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Befunde im Legionslager Vindobona.

Teil II: Altgrabungen im Bereich der principia
IngeborgGaisbauer /MartinMosser

1 Zu Teil I sieheMosser 1999.

2 O. Harl / K. Sˇss, Tuchlauben. F0 34,

1995, 726 f. 780”782; Bauer / Sˇss 1996. Die

Befunde der Grabung Tuchlauben 1994/95

wurden im Rahmen der Diplomarbeit von I.

Gaisbauer ausgewertet.

3 Dabei kommen �hnliche Voraussetzun-

gen zum Tragen wie bei der Analyse im Be-

reich des Judenplatzes, d. h. als Unterlagen

stehen die Fundakten, Fundtagebˇcher

und Inventarbˇcher des HMW, die Publika-

tionen Friedrich von Kenners und alle ande-

ren Fundpublikationen zur Verfˇgung. Vor-

gegangen wird in chronologischer Abfolge

der Ausgrabungen, die jeweils mit dem Gra-

bungscodederStadtarch�ologieWien (Gra-

bungsjahr + fortlaufende Nummerierung)

und der Adresse versehen sind. Die meisten

Funde sind unstrati¢ziert, wenn n�here

Fundumst�nde bekannt sind, wird dies am

Anfang des jeweiligen Katalogteils ange-

fˇhrt.DieaufdenTafelnabgebildetenZiegel-

stempelmˇssen in ihremErhaltungszustand

nicht dem tats�chlich aufgefundenen Stˇck

entsprechen, sondern nur dem von B. Lo¤ ¤ -

rincz aus demWiener Ziegelstempelmaterial

erarbeiteten Typus.

4 Viele principia der Auxiliarkastelle hat-

ten eineander Front zur viaprincipalisange-
baute gro4e Vorhalle: siehe Johnson 1990,

140”146.

Als weitere Folge
1
der Neubearbeitung der arch�ologischen Befunde im

Areal des r˛mischen Legionslagers Vindobona in der Wiener Innenstadt

soll hier der zentrale Bereich des Lagers, das Kommandogeb�ude (princi-

pia) vorgestellt werden (Abb. 1).Dabei kommtdie schon imerstenTeil prak-

tizierte Vorgangsweise zur Anwendung: Die Altgrabungen werden einer

neuen Analyse unterzogen, um durch Vergleiche mit Grabungen der letz-

ten Jahre
2
einm˛glichst geschlossenes Bild des r˛mischenGeb�udekom-

plexes zu erhalten.
3
Das Areal umfasst das Gebiet zwischen Kurrentgasse

im Westen und Tuchlauben 13 bis 27 im Osten sowie Schultergasse und

Jordangasse im Norden und Kleeblattgasse im Sˇden, also eine Fl�che

von ca. 10.000 m
2
(ca. 100c 100 m; siehe Abb. 31). Die heutige Ober£�che

liegt andieser Stelle bei etwa17,25mˇberWr.Null, der gewachseneBoden

ist etwa 4 m tiefer feststellbar (ca. 13,20 m ˇber Wr. Null). ;ber dem gelben

L˛ss ist eine bis zu 40 cm dicke sterile, humose Schicht anzutre¡en, in wel-

cher imGebiet des r˛mischenVindobona, soauch imBereichderprincipia

desLegionslagers,mehrfacheine frˇheHolzbauphase festgestellt werden

konnte.

principia
Der Terminus principia (lateinischesMehrzahlwort) bezeichnet das Stabs-

geb�ude r˛mischer Kastelle und Legionslager. Dieses ist amSchnittpunkt

der Lagerhauptachsen (viaprincipalisund viadecumana) zu lokalisieren.

Die Architektur bzw. Anlage der principia folgt ” mit zeitbedingten Abwei-

chungen und Unterschieden ” einem gewissen Schema (Abb. 3): Um ei-

nen zentralen, von S�uleng�ngen (porticus) eingefassten Hofbereich (fo-

rum) sind eine Reihe funktionaler Geb�ude angeordnet. An der Front zur

via principalis be¢ndet sich in vielen F�llen ein zentraler Torbau (Tetrapy-

lon), die so genanntegroma, die ursprˇnglichdenAusgangspunkt der La-

gervermessung bezeichnete. Unter diesem kreuzen sich via praetoria und

via principalis. Flankiert wird dieser Torbau von einer Art Vorhalle mit porti-

cus zur via principalis.4 An zwei Seiten wird der Innenhof von Kammerrei-

hen begrenzt, in denen Magazine und Wa¡endepots (armamentaria) un-

tergebracht waren. Gegenˇber der groma, die den Eingang zur principia

bildet, steht auf der rˇckw�rtigen Seite des Innenhofes die basilica, eine

m�chtige zwei- bis dreischi⁄geQuerhalle, hinter der eineweitere Kammer-

reihemit demLagerheiligtum imZentrum folgt. IndiesemRaumwarenFeld-

zeichen,LegionsadlerundLagerkasseuntergebracht. Erwarmeist erh˛ht

und eingew˛lbt und damit auch architektonisch hervorgehoben. Die ˇbri-

gen R�ume der rˇckw�rtigen Kammerreihe hatten die Funktion von Amts-
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und Verwaltungsbˇros der Kommandantur und der Registratur (Buchfˇh-

rung und Kassenverwaltung” scholae, archivae, o⁄cia).5

1864___02 Tuchlauben 25”27
Lit.: Kenner 1897, 77 f.

BeimBau eines Kanals imStra4enbereich der Tuchlauben zwischenHaus

Nr. 25 und 27 in den Jahren 1863 und 1864 fand man zahlreiche r˛mische

Ziegelbruchstˇcke sowie einige (die genaue Anzahl ist nicht bekannt)

Stirnziegel mit dem Legionsadler im Relief. Die Fundstelle liegt im Bereich

der viaprincipalisbzw. imBereich˛stlichdergroma.6DaherdˇrftendieAn-

te¢xe der Bedachung der porticus angeh˛rt haben, die der principia ˛st-

lich und westlich der groma entlang der via principalis vorgelagert war

(Abb. 3).
7

Funde aus demBereich der via principalis:

1 Stirnziegel ” Ante¢x (Abb. 2), HMW Inv. Nr. 368/1

Adlermit ausgebreiteten Flˇgeln und Kranz im Schnabel. H: 22,5 cm, B: 22,5 cm, D: 2”4 cm

Lit.: Kenner 1897, 77 f., Fig. 50; W. Mazakarini, R˛merzeitliche Terrakotten aus 0sterreich

(unpubl. Diss. Univ.Wien 1970) 112 f., Nr. 64; Neumann, Ziegel Nr. 1 Taf. I.1; Vindobona-Ka-

talog 1978, 277 Kat. Z 23.

Anm.: Vgl. auch zwei weitere Stirnziegel dieses Typs vonAmHof 2 (westliche retentura des

Legionslagers Vindobona): Neumann, Ziegel Nr. 3 und 4, HMW Inv. Nr. 2066/1”2; vgl. V.

Jahn, Die r˛mischen Dachziegel vonWindisch. Anz. Schweizer. Altkde. N. F. 11, 1909, Taf.

5 ZurBeschreibung vonprincipia vgl. u. a.
H. v. Petrikovits, Die Spezialgeb�ude r˛mi-

scher Legionslager. In: Legio VII Gemina (Le-

o¤ n 1970) 232”237; F. Rakob / S. Storz, Die

principia des r˛mischen Legionslagers in

Lambaesis. Mitt. DAI Rom 81, 1974, 253”280;

R. Fellmann, Principia ” Stabsgeb�ude.

Kleine Schriften zur Kenntnis der Beset-

zungsgeschichte Sˇdwestdeutschlands 31

(Stuttgart 1987); Meyer-Freuler 1989, 75”83;

Johnson 1990, 123”152; Turnovsky 1990,

1 ¡.; Barbulescu 1997.

6 Zur Fundstelle vgl. 1903___02. Abb. 4 bzw.

Abb. 31.

7 Vgl. die Rekonstruktion der principia
von Noviomagus/Nijmegen: H. Brunsting,
Das Legionslager Nijmegen, Ausgrabungen

bis 1967. In: Studien zu den Milit�rgrenzen

Roms II. Beih. Bonner Jahrb. 38 (K˛ln 1977)

114 ¡. Abb. 4; Fellmann (Anm. 5) 48 f. Abb. 22

und 23.

Abb. 1: Das Legionslager Vindobona, Stand

M�rz 2001 (Rekonstr.). (Plan: M. Kronber-

ger / M. Mosser)
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VI.5; F. St�helin, Die Schweiz in r˛mischer Zeit (Basel 1931) 166 Abb. 30 (Stirnziegel mit Ad-

ler vomWesttor des Legionslagers Vindonissa).8

2 Stirnziegel ” Ante¢x (Bruchstˇck), HMW Inv. Nr. 368/2

Adler mit ausgebreiteten Flˇgeln (wie Kat. Nr. 1). Rechte H�lfte und oberer Teil fehlen.

H: 19 cm, B: 15 cm, D: 2”4 cm

Lit.: Kenner 1897, 77 f., Fig. 50; Neumann, Ziegel Nr. 2 Taf. I.2.

Anm.: siehe Kat. Nr. 1

1874___19 Tuchlauben 15”19
Lit.: Kenner 1897, 77.

Bei Kenner 1897, Taf. II sind die bei der Verlegung der Hochquellenleitung

1874 aufgedeckten Mauern vor dem Haus Tuchlauben 15 bzw. Tuchlau-

ben 19 als rekonstruierte Linien quer ˇber den Stra4enverlauf eingetra-

gen. ;ber St�rke, Niveau und weitere Merkmale der Mauern ist nichts be-

kannt. Die Befunde der Kˇnettengrabung 1996 (1996___01)
9
sowie der Stra-

4enverlauf ˛stlich derprincipia lassen aber die Schlussfolgerung zu, dass

jene1874aufgefundenenMauerreste zuden˛stlichderprincipiaanschlie-

4enden Kasernenbauten der retentura zu rechnen sind.

1884___02 Schultergasse 2”6
Lit.: Kenner 1897, 77.

Zwischen 1882 und 1884 kam es zum Abriss des alten H�userblocks zwi-

schenWipplingerstra4eundSchultergasse. Falls die dabei zutagegekom-

menen ,,starken Grundmauern‘‘ tats�chlich r˛mischen Ursprungs waren,

sind sie auf Grund ihrer Lage dem scamnum tribunorum n˛rdlich der via

principalis zuzuweisen, allerdings k˛nnten im Bereich des heutigen Hau-

ses Schultergasse 6 auch Fundamente des Torbaues der groma (Tetrapy-

lon?) aufgedeckt worden sein. In diesem Zusammenhang fand man r˛mi-

sche Ziegelbruchstˇcke und eineMˇnze des Traian.

Funde imBereich der Schultergasse:

3 Mˇnze, verschollen; As. Traian. Rom. RIC 500. Dat.: 103”111 n. Chr.

Lit.: Kenner 1897, 77; Dick 1978, 36 Nr. 1034
10
.

8 ZudenMotiven auf Stirnziegeln sieheG.

Wesch-Klein, Gestempelte Ante¢xe der Le-

gio XIIII Gemina aus Rheinzabern. Zeitschr.

Papyr. u. Epigr. 75, 1988, 222”226 mit weiter-

fˇhrender Literatur.

9 Bauer / Sˇss 1996, 548 Abb. 809.

10 Bei Dick ist das Fundjahr 1879 angege-

ben (mit weiterer Literatur). Es wird sich aber

um die bei Kenner 1897, 77 erw�hnte Mˇnze

handeln.

Abb. 3: Idealrekonstruktion eines principia-Geb�udes, nach H. Brunsting, Beih. Bonner

Jahrb. 38 (K˛ln 1977) Abb. 4. (Dig.: M. Mosser)

Abb. 2: Stirnziegelmit Adler aus derGrabung

Tuchlauben 25”27, 1864. (nach Neumann,

Ziegel Taf. I.1)
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1903___02 Tuchlauben 25”27/Schultergasse/Jordangasse (Abb. 4)
Lit.: Kenner 1904, 137”139 Fig. 109, 110; Kenner 1905, 171 Fig. 324, 325; B. Ratzke, Kanalisati-

on undWasserversorgung in r˛mischen Legionslagern (der ProvinzenNoricumund Panno-

nien) (unpubl. Diss. Univ. Wien 1983) 55”56.

BeimBaueinesKanals fandman1903 vor Tuchlauben25bis 27 imBereich

der Mˇndung der Schultergasse eine 1 m starke und 1,30 m hohe Bruch-

steinmauer. Parallel dazu stand in einem Abstand von 62 cm (= L�nge ei-

ner tegula)11 eine zweite, gleich konstruierte, 50 cm starke und 90 cmhohe

Seitenmauer des Hauptkanals der via principalis. Dazwischen waren auf

den gewachsenen Boden tegulae der legio XIII geminamit der Leiste nach

unten gelegt und die Fugen gegen die Mauern hin mit M˛rtel verschmiert.

Die breitere Seitenmauer ist in den Skizzen der Fundnotizen unterschied-

lich gezeichnet. Einerseits als einheitlich 1 m breite Mauer bei F. v. Kenner,

andererseits bei J. Nowalski de Lilia als Mauer, die bis ca. 1 m H˛he eine

Breite von 1 m aufweist und darˇber sich aber auf ca. 50 cm verjˇngt.
12

Diese Mauer k˛nnte neben ihrer Funktion als Kanalseitenmauer auch als

Stˇtzmauer bzw. als Fundament der n˛rdlich anschlie4enden Tribunen-

quartiere (scamnum tribunorum) in Verwendung gestanden haben. Bei

Kenner
13
w�re auch der dazugeh˛rige ,,Betonboden‘‘, also wohl ein M˛r-

telestrich (Kenner 1905, Fig. 324und325bei a), eingetragen, der allerdings

aus Nowalskis Fundnotizen nicht hervorgeht.

Weitere Teilstˇcke des Kanals unter der via principalis fandman ebenfalls

1903 bei der porta principalis sinistra an der Hohen Brˇcke (Wipplinger-

stra4e 21), 1902 vor demHausWipplingerstra4e 14 und an der Ecke Fˇtte-

rergasse/Wipplingerstra4e sowie 1843 unter der porta principalis dextra

im Bereich Kramergasse/Ertlgasse, alle mit Ziegeln der 13. Legion (ca.

89”101 n. Chr. in Vindobona) als Kanalsohle.
14
Damit ist die Erbauungs-

zeit des Kanals zumZeitpunkt der Errichtung des domitianischen Legions-

lagers am Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. als erwiesen anzusehen.

11 In FT V, 15 ist der Abstand mit 58 cm an-

gegeben, aufmehrerenSkizzender Fundno-

tizen vonNowalski aber mit 62 cm.

12 FTV, 13 undFA-RZ I, S”W, Tuchlauben/

Schultergasse, 26. 7. 1903.

13 Kenner 1905, 171 Fig. 325 gibt neben

zwei Kanalmauern eine dritte, h˛here Stˇtz-

mauer an. In denSkizzen vonNowalski, aber

auch im den Fundakten beiliegenden Plan

fehlt diese dritte Mauer, es sind nur die zwei

verschieden hohen, parallelen Kanalmau-

ern eingetragen.

14 Siehe M. Mosser, Das Legionslager Vin-

dobona ” EDV-gestˇtzte Erfassung alter

und neuer Grabungen. FWien 1, 1998, 78 f.,

Abb. 4und5, 86 f., Abb. 10und11 (Grabungs-

codes: 1903___03, 1902___03, 1843___01).

Abb. 4: Plan der Kanalgrabung Tuchlauben/Schultergasse/Jordangasse 1903, nachNowal-

ski de Lilia (FA). (Plan: M. Mosser)
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Vondiesem r˛mischenKanal, dessenEindeckung fehlte, erstreckte sich im

Bereich der Kˇnettenfˇhrung entlang der Schultergasse ein Belag von

gro4en, sorgf�ltig gearbeiteten Quadern aus Sandstein (35 cm dick!).

Das P£aster konnte bis Haus Nr. 6 der Schultergasse verfolgt werden und

zeigte sich an der Kreuzung zur Jordangasse ausgehoben. Bei dem Stein-

p£aster handelte es sich um den an einigen Stellen noch erhaltenen Stra-

4enbelag der via principalis im Bereich vor den principia. Wahrscheinlich

ist diese P£asterung ˇber den gesamten Verlauf der via principalis inner-

halb des Legionslagers anzunehmen, allerdings konnte sie bisher an kei-

ner weiteren Fundstelle beobachtet werden. Das Niveau, 2,90 m unter der

,,modernen‘‘ Stra4enober£�che, deutet darauf hin, dass die gep£asterte

r˛mische Stra4e im Zusammenhangmit dem sp�tantiken Ausbau des Le-

gionslagersca.Ende3./Anfang4. Jahrhundert zusehen ist, dadergep£as-

terte Innenhof der principia aus dieser Zeit auf demselben Niveau ange-

tro¡en wurde (vgl. 1987___01, Abb. 18 und 1994___01, Abb. 27).

Vor der Ecke des Hauses Jordangasse 2 bzw. im Stra4enbereich vor dem

Haus Jordangasse 7 fand man 2”3 m tief
15
eine Stelle mit ,,vermorschten‘‘

Holzdielen (Kenner 1904, 138 Fig. 109 f.). Darauf befanden sich eine ,,dˇnn

geschnittene‘‘ Marmorplatte, ,,Bruchstˇcke eines gerieften Gef�4es aus

r˛tlich ge£ecktemGlase, ferner Bruchstˇcke von Schwarzton- und Sigilla-

tagef�4en†‘‘, Ziegel mit Stempeln der 13. und 10. Legion sowie eine Mˇn-

ze des Titus. Entscheidend fˇr die Beurteilung des Befundes ist allerdings

die Niveauangabe. Folgt man den Aufzeichnungen von Kenner, liegt der

Holzboden ˇber der so genannten ,,schwarzen Schicht‘‘ (nachr˛mische

Bodenbildung) undw�re demnach demMittelalter zuzuordnen. Die Anga-

ben im Fundtagebuch wˇrden aber, auch aufgrund seiner topographi-

schen Situation im Nahbereich der groma, einen Zusammenhang mit

dem sp�tantiken Niveau des Steinplattenbodens im Hof der principia ver-

muten lassen (vgl. 1987___01 und 1994___01).

Befund OK UK
Kanalmauer 1 bzw. Stˇtzmauer ”2,90m ”4,20m

M˛rtelestrich (scamnum tribunorum)? ”2,90m

Kanalmauer 2 ”3,20m ”4,10m

Kanalsohle ”4,00m

Stra4enbelag der via principalis ”2,90 bis ”3,20m ”3,25 bis ”3,55m

Holzdielenboden ”2,00 oder ”3,00m

,,Humus‘‘ (dunkelbraune Schicht)
16

”3,00m ”3,30m

Gewachsener Boden ”3,30 bis ”3,55m

Funde aus demKanal unter der via principalis:

4 Ziegel mit Stempel (Abb. 5.4), HMW Inv. Nr. 3421

tegula. D: 3 cm; Produzent: legio XIII gemina; Stempel: ]EG XIII GEOLI; Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr.

1771 Typ 45 Taf. 32.3; Dat.: 89?”101 n. Chr.

Lit.: Kenner 1904, 137 Fig. 108a; Szila¤ gyi 1933, 67 Nr. 37b; Neumann, Ziegel Nr. 1124.

Anm.: Ziegel als Kanalsohle unter der via principalis (”4,00m)

Funde nahe demKanal der via principalis:

5 Ziegel mit Stempel (Abb. 5.5), HMW Inv. Nr. 3462

tegula. L: 53 cm, B: 43 cm, D: 2,7”4,2 cm; Produzent: legio X gemina; Stempel: LXGPFAN;

15 Nach FT V, 15 in 3 m Tiefe; nach Kenner

1904, 138 in 2m Tiefe.

16 Zu dieser Vegetationsschicht ˇber dem

gewachsenen Boden siehe auch Mosser

(Anm. 14) 75 Anm. 5.

Tab. 1: Niveaus der Grabung Tuchlauben 25”27/Schultergasse/Jordangasse, 1903.
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Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 360 Typ 50 Taf. 4.18; Dat.: 208”212 n. Chr.

Lit.: Kenner 1904, 137mit Fig. 108b; Neumann, Ziegel Nr. 458.

6 Ziegel mit Stempel (Abb. 5.6), HMW Inv. Nr. 12635

imbrex. D: 1,8 cm; Produzent: legio X gemina; Stempel: LXGPF; Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 895 Typ

221 Taf. 13.20

Lit.: Kenner 1904, 137 Fig. 108c; Szila¤ gyi 1933, 51 Nr. 72 (ohne genaueren Fundort); Neu-

mann, Ziegel Nr. 139 (mit Fundort Schulhof 1907).

Anm.: Fundort nahe demKanal b”c (vgl. Kenner 1904, 138 Fig. 109)

Funde aus demBereich Schultergasse” Tuchlauben:

7 Ziegel mit Stempel (Abb. 5.7), HMW Inv. Nr. 3448

imbrex.D: 1,8”2,3 cm;Produzent: legioXgemina;Stempel: LXG;Lo¤ ¤ rincz, ZiegelNr. 486Typ

92 Taf. 7.10

Lit.: vgl. Kenner 1904, 139; Szila¤ gyi 1933, 47 Nr. 37; Neumann, Ziegel Nr. 148.

Funde aus der Jordangasse vorNr. 7 (bei f, ˇber dem ,,Holzboden‘‘ in 2”3mTiefe; vgl. Kenner

1904, 138 Fig. 109):

8 Ziegel mit Stempel (Abb. 5.8), HMW (verschollen)

tegula. Produzent: legio X gemina; Stempel: LXGPF; Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 800 Typ 187

Taf. 12.3

Lit.: Kenner 1904, 139 Fig. 110; Szila¤ gyi 1933, 52 Nr. 91 add.; Neumann, Ziegel Nr. 663.

9 Mˇnze, verschollen. Dupondius. Titus. Rom. Dat.: 79”81 n. Chr.

Lit.: Kenner 1904, 139; Dick 1978, Nr. 549.

10 Polierte Platte (Bruchstˇck), HMW Inv. Nr. 1392/3

Grˇnlicher Stein. B: 12,5 cm, D: 1,8 cm

Lit.: Vindobona-Katalog 1978, 213 Kat. S135 und vgl. S134; vgl. Mosser 1999, 75 Nr. 83 (1.,

Schulhof).

Funde aus Tuchlauben 13”15 (an derMˇndung der Kleeblattgasse in die Tuchlauben):

Von einer ebenfalls 1903 durchgefˇhrten Niveauregulierung vor den H�usern Tuchlauben

13”15 stammen die folgendenDachziegel der 10. Legion, die schon ,,in geringer Tiefe‘‘ ange-

tro¡enwurden.Siedˇrftenamehestenmit den˛stlichandieprincipiaanschlie4endenKaser-

nenbauten in Verbindung zu bringen sein (1996___01).
17

Abb. 5: Gestempelte Ziegel der Kanalgra-

bung Tuchlauben/Schultergasse/Jordan-

gasse 1903. M 1 : 2 (nach Lo¤ ¤ rincz, Ziegel)

17 Bauer / Sˇss 1996, 548 Abb. 809.
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11 Ziegel mit Stempel (Abb. 5.11), HMW Inv. Nr. 3464

tegula. D: 2,5”2,9 cm; Produzent: legio X gemina; Stempel: ]G; Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 562 Typ

117 Taf. 8.10

Lit.: Kenner 1904, 137 Fig. 108e; Neumann, Ziegel Nr. 663.

12 Ziegel mit Stempel (Abb. 5.12), HMW Inv. Nr. 12628”12629

imbrex. D: 1,7”2cm; Produzent: legioXgemina;Stempel:LGXGPF;Lo¤ ¤ rincz, ZiegelNr. 1005

Typ 269 Taf. 16.12

Lit.: Kenner 1904, 137Fig. 108d; Szila¤ gyi 1933, 54Nr. 109b (ohnegenauerenFundort); Neu-

mann, Ziegel Nr. 131 = 132.

1905___01 Tuchlauben 21 (Abb. 6 und 7)
Lit.: Kenner 1905, 168”171 Fig. 319”323.

Die ˛stliche Begrenzung der principia ist durch ein r˛misches Stra4en-

stˇck gegeben, das 1995 im vorderen Hausbereich Tuchlauben 17 (vgl.

1995___01, SF3) belegt werden konnte (siehe Abb. 26.7 und 31).
18
0stlich die-

ses Stra4enbereiches stellte man einen Estrichboden fest, der wohl der

porticus eines angrenzenden Kasernenblocks der 1. Kohorte zugewiesen

werden kann.
19
In der Verl�ngerung dieses Estrichs nach Norden (in der

Orientierung des Legionslagers) liegt die Grabungsstelle Tuchlauben 21

des Jahres 1905. Kenner gibt sehr pr�zise die Schichtabfolge wieder, die

in einemschmalenStreifenanderHausfront beobachtetwerdenkonnte.
20

Sein erster Eindruck, dass es sich hierbei um verschiedene r˛mische Stra-

4enniveaus handelte, wˇrde auf die AbfolgemehrererWegschotterungen

und auf die Fortsetzung der gep£asterten Stra4e der sp�tantiken Phase

der Grabung Tuchlauben 17 (SF3) hinweisen (siehe Abb. 23 und 26.7). Al-

lerdingsmˇsste dieseStra4eweiter westlich vorbeifˇhren, daher ist eine In-

terpretation wie oben, als Estrich der porticus eines Kasernenblocks, eher

zu bevorzugen. Kenner fˇhrt als unterste Schicht ˇber dem gewachsenen

Boden auch jene humose Vegetationsschicht an, die an vielen Stellen in-

Abb. 6: Lageplan derGrabungTuchlauben 21, 1905, nachNowalski de Lilia (FA) undKenner

1905. (Plan: M. Mosser)

18 Vgl. Mosser 1999, 79 und Anm. 86.

19 Zu denKasernen der 1. Kohorte sieheO.

Harl, Kasernen und Sonderbauten der 1. Ko-

horte im Legionslager Vindobona. Studien

zu den Milit�rgrenzen Roms III. 13. Internat.

Limeskongr. Aalen 1983 (Stuttgart 1986)

322”327 (Grabungscode: 1983___01); Bauer /

Sˇss 1996 (Grabungscode: 1996___01).

20 Kenner 1905, 168 f., Fig. 320; siehe auch

Nowalskis Skizze in: FA-RZ I, S”W, Tuchlau-

ben 21 vom 2. 3. 1905.
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nerhalb des Legionslagers ˇber den ersten in den L˛ss eingetieften Holz-

bauten zu beobachten ist. Der so genannte ,,Kies‘‘ g (Abb. 7) kann als frˇ-

heste Estrichlage der porticus wahrscheinlich der domitianischen Zeit an-

gesprochen werden (ca. 13,50 m ˇber Wr. Null). Weitere Phasen, die 1995

im Haus Tuchlauben 17 di¡erenziert wurden, sind im vorliegenden Pro¢l

nicht eingetragen, erst der ,,Stamp£ehm mit Schotter‘‘ (Schicht e) ist auf

Grund seiner Lage knapp unterhalb der so genannten ,,schwarzen

Schicht‘‘ (Schicht d?) dem Niveau der Sp�tantike gleichzusetzen (Ende

3./Anfang 4. Jahrhundert; ca. 14,30 m ˇberWr. Null).

Die Befunde k˛nnen also nicht unmittelbar der principia zugeordnet wer-

den, sie sind aber in diesem Zusammenhang fˇr die ˛stliche Abgrenzung

der principia von Bedeutung.

Funde:

13 Reliefverzierte Terra Sigillata (Abb. 8.13), HMW Inv. Nr. 16806

LaGraufesenque. Art desMASCUUS, Pferdehirt IIIb. Drag. 37, WS; Dat.: E. 1. Jh.

Lit.: Weber-Hiden 1996, 78/4 Taf. 14/4.

14 Reliefverzierte Terra Sigillata (Abb. 8.14), HMW Inv. Nr. 16808

LaGraufesenque. Art desMASCUUS, Pferdehirt IIIb. Drag. 37, WS; Dat.: E. 1. Jh.

Lit.: Weber-Hiden 1996, 80/2 Taf. 15/2.

15 Reliefverzierte Terra Sigillata (Abb. 8.15), HMW Inv. Nr. 16805

Banassac. Art des L. COSIUS, Pferdehirt IIIb. Drag. 37, WS; Dat.: E. 1. Jh.

Lit.: Weber-Hiden 1996, 90/6 Taf. 20/6.

16 Reliefverzierte Terra Sigillata (Abb. 8.16), HMW Inv. Nr. 16801

Lezoux. Art des T˛pfers X 6 oder Art des TITTIUS. Drag. 37, WS; Dat.: E. 1. Jh./Anf. 2. Jh.

Lit.: Weber-Hiden 1996, 112/6 Taf. 31/6.

17 Reliefverzierte Terra Sigillata (Abb. 8.17), HMW Inv. Nr. 16788

Lezoux. Art des ADVOCISUS. Drag. 37, RS; Dat.: 2. H. 2. Jh.

Lit.: Weber-Hiden 1996, 146/2 Taf. 48/2.

18 Reliefverzierte Terra Sigillata (Abb. 8.18), HMW Inv. Nr. 16800

Westerndorf. EROTUS. Drag. 37, WS; Dat.: 1. H. 3. Jh.

Lit.: Weber-Hiden 1996, 350/7 Taf. 150/7.

19 Reliefverzierte Terra Sigillata (Abb. 8.19), HMW Inv. Nr. 16798

Westerndorf. HELENIUS. Drag. 37, RS; Dat.: 1. H. 3. Jh.

Lit.: Weber-Hiden 1996, 352/6 Taf. 151/6.

20 Zwiebelknop⁄bel (Abb. 8.20), HMWDepot, o. Inv. Nr.

Bronze. Abgebrochener Querarm einer Zwiebelknop⁄bel und Draht als Achse des Quer-

arms, der die beiden ,,Zwiebelkn˛pfe‘‘ verbindet und an der noch die Nadel zum Ver-

schluss der Fibel h�ngt. H (erh.): 1,2 cm, B (erh.): 2,7 cm; Dat.: 4. Jh.

Vgl. P.M. Pr˛ttel, ZurChronologie der Zwiebelknop⁄beln. Jahrb. RGZM35, 1988, 347”372

Typ 2 (Variante B) oder 3/4; E. Swift, Regionality in dress accessoires in the Late Roman

West. Monographies instrumentum 11 (Montagnac 2000) 63 Fig. 67 (unten links ” Kre-

feld-Gellep).

21 Vier Bronzefragmente (Abb. 8.21), HMWDepot, o. Inv. Nr.

Bronze. Drei der vier Fragmente zeigen knopfartige Enden, die auf einen kleinenGri¡ hin-

deuten. H: 1,5”2 cm, B: 0,4”1,6 cm

22 Nagel (Abb. 8.22), HMWo. Inv. Nr.

Bronze. H: 5,6 cm, Dm (Kopf): 2,3 cm

Funde an der Frontseite des Hauses bei ca. ”2,50 m schwarze Erde d ” Humus (vgl. Kenner

1905, 168 Fig. 320):

23 Ziegel mit Stempel (Abb. 8.23), HMW (verschollen)

Produzent: legio X gemina; Stempel: LXGPF[; Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 316 Typ 44 Taf. 4.11”12;

Dat.: 208”212 n. Chr.

Lit.: Kenner 1905, 171; Szila¤ gyi 1933, 60 Nr. 161b; Neumann, Ziegel Nr. 663.

Abb. 7: Pro¢l Tuchlauben21, 1905, nachKen-

ner 1905. (Plan: M. Mosser)
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Abb. 8: Funde der Grabung Tuchlauben 21, 1905. Nr. 13”19 TS nachWeber-Hiden 1996, M 1 : 2; Nr. 20 Fibel, Nr. 21 Bronzeteile, Nr. 22 Nagel, M

2 : 3 (Zeichnung: M. Mosser); Nr. 23”25 Ziegel nach Lo¤ ¤ rincz, Ziegel, M 1 : 2; Nr. 26 Altargiebel M 1 : 6; Nr. 29 Gipsk˛pfchen und Nr. 31 Beinring

nach Kenner 1905, Fig. 321”323, M 2 : 3.
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24 Ziegel mit Stempel (Abb. 8.24), HMW Inv. Nr. 13049

later.D: 4,3”4,7cm;Produzent: legioXgemina;Stempel: ]EGXGPF;Lo¤ ¤ rincz, ZiegelNr. 1228

Typ 322 Taf. 19.12

Lit.: Kenner 1905, 171; Neumann, Ziegel Nr. 954.

25 Ziegel mit Stempel (Abb. 8.25), HMWo. Inv. Nr.

tegula. D: 2,5 cm; Produzent: Ursicinus dux; Stempel: TEMP VRS; Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 2640

Typ 1 Taf. 59.7; Dat.: 370”375 n. Chr.

Lit.: Kenner 1905, 171; Szila¤ gyi 1933, 38 f. Nr. 9b; Neumann, Ziegel Nr. 1712.

Funde auf der Stamp£ehmschicht e in 2,9m Tiefe:

26 Altar (Giebelbruchstˇck) (Abb. 8.26), verschollen?
Sandstein; rechtes oberes Giebelfragment mit Gesimsecke. H: 40 cm, B: 55 cm, D: 25 cm

Lit.: Kenner 1905, 169 f., Fig. 321.

Funde in 2mTiefe aus Brandschuttlagen im hinterenHausbereich ” c, d:

ImhinterenHausbereich sindan zwei Stellen (cundd”vgl. Kenner 1905, 167 Fig. 319) Brand-

schichten in 2 m Tiefe angetro¡en worden, die allerdings einer nachr˛mischen (mittelalterli-

chen?) Phase angeh˛rten, aber zum Teil sp�tr˛mischesMaterial enthielten (siehe Abb. 6).

27 Mˇnze, HMW Inv. Nr. 2805

Maiorina. Constantius II. Siscia. LRBC 1161. Dat.: 350 n. Chr.

Lit.: vgl. Kenner 1905, 171; Dick 1978, Nr. 718.

28 Mˇnze, HMW Inv. Nr. 2806

Cententionalis. Constantius II. Siscia. LRBC 1222 = 1228. Dat.: 351”361 n. Chr.

Lit.: vgl. Kenner 1905, 171; Dick 1978, Nr. 719.

29 K˛pfchen aus Stuck (Abb. 8.29), HMWDepot Inv. Nr. 1504 (alt?)
21

Mit Spuren von Bemalung. H: 5,7 cm

Lit.: Kenner 1905, 170 f., Fig. 323.

30 Glassch�lchen, verschollen?
RDm: 3,5 cm, Randh˛he: 0,7 cm

Lit.: Kenner 1905, 170.

31 Ring aus Bein (Abb. 8.31), verschollen?
Dm: 2,5 cm

Lit.: Kenner 1905, 170 Fig. 322.

1908___01 Jordangasse 3”9 (Abb. 9)
Lit.: Kenner 1911, 115b, Plan¢gur III.

Einen gewissen Spielraum in der Interpretation lassen die Befunde zu, die

beim Einbau von Wasserleitungsrohren im Bereich der Jordangasse im

Jahre 1908 angetro¡en wurden:

,,M˛rtelestrich a‘‘:

Ein 50cm(!) dicker ,,M˛rtelestrichboden‘‘, der auf 10m(!) L�ngevor Jordan-

gasse7bis 9 freigelegtwurde, soll innur 1,80mTiefeauf dengewachsenen

Boden gelegt gewesen sein.
22
Tats�chlich steigt das Niveau des gelben

L˛ss in der westlichen retentura gegen die via principalis an,23 allerdings

ist nur ca. 30 m weiter ˛stlich des Estrichs a das P£aster der via principalis

erst in 2,90mTiefe anzutre¡en (vgl. 1903___02). Die Niveauangabenmˇssen

daher in Zweifel gezogenwerden, zumal der 1903direkt nebendemM˛rtel-

estrich aufgefundene ,,Holzdielenboden‘‘ in 2 oder 3 m Tiefe anzutre¡en

war (vgl. 1903___02 und Abb. 4). Weist man diesen Befund der principia des

r˛mischen Legionslagers zu, so kann diese derartig m�chtige M˛rtelpa-

ckung am ehesten mit dem Abbruchhorizont unterhalb des Steinplatten-

21 Inv. Nr. am Objekt angegeben, aller-

dings im Inventarbuch nicht au⁄ndbar.

22 Vgl. auch FT VI, 6: ,,langgestreckter Fu4-

boden, weiss, aus weissen Sandsteingries‘‘.

23 Mosser 1999, 55 und Anm. 17.
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bodens des Innenhofes verglichen werden, wie sie in der ca. 35 m entfern-

ten Grabungsstelle im Haus Jordangasse 5 (,,Artiskino‘‘) und bei der Gra-

bung Tuchlauben 17 (vgl. 1987___01 und 1994___01) mit einer M�chtigkeit von

37 bis 40 cm zu sehen war (siehe Abb. 18, 6 und Abb. 22, 11).

Drei Mauerstˇcke (b, c, d) vor der Front desHauses Jordangasse 2:

Von den drei Mauerstˇcken, die vor der Front des Hauses Jordangasse 2

(Geb�ude des Verwaltungsgerichtshofes) in der Wasserleitungskˇnette

zutagekamen, liegendieMauernbund c imBereichdesTorbauesdergro-

ma.24 Mauer d liegt bereits 18 m n˛rdlich der via principalis, d. h. sie muss,

falls sie r˛mischen Ursprungs ist, einem Geb�ude des scamnum tribuno-

rum angeh˛ren.

Mauerbwirdals 0,85bis 1mbreiteBruchsteinmauermitM˛rtelbindungbe-

schrieben, die also ursprˇnglich wohl Teil eines Schalenmauerwerks mit

Quaderverkleidung und opus caementitium gewesen sein dˇrfte.

Etwas anderer Bauart ist die 1,08 bis 1,15 m breite Mauer c, die neben

Bruchsteinen mit M˛rtelbindung auch aus Ziegelstˇcken zusammenge-

setzt ist.

Alle dreiMauernwurdennochˇber 2mhoch, nur 25 cmunter dem ,,moder-

nen‘‘ Stra4enniveau angetro¡en, die Unterkanten konnten nicht bestimmt

werden, da die Kˇnette nur 2,2 m tief gegraben wurde.

Sehr wahrscheinlich sind dieseMauern sp�tmittelalterlichen Kellern zuzu-

weisen, da im Mai 1999 im selben Bereich der Jordangasse Mauern �hnli-

cher Bauart mit mittelalterlichen Ziegelgew˛lben beobachtet werden

konnten, die im unmittelbaren Kontext zu den 1908 ergrabenen Mauern

zu stehen scheinen (1999___05).
25
Solche Kellereinbauten aus dem Sp�tmit-

telalter sind schon am nahe gelegenen Judenplatz festgestellt worden.
26

Bei der Erbauungdieser Keller k˛nnten die Fundamentmauern dergroma

entwederweiterbenutzt oderalsBaumaterial vorOrtwieder verwendetwor-

den sein, wie es o¡ensichtlich auch im Bereich des Pr�toriums des Legi-

onslagers geschehen ist.
27

Funde zwischenMauer b und c inmaximal 2,20mTiefe (vgl. Kenner 1911, 115b, Plan¢g. III):

32 Firmalampe (Bruchstˇck), HMW Inv. Nr. 1390

Hellbrauner Ton, Bruchstˇck der Deckplatte mit schwach ausgebildeter Knubbe.

Lit.: D. Iva¤ nyi, Die pannonischen Lampen. Diss. Pann. Ser. II.2 (Budapest 1935) Nr. 4068; A.

Neumann, Lampen und andere Beleuchtungsger�te aus Vindobona. RL0 22 (Wien

1967) Nr. 192.

1912___01 Tuchlauben 13/Kleeblattgasse 4 (Abb. 10”13)
Diese Grabung aus Anlass des Hausumbaues von Tuchlauben 13 konnte

von Kenner nicht mehr publiziert werden,
28
sie liegt nur in Form der Fund-

notizen Nowalskis (FA) bzw. der Fundtagebˇcher (FT) vor. Dazu kommen

drei zum Zeitpunkt der Ausgrabungen angefertigte Fotos, die wichtige In-

formationen zur Interpretation der Befunde liefern (Abb. 11”13).

Die Befunde geh˛ren zu den bedeutendsten des Legionslagers, sie be-

tre¡en den rˇckw�rtigen Teil der principia, und zwar die Verwaltungsbˇ-

ros ˛stlich des Fahnenheiligtums (Abb. 31).

24 Zu den groma genannten Torbauten

siehe H.-G. Kolbe, Die Inschrift am Torbau

der principia im Legionslager von Lambae-

sis. Mitt. DAI Rom 81, 1974, 281”300.

25 P. Mitchell, Jordangasse. F0 38, 1999,

923.

26 Siehe H. Helgert, Die Or Sarua-Syna-

goge auf dem Judenplatz. Ausgrabungen

im sp�tmittelalterlichen Judenviertel Wiens.

FWien 1, 1998, 14 mit ebenfalls 0,8 bis 1 m

breiten Steinfundamenten.

27 Mosser 1999, 54 f. 66, 84.

28 Seine letzten publizierten Fundberichte

von Wien stammen aus dem Jahr 1911; vgl.

Kenner 1911, 107”162.

Abb. 9: Lageplan der Grabung Jordangasse

1908, nach Nowalski de Lilia (FA) und Ken-

ner 1911. (Plan: M. Mosser)
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DiewichtigsteQuelle zur Lokalisierungder Befunde ist eineSkizzeNowals-

kis vom 30. 5. 1912 (FA-RZ I, Tuchlauben 13 ” Kleeblattgasse, 1912), in der

”ˇber zweiNotizbl�tter reichend” fastalleMauerzˇgeundeineGrubedie-

ser Kampagne eingetragen sind. Diese sindmit Mauerbreiten und ihren je-

weiligen Abst�nden voneinander versehen. Die Niveaus k˛nnen aus den

ˇbrigen Notizen sowie aus den Fundtagebˇchern erschlossen werden.

DieMauernsind indengewachsenenBodeneingetieft, undzwar zwischen

4 und 5,35 m unter der Ober£�che. Dazu kommen zwei Ziegelmauern (M9

undM10), die nicht r˛mischen Ursprungs sind.
29

Die Befunde k˛nnen zu zwei parallelen Raumfolgen rekonstruiert werden

(siehe Abb. 31): 4 R�ume einer sˇdlichen Kammerreihe und 3 R�ume einer

n˛rdlichen, die durch die Mauer M1 getrennt werden. Zwei 1,20 m breite

und bis 5,35 m unter der Stra4enoberkante fundamentierte Mauern (M2

und M3) bilden einen 2,50 m breiten Korridor, der o¡ensichtlich zwei Ge-

b�udekomplexe voneinander trennt.
30

Die ˛stlicheder beidenMauern (M2) liegt in der Flucht der 1994 in Tuchlau-

ben 17 (SF1) ergrabenen r˛mischenMauer (vgl. 1994___01), die zu der Kam-

merreihe geh˛rt, die den Innenhof der principia umgibt (Abb. 24 und 26,

M1). Sie dˇrfte daher den Magazinen und Wa¡enkammern im ˛stlichen

Flˇgel der principia zuzurechnen sein.

Die westliche Mauer (M3) wird dagegen die Au4enmauer fˇr die Verwal-

tungsgeb�ude”mit demFahnenheiligtum in derMitte ”bilden, wobei vor-

erst nicht klar ist, ob der n˛rdliche Bereich, von dem nur ein Raummit M˛r-

telboden (FB1)
31
aufgefunden wurde, ebenfalls diesen Bˇror�umen zuzu-

rechnen ist oder, ob dieser schon demHallenbau der basilica angeh˛rt.32

29 Nur von einer sind die Niveauwerte

ˇberliefert: OK: ”1,91m,UK: ”2,66m.

30 \hnliche korridorartige R�ume in den

hinteren Kammerreihen der principia wur-

den auch in Vindonissa, Noviomagus, Vete-
ra, Potaissa, Novae und Lambaesis festge-
stellt, siehe Petrikovits 1975, Bild 14 Nr. 5”6,

18; Meyer-Freuler 1989, 52 f. und Abb. 21;

Barbulescu 1997, 32 und Abb. 11 (Raum D);

R. Ivanov, Das r˛mische Verteidigungs-

system an der unteren Donau zwischenDor-
ticum und Durostorum (Bulgarien) von Au-

gustus bis Maurikios. Ber. RGK 78, 1997, 565

Abb. 29 (RaumD).

31 In einer Pro¢lskizze vom 10. 6. 1912 (FA-

RZ I, S”W, Tuchlauben 13) ist ein ,,Fu4bo-

den‘‘ in ca. 4 m Tiefe angegeben, es ist aller-

dings wahrscheinlich nicht der genannte

M˛rtelboden gemeint. Die Schichtenabfolge

unddasNiveauwˇrden fˇr eine Einordnung

des ,,Fu4bodens‘‘ in die erste Holzbauphase

sprechen, allerdings k˛nnte es sich auch

um die Unterkellerung des Fahnenheilig-

tums (aerarium) oder eines seiner anschlie-
4enden R�ume handeln, wie sie mehrfach

nachgewiesen sind; vgl. z. B. Pitts / St. Jo-

seph 1985, 87 f.; Johnson 1990, 136 f.; Tur-

novsky 1990, 33”41; K. Szirmai, Neuere An-

gaben zum westlichen Trakt der Principia in

Aquincumausdem2.”3. Jahrhundert. Buda-

pest Re¤ gise¤ gei 28, 1991, 107”116; vgl. Petri-

kovits (Anm. 5) 235 f.

32 Zweireihige Verwaltungsr�ume in den

principia sind kaum nachweisbar, der Be-

fundvonWienmit einemEckraum imBereich

der basilica ist am ehesten mit den principia
von Vetera und Lambaesis zu vergleichen;

siehePetrikovits 1975, Bild 14Nr. 6undNr. 18.

Abb. 10: Lageplan der Grabung Tuchlauben 13, 1912, nach Nowalski de Lilia (FA).

(Plan: M. Mosser)
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Die folgende Tabelle gibt einen ;berblick ˇber die Mauerzˇge, fˇr welche

Daten erfassbar sind:

Mauer Material Breite OK UK
M1 Bruchsteinmauermit M˛rtel 1,10m ? ?

M2 Bruchsteinmauermit M˛rtel 1,20m ”4,35m ”5,35m

M3 Bruchsteinmauermit M˛rtel 1,20m ”4,35m ”5,35m

M4 Bruchsteinmauer 0,85m ”2,70m ”4,00m

M5 Bruchsteinmauer 1,40m ? ”5,00m

M6 Keine Angaben ? ? ?

M7 Keine Angaben ? ? ?

M8 Keine Angaben ? ? ?

M9 Ziegelmauer 0,80m ”1,91m ”2,66m

M10 Ziegelmauer 1,00m ? ?

Weitere Befunde:

Eine viereckigeGrube (G2),UK: ”6,70mmit Ziegeln der 13. Legion und ver-

schiedenen Bronzefragmenten im Verfˇllungsmaterial (Abb. 15), befand

sich im Stra4enbereich au4erhalb der principia, eine 7 m tiefe Grube (G1)

innerhalb der hinteren Kammerreihe der Verwaltungsgeb�ude und ein ge-

mauerter Brunnen (B1) ebenfalls im Bereich der hinteren Kammerreihe

(ohne eruierbare Niveauangaben) mit zahlreichen Ziegeln der 13. Legion

in der Verfˇllung.

Abb. 11: Tuchlauben 13, 1912 aufgefundener Steinpfeiler (PF1). (Fo-

to: HMW Inv. Nr. MV 16114/7)

Abb. 12: Tuchlauben 13, 1912 aufgefundener Steinpfeiler (PF2) im

Mauerverband mit M1 und Korridor zwischen M2 und M3 (rechts).

(Foto: HMW Inv. Nr. MV 16114/4)

Tab. 2: Niveaus der Grabung Tuchlauben 13/Kleeblattgasse 4, 1912.
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Ein interessanter Befund, dessenLokalisierungnur indirekt durchAnalyse

der 1912 angefertigten Fotos (Abb. 11”13) m˛glich ist, sind zwei identi-

sche, aus gro4en Sandsteinquadern
33
gemauerte, viereckige Pfeiler (PF1

und PF2) mit abgesetztem Sockel, von welchen PF1 ca. 1,80 m hoch erhal-

ten aufgefunden wurde. Nach den vorliegenden Fotos befanden sich die

Pfeiler noch in situ: PF1 und PF 2 nahe der ZiegelmauerM10. PF2 anschei-

nend nahe der Bruchsteinmauer M2 (Abb. 11 und 12). Zumindest fˇr PF2

ist eine Einbindung in den Mauerverband von M1 zu erkennen (Abb. 12).

Die beiden Pfeiler sitzen direkt auf dem gewachsenen Boden auf, im Ge-

gensatz zur benachbarten Mauer M2, die noch weit in den gewachsenen

Boden hinein Verputz aufweist, d. h. dassM2 einen eingetieften bzw. unter-

kellerten Raum
34
begrenzt und die Pfeiler eine Wandgliederung des sˇd-

˛stlichen Eckraumes der principia darstellen.35 Die viereckige Grube 2mit

1,05 m im Quadrat scheint nach ihren Ma4en den Ausriss eines weiteren

Pfeilers dieser Bauweise anzuzeigen.
36
Dadiese relativ frˇhes Fundmateri-

al enthielt, dˇrfte der Pfeiler noch in antiker Zeit entfernt worden sein. Sol-

chePfeiler dienten in denprincipiaauchals Verst�rkungder Au4enmauer

des Verwaltungsgeb�udes bzw. des Fahnenheiligtums, wie z. B. bei den

principia im Legionslager Noviomagus.37 Dies k˛nnte fˇr den Pfeileraus-

riss (Grube 2) zutre¡en, die beiden anderen erhaltenen Pfeiler PF1 und

PF2 sind als Fassadengliederung eines Innenraumes zu interpretieren. In

nachr˛mischer Zeit dˇrfte zumindest einer derPfeiler (PF1) als Stˇtzpfeiler

fˇr ein auf dem Foto in Resten erkennbares Ziegelgew˛lbe eines wahr-

scheinlich sp�tmittelalterlichen Kellers wieder verwendet worden sein

(Abb. 11).
38

33 Ma4e: Sockel: 1,09 c 0,28 c 0,35 m; 1.

Quader: 1,04 c 0,63 c 0,39 m; 2. Quader:

1,04 c 0,45 c 0,33 m; 3. Quader: 1,04 c 0,9 c

0,36m; 4. Quader: 1,04 c 0,40 c 0,32m.

34 Denobenerw�hntenKorridor zwischen

M2 undM3.

35 Allerdings scheinen die Pfeiler ur-

sprˇnglich isoliert gestandenzu sein, dieEin-

bindung in das Mauerwerk von M1 erfolgte

wohl in einem sekund�ren Arbeitsschritt.

36 Steinsockel sind an sich ein sehr h�u¢g

feststellbares Architekturmerkmal in den

principia, siehe z. B. Novae: T. Sarnowski,
DasFahnenheiligtumdesLegionslagersNo-

vae. In: Studia Aegaea et Balcanica

[Festschr. L. Press] (Warschau 1992) 226.

37 Petrikovits 1975, Bild 14Nr. 5; Turnovsky

1990, Katalog S. 75 f., Abb. 47; vgl. auch die

pfeilerartigen Verst�rkungen der Fahnen-

heiligtˇmer bzw. anderer R�ume der princi-
pia in den Kastellen Kˇnzing, Murrhardt,

Schirenhof und Birrens bzw. im Legionsla-

ger von Vetera ” Turnovsky 1990, 20. Siehe

auch die Rekonstruktion der principia von

Vetera mit hohen Quadersockeln als Basis

fˇr S�ulen zur Gestaltung der principia-Au-
4enw�nde, R. Schultze, Das Pr�torium von

Vetera und seine Architekturreste in ihrer

Stellung zur r˛mischen Provinzialarchitek-

tur des Rheinlandes. Bonner Jahrb. 126,

1921, Taf. II.

38 Diese Interpretation ist nur als Vor-

schlag zuwerten, da einigeUngereimtheiten

bei der Analyse der Fotos und denˇberliefer-

ten Notizen Nowalskis festzustellen sind. So

sind bei Nowalski in den Fundakten zwar

die Pfeiler fˇr sich skizziert worden, in den

;bersichtsskizzen zu den Befunden ist ihre

Lageaber nicht angegeben. So ist nicht end-

gˇltig auszuschlie4en, dass auch das Zie-

gelgew˛lbe r˛mischen Ursprungs ist, aller-

dings kommt diese Form der Pfeilerarchitek-

tur mit pyramidenspitzartiger Abfasung

auch in der Renaissance vor. Fˇr Diskussi-

onsbeitr�ge danken wir K. Adler, M. Kandler,

R. Kastler, T. Kˇhtreiber und D. Sch˛n sowie

dem RedaktionsteamG. Gruber, M. Kronber-

ger und U. Stipanits.

Abb. 13: ;berblicksfoto ˇber die Baustelle beim Hausumbau Tuchlauben 13, 1912, Richtung

Westen gegen die Kleeblattgasse. (Foto: HMW Inv. Nr. MV 16114/1)
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Funde:

33 Ziegel mit Stempel (Abb. 14.33), HMW Inv. Nr. 3644

tegula. D: 3,5 cm; Produzent: legio XIII gemina; Stempel: LEG XIIIGEVF[ und LEG XIII-

GERVF[; Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 1824 Typ 50 Taf. 32.10; Dat.: 89?”101 n. Chr.

Lit.: Neumann, Ziegel Nr. 1137.

34 Ziegel mit Stempel (Abb. 14.34), HMW Inv. Nr. 3643

tegula. D: 3”4 cm; Produzent: legio XIII gemina; Stempel: LEG XIII GEM und LEGXIII[;

Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 1946 Typ 67 Taf. 34.3; Dat.: 89?”101 n. Chr.

Lit.: Szila¤ gyi 1933, 65 Nr. 19j; Neumann, Ziegel Nr. 1162.

35 Ziegel mit Stempel (Abb. 14.35), HMW Inv. Nr. 1242 (alt), verschollen

tegula. Produzent: legio XIII gemina; Stempel: ]EM /]CV (zweireihiger Stempel); Lo¤ ¤ rincz,

Ziegel Nr. 1992 Typ 74 Taf. 34.11”12; Dat.: 89?”101 n. Chr.

Lit.: Szila¤ gyi 1933, 69 Nr. 53e; Neumann, Ziegel Nr. 1170.

Funde aus der viereckigenGrube (G2) im Stra9enbereich ˛stlich der principia:

36 Ziegel mit Stempel (Abb. 14.36), HMW Inv. Nr. 3642

tegula.D: 2,9”4,3 cm; Produzent: legioXIII gemina;Stempel:LEGXIII GEMOCLund ]XIIIGE-

MOCL; Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 1979 Typ 72 Taf. 34.9; Dat.: 89?”101 n. Chr.

Lit.: Neumann, Ziegel Nr. 1175.

Anm.: in viereckiger Grube; vgl. FT IX, 73

37 Bronzehenkel eines Scharnierdeckelkrugs (Abb. 15), verschollen
Typ Tassinari C1210. Henkel: L: 14 cm; Blatt: L: 6 cm, B: max. 4 cm; Dat.: 1. Jh.

Lit.: FT VIII, 37 mit Skizze; vgl. M. Deimel, Die Bronzekleinfunde vomMagdalensberg. Arch.

Forsch. Grabungen Magdalensberg 9 (Klagenfurt 1987) 34 f. 136 Nr. und Taf. 17.1;

H. Sedlmayer, Die r˛mischen Bronzegef�4e in Noricum. Monographies instrumentum 10

(Montagnac 1999) 24”26 Taf. 8.5.

38 L˛wenfu4 eines Dreifu4gestells (Abb. 15 und vgl. Abb. 16), verschollen
Bronze. H: 5,5 cm

Lit.: FT VIII, 37 mit Skizze; vgl. J. Garbsch, R˛mische Schatzfunde in Bayern. In: R˛mischer

Alltag in Bayern [Festschr. 125 Jahre Bayerische Handelsbank in Mˇnchen] (Mˇnchen

1994) 211.

39 Beschlag: phalera eines signum (vgl. Abb. 17), verschollen

Bronze. Scheibemit aufgebogenemRand, innenhohl, au4enDorn in derMitte. Dm: 9,8 cm

Lit.: FT VIII, 37; vgl. A. v. Domaszewski, Die Fahnen im r˛mischen Heer. Abh. Arch.-epigr.

Abb. 14: Ziegelstempel der Grabung Tuch-

lauben13, 1912.M1 : 2 (nachLo¤ ¤ rincz, Ziegel)

Abb. 15: Bronzefunde der Grabung Tuchlau-

ben 13, 1912, Ausschnitt aus einer Skizze

Kenners. Rechts die Darstellung eines zu ei-

nem Dreifu4gestell geh˛rigen L˛wenfu4es;

vgl. Abb. 16. (nach FT VIII, 37)
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Seminar Univ. Wien 5 (Wien 1885) 35”56; T. Sarnowski, Bronzefunde aus dem Stabsge-

b�ude in Novae und Altmetalldepots in den r˛mischen Kastellen und Legionslagern. Ger-

mania 63, 1985, 527 Abb. 5.6”7; L. Press / T. Sarnowski, Novae. R˛misches Legionslager

und frˇhbyzantinischeStadt anderunterenDonau.Ant.Welt 21/4, 1990, 233Abb. 12 (links

unten); T. Sarnowski, Das Fahnenheiligtum des Legionslagers Novae. In: Studia Aegaea

et Balcanica [Festschr. L. Press] (Warschau 1992) 228 Abb. 6.

40 Postament einer Bronzestatuette39, verschollen
Glattes, sechseckiges Postamentmit Blei ausgefˇllt, mit Ablauf. Dm amAblauf: 4 cm

Lit.: FT VIII, 37.

41 Postament einer Bronzestatuette, verschollen
Nur Bronzefassung erhalten.

Lit.: FT VIII, 37.

1913___21 Schultergasse 5
Funde nach dem Inventarbuch des HMW:

;ber die Fundumst�nde ist nichts N�heres bekannt.

42 Mˇnze, HMW Inv. Nr. 3261. As. Vespasian fˇr Titus. Rom. RIC 626. Dat.: 72 n. Chr.

Lit.: Dick 1978, 35 Nr. 1005; Vindobona-Katalog 1978, 283 Kat. Mz 14.

3000___22 Schultergasse oder Seitzergasse
Funde nach dem Inventarbuch des HMW (Fundjahr unbekannt):

;ber die Fundumst�nde ist nichts N�heres bekannt.

43 Mˇnze, HMW Inv. Nr. 2621

Sesterz. Antoninus Pius fˇr Marcus Aurelius. Rom. RIC 1281a. Dat.: 148”149 n. Chr.

Lit.: Dick 1978, 37 Nr. 587; Vindobona-Katalog 1978, 285Mz 31.

1987___01 Jordangasse 5 ” ,,Artiskino‘‘ (Abb. 18”20)
Beim Bau des ,,Artiskinos‘‘ im Haus Jordangasse 5 im Jahr 1987 wurde ein

4c 3mgro4er Schnitt im Bereich eines der sp�teren Kinos�le angelegt.

Grundlage zur Beschreibung der Schichtabfolge und der arch�ologi-

schenBefunde istderunpublizierteBericht desAusgr�bersM.Urbanekso-

wie dessen Pro¢l- und Planumzeichnungen, die sich zur Zeit im Besitz der

Stadtarch�ologieWien be¢nden.

Fundbericht zur GrabungWien 1, Jordangasse 5 (vgl. Pro¢l Abb. 18)
,,Die Umbauarbeiten im Sternhof in der Wiener Jordangasse im Zuge der

Einrichtung des Artiskinos boten im Oktober 1987 dem Historischen Mu-

seumder StadtWienGelegenheit zu einer arch�ologischenGrabung.
40

Es wurde ein Schnitt von 4 m L�nge und 3 m Breite im jetzigen Saal 1 des

Kinos angelegt, wobei entlang eines neuzeitlichen Kellergew˛lbes aus Zie-

gel gegrabenwurde.

Zun�chst stie4 man auf ca. 1,20 m m�chtige mittelalterliche Kulturschich-

ten, in denen wenigstens 4 Grubenkomplexe [Abb. 18, Objekt 1”4] ausge-

machtwerden konnten. [UK: ca. 15,00mˇberWr. Null. = ca. ”2mvomheu-

tigen Stra4enniveau].

Die Funde (haupts�chlich Keramik und Knochen von Haustieren) lassen

Datierungen vom 11. bis zum 16. Jh. n.u.Z. zu.

Unter denGruben lag eine Schicht aus hellem, sandigenMaterial [Schicht

11] einem Aschenband [Schicht 8] auf. Die helle Schicht enthielt ein fast

ganz erhaltenesGef�4aus dem12. Jh. Die Aschenlage selbst konnteman-

Abb. 16: R˛mischer Bronzedreifu4 mit Scha-

le aus Wehringen. (Foto: Bayer. Landesamt

fˇr Denkmalp£ege, Nr. SW 14638)

39 Zwei weitere Postamente fˇr Bronzesta-

tuetten stammenausdemBereich derKaser-

nen der 1. Kohorte ca. 80 m ˛stlich dieser

Fundstelle (Wildpretmarkt 2”4, Grabungs-

code: 1904___03): siehe Vindobona-Katalog

1978, 251Kat.M13”M14; R. Fleischer,Die r˛-

mischen Bronzen aus 0sterreich (Mainz

1967) 195 f., Nr. 285a, 286a, Taf. 131, 132.

HMW Inv. Nr. 823”824.

40 Hausplan bzw. Bauplan M 1 : 50 mit ein-

getragenen Schnittgrenzen der Grabung im

Planarchiv der Stadtarch�ologieWien.
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gels zuordenbarer Funde bislang nicht datiert werden. Unter der Asche

(vorwiegend Holzkohle) kamen Schichten aus stark schotterh�ltigemMa-

terial zum Vorschein [Schicht 7], die in die R˛merzeit datiert werden mˇs-

sen. Die Funde bestehen hier vorwiegend aus Keramikfragmenten, wobei

allgemein (auch in tieferen Lagen) das Fehlen von Sigillata au¡�llt. Darun-

ter, in etwa 1,50 m Tiefe fand sich eine Lage aus Steinplatten [Abb. 18 und

19], die im Bereich von Laufmeter 4 in ungest˛rter Position waren, im ˇbri-

gen Bereich als Fragmente zum Vorschein kamen [14,46”14,50 m ˇber

Wr. Null = ca. ”2,75 m vom heutigen Stra4enniveau]. Die Platten (Sand-

stein) lagen einer hellen Schotterschichte auf [Schicht 6; UK: 14,05 m ˇber

Wr. Null = ca. ”3,20 m], aus der neben Keramik zwei Ziegelbruchstˇcke

mit Legionsstempel [Abb. 20.44 und 45] gefunden wurden. Unter dem

Schotter lagen2dˇnneB�nder, die starkmitM˛rtelrestenangereichertwa-

ren [Schicht 3 und 5] und voneinander durch ca. 25 cm m�chtiges humo-

ses bis sandiges und fundarmes Material [Schicht 4] getrennt waren [UK

vonSchicht 3= 13,83mˇberWr. Null =”3,42m]. Schlie4lich, demgewach-

senen Boden au£iegend, wurde eine ebenfalls humose bis sandige

Schichte abgebaut [Schicht 1,UK: 13,69 m = ”3,56 m], in der neben wenig

Keramik eine stark pro¢lierte Bronze¢bel [Abb. 20.46] gefunden wurde.

Durch die Ascheschichte noch ˇberlagert, aber durch s�mtliche antiken

Schichten hindurchgehend war eine Grube, aus der neben einemWebge-

wicht wenige (vermutlich sp�tantike) Keramikfragmente zu Tage kamen.

Insgesamt konnten 3, durch Mauerfugen getrennte Bruchsteinmauern

ausgemacht werden, eine in Laufmeter 1”2, parallel dazu eine in Laufme-

ter 4 (ˇber den Steinplatten und der Asche). Unter letzterer Mauer lag ein

mit M˛rtel und Ziegelbrocken angereicherter Fundamentgraben, der die

antiken Schichten bis auf das Steinplattenniveau durchbrach. Die Bruch-

steinmauer, auf der das Ziegelgew˛lbe au£ag, st˛rt s�mtliche, auch die

mittelalterlichen Schichten und ist wohl im Zusammenhangmit demKeller-

gew˛lbe zu sehen. Eine St˛rung aus hellem, sandigen Material (ca. 10 cm

Durchmesser) ist bereits im Steinplattenniveau erkennbar und durchl�uft

alle darunter liegenden Schichten.‘‘

Interpretation (vgl. Pro¢l Abb. 18)
DieGrabungsstelle imHausJordangasse5be¢ndet sichnur ca. 12mn˛rd-

lich des Innenhofes desHauses Tuchlauben 17, in dem1994 ein ganz �hn-

licher und damit gut vergleichbarer Befund zum Vorschein kam (vgl.

1994___01 und Abb. 22).

Der Sandsteinplattenboden ˇber Schicht 6 bietet dabei die beste Orientie-

rungsm˛glichkeit. Es handelt sich hierbei um das P£aster des principia-In-

nenhofes in seiner letzten sp�tantiken Ausbauphase, wie es im Schnitt

SF2derGrabung1994, Tuchlauben17ebenfalls angetro¡enwurde (siehe

Abb. 22, 12; Abb. 26,3 und 27). Au¡allend ist, dass diemehr als 30 cmm�ch-

tige Schicht 6 sehr schotteriges Material mit M˛rtelbrocken enth�lt, was

auf eine Art Abbruchhorizont schlie4en l�sst, also vielleicht auf einen

grundlegenden Neubau der principia in der Sp�tantike.

Abb. 17: Feldzeichentr�ger (signifer). (nach

A. v.Domaszewski, DieFahnen im r˛mischen

Heere. Abh. Arch.-epigr. Sem. Univ. Wien 5

[Wien 1885] Fig. 19)
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DieSchichten 1, 3 und5dˇrftendendrei vorangegangenen r˛mischenBo-

denniveaus entsprechen, die, durch jeweilige Planierungen voneinander

getrennt, vier Bauphasen des Hofp£asters darstellen, wobei der jeweilige

Plattenbelago¡ensichtlich entferntwurdeundnur in der letztenPhase teil-

weise erhalten geblieben ist. Die Schicht ˇber dem Plattenboden (Schicht

7) geht in die so genannte ,,Schwarze Schicht‘‘ ˇber, die durch eine pr�g-

nante schmale Brandschicht nach oben abgeschlossen ist (Schicht 8).

Schicht 7 und 8 sind daher durch Vergleiche mit anderen Grabungen in-

nerhalb des Legionslagers einer nachantiken Phase zuzuordnen. Nicht

vom gewachsenen, gelben L˛ssboden unterschieden wurde 1987 das hu-

mose, sterile Stratum unter Schicht 1, in der 1994 im Haus Tuchlauben 17

(1994___01) noch eine Holzbauphase nachgewiesen werden konnte (siehe

Abb. 21 und 22). Durch fehlendes Fundmaterial ist die genaue Datierung

der r˛mischen Nutzungshorizonte nur eingeschr�nkt m˛glich. Allerdings

passt der Datierungsrahmen einer kr�ftig pro¢lierten Bˇgel¢bel vom Typ

A70/73 (Kat. Nr. 46) aus Schicht 1 sehr gut zu demvonder 13. Legion Ende

des 1. Jahrhunderts errichteten Legionslager.

Die erw�hnten Mauern sind der Stratigraphie nach nicht den r˛mischen

Phasen zuzuweisen.

Abb. 18: Pro¢l der Grabung Jordangasse 5, 1987, nachM. Urbanek. (Dig.: M. Mosser)

Abb. 19: Steinplatten aus der Grabung Jor-

dangasse 5, 1987 ” ausgestellt im Foyer des

,,Artiskino‘‘. (Foto: M. Mosser)
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Funde:

44 Ziegel mit Stempel (Abb. 20.44), Artiskino, Vitrine Fnr. 305
tegula.Produzent: legio X gemina; Stempel: ]XG. Dat.: um 372 n. Chr.

Magerungsanteile
41
: mittel bis viel Partikel (Quarz?) 0,01”0,1 cm, l�nglich bis gerundet,

unregelm�4igeOber£�che,wei4;mittel schwarzePartikel bis 0,04cm, gerundet, eher raue

Ober£�chenstruktur, schwarz.

Bruch
42
: regelm�4ig, l�ngliche Poren regelm�4ig verteilt; Farbe: 10R 6/6

43
.

Lit.: vgl. Lo¤ ¤ rincz, Ziegel Nr. 433”440 Typ 72 Taf. 6.2”3.

Anm.:NachUrbanek fandensichdieZiegelmit Stempelunter demPlattenboden,wodurch

dieser nach 372 n. Chr. zu datierenw�re; nach den Fundzetteln stammen diese allerdings

aus Planum 3/Objekt 6, also wohl aus einer Grube unterhalb der Ascheschicht 8, die ˇber

demPlattenboden liegen wˇrde.

45 Ziegel mit Stempel (Abb. 20.45), Fnr. 304
tegula?. Produzent: legio XIIII gemina; Stempel: ]XIIIIG.Dat.: nach 101 n. Chr.

Anm.: wie Kat. Nr. 44

46 Kr�ftig pro¢lierte Bˇgel¢bel mit Stˇtzplatte (Fragment) (Abb. 20.46)
Artiskino, Vitrine Fnr. 546

Bronze. Almgren
44
70/73c. Dat.: E. 1.”2. Jh.

Lit.: vgl. W. Jobst, Die r˛mischen Fibeln aus Lauriacum. FiL 10 (Linz 1975) 33”35 Variante

CundD,Taf. 3”5bes.Kat.Nr. 19; E. Riha,Die r˛mischenFibelnausAugstundKaiseraugst.

Die Neufunde seit 1975. Forsch. Augst 18 (Augst 1994) 70 Variante 2.9.2 Taf. 7; Ch. Gugl,

Die Fibeln von Virunum (Klagenfurt 1995) 14 Abb. 3.3; H. Sedlmayer, Die r˛mischen Fibeln

von Wels. Quellen und Darstellungen zur Geschichte von Wels. Sonderreihe zum Jahrb.

Musver. Wels 4 (Wels 1995) 21”26 Abb. 1.

Anm.: aus Planum 5, Lfm. 2, Schicht 1 in ca. 3,60m Tiefe (ca. 13,65 m ˇberWr. Null).

47 RS eines Krugesmit gerilltemHorizontalrand (Abb. 20.47), Artiskino, Vitrine o. Inv. Nr.

RDm: 8,8 cm, erh. H: 13,5 cm;ox. geb.;Magerungsanteile: wenigPartikel unter 0,05 cm, san-

dige Ober£�che, wei4; wenig Glimmer unter 0,02 cm, plattig, silbrig. Bruch: fein sandig, re-

lativ regelm�4ig; z.T. l�ngliche Poren, regelm�4ig verteilt; Farbe: 7.5YR 7/6. Ober£�che:

glatt; Farbe: 7.5YR 7/6; ;berzug: 10R 6/6 auf Schulteransatz und soweit Objekt erhalten

auch darunter. Dat.: 2. H. 1. Jh. bis 170/180
45

41 Magerungsangaben entstammen fol-

gender Abstufung (Anzahl der Partikel pro

cm
2
): weniger als 5 entspricht ,,wenig‘‘; 5”10

entspricht ,,mittel‘‘; 10”20 entspricht ,,viel‘‘;

mehr als 20 entspricht ,,sehr viel‘‘.

42 Alle Beschreibungen wurden anhand

eines frischenBruchesmitHilfeeiner20-fach

vergr˛4ernden Lupe gemacht. Bezeichnun-

genwie ,,gerundet‘‘ beziehensichaufdieUm-

risslinie des jeweiligen Partikels, die Ober-

fl�chenstruktur wird ” so erkennbar ” ge-

sondert beschrieben. Der Begri¡Quarzparti-

kel wird so wie der Begri¡ Partikel allgemein

als Hilfskonstruktion fˇr nicht exakt de¢nier-

bare Magerungsanteile verwendet. Die Ver-

teilung der Magerungspartikel ist ohne ent-

sprechende Einschr�nkung als regelm�4ig

anzusehen.

43 Farbangaben werden zumeist nach

den Revised Standard Soil Color Charts

(1997) nach M. Oyama / H.Takehara ge-

macht, Glasuren, Schlicker und Bemalung

dagegen nach dem MICHEL-Farbenfˇhrer

(Mˇnchen 1992) bestimmt.

44 O. Almgren, Studien ˇber Nordeurop�i-

sche Fibelformen der ersten nachchristli-

chen Jahrhunderte mit Berˇcksichtigung

der provinzialr˛mischen und sˇdrussischen

Formen. Mannus-Bibliothek 32
2
(Leipzig

1923, Nachdruck Bonn 1973).

45 Vgl.Gassner1989,Taf. 1Periode1und2.

Abb. 20: R˛mischeFundederGrabung Jordangasse 5, 1987, nachM.Urbanek. Nr. 46 FibelM

1 : 3, Ziegelstempel Nr. 44”45 und Keramik Nr. 47”51M 1 : 5. (Dig.: M. Mosser)
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48 RS eines Topfesmit gerilltemHorizontalrand (Abb. 20.48), Artiskino, Vitrine o. Inv. Nr.

RDm: 9,7 cm. ox. geb.; Magerungsanteile: nicht feststellbar. Bruch: sehr fein sandig; Farbe:

2.5YR 6/8. Ober£�che: glatt; roter ;berzug, Farbe: 2.5YR 6/8. Dat.: E. 2. bis Anf. 3. Jh.
46

49 WS eines Topfes mit Ratterdekor (Abb. 20.49), verschollen
erh. H: nach Zeichnung 7 cm; ox. geb.; Dat.: M. 2. bis Anf. 3. Jh.

47

50 RS eines Kruges (Abb. 20.50), Artiskino, Vitrine o. Inv. Nr.
RDm: 9,8 cm; red. geb.; Magerungsanteile: vereinzelt Quarz bis 0,04 cm, gerundet, opak,

grau; wenig bis mittel Glimmer unter 0,02 cm, punktf˛rmig, silbrig. Bruch: fein sandig; Far-

be: N 6/0 (?). Ober£�che: glatt; Farbe: N 5/0 (?). Dat.: E. 4. bis 1. H. 5. Jh.

Anm.: vgl. M. Pollak, Ein sp�tantiker Fundkomplex vomWildpretmarkt inWien. Beitr. Mittel-

alterarch. 0sterreich 8, 1992, 132 Taf. 1.4, dort jedochmit Gl�ttstreifen.

51 Henkel eines Kruges (Abb. 20.51), Inv. Nr. 237
B: 6,4 cm, D: 2”3 cm, erh. L: 18 cm; Magerungsanteile: sehr viel Quarz bis 0,05 cm, unregel-

m�4ig gerundet, opak, Ober£�chenstruktur facettiert; grau oder wei4; z.T. auch Quarz

(?) mit nahezu glatter Oberfl�che. Bruch: unregelm�4ig; wechselhaft Farbe: 10YR 5/3.

Ober£�che: rau; Farbe: N 5/0. Dat.: 2. Drittel 2. Jh.
48 (M. M.)

Reste der principia im Bereich des Hauses Tuchlauben 17 ”
1994___01 und 1995___01
Lit.: O. Harl / K. Sˇss, Tuchlauben. F0 34, 1995, 726 f. 780”782.

Als in den Jahren 1994”1995 Umbauarbeiten und Einbauten im Haus

Tuchlauben 17 vorgenommen wurden, ergab sich auch die M˛glichkeit,

arch�ologische Untersuchungen durchzufˇhren.
49
Von den Ergebnissen

dieser Ausgrabungen sollen hier jene vorgestellt werden, die das princi-

pia-Geb�ude betre¡en.50

Fˇr eine ˇbersichtliche Gliederung der Ergebnisse bietet sich eine Dreitei-

lung an: Von den ;berresten der Holzbauphase ausgehend (Abb. 21 und

22) werden die in Steinbauweise ausgefˇhrten Phasen (Phasen 2”6) in

den Mittelpunkt gestellt (Abb. 22”24 und 26). Den Abschluss bildet die

letzte fassbare r˛mische Phase. Jeder dieser Teile beinhaltet eine Befund-

46 Bo¤ nis 1970, Abb. 4.8, 7.1 und 8.1; Sedl-

mayer 1999, 92 Taf. 2.18.

47 Bo¤ nis 1970; Sedlmayer 1999, 98 f., Nr. 9,

10, 17 u. 18.

48 Kronberger 1997, Taf. 8.72 und 73; Sedl-

mayer 1999, Taf. 2.6.

49 Die hier als SF1 und SF2 bezeichneten

Fl�chen befanden sich im langgestreckten

Innenhof, SF3 lag in einem nicht unterkeller-

ten Gesch�ftslokal zur Tuchlauben hin. SF1

und SF2 sind dem Grabungscode 1994___01

und SF3 demCode 1995___01 zugeordnet.

50 Die ˛rtliche Grabungsleitung oblag

Mag. K. Sˇss. Material und Dokumentation

wurden ” soweit zum Zeitpunkt ihrer ;ber-

nahme noch vorhanden ” von der Bearbei-

terin im Rahmen ihrer Diplomarbeit aufgear-

beitet. Aus der Unvollst�ndigkeit von Doku-

mentation und keramischem Material erga-

ben sich eine Reihe von Problemen in der

Bearbeitung. So darf es nicht verwundern,

wenn manche Befundbeschreibungenman-

gelhaft ausfallen, Details unklar oder

Schlussfolgerungen fragwˇrdig bleiben.

Ebenso gestaltete sich die Zuordnung der

Keramik zu den Befunden als schwierig bis

unm˛glich, was auch eine genauere Datie-

rung der einzelnen Phasen unm˛glich

machte.

Abb. 21: ;bersicht ˇber die r˛mische Holzbauphase der Grabung Tuchlauben 17, 1994.

(Dig.: I. Gaisbauer /M. Mosser)
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vorlage. Die Datierungsans�tze werden durch das ausgewertete

keramische Fundmaterial sowie ” wo es m˛glich ist ” durch Interpretatio-

nen erg�nzt. Weiter ausgreifende Interpretationen werden allerdings nur

dort direkt an die Befundbeschreibungen angeschlossen, wo dieses Vor-

gehen auch ohne Vorgri¡e auf erst zu behandelnde Phasen m˛glich ist.

;bergreifende ;berlegungen zu strukturellen Ver�nderungen und Ent-

wicklungen bleiben einer abschlie4enden Zusammenfassung vorbehal-

ten.

Alle festgestellten Strukturenwerden fˇr jedenAbschnitt phasenweise und

nach Such£�chen unterteilt vorgelegt, wobei eine Tabelle (Tab. 5) mit Be-

funden undNiveauangaben den ;berblick erleichtern soll.

Phase 1”Die Holzbauphase (Abb. 21 und 22)
HinweiseaufeineHolzbauphasedes r˛mischenLagers fandensichbisher

anverschiedenenStellenderWiener Innenstadt,wobeiallerdings (abgese-

hen von der Grabung auf dem Judenplatz 1995”1998
51
) zumeist die M˛g-

lichkeit einer gro4£�chigen Dokumentation sowie einer Einordnung und

Interpretation des Vorgefundenen nicht gegeben war.

Auch im Haus Tuchlauben 17 lie4 die ,,Gro4£�chigkeit‘‘ der Grabung aus

arch�ologischer Sicht fast alle Wˇnsche o¡en, dennoch zeigten sich hier

auf kleinem Raum teilweise Befunde von einer gewisserma4en ,,kompri-

mierten‘‘ Aussagekraft.

SF1 undSF2

Auf Planum 10 wurden auf einer H˛he von ungef�hr 13,00 m ˇber Wr. Null

ausgedehnteVerf�rbungenangetro¡en, dieauf zumindest einenHolzbau

hindeuten:

In Ost-West-Richtung
52
verlief ein 27 cm breiter und auf fast 4 m L�nge gut

erkennbarer Balken (Abb. 21, A) mit zwei fˇr eine Interpretation nicht aus-

reichenddokumentiertenAns�tzen (Abb. 21, B). Etwasweiter ˛stlich lie4en

sich zwei weitere, Nord-Sˇd orientierte Balkenreste in einem Abstand von

ca. 36 cm voneinander feststellen (Abb. 21, C und D), wobei C von einem

51 Vorbericht von Chmelar / Helgert 1998,

20 f.

52 Vereinfacht Ost-West fˇr Sˇdost-Nord-

west bzw. Nord-Sˇd fˇr Nordost-Sˇdwest.

Abb. 22: Nordpro¢l in SF2 der Grabung im Haus Tuchlauben 17, 1994. (Dig.: I. Gaisbauer /M.

Kronberger /M. Mosser)
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Streifen gelben Lehms ˇberlagert war. Entlang der Sˇdkante des ,,Haupt-

balkens‘‘ (Abb. 21, A) fanden sich in derselben Flucht zwei Pfostengruben

mit Pfostenloch (Abb. 21, E und G) und ein weiteres Pfostenloch (Abb. 21,

F). ImNordpro¢l
53
(Abb. 22), das parallel zu Balken Aundn˛rdlich von die-

sem angelegt worden war, wurde der Balkenrest C (Abb. 22, C) geschnit-

ten, wobei dessen Unterkante bei 12,89 m und die Oberkante bei ca.

13,09mˇberWr.Null lag. Seineungef�hreBreite betrug40cm.Unmittelbar

auf dem Balken befand sich ” wie schon erw�hnt ” eine unregelm�4ige

gelbe Lehmschicht mit einer St�rke zwischen 4 und 14 cm, die sich aus-

schlie4lich in dem unmittelbar ˇber demBalken liegenden Bereich zeigte.

EineGrundriss-Rekonstruktion und somit auch eine Bewertung dieses Be-

fundes wird dadurch erschwert, dass sich auf einem weiteren Plan Hin-

weise auf eine Fortsetzung der in SF2 dokumentierten Balkenverf�rbun-

gen (Abb. 21, H) ¢nden. Es handelt sich umeinen Bestandsplan des ersten

Kellergeschosses des Hauses Tuchlauben 17, in den nicht nur die in SF2

ergrabenenVerf�rbungen, sondernauchderenFortsetzungen indensˇd-

lichen R�umen des Kellers eingezeichnet, aber nicht beschrieben wurden.

Es dˇrfte sich wohl um die ;berreste von zwei bis drei Geb�uden handeln,

die mit gro4er Sicherheit derselben Phase angeh˛ren. Das Auftreten von

Lehmansammlungen direkt auf und ˇber dem Balkenrest C k˛nnte fˇr

die zugeh˛rige Wandkonstruktion eine Bauweise zumindest unter teilwei-

ser Verwendung von Lehmnahe legen.

Nach dieser ersten Phase kann in allen Suchschnitten ein gewisser Bruch

in der Nutzung festgestellt werden, der durchgehend durch eine humose

braune Schicht repr�sentiert wird (Abb. 22, 1 und 23, 1), die durch Ablage-

rungen und natˇrliche Bodenbildung entstanden zu sein scheint.
54

53 Die Angabe der Himmelsrichtung bei

Pro¢len erfolgt nach der jeweiligen Blickrich-

tung des Betrachters. Anders verh�lt es sich

bei Mauern.

54 SieheMosser (Anm. 14) 75 Anm. 5.

Abb. 23: Nordpro¢l in SF3 der Grabung imHaus Tuchlauben 17, 1995. (Dig.: I. Gaisbauer /M. Kronberger / M. Mosser)
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Phase 2”Bauphase in Stein
SF1 (Abb. 26)

Ausdieser erstennachweisbarenSteinbauphase stammtdieNord-Sˇdge-

richtete Bruchsteinmauer M1 in SF1 (Abb. 24). Ihr 1 m breites Fundament

fˇllt die ” in besagte humose Schicht eingetiefte undbis zumsterilen Lehm

reichende ” Fundamentgrube vollst�ndig aus. Es wurde in 6 Lagenmit ei-

ner Lagenh˛he zwischen 10 und 14 cm aus Bruchsteinen (Ma4e: 10 c 13

cm bis 30 c 14 cm) errichtet und gem˛rtelt; seine erste Lage befand sich in

einer Tiefe von 12,30 m ˇber Wr. Null. Das Aufgehende, das noch 30 cm

hoch erhalten und 80 cm breit war, bestand aus unregelm�4ig bearbeite-

ten kleinen Quadern der durchschnittlichen Ma4e 28c 14 cm. Aus einer

Anmerkung der Ausgr�berin geht hervor, dass sich im Sˇdpro¢l von SF1

auf derH˛he des Fundamentabsatzes auf derOstseite vonMauerM1 eine

sehr feine Kalkschicht fand. Ein entschieden deutlicheres Bild zeigt sich

im Nordpro¢l: 0stlich der Mauer ist hier ein M˛rtelfu4boden auf 13,39 m

ˇber Wr. Null, also auf der H˛he des Fundamentabsatzes, dokumentiert;

ˇber diesem ist eine massive Schicht von antikem Schutt der Phasen 3”5

ohne genauere Angaben oder Datierungen eingezeichnet; bei diesem

Fu4boden scheint es sich also um den ersten, in unmittelbarem Zusam-

menhangmit der Mauer errichteten Boden zu handeln.

Knapp einen Meter westlich von M1 zeichneten sich sowohl ein Pfosten-

loch als auch eine dˇnne Kalkschicht ab, die auch in einem Ostpro¢l fest-

gestellt werden konnte. Dabei lag das Pfostenloch (T: ca. 16 cm, Dm:

32 cm)mit seiner Oberkante auf einer H˛he von 13,30 mˇberWr. Null.

SF2

Auf einer H˛he von ungef�hr 13,39 m ˇber Wr. Null wurde in beiden Nord-

pro¢leneineca. 1,30m tiefeGrube (Abb. 21undAbb. 22, 2)mit £achauslau-

fendem Rand dokumentiert. Im Planum betrug ihre L�nge 1,80 m und die

Breite 60 cm. Die Grube war in braunen Humus eingetieft, also in jene

Schicht (Abb. 22, 1), die die Befunde der ersten Phase ˇberlagerte.

SF3

Hier konnten lediglich zwei Pfostenl˛cher (Abb. 23, PL1 und 2) und eine

dˇnne Kalk-M˛rtelschicht (Abb. 23, 2) festgestellt werden.

Phase 3”Bauphase in Stein
SF2

Eineder au¡�lligstenVer�nderungen in dieser Phase ist die Verfˇllungder

in Phase 2 ausgehobenen Grube (Abb. 21, 2 und Abb. 22, 2) mit zwei

Schichteneinesbraunen lehmigenMaterials (Abb. 22, 3und4),wobei Letz-

teres auch dazu verwendet wurde, eine dˇnne Planierschicht ˇber den

Rand der Grube hinaus zu scha¡en. Direkt ˇber dieser Verfˇll/Planier-

schicht be¢ndet sich ein Bodenniveau, bestehend aus einer stark m˛rteli-

gen,nurnoch inResten vorhandenenSchicht (Abb. 22, 5) undeinem ,,gelb-

sandig, m˛rteligen‘‘, durchgehend vorhandenen Band (Abb. 22, 6). M˛gli-
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cherweisehandelt es sichbei der starkm˛rteligenSchicht (5) umeinenvor-

angegangenenGehhorizont, vielleicht aber auch umeinen nur stellenwei-

se sichtbaren Bodenunterbau. ;ber dem ,,1. Bodenniveau‘‘ (Abb. 22, 6),

und vondiesemnurdurch einedˇnnePlanierung (Abb. 22, 7) getrennt, be-

fand sich ein zweites Bodenniveau (Abb. 22, 8).

SF3

;ber einer dˇnnen lehmigen Planierschicht (Abb. 23, 3), die die Pfostenl˛-

cher und die Kalkschicht der vorhergehenden Phase (Abb. 23, PL1 und 2)

bedeckt, kommt es in SF3 zu einer Abfolge von relativ dˇnnen Planier-

schichten (Abb. 23, 4, 5, 8, 10, 12), die jeweils von lehmigen und z.T. m˛rteli-

genGehniveaus (Abb. 23, 6, 7, 9, 11) abgel˛st werden.

Datierung der Phasen 1 bis 3

Weder ausPhase 1nochausPhase 2 liegt Keramik oder anderes Fundma-

terial vor, das eine zeitliche Einordnung erm˛glichen wˇrde. Eine Datie-

rungkannalsonur relativ inBezugaufPhase 3 vorgenommenwerden.Da-

bei muss allerdings einschr�nkend hervorgehoben werden, dass sich auf

Grundder anfangserw�hntenMaterialverluste auch fˇr diesePhasenicht

feststellen lie4, ob hier ˇberhaupt repr�sentatives Material vorliegt.

Die ersten Funde, die ”mit dem erw�hnten Vorbehalt ” fˇr eine Datierung

herangezogen werden k˛nnen, entstammen der Verfˇllung (Phase 3) der

Grube 2 (SF2), die in Phase 2 ausgehoben worden war (Abb. 21 und 22, 2).

Vonden zwei nach ihrer Formzeitlich einzuordnendenFragmentenoxidie-

rend gebrannter Ware datiert das Bruchstˇck eines Bechers (Kat. Nr. 52)

Ende1./1.H�lfte 2. Jahrhundert, daseiner Firmalampe (Kat.Nr. 54) ebenso;

fˇr ein weiteres Becherfragment (Kat. Nr. 53) fehlen direkte Parallelen. Ein

Abb. 24: Schnitt und Ansicht der r˛mischen

Mauer M1 in SF1 der Grabung Tuchlauben

17, 1994. (Dig.: I. Gaisbauer /M. Mosser;

Foto: K. Sˇss)
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reduzierend gebranntes Bruchstˇck eines Topfes (Kat. Nr. 55) stammtwie-

derum aus dem Ende des 1./1. H�lfte 2. Jahrhundert, w�hrend das Rand-

stˇck einer Schale (Kat. Nr. 56 - boischeWare) in das1. Jahrhundert zu stel-

len ist.

DieAussagederFundstˇcke fˇr eineDatierungvonPhase3 ist alsoausge-

sprochen unbefriedigend. Generell scheinen die erhaltenen Stˇcke dem

;bergang 1./2. Jahrhundert anzugeh˛ren. Die Frage, ob Phase 3 damit

eher dem Ende des 1. oder dem Anfang des 2. Jahrhunderts zuzuordnen

ist, muss o¡en bleiben. Als noch unsicherer erweisen sich alle Schlussfol-

gerungen, die sichdaraus fˇr diePhasen1und2 ziehen lassen. EineDatie-

rung ins 1. Jahrhundert ist vor allem fˇr Phase 1 sicher, l�sst sich aber an-

hand des Fundmaterials dieser Grabung nicht entsprechend beweisen.

Funde der Phase 355 ” Planum 10, Keramik aus der Verfˇllung der Vorratsgrube in SF2 (Fnr.

69):

Oxidierend gebrannteWare

52 RS eines Bechers (Abb. 25.52)
RDm: 9 cm, erh. H: 9,4 cm,Wst: 0,4”0,5 cm; Magerungsanteile: wenige Quarzpartikel unter

Abb. 25: Die r˛mischen Funde der Phase 3

derGrabung Tuchlauben 17, 1994/95.M 1 : 2

(Zeichnung: A. Kilfeather / C. Litschauer)

55 Es wurden relevante Rand- und Boden-

fragmente ausgew�hlt. Vergleichsbeispiele

und Erl�uterungen zu den einzelnen Stˇ-

cken ¢nden sich an die Beschreibung ange-

fˇgt. Es handelt sich in allen F�llen um hart

gebrannte, scheibengedrehteWare.
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0,01 cm, selten gr˛4er, unregelm�4ig gerundet, grau-wei4 bis grau, opak; vereinzelt Parti-

kel unter 0,01 cm, gerundet, schwarz; einzelne Partikel unter 0,02 cm gerundet, ziegelrot;

wenigbismittel sehr feinerGlimmerunter 0,01cm.Bruch: sehr feingeschichtet bis sehr fein

sandig; (so weit sichtbar) wenig l�ngliche Poren; Farbe: 2.5YR 5/6. Ober£�che: relativ

glatt; an der Au4enseite Reste einer dunkelrotorangen (Michel 21) Schlickerbemalung;

auf der Gef�4schulter vier Reihen von R�dchenverzierung; etwas unter der letzten Reihe

eine seichte Rille; Farbe: 2.5YR 6/6. Form: Der Rand ist etwas verdickt und sehr schwach

ausbiegend, der K˛rper eif˛rmig. Dat.: E. 1. bis 1. H. 2. Jh.
56

53 RS eines Bechers (Abb. 25.53)
RDm: 5 cm, erh. H: 6,2 cm,WSt: 0,3”0,4 cm;Magerungsanteile undBruch entsprechenKat.

Nr. 52, Ober£�che entspricht ebenfalls Kat. Nr. 52; ohne ;berzug. Form: Karniesrand; auf

Schulterabsatz schwacher umlaufenderWulst; schlanker K˛rper. Dat.: E. 1. bis Anf. 2. Jh.

Anm.: Ein entsprechendes Vergleichsbeispiel konnte nicht gefunden werden. Zur Ware

vgl. B. Petznek, R˛merzeitliche Gebrauchskeramik aus Carnuntum, Teil 3. CarnuntumJb

1999 (2000) 228”230.

54 Lampe (Abb. 25.54)
L: 8 cm, H: 2,6 cm; Magerungsanteile: sehr viele Quarzpartikel unter 0,02 cm, vereinzelt bis

0,1/0,15 cm, unregelm�4ig gerundet, wei4 bis gelblich wei4; mittel sehr feiner Glimmer un-

ter 0,01 cm. Bruch: sandig, z.T. fein geschichtet bis schwach gefurcht; Farbe: 2.5YR 7/8.

Ober£�che: eher glatt (durch gro4£�chig erhaltenen Schlicker), an der ebenen Stand£�-

che etwas geraut; ein Schlicker in der Farbe lebhaft r˛tlich orange bis r˛tlich orange (Mi-

chel 21) ist gro4£�chig erhalten; Farbe: 2.5YR 6/8. Form: steile Schulter mit 2 Knubben,

stark pro¢lierter Schulterring, Ansatz eines Scheibenhenkels gegenˇber der Schnauze;

eingetiefter Spiegel; Furche auf Schnauzenhals; eine herstellungstechnisch bedingte

Naht be¢ndet sich knapp unter der Schulter. Dat.: E. 1. bis 1. H. 2. Jh.

Anm.: Vielleicht Loeschke Typus IX A
57
, der Henkelansatz k˛nnte auch fˇr Loeschke Ty-

pus IX C
58
sprechen.

Reduzierend gebrannteWare

55 RS eines Topfes (Abb. 25.55)
RDm: 16,3 cm, erh. H: 4,7 cm, Wst: 0,5”0,6 cm; Magerungsanteile: sehr viele Quarzpartikel

bis 0,05 cm, unregelm�4ig gerundet, kantig, wei4 bis grau, opak; wenige Kalkpartikel un-

ter 0,04 cm, grauwei4 bis wei4, unregelm�4ig geformt (¢nden sich vor allem an der Ober-

fl�che). Bruch: geschichtet; Farbe: N 3/0. Ober£�che: eher rau und etwas k˛rnig, an der

Au4enseite Reste eines schwarzen (Michel 5) ;berzugs; Farbe: 10YR 5/2. Form: Topf mit

hakenf˛rmigem Rand; an der Au4enseite unter demRand durch Rillen stark pro¢liert.

Dat.: E. 1. bis 1. H. 2. Jh.
59

Anm.: Petznek Typ 6.5

56 RS einer Schale (Abb. 25.56)
RDm: 12,4 cm, erh. H: 5,5 cm,Wst: 0,4”0,5 cm; Magerungsanteile: mittel bis viel Quarzparti-

kel unter 0,2 cm, gerundet, wei4 bis rosa, opak; wenig bis mittel Kalkpartikel unter 0,05 cm,

unregelm�4ig l�nglich, wei4 bis grau. Bruch: grob geschichtet; Farbe: N 5/0, N 4/0. Ober-

fl�che: deutlich rau; Farbe: 2.5Y 6/1. Form: Rand fein linsenf˛rmig verdickt, schwach aus-

biegend; Schulter (so weit erhalten) leicht ausladend. Dat.: 1. Jh.

Anm.: grobe handgeformteWare
60

FundederPhase3”ausdemBereichˇberderKalkschicht inSF3(Niveauca.13,14mˇberWr.

Null, Fnr. 279):

Oxidierend gebrannteWare

57 BS (Abb. 25.57)
BDm: 16 cm, erh. H: 4 cm, Wst: 0,9”1,1 cm; Magerungsanteile: mittel, Quarzpartikel unter

0,01 cm, gerundet, wei4, opak; wenig Kalkpartikel bis 0,02 cm, l�nglich, wei4. Bruch: un-

eben, eher fein strukturiert, l�nglichebisunregelm�4iggerundetePoren; Farbe: 2.5YR7/8.

Ober£�che: schwach sandig; Farbe: 2.5YR 6/6. Form: ebener Boden, (so weit vorhanden)

etwas ausladender K˛rper.

56 V. Gassners Phaseneinteilung fˇr oxi-

dierend gebrannte Keramik aus Carnuntum

folgend handelt es sich hier nicht mehr um

Keramik aus Periode 1 (50”120 n. Chr.), das

vorliegende Objekt ist aber auch nicht ty-

pisch fˇr Periode 2 (120”170/80); Gassner

1989, 141 Taf. 2 Abb. 5; zum Ratterdekor: M.

Grˇnewald, Die Funde aus demSchutthˇgel

des Legionslagers vonCarnuntum (Die Bau-

grube Pingitzer). RL0 32 (Wien 1983) 27 und

Taf. 32 Abb. 6; zur Form: Kronberger 1997,

80 Taf. 3.29.

57 E. Alram-Stern, Die r˛mischen Lampen

aus Carnuntum. RL0 35 (Wien 1989) 135,

137 Taf. 25.

58 Alram-Stern (Anm. 57) 145 Taf. 2.

59 Petznek 1997, 205 f.; Petznek 1998, 285

Taf. 12 Nr. 160.

60 Vgl. die boische Keramik in Carnuntum,

Petznek 1999, 252 f.
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58 BS (ohne Abb.)
Bst: 0,4cm,Wst: 1,2cm;Magerungsanteile: sehr vieleQuarzpartikel unter0,02cm, in verein-

zeltenF�llenbis 0,1/0,15 cm, unregelm�4iggerundet, wei4 bis gelblichwei4;mittel sehr fei-

ner Glimmer unter 0,01 cm. Bruch: sandig, z.T. fein geschichtet bis schwach gefurcht; Far-

be: 2.5YR 7/8. Ober£�che: schwach sandig, z.T. rau; z.T. Schmauch£ecken an der Au4en-

seite sichtbar; Farbe: 2.5YR 7/8. Form: ebener Boden.

59 BS (ohne Abb.)
Bst: 0,9 cm,Wst: 0,8 cm;Magerungsanteile: entsprechenKat. Nr. 58. Bruch: sandig, z.T. fein

geschichtet bis schwachgefurcht; Farbe: 2.5YR7/7.Ober£�che: schwach sandig, z.T. rau.

Form: ebener Boden.

Phase 4”Bauphase in Stein
SF1

Sowohl westlich als auch ˛stlich der Mauer M1 zeigen sich Planierschich-

ten und Anzeichen von Verfallserscheinungen ” in erster Linie o¡enbar

locker gewordenes Steinmaterial mit M˛rtelbrocken vermischt ” direkt ne-

ben der Mauer ab.

SF2

\hnlich wie in SF1 ¢ndet sich auch hier nur eine etwa 20 cm dicke Niveau-

erh˛hung (Abb. 22, 9)”alsUnterbau fˇrdasdritteBodenniveaudes Innen-

hofes der Phase 5 (Abb. 22, 10).

SF3

Hier zeigen sich deutlichere Ver�nderungen. So unterbricht eine Grube

(Abb. 23,13) die bis dahin gleichm�4ige Abfolge von Planierschichten

undGehniveaus(?).

Phase 5”Bauphase in Stein
SF1

Im Gegensatz zu Phase 4 lassen sich hier nun wieder bauliche Ma4nah-

men feststellen.Westlichund˛stlichderMauer zeichnensichdeutlichM˛r-

telfu4b˛den ab, die in Folge auch einige Ausbesserungen erfuhren.

SF2

Auch hier folgt auf die indi¡erente Planierschicht der Phase 4 (Abb. 22, 9)

ein deutliches Fu4bodenniveau (Abb. 22, 10 ” 3. Bodenniveau des Innen-

hofes).

SF3

Hier scheint sich die durch die Grube unterbrochene Abfolge von Planier-

schichten und Gehhorizonten der Phase 2 oder 3 wieder fortzusetzen,

nachdem es zu einer Verfˇllung (Abb. 23, 14) der Grube gekommen ist.

DasMaterial der Verfˇllung wurde teilweise auch dazu verwendet, um auf-

zuschˇttenund zuplanierenund soeineNiveauangleichung zu erreichen.
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Phase 6 ”Bauphase in Stein (Abb. 26)
SF1

An beiden Seiten (Abb. 26, 1 und 2) der immer noch in Verwendung be¢nd-

lichen Mauer M1 werden M˛rtelfu4b˛den angelegt. Gro4£�chige St˛run-

genmachten es unm˛glich, mehr als die blo4e Existenz dieser B˛den und

ihre Zugeh˛rigkeit zu Mauer M1 festzustellen; insbesondere ˇber die Aus-

dehnung lie4en sich keine Aussagenmehr tre¡en.

SF2

Auf einer Fl�che vonca. 3 c 3mwurde ein Steinplattenp£aster (Abb. 22, 12,

Abb. 26, 3undAbb.27)ergraben,das vondenBefundenderPhase5durch

eine bis zu 40 cm dicke Aufschˇttungs- und Planierschicht
61
(Abb. 22, 11)

getrennt war. Das P£aster bestand aus gro4en (1,40 c 0,44 m) und kleine-

ren (0,10 c 0,20 m) Sandsteinplatten mit einer durchschnittlichen St�rke

von 4”5 cm, die einander in wenigen F�llen, und dann nur sehr partiell,

ˇberlagerten (Abb. 26, 3). Verlauf und Ausdehnung dieser P£asterungwa-

ren in dieser Such£�che nicht festzustellen (Abb. 26, 4). In der Dokumenta-

tion des Nordpro¢ls wird eben dieses Steinp£aster als Fu4boden ange-

sprochen (4. Bodenniveau/Hofp£asterung); verlegt war es in schottrig-

sandigemMaterial.
62

Vereinzelt fanden sich auf und neben der Steinp£asterung kleine unregel-

m�4ige Flecken gelben Lehms mit einem Durchmesser zwischen 14 und

30cm (Abb. 26, 5), sie sindm˛glicherweisealsReste vonLehmziegeln zu in-

terpretieren.DieserBefundw�reaberdannweit eherPhase 7 zuzuordnen.

Es k˛nnte sich durchaus um den Versturz einer entsprechenden Wand-

konstruktion handeln, eine Frage, die schon deswegen o¡en bleiben

muss, weil sich in keiner Phase fˇr diese Such£�che eine sichere Begren-

zung des Hofes feststellen l�sst.

SF3

A.NeumannsPlandes r˛mischenLagers
63
lie4 fˇrdenBereichvonSF3die

Ergrabung eines Stˇcks r˛mischer Stra4e erwarten; tats�chlich gelang

es, einen entsprechenden Schichtkomplex auf einer H˛he von 14,26 m

ˇberWr. Null in Pro¢l (Abb. 23, 19) undPlanum (Abb. 26, 6”7) zu dokumen-

tieren,wennauchdieBreitederStra4e indieser Such£�chenicht bestimmt

werden konnte bzw. die Stra4e zu ihrer Mitte hin in einem sehr schlechten

bis unkenntlichen Zustand gewesen sein muss. Dennoch sind ihr Aufbau

und die sie umgebenden Schichten gut zu erkennen.

;ber den beiden M˛rtelschichten (Estrichb˛den? Abb. 23, 15a und 15b)

aus Phase 5 erfolgte wieder ein Prozess von Aufschˇttungen und Planie-

rungen (Abb. 23, 16”18) ” vergleichbar mit den Vorg�ngen in SF2, wenn

auchnicht sodeutlich erkennbar”, ehemandeneigentlichenStra4enk˛r-

per baute. Auf einer Breite von 1,60 m war die Stra4enp£asterung noch

deutlich erhalten. Es handelte sich dabei um grobe Schottersteine ” oder

auch Sandstein, wie die Ausgr�berin vermerkte ” mit L�ngen von mehr

als 20 cm (Abb. 26, 7) in einem P£asterbett, verfˇllt mit gelbem Sand (Abb.

61 Im Gegensatz zu der natˇrlich entstan-

denen braun-humosen Schicht zwischen

Phase 1 und Phase 2 handelt es sich hier

um kˇnstliche Aufschˇttungen und nachfol-

gende Planierungen.

62 Allgemein zurP£asterungdesHofesder

principia siehe Johnson 1990, 125.
63 A. Neumann, Forschungen in Vindobo-

na 1946”1967. I. Teil: Lager- und Lagerterri-

torium. RL0 23 (Wien 1967) Beil. 1.
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26, 6). W�hrend die P£asterung zur Stra4enmitte hin unkenntlich wurde,

bildete am ˛stlichen Stra4enrand ein relativ gut erhaltener Estrich (Abb.

23, 20 und Abb. 26, 8) eine Abgrenzung. Der Estrich seinerseits wurde also

nur durch die Stra4e begrenzt und nicht etwa durch eineMauer. In ihn ein-

getieft fanden sich etlichePfostenl˛cher, vondenenwahrscheinlich einige

dieser Phase angeh˛ren; andere sind allerdings der 7. Phase oder ˇber-

haupt erst demMittelalter zuzuordnen (Abb. 23, 21 und Abb. 26, 9). Da so-

wohl der Estrich als auch das zumindest eine dieser Phase zurechenbare

Pfostenloch (Abb. 26, 10) sich auf die Au4enseite der ˛stlich an die princi-

pia anschlie4enden Kasernenbauten beziehen, liegt die Vermutung nahe,

dass es sich hierbei um eine porticus-Konstruktion gehandelt hat (vgl.

Abb. 31).

EineweitereM˛glichkeit fˇr einen indirektenNachweis des Stra4enrandes

” diesmal auf der Seite der principia”bietet sich durch folgendeObjekte:

Im Westpro¢l von SF3 wurde ein Stˇck r˛mischer Mauer M2 (Abb. 26) ge-

schnitten. Das Fundament sa4 in einer H˛he von 13,39 m ˇber Wr. Null

auf einer nicht ganz 10 cm starkenM˛rtelschicht. Die Mauer hatte an ihrer

Sˇdseite auf einer H˛he von 14,35m einen ca. 24 cm tiefen Fundamentvor-

sprung.;ber ihrenAufbau lie4 sichallerdings sehrwenig feststellen. Imun-

teren Teil des Fundaments (oder demFundament vorgelagert) wurde eine

ausgesprochen gro4e Menge von Ziegel(bruchstˇcken) mit einer L�nge

von14”16cmundeinerBreite von6cmsowieeinigenExemplarengeringe-

rer Gr˛4e dokumentiert; direkt unter dem Fundamentabsatz ist eine Lage

von Bruchsteinen mit einer L�nge bis zu 38 cm und einer Breite von ca.

12cmeingezeichnet; ˇberdemAbsatz ist eineweiterederartigeLagedoku-

mentiert, wobei hier die L�nge des gr˛4ten Steins bei 42 cmund seine Brei-

te bei 22 cm lag; in diesem Bereich ist eine Sto4- wie auch Lagenfugen-

breite von 2”4 cm erkennbar. Sowohl das Fundament als auch der Be-

reich des aufgehendenMauerwerks waren imM˛rtelverband. Soweit man

der steingenauenDokumentationderMauerM2entnehmenkann, ist aller-

dings der Terminus Bruchsteinmauerwerk nur mit Vorbehalt angebracht.

Auch hier scheint, wie schon an dem Steinmaterial der Mauer M1 aus

Phase 2 (Abb. 24), eine gewisse Bearbeitung der Steine stattgefunden zu

haben.

Mit dieser Mauer in Zusammenhang k˛nnten auch Spuren eines Fu4bo-

dens sowie frˇherer Fu4bodenschichten stehen, die im westlichen Teil

von SF3 in einem kleinen Suchschnitt bis knapp vor demWestpro¢l doku-

mentiert wurden und wahrscheinlich auf eine porticus-Konstruktion auch

an der ˛stlichen Au4enmauer der principia hinweisen (Abb. 26, 11).64

Datierung der Phase 6

Aus dem Bereich der Aufschˇttung und Planierung unter dem Platten-

pflaster in SF2 (Abb. 22, 11) stammt das Randstˇck einer oxidierend ge-

brannten Reibschale (Kat. Nr. 60), die am ehesten ins 2. Jahrhundert zu

stellen ist,
65
sowieeinRandfragmenteinesTopfesmitHorizontalrandEnde

2./Anfang 3. Jahrhundert. Insgesamt sechs Fragmente reduzierend ge-

64 Johnson 1990, 124 f.

65 Mˇndl. InformationM. Kronberger.
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brannter Keramik entziehen sich weiterer Bestimmung und k˛nnen nur

sehr generell in das 2. bzw. 3. Jahrhundert datiert werden.

Aus einem nicht n�her bestimmbaren, in den Estrich eingetieften Pfosten-

loch stammen zwei Wandfragmente oxidierend gebrannter Keramik, die

keinerlei zeitliche Einordnung zulassen.

R�umlich ebenfalls nicht genau zuordenbar sind zwei reduzierend ge-

brannte Fragmente mit Eingl�ttspuren (Kat. Nr. 65 und 66). Sie wurden

beim Abgraben auf das Niveau der Stra4e geborgen, folglich mˇssen sie

sich im ,,untersten‘‘ Teil der ,,Schwarzen Schicht‘‘ bzw. direkt auf (oder sehr

knapp ˇber) der Stra4e befunden haben. \hnlich schwierig gestaltet sich

die Einordnung eines Bodenfragments sp�tantiker glasierter Keramik

(Kat. Nr. 76) aus einer in der zeichnerischen Dokumentation nicht n�her

bezeichnetenGrube ˛stlich derMauerM1 in SF1. Da von dieser Grube jeg-

liche Angaben zu Ober- und Unterkante sowie Ausdehnung fehlen, k˛n-

nenwederdiesesObjektnochseineVerfˇllungeinerbestimmtenPhase zu-

geordnetwerden.LediglichdieDatierungdesStˇcks selbst spricht fˇr eine

Abb. 26: ;bersicht Phase 6 der Grabung Tuchlauben 17, 1994/95, nach K. Sˇss. (Dig: I. Gais-

bauer /M. Mosser)
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Zugeh˛rigkeit zu einer der letzten

Phasen. Es k˛nnte sich dabei um

Phase 6 handeln, eher aber noch

um Phase 7. Zumindest fˇr die Ver-

fˇllung scheint eine Zuordnung zu

letzterer wahrscheinlicher.

Aus dem vorhandenen Material

l�sst sich also sehr wenig ˇber die

tats�chliche zeitliche Einordnung

sagen. Zum einen bezieht sich jed-

wede Datierung der Funde aus

dem Bereich unter dem P£aster

(Abb. 22, 12) in SF2 lediglich auf die

Aufschˇttungs- und Planierungs-

ma4nahmen (Abb. 22, 11), die sozu-

sagen als Vorbereitung zu bauli-

chen Aktivit�ten der 6. Phase dienten, aber nicht unbedingt auf diese

Phase selbst. Zum anderen erweisen sich auch hier die keramischen Fun-

de als zu fragmentarisch fˇr weiterreichende Folgerungen. Aus dem Um-

stand, dass es sich bei Phase 6 umdie letzte Phase r˛mischer Baut�tigkeit

in Tuchlauben 17 handelt, dass in Phase 7 keine weiteren deutlichen Bau-

ma4nahmen folgen und diese Phase direkt von der ,,Schwarzen Schicht‘‘

ˇberlagert wird, l�sst sich ” mangels publizierten Vergleichsmaterials ”

ebenfalls nicht mit Sicherheit auf eine Zeitstellung schlie4en. Es ist aller-

dings anzunehmen, dass sich Phase 6 am ehesten an das Ende des 3.

Jahrhunderts (oder an den Anfang des 4. Jahrhunderts) stellen l�sst. Die

zwei sp�tantiken Fragmente mit Eingl�ttspuren k˛nnten zumindest auf

ein Ende dieser Nutzungsphase in einem sp�tantiken Kontext hinweisen;

es w�re aber ebenso m˛glich, dass diese sowohl in der Form als auch in

der Menge wenig aussagekr�ftigen Fragmente bereits Phase 7 zuzuord-

nen sind.

Funde der Phase 6”SF2/Planum7, aus der Schotterschicht unter demPlattenp£aster

(Fnr. 52):

Oxidierend gebrannteWare

60 RS einer Reibschˇssel (Abb. 28.60)
RDm: 27,6 cm, erh. H: 4,5 cm, Wst: 1,4 cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 52; Bruch:

sehr fein geschichtet bis sehr fein sandig; (soweit sichtbar) wenig l�ngliche Poren; Farbe:

2.5YR 6/6. Ober£�che: glatt; Farbe: innen: 5YR 8/4, au4en: 2.5YR 6/4. Form: Fragment ei-

nes Kragenrandes. Dat.: 2. Jh.
66

61 RS eines Topfes (Abb 28.61)

RDm: 16,2 cm, erh. H: 3,2 cm, Wst: 0,6 cm; Magerungsanteile: mittel, meist jedoch viel

Quarzpartikel unter 0,01 cm, gerundet, wei4, opak; wenig Kalkpartikel bis 0,02 cm, l�ng-

lich, wei4. Bruch: uneben, eher fein strukturiert, l�ngliche bis unregelm�4ig gerundete Po-

ren; Farbe: 5YR 7/8. Ober£�che: schwach sandig; Farbe: 2.5YR 6/6. Form: nach innen ge-

zogener, gerippter Horizontalrand, Ansatz eines eif˛rmigen K˛rpers.

Anm.:DemTypusnach,wennauchohnedieentsprechendeDekoration, entsprichtdieses

Stˇck der pannonischen Streifenware.
67

Dat.: E. 2. bis Anf. 3. Jh.
68

Abb. 27: Steinplattenp£aster des Innenhofes

der principia (forum) in SF2 der Grabung

Tuchlauben 17, 1994. (Foto: K. Sˇss)

66 Gassner 1989, 143 Taf 3/23; Kronberger

1997, 120 Taf. 10.89.

67 Vgl. Bo¤ nis 1970; Sedlmayer 1998, 92.

68 Laut Gassner lassen sich fˇr T˛pfe mit

Horizontalrand keine verl�sslichen Zuord-

nungen zu einzelnen Perioden tre¡en. Ver-

gleicht man mit Periode 3 in Carnuntum

(180”230 n. Chr.), zeigt sich allerdings eine

starke Entsprechung, Gassner 1989, Taf. 2/

3 und 141.
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62 BS eines Topfes oder Kruges (Abb. 28.62)
BDm: 9,6 cm, erh. H: 5,2 cm, Wst: 0,8”1,2 cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 61.

Bruch: uneben, eher fein strukturiert, l�nglichebis unregelm�4iggerundetePoren; Farbe:

2.5YR 7/8. Ober£�che: schwach sandig; Farbe: 2.5YR 6/6. Form: schwach pro¢lierter

Standring. Dat.: zeitliche Einordnung am ehesten vergleichbarmit Kat. Nr. 61.

Reduzierend gebrannteWare

63 RS eines Topfes (Abb. 28.63)
RDm: 12,6 cm, erh. H: 2,8 cm,Wst: 0,4 cm;Magerungsanteile: wenigQuarzk˛rner bis 0,02/5

cm, unregelm�4ig gerundet, wei4 bis grauwei4, facettiert, opak; wenig (bis sehr seltenmit-

tel)Partikel unter 0,02cm,unregelm�4iggerundetbis l�nglich, sandigeOber£�chenstruk-

tur, rosa bis ziegelfarben. Bruch: uneben, schwach geschichtet; Farbe: N 4/0. Ober£�che:

rau; Farbe: N 6/0. Form: Topfmit l�nglichemDreiecksrand. Dat.: E. 1. bis 1. H. 2. Jh.
69

Anm.: Petznek Typ 6.4.

64 2 BS (ohne Abb.)
Bst: 0,4 cm bzw. 0,5 cm, Wst: 0,5 cm (nur in einem Fall ermittelbar); Magerungsanteile: viel

Quarzpartikel bis 0,02 cm, unregelm�4ig gerundet, wei4, facettiert, opak; wenig bis mittel

rosa Quarz(?)-Partikel bis 0,02 cm, gerundet, facettiert, opak; wenig Kalkpartikel unter

0,02 cm; wenig bis mittel sehr feiner Glimmer unter 0,01 cm. Bruch: unregelm�4ig, k˛rnig;

Farbe: N 6/0. Ober£�che: rau; Farbe: N 7/0. Form: ebener Boden.

Funde der Phase 6”SF3/Bereich der Stra9enp£asterung (Fnr. 240):

Reduzierend gebrannteWare

65 WSmit Eingl�ttverzierung (ohne Abb.)
Wst: 0,4 cm;Magerungsanteile: sehr vereinzelt Quarzpartikel unter 0,02 cm, unregelm�4ig

l�nglich, wei4 bis grauwei4, facettiert, opak; wenig bis mittel sehr feine Glimmerpl�ttchen,

silbrig, bis 0,03 cm. Bruch: fein geschichtet, unregelm�4ig; Farbe: 10YR 6/1. Ober£�che:

glatt; Farbe: 10YR 5/1. Dat.: sp�tantik

Funde der Phase 6”SF3/Bereich der Stra9enp£asterung (Fnr. 229):

Reduzierend gebrannteWare

66 Henkelfragment eines Krugesmit Eingl�ttverzierung (ohne Abb.)
Henkelst�rke: 1”1,4 cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 65. Bruch: fein geschichtet,

unregelm�4ig; Farbe: 10YR 6/1. Ober£�che: glatt; Farbe: 10YR 5/1; au4en schwach Ein-

gl�ttspuren. Form: Bandhenkel mit pro¢liertem Querschnitt, zwei Rillen, dazwischen ein

deutlicher Mittelgrat. Dat.: sp�tantik?

Anm.: Hierbei k˛nnte es sich um den Henkel eines Kruges oder einer Kanne handeln, wie

sie auch im sp�tantiken Fundkomplex vomWildpretmarkt aufscheinen.
70

Funde der Phase 6 ” SF3/aus einem nicht nBher bezeichneten Pfostenloch im an die Stra9e

angrenzenden Estrich (Fnr. 270):

Reduzierend gebrannteWare

67 BS (ohne Abb.)
Bst: 0,3 cm, Wst: 0,7 cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 65. Bruch: Farbe im Kern: N

5/0. Ober£�che: glatt. Form: wahrscheinlich ebene Stand£�che (sehr wenig erhalten).

FundevorPhase6”SF1/SchuttauseinemnichtnBherbezeichnetenBereich˛stlichderMau-

erM1 zwischen demFu9boden der Phase 2 und demFu9boden der Phase 5 (Fnr. 110):

Oxidierend gebrannteWare

68 RS einer R�ucherschale (Abb. 28.68)
RDm: 22 cm, erh.H: 2,9 cm,Wst: 0,4 cm;Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 61. Bruch: un-

eben, eher fein strukturiert, l�nglichebisunregelm�4iggerundetePoren; Farbe: 2.5YR6/8.

Ober£�che: schwach sandig; Farbe: 2.5YR 6/6. Form: eine plastische Leistemit Fingerein-

drˇcken unter demRand.

Dat.: 2./3. Jh.
71

Anm.: vergleichbare Fragmente bei M. Grˇnewald.
72

69 Petznek 1997, 205.

70 M. Pollak, Ein sp�tantiker Fundkomplex

vom Wildpretmarkt in Wien. Beitr. Mittelalter-

arch. 0sterreich 8, 1992, 132”133.

71 Gassner stellte fest, dass sich R�ucher-

schalen in Periode 1 (50”120 n. Chr.) eher

selten ¢nden, in Periode 2 (120”170/80

n. Chr.) h�u¢ger werden, dann aber keine

gro4en Formver�nderungen mehr durch-

machen, Gassner 1989, 145”146.

72 M. Grˇnewald, Die Gef�4keramik des

Legionslagers von Carnuntum (Grabungen

1968”1974). RL0 29 (Wien 1979) Taf. 35

Abb. 3. Ein �hnliches Fragment ¢ndet sich

auch in Grˇnewald (Anm. 56) Taf. 48 Abb. 8.
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69 BS eines Kruges (Abb. 28.69)
BDm: 7,5 cm, erh. H: 5,2 cm, Wst: 0,7”0,8 cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 52.

Bruch: sehr fein geschichtet bis sehr fein sandig; (soweit sichtbar) wenig l�nglichePoren;

Farbe: 2.5YR 6/6. Ober£�che: glatt; Farbe: innen: 2.5YR 6/4, au4en: 2.5YR 6/4. Form:

schwach abgesetzter Standring. Dat.: 2. Jh.
73

70 RS eines Gesichtsgef�4es (Abb. 28.70)
Wst: 0,4”1cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 52. Bruch: sehr fein geschichtet bis

sehr fein sandig; (so weit sichtbar) wenig l�ngliche Poren; Farbe: 2.5YR 6/6. Ober£�che:

glatt; Farbe: 5YR 8/4. Form: erhalten ist ein Teil von Auge und Augenbraue. Dat.: 2./3. Jh.

Anm.: Weder auf die Form des Gef�4es noch auf die Struktur des Gesichtes sind Rˇck-

schlˇssem˛glich.

Abb. 28: Die r˛mischen Funde der Phase 6 der Grabung Tuchlauben 17, 1994/95. Nr. 60 M 1 : 3, Nr. 61”63 und Nr. 68”70 M 1 : 2. (Zeichnung:

A. Kilfeather)

73 Gassner 1989, Taf. 1 Periode 3; Kronber-

ger 1997, 116 f., Taf. 8.73.
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Abb. 29: Die r˛mischen Funde der Phase 6 der Grabung Tuchlauben 17, 1994/95. M 1 : 2 (Zeichnung: A. Kilfeather / C. Litschauer)
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71 RS eines Topfes (Abb. 29.71)
RDm: 19 cm, erh. H: 2,7 cm, Wst: 0,5 cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 53. Bruch:

sandig, z.T. fein geschichtet bis schwachgefurcht; Farbe: 2.5YR7/8.Ober£�che: schwach

sandig; Farbe: 2.5YR 6/8. Form: Rand £ach umgebogen, schwach untergri⁄g.

Dat.: E. 2./1. H. 3. Jh.
74

72 BS eines Bechers (Abb. 29.72)
BDm: 9 cm, erh. H: 6 cm,Wst: 0,4 cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 52. Bruch: sehr

fein geschichtet bis sehr fein sandig; (so weit sichtbar) wenig l�ngliche Poren; Farbe:

2.5YR6/6.Ober£�che: glatt; Farbe: 2.5YR6/4. Form:Boden (soweit ersichtlich) eben, leicht

abgesetzt. Dat.: E. 2. bis 3. Jh.
75

Reduzierend gebrannteWare

73 RS eines Topfes (Abb. 29.73)
RDm: 21,6 cm, erh.H: 3cm;Wst: 0,4 cm;Magerungsanteile: entsprichtKat.Nr. 64.Bruch: un-

regelm�4ig, k˛rnig; Farbe: N 6/0. Ober£�che: k˛rnig, rau; Farbe: innen: N 7/0, au4en: N

6/0. Form: verdickter Kolbenrand.

Anm.: Petznek Typ 5.3, �hnliche Form: Typ 6.2, Topf mit Dreiecksrand und feinen Hals-

rillen.
76

Dat.: 2. H. 1. Jh. bis 1. H. 2. Jh.
77

74 BS eines Topfes (Abb. 29.74)
BDm: 14 cm, erh. H: 3,1 cm,Wst: 0,4”0,7 cm;Magerungsanteile: wenigQuarzpartikel 0,02”

1 cm (sehr vereinzelt), l�nglich, facettiert, wei4 bis grauwei4, opak; wenig bis vereinzelt

Kalkpartikel bis 0,02 cm, grauwei4, unregelm�4ig geformt. Bruch: uneben, schwach ge-

klˇftet; Farbe: N 5/0. Ober£�che: eher rau, z.T. durch ausgefallene Partikel l˛chrig; Farbe:

N 5/0. Dat.: E. 2. bis 1. H. 3. Jh.
78

Anm.: Mit Kat. Nr. 74 und 75 liegen zwei Bodenstˇcke mit ebener Stand£�che vor, bei Kat.

Nr. 74 sind die Drehrillen au¡�llig stark sichtbar.

75 BS eines Topfes (Abb. 29.75)
BDm: 8,1 cm, erh. H: 6,2 cm,Wst: 0,5”1,2 cm; Magerungsanteile: entspricht Kat. Nr. 63.

Bruch: uneben, schwach geschichtet; Farbe: 2.5YR 4/1. Ober£�che: schwach geraut, et-

was l˛chrig; Farbe: innen: 2.5Y 6/1, au4en: 2.5Y 5/1. Form: ebene Stand£�che.

Dat.: E. 2. bis 1. H. 3. Jh.
79

Phase 7” strukturelle Ver�nderungen
SF1/Grube1 (Fnr. 48)

Ein Stˇck ˛stlich von Mauer M1 und nicht genauer lokalisierbar be¢ndet

sich eine wahrscheinlich dieser Phase zuordenbare Grube.

Funde:

76 BS (Abb. 29.76)
BDm: 6,1 cm, erh. H: 2,3 cm,Wst: 0,5 cm;Magerungsanteile: vieleQuarzpartikel bis 0,02 cm,

unregelm�4ig gerundet, wei4 bis grau; viel feiner Glimmer unter 0,02 cm. Bruch: uneben,

etwas l˛chrig; Farbe: 5YR 7/6. Ober£�che: an der Au4enseite schwach geraut; Farbe:

5YR 7/6; an der Innenseite glasiert; Farbe: lebhaft braunoliv bis braunoliv
80
. Form: ebene

Stand£�chemit Abschneidespuren. Dat.: 4./5. Jh.

Anm.: Dieses Fragment entspricht durchaus der Beschreibung, die Pollak fˇr glasierte Ke-

ramik ausMautern gibt. DieGef�4ewerden als ,,hellziegelrot‘‘ und der Tonals eher ,,derb‘‘

bezeichnet. Die Farbe der Glasur reicht von ,,Olivgrˇn bis Mittelbraun‘‘. Fˇr diese Ware

wird einWeiterleben bis weit ins 5. Jh. angenommen.
81

SF2

Aus dieser Phase existieren lediglich eine deutliche Grube und ein kleiner

Ausriss (oder auch ein Pfostenloch) aus dem Bereich des P£asters. In bei-

den F�llen l�sst sich nichts ˇber den Nutzen dieser Objekte aussagen.

74 Mˇndl. Mitteilung M. Kronberger: vgl. St.

P˛lten, Rathausplatz Inv. Nr. R89/244/33,

Grube 30/31, Phase 2: severisch.

75 Mˇndl. MitteilungM. Kronberger.

76 Da sich der Topf mit Dreiecksrand aus

dem Topf mit verdicktem Kolbenrand entwi-

ckelt, kann es sich bei dem vorliegenden

Stˇck durchaus um eine ;bergangsform

handeln. Die T˛pfe mit Dreiecksrand kom-

men von der 1. bis in die 2. H. des 2. Jh. vor.

Petznek 1997, 202 f., bzw. Petznek 1998, 273

Taf. 6.66.

77 Petznek 1998, 271.

78 Mˇndl. MitteilungM. Kronberger.

79 Mˇndl. MitteilungM. Kronberger.

80 Michel 9.

81 M. Pollak, Sp�tantike Grabfunde aus

Favianis-Mautern. MPK 28 (Wien 1993) 67.

Abb. 30: Afrikanische Lampe aus der Gra-

bung Tuchlauben 17, 1994/95.

(Foto: R. L. Huber)
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SF3

\hnlich verh�lt es sich mit den Objekten in diesem Suchfeld. Besonders

deutlich zeichnet sich eineGrubeab (Abb. 23, 22), die unter anderem jenes

Pfostenloch schneidet, von dem angenommen wurde, dass es sich dabei

um einen Teil der porticus-Konstruktion ˛stlich der Stra4e gehandelt ha-

benk˛nnte.DesWeiteren sinddieserPhase einigederPfostenl˛cher zuzu-

rechnen, die im Planumdokumentiert werden konnten.

Vor allem die Ausrisse und Gruben scheinen darauf hinzudeuten, dass

Strukturen, die die vorhergehenden Phasen dominiert haben, an Wertig-

keit verloren haben (Abb. 23, 23) und durch andere, nicht deutlich erfass-

bare Bauzusammenh�nge abgel˛st wurden.

Zusammenfassung
Bei jeder Auswertung von Entwicklungen und Ver�nderungen im Bereich

der principia, bei jedem Versuch gro4£�chigere Strukturen in Verbauung

undNutzung zu erkennen, sollten nachMeinungder Verfasserin zwei prin-

zipielle Gedankenstr�nge verfolgt beziehungsweise auseinander gehal-

ten werden. Zum einen liegen hier unterschiedlichste Objekte vor, die, mit-

einander in Beziehunggesetzt, verschiedene, zumTeil undeutlicheMuster

ergeben. Zum anderen steht ,,darˇber‘‘ die ,,Idee‘‘ der principia und ihrer

verschiedenen Aufgaben, also eine Funktionseinheit mit deutlichen Zˇ-

gen eines Idealbildes. Eine solche konfrontierende ;berlegung fˇhrt zu

dem Schluss, dass ein blo4es ,,;bereinanderlegen‘‘ der Fakten und des

,,Bildes‘‘ und die damit verbundene Ho¡nung, sie dabei zur Deckung zu

bringen, ein allzu vereinfachendes Vorgehen darstellt. Realit�tsn�her er-

scheint hier eine sehr vorsichtige Ann�herung, wie sie der nachfolgenden

zusammenfassenden Betrachtung zu Grunde gelegt wurde:

Fˇr die Holzbauphase des r˛mischen Lagers muss die Frage, ob es sich

hier bereits im 1. Jahrhundert umeineFormvonprincipia-Geb�udegehan-

delt haben kann, in jedem Fall noch unbeantwortet bleiben. Fest steht,

dass sich zwischen Phase 1 und Phase 2, zumindest an den wenigen ent-

sprechend untersuchten Stellen im Bereich des Hauses Tuchlauben 17,

eine stark eingeschr�nkte, ver�nderte oder nicht vorhandeneNutzungab-

zeichnete.

Die fassbarenBauwerke unterscheiden sich so deutlich von allen nachfol-

genden Strukturen, dass man versucht ist, von einemBruch zu sprechen.

Kaiser Nominale Mˇnzst�tte Zitat Fnr. FO Datierung
Claudius I As Rom RIC 113 Fnr. 113 SF2

82
50”54

Traianus D Rom RIC 119 Fnr. 112 SF1 103”111

Antoninus Pius fˇr Faustina II Dp Rom RIC 1409 (a) Fnr. 106 SF1 161

Gallienus Ant Rom RIC 267 (K) Fnr. 42 SF1 260”268

Carinus (Augustus) Ant Ticinum RIC 295 Fnr. 55 SF1 283”285

Constantius II Cen ? Fnr. 248 SF3 351”356

Valentinianus I Cen ? Fnr. 236 SF3 364”375

Valens II Cen Thessalonica RIC 18 (b) Fnr. 235 SF3 364”367

Tab. 3: R˛mischeMˇnzen der Grabung Tuchlauben 17, 1994 und 1995 aus demDepot des HMW. Ant ” Antoninian; Cen ”Centenionalis; D ”

Denar; Dp ”Dupondius. Bestimmung: G. Dembski.

82 Aus der Verfˇllung der Grube 2 (siehe

Abb. 21, 2 und Abb. 22, 2); die Fundortanga-

ben auf den Fundzetteln zu den anderen

MˇnzenderGrabung sind zu vage, umstrati-

graphisch relevante Aussagen tre¡en zu

k˛nnen.
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Angesichts der beschriebenen Objekte der ersten Steinbauphase steht

manvordemProblem,obsich”undwenn ja,welche”zusammenh�ngen-

de Baustrukturen aus den Ergebnissen der Grabung herauslesen lassen.

Eine besonders wichtige Frage werfen dabei die gut erhaltenen ;berreste

der Phase 6 auf: Hier ist durch die Ergrabungdes Plattenp£asters deutlich

feststellbar, dass es sich bei SF2 um einen Au4enbereich, genauer wohl

umeinenHofbereichgehandelt habenmuss. Es stellt sichalsonundieFra-

ge, ob hier neben einer durchgehenden Nutzung des Areals vom ausge-

henden 1. Jahrhundert beziehungsweise Anfang des 2. Jahrhunderts bis

in die Sp�tantike auch eine Kontinuit�t der r�umlichen Anordnung er-

schlossen werden kann.

Fˇr Phase 2 l�sst sich dasmit einiger Sicherheit durchdenBefundderGru-

be annehmen”aber: DieseGrube spiegelt ein deutlich anderes Bild wider

als die folgenden Phasen, die jeweils geschlossene Gehhorizonte zeigen!

Hier k˛nnte man sogar davon ausgehen, dass es sich bei den verschiede-

nenLehm-undEstrichschichten,die sich inSF1undSF2 (dieser Interpreta-

tion nach) im Freien befanden, um qualit�tsvollere Hof-Fu4b˛den bzw.

um Fu4b˛den handelte, die mit ” den Hof umgebenden ” porticus-Kon-

struktionen
83
in Zusammenhang standen. Damit l�ge der Schluss nahe,

dass die Mauer M1 durchgehend als Abgrenzung zwischen dem Innenbe-

reichderprincipia˛stlich unddembeginnendenHofbereichauf derwestli-

chen Seite fungiert hat (vgl. Abb. 31).

Auch in SF3 sind Interpretationen fˇr die Phasen 3”5 weitgehend nur

durch Rˇckschlˇsse von Phase 6 her m˛glich. Geht man davon aus, dass

sich so grundlegende Muster wie der Verlauf der Stra4e, zumindest w�h-

rend dieser Phasen, nicht ver�nderten, k˛nnte es sich bei dem nicht di¡e-

renzierbaren Schichtpaket, das man hier antraf, um unbefestigte Vorg�n-

ger der gep£asterten Stra4e aus Phase 6 handeln.

Was Phase 2 anbelangt, so fˇgen sich die Befunde, die hier in SF3 festge-

stellt wurden, nicht in diesesBild. DieKalk-M˛rtelschicht unddiePfostenl˛-

cher deuten auf eine andere Nutzung hin, als sie sich in den nachfolgen-

denPhasenabzeichnet. Ein �hnlichungew˛hnlichesBild zeigte sichauch

in SF2 durch die Grube, die sich ebenfalls nicht in die Abfolge der Befunde

der n�chsten Phasen einfˇgen l�sst.

Aber auch in den sich auf den ersten Blick so regelm�4ig und kontinuier-

lich entwickelnden Phasen 3”6 lassen sich schwierig zu interpretierende

Brˇche und Unregelm�4igkeiten feststellen. So zeigt Phase 4 nicht nur

die Eintiefung einerGrube in die bisher so gleichm�4igwachsenden ,,Geh-

horizonte‘‘, Planierschichten und ungep£asterten Stra4enniveaus in SF3,

sondern auch massive Verfallsspuren in SF1 rund um die Mauer M1. Es

darf also wohl in keinem Fall mit einer qualitativ konstanten baulichen

Struktur gerechnet werden, sondern es liegt nahe, dass es regelm�4iger

Adaptierungen, Vergr˛4erungen, Verkleinerungen und Ausbesserungen

bedurfte, um eine jeweils zeitangepasste und den wechselnden Umst�n-

denRechnung tragendeFunktionseinheitprincipia zu verwirklichenbezie-

hungsweise aufrechtzuerhalten.83 Johnson 1990, 125.
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DasdeutlichsteBild zeichnet sichdann inPhase6ab (Abb. 26und31):Hier

endlich liegenObjektbeziehungenvor, die es erm˛glichen, auf das ,,Ausse-

hen‘‘ des erfassten Bereichs der principia zumindest in dieser Phase rˇck-

zuschlie4en. Wie schon angedeutet, liegt hier zum ersten Mal ein gep£as-

terter Hofbereich vor, der zweifelsfrei als solcher angesprochen werden

kann. Fˇr einen ˇberdachten Umgang in dieser Phase spricht ein neuer

Estrichboden westlich der Mauer M1 ” fˇr den sich allerdings (aber man

bedenke die geringen Ausma4e der Such£�chen!) keine Reste von Holz-

pfeilern oder gar S�ulen fanden.

0stlich der Mauer M1 ist ein Innenbereich anzunehmen, obwohl die gro4-

fl�chigenmittelalterlichen St˛rungen es unm˛glich machen, auch nur die

Ausma4e eines Raumes festzustellen.

Weiter ˛stlich in SF3 l�sst sich nichts ˇber die Innenr�umederprincipia sa-

gen, allerdings k˛nnen einige Aussagen ˇber ihre Front zur Stra4e hin

undˇber diese selbst getro¡enwerden. Sowar hiermit Sicherheit einepor-

ticus-Anlage des ˛stlich an die principia anschlie4endenKasernenblocks

ausgebildet. Hier fand sich nicht nur ein Estrich, sondern zumindest ein

Pfostenloch als Rest der Holzstˇtzen. Direkt an diesen ˇberdachten Be-

reich schloss die in dieser Phase gep£asterte Stra4e an.

Gestˇtzt auf dasWissen, dass es sichbei Phase 6umdie letzte eindeutig er-

kennbare r˛mische Baut�tigkeit handelt, w�re eine Datierung an das En-

de des 3. bzw. den Anfang des 4. Jahrhunderts durchaus m˛glich, vor al-

lem wenn man mit einbezieht, dass das Fundmaterial kaum Keramik des

5. oder des 4. Jahrhunderts enth�lt.

Erwies es sich als unm˛glich eine Antwort auf die Frage zu ¢nden, ob sich

bereits in der Holzbauphase hier ein derprincipia entsprechendesGeb�u-

de befundenhat, so stellt sich fˇr Phase 7 die Frage, ob”undwenn, in wel-

cher Form” die principia noch bestanden hat.

Phase 7 setzt sich aus Hinweisen auf Verfall und nicht n�her einzuordnen-

den Strukturen ” Gruben und kleineren Ausrissen ” zusammen. Diese

letzte Phase r˛mischer Siedlungst�tigkeit wird direkt von der ,,Schwarzen

Schicht‘‘ ˇberlagert. Wie sich aus den Bemerkungen zur Datierbarkeit der

einzelnen Phasen zeigte, fehlen deutliche Hinweise, die auf eine Besied-

lung ˇber den Anfang des 5. Jahrhunderts hinaus hinweisen k˛nnten.

Unstrati¢zierte Funde (Fnr. 193):

77 Lampe (Abb. 29.77 und Abb. 30)
erh. L: 8 cm; Magerungsanteil: wenig bis mittel grauwei4e Partikel unter 0,02 cm unregel-

m�4ig l�nglich, bis 0,05 cm; kaumnoch erkennbarmittel bis viel schwarze Partikel, gerun-

det; wenig bis mittel sehr feiner Glimmer unter 0,02 cm; sehr wenig Quarzpartikel unter

0,02 cmgerundetwei4oder l�nglichund rosa.Bruch: fein sandig,Porenunregelm�4igge-

rundet, unregelm�4ig verteilt; Farbe: 10R 5/8. Ober£�che: tr�gt ;berzug; Farbe: 10R 6/8”

5/8. Form: birnenf˛rmig-l�nglicher K˛rper (soweit erhalten), herstellungsbedingte Ton-

wˇlste undGrateander Innenseite; inRestenerhalten: PalmblattdekorundHinterbeineei-

ner Raubkatze. Dat.: 4./5. Jh.
84

Anm.: Typ Hayes I/Atlante VIII. (I. G.)

84 Das Motiv des laufenden Tieres scheint

fˇr Typ I charakteristisch zu sein. Es l�sst

sich auf Grund des reduzierten Erhaltungs-

zustandes nicht feststellen, ob es sich bei

dem vorliegenden Stˇck um Typ I A oder I B

handelt, J. W. Hayes, Late Roman pottery

(London 1972) 310”314; zur Kartierung von

Hayes I: S. Ladst�tter, Afrikanische Sigillaten

aus Ovilava/Wels. CarnuntumJb 1998

(1999) 59.
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Produzent Stempel Ziegelform Fnr. Schnitt Datierung Typ nach Lo¤ ¤ rincz Dicke
Coh. I Ael. Sag. mil. ]LISAG Tegula? 208 SF3 2.”4. Jh. 7 Taf. 58.14 ?

Legio X gemina LEGXGPF Tegula 6 SF1? 2.”4. Jh. ? 3,4 cm

Legio X gemina LX[ Tegula 11 SF2 2.”4. Jh. ? 2,7 cm

Legio X gemina ]GPF Tegula 4 SF2 2.”4. Jh. 240 Taf. 15.1? 3,3 cm

Legio X gemina LEGXGS Tegula 5 SF2 222”235 63 Taf. 5.14? 2,9 cm

Legio X gemina TEMPVRSL[ Tegula 2 SF2 um 372 72 Taf. 6.2 2,7 cm

Legio X gemina ]GXGPF Tegula 232 SF3 2.”4. Jh. 383 Taf. 22.18 ?

Legio XIII gemina ]XIII GEFA Tegula 1 SF1 89”101 32 Taf. 31.1 2,8 cm

Legio XIII gemina ]XIII GEDE Tegula o. Nr. SF3 89”101 31 Taf. 30.14 2,4 cm

Legio XIII gemina ? ]IIIGE[ Tegula 249 SF3 89”101 ? 2,9 cm

Legio XIIII gemina LEGXIIIIGM Tegula 7 SF1 2.”4. Jh. 11 Taf. 37.6 2,2 cm

Legio XIIII gemina ]IIIIGMV Tegula 8 SF1 2.”4. Jh. ? 2,2 cm

Legio XIIII gemina ]GXIIIIG[ Tegula 9 SF2 2.”4. Jh. ? 3,2 cm

Legio XIIII gemina ]XIIIIGMV Tegula 3 SF2 2.”4. Jh. ? 2,6 cm

Tab. 4: Ziegel mit Stempel der Grabung Tuchlauben 17, 1994/95.

Phase Fl�che Schicht/Objekt Ma3e Niveau ˇberWr. Null
1 SF1 Pfostenloch T: 24 cm; Dm: 28 cm OK: 13,15m

1 SF1 Verf�rbung/Holzbalken (Abb. 21) B: 22 cm; L: 1m UK: 12,28m; OK: 13,04m

1 SF2 Verf�rbungen/Balken, Pfostenl˛cher u.

-gruben (Abb. 22, C)

ca. 13m

1 SF1, SF2

und SF3

humose, braune Schicht (Abb. 22, 1 u. 23, 1) UK: ca. 12,92m; OK: ca. 13,40m

2 SF1 Bruchsteinmauer (M1) (Abb. 24 u. 26) B: 80 cm; erh. H des Aufgehenden:

50 cm; H Fundament: 1,09m

UK: 12,30m;

OK Fundamentabsatz: 13,39m

2 SF1 M˛rtelboden ˛stlichM1 13,39m

2 SF1 Kalkschicht westlichM1 13,39m

2 SF1 Pfostenloch westlichM1 B: 32 cm; T: ca. 16 cm OK: ca. 13,30 m

2 SF2 Grube (Abb. 21 und 22, 2) B: ?; T: ca. 1,30m OK: ca. 13,30 m

2 SF2 Pfostenloch Dm: 20 cm; T: 38 cm OK: 13,93m

2 SF2 Steckenloch Dm: ca. 6 cm OK: 13,93m

2 SF2 Pfostenloch Dm: 14 cm; T: 50 cm OK: 13,53m

2 SF2 Pfostenloch Dm: 24 cm; T: 40 cm OK: 13,44m

2 SF2 Steckenloch Dm: 10 cm; T: 24 cm OK: 13,44m

2 SF2 Pfostenloch Dm: 26 cm; T: 68 cm OK: 13,44m

2 SF3 2 Pfostenl˛cher (Abb. 23, PL1 u. 2) Dm: 12 bzw. 14 cm; T: 6”8 cm OK: 13,44m

2 SF3 Kalk-M˛rtelschicht (Abb. 23, 2) 13,14m

3 SF1 Lehmschicht westlichM1 ca. 13,39”ca. 13,50m

3 SF2 Planierschicht = Bodenniveau 1 (Abb. 22, 6) 13,53”13,57m
85

3 SF2 Bodenniveau 2 13,57”13,70m

3 SF3 Abfolge Planierschichten u. lehmige z.T.

m˛rtelige ,,Gehniveaus‘‘ (Abb. 23, 4”12)

13,14”13,85m

4 SF1 Planierschichten westlich und ˛stlich vonM1 13,64”13,90m

4 SF2 Planierschicht 13,70”13,88m

4 SF3 Grube (Abb. 23, 13) Dm: 1,20m; T: 70 cm UK: 13,14m; OK: 13,84m

5 SF1 M˛rtelbodenmit Ausbesserungen, westlichM1 OK: 13,98m (anM1) und 13,79m

5 SF1 2M˛rtelb˛den ˛stlichM1 13,88 bzw. 13,96m

5 SF2 M˛rtelboden = Bodenniveau 3 (Abb. 22, 10) 13,86m

5 SF3 Stra4enniveau (Abb. 23, 11) 13,92 bzw. 13,96m

6 SF1 M˛rtelboden westlich M1 14,14m

6 SF1 M˛rtelboden ˛stlichM1 14,14m

6 SF2 P£asterung = Bodenniveau 4 (Abb. 22, 12) 14,36”14,42m

6 SF3 Stra4e (Abb. 23, 19 u. Abb. 26,7) 14,22”14,26m

6 SF3 Estrich (Abb. 23, 20 u. Abb. 26, 8) 14,16”14,20m

6 SF3 Bruchsteinmauer (M2) (Abb. 26) UK: 13,39m;

OK Fundamentabsatz: 14,35m

6 SF3 Fu4b˛den u. Ausbesserungen (Abb. 23, 20) 13,90”13,72m; 14,06”13,90m; 14,20m

7 SF2 Grube im P£aster Dm: ?; T: 66 cm UK: 13,67m; OK: 14,33m

7 SF2 Pfostenloch Dm: 20 cm; T: 20 cm OK: 14,33m

7 SF3 Grube (Abb. 23, 21) B: 1,20m UK: 13,98m; OK: 14,20m ergibt T: 18 cm

Tab. 5: Niveaus der Grabung Tuchlauben 17, 1994/95.
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Zusammenfassung
Erkenntnisse zum Stabsgeb�ude des r˛mischen Legionslagers Vindobo-

na waren bisher durch sieben Grabungskampagnen m˛glich. Da es sich

meist um Kˇnettenbeobachtungen bzw. klein£�chige Untersuchungen

im˛stlichenBereich derprincipiahandelte, ist eine Rekonstruktion des ge-

samten Baues eingeschr�nkt und oft nur durch diverse Schlussfolgerun-

gen ausfˇhrbar. Der Terminus principia kann allerdings nur fˇr die Befun-

de des von domitianischer Zeit bis zur Sp�tantike bestehenden Lagers an-

gewandt werden, die frˇheste und die sp�teste Besiedlungsphase (Phase

1 und 7) ist vorerst in keinen funktionalen Zusammenhang zu bringen.

Nichtsdestotrotz hat die Dokumentation der ersten in den gewachsenen

Lehm gesetzten Holzbauphase eminente Bedeutung fˇr die frˇhe Besied-

lung von Vindobona. Durch die stratigraphische Abfolge und das in nicht

geringer Menge aus der 1. H�lfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. vorhandene

Fundmaterial im Bereich der sp�teren canabae legionis und des sp�teren

Legionslagers dˇrften die erstmals planm�4ig dokumentierten Balkenab-

drˇcke und Pfostenl˛cher im Haus Tuchlauben 17 konkrete Baustruktu-

ren
86
zu dieser Frˇhphase darstellen.

87

;ber diesen Holzstrukturen ist bei den genauer dokumentierten Grabun-

gen eine dunkelbraune, sterile, bis zu 40 cm hohe Vegetationsschicht fest-

gestellt worden, die, zumindest im Bereich der principia, bis zur Errichtung

des Legionslagers durch die legio XIII gemina Ende des 1. Jahrhunderts

n. Chr. eine Unterbrechung der Besiedlung anzeigt.

Nach den Mauerbefunden im Bereich der Grabung Tuchlauben 17

(1994___01 und 1995___01) scheint die Struktur des Stabsgeb�udes vom Ende

des 1. Jahrhunderts bis in die Sp�tantike gleich geblieben zu sein.
88
Nur

Fu4boden- und Innenhofniveaus ver�nderten sich in mehreren Baupha-

sen, wobei hohe Schuttlagen vor dem letzten sp�tantiken Ausbau ” mit

Plattenp£asterung im Innenhof und gep£asterten Stra4enbereichen ”

auf gro4 angelegte Umbauma4nahmen hinweisen, die allerdings nur

vage und nur in Bezug auf vergleichbare Ma4nahmen im Bereich von Vin-

dobona in die 2. H�lfte des 3. Jahrhunderts datiert werden k˛nnen. Die

sp�tantikenPhasenmˇssenmit den ver�ndertenpolitischenund sozialen

Gegebenheiten der Zeit in Verbindung gebracht werden, das hei4t mit der

Reduktion der Mannschaftsst�rke der legio X gemina sp�testens ab dio-

kletianischer Zeit, mit der Einrichtung eines Flottenstˇtzpunktes in Vindo-

bona amEnde des 4. Jahrhunderts und den zunehmenden Sicherheitsbe-

dˇrfnissen anl�sslich erh˛hter Kriegsgefahren fˇr die zivile Bev˛lkerung.

Dass durch die Neuorganisation der Provinzen in der Sp�tantike auch

die Kommando- und Verwaltungsstruktur im Lager Ver�nderungen unter-

worfen war, liegt auf der Hand, was in der Folge unmittelbare Auswirkun-

gen auf die Nutzung der principia gehabt haben musste. Allerdings sind

dieseausdemarch�ologischenBefundbishernichtwirklichablesbar. Erst

der letzte nachweisbare antike Horizont zeigt massive Eingri¡e in die Bau-

strukturdieserAnlage (Versturzschichten,Gruben),diewohlmit einschnei-

denden \nderungen in der Organisation und Funktion des gesamten

85 Niveauunterschiede zu SF1 ergeben

sich durch generelles Gef�lle und durch die

Verfˇllungen und Planierungen, die durch

die Grube notwendig geworden sind.

86 Zu augusteischen principia bzw. princi-
pia des 1. Jh. in Holz-Lehmbauweise sieheM.
Pietsch, Die Zentralgeb�ude des augustei-

schen Legionslagers vonMarktbreit und die

Principia von Haltern. Germania 71, 1993,

355”368; S. v. Schnurbein, TheOrganization

of the Fortresses in Augustan Germany. In:

R. J. Brewer (Hrsg.), Roman Fortresses and

their Legions (London 2000) 29”39. Siehe

v.a. die principia von Haltern: Pietsch a. O.

366 Abb. 4 mit vergleichbaren Balkenab-

drˇcken und Pfostenstellungen im Bereich

der Basilikahalle bzw. der porticus; weiters
M. J. Jones / B. J. J. Gilmour, Lincoln, Princi-

pia and Forum: A Preliminary Report. Britan-

nia 11, 1980, 63”66; Pitts / St. Joseph 1985,

82”85; P. Kova¤ cs, The principia of Matrica.

Commun. Arch. Hungariae 1999, 49”52, 68 f.

87 FolgendeBefunde vonHolzbauphasen

aus dem Umkreis bzw. im Bereich des sp�te-

ren Legionslagers sind in diesem Zusam-

menhang erw�hnenswert: Palais Harrach

(Freyung 3), Herrengasse 23, Michaeler-

platz, Ruprechtsplatz, Sterngasse, Juden-

platz. Siehe H. Ladenbauer-Orel, Erfolge

und Probleme auf drei Baustellen in Vindo-

bona. In: R˛merzeit ” Mittelalter [Festschr.

H. Stiglitz] (Wien 1996) 61”65; K. Sˇss /W.

Bauer, Freyung. F0 36, 1997, 871; M. Mˇller,

Herrengasse. F0 36, 1997, 876”881 Abb.

886; H. Helgert, Judenplatz. F0 36, 1997,

880”882; M. Kronberger / M. Mosser, Vindo-

bona ” Legionary Fortress, Canabae Legio-

nis and Necropolis. Roman Frontier Studies

18 (imDruck).

88 Im Gegensatz zu den Kasernenbauten,

die zumindest bis zur Mitte des 2. Jh. noch in

Fachwerkbauweise errichtet wurden, waren

die Ende des 1. Jahrhunderts errichteten

Mauern der principia schon aus Stein; zu

den Kasernen siehe Chmelar / Helgert 1998,

20 f.
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Abb. 31: Rekonstruierter Gesamtplan der principia von Vindobona. (Plan: M. Mosser)
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Legionslagerareals in Zusammenhang stehen beziehungsweise auchmit

einer Ver�nderung der Bev˛lkerungsstruktur.
89

Die Ma4e der principia des 2.”4. Jahrhunderts sind durch mehrere Fakto-

ren relativ genau einzugrenzen:

ImNordendurchdenVerlaufder viaprincipalis (vgl. 1903___02) und imOsten

durch die an der Ostseite der principia vorbeifˇhrende Stra4e (vgl.

1905___01 und 1995___01) und durch Mauer M2 (vgl. 1995___01). Im Westen er-

gibt sich eine Begrenzung durch die Spiegelung der Ostgrenze, d. h. den

bekannten Verlauf der via praetoria90 und im Sˇden mit einem gewissen

Unsicherheitsfaktor durchdie BefundederGrabung imHaus Tuchlauben

13 (vgl. 1912___01).

Damit betragendieMa4ederprincipia vonVindobona ca. 87 c 100m, also

eine Fl�che von 8700 m
2
, das entspricht 3,8% der Fl�che des zu einem

Rechteck rekonstruierten Legionslagers. Das bedeutet, dass die principia

von Vindobona zu den gr˛4ten der r˛mischen Lager am Limes geh˛rt.

NurLambaesis in der r˛mischenProvinzAfricaundPotaissa in Dakien be-

sitzen vergleichbar gro4e Geb�udekomplexe.
91
Daraus l�sst sich auch

der Schluss ziehen, dass das Legionslager Vindobona in seiner ursprˇng-

lichen Konzeption von rechteckiger Form gewesen sein muss, denn bei

dem durch die heutige Gel�ndekante zu erwartenden schr�gen Nordab-

schluss w�re das Fl�chenverh�ltnis principia : Legionslager viel zu hoch

im Vergleichmit allen ˇbrigen r˛mischen Legionslagern.

Wesentlich unklarer ist die Raumaufteilung in den einzelnen Geb�ude-

komplexen der principia von Vindobona. Der Innenhof (forum) ist an zwei

Stellen ergraben worden (siehe 1987___01 und 1994___01, SF2). Seine genaue

Gesamt£�che ist auf Grund der nicht bestimmbaren Gr˛4e der basilica

nicht zu eruieren. Dieser Innenhof besa4 wahrscheinlich eine umlaufende

porticusmit tragendenHolzpfosten (siehe1994___01, SF1).Durchdiebeiden

bekannten Mauern M1 und M2 (siehe 1994___01, SF1 und 1995___01, SF3)

kann die Raumbreite der ˛stlichen und damit wohl auch der westlichen

Kammerreihemit ca. 10m¢xiert werden,wobei die R�umeauch zweigeteilt

sein konnten.
92
Die Verwaltungsr�ume im rˇckw�rtigen Teil der principia

sind nur im sˇd˛stlichen Bereich im Haus Tuchlauben 13 (siehe 1912___01

undAbb. 10) ergrabenworden,wobei die vondiesenR�umlichkeitennach

Norden sich fortsetzenden Mauern M3 undM4 (siehe 1912___01) als Verbin-

dungsmauern zur basilica angesprochen werden k˛nnen.
93
Mauer M5

k˛nnte auf Grund ihrer Lage und ihrer Breite (1,40 m!) der Ostmauer des

Fahnenheiligtums entsprechen, ˇber dessen Architektur allerdings keine

n�heren Aussagen getro¡en werden k˛nnen. Es ist nicht zu entscheiden,

obdieRˇckwandderprincipiageradeabschlie4t oder ob,wie in vielen ver-

gleichbarenLagern, das Fahnenheiligtumeine halbkreisf˛rmigeApsis be-

sa4, die oft in einer sp�teren Ausbauphase angefˇgt wurde.
94

Die Breite der Mauern, die o¡ensichtlich in opus incertum-Bauweise mit

reichlich Kalkm˛rtel und wei4em Verputz errichtet wurden, bewegt sich

zwischen 1 m bei den westlichen und ˛stlichen Kammerreihen (armamen-

taria) und 1,20”1,40 m in der sˇdlichen Kammerreihe der o⁄cia. Die

89 S. Soproni, Die letzten Jahrzehnte des

pannonischen Limes. Mˇnchner Beitr. Vor-

u. Frˇhgesch. 38 (Mˇnchen 1985) 105 f. Vgl.

auch R. Strobel, Beobachtungen in den prin-

cipia von Castra Regina. Bayer. Vorgeschbl.

30, 1965, 179”181; Kova¤ cs (Anm. 86) 71.

90 Neumann (Anm. 63) 51”53 Abb. 17. Im

KellerdesHausesKurrentgasse8sind immit-

telalterlichen Mauerwerk bearbeitete Qua-

der feststellbar, die wohl als Spolien von den

Geb�uderesten der r˛mischen principia ent-
nommen wurden. Das Haus Kurrentgasse 8

liegt ˇber dem westlichen Teil der sˇdlichen

Kammerreihe der principia. Zur mittelalterli-
chen Bebauung in diesem Gebiet siehe D.

Sch˛n / I. Gaisbauer, † und jenseits der

Stra4e beginnt das Judenviertel. FWien 3,

2000, 62”74.

91 Pitts / St. Joseph 1985, 86; Barbulescu

1997, 25 und Abb. 11; Ivanov (Anm. 30) 566

Tabelle 5.

92 Wie z. B. imLegionslager vonVetera: sie-
he Petrikovits 1975, Bild 14 Nr. 6.

93 Vgl. die Grundrisse der principia von Ve-
tera, Carnuntum und Lambaesis: Petrikovits
1975, Bild 14 Nr. 6, 16 und 18.

94 Vgl. Petrikovits 1975, Bild 14; Meyer-

Freuler 1989, 74”83.
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R�ume wiesen, zumindest zum Teil, noch weitere architektonische Gliede-

rungen, wie jene in Mauer M1 (1912___01) integrierten Pfeiler (PF1 und PF2),

auf.

;ber die anzunehmende reichhaltige ornamentale, infrastrukturelle und

kultischeAusstattungderprincipia vonVindobona sindkaum Indizien vor-

handen. Statuen aus Stein und Bronze, G˛tterbildnisse und Alt�re w�ren

im vorderen Bereich des Innenhofes, wo auch die kaiserliche Reiterstatue

stand, amEingang zurBasilika, amHaupteingang sowie in verschiedenen

R�umen, Portiken und in der Basilika zu erwarten.
95
Ob es sich bei der

1,80 c 0,60mgro4enGrube imBereichdes Innenhofes derprincipia (siehe

1994___01, SF 2, Abb. 22, 2 und Abb. 23, 2) um den Ausriss eines Statuenso-

ckels handelt, ist schwer zu entscheiden, da schon die n�chste Bauphase

diese Grube ˇberlagert.
96

Die Weihungen in den principia beziehen sich meist aufGenii und auf die

Dii militares, hier vor allem an Jupiter und Mars. Signa, imagines und aqui-

la, also die FeldzeichenundFahnender Truppe, sowie die Lagerkassewa-

ren im Fahnenheiligtum aufbewahrt.
97

In der principia von Vindobona

konnten auch keine Wa¡enfunde gemacht werden, wie sie in den von

custodes armorum verwalteten armamentaria zu erwarten w�ren.
98
Spe-

zielle Funde, die in einemunmittelbarenKontext zurprincipia stehen k˛nn-

ten, sind in Vindobona nur die Stirnziegel mit Adlermotiv als Abschluss der

Ziegeld�cher (1864___02, Kat. Nr. 1 und 2), dazu vermutlich eine phalera ei-

nes signum (aus dem Fahnenheiligtum? Kat. Nr. 39), die Postamente von

Bronzestatuetten und der L˛wenfu4 eines Dreifu4gestells (1912___01, Kat.

Nr. 38, 40 und 41), die in einem der R�ume der scholae und o⁄cia gestan-

den haben k˛nnten.
99

(M. M.)

95 Vgl. L. Press / T. Sarnowski, Novae. R˛-

misches Legionslager und frˇhbyzantini-

sche Stadt an der unteren Donau. Ant. Welt

21/4, 1990, 230”236.

96 Reine Spekulation bleibt es, in diesem

Fall eine Statue des Kaisers Domitian anzu-

nehmen, ˇber den ja nach seiner Ermor-

dung die damnatio memoriae verh�ngt wur-
de, d. h. sich auf diesen Kaiser beziehende

Statuen und Inschriften mussten nach 96

n. Chr. entfernt werden. Eine Statuenbasis

an ungef�hr der gleichen Stelle des princi-
pia-Innenhofes wie in Vindobona ist in Po-
taissa nachgewiesen, siehe Barbulescu

1997, 63”64 Abb. 11”12; T. F. C. Blagg, The

Architecture of the Legionary Principia. In: R.

J. Brewer (Hrsg.), Roman Fortresses and

their Legions (London 2000) 142”143 Abb.

11.3d.

97 Zur Ausstattung der principia siehe T.

Sarnowski, Zur Statuenausstattung r˛mi-

scher Stabsgeb�ude. Bonner Jahrb. 189,

1989, 97”120.

98 Wa¡enfunde in armamentaria gab es

z. B. im Legionslager von Potaissa sowie in

den Lagern von Niederbieber, Niederberg,

Stockstadt und Housesteads, siehe John-

son 1990, 128; Barbulescu 1997, 30.

99 Zur Anlage von Altmetalldepots im Be-

reich der Fahnenheiligtˇmer r˛mischer La-

ger siehe T. Sarnowski, Bronzefunde aus

dem Stabsgeb�ude in Novae und Altmetall-

depots in den r˛mischen Kastellen und Legi-

onslagern. Germania 63, 1985, 521”540.
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rigkeit vermitteln.

Das Mittelalter im Allgemeinen und das Rit-

tertum imBesonderenwirdmit derCD ,,Ritter-

tum und Mittelalter‘‘ virtuell erschlossen. Die

vielf�ltigen Einblicke erfassen die Bereiche

B�uerliche Lebenswelt, Kirche und Kl˛ster,

Kaiser, P�pste und Fˇrsten, Mittelalterliche

Kunst, Der schwarze Tod, Das Rittertum:

Blˇtezeit und Verfall, St�dte ” Vorboten ei-

ner neuen Zeit. In der Chronik besteht die

M˛glichkeit, sich die zuvor nach Themen

aufgeteilten Informationen nochmals in his-

torischer Abfolge aufzurufen. Die mittelalter-

liche Kultur und Lebenswelt wird durch zahl-

reiche Fotos, Gra¢ken, Texte, gesprochene

Kommentare, Tonbeispiele zur Musik, Vi-

deos von Living History-Veranstaltungen

und Animationen anschaulich und per

Mausklick pr�sentiert.

Mit derCD-ROM ,,Burgen‘‘ spaziertmanvirtu-

ell durch 130 mittelalterliche Burgen in

Deutschland, 0sterreich, der Schweiz, Sˇdti-

rol, Tschechien und Polen. Ein kleiner, wenn

auch ober£�chlicher, Seitenblick wird dabei

sogar dem ur- und frˇhgeschichtlichen Bur-

genbau geg˛nnt. Die Einblicke in das Leben

der Burgbewohner, wie z. B. zu den Themen

EssenundTrinken, Familienleben, Feste, Be-

lagerungen, wird ebenso berˇcksichtigt wie

dieBurgenarchitektur selbst. Element fˇr Ele-

ment der baulichen Strukturen einer Burg

k˛nnen in kurzen Resˇmees, erg�nzt durch

bildliche Darstellungen, hinterfragt werden.

Gra¢ken, Texte, gesprochene Kommentare

und Animationen begleiten den bunten Fo-

toreigen. Eine Chronik erm˛glicht den zeit-

bezogenen Zugang. Touristische Informa-

tionen regen zu Aus£ˇgen an.

Diashow und Bildschirmschoner sind zwei

nette zus�tzliche Nutzungsm˛glichkeiten

aufbeidenCD-ROMs.W�hrendderDiashow

werden die Bilder zu einem bunten Reigen

zusammengefasst, der selbstt�tig abl�uft.

Die CD-ROMs erfordern keine umst�ndliche

Installation. Die Benutzerober£�che ist ein-

fach und ˇbersichtlich gestaltet und es l�sst

sich ohne Vorkenntnisse spielend lossurfen.

Trotzdem sollte man sich ” z. B. im Hilfeteil ”

mit den Steuerungsm˛glichkeiten vertraut

machen.Die zudeneinzelnenThemengeh˛-

rigen Informationstexte sind druckbar. Ins-

gesamt fˇgen sich beideCD-ROMs zu einem

ansprechenden Mittelalter-, Ritter- und Bur-

genreigen, der sich auch in Schulbibliothe-

ken gut ausmachenwˇrde. (S. S.-L.)

Namenskˇrzel
A. P. Axel Posluschny

C. P. H. Claus Peter Huber

C. W. CelineWawruschka

Ch. 0. Christoph0llerer

E. H. H. Elfriede Hannelore Huber

E. P. Elisabeth Pichler

F. B. Friedrich Brein

H. S. Helga Sedlmayer

I. G. IngeborgGaisbauer

I. L. Ian Lindner

I. L.-B. Ina Lindinger-Bauer

I. M. Ingrid Mader

J. E. Joachim Ehrenh˛fer

K. T. Karin Traunmˇller

M. La Sp. Marcello La Speranza

M. M. Martin Mosser

M. Sch. Michael Schulz

R. Ch. Rita Chinelli

R. S. Roman Sauer

S. S.-L. Sigrid Strohschneider-Laue

S. S.-O. Sylvia Sakl-Oberthaler

W. B. Wolfgang B˛rner
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Abkˇrzungsverzeichnis
Zitate und Abkˇrzungen basieren im Allgemeinen auf den Publikationsrichtlinien der R˛misch-Germanischen Kommission des Deutschen

Arch�ologischen Instituts.

Weitere Abkˇrzungen:
ADV Automationsunterstˇtzte, elektronische Daten-

verarbeitung, Informations- und Kommunikati-

onstechnologie

AnzWien AnzeigerWien

A0 Arch�ologie 0sterreichs

ArchA Archaeologia Austriaca

B Breite

BAR British Archaeological Reports

BDm Bodendurchmesser

BS Bodenstˇck

Bst Bodenst�rke

CarnuntumJb Carnuntum Jahrbuch

CIL Corpus Inscriptionum Latinarum

CSIR Corpus Signorum Imperii Romani

D Dicke

DAWISA Datenbank derWiener Stadtarch�ologie

Dig. Digitalisiert

Dipl. Diplomarbeit

Diss. Dissertation

Diss. Pann. Dissertationes Pannonicae

Dm Durchmesser

E. Ende

EAA Enciclopedia dell’arte antica classica e orien-

tale (Roma)

EFD Europ�ischer Freiwilligendienst

erh. erhaltene

EZ Einlagezahl

FA FundaktendesHistorischenMuseumsderStadt

Wien

FMR0 Die Fundmˇnzen der r˛mischen Zeit in 0ster-

reich

Fnr. Fundnummer

FO Fundort

F0 Fundberichte aus 0sterreich

Forsch. Augst Forschungen in Augst

FP Fundprotokolle des HistorischenMuseums der

Stadt Wien

Fragm. Fragment

FT Fundtagebˇcher des HistorischenMuseums

der StadtWien; verfasst vonNowalski de Lilia

und von v. Kenner

geb. gebrannt

GIS Geographisches Informationssystem

graph. graphithaltig, -gemagert

H H˛he

H. H�lfte

HMW Historisches Museum der Stadt Wien

HS Henkelstˇck

ins. insula

Inst. Institut

Inv. Nr. Inventarnummer

JA Jahrbuch fˇr Altertumskunde

JbLkN0 Jahrbuch fˇr Landeskunde von Nieder˛ster-

reich

JbVGStW Studien zurWiener Geschichte. Jahrbuch des

Vereins fˇr Geschichte der StadtWien

JZK Jahrbuch der k. k. Zentralkommission

Kat. Nr. Katalognummer

KG Katastralgemeinde

KHM Kunsthistorisches Museum,Wien

Konskr. Nr. Konskriptionsnummer

L L�nge

LAF Linzer Arch�ologische Forschungen

Lfm. Laufmeter

LIMC Lexicon IconographicumMythologiae Classi-

cae (Zˇrich)

M. Mitte

M34 Bezugsmeridian 34

MA Mittelalter

MAG Mitteilungen der AnthropologischenGesell-

schaft inWien

Mitt. ZK Mittheilungen der k. k. Zentralkommission

Mskr. Manuskript

MVGW Mitteilungen des Vereins fˇr Geschichte der

Stadt Wien

MZK Mehrzweckkarte der Stadt Wien

NHM NaturhistorischesMuseum,Wien

N0 Nieder˛sterreich

NZ Neuzeit

0AI 0sterreichisches Arch�ologisches Institut

0BB 0sterreichische Bundesbahnen

O£. Ober£�che

0Jh Jahreshefte des0sterreichischen Arch�ologi-

schen Instituts

OK Oberkante

Orient. Orientierung

ox. oxidierend

Parz. Parzelle

RCRFActa Rei Cretariae Romanae FautorumActa

RDm Randdurchmesser

RE Pauly’s Realencyclop�die der Classischen Al-

tertumswissenschaft (Stuttgart)

red. reduzierend

Reg. regio

Rek. Rekonstruktion

RL0 Der r˛mische Limes in 0sterreich

RS Randstˇck

Rst Randst�rke

RZ R˛merzeit

Slg. Sammlung

SoSchr0AI Sonderschriften des 0sterreichischen Arch�o-

logischen Instituts

T Tiefe

Tab. Tabelle

TS Terra Sigillata

; ;berzug

UK Unterkante

VHS Volkshochschule

VIAS Vienna Institute for Archaeological Science. In-

terdisziplin�res Forschungsinstitut fˇr Arch�o-

logie

WAB Wissenschaftliche Arbeiten aus demBurgen-

land

WAS Wiener Arch�ologische Studien

WGBl Wiener Geschichtsbl�tter

WPZ Wiener Pr�historische Zeitung

Wr. Null Wiener Null

Wrh Widerristh˛he

WS Wandstˇck

Wst Wandst�rke

WStLA Wiener Stadt- und Landesarchiv
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Abbildungsnachweis FWien 4, 2001
Als Grundlage fˇr Pl�ne und Kartogramme (Fundchronik) wurde,

wenn nicht anders vermerkt, die MZK der Stadt Wien, MA 14-ADV,

MA 41-Stadtvermessung verwendet. Wir danken den Kollegen fˇr

die gute Zusammenarbeit. Fˇr die Drucklegung wurden s�mtliche

Pl�ne vonM. Kronberger, Tafeln von Ch. Ranseder nachbearbeitet.

Einband: R˛mischeMaske vomMichaelerplatz, Foto: Stadtarch�olo-

gieWien;Ansicht vonWien,fWiener Tourismusverband”S. 2, Foto:

Intern. Presse-Bild-Agentur Votava ” S. 3, Maske vom Michaeler-

platz, Foto: Stadtarch�ologie Wien; Goldohrring aus der Grabung

Wien 3,Ungargasse, Foto: R. L. Huber; PostkarteNeuerMarkt, Samm-

lung R. Steinmetz ” S. 8, Abb. 4, f Landesmuseum Joanneum, Bild-

und Tonarchiv, Graz , Inv. Nr. RF 38667 ” S. 33, Abb. 5, f British Mu-

seum London, Resource Nr. RES 1362‡ ” S. 36, Abb. 7, nach J. Shep-

herd, The Temple of Mithra. Arch. Reports 12 (London 1998) 180 ¢g.

209 ” S. 38, Abb. 8, Umzeichnung nach F. Sinn, Stadtr˛mische Mar-

morurnen (Mainz/Rhein 1987) Kat. Nr. 341” S. 42, Abb. 16, f Soprin-

tendenza per i Beni Artistici e Storici Gabinetto Fotogra¢co, Piazzale

degli U⁄zi, 50122 Firenze, Nr. 102421 ” S. 45, Abb. 18.B u. D, fAquin-

cumi Mu¤ zeum, Budapest ” S. 51, Abb. 19, f Aquincumi Mu¤ zeum, Bu-

dapest”S. 65,Abb. 1, FotostudioOtto”S. 68, Abb. 5,fArchivioFoto-

gra¢co della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province

di Napoli e Caserta, Dia AFSN 11432 ” S. 79, Abb. 1, f KHM, Wien

Inv. Nr. AS XI 949, XI 881, XI 943, XI 882, XIa 109 ” S. 83, Abb. 9, Glasge-

f�4 RGM 68.59.16, R˛misch-Germanisches Museum der Stadt K˛ln,

f Rheinisches Bildarchiv K˛ln ” S. 129, Abb. 16, r˛mischer Bronze-

dreifu4 mit Becken, Wehringen, Grab 3, f Bayerisches Landesamt

fˇr Denkmalp£ege, Mˇnchen ” S. 159, Abb. 2, f Bildarchiv 0NB

Wien, Neg. Nr. ST 1012 Pos.F ” S. 163, Abb. 6, f0sterreichische Aka-

demie der Wissenschaften Wien ” S. 172, Abb. 12, FA-RZ I, C”G,

HMW ” S. 177, Abb. 14, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse, 19.”20. 3.

1900, HMW ” S. 200, Abb. 32, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse, 11. 3.

1900 ” S. 201, Abb. 33, FA-RZ I, C”G, HMW”S. 204, Abb. 34, Grab 28,

FA-RZ I, N”S, Neuer Markt, 27. 4. 1905 ” S. 206, Abb. 35, Grab 38, FA-

RZ I, N”S, NeuerMarkt 26. 7. 1960, Skizze von F. Eppel, HMW”S. 215,

Taf. 4, Grab 24, A, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse, 19.”20. 3. 1900,

HMW, Taf. 4, Grab 24, B, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse, 25. 3. 1900,

HMW ” S. 216, Taf. 5, Grab 25, A, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse,

22. 3. 1900, HMW”S. 247, Abb. 10, Alte Galerie des Steierm�rkischen

Landesmuseums Joanneum, Graz ” S. 294, Abb. 1, FA-RZ III, L”R,

Rennweg 14, 31. 11. 1903.
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