
Oedenburg II-2 73

angela schlumbaum · lucIa wIck 

unter mitarbeit von caty schucany · peter-a. schwarz

mit einem anhang von rOnald bOckIus

kapitel 8 : die ulmen und andere besondere gehölze 

aus dem römischen tempelbezirk und der zivilsiedlung

einleitung

holz ist ein ausserordentlich wichtiger rohstoff bis in die vorindustrielle zeit. die bedeutung von bäumen 
als bau- und konstruktionsholz, als privates und industrielles Feuerholz, für gefässe oder geschirr und 
für Ernährung von Mensch und Tier hat eigentlich erst mit der Erfindung von Beton und industrieller 
nahrungsproduktion abgenommen. die Vegetation des waldes, ihre Veränderungen und die nutzung 
von holz spiegeln sich in holz- und pollenfunden im archäologischen kontext. In den letzen Jahren 
wuchs das Interesse und es werden vermehrt zukunftsweisende interdisziplinäre projekte, die holz- und 
pollenuntersuchungen – und nicht nur die beschreibung z. b. von holzartefakten – mit einbeziehen, 
durchgeführt. Für die römische epoche in der schweiz und umliegenden regionen gilt das für die Villae 
und Vici biberist, reinach-mausackerweg, eschenz / tasgetium, winterthur / Vitudurum und Petinesca-
Vorderberg und auch für das legionslager windisch / Vindonissa oder augst / kaiseraugst / Augusta Raurica, 
über die inzwischen publikationen zu einzelnen befunden vorliegen 1. Vor allem Feuchterhaltung führt zu 
einem reichtum an holzfunden 2. 

1 J. rychener / p. albertin, ein haus im Vicus Vitudurum – die 
ausgrabungen an der römerstrasse 186 (zürich 1986) 17-45. 85-
100; h. albrecht, die brandschicht der holzbauten des Forums 
von augst: spuren einer Feuerstelle oder einer brandkatastrophe? 
Jahresber. augst u. kaiseraugst 10, 1989, 331-345; w. h. schoch, 
holzfunde und die daran beobachteten bearbeitungsspuren 
aus augst/bl, grabung theater-nordwestecke 1986/87. In: 
archäobotanik. symposium der universität hohenheim (stutt gart) 
vom 11.-16-Juli 1988. dissertationes botanicae 133, 1989, 89-
106; r. Fellmann, hölzerne kleinfunde aus dem Vicus Vitudurum-
Oberwinterthur. In: h. etter (hrsg), beiträge zum römischen Ober-
winterthur. Vitudurum 5 (Zürich 1991) 17-111; W. Schoch, Augst 
notwasserleitung, kaiseraugst gräberfeld »Im sager« – holz-
artenbestimmung. bericht für römermuseum augst 1991; h. brem 
/ D. Steiner / R. Kesselring, Neues aus Tasgetium. Archäologie der 
schweiz 22, 1999, 123-133; d. hintermann, der südfriedhof von 
Vindonissa. archäologische und natur wis sen schaftliche unter su ch-
ungen im römerzeitlichen gräberfeld win disch-dägerli. Ver öffent-
lichungen der gesellschaft pro Vindo nissa 17 (brugg 2000) 511; 
a. schlumbaum / s. Jacomet, die holzkohlereste. In: hintermann 
2000 (a. a. O.) 160-168; b. hedinger / u. leuzinger, tabula rasa: 
holzgegenstände aus den rö mi schen siedlungen Vitu durum und 
tasgetium (Frauenfeld, stutt gart, wien 2002) 136; t. pauli-gabi / c. 

ebnöther / p. albertin / a. zürcher, ausgrabungen im unteren bühl. 
die baubefunde im west quartier. ein beitrag zum kleinstädtischen 
bauen und leben in römischen nordwesten. gesamtübersicht. 
beiträge zum römischen Oberwinterthur – Vitudurum 6 (zürich, 
egg 2002) 266; s. ammann (hrsg), Fünf gräber und eine Villa. 
befunde und Funde der römerzeit in reinach (bl). archäologie und 
Kantonsmuseum Baselland (Liestal 2003) 155; B. Pfäffli / S. Sütterlin 
/ Ö. akeret / s. deschler-erb / e. lan gen egger / a. schlumbaum, 
die gräber aus dem areal der sägerei ruder – ein ausschnitt aus 
dem nordwestgräberfeld von augusta rau rica. In: augusta raurica. 
Jahresber. 2003 (augst 2004) 111-178; h. brem / u. leuzinger, 
gebohrt, gedrechselt, gehobelt – holzfunde aus dem römischen 
Vicus tasgetium (eschenz). archäologie der schweiz 28, 2005, 32-
37; A. Schlumbaum, Verkohlte Holzreste. In: C. Schucany (Hrsg.), 
die römische Villa von biberist-spitalhof/sO (rems halden 2006) 
625-634; a. schlumbaum, archäobotanische unter suchungen: 
holz. In: r. zwahlen et al. (hrsg.), Vicus petinesca-Vor derberg – 
die ziehbrunnen (bern 2007) 114-116; r. Fellmann, rö mische 
kleinfunde aus holz aus dem legionslager Vindonissa. Ver-
öffentlichungen der gesellschaft pro Vindonissa 20 (brugg 2009) 
184.

2 z. b. brem / steiner / kesselring 1999 (anm. 1); brem / leuzinger 2005 
(anm. 1).
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zwischen 1999 und 2005 wurden umfangreiche archäobotanische untersuchungen durchgeführt (s. kap. 7). 
Sie schlossen aus organisatorischen und finanziellen Umständen ausschliesslich gezielte, unsystematische Holz- 
und pollenuntersuchungen aus der zivilsiedlung und dem tempelbezirk ein, um ein bild über Vegetation und 
holznutzung zu erhalten. die vegetationsgeschichtlichen analysen ergaben schon vor der römerzeit in der 
region eine weitgehend offene kulturlandschaft ausserhalb der auen, wobei die weisstanne auch in tieferen 
lagen verbreitet war, während manche typische auenwaldarten wie z. b. linde und auch ulme, schon deutlich 
reduziert waren 3. die ergebnisse der holz- und pollenanalysen sind zum teil in die archäologischen und 
archäobiologischen auswertungen der befunde interdisziplinär eingebettet (s. kap. 2) um eine umfassende 
befundinterpretation zu haben.
In diesem Kapitel soll deshalb eine allgemeine Übersicht über die verholzten Pflanzen, die als Holzrest oder 
pollen nachgewiesen wurden, gegeben werden und gezielt auf einzelne interessante Fundzusammenhänge 
sowie auf bauholz- / bauholzabfälle und die Objekte / artefakte aus der zivilsiedlung eingegangen werden. 
die Feuchterhaltung führte zur ausgezeichneten erhaltung von holz in der zivilsiedlung, aber es sind auch 
verkohlte holzreste im tempelbezirk vorhanden.

material und methoden

holzanalyse

die holzreste stammen aus den 4 oder 8 mm schlämmfraktionen für die archäobiologie (s. kap. 7) oder 
wurden einzeln von hand aufgelesen. aus organisatorischen gründen wurden alle untersuchten proben 
gezielt nach zusammensetzung und daher unsystematisch genommen. bei einer stichprobenentnahme 
wurde versucht, das spektrum vollständig zu erfassen und weniger die prozentualen anteile genau zu 
ermitteln, indem nach »andersartigen« holzresten gesucht wurde. 
die schwerpunkte lagen auf der bestimmung von zweigholzbefunden 4, die auch bauholz / bauholzabfälle 
enthielten, sowie von Objekten aus zivilsiedlung und tempelbezirk. eine chronologische oder auch räumliche 
auswertung ist wegen dieses Vorgehens mit ausnahme des tempelareals wenig sinnvoll. die bestimmung 
auf der ebene von taxa erfolgte nach schweingruber 1990 5. das allfällige auftreten von platanenholz blieb 
möglicherweise unerkannt, da ihr holz dem der rotbuche anatomisch sehr ähnlich ist und eine unterscheidung 
der beiden taxa hier nicht vorgenommen wurde. die morphologisch oftmals schwer zu unterscheidenden 
ahorntaxa (Acer campestre, A. platanoides / pseudoplatanus) wurden nicht unterschieden. 

3 V. Ollive / c. petit / J.-p. garcia / l. wick / a. schlumbaum unter 
mitarbeit von h. hüster plogmann / p. Vandorpe / s. Jacomet, 
Le paysage ancient. In: M.  Reddé (ed.), Oedenburg I. Les camps 
militaires julio-claudiens. monographien rgzm 79, 1 (mainz 2009)  
17-44 bes. 37-43.

4 Ollive et al. 2009 (anm. 3).

5 F. h. schweingruber, mikroskopische holzanatomie. eidgenös si-
sche Forschungsanstalt für wald, schnee und landschaft, (bir-
mensdorf 1990) 226; h. albrecht / a. schlumbaum / s. Jacomet, 
das archäobotanische Fundmaterial: die holzkohlen – ein beitrag 
zur mittelalterlichen holznutzung in der nordwestschweiz. In: J. 
pfrommer / d. gutscher (hrsg.), laufen rathausplatz (bern 1999) 
249-260.
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holzproben aus der zivilsiedlung

zwischen 1999 und 2003 wurden insgesamt 47 einzelne proben aus 20 Fundkomplexen (s) für eine 
holzbestimmung gewählt (Tab. 1). die holzreste sind feuchterhalten und gehören in die Fundgruppen 
bauholz, -abfälle, Objekte und zweige. 

holzproben aus dem tempelbezirk

aus dem bereich des tempelbezirks (grabung 2004, 2005) stammen proben zur holzbestimmung aus 
2 Strukturen: BK 04-05 S 50 (Brandopferplatz, Phase 3 ca. 120-130/140 n. Chr.) und BK 05-05-160/219 
(Opfergrube, phase 4: ca. 130/140 – 160/170 n. chr.) (s. kap. 2). die holzreste aus der Opfergrube und dem 
brandopferplatz sind verkohlt erhalten und wurden stichprobenartig untersucht. acht verkohlte einzelhölzer 
stammen aus der Opfergrube (Tab. 1). Die Ergebnisse von BK 04-05 S 49 (Umfassungsgraben Phase 1: 3/4 
-75/80 n. Chr.) und weiterer Proben aus dem Areal S 53 (Phase 1) und S 75 (Bauhorizont zu Phase 2) mit 
Feuchterhaltung sind auch in band 1 berücksichtigt 6. 

pollenanalyse

Aus dem Umfassungsgraben des Tempels wurde ein 52 cm langes Kurzprofil für palynologische Unter-
suchungen entnommen, welches die Struktur BK 04-05 S 49 und die darunter liegende Struktur BK 04-05 
S 263 unter der Grabensohle umfasst. Die Grabenverfüllung (S 49) besteht aus dunkelbraunem, tonhaltigem 
organischem material, wobei oberhalb von 26 cm der minerogene anteil deutlich zunimmt. zwischen 
35 und 40 cm Tiefe ist das Sediment reich an Zweigen. Aus dem Sedimentprofil wurden alle 4 cm eine 
probe von 1 cm3 Volumen entnommen. die pollenproben wurden nach standardisierten methoden unter 
Verwendung von Flusssäure (hF 40 %) und acetolyse aufbereitet. pro probe wurde eine pollensumme von 
700-800 Baum-, Strauch-, Gräser- und Kräuterpollen ausgezählt; Wasserpflanzen und Sporen sind aus der 
summe ausgeschlossen. die ergebnisse sind als prozentwerte bezogen auf die pollensumme dargestellt 7. 

ergebnisse und diskussion

eine Übersicht

Insgesamt wurden 33 gehölze mit hilfe von holz- und pollenfunden nachgewiesen (Abb. 8.1). während 
praktisch alle Taxa durch on-site Pollenprofile nachgewiesen werden, zeigt das Holzspektrum deutliche 
unterschiede für die einzelnen Fundgruppen und archäologischen kontexte. es ist eine vielfältige umwelt 

6 Ollive et al. 2009 (anm. 3). 7 Die Ergebnisse der anderen Pollenprofile sind in Abb. 3.13, 3.14, 
3.15 in bd. 1 dargestellt; Ollive et al. 2009 (anm. 3).
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abb. 8.1  Űbersicht über die durch Holz- und Pollenfunde nachgewiesenen Gehölze 
 Im Fall der holzfunde wurden die nachweise in einzelnen Fundkategorien angegeben. 

Holz Pollen
Opfer/ Tempel Zweige Bauholz Objekte

ahorn x x x x
birke x x x
buchsbaum x x x x
eberesche, speierling, mehlbeere, elsbeere x
eiche x x x x x
erle x x x x x
esche x x x
esskastanie x
Faulbaum x x
Fichte x x x x
hainbuche x x x
hasel x x x x
heidekraut x
holunder x x x
kernobst x x x
kreuzdorn x x
liguster x
linde x
pappel x x x
pfaffenhütchen x
platane x
rotbuche x x x x x
roter hartriegel x
schlehe x
schneeball x x
steinobst x x x
ulme x x x x
wacholder x
waldkiefer x x x
walnuss x x
weide x x x
wein x
weissdorn x
weisstanne x x x x x

zu erkennen. die überwiegende zahl von taxa gehört zur einheimischen Vegetation, sie kommen sowohl im 
holz- als auch im pollenspektrum vor. ganz klar spiegeln sich die auenstandorte mit weiden und erlen, aber 
auch eiche, kiefer, Faulbaum oder kreuzdorn wider. Vertreter staunässefreier waldstandorte wie rotbuche, 
Weisstanne, Ahorn oder Hainbuche sowie der Kulturlandschaft mit Hinweisen auf Anpflanzungen von 
Obstbäumen, walnuss oder buchs sind ebenfalls vorhanden. daneben gibt es hinweise auf hecken und 
gebüsche mit hasel, liguster, schlehe (zeiger für waldweide) oder schneeball. einzelne gehölze werden 
eher nicht zur lokalen Vegetation gerechnet. dazu gehören die edelkastanie oder Fichte, deren pollen wohl 
auf Fernflug zurückzuführen sind. Die Fichte wurde wohl als Bauholz importiert. 
das breite spektrum an gehölzarten, die als bauholz oder aufgrund ihrer unterschiedlichen eigenschaften 
für vielseitige zwecke genutzt werden können, stand in der näheren und weiteren umgebung der siedlung 
zur Verfügung. einzelne besonderheiten werden unten vorgestellt und diskutiert.
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die hölzer und pollen im tempelbezirk

die Informationen über die Verwendung von holz und die Vegetation im bereich des tempelbezirks stammen 
von Pollenprofilen und Holzfunden aus der Phase 1, der Phase 2, sowie von Holzkohlen der Phasen 3 und 4. 
die frühesten holzigen zeugnisse über die einrichtung eines tempelbezirks stammen von holz- und 
Pollenfunden aus dem Sumpf BK 03-05 S 53, die womöglich in vorrömischer Zeit − vor 3/4 n.Chr. − abgelagert 
wurden, denn ab der Phase 1 war der Sumpf mit zahlreichen Drainagegräbchen (S 271-S 275) durchzogen, 
die bewirkten, dass der Sumpf in römischer Zeit an der Oberfläche austrocknete und unverkohlte botanische 
Reste nicht mehr erhalten blieben. Spätere Proben stammen aus dem Graben BK 04-05 S 49 und P21 und 
aus dem Astteppich BK 03-05 S 75, der zu Beginn der Phase 2 (kurz vor 75/80 n.Chr.) eingebracht worden 
ist (s. kap. 2).

Die Zeit vor dem Tempel: Die feuchterhaltenen Hölzer und Pollen aus dem Sumpf (BK 03-05 S 53)

In den Pollenprofilen S  53 (P9) und P21, welche den vorrömischen Zustand anzeigen und nahe 
am späteren tempelbezirk gelegen sind, zeichnet sich in der umgebung des siedlungsplatzes eine 
weitgehend offene kulturlandschaft ab; grössere waldbestände dürften etwas weiter entfernt noch 
vorhanden gewesen sein. diese waldstandorte wurden vor allem von eiche, buche, weisstanne und 
erle besiedelt, während die ulme in den pollenspektren mit werten von maximal 2 % nur schwach 
vertreten ist. Für eine vorrömische Datierung des Pollenprofils aus S 53 sprechen die höheren Baum-
pollen anteile und die geringen anteile von Juglans und Secale. bei den wenigen holzresten handelt es 
sich um weide und wenig eiche. 
die zeit des tempels: die feuchterhaltenen hölzer und pollen am ende von phase 1 / anfang phase 2 aus 
dem Umfassungsgraben (BK 04-05 S 49 bzw. S 49/S 263, BK 03-05 S 75)

– die hölzer

Die Grabenfüllung (BK  04-05 S  49) ist mit 17 identifizierten Taxa sehr reich an verschiedenen Hölzern. 
zweige der ulme (Ulmus sp.) sind mit 44 % eindeutig überwiegend (Tab. 1; Abb. 8.2-8.3). die zweige 
hatten durchmesser zwischen 0.3-2 cm mit bis zu 14 Jahrringen, sind also eher relativ jung. ebenfalls 
häufig sind Zweige der Gruppe Pappel / Weide (Populus sp. / Salix sp,). wenige bauholzabfälle sind aus eiche 
(Quercus sp.), weisstanne (Abies alba), waldkiefer (Pinus sylvestris), esche (Fraxinus excelsior), rotbuche 
(Fagus sylvatica), ahorn (Acer sp.) und erle (Alnus sp.). wenige zweige von hasel (Corylus avellana), buchs 
(Buxus sempervirens), Faulbaum (Frangula alnus), kernobst (Maloideae), kirsche / traubenkirsche (Prunus 
avium / padus), holunder (Sambucus sp.) und kreuzdorn (Rhamnus carthatica), sowie von weisstanne (Abies 
alba) liegen ebenfalls vor. 
bis auf buchsbaum handelt es sich durchwegs um einheimische, lokal wachsende bäume und sträucher, die 
mehrheitlich die auenlandschaft in der direkten umgebung widerspiegeln. das Vorkommen von holz und 
Pollen (BK 03-05 S 16, Phasen 3-Ende) von Buchs über einen längeren Zeitraum könnte hingegen auf lokale 
Anpflanzungen hindeuten (s. unten Opfergrube). Der Buchsbaum gilt zwar als ein einheimisches Gehölz, ist 
aber in den holozänen pollendiagrammen nur mit sporadischen Funden von einzelkörnern nachgewiesen. 
auffällig ist der hohe anteil von ulmenholz.
Ganz anders die Verfüllung von BK 03-05 S 75, in der Erle und Weide vorkommen, also Bäume, die typisch 
für feuchte standorte in der direkten umgebung sind (Tab. 8.1; Abb. 8.2). 
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– Die Pollen

die pollenkurven der wichtigsten taxa (Abb. 8.4) zeigen keine nennenswerten schwankungen, die auf 
Vegetationsveränderungen in der umgebung des tempels hinweisen würden, was nicht erstaunt, da sie nur 
einen sehr kurzen zeitabschnitt vor der Überdeckung um 75/80 n.chr. widerspiegeln. 
Im Vergleich zur früheren phase (s. oben) zeigt sich jedoch, dass die unmittelbare umgebung des tempelareals 
bis etwa 75 n. chr. schon weitgehend entwaldet und von ausgedehntem grünland umgeben war. eine 
besonderheit ist der pollen von Platanus orientalis (s. unten). der anteil an ulmenpollen ist mit 21,5 % im 
Vergleich zu 10 % anderen waldbäumen auffallend hoch, und die dominanz der ulme spiegelt sich auch in 
den Holzfunden wider (s. oben). Wir haben dies als eine mögliche Anpflanzung von Ulmen interpretiert 8.
da die ulme erst mit ca. 40 Jahren die geschlechtsreife erlangt und pollen freisetzt, müssen die bäume 
mehr oder weniger gleichzeitig mit der Anlage des Tempelbezirks gepflanzt und am Ende von Phase 1 
geschlechtsreif geworden sein. es gibt dafür jedoch keine konkreten hinweise; die wurzelspuren, die als 
zeugnis eines heiligen hains interpretiert werden (s. kap. 2), stammen wohl eher von weiden oder erlen, 
die ihre natürlichen standorte hier hatten. die grossen pollenmengen und holzreste könnten auch von 
blühenden ulmenzweigen stammen, die in den umliegenden wäldern gesammelt und in der nähe des 
Grabens S 49 in den Boden eingesteckt wurden, ähnlich wie es für das gallische Heiligtum von Gournay–
sur-aronde / F auf grund von hinweisen auf kleine runde löcher mit spuren von zweigen vorgeschlagen 
wurde 9. Für diese Interpretation spricht die tatsache, dass bis anhin nirgendwo sonst erhöhte pollenanteile 

8 Ollive et al. 2009 (anm. 3).3
9 J.-L. Brunaux, Les Bois sacrés des Celtes et des Germains. In: O. de 

Casanove / J. Scheid (Hrsg.), Les Bois sacrés (Neapel 1993) 57-65 

abb. 2-3. welche zweige verwendet wurden und ob sie blühen 
oder nicht, wird nicht ausgeführt. 

abb. 8.3  Typischer Ausschnitt einer Schlämmprobe aus BK04-05 S49, der die Mischung 
von zweigholz und bauholzabfällen zeigt. der astfund aus buchs (pfeil) ist markiert.
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chap. 8 A. Schlumbaum, L. Wick · die ulmen und andere besondere gehölze82

der ulme gefunden wurden; die hohe pollenproduktion von freistehenden ausgewachsenen ulmen müsste 
sich über ein grösseres areal bemerkbar machen. Interessanterweise ist ulmenholz im tempelbezirk in den 
späteren Phasen ebenfalls sehr häufig (s. unten).

die gehölze der phasen 3 und 4

diese hölzer sind zeugnisse direkter kultischer handlungen im tempelbereich. die befunde des 
brandopferplatzes und die rekonstruktion der Opfergrube sind ausführlich in kapitel 2 beschrieben.

– Die Holzkohlen der Brandopferplatzes (Struktur BK 04-05-50) Phase 3

der brandopferplatz war mit 11 taxa reich an verschiedenen hölzern. holzkohlen der ulme (Ulmus sp.) 
dominieren mit 41 % leicht über rotbuche (Fagus sylvatica) mit 34 %. eiche (Quercus sp.) ist weniger häufig 
und alle anderen taxa wie weisstanne (Abies alba), hainbuche (Carpinus betulus), hasel (Corylus avellana), 
walnuss (Juglans regia), kirsche (Prunus sp.), schlehe (Prunus spinosa), weide (Salix sp.) und holunder 
(Sambucus sp.) sind selten (Tab. 8.1; Abb. 8.1-8.2).

– Die Holzkohlen der Opfergrube (Struktur BK 04-05-160/219) Phase 4

die Opfergrube ist mit 5 taxa eher arm an hölzern. holzkohlen von rotbuche überwiegen mit 70 %, gefolgt 
von ulme mit 26 %. eiche, erle (Alnus sp.), buchsbaum (Buxus sempervirens), sowie nadelholz sind selten. 
Von den acht einzelnen, mit ca. 10-15 cm durchmesser dicken stämmchen oder dicke zweige sind fünf aus 
ulme, zwei aus rotbuche und eines aus eiche (Tab. 8.1; Abb. 8.1-8.2; Abb. 2.99). 

– Diskussion und Vergleich

brandopferplatz und brandgrube haben die hohe anzahl rotbuchen- und ulmenholzkohlen gemeinsam. 
aber sonst unterscheiden sie sich bezüglich der diversität und des spektrums der hölzer. besondere hölzer 
sind hainbuche und walnuss am Opferplatz und buchs in der grube (s. unten).
mangels vergleichbarer kontexte können wir nicht entscheiden, ob die unterschiede im holzspektrum 
mit unterschiedlichen gebräuchen zusammenhängen könnten. einzig aus südfrankreich liegt eine studie 
zu einem Opferplatz in einem römerzeitlichen lagerhauses vor. hier wurden hölzer nachgewiesen, die 
in den gleichzeitigen Feuerstellen der siedlung selten waren 10. ein Vergleich mit Feuerstellen in Oeden-
burg / biesheim-kunheim ist nicht möglich, weil keine proben vorhanden sind. Interessanterweise sind sowohl 
Rotbuche als auch Ulme nur im Kontext Tempel sehr häufig, aber selten in der Zivilsiedlung. Rotbuchenholz 
ist auch selten im umfassungsgraben. beides sind gute Feuerhölzer 11, wobei rotbuche typischerweise z. b. 
in brandgräbern und als Feuerholz verwendet wurde 12. ulmenholz gibt es vereinzelt in brandgräbern in 
deutschland 13, aber nicht in der region nw-schweiz, elsass, Frankreich. die rotbuche ist sicher nicht in der 
direkten umgebung des tempels gewachsen, sie verträgt die wechselfeuchte umgebung nicht, und musste 
deshalb von ausserhalb der auen herangebracht werden. ulme hingeben ist eine typische auenwaldart 

10 n. rovira / l. chabal, a foundation offering at the roman port of 
lattara (lattes, France): the plant remains. Vegetation history and 
archaeobotany 17, 2008.

11 m. becker / h.-J. döhle / m. hellmund / r. leineweber / r. schafberg, 
nach dem grossen brand. Verbrennung auf dem scheiterhaufen – 
ein interdisziplinärer ansatz. ber. rgk 86, 2005, 63-195.

12 z. b. albrecht 1989 (anm. 1); schlumbaum / Jacomet 2000 (anm. 
1); Schlumbaum / Petrucci-Bavaud 2003 (Anm. 1); Pfäffli et al. 2004 
(anm. 1).

13 schlumbaum / Jacomet 2000 (anm. 1).
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(s. unten), in der region aber offensichtlich schon selten 14. man muss von einer gezielten holzauswahl 
ausgehen. 
die hohe präsenz der ulme bei den holzkohlen ist wieder sehr erstaunlich, vor allem weil sie zumindest seit 
kurz vor dem ende der phase 1 belegt ist. das deutet auf ungewöhnliche ereignisse und nicht auf natürliche 
ulmenbestände hin. entweder wurden die ulmenzweige in den wäldern der umgebung gesammelt – und 
damit im Frühjahr auch grössere mengen an ulmenpollen in die tempelanlage gebracht –, oder es erfolgte 
eine gezielte Anpflanzung von Ulmen. Für beide Szenarien fehlt die Unterstützung durch Pollendaten 
aus einwandfrei datierten on- und off-site sedimenten. da auch das rotbuchenholz aus den wäldern 
herangeschafft werden musste, ist es nahe liegend, dass ulmenholz ebenfalls gezielt in den tempelbezirk 
eingebracht wurde (s. auch oben; zur mythischen bedeutung der ulme s. kap. 2).

bauholz, bauholzabfälle

In diese Fundkategorie fallen Reste von Brettern / Schindeln, Balken, Pfosten, Pfählen, Stangen / Geflechten 
oder Verarbeitungsabfälle wie späne / schnipsel, die in der regel aus zweigkomplexen stammen (Abb. 8.3). 
die wichtigsten bauhölzer sind nadelholz, mehrheitlich weisstanne, aber auch Fichte und kiefer. neben diesen 
spielt auch eichenholz erwartungsgemäss eine wichtige rolle. des weiteren wurden erle, esche, rotbuche, 
hasel, hainbuche, ahorn, birke und pappel verarbeitet (Tab. 8.1; Abb. 8.1-8.2). Insgesamt wurde also ein 
breites spektrum an holz verwendet. ausser Fichtenholz, das wohl eher von entfernt liegenden standorten 
in den Vogesen oder schwarzwald stammt, sind die verwendeten hölzer lokal potentiell vorhanden. 
eine strikte nutzung eines bestimmten taxons für einen zweck ist nicht erkennbar, möglicherweise auch 
weil das endprodukt wegen der Fragmentierung nicht erkennbar war (z. b. brett / schindeltyp aus eiche, 
weisstanne, erle, hasel oder auch ahorn). hier können sich sehr unterschiedliche nutzungen widerspiegeln. 
ebenfalls muss bedacht werden, dass die Funde eine unterscheidung zwischen z. b. konstruktionsholz oder 
holz von Inneneinrichtungen nicht zuliessen. die Funde von potentiellen möbelfragmenten zum beispiel 
unterstützen die Verwendung von ahorn in der Inneneinrichtung (s. anhang r. bockius). andererseits ist 
feuchteresistentes erlenholz bestens geeignet für Verstärkungen im ufer- und Feuchtbodenbereich, wie 
die Proben des Astteppichs oder Flechtwerkes (BK 03-05 S 75 und BK 03-09 S 163) untermauern. Unter 
den bauholzabfällen fanden sich auch viele Funde von hobelspan-ähnlichen schnipseln aus weisstanne, 
vereinzelt Erle, Hasel und Pappel, die möglicherweise auf eine lokale Werkstatt hin deuten (BK 02-04 S 55, 
S 64) oder sogenannte Abschläge aus Weisstanne, Fichte und Eiche in BK 00-04 P26_1. 

objekte

die Funde aus holz zeigen – wie zu erwarten – ein völlig anderes spektrum als die Objekte der übrigen 
materialen. ahorn, erle, buchs, weisstanne, Fichte, kernobst und eiche wurden verwendet (Abb. 8.1; Abb. 
8.2; Abb. 8.5). hier wird die gezielte nutzung sehr deutlich. besonders interessant sind zwei schreib tafel-
fragmente, eines aus weisstanne, das andere aus Fichte. ausserdem gab es ein bürsten kopffragment aus 

14 Ollive et al. 2009 (anm. 3). 
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Rotbuche, einen Kamm aus Buchs sowie weitere nicht näher zu definierende Objekte (s. unten und weitere 
nicht abgebildete). aus ahornholz wurden ein kelch (Abb. 2.33, 3), sowie zwei Fragmente, die möglicher-
weise von mobiliar stammen, gefertigt (s. anhang r. bockius). 

schreibtafeln (Abb. 8.5A)

Zwei Schreibtafelfragmente, eines aus Fichtenholz (US 310, 1999) und eines aus Weisstanne (BK 02-04-55) 
ohne spuren von Inschriften wurden gefunden. 
römerzeitliche schreibtafeln wurden mit nur wenigen ausnahmen (z. b. rotbuche oder ahorn) aus nadelholz 
hergestellt (Vitudurum, tasgetium, Vindonissa) 15. Vor allem die schreibtafeln von Vindonissa wurden aus-
führ lich beschrieben 16. während weisstannenholz in der region verfügbar war, ist die Verwendung von 
Fichten holz für alle Fundorte speziell, weil davon ausgegangen werden muss, dass Fichte an allen oben 
erwähnten Orten nicht lokal ist, sodass das holz oder die fertigen tafeln importiert werden mussten. aller-
dings mehren sich die Hinweise, dass Fichte vielleicht in römischer Zeit doch häufiger an »normalen« Stand-
orten vorhanden war, als bisher angenommen 17.

das basisbrettfragment einer bürste (Abb. 8.5B) 

das basisbrettchen des »bürstenfragments« bestand aus rotbuchenholz (bk 99-04-01-310). die natur der 
borsten wurde nicht untersucht. die endgültige Form der bürste ist nicht zu erkennen. 
römische bürstenfunde sind vor allem aus Vindonissa, Vitudurum oder tasgetium bekannt. der schutthügel 
von Vindonissa enthielt ausschliesslich bürsten aus erdbeerbaumholz (Arbutus unedo) und einer bestückung 
aus tragant (Astragalus sp.), beide eindeutig mediterraner herkunft 18. weitere bürstenfragmente aus 
eiche, kirschbaum und ebenfalls aus erdbeerbaumholz wurden im römischen Vicus von Oberwinterthur 
gefunden 19.die neuesten bürstenfunde kommen aus dem Vicus tasgetium (eschenz, tg, schweiz). hier 
bestand das basisbrett aus eiche 20. 
bürstenbasisbretter scheinen demnach nicht aus einem einheitlichen holz hergestellt worden sein und 
exotische hölzer kommen neben einheimischen zur Verwendung. die herstellung des basisbrettchens aus 
rotbuchenholz wie in Oedenburg / biesheim-kunheim wurde unseres wissens bislang noch nicht gefunden. 
hier stellen sich unbedingt die Fragen, weshalb bürstenmacher verschiedene hölzer verwendeten oder ob 
ein Fernhandel mit bürsten stattfand 21.

15 Fellmann 1991 (anm. 1); V. Jauch, römische abwasserkanäle und 
latrinen (Frauenfeld 1997) 151; brem / steiner / kesselring 1999 
(anm. 1); hedinger / leuzinger 2002 (anm. 1); Fellmann 2009 
(anm. 1).

16 m. a. speidel, die römischen schreibtafeln von Vindonissa. Veröf-
fent lichungen der gesellschaft pro Vindonissa 12 (brugg 1996) 271; 
Fellmann 2009 (anm. 1).

17 schlumbaum 2007 (anm.1). 

18 Fellmann 2009 (anm. 1).
19 Fellmann 1991 (anm. 1); Fellmann 2009 (anm. 1).
20 h. brem / d. steiner / r. kesselring, neues aus tasgetium. archäo-

logie der schweiz 22, 1999, 123-133; hedinger / leuzinger 2002 
(anm. 1) 136.

21 s. ausführlichen kommentar über bürsten in Fellmann 2009 (anm. 
1).
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E

D

C

B

A

abb. 8.5  Hölzerne Objekt/Artefaktfunde aus Oedenburg/Biesheim-Kunheim: a schreibtafelfragment aus Fichte (us 310 1999). – 
b basisbrett bürste aus rotbuche (us 310 1999). – c unbekanntes Objekt aus buchsbaum (us 310 1999). – 

d möbelteil? aus buchsbaum (bk 02-04 s55). – e kamm aus buchsbaum (bk 02-04 s 75) 
(zeichungen a-c: siegmund; Fotos d-e: Vandorpe).
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gedrechseltes objektfragment mit innenaushöhlung (Abb. 8.5C)

Das Objekt (BK 99-04-01-310) besteht aus Buchsbaum (B. sempervirens), seine Funktion ist unklar. buchs-
baum ist neben ahorn, esche, nussbaum oder kernobst eines der wichtigsten für drechselarbeiten ver-
wendeten holzarten. 

griff – möbelteil? (Abb. 8.5D)

das artefakt besteht aus buchsbaumholz (B. sempervirens), ist ca. 10 cm lang und hat an den enden einen 
Durchmesser von ca. 1,8 cm (BK 02-04 S 55). Ein sehr ähnliches Stück ist in Vitudurum als Teil eines Möbels 
interpretiert worden. dieses ist aber mit 19 cm doppelt so lang und besteht aus ahorn 22.

kamm (Abb. 8.5E)

In BK 02-04 S 75 kam ein kleiner, doppelreihiger Kamm mit ca. 6 cm Länge aus Buchs (Buxus sempervirens) 
zum Vorschein. die zinken haben auf einer seite einen abstand von ca. 1 mm und auf der anderen seite 
von ca. 0,7 mm. er ist mit Funden aus tasgetium oder Vitudurum, ebenfalls aus buchsbaum, vergleichbar 23. 
diese art kämme wurden vermutlich zur entfernung von läusen verwendet. ein ausführlicher kommentar 
über römerzeitliche Kämme ist bei Fellmann 2009 zu finden. 

einzelne hölzer

hainbuche (Carpinus betulus)

Feuchtholz BK 01-04 S 38 und Holzkohle BK 04-05 S 50; Pollen 

der nachweis von hainbuchenholz in der region und auch überregional (z. b. schweiz) zur römerzeit ist 
sicher etwas besonders. der nachweis von pollen und holz unterstützt eine regionale »anwesenheit«. 
pollen der hainbuche wurden im nordalpinen raum seit der eisenzeit stetig gefunden, man vermutet eine 
anthropogen beeinflusste Ausbreitung der Hainbuche, die typischerweise durch Niederwaldwirtschaft 
gefördert wird 24. die hier gefundenen feuchterhaltenen stücke von hainbuche sind Verarbeitungsabfälle, 
d. h. das holz wurde am Ort bearbeitet. römerzeitliche Objekte aus diesem holz sind uns nicht bekannt. die 
holzkohle stammt vom Opferplatz. aus römerzeitlichen brandgräbern gibt es bislang keine nachweise aus 
der schweiz, aber aus deutschland 25. hainbuche ist ein sehr gutes brennholz, aber weil es sehr hart ist, ist 
es schlecht spaltbar.

22 hedinger / leuzinger 2002 (anm. 1) 109 und Fellmann 1991 (anm. 
1) abb. 48.

23 hedinger / leuzinger 2002 (anm. 1); Fellmann 2009 (anm. 1).
24 c. a. burga / r. perret, Vegetation und klima der schweiz seit dem 

jüngeren eiszeitalter (thun 1998) 805.

25 z. b. u. tegtmeier, holzkohleuntersuchungen aus brandbestattungen 
in Vorst (typen 920-929). In: c. bridger, das römerzeitliche grä ber-
feld »an hinkes weisshof« tönisvorst-Vorst, kreis Viersen. rheini-
sche ausgrabungen 40 (köln, bonn 1996) 179-190.
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Walnussbaum (Juglans regia)

Holzkohle BK 04-05 S 50, Pollen 

Obwohl Walnüsse in römerzeitlichen Kontext relativ häufig sind, gibt es unseres Wissens nur einen 
nachweis von holz aus augusta raurica 26. es wird angenommen, dass walnussbäume in der römerzeit 
in die nördlichen alpenvorlandgebiete eingeführt wurden 27. zusammen mit den Vorkommen von pollen 
handelt es sich hier vielleicht um den ersten hinweis auf lokale walnussbäume. 

edelkastanie (Castanea sativa)

Ähnlich wie beim walnussbaum wird auch eine einführung der edelkastanie in römischer zeit vermutet. 
Heute ist sie in der Region an einigen Standorten, z. B. die Tieflagen der Vogesen oder Lörrach, gut etabliert. 
die nachweise von vereinzelten pollenkörnern in Oedenburg / biesheim-kunheim führen wir eher auf 
Fernflug zurück. Kastanien sind beim Aufblühen insektenbestäubt; gegen Ende der Blühperiode wird der 
Pollen vom Wind verbreitet und kann bei günstigen Bedingungen sehr weit fliegen. Der Nachweis von 
kastanienholz ist wegen der grossen morphologischen Ähnlichkeit mit eichenholz vor allem bei kleinen 
Fragmenten sehr schwierig. uns sind keine römerzeitlichen holzfunde nördlich der alpen bekannt. 

buchsbaum (Buxus sempervirens)

Feuchtholz BK 04-05 S 49, Holzkohle BK 04-05 S 160/219, Objekte: BK 99-04-01-310, BK 02-04 S 55, 
BK 03-05 S 75, Pollen BK 03-05 S 16

der buchsbaum hat wegen seiner immergrünen blätter dekorativen charakter, liefert aber auch ein wertvolles 
holz, zum beispiel für kämme oder drechselwaren 28. die nächstgelegenen standorte des buchsbaums sind 
heute im schweizer Jura, vereinzelt im mittelland und auch am grenzacher horn, d. erste pollenfunde 
von Buxus nördlich der Alpen wurden im Jura und in den Vogesen ab ca. 7000 BC, im Tiefland etwas 
später registriert 29. In der römerzeit nehmen sie stellenweise zu. da die pollenverbreitung von Buxus sehr 
schlecht ist, lassen die häufigen Pollenfunde in Struktur BK 03-05-S 16 vermuten, dass der Buchsbaum in 
Oedenburg / Biesheim-Kunheim auch angepflanzt wurde.

ulme (Ulmus sp.)

Feuchtholz US 310, BK 04-05 S 49, Holzkohle BK 004-2005 S 50, S 160/219, Pollen

26 J. rychener, 2003.51 augst – wasserleitung giebenacherstrasse. 
Jahresber augst u. kaiseraugst 2004, 82.

27 burga / perret 1998 (anm. 24) 805.
28 hedinger / leuzinger 2002 (anm. 1).

29 s. wegmüller, zur ausbreitungsgeschichte von buxus sempervirens 
l. im spät- und postglazial in süd- und mitteleuropa. In: g. lang 
(hrsg.), Festschrift max welten (Vaduz 1984) 333-344; g. lang, 
Quartäre Vegetationsgeschichte europas (Jena, stuttgart, new york 
1994) 462.
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In der region gibt es 3 arten, die holzanatomisch und pollenmorphologisch nicht zu unterscheiden sind 30. 
es sind U. laevis, U. minor, und U. glabra. alle arten wachsen auf tiefgründigen und frischen bis feuchten 
Standorten, sie bilden keine reinen Bestände und werden heute angepflanzt. U. minor ist z. b. typisch für 
auenwaldstandorte. 
die ulme (U. minor) ist eine der hauptbaumarten der hartholzauen, die vegetationstypisch für die römer-
zeit liche anlage Oedenburg / biesheim-kunheim sind. aus palynologischen untersuchungen ist jedoch klar, 
dass es schon seit dem neolithikum immer wieder zu eingriffen in die natürliche waldvegetation gekommen 
ist, die das Vorkommen der ulmen beeinträchtigen. ulmen sind besonders durch pilzerkrankung, die durch 
den ulmenkäfer übertragen wird, gefährdet. es wird immer wieder darüber spekuliert, ob der ulmenabfall 
um etwa +4500-4000 v. Chr. neben anthropogenen Einflüssen wie Schneiteln und Waldweide auch 
durch eine krankheit ausgelöst worden sein könnte. Vereinzelte Funde des ulmenkäfers im neolithischen 
kontext auch in der schweiz scheinen diese möglichkeit zu unterstützen 31, wobei komplexere ursachen 
nicht auszuschliessen sind. die ulmenzweige aus Oedenburg / biesheim-kunheim wurden nicht auf 
abwehrreaktionen der zellen gegen pathogene untersucht.
aus der landwirtschaftlichen römischen literatur ist die ulme besonders als wuchsunterstützung für wein 
bekannt 32. wir wissen auch, dass die römer zwei typen von ulmen unterschieden: »Italienische« ulme und 
»atinische« ulme, wobei die atinische ulme besser wuchs und als rankhilfe empfohlen wird. es ist sogar 
so, dass die römer ulmenstecklinge für diesen zweck über spanien nach england transportierten 33. da der 
pollen der weinrebe sehr schlecht verbreitet wird und pollenkörner der wilden weinrebe, die standorte in 
den auenwäldern besiedelt, nicht von denjenigen der kultivierten Form unterschieden werden kann, ist 
weinbau in der region von biesheim nicht nachweisbar. eine andere möglichkeit, ulmen zu nutzen, wäre 
als laubfutter für wiederkäuer. 
ulmenholz ist ein wertvolles holz und eignet sich bestens zum drechseln, schnitzen oder im Innenausbau 34. 
römerzeitliche Objekte aus ulmenholz sind aber bislang selten, z. b. eine schale in tasgetium, teile eines 
Fischbehälters in Valkenburg und nachweise von ulmenholz in einem eisenbrennofen im wallis 35. als rüster 
ist es bis heute in der möbelherstellung von bedeutung.

platane (Platanus orientalis) 

Pollen S 49/S 263

ein pollenfund von Platanus orientalis könnte darauf hindeuten, dass die platane von den römern nicht nur 
nach Oberitalien 36, sondern möglicherweise auch auf die alpennordseite gebracht wurde. allerdings ist 
auch hier, wie bei der Esskastanie ein Fernflug von Pollen der windbestäubten Platane nicht auszuschliessen. 
Vereinzelte pollenfunde liegen ebenfalls aus dem bodenseeraum vor. 

30 E. Oberdorfer, Pflanzensoziologische Exkursionsflora (Stuttgart 
2001) 1051. 

31 p. rasmussen / k. christensen, the mid-holocene ulmus decline: 
a new way to evaluate the pathogen hypothesis. the geological 
survey of denmark and greenland 1999, poster.

32 h. O. lenz, botanik der alten griechen und römer (Vaduz, reprint 
von gotha 1859) 776.

33 l. gil / p. Fuentes-utrilla / a. soto / m. t. cervera / c. collada, english 
elm is 2000-year-old roman clone. nature 431, 2004, 1053.

34 h. h. bosshard, mikroskopie und makroskopie des holzes (basel, 
stuttgart 1974) 224.

35 F. h. schweingruber, prähistorisches holz (bern, stutt gart 1976) 
106; p. van rijn, wooden artefacts. In: the Valkenburg excavation 
1985-1988. berichten rOb (amersfoort 1993) 146-215; hedin-
ger / leuzinger 2002 (anm. 1).

36 E. Gobet / W. Tinner / P. Hubschmid / I. Jansen / M. Wehrli / B. Am-
mann / L. Wick, Influence of human impact and bedrock differences 
on the vegetational history of the Insubrian southern alps. Vege-
tation history and archaeobotany 9, 2000, 175-178.
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obstbäume?

Holz BK 04-05 S 50, BK 04-05 S 49; Pollen 

der eindeutige nachweis von kulturobstbäumen ist sowohl mit holzfunden als auch mit pollenfunden 
sehr schwierig. sie sind morphologisch den wildbäumen sehr ähnlich. Im holzspektrum sind potentielle 
Obstbäume extrem selten. Im pollenspektrum sind sie, weil insektenbestäubt, generell stark untervertreten. 
die entsprechenden taxa sind maloideae / pomoideae, bei denen es sich um apfel- oder birnbaum handeln 
könnte, sowie Sorbus, eventuell der speierling. bei Prunus kämen Kirschen, Zwetschgen oder Pflaumen in 
Frage. 

Wein (Vitis sp)

pollen

die wild-rebe gehört zur auenwaldvegetation und damit zur landschaft in Oedenburg-biesheim-kunheim. 
die pollen der wildrebe sind nicht von denen der kultivierten rebe zu unterscheiden und der palynologische 
nachweis von lokalem weinbau deshalb nicht möglich. der anbau von wein nördlich der alpen begann 
vermutlich in der römerzeit; einzig im rhonetal (wallis) gibt es palynologische hinweise auf vorrömischen 
weinbau 37. die spärlichen Funde von Vitis-pollen stammen wohl von wilden weinreben.

maulbeerbaum (Morus nigra)

pollen (on-site proben)

In mehreren on-site pollenproben von siedlungsabfällen wurden pollenkörner des schwarzen maulbeer-
baumes gefunden. Ob Morus lokal angepflanzt wurde – aus klimatischer Sicht ist es möglich – oder ob 
der blütenstaub an importierten Früchten haftete, ist ungewiss. da der maulbeerbaum wie die meisten 
Obstbäume insektenbestäubt ist, wären auch blühende bäume im bereich der siedlung nicht notgedrungen 
in den pollenspektren nachweisbar.

37 p. curdy / O. paccolat / l. wick, les premiers vignerons du Valais. archäologie der schweiz 32, 2009, 2-19.
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rOnald bOckIus

kapitel 8 – anhang : 

zu ausgeWählten holzfunden aus oedenburg

die hier untersuchten holzobjekte wurden in den labors des museums für antike schiffahrt, rgzm mainz 
konserviert. Ihre holzanatomische bestimmung geht auf dr. niels bleicher, vormals rgzm, zurück. die 
behandlung der hölzer verlief in mehreren schritten: 1. dreimonatige reinigung in deionisiertem wasser 
(12.08.2003 bis 20.11.2003) bei monatlichem wasserwechsel; 2. tränkung in 25 %iger kauramin-800-
lösung über zwölf monate hinweg (20.11.2003 bis 03.05.2004); 3. sechsmonatige kontrollierte trocknung; 
4. Oberflächenbehandlung mit Auro-Naturharzimpregniergrund Nr. 121; 5. Zusammenfügung der fragmente 
mit mecosan l/tr und edelstahldrähten.

nr. 1 – Abb. 8.6: diverse Bruchstücke eines Vertäfelungsbrettes mit leicht gerundeten Ecken 
(Inv. Nr. 03-09-153 u.155). Länge 1180 mm; Breite max. 324 mm; Stärke bis 20 mm. Ahorn. 
Durchwurzelungsschäden, Absplitterungen und kleinere Fehlstellen

die sichtseite des brettes mit vertiefter rechteckiger kassettengliederung, durch zwei zu den längskanten 
parallele Karniesprofile abgesetzt. An den Schmalseiten des Kassettenfeldes anstoßend, 7 bis 8 mm tief in 
die Brettdicke eingelassene flächige Schwalbenschanzverbindungen mit rechteckigem Grundriss bei winklig 
gebrochenen ecken; jeweils 92/95 mm lang und 134/ca. 122 mm breit.
Auf der Sichtseite schwarzbraune Verfärbungen, einmal wahrscheinlich ein Brandfleck; sonst Rückstände 
einer pechartigen substanz (nicht analysiert). eine längsseite mit schräg den rand übergreifender seichter 
druckspur, verursacht durch einen nahezu parallelseitigen, stumpf endenden gegenstand. In den ecken 
des brettes reste und löcher von eisennägeln, teils zwei- und vierfach; an einer längsseite ein fast milli-
meter genau auf der längshalbierenden sitzender eisennagel mit abdruck des runden nagelkopfes auf der 
sichtseite.

die erkennbar mit handwerklichen Qualitätsansprüchen gefertigte massivholztafel scheint ursprünglich an 
sechs punkten mit frontal eingetriebenen nägeln auf einer festen unterlage befestigt gewesen zu sein: Vier 
randnahe nagelverbindungen in den ecken und zusätzlich zwei mittig angeordnete nägel, wobei erstere 
möglicherweise durch weitere nägel ergänzt oder alte durch benachbart angeordnete neue nägel ersetzt 
worden sind. die beiden in die schmalseiten mündenden eingesenkten Flächen mit lateralem schwalben-
schwanz profil nahmen einst lose Einschubelemente zum Anlängen mutmaßlich identisch gestalteter Täfe-
lungs bretter auf. Jene verlorenen steckglieder werden stirnseitig jeweils mit zum karnies überleitenden 
Kant profilen abgeschlossen haben, um die jetzt unterbrochene Einfassung des Kassettenfeldes durch 
Ver voll ständigung seines Profilrahmens gefällig zu gestalten. Überdies kann man sich die fehlenden Holz-
elemente gut als träger eines dann zentrisch angeordnet zu denkenden ziermotives vorstellen, etwa einer 
geschnitzten rosette oder eines gedrechselten geometrischen körpers (Abb. 8.7), waren doch die nicht 
ohne aufwand herzustellenden schwalbenschwanzverbindungen aufgrund der randnahen Vernagelung 
der Täfelbretter funktional verzichtbar; als die Paneelstöße überbrückende Dekorträger erfüllten sie indes 
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abb. 8.7  rekonstruktionsvorschlag: paneelverbinder mit 
Schwalbenschwanzprofil als Ornamentträger. – ohne M.

abb 8.6  bruchstücke eines Vertäfelungsbrettes mit kassettenartiger gliederung und 
flächigen Schwalbenschwanzverbindungen an den Schmalseiten. – Vorder- (unten) 
und Rückseite. – ohne M. – (Foto René Müller, RGZM).
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verschiedene zwecke, weil sich so kontaktfugen brettweise jeweils halbseitig vorgefertigter Ornamente 
ver meiden ließen. Man kann sich denken, dass die konstruktiv so gestaltete Vertäfelung in der Fläche durch 
einen Versatz der eingeschobenen zierelemente gekennzeichnet wurde, aus deren anordnung sich ein 
muster ergab (Abb. 8.8).
Bei den an der Holzoberfläche als Flecken kenntlichen pechartigen Rückständen mag es sich um chemisch 
veränderte spuren einer Versiegelung handeln, der man eher lackartige konsistenz als witterungsschutz 
zubilligen möchte. Jedenfalls unterscheidet sich der vage befund makroskopisch von den nicht selten gut 
erhaltenen schichtenstarken anstrichen antiker boote und schiffe. die aus den Objektachsen gedrehte 
druckspur ohne jedes Indiz auf konstruktive zugehörigkeit hat als sekundär zu gelten.
mit dem blick auf das Format des Objekts, auf die anordnung seiner holz- und nagelverbindungen sowie 
auf die Oberflächengliederung und die indirekt herzuleitende zusätzliche Ornamentik ist hier mit dem 
Teil einer Raumvertäfelung zu rechnen, wohl am ehesten mit einer flächigen Deckenverkleidung1 oder 
mit einem mehr friesartigen arrangement entlang einer türleibung, der Verblendung einer pfeilervorlage 
o.ä.2. Gegen eine Identifizierung als tragendes Möbelelement sprechen die geringe Stärke der Tafel, 
ihre schwach wirkenden nagelverbindungen und der charakter der auf die schmalseiten konzentrierten 
flächigen Schwalbenschwanzverbände, die als Teil einer hölzernen Eckenlösung, etwa in Gestalt komplex 
eingelassener ständer oder riegel, sinnlos erscheinen.

1 der abstand der nagelverbindungen zu den kanten der schmal-
seiten hin beträgt 4 bis maximal 6 cm, so dass unter einem 
Decken balken gestoßene Täfelbretter mit moderaten 12 bis 15 cm 
breiten trägerbalken ausgekommen wären. sofern die Vertäfelung 

nicht auf einer Konterlattung montiert war, ließe sich aus der 
nagelanordnung für das balkenjoch eine strecke von knapp 60 cm 
bzw. zwei pedes ableiten.

2 Vgl. anm. 15.

abb. 8.8  Rekonstruktionsvorschlag: Vertäfelungsfläche aus gesteckten, mit einer Unterkonstruktion vernagelten Paneelen und 
Ornamentträgern. – ohne m.
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bemerkenswert sind die offenbar auf das antike duodezimalsystem zurückgehenden hauptabmessungen: 
die am konservierten, auf raumfeuchte eingestellten Objekt gemessene länge von 118,0 cm (vor der 
tränkung ca. 118,5 cm) geht viermal in einem mit 29,5 cm kalibrierten pes monetalis auf; angesichts 
der ursprünglich um einige Millimeter größeren Länge lässt sich sogar mit einem Eichwert von 29,6 cm 
rechnen3. hier darf man dem antiken handwerker guten gewissens den sorgfältigen gebrauch eines 
messinstrumentes unterstellen. das möchte man dann freilich auch für die Festlegung der breite unterstellen, 
deren akkurates Maß sich uns entzieht, da die Längskanten des Täfelbrettes – wohl aufgrund allzu vieler 
nicht mehr passgenau zusammenzufügender bruchstücke – nicht mehr exakt parallel verlaufen. eine mit 
1 und 1/12 pedes bzw. 13 unciae anzunehmende ursprüngliche breite deckt sich am besten mit der heute 
als näherungswert zu fassenden breite von 32 cm.

nr. 2 – Abb. 8.9: sieben Bruchstücke eines Rahmenbrettes mit allseits abgesetzten 
gezapften Enden (Federn) (Inv. Nr. 03-09-153). Auf der Sichtseite ein vertieftes, durch ein 
vierseitiges Profil eingefasstes Kassettenfeld. Länge ohne Federn 998 mm; Breite 88 bis 
90 mm; Stärke 32-33 mm. Erhaltene Feder 48-49 × 59 mm; Stärke 12-13 mm. Ahorn.
Durchwurzelungsschäden und wenige kantnahe Absplitterungen; ein Zapfen fast bündig 
abgebrochen.

Die 675 mm lange und 51 bis 55 mm breite Kassette, gerahmt von einem nicht ganz regelmäßigen Karnies, 
zeigt im Tympanon schwache Spuren des Grundhobels. An der Sichtseite, den Brettflanken und vage an 
der Hirnfläche beim abgebrochenen Zapfen wahrzunehmende Verfärbungen mutmaßlich organischen 
ursprungs lassen mit einer ursprünglichen beschichtung des Objekts rechnen. ein leicht aus dessen mitte 
gerückter, unmittelbar bei einer der längskanten sichtbarer nageleintritt setzt sich im winkel von rund 35° 
zur rückseite des brettes fort und geht dort in einen etwa 8 cm langen diagonalen schaftabdruck über 
(Abb. 8.9). nach seinem erscheinungsbild dürfte es sich bei dem merkmal um die reste einer sekundär 
erfolgten Vernagelung handeln. anders das leicht azentrisch angeordnete kreisrunde bohrloch von 5,0 bis 
5,5 mm durchmesser im erhaltenen zapfen, dem man ein pendant im verlorenen zapfen an der gegenüber 
liegenden schmalseite des holzes unterstellen darf. Fehlende rostspuren, nicht zuletzt auch fehlende hin-
weise auf die Verwendung eines kantig geschmiedeten nagelschafts lassen hier am ehesten mit dem relikt 
einer holznagelverbindung rechnen.
die zentrierte anordnung des kassettenfeldes sowie die starken Federn legen die rekonstruktion des 
Objektes mit horizontaler montage bei vertikaler Front in Verbindung mit symmetrisch angeordneten 
Riegelhölzern oder Eckpfosten nahe, in die die zusätzlich mit Holznägeln fixierten Federn eingepasst waren 
(Abb. 8.10). Angesichts der Maße käme der Unterbau eines Bettes, hier die Schmalseite in Betracht4. 
Weniger plausibel erscheint die Identifizierung des Elements als Traverse eines Schrankes, einer Truhe oder 
gar einer aus rahmenhölzern und Füllungen zusammengesetzten tür, da man in solchen Fällen nuten 
oder Falze zum einlassen benachbarter holzteile oder, bei weniger sorgfältigerer machart, doch wenigstens 
hinweise auf nagel- oder keilverbindungen zu erwarten hätte. 

3 Vgl. dazu K. Hecht, Zum römischen Fuß. Abh. Braunschweig. 
wiss. ges. 30, 1979, 1-31; e. buchner, sonnenuhr des augustus 
und Römischer Fuß. In: Bauplanung und Bautheorie der Antike. 
diskussionen arch. bauforsch. 4 (berlin 1984) 215-218; r. bockius, 

zur rekonstruktion des römischen plattbodenschiffes aus woerden. 
Jahrb. rgzm 43, 1996, 524-530 tab. 4 u. abb. 5.

4 dann allerdings mit lose auf- bzw. eingelegtem liegerahmen für 
polster und kissen.
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nr. 3 – Abb. 8.11-14: drei größere (A-C) und diverse kleine Bruchstücke eines Eichebalkens 
mit Spuren von Holz- und Nagelverbindungen (Inv. Nr. 03-09-156). Fragmente A bis C 
jeweils mit Anschluss. Rekonstruierte Länge noch ca. 2,85 m.

balkenfragment a (Abb. 8.11): länge ca. 90 cm; Querschnitt ca. 10-10,5 × 18-18,5 cm; balkenfragment b 
(Abb. 8.12); länge ca. 121,5 cm; Querschnitt ca. 10-11 × 16,5-17,5 cm; balkenfragment c (Abb. 8.13); 
Länge ca. 72,5 cm; Querschnitt ca.14,5 × 20,5 cm. Die original offenbar nur grob zugerichteten Oberflächen 
stellenweise verrieben und ausgebrochen, insgesamt rissig und teils zerklüftet (bes. teil c); kanten verrundet. 
wurzelschäden. reste mineralischer anhaftungen. 

zwei aneinander grenzende seiten des rechteckig gefügten balkens mit bis zu 3,5 cm breiten und bis 3 cm 
tiefen nuten mit näherungsweise gleichem abstand zu den kanten unbearbeiteter seiten. In der breiten 
Schenkelfläche des Balkens erweitert sich die Nut abschnittsweise am Fragment A (Abb. 8.11, A-A) und an 
bruchstück b (Abb. 8.12, B-B) lateral zu einem bis 3,5 cm tiefen Falz. darin reihen sich an teil a im abstand 
von 21 cm bzw. 20 cm je ein rundes (a), ein annähernd quadratisches (b) sowie ein schmalrechteckiges 
Zapfloch (c). Die gebohrte Struktur (a) mit rund 4 cm Durchmesser reicht ca. ebenso tief ins Holz hinein; 
die gestemmten Zapflöcher mit rund 3,5 cm × 4 cm (b) und gut 2 cm × 6 cm großem Umriss (c) sind gegen 
3,5 cm tief; letzteres verjüngt sich zum ebenen Zapflochgrund hin von 6 cm auf 3,5 cm. Am Übergang der 
Nut in die falzartige Struktur von Fragment A erkennt man vage die Reste einer großen Zapfverbindung 

abb. 8.10  rekonstruktionsvorschlag: aus rahmen und eckpfosten gestaltetes einfaches bett.
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abb. 8.11  schwellbalken einer Fachwerkkonstruktion. bruchstück a. 
(Foto René Müller, RGZM; Graphik Ulrike Kessel, RGZM).

= ca. 90 cm

6 cm

mit ca. 5 × 17 cm Umriss (d), die an das gebohrte Zapfloch unmittelbar angrenzt. Eine ähnliche schlitzartige 
Zapfung (e), bis zu 2,5 cm tief und etwa 4 × 26,5 cm groß, begegnet an Bruchstück C (Abb. 8.13). 
Fragment B zeigt in seiner eingesenkten breiten Schenkelfläche, zu den vorgenannten Befunden quer 
versetzt ein nahe bei der Balkenkante kaum 2,5 cm eingetieftes rundes Zapfloch (f) mit 4 cm bis 4,5 cm 
durchmesser (Abb. 8.12, C-C). Benachbart trifft man auf eine etwa 3 × 10 cm große, in die jenseits der 
mittelachse wachsende holzdicke eingelassene ausklinkung (g) mit den resten eines stärkeren eisennagels 
(Abb. 8.14).
Im bereich ihres bruches teilen die Fragmente b und c auf der den genannten strukturen gegenüber 
liegenden breiten Fläche eine etwa 36 cm lange ausarbeitung mit schräg eingesägten abschlüssen (h), die 
den balken dort von rund 11 auf etwa 7 cm stärke schwächte (Abb. 8.15). Von einzelnen rostspuren in der 
gemeinsamen Schmalseite der Abschnitte A und B sowie mutmaßlichen Nagelresten in der bearbeiteten 
Fläche von bruchstück b abgesehen, sind keine weiteren Verbindungsspuren wahrzunehmen.
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abb. 8.12  schwellbalken einer Fachwerkkonstruktion. bruchstück b. 
(Foto René Müller, RGZM; Graphik Ulrike Kessel, RGZM).

= ca. 121,5 cm

bei den balkenbruchstücken nr. 3 handelt es sich offenkundig um relikte eines Fachwerkgebäudes. die 
rechtwinklig gegeneinander abgesetzten zimmermanntechnischen Strukturen zweier Seitenflächen lassen 
für das konstruktionsteil zunächst an eine Verwendung als senkrechter ständerbalken (sogenannter 
eckstiel) einer hausecke denken. dagegen spricht allerdings nicht nur der rechteckige Querschnitt des 
Objekts mit einem seitenverhältnis von mehrheitlich rund 1 zu 1,7 sowie die 30 % der lokalen balkenstärke 
ausmachende schwächung bei struktur (h); auch der umstand, dass eine schmalseite des kantholzes 
lediglich genutet wurde, wohingegen die breitere seite doch etliche reste teils recht massiver Verzapfungen 
bewahrt hat, deutet auf seine horizontale position innerhalb eines konstruktiven Verbandes. zwar wäre die 
ungefähr mittige nut der schmalseite durchaus geeignet, dort Flechtwerk einzubinden, doch fehlt es hier 
an jedem hinweis auf ehemals angesetzte rahmenhölzer oder Flechtwerkaussteifungen. ein senkrechter 
balken im sinne eines ständerholzes lässt sich hingegen auf der breiten Fläche für die Verzapfung beim 
langloch (e) in bruchstück c herleiten; ein weiteres mag mit dem balkenabschnitt a im bereich der struktur 
(d) verzapft gewesen sein, wobei freilich das runde Zapfloch (a) überdeckt worden wäre. Dasselbe trifft zu, 
nimmt man an, dass die rund 60 cm entfernte ausklinkung (f) einen an der basis zusätzlich vernagelten 
Vierkantpfosten aufnahm, wobei das dort merkwürdig abseitige Zapfloch (f) zumindest teilweise verdeckt 
worden wäre, vorausgesetzt es handelt sich dabei sowie bei der sackbohrung (a) nicht um spuren einer 
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abb. 8.13  schwellbalken einer Fachwerkkonstruktion. bruchstück c. 
– M. ca. 1:10 (Foto René Müller, RGZM; Graphik Ulrike Kessel, RGZM).

abb. 8.14  Schwellbalken einer Fachwerkkonstruktion. 
bruchstück b. ausklinkung mit eisennagel (vgl. Abb. 8.12g).

= ca. 72,5 cm
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älteren Verwendung des balkens. ganz von der hand zu weisen erscheint das nicht, wurden doch die der 
Bohrung (a) nächst benachbarten Zapflöcher (b) und (c) mit dem Stemmeisen hergestellt. Sie könnten auf 
dort eingesetzte leichte streben zur Fixierung des Flechtwerks im gefach zurückgehen; das schlitzartige 
Zapfloch (c) käme gleichermaßen zum Einlassen einer diagonalen Strebe zum Abfangen eines an der 
position von struktur (d) angenommenen ständers in betracht.
Nach Maßgabe der erörterten Merkmale könnte man den Eichebalken entweder für eine Schwelle oder ein 
oben im Verbund einer Fachwerkwand sitzendes rähmholz halten. beiden Optionen läuft aber der eher 
flache Querschnitt des Balkens zuwider, der sich bei Verzicht auf eine zusätzlich aufgelegte Fußpfette bzw. 
eines Binderbalkens weder für die Auflage eines Daches, noch eines Geschosses eignete. Eingedenk der 
massiven ausarbeitung (h) in der unterseite, die einen lotrecht kreuzenden balken ausgespart haben mag, 
ist hier nicht zuletzt auch im hinblick auf die proportionen des gebälks historischer Fachwerkbauten von 
einer Verwendung als sohlschwelle auszugehen. diese überbrückt als basiselement einer Fachwerkwand 
mit quer laufenden schwellen die lücke zwischen denselben und kann über einem Fundament oder 
steinsockel in den Jochen durch Füllungen unterfangen sein. die in einer der schmalseiten vorhandene nut 
des Eichebalkens mag die mit Feder versehenen wandseitigen Bohlen eines Dielenfußbodens aufgenommen 
haben, der auf den Schwellen des Gebäudes auflag.

unter den biesheimer holzfunden stellen die bretter aus ahorn – eine in römischer zeit hoch geschätzte 
holzart (plinius, Nat. Hist., 16.66) – ganz besondere archäologische raritäten dar. sie können als zeugen 
einer gehobenen, originär im mittelmeerraum wurzelnden wohnkultur5 gelten, die ihre erhaltung den 
besonderen lagerungsbedingungen am Fundort verdanken. relikte antiker möbel sind diesseits der alpen 
als grab- und siedlungsfunde durchaus bekannt, freilich zumeist in wenig aussagekräftigen resten, oft nur 

abb. 8.15  schwellbalken einer Fachwerkkonstruktion. 
Bruchstücke B und C. Ausarbeitung (h) an der mutmaßlichen 

sohle des balkens. – ohne m. (Foto Verf.).

5 wie man sie am beginn des 1. Jhs. insbesondere einen gewissen 
Kom fort und standesgemäße Unterbringung gewohnten Stabsoffi-
zie ren zubilligt. b. neustiel, repräsentatives bauen in holz. die 

lager zentren des provinzialrömischen militärs. In: e.-l. schwandner 
/ k. reidt (hrsg.), macht der architektur – architektur der macht. 
diskussionen arch. bauforsch. 8 (mainz 2004) 284-290.
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mittelbar bezeugt6. ein hier näher interessierendes schränkchen überdauerte in einem gegen ende des 2. 
Jhs. gesunkenen binnenschiff7. 
Das bevorzugt als Querrahmen an der Schmalseite eines Bettes identifizierte Brett Nr. 2 würde zu einer 
einfachen Kline bzw. einem flachen Bett simpler Bauart mit vier verzapften Eckpfosten passen, ein Möbel 
wie man es als auf das Funktionale reduziertes modell in Ägypten spätestens seit dem neuen reich 
antrifft8, in kaum veränderter ausführung sodann im vorrömischen Italien, griechenland und wohl auch im 
nahen Osten gekannt hatte9. Das zur Gliederung der Schauseite vertieft angelegte, von Profilen gerahmte 
tympanon mit glattem grund – es mag ursprünglich farblich gefasst gewesen sein – geht zurück auf die 
im antiken Möbelbau und der Wohnraumdekoration beliebte Kassette (s.u.), die gemäß bildlicher Quellen, 
ausführungen in metall oder stein sowie einzelner Originale als zierrat bzw. plastisches gliederungselement 
auch an griechischen, etruskischen und römischen liegemöbeln begegnete10. die gezapfte, genauer 
durch feste Federn bewerkstelligte Verbindung zu den verloren gegangenen eckpfosten kehrt nach ihrem 
prinzip am Überrest eines archaischen holzkästchens aus dem heraion von samos wider11, in analoger 
konstruktionsart mit gesteckten Federn und stiftsicherung an spätklassisch-hellenistischen holzsarkophagen 
aus elaia bei pergamon, abusir und vom südrussischen schwarzmeergebiet12. das konstruktionsverfahren 
reicht indes in vorgriechische epochen zurück13. 

Das stilistisch dem zuvor behandelten Möbelteil Nr. 2 gleichende, in der Profilierung seiner Kassettenrahmung 
aber etwas abweichende täfelbrett nr. 1 ordnet sich den mit römischem möbelbau verquickten gewerbe-
leistungen der gebäudeinnendekoration zu14, die sich archäologisch kaum näher erschließt. Von einer 

6 J.-s. kühlborn in: h. hellenkemper u. a. (hrsg.), geschichte im herzen 
europas – archäologie in nordrhein-westfalen (köln 1990)182-
184 mit abb.; e. riha, kästchen, truhe, tische – möbelteile aus 
augusta raurica. Forsch. augst 31 (augst 2001) 124 mit hinweis 
auf die schlichte möbelausstattung städtischer gebäude; s. berke, 
eine römische kline aus haltern. arch. deutschland 18/6, 2002, 
24-26 mit abb.; ders., römische klinenteile aus dem gräberfeld 
von haltern. mitt. arch. ges. graz 3-4, 1989-1990, 33-43 taf. 
2-5. – Indirekte nachweise: ch. ebnöther / a. kaufmann-heini-
mann in: e. deschler-erb (red.), ein schrank mit lararium des 3. 
Jahrhunderts. ausgrabungen im unteren bühl. die Funde aus 
metall. beiträge zum römischen Oberwinterthur – Vitudurum 7 
(zürich, egg 1996) 229-251; a. r. Furger, der Inhalt eines geschirr- 
oder Vorratsschrankes aus dem 3. Jahrhundert von kaiseraugst-
schmid matt. Jahrb. augst 10, 1989, 213-268; ch. holliger / 
C. Holliger-Wiesmann, Vier Totenbetten mit Knochenschnitzereien 
aus Vindo nis sa. Jahresber. ges. pro Vindonissa 1993, 21-37 (ein 
weiterer grab fund 2007/2008 vgl. http://www.ag.ch/archaeologie/
shared/dokumente/pdf/vision_mitte_2008/pdf); b. hedinger / u. 
leu zinger, tabula rasa. holzgegenstände aus den römischen sied-
lungen Vitudurum und tasgetium (Frauenfeld, stuttgart, wien 
2002) 70. 107-109 nr. 62-70. – britannien: J. liversidge, Furniture in 
roman britain (london 1955). – zum Fundstoff jenseits vom ober-
germanisch-raetischen limes vgl. b. grodde, hölzernes mobiliar im 
vor- und frühgeschichtlichen mittel- und nordeuropa. europäische 
hochschulschr. r. XXXVIII arch. 26 (Frankfurt a. m. 1989).

7 s. t. a. m. mols in: e. Jansma / J.-m. a. m. morel (hrsg.), een 
romeinse rijnaak, gevonden in utrecht-de meern. resultaten van 
het onderzoek naar de platbodem »de meern 1«. rapportage 
arch. monumentenzorg 144 (amersfort 2007) 128-131 abb. 6.19; 
175-190. 328 f. 367-376. 493 taf. 30.

8 g. killen, ancient egyptian Furniture, bd. I: 4000-1300 b.c. (war-
minster 1980) 31 nr. 10 pl. 38.

9 g. m. a. richter, the Furniture of the greeks, etruscans and 
Romans (London 1966) 56. 62. 91-92 pl. fig. 298 (mit teilweise 
gedrechselten Pfosten; zur mutmaßlichen Montageweise der Bett-
pfosten vgl. C.  Ransom, Reste Griechischer Holzmöbel in Berlin. 
Jahrb. kaiserl. dt. arch. Inst. 17, 1902, 126-128 abb. 3-4 taf. 10); 
S. Steingräber, Etruskische Möbel. Archaeologica 9 (Rom 1979) 18 f. 
91 (klinentyp 5). – zum bett im nahen Osten ist nur wenig bekannt; 
rätselhaft bleibt, was unter lectuli Punicani verstanden wurde. zur 
Übersicht vgl. e. gubel, phoenician Furniture. studia phoenicia VII 
(leuven 1987) 29-30. 271.

10 c. l. ransom, studies in ancient Furniture. couches and beds of the 
Greeks, Etruscans and Romans (Chicago 1905) 31 mit fig. 14; 59 
mit fig. 59; pl. VIII-X. XVIII-XIX. XXVIII. XXIXb; Richter 1966 (Anm. 
9) pl. fig. 322-325. 328. 457. 476. 481-483. 508. 518-519. 530. 
533-534. 548. 550-551. 553-554. 656. — Originale möbelfunde 
mit aus Knochen profilierten Kassetten vgl. R. V. Nicholls, A Roman 
couch in cambridge. archaeologia 106, 1974, 1-32 bes. 7 nr. b2; 
12 pl. VI; c. letta, I letti della valle d’amplero. mon. ant. 52, ser. 
misc. III 3, 1984, 111 nr. 183 taf. 9b-c.

11 h. kyrieleis, archaische holzfunde aus samos. mitt. daI athen 95, 
1980, 122 abb. 11-12.

12 Richter 1966 (Anm. 9) 77-78 pl. fig. 408-410; M. Vaulina / A. 
Wąsowicz, Bois Grecs et Romains de l’Ermitage (Wrocław u.a. 1974) 
87-96 fig. 43-44; W. Gaitzsch / P.-I. Kuniholm / W. Radt / S. Schiefer, 
ein hölzerner hellenistischer sarkophag aus elaia bei pergamon. 
Istanbuler mitt. 35, 1985, 139-172 bes. 143-167 abb. 1-2. 5-8.10-
12 taf. 34, 6-8; 35; 37,1.

13 Vgl. etwa die kosmetikbox aus einem grab der 18. dynastie 
in theben: g. killen, ancient egyptian Furniture, bd. II: boxes, 
Chests and Footstools (Warminster 1994) 35-36 fig. 52 pl. fig. 25; 
vergleichbar die rahmenverbindungen eines etwa zeitgleichen 
Stuhles aus Lahun: Killen 1980 (Anm. 8) 57 f. Nr. 5 pl. fig. 91-93.

14 dazu re suppl. 6 (stuttgart 1935) sp. 507 (reincke).
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verkohlten raumseitigen deckenbalkenverkleidung aus glatten planken im Verbindungsgang zwischen 
atrium und peristyl eines hauses in herculaneum abgesehen15, künden allein wandmalerei, reliefs und 
zeitgenössische literatur von der ausstattung antiker Villen und paläste mit Verblendungen und täfelungen16. 
zwar handelt es sich dort um räume luxuriösen wohnens, doch kann zumindest für häuser gehobenen 
Wohlstandes gleichermaßen der Einbau von Holzvertäfelungen vorausgesetzt werden, wenn auch in 
bescheidenerer machart. Für erstere hat man mit vielteiliger, je nach betriebenem aufwand handwerklich 
hoch anspruchsvoller herstellung von teils vergoldeten und bemalten, mit reichem schnitzwerk und 
drechselarbeiten verzierten kassettendecken (laquearia / lacunaria)17, wohl auch mit gleichartig gestalteten 
Wandblenden zu rechnen. Die Kassettengliederung als Maßnahme dekorativen Gestaltens war indes 
auch konstruktionstechnisch begründet, ließen sich doch größere Flächen aus Massivholz nur durch 
komponentenbauweise, d. h. aus rahmen und Füllungen herstellen. so begegnet die kassette nicht nur 
als gestalterisches element an mobiliar, dessen Fronten und korpus über die dimensionen einzelner bretter 
hinausgingen. Freilich luden die Kanten das Tympanon einfassender Rahmen zur Profilierung ein wie auch die 
gewöhnlich tiefer liegenden Felder Ornamentträger werden konnten. die kassette erscheint vorzugsweise 
in schlichter gestalt an original oder als abformung erhaltenen haustüren und Fensterläden18. sie begegnet 
an truhen, kästchen, schränken, schreinen und Ädiculen ebenso wie an den rahmen und lehnen von liege-
möbeln19, nicht zuletzt an hölzernen sarkophagen spätklassisch-hellenistisch und frührömischer zeit; auch 
dort in zuweilen anspruchsvoller ausführung mit plastisch gegliedertem oder mit Ornamenten appliziertem 
tympanon, das bei besonders hohem Fertigungsaufwand mit schnitzerei, aufgesetzten applikationen, 
malerei und Intarsien und dekoriert sein konnte20. 
demgegenüber ahmen das aus einem stück geformte täfelbrett nr. 1 sowie das rahmenholz nr. 2 jene 
Flächen gliederung durch ihre eingesenkten, von fallenden karnieskanten gerahmte tympana lediglich nach; 
selbst das gerade 2 cm starke massivholz nr. 1 wurde mit stemmeisen, (grund-)hobel und ziehklingen aus 
einem Stück profiliert. Darin gleichen die Biesheimer Objekte dem Türchen eines ungewöhnlich gestal-
teten »kastens«, gefunden im gedeckten aufbau des mittelkaiserzeitlichen plattbodenschiffes utrecht-de 
meern 121.

15 Vgl. r. b. ulrich, roman woodworking (new haven, london 2007) 
157-159 fig. 8.25.

16 wobei ikonographische Quellen zur wandgliederung zwar hölzerne 
Vertäfelung im Innenraum nicht grundsätzlich ausschließen, ge-
mein hin aber in erster linie die ausführung in stuck oder malerei 
bzw. deren kombination in betracht zu ziehen wäre. Vgl. dazu etwa 
das Bildmaterial bei Richter 1966 (Anm. 9) 131-132 pl. fig. 651 
(mitte 4. Jh. v. chr.). 656 (pompei); ulrich 2007 (anm. 15) 162-166 
fig. 8.28-30; 8.32 (ab 6. Jh. v. Chr.).

17 Von laquearius: re 23 (stuttgart 1924) sp. 790 nr. 2 (k. schneider). 
– Zur Interpretation vgl. Ulrich 2007 (Anm. 15) 156-167 fig. 8.28-
30; 32.

18 Rahmenhölzer mit Füllungen, ohne oder mit profilierter Einfassung 
der tympana: g. ucelli, le navi di nemi. rom 19964, 162-162 fig. 
168-169; s. t. a. m. mols, wooden Furniture in herculaneum. 
Form, technique and Function. circumvesuviana 2 (amsterdam 
1999) 56. 317. 321 pl. fig. 23-24; Ulrich 2007 (Anm. 15) 186 fig. 
9.7; 191-198 fig. 9.13-18. – Ikonographische Beispiele für Türen 
und Fensterläden bei Richter 1966 (Anm. 9) pl. fig. 660-661. 663.

19 k. parlasca, hellenistische und kaiserzeitliche holzsarkophage aus 
Ägypten. In: s. stucchi / m. bonanno aravantinos (hrsg.); giornate 
di studio in onore di achille adriani, roma 26-27 novembre 1984. 

studi miscellanei 28, 1991, 120-122 abb. 7; mols 1999 (anm. 
18) 38-39. 56. 64-65. 71. 93-94. 160-162 nr. 9; 190-192 nr. 28; 
192-197 Nr. 29; 321 pl. fig. 64; 138-140 (gute Gesamtansicht bei 
ebnöther / kaufmann-heinimann 1996 [anm. 6] 243 abb. 242); 
142. 145. 160. 162-166. 177-179. 182-184. 190-191. 196. 200-
201(?). – zu ikonographischen belegen für liegemöbel vgl. anm. 
10. darstellungen von Verwahrmöbeln mit kassettengliederung vgl. 
Richter 1966 (Anm. 9) pl. fig. 387-388. 399. 419-420. 475. 585-
586. 585. 587-588.

20 Vgl. bes. c. watzinger, griechische holzsarkophage aus der zeit 
Alex anders des Großen. Ausgrabungen der Deutschen Orient-Ge-
sell schaft in abusir 1902-1904, bd. III (leipzig 1905) 31-32. 35-40 nr. 
10-16. 18-19 abb. 56. 63-65. 67-70 (zur technik der »Füllungen« 
und »Scheinfüllungen« ebenda 63-79); Vaulina / Wąsowicz 1974 
(Anm. 12) 30-38. 45-68 fig. 8. 11-12; 71-74 fig. 22-23; 87-96 fig. 
34. 38-41. 119-127 fig. 68 pl. 1-3. 6a. 7. 12a. 13. 26-31. 63-69. 
109. 137. 

21 mols 2007 (anm. 7) 175-176 abb. 8.1; 367-370. 497 taf. 36. – ein 
formaltypologisch und nach seiner Größe vergleichbares Schränk-
chen aus herculaneum: mols 1999 (anm. 18) 57. 214-217 nr. 9 pl. 
fig. 166.
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wie das elsässische paneel aus einem ahornbrett hergestellt, unterscheidet sich die imitierte kassette 
durch die Profilierung der Rahmung und des eingefassten Feldes. Hingegen bedingen die von griechisch-
römischem Mobiliar bekannten Kassetten aus separaten Füllungen, Zierleisten bzw. Profilrahmen ange -
messene Verbindungstechniken, nicht zu vergessen winkelgerechten zuschnitt der passgerecht zu 
steckenden oder zu leimenden einzelteile22. Vergleichbare Qualitätsmerkmale kündigen sich freilich 
auch an der handwerklichen ausführung des biesheimer holzes nr. 1 an, namentlich wenn man die auf 
passgenauigkeit hinweisenden gehrungen im winkel von 45° an den schmalseiten des tympanon betrach-
tet. hier ebenso wie an den seitlich in die brettdicke auf lediglich 7 bis 8 mm tiefe eingelassenen dreieckigen 
nuten der schwalbenschwanzverbindung zeigt sich die hand eines versierten praktikers.
da konstruktive mehrteiligkeit des kassettendekors bei lediglich aus massiven rahmen hergestelltem mobiliar 
fertigungstechnisch weder opportun noch statisch sinnvoll war, wird man sich die aus zeitgenössischen 
Darstellungen hervorgehende Oberflächengliederung griechischer, etruskischer und römischer Betten, 
Sitzmöbel und Fußstühle23 auch als das ergebnis plastischen Formens einzelner massivholzteile vorzustellen 
haben, unbenommen herausragender Luxusmöbel mit Knochen- und Elfenbeinapplikationen. Insofern ließe 
sich von der Oberflächengestaltung der Biesheimer Ahornbretter und ihres niederländischen Pendants kein 
provinzialrömisches charakteristikum ableiten. 

22 watzinger 1905 (anm. 20) 67-68; 71-73 unterscheidet »schein-
füllungen«, durch partielle reduzierung der brettstärke oder mit 
Hobelprofilen erzeugte kassettenartige Felder von mehrgliedriger 

machart, meist mit angesetzten leisten, vereinzelt auch mit ein-
gefalztem tympanon.

23 Vgl. anm. 10 u. 19.




