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Das romische Kastellbad von Osterburken - 

ein Zwischenbericht

Das romische Osterburken gehort zu den bekanntesten Kastellplatzen am vorde- 

ren obergermanisch — ratischen Limes. Dort hatte die Cohors III Aquitanorum, 

die zuvor in Neckarburken stationiert war, von der Mitte des 2. bis zur Mitte des 

3. Jhs. n. Chr. ihr Standquartier. AuEerdem lag hier noch eine kleine Hilfstruppe. 

Deren Lager wurde nachtraglich direkt an das Kastell der Kohorte angefiigt, eine 

singulare Erscheinung der romischen Militararchitektur, iiber deren Sinn und 

Zweck bis heute diskutiert wird. AIs Besatzung dieses „Annexkastells“ wird der Nu- 

merus Brittonum Elantiensium vermutet, der bereits in Neckarburken mit der Ko

horte einen Truppenverband gebildet hatte, dort aber sein eigenes, abseits des Ko- 

hortenlagers liegendes Kastell besaE. Unterhalb des Osterburkener Doppelkastells 

entwickelte sich im Tai der Kirnau der Lagervicus, eine kleinstadtische Ansiedlung, 

wie sie zu jedem groEeren Truppenstandort gehorte (Abb. 1).

Die archaologische Bekanntheit verdankt der Ort nicht der Freilegung groEer Fla- 

chen — das ist aufgrund der Uberbauung durch die heutige Stadt gar nicht mog- 

lich — sondern einer Reihe von spektakularen Einzelentdeckungen, mit denen der 

Ort immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat. Internationale Beriihmtheit 

erlangte der Platz spatestens durch den Benefiziarier-Weihebezirk, der zwischen 

den Jahren 1982 und 1986 inmitten der Stadt freigelegt werden konnte. Die Fiille 

von holzernen Baubefunden und Inschriften, die sich dank des feuchten, zuge- 

schwemmten Talgrundes erhalten haben, sucht ihresgleichen. Die mit Hilfe der 

Inschriften und Dendrodaten gewonnenen Ergebnisse zur Entwicklung des Kult- 

bezirkes weisen weit iiber die Lokalgeschichte hinaus und sind Eckpfeiler der ge- 

samten Limesgeschichte.

Nach einer langeren Pause musste die archaologische Denkmalpflege im Jahre 

2004 erneut inmitten des romischen Ortes tatig werden. Anlass war die groEfla- 

chige Umgestaltung des stidlichen Abschlusses des modernen Stadtzentrums. An 

die Stelle eines ehemaligen Gasthofes und spateren Kinos treten die Erweiterung 

des Osterburkener Romermuseums und ein Bankgebaude. Das Grundstiick ist 

auch insofern interessant, weil es in unmittelbarer Nahe des romischen Weihebe- 

zirkes liegt (Abb. 2).

Da mit umfangreichen archaologischen Befunden zu rechnen war, deren Freilegung 

und Dokumentation fiber langere Zeit groEere Krafte binden wiirden, mussten die 

aktuellen Rettungsgrabungen vom Referat fiir Schwerpunktgrabungen iibernom- 

men werden, das heute zum Landesamt fiir Denkmalpflege im Regierungsprasi- 

dium Stuttgart gehort. Die Untersuchungen sind zurzeit noch im Gange, daher 

kann im Folgenden nur iiber einen Zwischenstand berichtet werden.
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Aus Osterburken sind auEerdem noch andere GroEgebaude und Fundstellen von 

Militarziegeln bekannt, die theoretisch ebenfalls als offentliches Bad in Frage ge- 

kommen waren. Die aktuelle Grabung hat jedoch die urspriingliche Annahme be- 

statigt, dass es sich bei dem Gebaude unter dem Kino um das zentrale Kastellbad 

handelt (Abb. 2, I).

Abb. 2 Die an der heutigen Romerstralie liegenden romischen Gebaude. Rechts das 

Kastellbad der Cohors III Aquitanorum, links das kleinere Bad, das vermutlich fur den 

Numerus im Annexkastell bestimmt war.

Die Erhaltung der romischen Strukturen ist im allgemeinen auEergewohnlich gut, 

allerdings haben viele kleinere und groEere spatere Eingriffe dazu gefiihrt, dass sich 

die Befundlage sehr differenziert gestaltet (Abb. 3). Insbesondere der spatmittelal- 

terlichen Stadtbefestigung Helen groEere Teile der Anlage zum Opfer. AuEerdem 

stehen dutch den in nachrdmischer Zeit erfolgten Anstieg des Grundwasserspie- 

gels die antiken Fundamente im Wasser, so dass Grabungen nur mit standigem 

Pumpeneinsatz zu bewerkstelligen sind.

Nach dem nun weitgehend erschlossenen Grundriss der Anlage handelt es sich um 

ein Badegebaude vom Reihentypus (Abb. 2,1; 3). Dieses Grundkonzept einer rb- 

mischen Therme reiht die wichtigsten Raume des Badevorganges vom Kaltbade- 

raum (F = frigidarium) fiber den maEig temperierten Mitteltrakt (T = tepidarium)
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zum Heifibaderaum (C = caldarium) in einer Reihe ungefahr glcichgroEer Raume 

hintereinander an. Davor befindet sich in Osterburken eine groEe steinerne Halle. 

Aufgrund der Ausdehnung kann es sich nicht nur um die Umkleideraume (apody- 

teria) handeln, vielmehr muss man an eine Art Mehrzweckraum denken, der in der 

Antike als basilica thermarum bezeichnet wurde. Dort fanden all die Aktivitaten 

statt, die nicht unmittelbar zum Baden gehorten, wie z.B. sportliche und gymna- 

stische Ubungen, gesellige Treffs und diverse Dienstleistungen rund um das kor- 

perliche Wohlbefinden. Die festgestellten Mauerbefunde scheinen einer spateren 

Bauphase anzugehdren, so dass hier wahrscheinlich zuerst eine holzerne Konstruk- 

tion stand, wie man sie z.B. aus dem Vorlauferstandort Neckarburken oder von 

Walldurn nordlich von Osterburken kennt. Ebenfalls noch nicht eindeutig loka- 

lisierbar ist das sudatorium (S), d.h. der Schwitzraum oder, wenn man so will, die 

Sauna des Bades. Es diirfte sich hinter einem der beiden seitlichen Raume verber- 

gen, die im Osten neben dem Hauptbadetrakt erst teilweise freigelegt sind. In 

GroEe und Ausformung gleicht das Badegebiiude damit den meisten anderen 

Thermen am Limes, die wie Osterburken zu Kohortenstandorten gehdren.

Beim frigidarium liegt eine Kaltwasserwanne (P=piscina), eingebaut in eine recht- 

eckige Nische, die westlich iiber den zentralen Baukorper hinausragt. Trotz der 

sehr sorgfaltigen Abdichtung mit wasserfestem Mortel scheint dieses Becken im 

Laufe der Zeit schadhaft geworden zu sein, denn man erneuerte die Estrichaus- 

kleidung insgesamt zweimal. Der Grund fur den letzten Umbau konnte auch der 

Wunsch nach einer Verkleinerung des Beckens gewesen sein, jedenfalls hat man 

die nutzbare Flache am Schluss fast halbiert, indem man auf drei Seiten neue 

Innenwande eingezogen hat. Neben dem Becken befindet sich im Nordwesteck 

des frigidarium eine ca. 1 x 2 m groEe Einzelwanne, die moglicherweise erst nach- 

traglich hinzugefugt wurde. Solche Einzelwannen sind gelegentlich auch aus 

anderen Badern bekannt, z.B. an gleicher Stelle in Neckarburken. Gegeniiber der 

Einzelwanne haben sich im Estrich des Osterburkener Bades Abdriicke erhalten, 

die auf eine Konstruktion aus senkrecht gestellten Flatten deuten. Es diirfte sich 

um ein FuEwaschbecken handeln, das man benutzte, ehe man in die Wanne stieg 

bzw. den hinteren Nassbereich betrat. Das in den Baderaumen anfallende Spritz- 

wasser wurde iiber einen zentralen Kanal entsorgt, der iiber einen Zulauf im 

Zentrum des frigidarium verfiigte. Als „Gullydeckel“ diente ein vierfach durch- 

brochener Sandsteinblock.

Die folgenden Raume besitzen alle eine Fufibodenheizung. Der angenehm tem- 

perierte Tepidariumsbereich, der zu langerem Verweilen einlud, ist in zwei un- 

gleich groEe Raume unterteilt, wie es bei groEeren Thermenanlagen haufig zu be- 

obachten ist. Auch die Heizungstechnik unterscheidet sich im Detail, so dass es 

sich keineswegs um eine bloEe Verdoppelung handelt. Die suspensura des ersten 

Raums besteht aus Kalktuffblocken als tragenden Pfeilern, auf die groEe Ziegel-
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Ostlich an das caldarium ist ein kleiner Raum angebaut (Abb. 5). Er ist mit dem 

HeiEraum dutch eine schmale Tiir verbunden. Seine AuEenwande bestehen le- 

diglich aus Fachwerk, dennoch besitzt er wie die anderen Baderaume einen mas- 

siven Estrichboden mit einem auEergewbhnlich machtigen Viertelrundstab am 

Ubergang zu den Wanden. Auf der Nordseite ist ein Durchlass zu einem Abwas- 

serkanal vorhanden. Die Verputzreste, die sich an der Zwischenwand zum calda

rium erhalten haben, stammen von einem einfachen, weiE-beigen Gebrauchsputz. 

Die eigentlichen Baderaume waren dagegen mehrfarbig gefasst, wovon sich aller- 

dings nur ganz geringe Reste erhalten haben. Die Funktion dieses ungewohnlichen 

Anbaus ist nicht einfach zu bestimmen. Die Art der Herrichtung deutet auf das 

Hantieren mit groEeren Wassermengen. Moglicherweise handelt es sich also um 

einen Duschraum oder es wurden hier spezielle Aufgiisse verabreicht. Auch Mas- 

sagen, die in der Antike bekanntlich viel mit Salben und Olen zu tun hatten, sind 

denkbar.

Der Raum hat nur in der Anfangsphase des Bades bestanden. Dann hat man die 

Fachwerkwand wieder abgebrochen, die Tiir zum caldarium zugemauert und eine 

neue Steinmauer von der Nische des tepidarium aus nach Siidosten gefiihrt. Der 

entstandene Zwischenraum wurde mindestens 1,5 m hoch mit Erde aufgefiillt 

(Abb. 3 — 5). Diese ungewohnliche MaEnahme ist nur verstandlich, wenn man be- 

riicksichtigt, dass der riickwartige Bereich des Bades bereits in den steil ansteigen-

Abb. 5 Der aufgegebene Raum neben dem Caldarium. Erhalten ist der FuBboden- 

estrich mit Viertelrundstab und der Verputz an der Ruckwand. Im Profilzeugen rechts 

zeichnen sich die rdmischen Verfullschichten ab.
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den Taihang hineinragt. Deshalb diirfte der Umbau mit TerrassierungsmaBnah- 

men hinter dem Bad zusammenhangen. Das aus der Planierung geborgene Fund

material (spate Blickweiler und friihe Rheinzaberner Sigillata) datiert die Mafi- 

nahme noch ins 2. Jahrhundert.

Der Zeitpunkt der Errichtung des Bades ergibt sich zunachst aus den gestempel- 

ten Ziegeln, die im tepidarium und caldarium verbaut worden sind. Sie entspre- 

chen den Funden der anderen Kastellbader am vorderen Limes. Offenbar war der 

Bau des Osterburkener Bades Teil eines groBen, uberregionalen Programms zum 

Aufbau der neuen Grenze. Dieses muss nach allgemeiner Auffassung kurz nach der 

Mitte des 2. Jhs. datiert werden. Nimmt man die Ergebnisse der Ausgrabungen 

im nahen Benefiziarierbezirk zur Hilfe, so sollte der Bau der Osterburkener Ther- 

men spatestens 160 n. Chr. begonnen haben. Damals setzte jedenfalls die syste- 

matische Nutzung des Bezirkes ein. Es gibt dort aber auch Hinweise auf friihere 

Aktivitaten. Genaue Aussagen sind daher nur von Dendroproben aus dem Bad 

selbst zu erwarten.

Abb. 6 Untere Halfte einer Fortunasta- 

tue mit Weihinschrift (ca. 0,60 m hoch), 

gefunden im Schutt des Bades: [l]N 

H(onorem) D(omus) D(ivinae) DEA 

FOR/TVN(A)E CEIONIVS PRI/[M]ITIVS 

EX VOTO FE/C1T L(ibens) [L(aetus) 

M(erito)] — Zu Ehren des gottlichen Kai- 

serhauses. Der Gottin Fortuna hat Ceio- 

nius Primitius aufgrund eines Gelubdes 

(diese Weihung) vollzogen. Gem, freudig 

und wie es sich geziemt.

Es ist davon auszugehen, dass das Osterburkener Bad vor allem von und fur die 

v°t Ort stationierten Soldaten errichtet wurde. Das legen zumindest die zahlrei- 

chen Inschriften nahe, die wir aus anderen Kastellbadern kennen. Trotzdem diirf- 

ten auch die Zivilisten des Lagervicus Zugang zum Bad gehabt haben. Darauf ver- 

'weist z.B. die Lage der Thermen mitten im Zentrum der Siedlung. In dieselbe 

Richtung kann man wohl auch eine kleine Fortunastatue interpretieren, die bei 

der aktuellen Grabung zu Tage kam (Abb. 6). Sie wurde namlich von einem ge- 

wissen Ceionius Primitius gestiftet, einem der ganz wenigen bekannten Stifrer, der
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sich zumindest nicht ausdriicklich als Soldat zu erkennen gibt. Auch weibliche 

Utensilien, die aus dem Abwassergraben geborgen werden konnten, belegen den 

erweiterten Nutzerkreis. Moglicherweise standen die Thermen den verschiedenen 

Personengruppen zu unterschiedlichen Zeiten zur Verfugung.

Im wesdichen Teil der Baugrube wurden die apsidenformigen Abschliisse mehre- 

rer Raume angeschnitten. Sie gehoren zu einem schmalen Gebaude, das bereits bei 

Kanalarbeiten unter der SeestraEe entdeckt worden war (Abb. 2, III). Eine friihe 

Vermutung, dass es sich dabei um Teile des Kastellbades handeln konnte, ist da- 

mit hinfallig geworden. Auch fiir die Annahme, dass ein weiteres Bad vorliegt, ha- 

ben sich keine Hinweise ergeben. Vielmehr sieht es nun so aus, als ob die Raum- 

flucht in irgendeiner Form mit dem kleinen Bad unter dem Romermuseum 

zusammenhangen wiirde. Da die Apsiden teilweise in einen Drainagegraben hi- 

neinragen, der um das Kastellbad zieht, diirften die reprasenrativen Raume aller- 

dings erst zu einem spateren Zeitpunkt hinzugefiigt worden sein.

Das Kastellbad selbst scheint bis in die Mitte des Jahrhunderts im Kern unveran- 

dert in Betrieb gewesen sein, als auch Osterburken im Zuge der Aufgabe des Li

mes von den Romern verlassen wurde.
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