelände bot sich eine solche Kon struk
tion für das anlegen von Bohlenwegen an – pontibus palude constrata (caes. Bel. gal.Viii, 
14,4). reine Bohlenwege ohne Kiesbelag sind in römischer zeit jedoch selten. sicher 
 nach  gewiesen wurde ein solcher z. B. im Weihebezirk von osterburken. Dort handelt es 
sich allerdings mehr um einen Fussweg als um eine strasse.8 ein Kiesbelag hat bei 
befah renen strassen den Vorteil, dass dieser den raddruck auffängt und gleichmässig 
auf den holzunterbau überträgt, wodurch deren lebensdauer verlängert wird.9
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Die Freilegung der spätlatène und frühkaiserzeitlichen strasse auf dem Basler münster
hügel erbrachte wichtige ergebnisse, die interessante weiterführende Fragen auf warfen: 
zum einen erstaunte, dass bereits die erste spätlatènezeitliche strasse systematisch mit 
Branntkalk gefestigt worden war. Die herstellung solch grosser mengen an Branntkalk 
bedarf spezifischer technologischer Kenntnisse. Wann und aufgrund welcher kulturellen 
einflüsse hatten sich diese vor ort entwickelt? zum andern verwies die lehm planie auf 
der zentralen strassenachse der spätlatènezeitlichen siedlung darauf, dass diese zeitwei
lig ihre Funktion als Verkehrsader verloren haben musste. aus welchem grund wurde 
die strasse aufgegeben und zu welchem zeitpunkt? inwieweit ist dieser  Befund ein indiz 
für grundlegende Veränderungen in der siedlung? nicht zuletzt stellte sich die Frage, 
aufgrund welcher umstände ausgerechnet auf dem münsterhügel mit seinem geologisch 
stabilen und trockenen untergrund eine strasse mit einer Bohlensubstruktion gebaut 
wurde. Bildete etwa die lehmschicht einen ungünstigen untergrund und  warum? zur 
Klärung dieser Fragen wurde auf der grabung eine strategie zur  Be probung der stras sen
schichten festgelegt und eine geoarchäologische untersuchung eingeleitet. Diese unter
suchungen lieferten eine wichtige grundlage für die zu einem späteren zeitpunkt erfolgte, 
umfassende auswertung der strassenbefunde durch andrea Francesco lanzicher. 

2 antike strassenBautechnik auF dem  
Basler münsterhügel
Philippe rentzel, christine Pümpin

Die geologischbodenkundlichen untersuchungen an den schichtabfolgen der grabung 
münsterplatz 1+2 erlauben grundlegende und bisher nicht bekannte einblicke in die 
 Bauweise der spätlatène und frühkaiserzeitlichen strassen auf dem gebiet des Basler 
münsterhügels. schon im Verlauf der ausgrabung zeichneten sich mit der abfolge von 
mehrfachen, übereinander liegenden strassenkofferungen Baustrukturen ab, die nach einer 
naturwissenschaftlichen Begutachtung verlangten. Vor ort wurden deshalb repräsen
tative Bodenprofile nach geologischbodenkundlichen Kriterien aufgenommen und mit hilfe 
von sechs mikromorphologischen Blockproben dokumentiert. (aBB. 5a– 5d) Für die vorlie
gende auswertung wurden die Proben mit Kunstharz gehärtet, mit einer Diamantsäge 
aufgetrennt und danach zu anschliffen (aufgesägte, polierte Bodenproben) und zu Dünn
schliffen für mikroskopische analysen verarbeitet. Die wichtigsten ergebnisse der Feld
beobachtungen und der naturwissenschaftlichen untersuchungen an der schichtabfolge 
beim münsterplatz (aBB. 6) werden nachfolgend vorgelegt und kommentiert, wobei Details 
der mikromorphologischen analysen in den synoptischen Darstellungen der einzelnen 
Bodenproben festgehalten sind. (aBB. 7–10)

2.1 ein spätlatènezeitliches gehniveau

Die schichtabfolge beginnt an der Basis mit einem orangen, kiesigen Verwitterungslehm 
(a). (aBB. 7) aus bodenkundlicher sicht handelt es sich um den natürlichen oberboden 
 eines luvisols (alhorizont), der sich aus rheinschottern der spätglazialen niederterras
se entwickelt hat. Das Bodenprofil ist im ausgrabungsperimeter jedoch unvollständig, 
da der dazugehörige humushorizont fehlt.10 an dessen stelle erstreckt sich ein brauner, 
kiesiger lehm (b), der zwar fundleer ist, aufgrund seiner gefügemerkmale jedoch als 
 anthropogen verlagert und verdichtet zu betrachten ist. an der oberkante dieser kom pak
ten lehmplanie zeichnet sich ein markantes gehniveau (c) ab: in den mikro mor pho lo
gischen Proben lässt sich eine 5 bis 10 mm dicke verhärtete zone eines lehmbodens er 
kennen. (aBB. 11, a/B) aufgrund der mikromorphologischen merkmale handelt es sich um 
eine durch Begehung und Benutzung festgetretene lehmoberfläche, die mit wenigen holz
kohleflittern, Phytolithen (silikatische Bestandteile von gräsern) und eingesickerten 
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aBB. 5B münsterplatz 1+2 (2001/46). über
sichtsplan mit lage der mikromorpho lo
gischen Bodenproben m4 und m5 in Profil 
P435. massstab 1:40. Plan: Peter von 
holzen.

aBB. 5a münsterplatz 1+2 (2001/46). über
sichtsplan mit lage der unter suchten 
Profile. Plan: Peter von holzen.

aBB. 5c münsterplatz 1+2 (2001/46). über
sichtsplan mit lage der mikromorpho
logischen Bodenprobe m8 in Profil P627. 
massstab 1:40. Plan: Peter von holzen.

aBB. 5d münsterplatz 1+2 (2001/46). über
sichtsplan mit lage der mikromorpho
logischen Bodenproben m9m11 in Profil 
P638. massstab 1:40. Plan: Peter von 
 holzen.
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aBB. 6 Querschnitt durch die antiken strassen des Basler münsterhügels mit schema  
zu den schichtbildungsprozessen. im unteren abschnitt dominieren wechselweise  
Kiesschüttungen und dunkler «strassenschmutz», wobei die schichten f und h mit 
 Branntkalk gefestigten Fahrbahnen aus der spätlatènezeit entsprechen. über der 
 bau schutthaltigen schicht i folgt eine frühkaiserzeitliche strasse mit einem unterbau 
aus zersetzten holzprügeln. Weiss umrandet die in das nordprofil P627 projizierte 
lage der mikromorphologischen Bodenproben. Foto: marcel göhring. grafik: christine 
Pümpin, Peter von holzen.
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spätlatène und frühkaiserzeit liche strassen
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abbruchschutt und frühkaiserzeitliche strassen

mittel bis grobsandiger, siltiger lehm mit karbonati
scher matrix. Quarz und Kalksand. Porosität 10%.   
einige mikroholzkohlen und Koprolithenreste. siltige  
einschaltungen in Polygonform sowie staubige  
einschwemmungen.

mittel bis grobsandiger, siltiger lehm mit karbonati
scher matrix aus Branntkalk. Quarz und Kalksand. 
 Porosität 5–10%.  einige mikroholzkohlen und Kopro
lithenreste.

sandiger Kies mit leicht lehmiger matrix. material aus 
dem anstehenden Verwitterungslehm (Bthorizont)  
 sowie frischem rheinschotter. Porosität 15–20%. Wenige 
 Keramik, Knochen, holzkohlefragmente, Vivianit. im 
oberen teil der schicht liegen die Komponenten vertikal. 
Phosphatanlagerung um Kies. lokal etwas Branntkalk 
vorhanden. Keine hinweise auf holzreste an schichtunter
grenze.

homogener, fein bis grobsandiger lehm, kalkhaltig mit 
Quarz und Kalksand. Wenig Kies und Bausteinsplitter 
(muschelkalk), oft horizontal eingeregelt. Kammer und 
Kanalgefüge, Porosität 15–25%. Viel mikroholzkohle, 
Wandlehmreste, Verputzreste, viele Knochen splitter, makro 
reste, holzaschen, Phytolithen (pp. geschmolzen), eier
schalen, schlacken und gerundete Keramik  fragmente. 
Konzentrationen an gelben, phosphathaltigen Ko pro lithen 
(z. t. mit Parasiteneiern) sowie sekundäre Phos phat
ausfällungen mit Vivianitausblühungen. seltene sphäro
lithen. im oberen teil der schicht: kompaktierte zonen 
mit eingeregelter mikro holzkohle. isolierte «slaking crusts». 
lokal auch geh niveaus, z. t. mit ansammlung von Kopro 
lithen. schwache staubige einschwemmungen. seltene 
regenwurmkalzite als hinweis auf Bioturbation.
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aBB. 8 münsterplatz 1+2 (2001/46). anschliff der Bodenprobe m8 mit Dünnschliffen und den ergebnissen der mikromorphologischen untersuchungen. 
grafik: christine Pümpin. Foto: Phillipe saurbeck.
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BodenproBe m11

4. strassenkoffer
spätaugusteisch
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abbruchschutt 
(dark earth)
mittelaugusteisch

aBB. 9 münsterplatz 1+2 (2001/46). anschliff der Bodenprobe m11 mit den ergebnissen der makroskopischen untersuchungen.  
grafik: christine Pümpin. Foto: Phillipe saurbeck.
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m
4.

2

mörtelschutt
mittelalter

mittel bis Feinsand in siltiger, stark karbonatischer 
matrix. Quarz und Kalksand, Branntkalk brocken und 
viele mörtelfragmente. Das gefüge ist mikroaggre
giert, niedrige Porosität (10–15%). Viele Keramiksplit
ter, eisenfragmente, mollusken schalen.
 

mittel bis Feinsand aus Kalk und Quarz mit siltiger, 
karbonatischer matrix. sehr poröses (40%) und 
 lockeres Krümelgefüge (mikroaggregiert). stark frag
mentierte holzkohlen, Keramiksplitter, regenwurm
kalzit. organischer anteil. gegen oben: abnahme der 
Porosität.

grob und Feinkies mit siltigsandiger, stark karbo na
tischer matrix (Branntkalk). Dicht gepackt, riss gefüge 
(Porosität 15%). horizontale lagerung. staubige ein
schwemmungen, Knochensplitter, Phyto lithen, schla
cken, mikro holzkohle, Keramiksplitter, Phosphat
ausfällung mit Vivianit (staunässe), vereinzelte regen
wurmkalzite.

humushorizont
mittelalter

3. strassenkoffer
spätaugusteisch

unterbau für  
3. strasse auf 
holzprügellager
spätaugusteisch

abbruchschutt
(dark earth)
mittelaugusteisch

sandiger Kies mit leicht lehmiger matrix. material 
aus dem anstehenden Verwitterungslehm (Bthorizont) 
sowie frischem rheinschotter. Porosität 15–20%. 
 Wenige Keramik, Knochen, holzkohlefragmente, 
 Vivianit. im oberen teil der schicht liegen die Kom   po
nen ten vertikal. Phosphatanlagerung um Kies. lokal 
etwas Branntkalk vorhanden. Keine hinweise auf holz
reste an schichtunterkante.

homogener, fein bis grobsandiger lehm, kalkhaltig 
mit Quarz und Kalksand. Wenig Kies, oft horizontal 
eingeregelt. Kammer und Kanal gefüge, Porosität 15–
25%. Viel mikroholzkohle, Wandlehmreste, viele Kno 
chen splitter, makroreste, holzaschen, Phytolithen  (pp. 
geschmolzen), eierschalen, schlacken und ge rundete 
Keramikfragmente. Konzentrationen an  gelben, phos
phat haltigen Koprolithen, vermutlich vom mensch 
(z. t. mit Parasiteneiern) sowie sekundäre Phosphat
ausfällungen mit blauen Vivianitausblühungen. sel
tene sphärolithen. im oberen teil der schicht: kompak
tierte zonen mit eingeregelter mikroholz kohle. iso
lierte «slaking crusts». lokal auch geh niveaus, z. t. 
mit ansammlung von Koprolithen. schwache staubige 
einschwemmungen. seltene regenwurm kalzite als 
hinweis auf Bioturbation.
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aBB. 10 münsterplatz 1+2 (2001/46). anschliffe der Bodenproben m4 und m5 mit Dünnschliffen und den ergebnissen der mikromorphologischen untersuchungen. 
grafik: christine Pümpin. Foto: Phillipe saurbeck.
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Phosphaten durchsetzt ist. hinweise auf eine Durchwurzelung, Bodenwühler oder Defor
mationen (z. B. Karrenspuren) fehlen, was insgesamt gegen eine Deutung als aussen
niveau spricht. Die ausprägung und die gute erhaltung zeigen eine begangene ober fläche 
in einer geschützten, d. h. überdachten zone an.11 Baubefunde zu diesem in der Boden
probe erstaunlich sauber wirkenden lehmboden sind hingegen nicht bekannt. staubige 
einschwemmungen in den Porenräumen weisen auf eine nachträgliche Durchschläm
mung hin, was höchstwahrscheinlich in zusammenhang mit der Bildung und  nutzung 
der darüber liegenden Kiesschicht steht.

Dieser lehmboden wird oberflächlich von einer ersten, rund 10 cm starken grob
kiesschüttung (d) aus kalkhaltigem rheinschotter bedeckt. Darin zeichnen sich reste 
 eines graubraunen Feinsedimentes mit holzkohleflittern und Phosphaten ab, die offen
sichtlich während der Begehung der Kiesschicht in diese eingesickert sind. Damit  fin det 
ein deutlicher nutzungswandel statt: nach aufgabe der mutmasslich überdachten 
 Bodenoberfläche dokumentiert die Kiesplanie eine Bodenbefestigung im aussenbereich, 
gefolgt von einer mit holzkohle angereicherten siedlungsschicht mit spätlatènezeit li
chem Fundmaterial (d).

auch die folgende sedimentationsgeschichte (aBB. 6) lässt vergleichbare muster er
kennen: nach der anreicherung von holzkohlehaltigen und organischen ablagerungen 
aus der nutzungszeit werden im zuge von erneuerungen die oberflächen (strassen, Ver
kehrsstreifen) durch kopfgrosse gerölle oder, wie bei der dritten, spätaugusteischen 
strasse, durch holzbalken stabilisiert und anschliessend mit Feinplanien bedeckt. nebst 
akkumulationsprozessen (wie zum Beispiel der Bildung von Kulturschichten oder geziel
te strassenaufschüttungen) zeichnen sich auch allmähliche einsenkungsvorgänge ab, 
die unter anderem zu einer Vermischung von geröllen (strassenunterbau) und weichem 
untergrund führen können.

2.2 die zWei spätlatènezeitlichen strassen

Der unterbau der ersten strasse, wird durch eine gut ausgeprägte, grobe schüttung aus 
frischem, kalkhaltigem rheinschotter mit bis kopfgrossen geröllen gebildet (e). auffal
lend ist eine durch feinste holzkohlen grau gefärbte, sandiglehmige matrix. Diese deutet 
darauf hin, dass die strassensubstruktion auf eine bereits bestehende Benutzungs
schicht über der Kiesschüttung (d) aufgebracht wurde und sich anschliessend in dieses 
substrat eingesenkt hat. 

über der stabilisierung aus groben geröllen folgt eine rund 5 bis 10 cm starke Fein
planie (f) mit kalibriertem, d. h. gesiebtem Korn. sie zeichnet sie sich durch eine harte, 
betonähnliche Konsistenz aus und stellt die Fahrbahn der ersten strasse dar. Bereits die 
Beobachtungen im Feld haben gezeigt, dass struktur, härte und helle Färbung der Kof
ferung auf eine massive zugabe von Branntkalk zurückzuführen sind. innerhalb der hell
grauen, siltigen Kalkmatrix finden sich viele gelbbraune Phosphatausblühungen, die 
von eingesickerten Fäkalien der zirkulierenden nutztiere stammen. im Verlauf der nutzungs
zeit dieser ersten strasse hat eine beträchtliche akkumulation von holzkohlehaltigem, 
lehmigem «strassenschmutz» stattgefunden, wie dies der dunkel gefärbte Fein anteil von 
schicht g nahelegt. Die groben gerölle der schicht g stellen eine weitere schüttung dar, 
die wiederum als eingesunkene stickung (stabilisierung) den unterbau einer zweiten 
spätlatènezeitlichen strasse markiert. (aBB. 6) Die darauf folgende, bis gegen 10 cm mächtige 
Feinplanie (h) besteht ebenfalls aus einem stark verhärteten Kiesbett.  (aBB. 7– 8) Dünn schliff
untersuchungen am obersten abschnitt dieser zweiten Fahrbahn lassen horizontal aus
gerichteten Kies (h) erkennen, der von kleinen Branntkalkbrocken umgeben ist. (aBB. 11, c) 

mit Knochensplittern, schlacken, holzkohleflittern und Fäkalien liegt zudem material vor, 
das sich im lauf der Benutzungszeit der strasse mit herausgewittertem kiesigem Koffe
rungsmaterial vermischt und oberflächlich als Benutzungsschicht angereichert hat. 
zum Bauvorgang und zur Bedeutung der antiken Verkehrsflächen lassen sich aus geolo
gischer sicht verschiedene Punkte festhalten: Die erste im zusammenhang mit dem 
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spätlatènezeitlichen strassenbau erfolgte massnahme betrifft die flächige überschüttung 
mit groben geröllen, die ältere Baubefunde (gehniveau c und Kiesplanie d) bedecken.  
zusammen mit dieser stabilisierung12 wurden grosse mengen an sauberem Kies und Brannt
kalk, ergänzt durch als Baumaterial verwendete amphorenbruchstücke, aufplaniert. 
 allein für die erste gekofferte strasse lag der Kiesbedarf für den rund 300 m langen ab
schnitt intra muros bei über 480 Kubikmeter.13 Die gewinnung von entsprechend grossen 
mengen an schüttungsmaterialien für den unterbau und die Fahrbahn setzt indes die 
anlage von grösseren Kiesentnahmestellen voraus. in Frage kommt hier in erster linie 
der offene grabenbereich des murus gallicus an der rittergasse, wo  erwiesenermassen 
auch material für den Bau der spätlatènezeitlichen Wallanlage gewonnen wurde.14 

zusätzlich wurden für den strassenbau auch beträchtliche mengen an gebranntem 
Kalk benötigt, was – nebst dem baulichen Fachwissen – eine Kenntnis der lage geeig
neter Kalksteinvorkommen15 und den Betrieb von Brennöfen sowie die zulieferung des 
Branntkalkes auf den münsterhügel voraussetzt. allein für die härtung des ersten spät
latènezeitlichen strassenstreifens ist überschlagsmässig von einem Verbrauch von rund 
105 m3 Branntkalk auszugehen.16 unseres Wissens gibt es am oberrhein bisher  keine 
gesicherten Parallelen für die herstellung und Verwendung von derart grossen mengen 
an gebranntem Kalk für den strassenbau.17 Bemerkenswert ist auch die tat sache, dass 
die strasse einen zweiteiligen aufbau aus substruktion und Feinplanie besitzt, was für 

A

B

C

D E F

G H

aBB. 11 Dünnschlifffotografien:  
a/B oberfläche eines spätlatènezeitlichen 
lehmbodens (haus?) mit verdichteten  
zonen in schicht c und dem für Kompak
tion typischen horizontalen rissgefüge (B).  
c Detailaufnahme der spätlatènezeit lichen 
strassenoberfläche von schicht h mit 
resten von Branntkalk (Pfeil),  um geben 
von holzkohlehaltigem, siltig sandigen 
«stras senschmutz».  
d–F augus teischer abbruchschutt (schicht i) 
mit eierschale (D) einem länglichen Kno
chen und gelben Phosphatausblühungen 
mit blauem Vivianit (e) sowie einer dunk
len, porösen metallschlacke (F).  
g Kiesiglehmiger unterbau der spät augus
teischen strasse (schicht j) mit orangem, 
tonigem material aus den Verwitterungs
lehm (luvisol, Pfeil).  
h spätaugusteischer strassenkoffer der 
schicht k: dicht gepackter, Branntkalk 
führender, sandiger Kies mit horizontalem 
rissgefüge.  
(a  /B m9.2, c m10.5, D m10.3, e m5.4,  
F m10.2, g m10.1, h m4.2 – alle Bilder 
wurden mit parallelen Polarisationsfiltern 
aufgenommen). Fotos: christine Pümpin.
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diese epoche ebenfalls ein novum darstellt. aufgrund dieser technologischen merk
male unterscheiden sich die strassenbefunde somit deutlich von den traditionellen Bau
techniken der spätlatènezeit.18

2.3 aBBruchschutt: dark earth aus  
mittelaugusteischer zeit

Die sogenannte Dark earth19, im Feld auch als «graue augusteische schicht» bezeichnet, 
zählt zu den wohl interessantesten – und gleichzeitig auch monotonsten – ablagerungen 
(i), die grossflächig auf dem Basler münsterhügel vorkommen. (aBB. 7 –10) es handelt sich 
um einen grauen, homogenen, feinsandigen lehm,20 der viele archäologische Funde wie 
 Keramikfragmente, verrundete ziegel und meist gut erhaltene Knochen sowie metall
objekte führt. (aBB. 11, d –F) Ferner finden sich viele kleinfragmentierte holzkohlen, daneben 
auch schlacken, kleine Wandlehmbrocken und Fragmente von kalkhaltigem Wandver
putz. mittels mikroskopischer untersuchungen lassen sich zudem häufige Fäkalienreste, 
Dungpartikel und Phosphatausblühungen fassen, die aufgrund der blauen Vivianit
mineralien ein feuchtes, schlecht drainiertes Bildungsmilieu mit Phasen von staunässe 
an zeigen. abgesehen von wenigen verkohlten makroresten ist das organische material 
weitgehend zersetzt und liegt in Form von Phytolithen vor. eine deutliche vertikale gliede
rung der durchschnittlich 15 cm mächtigen schicht ist nicht erkennbar. stellenweise 
 lassen aber waagrecht ausgerichtete gerölle oder Kalksteinsplitter (aBB. 7) eine diffuse 
schichtung erahnen. aus den Bodendünnschliffen liegen einige hinweise auf Begehung 
vor, was sich z. B. in der Bildung von kompakten Krusten äussert. Porenräume, die 
mit eingesickertem organischem Feinmaterial verfüllt sind, deuten auf freiliegende ober
flächen und ein schlammiges ablagerungsmilieu hin. Von regenwürmern ausgeschie
dene Kalzitkügelchen und ein durch Wurzeln sowie Bodenwühler hervorgerufenes, bio
turbiertes Bodengefüge belegen, dass die schicht während und nach ihrer entstehung 
auch Verwitterungsprozessen ausgesetzt war. 

Feldbeobachtungen und mikromorphologischen analysen zeigen, dass die graue 
schicht aus einer mischung von zersetztem Wandlehm, siedlungsabfällen und Fäkalien 
aufgebaut ist und damit einer sogenannten Darkearthablagerung sehr ähnlich ist.21 es 
scheint sich also nicht um eine reine, in einem zug aufgebrachte Bauschuttplanie zu 
handeln. Viel eher haben wir uns eine anthropogene ablagerung vorzustellen, die sich über 
einen längeren zeitraum in einem feuchten, zeitweise morastigen milieu akkumulierte, 
was zur auflösung des Fachwerkschuttes und zur starken homogenisierung der schicht 
führte. Die starke sedimentanreicherung, der eintrag von lehmigem Bauschutt – was 
letztlich die Bildung eines morastigen milieus begünstigte – und die umlagerung durch 
Begehung stehen aus mikromorphologischer sicht im zusammenhang mit dem abbruch 
von (unverbrannten) Fachwerkbauten, wobei auch die strasse mit diesem Bauschutt
gemisch bedeckt wurde. Deutliche gehwege oder befestigte Plätze sind nicht zu fassen, 
und archäologische strukturen wie Feuerstellen wurden auf der ausgrabung nur verein
zelt an der oberkante der schicht beobachtet.22 in den Bodenproben ist die schicht im 
obersten Bereich schwach durch Bioturbation überprägt, was auf einen kurzfristigen sedi
mentationsstillstand, einhergehend mit der Bildung einer Vegetationsdecke, hin deuten 
kann. in ihrer zusammensetzung und ausprägung steht die ablagerung dadurch  einem 
typ von siedlungs und Planieschichten nahe, der Parallelen in der spätlatènezeitlichen, 
ebenfalls durch Fachwerkbauweise dominierten Fundstelle von Baselgasfabrik besitzt.23
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2.4 die dritte, spätaugusteische strasse

über dem mittelaugusteischen abbruchschutt liegt ein im Feldbefund deutlich nachgewie
senes lager aus längs verlegten holzprügeln, von denen sich in unseren Bodenproben 
jedoch keine organischen reste erhalten haben. an deren stelle befindet sich eine abge
sunkene, über 10 cm mächtige, lehmigkiesige schüttung (j). (aBB. 7–10) in dieser kompak
ten Kofferung aus verwittertem, orangem Kies (aBB. 11, g) und sandigem rheinschotter finden 
sich vereinzelt holzkohle, Keramik, Knochenfragmente und Koprolithen; grobe gerölle 
fehlen. Die schichtobergrenze ist diffus und kündigt sich mit vertikal stehendem Kies und 
ersten Branntkalkbrocken an. eine Benutzungsschicht unmittelbar über dieser lehmigen 
Kofferung ist nicht ersichtlich. Darüber folgt eine gegen 10 cm starke, dicht  gelagerte 
Kiesschicht (k) mit vielen waagrecht liegenden Komponenten, die von einer grauen, har
ten Kalkmatrix umgeben sind. (aBB. 11, h) Das Kornspektrum weist auf gesiebtes, mit viel 
Branntkalk versetztes material hin. an der oberkante dieser verhärteten strassenkoffe
rung erstreckt sich eine gut 1 cm dicke, durch holzkohle verfärbte Benutzungsschicht (l).

Wir fassen hier somit einen, im Vergleich zu den beiden Vorgängerstrassen in 
 unterschiedlicher Weise errichteten Bautyp mit einer dreiteiligen gliederung. Der stras sen
unterbau besteht aus «zweitklassigem», lehmigem Kies, der direkt auf ein holzbohlen
lager geschüttet wurde. letzteres verhinderte ein einsinken der strasse in den mo ras  ti gen 
untergrund der augusteischen Darkearthschicht. Das eigentliche stras sentrassee 
mit der Fahrbahn und dem Benutzungshorizont wird dagegen von einem verdichteten, 
sandigen schotter mit Branntkalkzugabe gebildet.24

2.5 die vierte, spätaugusteische strasse und  
die nachrömischen schichten

über der Fahrbahn der dritten strasse liegt eine weitere aufkofferung (m) bestehend aus 
einem sandigen Fein bis grobkies mit Branntkalkanteil, wobei die schüttung ebenfalls 
stark verhärtet ist. (aBB. 9) gelbe Phosphatausfällungen stammen von eingesickerten Fäka
lien aus der Benutzungszeit. in Fläche 43 (aBB. 5a, aBB. 10) wird der dritte strassenkoffer von 
einem humushorizont (x) überdeckt. Die Kofferung der vierten strasse fehlt hier bereits 
und ist als Folge der mittelalterlichen Bautätigkeit erodiert. Diese Befunde deuten auf 
 einen längeren, zeitlich jedoch nicht näher einzugrenzenden sedimentationsstillstand hin, 
der mit einer Verwitterung und humifizierung der strassenoberfläche einhergeht. über 
dem im obersten teil verdichteten humushorizont erstreckt sich eine sandige Bettung aus 
verlagerten und zersetzten mörtelbrocken, in die eine rollierung aus groben geröllen 
gesetzt wurde (y). sie entspricht dem unterbau eines mörtelbodens des mittelalterlichen 
sakralbaus st. Johann.
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3 hauptstrassenachse und verkehrsstreiFen 
andrea Francesco lanzicher

aufgrund bereits bekannter strassenaufschlüsse vom münsterhügel konnte am münster
platz 1+2 die spätlatène und frühkaiserzeitliche strassenachse gezielt untersucht werden. 
einzelne Detailbeobachtungen führten dabei zu Fragen, die zumindest teilweise in der 
 interdisziplinären zusammenarbeit mit der geoarchäologie gelöst werden konnten. im 
folgenden teil werden diese neuen erkenntnisse in die archäologische Befund und 
Fundauswertung integriert, chronologisch verortet und mit weiteren strassengrabungen 
vom münsterhügel abgeglichen. Daraus werden weiterführende schlüsse bezüglich 
 entwicklung und Bedeutung dieser Verkehrsachse für den siedlungsplatz auf dem münster
hügel gezogen.25

3.1. die siedlungs- und zWei strassenhorizonte  
der spätlatènezeit

im südteil der grabung münsterplatz 1+2 ist, wie eingangs bereits erwähnt, auf einer grund
fläche von total 45 m2 eine bis zu 1,5 m mächtige strassenstratigraphie dokumentiert 
worden. Das abgebildete Profil (aBB. 12), das einen Querschnitt durch den nördlichen rand
bereich der strassen liefert, zeigt vier jeweils 15 bis 30 cm dicke Kieskofferungen von 
vier übereinanderliegenden strassenhorizonten aus der spätlatène (h ii.1 und h ii.2) 
resp. Frühen Kaiserzeit (h iii.3 und h iii.4) mit einem dazwischen liegenden, mittelau
gusteischen abbruchschutt (h iii.1). Die horizonte werden gegen norden vermehrt durch 
spätrömische eingriffe gestört und im mittelalter auf einer höhe von rund 269.40 m ü. m. 
 gekappt.26

Die geoarchäologischen untersuchungen haben gezeigt, dass die durch grossflächige 
Planierungen eingeebnete oberkante des anstehenden Verwitterungslehms als geh
niveau benützt und dadurch verdichtet worden ist. (aBB. 12, oBerkanten 2, 4) Das dazugehörige 
Fundmaterial – neben Keramik etwa eine Potinmünze – zeigt typischen spätlatène    zeit
lichen siedlungsabfall, der in die stufe lt D2a zu datieren ist. zusammen mit vereinzelten 
holzkohle und Phosphatablagerungen sowie einer geoarchäologisch nachgewiesenen, 
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aBB. 12 Baselmünsterplatz 1+2 (2001/46). 
ein Querprofil (aPW) durch die nordhälfte 
der strassenhorizonte. Der nordabschluss 
der schichtgrenzen von 15, 16 und 21 
wurde anhand der dazugehörigen Plana 
korrigiert. Blick nach (nord)Westen. 
m 1:20. Foto: marcel göhring. grafik: nach 
lanzicher 2017, 74, abb. 5a. überarbei
tung Peter von holzen.

1 anstehendes; 2, 4 spätlatènezeitlicher 
siedlungshorizont (h ii.0); 3, 5–6 erste 
strasse (h ii.1); 7, 9 zweite strasse (h ii.2); 
11, 14 begangener abbruchschutt (h iii.1); 
13 Verfüllung Balkengraben zur dritten 
strasse, 15–16 dritte strasse (h iii.3);  
21–22 vierte strasse (h iii.4); 17–20, 27 spät
römische schuttschichten; 23, 25, 26, 28 

nachrömische Befunde.
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festgetretenen lehmoberfläche eines vermutlichen gebäudeinnenraums sind dies die 
letzten spuren eines ersten spätlatènezeitlichen siedlungshorizonts (h ii.0). er wird be
deckt von einer geringmächtigen Kiesplanie. Darüber folgen zwei in sich differenziert 
aufgebaute Kiesschüttungen – strassenunterbau aus grobkiesiger schüttung mit starken 
geröllanteilen, darüber jeweils eine feinere Kiesschicht mit kali brierten Korn – die zur 
ersten und zweiten spätlatènezeitlichen strasse gehören. ihre eigentlichen strassenfahr
bahnen sind jeweils durch eine massive zugabe von Branntkalk gezielt verhärtet wor den. 
Den einzelnen Kiesschüttungen (aBB. 12, 3, 5, 6 BzW. 7, 9) sind dabei als ergänzendes Bau mate rial 
umgelagerter siedlungsabfall beigegeben worden; darunter zahlreiche bewusst zer klei
nerte amphorenfragmente.27 Das Fundmaterial aus dem ersten spätlatènezeitlichen 
 strassenhorizont muss in der vorangegangenen siedlungsphase auf dem münsterhügel 
abgelagert worden sein. seine Datierung ab 80 v. chr. ergibt den frühestmöglichen 
 Bauzeitpunkt (terminus post quem) der ersten strasse. Kurz danach wurde auch die zweite 
spätlatènezeitliche strasse, die praktisch identisches Fundmaterial lieferte, errichtet. 
Die wichtigsten Fundstücke aus den zwei strassenhorizonten –  neben den amphoren vor 
allem die münzen und Fibeln – zeigen gute Verbindungen zu den spätlatènezeitlichen 
 oppida in rheinau (zh), roggwil (Be)28 und Yverdon (VD; alle stufe lt D2a, 80 bis 50 v. chr.29) 
und treten unter den Funden auf dem schlachtfeld von alésia (F) nicht mehr auf. somit 
müssen sie älter sein als die entscheidungsschlacht des gallischen Krieges 52 v. chr. 
ebenso lässt sich das Fundmaterial typologisch von der  älteren spätlatènezeitlichen 
siedlung am Basler rheinknie (Baselgasfabrik; Datierung in die stufe lt D1, nach der
zeitigem Forschungsstand also zwischen 150 und 80 v. chr.) absetzen.30

3.2 der mittelaugusteische aBBruchschutt und  
die strassenhorizonte der Frühen kaiserzeit 

eine direkt auf die nutzungsschicht der zweiten spätlatènezeitlichen strasse eingebrachte 
feinsandige lehmschicht (aBB. 12, 11, 14), die aus sicht der geoarchäologie als Darkearth
ablagerung angesprochen werden kann, besteht aus abbruchschutt von unverbrannten 
Fachwerkbauten und damit umgelagertem Fundmaterial; unter anderem einige italische 
terra sigillatagefässe, Dünnwandkeramik, lämpchen, scheibengedrehte Krüge, inn
seitig rot engobierte Platten und reibschüsseln. Dieses Fundmaterial ist deutlich jünger 
als dasjenige aus den ersten zwei strassenkofferungen und besitzt umfassende Paralle
len im mittelaugusteischen militärlager von Dangstetten (D; 20–10 v. chr.31). zudem sind 
im abbruchschutt – anders als in den älteren strassenkofferungen – mehrere eiserne 
schuhnägel vorhanden, die nördlich der alpen ab caesarischer zeit im Fund material auf
treten können. zwei davon weisen aufgrund des Kopfdurchmessers bzw. den auf der 
Kopfunterseite angebrachten marken klar zu voraugusteischen Fundplätzen  (lt D2b/stufe 
sermuz), sind also leicht älter als das gros der Funde. entsprechend zur schichtgenese 
gibt das Fundmaterial einen terminus post quem von 20 v. chr. für die ablagerung des 
Wandlehmschutts bzw. den abbruch der Fachwerkbauten. analog ergibt sich ein terminus 
ante quem von 10 v. chr. für das nutzungsende der bis dahin in Verwendung stehenden 
zweiten spätlatènezeitlichen strasse.32

Das Fundmaterial aus den zwei jüngsten, frühkaiserzeitlichen strassenkoffern (aBB. 12, 

15, 16, 21, 22) – wichtig sind etwas terra sigillata, ganz wenig terra sigillataimitation und 
weitere, typologisch jüngere schuhnägel – ist soweit beurteilbar in spätaugusteische zeit 
zu setzen. Das ergibt wiederum einen terminus post quem ab der zeitenwende für den 
Bau der dritten und vierten strasse.33
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3.3 die spätlatène- und Frühkaiserzeitliche  
hauptstrassenachse der colonia raurica

Die in der grabung münsterplatz 1+2 dokumentierten strassenbefunde lassen sich zusam
men mit weiteren grabungsaufschlüssen als teil eines sicher 150 m, evt. bis zu 300 m 
langen strassenabschnitts im zentralen Bereich des heutigen Basler münsterhügels deu
ten. (aBB. 3) Bereits in der spätlatènezeit lässt sich für diese zentrale hauptstras senachse 
eine ausgeklügelte strassenbautechnik nachweisen. neben dem grundsätzlich sorgfältigen 
aufbau der Kieskofferungen – jeweils ein grober unterbau und eine stark mit Branntkalk 
versetzte Fahrbahn (aBB. 12) – zeugen davon vor allem einzelne konstruktive Details der 
strassenrandgestaltung: so sind parallel zu den strassenrändern mehrfach Pfahlreihen 
eines Faschinenwerks bzw. eine ansammlung von steinplatten dokumentiert, die zur 
seitlichen stabilisierung des strassenkieskoffers beitrugen. ein nur am strassensüdrand 
eindeutig nachgewiesener strassengraben sammelte zudem das meteor wasser. Die be
schriebenen konstruktiven Details sind – neben dem Branntkalk – kennzeichnend für die 
mediterrane strassenbautechnik, die bislang nördlich der alpen nur aus römischen 
 Kontexten bekannt war. auf dem Basler münsterhügel kann sie nun aber erstmals auch 
für die spätlatènezeit nachgewiesen werden.34

aufgrund ihrer enormen Breite sowie weiterer Detailbefunde muss die nutzung 
dieser spätlatènezeitlichen hauptachse differenziert werden. Dazu wird das interpreta tive 
Konzept des Verkehrsstreifens herangezogen, in welchem die 14 m breite strassen
oberfläche in zwei funktional unterschiedliche zonen getrennt wird: eine mittlere, 6 bis 7 m 
breite, bebauungsfreie Verkehrszone diente vorrangig dem zirkulieren von Wagen und 
Personen; zwei daran anschliessende, jeweils rund 3,5 m breite randzonen waren hinge
gen mit leichten Bauten (marktstände, Pferche o. ä.) versehen und dienten dem handel 
und Verkauf von Waren oder dem abstellen von Fahrzeugen oder zugtieren.35  Parallel 
zum strassenverlauf liegende gebäudefronten zeigen, dass sich die Bebauung der spät
latènezeitlichen siedlung, wie für oppida üblich, orthogonal zu dieser strassenachse 
ausrichtete. (aBB. 13) Die hauptstrassenachse war somit eines der markantesten gliedern
den elemente auf dem befestigten münsterhügelPlateau, wobei sie – als Verkehrs
streifen interpretiert – auch eine wichtige ökonomische und soziale Kontaktzone der dort 
wohnenden Bevölkerung darstellte.36

neben diesen konstruktiven und funktionalen aspekten geben die verschiedenen 
strassenhorizonte auch weitreichende hinweise zur siedlungsgeschichte des münster
hügels: ab ihrem Bauzeitpunkt in der spätlatènezeit (terminus post quem 80 v. chr.) zeigt 
die Befundinterpretation – und bestätigend einer der wenigen direkt der strassennut
zung zugewiesenen Funde, eine geprägte Buntmetallmünze der Remi  37 – eine kontinuier
liche Benützung der strassenachse bis in die Frühe Kaiserzeit. zu diesem zeitpunkt 
 (terminus post quem 20 v. chr.) wird die Bebauung des münsterhügels intentionell und 
grossflächig abgebrochen und der dabei anfallende schutt auf die strassenfläche ge
schüttet. Dies verunmöglichte die ursprüngliche nutzung der vitalen strassenachse im 
anschluss kurzfristig. hinweise auf einen grossbrand als abbruchursache fehlen. umso 
bemerkenswerter, dass an der exakt gleichen stelle und mit dem gleichen Verlauf kurz 
nach der zeitenwende (frühestens 1 n. chr.) eine weitere strasse errichtet wurde. ihre zur 
stabilisierung notwendige holzsubstruktion belegt, dass die strassenbaumeister  keine 
mühe scheuten, um eine funktionierende strassenachse wiederherzustellen. sie wurde 
auch rege benutzt, was nach kurzer zeit eine neuaufkofferung notwendig machte.38

Die umfangreichen abbruchmassnahmen sind mit einer geplanten neuüberbauung 
des münsterhügels zu Beginn der Frühen Kaiserzeit zu erklären. Die Wiederherstellung 
der strassenachse, direkt über dem bewusst ausser Funktion gesetzten spätlatènezeitli
chen strassentrassee, belegt eine gewisse urbane Kontinuität in der anschliessenden 
Wiederbebauung. Die städtische siedlung auf dem Basler münsterhügel stand zu diesem 
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zeitpunkt bereits seit einer generation unter römischer herrschaft und trug wahrschein
lich den epigraphisch belegten namen colonia Raurica. Wie aber die einebnung ihrer 
spätlatènezeitlichen Befestigung und die gründung des überregionalen zentrums colonia 
Augusta Rauracum zeigen, änderte sich ihre strategische Bedeutung und Funktion ab 
mittelaugusteischer zeit markant.39

4 Fazit

Dank der interdisziplinären auswertung konnten die Fragen, die sich bei der ausgrabung 
am münsterplatz 1+2 stellten, nicht nur umfassend beantwortet werden, sondern sie 
 erbrachte auch weiterführende resultate zur Besiedlungsgeschichte des münster hügels. 
so erweist sich der auf dem münsterhügel in verschiedenen Fundstellen nachgewiesene 
erste spätlatènezeitliche siedlungshorizont komplexer als bisher angenommen: Wurde er 
bislang als trampel und Bauhorizont interpretiert,40 zeigen die geoarchäologischen analy
sen im Bereich der untersuchten Fläche erstmals eine begangene oberfläche in  einer 
geschützten, überdachten zone und eine darüber liegende grobkiesschüttung aus kalk
haltigem rheinschotter, die wohl eine Bodenbefestigung im aussenbereich war. Das 
Fundmaterial aus dem ersten siedlungshorizont lässt sich typologisch von jenem der älte
ren siedlung Baselgasfabrik abgrenzen und datiert in die stufe lt D2a. Die Datierung 
des Fundmaterial aus den zwei spätlatènezeitlichen strassen um 80 v. chr. – den einzel
nen Kiesschüttungen wurde als ergänzendes Baumaterial umgelagerter siedlungs
abfall der vorangegangenen siedlungsphase beigegeben; darunter zahlreiche amphoren
fragmente 41 – ergibt den frühestmöglichen Bauzeitpunkt (terminus post quem) der  
beiden strassen.

aBB. 13 rekonstruktion der ersten spät
latènezeitlichen hauptstrassenachse auf 
dem Basler münsterhügel. Der gut 14 m  
breite Verkehrsstreifen (1) wird zusätzlich 
in eine rund 7 m breite Verkehrszone (3) 
und zwei etwa 3,5 m breite, leicht bebaute 
rand zonen (2) gegliedert. Blick nach 
Westen. Vorlage: andrea lanzicher, andrea 
hagendorn. grafik: heidi colombi.
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Die auswertung der ausgrabung münsterplatz 1+2 ermöglichte zudem eine abschlies sende 
Klärung der beim Bau der strassen angewandten technologien, die sich von den tradi
tionellen Bautechniken der spätlatènezeit unterscheiden und deren Vorbilder im mediter
ranen raum zu suchen sind.42 

Jede strasse hatte einen zweiteiligen aufbau aus substruktion und Feinplanie  sowie 
eine durch massive zugabe von Branntkalk verhärtet Fahrbahn. neben dem sorgfältigen 
aufbau des strassenkoffers sind konstruktive Details erwähnenswert, die für die mediter
rane strassenbautechnik kennzeichnend sind: mit seitlich verlaufenden Faschinen wurde 
die Fahrbahn stabilisiert und auf einer strassenseite sammelte ein strassengraben 
 meteorwasser. auf dem Basler münsterhügel wurden solche konstruktiven  Details bei ver
schiedenen grabungen auch für die spätlatènezeit nachgewiesen.43 auch die stabilisie
rung der Fahrbahn mit Branntkalk scheint eine innovation im strassenbau zu sein, für die 
am oberrhein aus der spätlatènezeit bislang keine gesicherten Parallelen bekannt sind. 
Der hier gefasste strassenbau bedingte eine funktionierende zulieferung von grossen 
mengen an Baumaterialien, was wiederum auf eine planmässige  Vorbereitung und aus
führung der arbeiten – unter koordiniertem einsatz von zahlreichen arbeitskräften –  
hindeutet. 

eine interessante Frage ergab sich aus der Berechnung der menge an grob und fein
körnigem Kies, die für den Bau der strasse benötigt wurde. sie setzt die anlage von 
 grösseren Kiesentnahmestellen voraus. auf dem münsterhügel selbst käme hierfür der 
offene grabenbereich des murus gallicus an der rittergasse in Frage, wo erwiesener
massen auch material für den Bau der spätlatènezeitlichen Wallanlage gewonnen wurde. 
in der Forschung wird davon ausgegangen, dass dieser zeitgleich mit der einrichtung 
der siedlung erbaut wurde.44 inwieweit und ob die ersten Baumassnahmen in der sied
lung in der Phase h ii.0 und deren weiterer ausbau in den Phasen h ii.12 mit dem  sicher 
 einige zeit in anspruch genommen Bau des murus gallicus koordiniert wurden, kann 
derzeit jedoch nicht beantwortet werden. sicher ist aber, dass beim Bau der haupt stras sen
achse in horizont h ii.1 – und damit einhergehend der etablierung einer orthogonal 
 darauf ausgerichteten Bebauung des münsterhügels – direkt auf das zangentor im  murus 
gallicus Bezug genommen wurde.

Die ersten beiden spätlatènezeitlichen strassen wurden von einer, auch als «graue 
augusteische schicht» bezeichneten Darkearthschicht überdeckt, die grossflächig 
auf dem Basler münsterhügel vorkommt. aus dem mit dem abbruchschutt verlagerten 
Fundmaterial ergibt sich einen terminus post quem von 20 v. chr. für die ablagerung 
des Wandlehmschutts bzw. den abbruch der Fachwerkbauten und einen terminus ante 
quem von 10 v. chr. für das nutzungsende der zweiten spätlatènezeitlichen strasse. 
 Feldbeobachtungen und mikromorphologische analysen zeigen, dass die graue schicht 
aus einer mischung von zersetztem, grösstenteils unverbranntem Wandlehm, kalk hal
tigem Wandverputz, siedlungsabfällen und Fäkalien besteht. Die anthropogene, nicht in 
einem zug aufgebrachte, sondern allmähliche entstandene ablagerung akkumulierte 
über einen längeren zeitraum in einem feuchten, zeitweise morastigen milieu, was zur auf
lösung des Fachwerkschuttes und zur homogenisierung der schicht führte. mit der 
 bewussten überdeckung des spätlatènezeitlichen strassentrassees wurde dieses für eine 
gewisse zeit ausser Funktion gesetzt. Damit und auch in anbetracht der gross flächig in 
archäologischen Befunden gesicherten ausdehnung der abbruchmassnahmen wird eine 
zäsur in der Besiedlung des münsterhügels erkennbar. Da der ausplanierte Fachwerk
lehm grösstenteils unverbrannt und ein grossbrand als abbruchgrund daher auszuschlies
sen ist, ist der abriss der holzbauten am plausibelsten mit einer geplanten neubebau
ung des münsterhügels zu erklären.45 aufgrund der intensiven Bebauung des münster  hügels 
seit der spätlatènezeit fehlen grossflächige untersuchungen zur spätlatènezeitlichen 
siedlung. Die interdisziplinäre auswertung der Darkearthschicht ermöglicht nun aber 
weitreichende schlussfolgerungen zum übergang der spätlatène zur frühkaiserzeitli
chen siedlung. Vor allem lässt sich aufgrund der nachweislichen über deckung des in der 
spätlatènezeit gebauten strassentrassees aufzeigen, dass es sich bei den Veränderungen 
in der Besiedlung des münsterhügels in mittelaugusteischer zeit nicht, wie bisher ange
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nommen,46 um einen allmählich stattfindenden Prozess, sondern um einen geplanten 
Vorgang mit einer tiefgreifenden transformation der bis dahin bestehenden spätlatène
zeitlichen siedlungsorganisation handelt.
 Dieser Vorgang kann durch die vorliegende Datierung der Darkearthschicht 
mit der gründung des überregionalen zentrums colonia Augusta Rauracum um 10 v. chr. 
in Verbindung gebracht werden. Diese hatte wohl auswirkungen auf die nahe gelegene 
siedlung auf dem Basler münsterhügel, deren strategische Bedeutung und Funktion sich 
 änderte. ab spätaugusteischer zeit erfolgte eine partielle neubebauung, die sich nun 
aber nicht mehr über den gesamten münsterhügel sondern vor allem in dessen Vorgelände 
erstreckte. hierbei wurde zum teil an ursprüngliche siedlungsstrukturen angeknüpft, 
wie die Wiederherstellung der strassenachse über dem ausser Funktion gesetzten spät
latènezeitlichen strassentrassee zeigt.47 träger dieser Veränderungen war sehr wahr
scheinlich das römische militär,48 denn die von rom initiierten gallorömischen Verwal
tungsstrukturen, die ab mittelaugusteischer zeit am oberrhein entstanden, sind mass     
geblich vom militär etabliert worden. Die gründung der colonia Augusta Rauracum ist nur 
ein Beispiel dafür.49 

nicht zuletzt beantwortet das erwiesenermassen morastige milieu der «grauen 
augusteischen schicht» die in einem anderen zusammenhang bereits von andreas Furger 
gestellte Frage50 nach der notwendigkeit einer holzsubstruktion als unterbau für die 
nachfolgende strasse. Beim Bau der strasse mit einem wahrscheinlichen terminus post 
quem ab der zeitenwende wurde keine mühe gescheut, um wieder eine funktionierende 
und stabile strassenachse herzustellen. sie wurde rege benutzt und musste bereits nach 
kurzer zeit neu aufgekoffert werden.51
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der universität Bern angenommen worden 
ist. Bezüglich des Befundes jeweils: lanzicher 
2017.

26 lanzicher 2017, 73.

27 Die amphoren diskutiere ich in einem weiteren 
Beitrag in diesem Jahrbuch Italischer Wein 
und spätlatènezeitliche Strassen ausführlich.

28 zum erstmaligen nachweis einer abschnitts
befestigung im spätlatènezeitlichen oppidum 
von roggwil vgl. Bütikofer et al. 2017, 98101.

29 Für die Definition und absolute Datierung  
der stufe lt D2a rieckhoff 1995, 178, 186,  
tabelle 20.

30 lanzicher 2017, 7380. 

31 Dazu die Datierung der Fundstelle Dangstetten 
bei stöckli 2010, 106109, abb. 2–4.

32 lanzicher 2017, 80 f.

33 lanzicher 2017, 8284.

34 lanzicher 2017, 84 f. Bezüglich römischer 
strassenbautechnik vgl. Fussnote 7.

35 Das Konzept beruht auf den gut ausgewerteten 
Befunden von oberwinterthur/Vitudurum (zh): 
Pauligabi 2002 et al., 140 f.

36 lanzicher 2017, 85.

37 Die münze 238 wurde in Fläche 43 in aBs 10 
direkt auf der strassenoberfläche dokumen
tiert. Dazu auch lanzicher 2017, 78.

38 lanzicher 2017, 85 f.

39 lanzicher 2017, 86. zum Wandel der colonia 
Raurica in der frühen Kaiserzeit und dem 
 epigraphischen Beleg seines namens etwa 
Deschlererb et al. 2008, 178180, 185; 
 martinKilcher 2015, 237 f., 269, 273.

40 Deschlererb 2011a, 75 f.

41 siehe den Beitrag von andreas Francesco 
 lanzicher: Italischer Wein und spätlatènezeit
liche Strassen im vorliegenden Jahrbuch. 

42 mit diesen Befunden können wir bezogen auf 
die romanisierung eine erste Phase des 
 akkulturationsprozesses fassen, indem sich 
die keltischen nobiles dem mediterran 
römischen einfluss geöffnet haben: Deschler
erb, 2011a, 252.

43 Deschlererb 2011a, 33 f.; lanzicher 2017,  
84 f.

44 Deschlererb et al. 2013, 58.

45 Vgl. die synthese in lanzicher 2017, 81  
und 85 f.

46 Deschlererb 2011a, 247.

47 Vgl. die synthese in lanzicher 2017, 86.

48 Deschlererb 2011a, 252 f. 

49 lanzicher 2017, 85.

50 Vgl. anm. 40.

51 lanzicher 2017, 85 f.
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