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archäologische fundzeichnungen aus der 
feder von anton ritter von spaun und  
andere bemerkenswerte archivalien zu den 
ausgrabungen in schlögen 1838–1841 

ein im sommer des Jahres 1837 in schlögen gefundener aureus des diocletian, 
der „käuflich für das museum erworben wurde“ sowie andere beobachtungen und 
mündliche überlieferungen führten zur Gründung eines Grabungsvereines, der 
im Jänner 1838 die „ersten nachgrabungsversuche“ am so genannten „hochgupf “ 
– im bereich des heutigen campingplatzes der freizeitanlage – startete.1 nach 
zwei fehlversuchen wagte man trotz kritischer stimmen einen weiteren anlauf 
und stieß im mai 18382 tatsächlich auf „eine starke ringmauer; bald auch auf 
die Grundmauern eines bedeutenderen Gebäudes mit kleineren und größeren 
Gemächern, deren innere räume mit einer ungeheueren menge von römischen 
ziegeln, stücken von Geschirren aus siegelerde u.s.w. angefüllt waren“.3 die in 
mehreren etappen bis 1841 durchgeführten ausgrabungen fanden im engen 
austausch mit dem Oberösterreichischen musealverein statt (s. unten) und gelten 
als erste forschungsgrabungen in Oberösterreich und damit als beginn der wis-
senschaftlichen archäologie dieses bundeslandes.4 Gleichzeitig markieren sie den 
beginn der limesforschung in österreich.5

haben die ausgrabungen in schlögen bereits alleine auf Grund ihrer stellung 
am beginn der forschungsgeschichte eine besondere bedeutung, so wird diese 
durch die beachtliche dokumentation noch unterstrichen, insbesondere da das 
forscherteam auf keinerlei praktische erfahrungswerte zurückgreifen konnte. 
Joseph Gaisberger sorgte mit seinem 1839 referierten und 1840 publizierten 
„bericht über die ausgrabung römischer alterthümer zu schlögen“ für die erste 

1 Gaisberger 1840, 14–16; die münze wird im ersten museumsinventar unter der nummer 6337 
geführt (vgl. 3. bericht 1839, 66) und befindet sich wie viele der anderen schlögener altfunde nach 
wie vor in den beständen des Oö. landesmuseums.

2 das datum geht aus dem zweiten bericht von f. niederleithinger (pfarrchronik haibach 1888–1901, 
26) hervor.

3 Gaisberger 1840, 16.
4 noll 1958, 13; Genser 1986, 45; tr axler 2013, 27.
5 pollak 2015, 14.
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Abb. 1: Museumskustos G. Weishäupl bereitete die von C. Enzlmüllner übermittelten Pläne 

für J. Gaisbergers Publikation im Jahr 1840 auf (OÖ. Landesmuseum – Römerzeit,  

alte Inv.Nr. 7999).
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oberösterreichische Grabungspublikation6 und legte damit den Grundstein für 
seine ehrenbezeichnung als „vater der oberösterreichischen altertumsforschung“.7 

die basis für den bericht haben aber ganz andere gelegt. der Grabungsverein 
schlögen zählte im Jahr 1838 53 mitglieder8 und setzte sich aus 21 Geistlichen, 
15  beamten, 10 Ärzten, drei lehrern und jeweils einem „handelsmann“, 
Gutsbesitzer, tischler und apotheker zusammen.9 die Grabungsleitung lag bei 
franz niederleithinger, „Wundarzt zu haibach“10, auf dessen berichte J. Gaisberger 
zurückgriff. bei der Organisation des projektes und bei der kommunikation mit 
linz hat ihn offensichtlich Joseph kern, „pfleger zu aschach“ unterstützt (s. un-
ten).11 die Grabungspläne (abb. 2–4) zeichnete carl enzlmüllner, „handelsmann 
zu haibach“.12 den Oberösterreichischen musealverein vertrat der erste „mu-
seums=custos“ Georg Weishäupl.13 Wie uns der eintrag im eingangsbuch 166/
[1]839, (alte) inventarnummer 7999 (abb. 2) verdeutlicht, hat G. Weishäupl die 
vom Grabungsverein übermittelten pläne für den druck vorbereitet: „ein blatt 
mit zeichnungen enthaltend erstens die situation der Gegend um schlögen, zwey-
tens den topographischen plan von schlögen, drittens die im Jahre 1838 durch die 
von einem vereine unter der leitung des herrn pflegers kern zu aschach, des 
Wundarztes niederleitinger, und handelsmannes karl enzlmüllner zu haibach 
veranstalteten nachgrabungen zu tage gebrachten Grundmauern römischer 
Gebäude, welche der prok. kustos Weishäupl nachträglich mit hilfe der Ge-
neral=stabs karte und der sogenannten ständischen mappe von Oesterreich ob 
der enns, dann der katastralmappe, und der von hrn. enzlmüllner an Ort und 
stell gepflogenen und eingesendeten aufnahmen entworfen und ausgeführt hat.“ 
für die tafelbeilage i zu J. Gaisbergers bericht14 ist diese vorlage noch einmal 
etwas anders arrangiert worden, wobei erhebliche abweichungen bzw. 
ungenauigkeiten zu erkennen sind, auf die jedoch im rahmen dieses beitrages 
nicht weiter eingegangen wird. 

die grundlegenden erkenntnisse zur römischen siedlungsstruktur mit dem im 

6 Gaisberger 1840.
7 noll 1958, 13.
8 Gaisberger 1840, 15f. anmerkung.
9 vgl. plöckinger 2007, 25f.
10 Gaisberger 1840, 15 anmerkung; selbst in den auf ihn selbst zurückgehenden berichten in der 

pfarrchronik haibach 1888–1901 sind beide schreibweisen „niederleithinger“ (mit h) und „nieder-
leitinger“ (ohne h) zu finden.

11 Gaisberger 1840, 15 anmerkung u. 16.
12 Gaisberger 1840, 15 anmerkung, hier „karl enzlmüller“ (ohne n); ein teil der pläne trägt jedoch 

die signatur „carl enzlmüllner“ und auch in den entsprechenden einträgen im alten inventarbuch 
ist jeweils carl bzw. karl enzlmüllner vermerkt. die abweichende schreibweise ohne n dürfte auf die 
berichte f. niederleithingers zurückgehen, da in der pfarrchronik haibach 1888–1901 auch jeweils 
carl bzw. karl enzlmüller vermerkt ist.

13 Gaisberger 1840, 16 fortsetzung der anmerkung.
14 Gaisberger 1840, taf. i.
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Osten zwischen freyent(h)aler bach, donau und mühlbach gelegenen kastell (im 
bereich des heutigen hotels donauschlinge) und dem vicus, der zivilsiedlung, am 
westlich oberhalb davon gelegenen, „hochgupf “ genannten plateau (im bereich 
der oberen terrassen der heutigen freizeitanlage schlögen) lagen bereits nach den 
ersten Grabungen im Jahr 1838 vor. 

die Grabungsberichte waren lange zeit nur partiell zugänglich (s. unten). 
franz berger, pfarrer und erster pfarrchronist in haibach von 1888 bis 190115 nahm 
sieben berichte des Jahres 1838 zu den Grabungen in schlögen und zwei kleineren 
untersuchungen bei römischen Wachtürmen in kobling roßgraben und see in 
die pfarrchronik auf. die aufzeichnungen, die diesen berichten  zugrunde liegen, 
bilden auch die basis für J. Gaisbergers im april des Jahres 1839 gehaltenen und 
1840 veröffentlichten vortrag. aus dem 5. museumsbericht16 und den inventar-
büchern des Oö. landesmuseums sowie den hier verwahrten zeichnungen von 
carl enzlmüllner geht jedoch eindeutig hervor, dass die ausgrabungen zumindest 
bis ins Jahr 1840 fortgesetzt worden sind. kurz vor redaktionsschluss für diesen 
beitrag sind die akten zu den ersten ausgrabungen in schlögen im archiv des 
musealvereins, das heute im Oö.  landesarchiv  verwahrt wird, ausgehoben 
worden. die erste durchsicht hat gezeigt, dass die lange verloren geglaubten 
berichte offensichtlich über mehr als eineinhalb Jahrhunderte unbeachtet im 
archiv geschlummert haben. außerdem sind neben teilweise  unpublizierten 
zeichnungen im Oö. landesmuseum weitere in diesem konvolut aufgetaucht. 
der Gesamtbestand zu den frühen forschungen wird für die in den studien zur 
kulturgeschichte von Oberösterreich geplante publikation zu den jüngsten 
projekten in schlögen ausgewertet und trotz der langen zeit, die seit den ersten 
systematischen archäologischen forschungen in Oberösterreich vergangen sind, 
sind neue erkenntnisse garantiert. aus den musealarchiv-akten geht hervor, dass 
zwischen 1838 und 1841 etliche Grabungskampagnen durchgeführt worden sind.

die zu unterschiedlichen zeiten eingelangten pläne und die dazugehö-
ri gen einträge im inventarbuch bestätigen die komplexe forschungsgeschichte. 
der Gesamtplan mit der inventarnummer 7817 (abb. 2) entspricht der ein-
gangsnummer 164/[1]839: „herr hauptmann preisch übergibt einen im grö-
ßeren maßstabe nach der katastral-mappe kopierten plan der situation bey 
schlögen zum behufe der eintragung der dort vorgenommenen ausgrabungen 
mit den von hrn. enzlmüllner zu haibach eingetragenen + 1838 zu tage geför-
derten Grundmauern römischer Gebäude.“ beim eintrag 78/[1]840 zu einem 
detailplan des kastellbereiches mit der inventarnummer 8935 erfahren wir, dass 
in diesem Gesamtplan nachträge vorgenommen worden sind: „plan von den 

15 kirchenführer haibach 2007, 13; plöckinger 2007, 9.
16 5. bericht 1841, XXXf. u. XXXiX.
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Abb. 2: C. Enzlmüllner, Plan der Grabungen in Schlögen 1838–1840 (OÖ. Landesmuseum – 

Römerzeit, alte Inv.Nr. 7817)
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Abb. 3: Plan des westlichen Teils des vicus am Hochgupf in Schlögen, Befunde 

1838–1840 (OÖ. Landesmuseum – Römerzeit, alte Inv.Nr. 9520)
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neuen ausgrabungen zu schlögen und eintragung derselben in den früheren plan 
(inv. 7817) von herrn carl enzlmüllner zu haibach.“ bei einem vergleich der 
publikationsvorlage von G. Weishäupl (abb. 1 rechts oben) und dem Gesamtplan 
von c. enzlmüllner (abb. 2) sind deutliche unterschiede sowohl im westlichen 
zivilsiedlungsbereich, als auch im kastellbereich auszumachen. außerdem ist auf 
dem späteren plan ein einzelnes Gebäude nordöstlich des kastells zu sehen, das 
auf dem früheren gänzlich fehlt.

trotz dieser offensichtlichen unterschiede, welche die Grabungsfortschritte 
in den Jahren 1839 und 1840 dokumentieren, ist selbst bei publikationen jün-
geren datums17 auf die unvollständige vorlage aus dem Jahr 1838 zurückgegriffen 
worden. 

der vergleich zwischen zwei detailplänen aus dem westlichen bereich 
des vicus (abb. 3 und 4) bringt den fortschritt der Grabungen ebenfalls deut-
lich zum ausdruck. bei der eingangsnummer 497/[1]840 zum plan mit der 
inventarnummer 9520 (abb. 3) findet sich folgender eintrag: „plan des h. 
carl enzlmüllner zu haibach über den im Jahre 1840 vom 1. august bis letzten 
september durch den ausgrabungs=verein zu tage geförderten Grundmauern 
auf dem hochgupfe zu schlögen“. der zeichnung kann eine andere (leider ohne 
inventarnummer) gegenübergestellt werden, die aus dem Jahr 1838 stammen muss 
(abb. 4). 

bereits die hier herausgegriffenen exempel zeigen, wie lohnenswert die 
beschäftigung mit alten Grabungsdokumentationen und frühen wissenschaftli-
chen akten sein kann. ein sehr schönes und für das Oö. landesmuseum ebenso 
wie für die Gesellschaft für landeskunde und denkmalpflege Oberösterreich 
forschungsgeschichtlich besonders wertvolles beispiel sei abschließend noch 
vorgestellt: auf der tafel ii zu J. Gaisbergers Grabungsbericht sind einige we-
nige fundstücke – keramik, metallfunde und zwei ziegelstücke – aus den 
Grabungen des Jahres 1838 publiziert.18 der urheber dieser zeichnungen geht 
aus der publikation allerdings nicht hervor. in den beständen des landesmuseums 
finden sich jedoch auch die beiden zeichnungen, die als vorlagen gedient haben 
(abb.  5 und 6). im Gegensatz zur publizierten tafel sind die funde in den 
vorlagen nicht koloriert. und das eingangsbuch löst das rätsel um den mann, 
dem wir die ältesten archäologischen fundzeichnungen Oberösterreichs ver-
danken. unter der eingangsnummer 165/[1]839 / (alte) inventarnummer 7998 
lesen wir: „herr landschafts=syndikus ritter von spaun widmet zwey blätter 
mit von ihm gefertigten zeichnungen von fragmenten römischer Geschirre 
und Geräthschaften, welche 1838 bey schlögen ausgegraben worden sind.“ der 

17 bender – moosbauer 2003, 222 abb. 5 u. beilage 1.4; schwanzar 2003, 104 abb. 5; plo-
yer 2013, 19 abb. 3; moosbauer 2015, 140 abb. 76.

18 Gaisberger 1840, taf. ii; summarische erwähnung im text 18f.
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Abb. 4: Plan des westlichen Teils des vicus am Hochgupf in Schlögen, Befunde 1838  

(OÖ. Landesmuseum – Römerzeit, ohne Inv.Nr.)
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urheber ist anton ritter von spaun (1790–1849), und damit niemand Geringerer 
als der Gründer des „vaterländischen vereines zur bildung eines museums für 
das erzherzogthum österreich ob der enns und das herzogthum salzburg“, also 
der vater des Oö. landesmuseums und der Gesellschaft für landeskunde und 
denkmalpflege. a. v. spauns künstlerisches talent wurde früh gefördert19 und er 
widmete sich auch in späteren Jahren dem zeichnen und malen.20 eine zusam-
menfassende Würdigung seines bildnerischen schaffens21 liegt bis dato nicht vor 
und wäre sicher einen lohnenswerte aufgabe. seinem Œuvre sind jedenfalls die 
beiden zeichnungen mit funden der schlögener ausgrabungen des Jahres 1838 an-
zufügen, die in ganz besonderer Weise talente und interessen dieses bedeutenden 
Oberösterreichers in sich vereinen. sie repräsentieren den zeichner ebenso wie 
den humanistisch gebildeten historiker, der sich besonders durch seine liebe zum 
vaterland hervorgetan und mit der Gründung des musealvereins ein nachhaltig 
wirksames erbe hinterlassen hat. sein biograph Josef angsüßer schreibt völlig zu 
recht, dass wir anton ritter von spaun „die erhaltung einer großen zahl von 
kunstwerken, das erwachen des interesses an heimischer Geschichte und heimi-
schem boden“ zu verdanken haben.22 bis heute bemühen sich das landesmuseum 
und die Gesellschaft für landeskunde und denkmalpflege um das kulturelle erbe 
Oberösterreichs und agieren damit ganz im sinne ihres Gründers. 
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Abb. 5ab: Die ältesten archäologischen Fundzeichnungen Oberösterreichs mit ausge-

wählten Objekten von den Grabungen in Schlögen im Jahr 1838 stammen von Anton 

Ritter von Spaun (OÖ. Landesmuseum – Römerzeit, alte Inv.Nr. 7998).

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



36  Stefan Traxler 

Literatur

3. bericht 1839
 dritter bericht über die leistungen des vaterlaendischen vereines zur bildung 

eines museums für das erzherzogthum Oesterreich ob der enns und das 
herzogthum salzburg, 1839.

5. bericht 1841
 fünfter bericht über das museum francisco-carolinum, linz 1841.
angsüsser 1933
 Josef angsüsser, anton ritter von spaun. seine persönlichkeit und seine 

literarischen Werke. in: Jahrbuch des Oberösterreichischen musealvereines 85, 
1933, 1–68.

bender – moosbauer 2003
 helmut bender – Günther moosbauer unter mitarbeit von ulrich 

brandl und elisabeth herzog, das römische donaukastell schlögen 
in Oberösterreich. die funde aus den Grabungen 1957–1959, 1984 und die 
altfunde (passauer universitätsschriften zur archäologie 8), rahden/Westf. 
2003.

Gaisberger 1840
 Josef Gaisberger, bericht über die ausgrabung römischer alterthümer 

zu schlögen, und die lage des alten Joviacum – vorgelesen in der 5ten 
Generalversammlung der mitglieder des francisco–carolinum zu linz. in: 
vierter bericht über das museum francisco-carolinum, linz 1840, 11–35.

Genser 1986 
 kurt Genser, der österreichische donaulimes in der römerzeit. ein 

forschungsbericht (der römische limes in österreich 33), Wien 1986.
kirchenführer haibach 2007
 pfarrkirche haibach ob der donau. kirchenführer, eferding 2007.
moosbauer 2015 
 Günther moosbauer, schlögen – ioviacum (?). in: verena Gassner – 

andreas pülz (hrsg.), der römische limes in österreich. führer zu den ar-
chäologischen denkmälern, Wien 2015, 140–142.

noll 1958
 rudolf noll, römische siedlungen und straßen im limesgebiet zwischen 

inn und enns (römischer limes in österreich XXi), Wien 1958. 
pfarrchronik haibach 1888–1901
 bericht über die ausgrabungen in schlögen, verfasst von herrn franz 

niederleitinger, Wundarzt in haibach. in: franz berger, chronik der pfarre 
haibach, haibach ob der donau 1888–1901 (manuskript), 22–41.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



Archäologische Fundzeichnungen  37

plöckinger 2007 
 ernst plöckinger, haibach ob der donau. heimatbuch (aus chroniken 

und archiven sowie aus mündlichen überlieferungen), ried im innkreis 2007.
ployer 2013
 rené ployer, der norische limes in österreich (fundberichte aus österreich, 

materialhefte b 3), Wien 2013.
pollak 2015
 marianne pollak, forschungsgeschichte und denkmalpflege. in: verena 

Gassner – andreas pülz (hrsg.), der römische limes in österreich. führer 
zu den archäologischen denkmälern, Wien 2015, 9–20.

schwanzar 2003 
 christine schwanzar, der donaulimes in Oberösterreich. in: Jutta 

leskovar – christine schwanzar – Gerhard Winkler (hrsg.), Worauf 
wir stehen. archäologie in Oberösterreich (kataloge des Oö. landesmuseums, 
neue folge 195), linz 2003, 101–112.

sturmberger 1963
 hans sturmberger, anton von spaun, der vater des Oberösterreichischen 

landesmuseums. in: Oberösterreich 13, 1963, heft 1/2, 1963, 8–14.
traxler 2013 
 stefan traxler, der römische ‚donaulimes‘ in Oberösterreich: Oberranna 

und schlögen – forschungsgeschichte und perspektiven. in: archäologie in 
österreich 24/2, 2013, 27–29.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: 162

Autor(en)/Author(s): Traxler Stefan

Artikel/Article: Archäologische Fundzeichnungen aus der Feder von Anton Ritter
von Spaun und andere bemerkenswerte Archivalien zu den Ausgrabungen in
Schlögen 1838–1841 23-37

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7270
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=54437
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=359055

