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Romische Ausgrabungen

Eine S t r a E e n s t at i o n bei Bergheim (Erftkreis)

Bei Planierungsarbeiten fur eine Klaranlage stidlich von Kenten (TK 5005 Bergheim: r 4620, 

h 4510) kamen im Mai 1975 Reste rbmischer Gebaude zutage, die in einer kleinen Notgra- 

bung untersucht wurden1. Die Fundstelle liegt nahe dem Schnittpunkt des neuen Erftkanals 

mit der Rbmerstrafie2, die von Kbln nach Jiilich flihrte und deren Trasse noch heute mehrere 

Kilometer weit schnurgerade nach Westen zu verfolgen ist, wo sie von modernen StraEen 

und Wegen eingenommen wird. 1930 und wohl auch schon 1866 wurden hier romische 

Brandgraber entdeckt, deren Beigaben jedoch zum grdEten Teil verlorengingen; das wenige 

Erhaltene weist in das 2. oder 3. Jahrhundert3. Weitere Graber, darunter eine Aschenkiste 

mit mehreren Glasern, wurden wahrend der Bauarbeiten und vor Grabungsbeginn von 

Raubgrabern entwendet. Es bot sich also das gewohnte Bild einer von Grabanlagen gesaum- 

ten romischen StraEe. Die Graber kbnnen vielleicht noch zu dem etwa 1,5 km entfernten 

mutmaElichen vicus bei Thorr gehbrt haben4.

An der fraglichen Stelle ist die romische StraEe heute ein Feldweg, der auf einem Wall die 

FluEniederung durchzieht. Die Gebaudereste lagen mindestens 80 cm unter dem Wegeni- 

veau. Gefunden wurden die Spuren von vier Hausern A-D; zwei (C und D) waren Pfosten-, 

also wohl Fachwerkhauser, die beiden anderen (A und B) hatten ehemals zumindest stei- 

nerne Sockelwande, von denen allerdings nur noch 10-30 cm Starke, mit Lehm vermischte 

Kiesbankette erhalten waren. Solche Kieslagen wurden zur Drainage zuunterst in die Fun-' 

damentgraben geschiittet, darauf dann die Fundamentstickung verlegt. Bei romischen Mau- 

ern sind sie des dfteren zu beobachten5. Aus diesem karglichen Befund kann man immerhin 

schlieEen, daE das romische Laufniveau hbher lag als die unmittelbar unter dem humosen 

Pflughorizont beginnende Fundschicht. Eine Fundamenthbhe von 40-50 cm muf man we- 

nigstens dazurechnen. Das Gelande hat sich also im Laufe der Zeit, wahrscheinlich durch 

Abschwemmung, gesenkt. Leider ist in diesem Bereich die romische StraEe noch nicht unter

sucht, deren Nivellement zur Rekonstruktion der antiken Oberflache nicht unwesentlich ist.

1 Wir danken sehr herzlich den Herren Arens und Busch vom Grofien Erftverband Bergheim, die den 

Fund meldeten, durch ihr Entgegenkommen und ihre Hilfe die Untersuchung ermoglichten und auch 

in grofizugiger Weise Baumaschinen zur Verfiigung stellten; ebenso Herrn Wachtmeister, der mit sei- 

nem Assistenten die Grundrisse eingemessen und eine Planskizze angefertigt hat. Wesentlichen Anted 

am Ergebnis der Grabung hat M. Gross.

2 Im antoninischen Itinerar genannt; vgl. H. Hinz, Archaologische Funde und Denkmaler des Rhein- 

landes 2. Kreis Bergheim (1969) 72. W. Piepers, Rheinische Ausgrabungen 3 (1968) 317.

3 Hinz a. a. O. 203 Nr. 6. Bonner Jahrb. 39, 1866, 158 Nr. 16.

4 Hinz a. a. O. 83 zur StraEe; 47; 243 Nr. 21-25 zu Thorr.

5 z. B. Bonner Jahrb. 174, 1974, 617 Nr. 3; 638 Nr. 2.
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Die Bauten lagen nordlich der rbmischen StraBe. A-C wandten ihr parallel die Langsseiten 

zu; der etwa 20 m entfernte Bau D stand beinahe iibereck und war von der Schmalseite her 

zu sehen.

Gebaude A (Abb. 1) ist rund 11 x 15 m groB6. Im graugelben, stellenweise von weiBen 

Sandstreifen durchzogenen Lehm zeichnete sich der geschlossene GrundriB der Kiesdrainage 

deutlich ab. Der Kies war leicht mit Lehm durchsetzt und daher ziemlich hart. Die erhal- 

tenen Umrisse der noch etwa 20-30 cm tiefen Fundamentgrabchen sind einigermaBen diffe- 

renziert. Ihre durchschnittliche Breite betragt 50—60 cm, doch bemerkt man sowohl nach in- 

nen wie nach auBen verschiedene Vorspriinge, von denen die auBeren sicherlich konstruktiv 

gedeutet werden miissen. Ein zwischen 30 und 40 cm breiter Vorsprung findet sich an der 

Siidseite, weit aus der Mitte nach Osten verschoben; er ist 2,2 m lang, die Kiesstickung an 

der Innenseite von einer rechteckigen Aussparung unterbrochen, die mit griinem Lehm aus- 

gefiillt war. Wie ein Schnitt zeigte, hat man beim Bau zuerst den regularen Mauerverlauf 

ausgehoben, danach weniger tief den Vorsprung. Vielleicht diente er als Unterlage fur eine 

breite Schwelle. Deutliche Wandvorlagen verschiedener GroBe sind an den Ecken im Siidwe- 

sten, Nordwesten und Nordosten sowie an den AuBenseiten der West- und Nordwand zu 

sehen. Mit 1 m Lange und 45 cm Breite ist der nordwestliche Vorsprung der groBte. Wie der 

kleinere von 15 x 55 cm im Nordwesten binder er in eine Mauerflucht ein, ist also praktisch 

die Verlangerung dieser Wand, an der Nordwestecke allerdings fast um eine ganze Mauer- 

breite verstarkt. Die gleiche Einbindung darf man fur die Vorlage der Siidwestecke voraus- 

setzen, die wohl auch 1 m lang, aber nur 25 cm breit war. An einigen Mauerschnitten sah 

man, daB der Fundamentgraben nicht rechtwinklig abgestochen war, sondern eine gerundete 

Sohle besaB. Die aufgenommenen Profile erreichen nirgends den Bereich der senkrechten 

Grabenwand. Das erklart die UnregelmaBigkeiten in der Grabenbreite in dieser untersten 

Zone, die zudem einem unebenen Planum, bedingt durch Trockenheit und Harte des Bo

dens, anzulasten sind. Die wenig klar hervortretenden inneren Wandvorspriinge kbnnen da

her ebenfalls zufallig sein. Zur Rekonstruktion der urspriinglichen Mauerstarken im Funda- 

mentbereich muB man daher den ergrabenen Spuren 10-20 cm hinzurechnen: 60-70 cm 

starke Fundamente kbnnen ohne weiteres einen steinernen Bau, eventuell sogar mit zwei Ge- 

schossen, tragen. Die 20 x 85 cm groBe Vorlage der Nordwand nimmt genau die Mitte ein, 

jene der Westwand mit 20 x 135 cm ist aus der Mitte nach Siiden verschoben.

Innen im Hause wurden mehrere Reste von zum Tell sehr groBen Pfostengruben gefunden, 

die alle kaum mehr als 50 cm Abstand von den Wanden hatten. Genau in der Mitte vor der 

Westseite fand sich eine langliche, 80 x 50 cm groBe, jetzt mit Lehm ausgefiillte Grube; vor 

der westhchen Halfte der Nordseite zwei rechteckige von 50 x 60 bzw. 45 x 50 cm und eine 

rundhche von gut 50 cm Durchmesser, deren erste wie die Fundamentgraben mit Kies ver- 

fiillt und demnach einen gemauerten Pfeiler getragen haben kbnnte; die beiden anderen ent- 

hielten Sand. Zwei weitere kiesgefiillte Gruben von 50 und 60 cm Durchmesser kamen im 

siidhchen Teil vor der Ostwand zutage. Die Spur einer kleineren rechteckigen Stiitze von 25 

x 40 cm mit Holzresten ist im Siidostteil, 3 m von der siidlichen und 4,25 m von der osth- 

chen Wand entfernt, zu sehen. Diese Stiitzen kbnnen statische Funktionen erfiillt oder zur 

Gliederung oder Ausstattung des Gebaudes gehbrt haben, zu Galerien etwa oder zu Trep- 

pen. Auch ein Baugeriist ware denkbar.

Das Ganze mag eine eingeschossige Halle mit offenem Dachstuhl gewesen sein. 11 m Breite 

sind zur stutzenlosen Uberspannung doch ziemlich viel, unmbglich ist eine Flachdecke die

ser GrbBenordnung allerdings nicht. Mauern oder Stiitzen zur weiteren Raumaufteilung

Genau 10,65 x 14,8 m; das sind 36 x 50 Fufi.
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1 Bergheim-Kenten. Romische StraEenstation, Gebaude A. - Mafistab 1 : 150.

kbnnen auch erst uber dem Fundament errichtet gewesen sein, so daE von ihnen nichts er- 

halten blieb.

Der GrundriE von Gebaude B (Abb. 2) zeichnete sich ebenso wie der des westlichen Hauses 

durch kiesgefiillte Fundamentgrabchen ab, die oft weniger als 10 cm tief waren. Die AuEen- 

mauern waren 40-50 cm, die Innenwand 30-40 cm breit erhalten, die GesamtmaEe betragen 

8 x 12,55 m7. Die beiden Langseiten sind auf 4,5 m im Stiden bzw. 5 m im Norden unter- 

brochen. Die von der Westwand nach Osten weisenden Mauerzungen sind 5,25 bzw. 5,0 m 

lang. Nach 3,6 m lichter Weite8 springt jeweils ein Pilaster etwa 40 cm nach innen vor. Zwi- 

schen diesen Pilastern ist das schmale Fundament einer Trennwand zu sehen, die das westh- 

che Drittel des Gebaudes vom grbEeren ostlichen Raum abteilt. Diese Trennwand liegt nicht 

in der Flucht der Wandvorlagen, sondern ist leicht nach Osten verschoben. Auch sind deren 

Fundamente nicht einfach Ausweitungen der Fundamentgraben der Wande. Ein schmaler 

Lehmstreifen zwischen beiden deutet an, daE sie in gesonderten Arbeitsgangen ausgeschach- 

tet wurden. Trennwand und Pilaster iiberschneiden sich, an der Nordseite deutlicher als im 

Stiden. Ein gemeinsamer Querschnitt zeigte, daE die Fundamentierung der Trennwand ge- 

ringfiigig weniger tief war als die der AuEenwande und des Pilasters. Die leichte Verschie- 

bung der Wandabschnitte in der Fundamentzone kann im Aufgehenden wieder ausgeglichen 

worden sein.

Die nordliche Mauerzunge ist etwas kiirzer als die siidliche, statt der inneren Ecke hat sie ei- 

nen tiefen Einsprung. Beides kann dem Erhaltungszustand angelastet werden. Ursprtinglich 

werden sich beide Seiten entsprochen haben. Auch weiterhin ist die Nordseite fragmentari- 

scher. Es folgen im Stiden eine knapp 2,5 m weite Lucke, ein rund 75 cm breiter, nach innen 

sich leicht verjiingender Pfeiler in Mauerstarke, eine zweite, 1,5 m weite Liicke, dann ein 2,7 

m langer Wandabschnitt, der die Ostmauer erreicht. Die Nordseite ist symmetrisch dazu er-

7 Das sind ungefahr 27 x 42 FuG.

8 12 Fufi.
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2 Bergheim-Kenten. Rbmische Strafienstation, Gebaude B. - Mafistab 1 : 150.

ganzt worden. Der Ostteil des Hauses besteht also aus einer fast quadratischen Halle (In- 

nenmaEe 7 x 7,4 m) mit zwei grofieren und zwei kleineren, sich jeweils gegeniiberliegenden 

Eingangen. Diese groEen Einfahrtstore sind ganz offensichtlich wichtig fur die Funktion des 

Gebaudes. Man konnte an eine Scheune oder eine Wagenremise denken. Der westliche 

Raum konnte dann als Stall gedient haben. Auch hierbei ist an einen einstbckigen Bau mit 

schmalseitigen Giebeln gedacht. Die Hauser A und B liegen ziemlich genau 20 m weit aus- 

einander. Hire Langsachsen sind nicht genau parallel. Die Front von A ist etwa 19 m von der 

StraEe entfernt, die von B rund 21m. Die b'eiden von der StraEe abgekehrten Seiten erschei- 

nen somit in einer Flucht9.

Die Lucke zwischen A und B wurde von einem 7 m breiten Pfostenbau C (Abb. 3) geschlos- 

sen. Die Richtung seiner Langsachse entspricht der des kleineren Gebaudes B. Auf einer Li- 

nie, die um 75-100 cm von der Siidfrontverlangerung des Hauses B nach Norden verschoben 

ist, wurden im Abstand von 3,2-3,75 m fiinf Pfostengruben von auEerordentlicher GrbEe 

aufgedeckt. Ihr Durchmesser betrug zwischen 70 cm und 1 m, ihre Tiefe bis 70 cm. Diesen 

entsprachen fiinf weitere Gruben auf einer 7 m gegen Siiden verschobenen Linie. Eine Grube 

der nordlichen Reihe war ganz mit Kies verfiillt, zwei der siidlichen mit weiEem Sand. In 

den anderen Gruben waren unter einer Kiesschicht noch die bis zu 40 cm hohen und 60 cm 

dicken Reste runder Holzpfosten zu sehen (Abb. 4). Ihre Erhaltung wird dem lange Zeit 

sehr hochstehenden Grundwasserspiegel der Erft verdankt, der erst in letzter Zeit durch die 

Kanalisation dieses Flusses im Zusammenhang mit dem Braunkohleabbau entscheidend abge- 

senkt wurde. Die Baumstamme waren leider inzwischen so morsch, daE keine Proben zur 

dendrochronologischen Bestimmung entnommen werden konnten.

Gebaude C besteht also aus fiinf Jochen, deren Weite jeweils doppelt so groE ist wie der Ab

stand zum nachsten 10. Folglich verhalt sich auch die Lange des Hauses zu seiner Breite wie 

2:1. Die Starke der Pfosten laEt an einen recht stabilen Aufbau denken. Nicht einmal Pfo-

9 Haus A weicht geringfiigig aus dieser Flucht nach Norden aus: die Differenz betragt 0,5-1 m.

10 Grundmafi 12 x 24 FuG (3,55 x 7,11 m); vgl. Westraum von B im Lichten: 3,5 x 7 m; lichte Lange von 

A: 14 m; auEere Breite von A: 10,5 (= 3 x 3,5). Bei den Steinbauten scheinen die lichten Malle wich- 

tiger zu sein, bei den Holzbauten die Jochabstande. - Der gestrichelt gezeichnete Pfosten auf Abb. 3 

war vorhanden, ebenso der siidwestliche, der siidostliche durch den Baubetrieb gestbrt.
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3 Bergheim-Kenten. Romische Strafienstation, Gebaude C. - Maftstab 1 : 150.

4 Bergheim-Kenten. Gebaude C, Pfostengruben. - MaBstab 1 : 20.
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sten holzerner Lagertore hatten immer solche Starke11. Reste weiterer Pfostenldcher von ge- 

ringerer Tiefe in der Flucht der Nordreihe kommen hinzu. Im Abstand von je 7 m wurden 

im Norden und Siiden weitere Pfostenreihen gesucht, doch waren keine vorhanden. Die siid- 

liche Reihe setzte sich auch nicht nach Osten oder Westen fort. Die um dieses Mali nach 

Norden vorgeschobene Linie hatte iibrigens der Nordflucht der Steingebaude A und B ent- 

sprochen, wahrend die Langsachse des Pfostenbaues C auf die Siidostecke von A trifft. Diese 

MaEverklammerungen deuten wohl auf einen einheitlichen Planentwurf des ganzen Komple- 

xes A-C.

6 m vor der Westecke von C kam ein Brunnenschacht zutage. In 80 cm Tiefe wurde das erste 

Planum aufgenommen. Im anstehenden Lehm zeichnete sich ein unregelmaEig verdriickter 

UmriE von rund 1,3 m Durchmesser ab, darin eine diinne, annahernd kreisfdrmige schwarz- 

verfarbte Spur, wahrscheinli'ch Holzreste. Im Inneren dieses Ringes fand sich schmutziger, 

leicht sandiger Lehm mit Steinen, Ziegeln und Scherben, aufierhalb war der Lehm mit viel 

Sand vermischt, sauberer und ohne Funde. Die fundfiihrende Schich’t war etwa 50 cm dick 

und lag im wesentlichen fiber dem ersten Planum. Beim zweiten Planum, bei -100 cm, hatte 

sich der auEere Kreis gleichmaEiger erhalten. Nur wenig unter diesem Planum war der 

Schacht dann bereits zu Ende, da eine sehr harte Kiesschicht folgte, die zu durchschlagen 

sich offenbar nicht lohnte. Es handelt sich also vermutlich um eine Versuchsbohrung, die 

schon in geringer Tiefe wieder abgebrochen wurde12. Daher kbnnen die Funde aus der Ver- 

ftillung vielleicht zur Datierung der Gebaude herangezogen werden, wenn man annehmen 

will, daft die Suche nach Wasser und die vergebliche Anlage des Schachtes gleichzeitig mit 

dem Bau der Hauser erfolgte13.

Rund 20 m weiter ostlich stand ein weiterer Pfostenbau D (Abb. 5). Er ist iibereck nach 

Nordosten orientiert. Die meist mit weiEem Sand, teils auch mit lockerem Kies verfiillten 

Pfostengruben ergaben einen langrechteckigen GrundriE von 7 x 14 m14. Die Gruben sind 

teils eckig und einem Quadrat angenahert, teils abgerundet und durchschnittlich 50-60 cm 

groE. Dies ist normal fiir Pfosten von 20-30 cm Querschnitt, wie sie bei romischen Holz- 

bauteh meist verwendet worden sind. Die Nordwestecke des Gebaudes D liegt in der Nord

flucht von A und B, die Siidostecke springt nur wenig vor die Siidfront von C, die Siidwest- 

ecke liegt ziemlich genau auf der Verlangerung der Langsachse von C. Auch hier also eine 

Einbindung in Sichtlinien.

Am klarsten waren Slid- und Westseite erhalten. Im Siiden bilden vier Pfosten im regelmaEi- 

gen Abstand von 2,3 m das Geriist fiir die Front. Die Pfosten der Westseite sind mit 

1,7-1,75 m dichter gesetzt. An der Nordseite sind zwei Abschliisse moglich: einmal mit der 

auEeren Viererstellung, deren mittlere Pfosten allerdings kleiner als die iibrigen, etwa 20 cm 

vor die Flucht gestellt und naher zusammengezogen sind; zum anderen kame die innere 

Dreierstellung in Frage, deren Ostecke einmal verstarkt worden ist. Der Mittelpfosten ware 

in jedem Faile als Giebelstiitze niitzlich. Eine weitere Mittelstiitze war weiter im Siiden er

halten, etwa 4,4 m vor der Wand, aber um 50 cm aus der Mittelachse nach Osten versetzt.

11 z. B. Bonner Jahrb. 164, 1964, 40.

12 Etwa 1,5-2 m tief, von mutmaElicher antiker Oberflache aus.

13 Es handelt sich bei den Funden unter anderem um eine Sigillata-Tasse mit eingeschniirter Wand 

(Drag. 27) mit Stempel OFIC VIRILI (Oswald, Stamps 337); die Namenskartusche endet auf beiden 

Seiten in Dreiecken mit drei Nietkbpfen; ferner-um eine kleine Reibschale aus belgischer Ware (Hof- 

heim 129); um mehrere Fragmente von Tbpfen mit breiten, gerillten Bandrandern und rauhwandige 

Reibschusselbruchstiicke mit horizontalen und vertikalen Randern. Eine Datierung an den Beginn des 

2. Jahrhunderts diirfte auch dem Fragment eines Firnisbechers mit Karniesrand und Griesbewurf 

(Gose 189) und dem Rand eines glattwandigen Einhenkelkruges (Gose 371) gerecht werden.

14 Zu den Mafiverhaltnissen vgl. Anm. 10.
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5 Bergheim-Kenten. Romische Strafienstation, Gebaude D. - Mafistab 1 : 150.

Ob hier eine Mittelstiitzenreihe vorlag, ist nicht mehr zu sagen. Die beiden erhaltenen Pfo- 

sten konnen, wie schon bei A vermutet, mit der Innengliederung zusammenhangen. Die 

nbrdliche Viererstellung ist als Aufienwand auch wahrscheinlicher, da die Pfostenldcher aller 

vier Ecken knapp 50 cm tief waren, die anderen nur 20 cm oder weniger. Dieser Sachverhalt 

ist sicherlich konstruktiv zu werten. Unklar, vermutlich auch unvollstandig ist die Ostseite. 

Die drei nordlichen und die beiden siidlichen Pfostenldcher entsprechen jeweils den Stellun- 

gen auf der Westseite. Das vierte von Norden hat groEeren Abstand, war aber mit dem vor- 

hergehenden durch ein sandverfiilltes Grabchen verbunden. Danach klafft eine 6 m breite 

Lucke, zu deren Mitte moglicherweise die sudliche Innenstiitze in Beziehung stand. Fur ei- 

nen Eingang ist diese Lucke ungewdhnlich breit. Man wird nicht ohne Mittelpfeiler aus- 

kommen. Spuren von sehr schmalen, kiesverfiillten Grabchen fanden sich in 2 m Abstand 

parallel zur Siidseite und vor der Nordwestecke in Verlangerung der Westseite. Sie verlieren 

sich nach kurzen Strecken.

Die ganze Gebaudekombination (Abb. 6) ist ungewdhnlich. Dem GrundriEtypus nach kann 

es sich nicht um einen Gutshof handeln, wenigstens nicht um ein Hauptgebaude. Auch die 

straEennahe Lage spricht gegen eine solche Annahme. Immerhin laEt sich mit Hilfe einer 

Luftaufnahme (Abb. 7) von W. Sdlter die schrage Orientierung des Hauses D erklaren: es ist 

nach dem Verlauf eines alten Weges ausgerichtet, der zwischen A-B-C und D auf die groEe 

romische StraEe mtindete15. An einer Wegegabelung und in der Nahe eines Erftiiberganges 

der rbmischen LandstraEe gelegen, kann man die Gebaudegruppe am ehesten als eine Stra- 

Eenstation interpretieren, als Scheunen, Stallungen, Remisen, einfache Unterkiinfte fur Rei- 

sende.

Die einzige kleinere StraEenstation, die bisher im Rheinland bekannt geworden ist, grub H. 

v. Petrikovits in Monreal, Kr. Mayen, aus16. Sie liegt ebenfalls parallel zur StraEe, hat den 

Eingang auf der der StraEe abgewandten Seite, was zumindest fur Bergheim Gebaude D gel- 

ten kdnnte, wahrscheinlich auch fur die anderen (die angenommene Schwelle von A ergibt 

nur eine schmale Tiir), beherbergte aber neben Feuerstellen und Gruben einen Schmiede- 

ofen. Solche gewerblichen Einrichtungen oder Werkzeuge, die eine Interpretation absichern

15 Dieser Weg hat ungefahr die Richtung der vermuteten Kolner Limitation, kann aber nicht mit einem 

Haupthmes in Verbindung gebracht werden.

16 BonnerJahrb. 143/144, 1939, 408.
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7 Bergheim-Kenten. Luftaufnahme der Klaranlagen-Baustelle; Lage der Strafienstation an der 

Wegegabelung.

konnten, waren bei dem auEerst karglichen Erhaltungszustand der Anlagen von Kenten lei- 

der nicht mehr aufzufinden.

Die groEen, reprasentativen und offiziellen mansiones, Gasthauser und Herbergen, die H. 

Bender kiirzlich zusammengestellt hat, bieten keine Vergleichsmoglichkeiten'7.

Eine Villa bei Wurselen (Kr. Aachen)

Die vom Luftbild (Abb. 8) her bekannte romische Villa auf dem Kaninsberg bei Broichwei- 

den (TK. 5102 Herzogenrath: r 1140, h 3050) liegt auf einem Gelande, das zur Industnean- 

siedlung freigegeben wurde. In der Hoffnung, zumindest das Hauptgebaude als Besucher- 

attraktion in restauriertem Zustand der Offentlichkeit zuganglich machen zu kbnnen, unter- 

stiitzte die Stadtverwaltung Wurselen in zuvorkommender Weise eine Ausgrabung 17 l8. Leider 

zerschlug sich diese Hoffnung, da das Denkmal durch Steinraub und Erosion des Gelandes 

fast vbllig abgetragen war. Wiederum konnten nur die letzten Reste der als Ausbruchsgruben 

noch vorhandenen Fundamentgraben des rbmischen Gebaudes erfaEt werden. Daher wurde 

auch nur das Hauptgebaude untersucht. Luftbild und Grabungsplan (Abb. 9) zeigen einen 

emfachen Typus: eine langgestreckte Halle mit vorgelagertem Gang, an dessen Ende zwei 

kleine, fast quadratische Raume abgeteilt sind. Der bstliche ist durch Innenmauern weiter 

aufgegliedert. Der AnschluE der Portikusmauer an diesen bstlichen Raum war im Funda

mentgraben unterbrochen, was nur bedeuten kann, daE sie nicht im gleichen Arbeitsgang er-

17 H. Bender, Archaologische Untersuchungen zur Ausgrabung Augst-Kurzenbettli (1975) 133. — Zu 

StraEenstationen sonst: Ph. Filtzinger, Fundber. aus Schwaben 19, 1971, 175. H. Cuppers, Archiv f. 

Kultur u. Gesch. d. Ldkr. Bernkastel 3, 1966, 75 (Elzerath). G. Fingerlin, Denkmalpflege in Ba- 

den-Wurttemberg 5, 1976, 27 (Friesenheim, Kippenheim). J. Mertens, Le relais romain de Chameleux 

(1968). H. Bender, Romische Strafien und StraEenstationen (1975). Die Kenntnis von Elzerath ver- 

danke ich H. v. Petrikovits.

18 Besonders sei den Herren Lompa und Wienand fur ihre Hilfe hier nochmals herzlich gedankt. Gra- 

bungstechnikerin war J. Goebel.
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8 Broichweiden. Luftaufnahme der romischen Villa mit Nebengebaude. 

Freigabe-Nr.Reg.-Pras.Dusseldorf So 606.

nchtet, sondern spater angesetzt wurde, wobei freilich keine zweite Bauphase postuhert 

warden soli. Innerhalb der Portikus sind an der Aufienmauer der Halle verschiedene, unre- 

gelmabig angeordnete Ausbuchtungen zu sehen, die vielleicht als Wandvorlagen gedeutet 

werden kbnnen. Es ist moglich, daft andere Pilaster weniger tief gegriindet waren und daher 

bei der Grabung nicht mehr in Erscheinung traten. Parallel zu den Schmalseiten der Haupt- 

halle verliefen kurze Stichmauern, die beiderseits sehr schmale Gange abtrennten, an der 

Siidwestseite eine dritte, etwas schrag gestellte. Ob sie bis zu den AuBenmauern durchgezo- 

gen waren, konnte nicht mehr ermittelt werden. Unter den beiden erstgenannten fanden sich 

tiefe Pfostengruben. Die ostliche enthielt einen grofien Tuffblock, die westhche Bandrand- 

scherben eines rauhwandigen Topfes, etwa aus der Mitte des 2. Jahrhundertsl9. Dieser Be- 

fund konnte eine schmale Basis zur Datierung der Innenmauer, vielleicht des ganzen Stein- 

gebaudes sein. An die nordostliche Innenwand lehnte sich eine mit Ziegeln und Brandschutt 

verfullte trapezfdrmige Grube mit rechteckiger Erweiterung, vielleicht der Rest eines Kellers 

mit Treppenabgang. In der Mitte der Portikus offnete sich ein breiter Eingang20.

In der Vorhalle kamen verschiedene kleine Backofen zutage, die alter sein miissen als das 

Hauptgebaude, da die Ecke einer Wandvorlage einen Ofen gerade noch iiberschneidet. Um 

die beiden Langswande der Halle konzentrierten sich Spuren von Pfosten und Pfostengruben

19 Inv. Nr. 76.1164. Etwa Gose 553.

20 Mafie des Baues: 15,3 x 26,7 m; Tiefe der Vorhalle 4,3 m.
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9 Broichweiden. Romische Villa, Grundrifi. — Mafistab 1 : 250.

unterschiedlicher Form, Tiefe und GroEe. Sie werden zum Teil deutlich von den Steinmau- 

ern iiberlagert und gehdren deshalb vermutlich zu einem Vorgangerbau, dessen Gestalt und 

Zeitstellung jedoch nicht klar geworden sind. Die Pfostenreihen haben keine erkennbare 

Struktur, auEerdem fehlen seitliche Abschliisse und datierende Funde. Einzig die beiden zur 

Periode des Steingebaudes gerechneten Pfostengruben waren mit Mbrtel bzw. Ziegelbrocken 

und Scherben der Zeit bis zum Niederbieberhorizont verfiillt21.

Die beiden groEen, fast kreisfdrmigen Gruben in der Mitte waren sehr eigenartig. Ihre 

Wande fielen senkrecht ab, ihre Verfiillung bestand aus locker hineingeworfenen Bruchstei- 

nen, die luftig, ohne Lehm oder humoses Material, darin lagen. In die rechte Grube miindete 

eine schrag verlaufende Rinne, deren Verhaltnis zur Ausbruchsgrube der Hausriickwand 

nicht emdeutig zu ermitteln war. Da die siidlich? Steingrube aber deutlich unter die vordere 

Hausmauer reichte, wurde auch die nordliche der alteren Periode zugerechnet. Anhalts- 

punkte zur Datierung geben auEer dem oben beschriebenen Grubenbefund eine siidgallische 

Sigillatascherbe des mittleren 1. Jahrhunderts22 und das winzige Fragment einer Rippenscha- 

le, die beide in einem der Ofen gefunden wurden. Ferner einige von der Oberflache aufgele- 

sene Fragmente von Riidchensigillata aus dem zweiten Drittel des 4. Jahrhunderts23.

Zusammenfassend kann man also annehmen, dab auf dem Kaninsberg im 1. Jahrhundert be- 

reits ein einfaches Anwesen in Holzbauweise bestand, das wohl um die Mitte des 2. Jahr

hunderts (oder auch schon etwas friiher) durch ein steinernes Gebaude in der normalen rb- 

mischen Villenform ersetzt wurde. Wenn man nach den Oberflachenfunden urteilen darf, 

wurde das Haus auch nach den Frankenstiirmen der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts noch 

zwei oder drei Generationen lang weiterbewohnt.

21 Inv. Nr. 76.1163.

22 Inv. Nr. 76.1158. Randform wie Hofheim 17 B, die oberste Lippenpartie fehlt. Unter dem Rand eine 

Ranke und Schuppen wie bei Hofheim 17 B in der unteren Zone.

23 Inv. Nr. 76.1169. G. Chenet, La ceramique gallo-romaine d’Argonne du IVe siecle . . . (1941) Nr. 

304; 305. Die Bestimmung wird L. Bakker verdankt. Aus der Humusschicht stammen ferner einige 

Keramikfragmente des Alzeihorizontes.
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Der AufriE 1st nach dem iiblichen Schema der Wohnhalle mit vorspringenden Risalitraumen 

zu rekonstruieren, die mit einem wohl nach auEen offenen Gang verbunden sind. Die Risa- 

lite waren hier mit Sicherheit keine Ttirme, da ihre Fundamente weniger tief reichten als die 

der vorderen Hallenwand. Der einfache Zuschnitt der Villa von Broichweiden ist indessen 

nicht allzu haufig. Es gibt zwar eine Reihe von Gutshbfen, deren Wohnhallen ohne differen- 

zierte Raumaufteilung blieben; bei den meisten Beispielen dieser Art sind aber wenigstens die 

Risalite starker betont, indem sie seitlich oder nach vorne vorgezogen und so akzentuiert von 

Halle und Vorhalle abgesetzt wurden. Unmittelbar zu vergleichen waren hochstens der 

Gutshof von Neuss oder ein GrundriE von Valkenburg-Ravensbos (Provinz Limburg), der 

im tibrigen ebenfalls Wandvorlagen an der auEeren Hauswand aufweist24.

In etwa 30 m Entfernung zeigt das Luftbild ein 5 x 10 m groEes Nebengebaude emfachster 

GrundriEform an. Die Riickseite des Haupthauses fluchtet mit der Vorderseite dieses Recht- 

eckhauses, an dessen Schmalseiten wiederum nicht sehr breite, gangartige Raume abgeteilt 

waren. Ahnliche Gebaude gibt es bei zahlreichen Villenkomplexen.

Ein Burgus bei Ziilpich (Kr. Euskirchen)

Der Burgus von Rbvenich (TK 5206 Erp: r 4915, h 2020) ist schon vor mehreren Jahren 

durch ein Luftbild entdeckt worden (Abb. 10). Als Bewuchsmerkmal tritt das breite Band 

des Grabens als Quadrat mit abgerundeten Ecken klar in Erscheinung. Die linke obere 

(Nordost-) Ecke iiberschneidet einen Kreisgraben, der ebenfalls deutlich zu sehen ist. An der 

Ostseite (vorne) bemerkt man im Inneren zwei parallele schmale Streifen; sie gehbren, das sei 

hier gleich vorweggenommen, zur modernen Felddrainage, nicht zu einem antiken Gebaude, 

wie zuerst vermutet wurde. Da die Stelle in absehbarer Zeit durch StraEenbau gefahrdet 

wird, sollte die rbmische Wehranlage zuvor in mehreren Kampagnen untersucht werden. Sie 

liegt auf den Feldern zweier Eigentiimer. Im Oktober und November 1975 wurden die Gra- 

bungen daher zunachst im nbrdlichen Drittel angesetzt, um liber die Beschaffenheit des Gra

bens und seiner Umgebung Klarheit zu gewinnen; im August 1976 sollte im sudlich an- 

schlieEenden Acker der Innenbebauung nachgegangen werden25. Der Burgus liegt etwa 1 km 

von der im antoninischen Itinerar genannten StraEe von Kbln liber Zulpich nach Trier am 

siidwestlichen Rand einer Terrasse, die sanft ins Rotbachtal und nach Rbvenich abfallt. Die 

Grabungsergebnisse werden im folgenden kurz dargestellt. Sie sind im groEen und ganzen 

unkompliziert und stehen in jeder Beziehung in auEerstem Gegensatz zum Befund des be- 

nachbarten Burgus von Froitzheim26, dessen Untersuchung nicht nur einen mehrperiodigen 

Ausbau ergab, sondern auch zahlreiche Kleinfunde zutage brachte, die eine sichere Gesamt-

24 Valkenburg: Germania Romana III 53 Abb. 22; Neuss: ebd. 17 Abb. 1; Serville, Ubadesberg: ebd. 53 

Abb. 22; Bingen, Bbhringen, Bdrstingen, Tiefenbach: O. Paret, Die Romer in Wiirttemberg 3 (1932) 

Abb. 6; 123; 5; 4; Schwirzheim, Phase 1: Trierer Zeitschr. 5, 1930, 93; Thallichtenberg: ebd. 35, 

1972, 324. Bei der Villa von Gremecey (Dep. Moselle, Gallia 24,1966, 286 Abb. 21) sind an den In- 

nenseiten der Mauern Pfosten zu sehen. Wenn sie zu einem Vorgangerbau gehbren und nicht Spuren 

eines Baugeriistes sind, dann war wie in Broichweiden das Gebaude der Steinperiode ebenso groE wie 

das der Holzperiode. Der Hinweis wird F. Reutti verdankt. In Broichweiden reichen die Pfostengru- 

ben zum Teil klar unter die Mauerzlige, was die Interpretation als Geriistkonstruktion ausschlieEt. - 

Die Funde sind unter den Inv. Nr. 76.1153-1170 registriert.

25 An beiden Grabungen war J. Goebel mit sachkundiger Erfahrung als Grabungstechnikenn beteiligt. 

1975 half W.-R. Megow langere Zeit bei der Dokumentation der Befunde. Beiden sei auch an dieser 

Stelle fur ihre Mitarbeit herzlich gedankt. Zu danken haben wir ferner den Herren Wirtz und Putz, 

auf deren Feldern die Grabungen stattfanden, sowie der StraEenmeisterei Weilerswist, die beide Male 

Bauwagen und Wassertanks zur Verfiigung stellte. - Luftbild: I. Scollar, Neue Methoden der archao- 

logischen Prospektion (1970) Abb. 7.

26 H. Barfield, Rheinische Ausgrabungen 3 (1968) 8.
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10 Rbvenich. Luftbild des rbmischen Burgus. Freigabe-Nr.Reg.-Pras.Dusseldorf 16/28/5515.

datierung und sogar eine zeitliche Abstufung der einzelnen Phasen ermoglichten. Rovenich 

1st empenodig, hat keinerlei Bebauungsspuren im Inneren und lieferte nur verschwindend 

wenige Keramikreste, die fur die zeitliche Einordnung hbchstens einen allgemeinen Rahmen 

abgeben konnen. Die Anlage der Grabungsschnitte, die nach einem von C. Machat entzerr- 

ten Luftbildplan vorgenommen wurde, ist aus dem Schnittplan (Abb. 11) zu ersehen, in den 

auch die tatsachlichen Befunde eingetragen sind. Mefilinie war die Feldgrenze, Nullpunkt 

der Vermessung und der Nivellierung die Spitze des sudosthchen Gittermast-Fundamentes27.

Koordinanon der Fundamentecke Gittermast: r 49123,57, h 20200,95; Schnittpunkt Feldgrenze-Weg: 

r 49209,82, h 20119,84; ermittelt durch K. Grewe.
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11 Rovenich. Burgus, Gesamtplan. - Mafistab 1 : 500.

Der Untergrund ist ziemlich grober, rostroter Kies, der meist als 50-120 cm dicke Schicht 

auf feinem, rostrotem Sand liegt. Die obersten 20-30 cm sind grau verwittert. Dariiber folgt 

stellenweise eine gelbe, lehmige Schicht mit oder ohne Kies oder grbEere Steinbrocken, dann 

der Humus. Bisweilen dringt der Sand auch an die Oberflache, das heiEt, an den Lehm; 

manchmal liegt auch noch Sand zwischen Kies und Lehm. In den Profilen sieht man, daE der 

Kies von tiefen Spalten, vielleicht Frostspalten, durchzogen ist, die weit in den Sand hinab- 

reichen und sich durch graue Farbung aus der rostroten Umgebung abheben; im Planum er- 

schemen diese Limen als graue, sich unregelmaEig verzweigende Linien von unterschiedli- 

cher Breite. Die jeweihgen Siidprofile der Schnitte 1-5 erfassen den Burgus von Graben zu 

Graben und konnen die anstehenden Schichtverhaltnisse erlautern (Abb. 12). Sand und Kies 

werden stellenweise von eingeschwemmten Lehmlinsen gelber oder griinlicher Farbe unter- 

brochen, die in der Mitte der Nordseite mindestens so tief hinabreichen wie der Graben des 

Burgus. Eine ausgedehnte Lchmlage erscheint auch im stidwestlichen Viertel der Innenfla- 

che.

Der Graben ist tiberwiegcnd in die kiesigen Zoncn cingetieft. Der Kies ist zwar hart und 

schwer zu bearbeitcn; der ziihe Lehm ist aber moglicherweise mit Bedacht gemieden worden, 

etwa well sich darin das Wasser stauen wiirde. Nur in der Siidwestecke war ihm mcht ganz 

auszuweichen. Der Graben umschreibt ein Quadrat von anniihernd 44 m auEerer Seitenlange
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(150 FuE) mit abgerundeten Ecken, ist im Planum 3,5-4 m breit28, im Profil von unter- 

schiedlicher Tiefe: 2,4 m in Schnitt 4; 1,8 m in Schnitt 2; 2 m in Schnitt 1. Jeder der fiinf er- 

grabenen Querschnitte hatte eine andere Gestalt, die Sohle ist bald spitz, bald abgerundet. 

Diese Verformungen hangen zweifellos von dem sehr instabilen Sand ab, in den die unteren 

Teile des Grabens hinabreichen. Die Einfullschichten sind meist humos lehmig, mehr oder 

weniger mit Kies oder Sand durchsetzt. GroEere Steine (Grauwacke, Sandsteine, Kiesel) und 

Ziegelbrocken kommen vor. Uber der Mitte findet sich eine von Holzkohle durchsetzte 

Schicht. Es sieht so aus, als sei die Verfiillung von der Innenseite des Burgus her erfolgt. Der 

obere Rand des Grabens ist fast immer abgeschnitten, das heifit, der Ubergang zur romi- 

schen Oberflache ist nicht mehr vorhanden. Dab diese Oberflache abgewittert ist, das Ge- 

lande also heute insgesamt ein niedereres Niveau hat als friiher, kann auch aus der geringen 

erhaltenen Hdhe der Gruben fur die Palisadenpfosten erschlossen werden. Die Palisade be- 

gleitet den inneren Grabenrand in durchschnittlich 4 m Abstand; an der Siidwestecke und 

der Siidseite verringert sich der Abstand auf rund 3 m. Die Pfostengruben sind im Planum 

mehr oder weniger rechteckig, zwischen 90 und 130 cm lang und 60-70 cm breit, im Quer- 

schnitt kastenformig oder seltener mit abgerundetem Ubergang vom Boden zur Wand. Die 

Pfostenspuren selbst haben 40-50 cm Durchmesser. Der Abstand der Pfosten untereinander 

betragt im mittleren MaE ungefahr 2,7 m (etwa 9 FuE)29. Die Pfostengruben hoben sich oft 

nur wenig dunkler und etwas grau aus der rostroten Kiesumgebung ab; leichter zu finden 

waren die schwach holzkohlehaltigen, aber nicht mehr in alien Gruben vorhandenen Stand- 

spuren der Pfosten selbst.

Vor der Nordseite fallen einige sehr dicke Pfostenldcher von 60 cm Durchmesser in entspre- 

chend groEeren Pfostengruben auf. Zwei dieser Pfosten haben einen Jochabstand von 3,8 m 

(13 FuE). Dieses erweiterte Joch liegt in der Mitte der Graben-Nordseite, zweifellos der 

Eingang. Dem Eingang gegeniiber erscheint im Planum eine ’Ausbeulung1 vor allem der in

neren Grabengrenze. Daher war zu vermuten, daE sich hier ein Einbau fiir einen Graben- 

iibergang befunden haben konnte. Die Vermutung bestatigte sich: die Grabenrander fielen 

steil ab, auf dem Planum unter der Grabensohle zeichnete sich ein unregelmaEiges Viereck 

mit Vorsprungen nach Siiden ab. In diesen Vorspriingen staken die Pfosten, genau in der 

Flucht der Torpfosten der Palisade. Ein Schnitt durch den ostlichen Briickenpfosten veran- 

schaulicht die Konstruktion (Abb. 13); die beiden Profile der Eingangspfosten (Abb. 13) 

mogen stellvertretend alle anderen Pfostengruben illustrieren, die einander sehr ahnlich, nur 

oft weniger tief sind.

Im medergermanischen Raum gibt es bisher ein Dutzend ergrabener Burgi30, die Halfte an 

der StraEe Koln-Tongeren-Bavai, die iibrigen an der LimesstraEe, an der Maas und an den 

StraEen von Koln und Neuss nach Ziilpich31. Sie liegen meistens unmittelbar neben den 

StraEen, doch gibt es gelandebedingte Ausnahmen, wenn etwa eine Terrasse oder ein Hd- 

henriicken besseren Uberblick fiber die Landschaft gewahren.' Hierfiir ist die Situation des 

Wachturmes von Asperden bei Kleve typisch. Die Lage des Burgus von Rovemch laEt sich

28 Die Breite von 4 m gilt fiir den Nordteil; der Siidteil wurde auf tieferem Niveau aufgenommen, der 

Graben ist dort daher meist 20-30 cm schmaler.

29 2,5 und 3 m kommen vor.

30 Vgl. J. E. Bogaers u. C. B. Riiger, Der Niedergermanische Limes (1974) Nr. 19 Heumen-Heumens- 

oord; 25 Asperden; 36 Rheinberg; 37 Moers-Asberg; 46 Heidenburg bei Hiichelhoven; 52 Huls- 

berg-Goudsberg; 53 Briihl-Villenhaus; 61 Froitzheim; 65 Braives; 66 Taviers; 67 Penteville; 68 Vil- 

lers-Liberchies I; nicht gegraben: 44 Stokkem; 70 Amay. Vgl. auch H. v. Petrikovits, Journal Rom. 

Stud. 61, 1971, 178.

31 Koln-Tongeren-Bavai: 46; 52; 65-68; 70; - LimesstraEe: 25; 36; 47; - Maas: 19; 44; - Koln-Ziilpich: 

53; - Neuss-Zulpich: 61.
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12a Rovenich. Burgus, Profil A-B, Ansicht von Norden. — Mafistab 1 : 50.
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12b Rbvenich. Profil A-B, Fortsetzung.
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wohl ebenso erklaren, vielleicht auch die der Burgi von Froitzheim32. Obwohl die meisten 

Burgi im Kern einem einheitlichen Bautypus folgen - in der Mitte ein starker Turm aus Holz 

oder Stein, verteidigt durch Palisade, Wall oder Mauer, davor ein Graben -, weichen dock 

alle bekannten Beispiele in Details voneinander ab. Die besten Vergleiche fur den karglichen 

Befund von Rdvenich findet man in der nachsten Umgebung. Die weite Stellung der einrei- 

higen Palisadenpfosten kehrt nur bei dem StraEenposten von Villenhaus wieder; haufiger 

sind zwei enger gestellte Reihen einer Wallverstarkung oder Holz-Erde-Mauer wie bei der 

Heidenburg, in Froitzheim oder Tavier. Vor dem Eingang kann der Graben unterbrochen 

sein; die Briickenlosung wurde bei beiden Perioden des Froitzheimer Burgus gewahlt, 

ebenso bei der Heidenburg.

Eigenartig ist bei Rdvenich, dafi jede Spur einer Innenbebauung fehlt. Wenn man beim Grad 

der Erosion des Gelandes auch einraumen mufi, daft eine sehr leichte Bebauung oder gar nur 

Zelte nicht mehr nachzuweisen gewesen waren, so waren doch sicher bei intensiver Benut- 

zung des Burgus irgendwelche tieferen Gruben angelegt worden, die man aufjeden Fall ge- 

funden hatte. Auch die geringe Menge der Kleinfunde, hauptsachlich Keramikreste, lafit den 

Schlufi zu, da£ die Anlage nur kurzfristig frequentiert wurde. Ohne Turm war sie begrenzt 

funktionsfahig. Zur Datierung seien hauptsachlich die Funde aus der Grabenfiillung heran- 

gezogen33. Der Graben wurde in den verschiedenen Schnitten insgesamt auf mehr als 10 m 

Lange ganz ausgehoben. Das Material stammt durchweg aus dem oberen Drittel, hochstens 

aus der oberen Halfte. Einzig in der Grube des bstlichen Briickenpfostens, also unter der 

Grabensohle, lag ein herzformiger Rand des Typs Niederbieber 89.

Die Keramik: mehrere Fragmente schwarzgefirnister Becher mit Griesbewurf oder Kerb- 

bandverzierung, darunter der Typus Arentsburg 91,77 oder 78; 2 kleine Bruchstiicke rotge- 

firnister Teller; Terra Nigra, Scherbe mit Kerbbandverzierung; Rand- und Wandstiicke meh- 

rerer rauhwandiger Topfe mit Schlickerbemalung (Arentsburg 94, 268-276; 2. Jahrhundert); 

3 Rander von Schiisseln mit nach innen verdickter Lippe (Gose 487 und Niederbieber 104); 

Bandrand; 2 Deckelrander (Gose 558; Mitte 2. Jahrhundert); 2 Doliumrander und mehrere 

Wandstiicke; mehrere Bruchstiicke von Mayener Ware, dabei ein Rand (Alzei 27). Im iibri- 

gen Eisenreste, Knochen, Glasfragmente und Fensterglas; auch groEere Steine aus Basalt, 

Sandstein und Grauwacke. Wichtig sind noch drei Miinzen: 1. Antoninus Pius (138-161); 

Sesterz, gepragt 143 in Rom (RIG 716). 2. Antoninus Pius (138-161); Sesterz, Miinzstatte 

Rom (zu RIC 716). 3. Nachpragung des Aurelianus (270-275 fiir Divus Claudius Gothicus; 

Rest der Umschrift: . . . LAVD; Gallien (RIC 256; Lallemand/Thirion, St.-Mard I 

3434 ff.)34.

Die Keramikreste reprasentieren also das 2. Jahrhundert, die schlickerbemalten Urnen wohl 

schon dessen erste Halfte; die Firnisware fiihrt in den Niederbieber-Horizont der ersten 

Halfte des 3. Jahrhunderts und das halbe Dutzend Mayener Scherben reicht in das vorge- 

schrittene 4. Jahrhundert hinein35. Diese Zeitspanne wird zum Teil auch von den Miinzen 

iiberbriickt, da die Nachpragung des Aurelian noch bis 20 Jahre spater entstanden sein kann. 

Da von der Oberflache und aus den ersten Plana der Schnitte nur noch drei oder vier weitere 

Bruchstiicke Mayener Ware geborgen wurden, sonst gleichfalls Material des 2. Jahrhunderts

32 Weiter von der Strafie entfernt auch 19 und 44.

33 Inv. Nr. 75.1813-1819; 1822-1831. - Der gesamte Fundkomplex Rdvenich ist unter den Inv. Nr. 

75.1812-75.1836 registriert.

34 Bestimmung von V. Zedelius.

35 Es ist zu bedenken, daft die Mayener Fragmente vollstandig aufgezahlt sind, von der iibrigen Keramik 

nur nach Form oder Ware bestimmbare Reste. Daneben gibt es noch mehrere Wand- und Boden- 

scherben, die allgemein dem 2. und 3. Jahrhundert angehdren. Im Verhaltnis iiberwiegt die friihe Ke

ramik die spate also tatsachlich bei weitem.
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13 Rovenich. Burgus, Profile durch Briicken- und Eingangspfosten. - Mafistab 1 : 50.

und der Niederbieber-Zeit, scheint es vielleicht gerechtfertigt, den Burgus von Rovenich in 

der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts anzusetzen, seine Errichtung nahe an dessen Mitte zu 

riicken. Diese Datierung entspricht den Befunden der Burgi Heidenburg und Villenhaus so- 

wie dem Ansatz der ersten Phase des ergrabenen Burgus von Froitzheim (Periode II). Der 

Graben war wohl solange offen, daE die spatesten Scherben beim Zuftillen noch in seine 

obersten Zonen gelangen konnten.

Die Nordostecke des Grabens und zwei der Pfostengruben dieses Abschnittes uberschneiden 

einen alteren Kreisgraben, die Umgrenzung eines Grabhiigels, der sich im Planum als rund 

60-70 cm breites, helles, sandig-lehmiges Band abhob. An der Nordseite weist er zwei Vor- 

spriinge nach innen auf, deren einer in dreieckigem UmriE erhalten war, der andere in vier- 

eckigem. Der Querschmtt des Grabens ist teils spitz, teils hat er eine runde Sohle, die Vor- 

spriinge reichten nicht so tief wie der Kreisgraben selbst, der 60-80 cm miEt.

AuEer einer kleinen, unbestimmbaren vorgeschichtlichen Scherbe war nichts in der Einfiil- 

lung des Kreisgrabens, die vollstandig untersucht und gesiebt wurde36. Wenige Meter auEer- 

halb der Nordostecke des romischen Grabens kam beim Abschieben des Humus ein prae- 

historisches Brandgrab zutage, dessen Inhalt im wesentlichen aus Leichenbrand, einigen 

Wandfragmenten von verbrannter Keramik und einem 4 mm breiten Bronzeband, das zu ei- 

nem Ring von 2,5 cm gebogen ist, bestand37. SchlieElich fand sich im Nordteil von Schnitt 2 

eine 40 cm tiefe, kastenfbrmige Grube von 2,3 x 4 m. Sie war mit braungrauem, humossan- 

digem Lehm verfiillt und durch den harten Kies bis auf den darunter anstehenden Sand ge- 

graben. In der Einfiillung38 waren zahlreiche Scherben einer bauchigen Weinamphore (Rand 

ahnlich Arentsburg 97, 358 oder 359) und Fragmente mehrerer weiEtoniger Firmsbecher mit 

Kerbbandverzierung (Niederbieber 32 c), einer davon mit etwa 11 cm oberem Durchmesser.

36 Inv. Nr. 75.1820.

37 Inv. Nr. 75.1832.

38 Inv. Nr. 75.1821.
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14 Rbvenich. Radchensigillata. — Mafistab 1 : 3 und 1:1.

15 Rbvenich. Knochenkamm. - Mafistab 1:1.

Auf dem Boden der Grube wurden vor den Schmalseiten je ein ziemlich grofies Pfostenloch 

von 60 cm Durchmesser und 30 cm Tiefe sichtbar.

Fast unmittelbar vor der Palisadenmitte der Ostseite lagen drei romische Graber, die ihrem 

Inventar nach in das letzte Drittel des 1. und in den Beginn des 2. Jahrhunderts datiert wer- 

den miissen39.

Grab 1: Urne aus Terra Nigra, Rand wie Hofheim 126, aber mit ebenem, unprofiliertem 

Boden; als Verzierung oben ein Kerbband mit weitem Abstand der einzelnen Striche, darun- 

ter in einigem Abstand ein Kerbband mit enggestellten Strichen, dazwischen senkrechte 

Streifen aus je sechs feinen Ritzlinien40. - Fragmente einer verbrannten Tasse aus Terra Sigil- 

lata (Drag. 27), etwa flavischer Zeitstellung. - Rauhwandiger Becher (Hofheim 85 A). - 

Randbruchstiick einer Schiissel mit nach innen verdickter Lippe (Gose 486).

Grab 2: Unterteil einer Urne aus Terra Nigra wie in Grab 1. - Bruchstiicke einer Bandrand- 

schiissel (Gose 503), teilweise verbrannt. - Boden eines rauhwandigen Gefahes. - Zwei Spi- 

ralfibeln mit oberer Sehne und Sehnenhaken, mit Biigelknoten (Vanante von Almgren 19). - 

Hakenfibeln mit eckigem Biigelquerschnitt, mit oberer Sehne und Sehnenhaken (Hofheim 

84/85).

39 Inv. Nr. 75.1 834-1836. Bei der Bestimmung der Keramik und der Fibeln halfen A.-B. Follmann, M. 

Gechter, L. Bakker.

40 Vgl. Tbpferbfen von Friesheim: Bonner Jahrb. 170, 1970, 377 Abb. 28,3.
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16 Rovenich. Jupiterkopf, Vorderansicht. - Mafistab 1 : 2.

17 Rovenich. Jupiterkopf, Riickansicht mit Thronlehne. - Mafistab 1: 2.
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18 Romische Burgi siidwestlich von Kbln. - Mafistab 1 : 40 000.

Grab 3: rauhwandige Urne mit scharfem Rand- und Schulterprofil etwa der Form Arents- 

burg 94, 265; unter der Schulter Barbotine-Verzierung: eine horizontale Punktreihe, dop- 

pelte vertikale Punktreihen in weitem Abstand, dazwischen Halbkreisbogen wie Schuppen, 

aber einreihig und senkrecht untereinander. - Leichenbrand. - Hakenfibel mit rundem Bii- 

gelquerschnitt, mit oberer Sehne und Sehnenhaken (Hofheim 88/90).

Wahrend diese Graber fiir eine relativ friihe Besiedlung der Umgebung des romischen Bur- 

gus sprechen (die Urnen mit Schlickerbemalung in der Grubenfiillung konnten gleichfalls 

von Grabern stammen), gibt es auch einige Hinweise fiir eine Verwendung des Platzes in 

spatromischer Zeit. Bisweilen werden beim Pfliigen auf der Hohe des Gittermastes Mauern 

ausgerissen, an denen sich vor einigen Jahren Amateurarchaologen unbefugterweise zu schaf- 

fen machten. Sie stieEen dabei offenbar auf eine Grube, aus der sie mehrere Fragmente von 

Radchensigillata der Muster Chenet Nr. 86 und 305 sowie eines bisher unbekannten Stem- 

pels (Abb. 14) bargen41. Des weiteren den Rand eines Napfes Alzei 15 mit Kerbband, Bar- 

botine-Wellenlinie und Resten von Buchstaben eines Spruches; zwei Eisenmesser, einen ei- 

sernen Stilus, eine Bronzenadcl mit polyedrischem Kopf; unfertig bearbeitete Knochenstiicke

41 G. Chenet, La ceramique gallo-romaine d’Argonne du IVV siecle . . . (1941).
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19 Froitzheim. Luftbild der rbmischen Burgi. 

Freigabe-Nr.Reg.-Pras.Dusseldorf 16 F 78.

sowie einen beinernen Kamm mit Tierkopfenden (Abb. 15)42; Munze des Lucius Verus 

(161-169; As; Vs.: Kopf des Kaisers nach rechts; Rs.: Victoria. Diese Funde miissen ins 

spate 3. und 4. Jahrhundert datiert werden. Der von einer Jupitersaule stammende Jupiter- 

kopf mit angearbeiteter Thronlehne aus dem frtihen 3. Jahrhundert (Abb. 16; 17) mufi hier 

gleichfalls genannt werden43. Zusammenfassend ergibt sich hier also.em ahnliches Bild wie in 

Froitzheim: Gebaudereste in nachster Nachbarschaft zu einem Burgus. Ob es sich dabei tat- 

sachhch um eine Villa oder einen Gutshof handelt, muE in beiden Fallen dahmgestellt blei- 

ben. Auch wie sich Gebaude und Wehranlage zeitlich und in ihrer Funktion zueinander ver- 

hielten, ist noch ungeklart. Angesichts der einigermaEen nahen Lage an einer wichtigen 

itberregionalen VerbindungsstraEe ist die Erklarung, die fur die Burgi von Froitzheim ver- 

sucht wurde - Schutz fur einen Siedlungskomplex, gewissermaEen privat also - nicht die ein- 

zige Mbglichkeit44.

Man kennt jedoch nicht nur die Burgi von Rbvenich und Froitzheim. Mit Hilfe von Luftbil- 

dern sind im Rheinland in den letzten Jahren noch neun weitere entdeckt worden, die fast

42 Zu Kammen vgl. D. Haupt, Bonner Jahrb. 170, 1970, 385.

43 Inv. Nr. 75.1830.

44 H. Barfield a. a. O. (Anm. 26) 54.
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20 Palmersheim. Luftbild eines romischen Burgus. Freigabe-Nr.Reg.-Pras.Diisseldorf 16/28/5851.

alle in der weiteren Umgebung von Zulpich liegen45. Sie sind auf der Karte (Abb. 18) zu- 

sammen mit den nach J. Hagen bekannten RomerstraEen aufgetragen46. Hire Konzentration 

m dieser Gegend kann allerdings mit den auEeren Bedingungen fur Luftbilder zusammen- 

hangen47. Immerhin sind die StraEen von Koln nach Trier und Reims die wichtigsten Ver- 

bindungen nach Gallien. Ohne Kenntnis der Zeitstellung der einzelnen Anlagen ist eine wei- 

terfiihrende historische Auswertung zwar noch nicht mbglich, doch konnen sie in ihrer 

Streuung erne wirksame Sperrfunktion erfiillt haben, auch wenn nicht alle Burgi gleichzeitig 

bestanden, sondern einander abldsten. Rbvenich, Villenhaus, Heidenburg und Froitzheim II 

gehbren zweifellos zu den ersten Reaktionen auf die Frankeneinfalle von 257 und der folgen- 

den Jahre48. Die Burgi von Froitzheim (Abb. 19) werden hier nochmals abgebildet, da bei 

der ergrabenen, nordlichen (oben) Anlage links des Weges bei einer neuen Aufnahme an der 

hnken unteren Ecke noch ein schmales AuEengrabchen sichtbar wird. Weitere Beispiele sind 

Palmersheim (Abb. 20) und Satzvey (Abb. 21).

45 Im Kreis Euskirchen: Borr (Luftbild-Archiv Nr. DZ 36); Friesheim (FZ 65, GI 21); Lommersum 

(FS 58); Palmersheim (FM 1); Satzvey (ER 99); Vernich (FS 52); Weiler (160/1-3); im Kreis Bonn: 

Oberdrees (AX 1).

46 J. Hagen, RbmerstraEen der Rheinprovinz2 (1931) Karte 2.

47 Hinweis von I. Scollar.

48 H. v. Petrikovits, Journal Rom. Stud. 61, 1971, 178.
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21 Satzvey. Luftbild eines rbmischen Burgus. Freigabe-Nr.Reg.-Pras.Dusseldorf 16/30/6898.


