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G. Fingerlin, K. Hietkamp

Die romerzeitlichen Brunnen von Lahr - Dinglingen

Die an der rechtsrheinischen Strafie von Basel nach Mainz liegende romische Sied- 

lung von Lahr - Dinglingen bietet auf den ersten Blick nichts AuEergewohnliches. 

Ein „Strafienvicus“ kleinstadtischen Charakters, dessen Kernbereiche allerdings 

noch wenig erforscht sind — einige militarische Funde, ohne dass bisher ein Ka- 

stell des 1. Jahrhunderts nachgewiesen ware. Ebensowenig ist der antike Name die

ses Orts iiberliefert, der vom spateren 1. Jahrhundert bis zur Aufgabe der rechts

rheinischen Gebiete durch Rom in der 2. Halfte des 3. Jahrhunderts nach Chr. 

bestanden hat. Alles ganz unspektakular. Und doch haben sich an dieser Stelle Be- 

funde erhalten, die fiir das siidliche Oberrheingebiet, jedenfalls auf dessen rechter 

Seite, absolut einzigartig sind und die der Erforschung der Romerzeit hierzulande 

wichtige Impulse schon gegeben haben und noch geben werden. Doch der Reihe 

nach: Die Grabungen des Landesdenkmalamts zwischen 1991 und 2002 galten in 

erster Linie dem „Gewerbegebiet“ im Siidteil des Vicus. Sie brachten viele neue 

Erkenntnisse zum Siedlungsplan (Baugrundrisse, StraGen und Parzellen), zur Bau- 

weise der Hauser, zu den Produktionsstatten, ja sogar zum religidsen Leben der 

hier wohnenden und arbeitendenden Bevolkerung (kleiner gallo-rdmischer Um- 

gangstempel, Opfer-Deponierungen).

All dies bleibt jetzt aber unberiicksichtigt, wenn von den sechs Brunnen die Rede 

ist, die in diesem Areal entdeckt und mit einer Ausnahme auch mit grofiem tech-
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nischen Aufwand untersucht worden sind. Sie waren in Holz- oder Steinbauweise 

ausgefiihrt und reichten in Tiefen zwischen 6 und 7 m unter die Oberflache, da 

in romischer Zeit der Grundwasserspiegel um einiges niedriger war als heute. Sein 

spateres Ansteigen hat dann mit dazu beigetragen, dass sich organische Reste wie 

Holzer (darunter auch Bauteile und sogar ein Tiirfliigel), Pflanzenstengel und 

Samenkorner besonders gut und in grbfieren Mengen erhalten konnten, was diese 

Brunnen zu „Fundgruben fiir die Botanik“ macht, wie es der wissenschaftliche 

Bearbeiter M. Rbsch in einem ersten Vorbericht ausgedriickt hat. Auch lieferten 

die Holzer der Brunnenverschalungen und gelegentlich auch Holzstiicke aus der 

Verfiillung jahrgenaue Dendrodaten, die nicht nur die Bauzeit fixieren, sondern 

sich auch als feste Bezugsgrbfien fiir die Datierung zugehbriger Siedlungsphasen 

verwenden lassen.

Von den technischen Schwierigkeiten dieser Brunnengrabungen gibt Abb. 1 eine 

gute Vorstellung. Erkennbar sind hier die stahlernen Spundwande des Arbeitsrau- 

mes, der um den Brunnen 3 a/b geschaffen und durch Pumpen standig trocken 

gehalten werden musste. Die ringfbrmige Struktur auf der ebenen Grubensohle, 

einem sauber geputzten „Planum“ in groEer Tiefe, zeichnet die Baugrube fiir den 

alteren Holzschacht nach, in den spater in Trockenmauertechnik eine steinerne 

Brunnenrbhre eingebaut wurde. Die senkrechten Bohlen der in diesem Fall unge- 

wbhnlich groEen „Stube“ des Holzbrunnens wurden dabei nach aufien gedriickt. 

Konstruktiv anders der Brunnen 2 a/b, dessen unterster Bauteil („Stube“) nur aus 

einem Balkenrahmen besteht (Profil Abb. 3). Auch hier ist in den alteren, im 

Querschnitt quadratischen Holzschacht spater eine Steinrbhre eingebaut worden. 

Abb. 2 zeigt den Befund knapp iiber der Brunnensohle, in der Wasser steht. Deut- 

lich ist im Profil wie im Planum zu erkennen, dass man die Erneuerung erst vor- 

genommen hat, als der urspriingliche Holzeinbau schon starke Schaden aufwies. 

Trotz der stabilen Steinbauweise war keiner der untersuchten Brunnen wahrend 

der gesamten Siedlungsdauer in Benutzung. Man hat offenbar bei grofieren bau- 

lichen Veranderungen, vor allem wenn Grundstiicksgrenzen betroffen waren, ein- 

zelne Brunnen aufgegeben, andere neu angelegt. Nur deshalb ist es auch wie schon 

erwahnt mbglich, die „Lebenszeit“ von Brunnen mit bestimmten Phasen der Be- 

siedlung zu verkniipfen.

Die herausragende Bedeutung der Lahrer Brunnen liegt aber in der Mbglichkeit, 

die Vegetation innerhalb wie aufierhalb der Siedlung zu rekonstruieren, also die 

natiirlichen ebenso wie die vom Menschen geschaffenen Verhaltnisse kennen zu 

lernen. Stengel und andere grofie Reste von Wild- und Kulturpflanzen sowie Pol

len und Samenkorner bieten viele Aussagembglichkeiten zu den Lebensbedingun- 

gen im romischen Vicus, vor allem im Hinblick auf die menschliche Ernahrung. 

Dabei reicht das Spektrum der in Feld und Garten angebauten Arten von 

verschiedenen Getreidesorten (hauptsachlich Dinkel) iiber Gemiisepflanzen wie
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Sellerie oder Runkelriiben bis zu wertvollen, neu eingefiihrten Obstsorten (z.B. 

Pfirsiche). Sogar die auEerst kalteempfindlichen mediterranen Flaschenkiirbisse 

gediehen im milden Klima des Oberrheintals. Unter den zahlreichen Wildpflan- 

zen verdient der fur medizinische Zwecke gesammelte rote Fingerhut (Digitalis) 

besondere Erwahnung, beweist er doch Begehung und auch eine gewisse Nutzung 

hoherer Lagen des Schwarzwalds in romischer Zeit.
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Noch sind die botanischen Untersuchungen in der Arbeitsstelle Hemmenhofen 

des Landesdenkmalamts nicht abgeschlossen. Aber schon jetzt kann man feststel- 

len, dass die Entdeckung dieser an Informationen fiber natiirliche Vegetation, 

Landwirtschaft und Gartenbau so iiberaus reichen Lahr-Dinglinger Brunnen ein 

besonderer Gliicksfall war. Nicht zuletzt gilt dies auch fiir die Erforschung des 

spannungsreichen Verhaltnisses von Mensch und Umwelt sowie der davon ge- 

pragten Lebensbedingungen vor fast zweitausend Jahren.
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