
GERHARD BAUCHHENSS

Zu zwei Grabsteinen der cohors VIII Breucorum in Bonn

Im Bonner Landesmuseum befinden sich zwei Grabsteine, die fiir Soldaten dersel- 

ben Einheit, der achten Breucerkohorte, gefertigt wurden. Beide Steine stimmen in 

ihrem Aufbau, dem Wortlaut ihrer Inschriften und in ihrem Hauptmotiv iiberein. 

Daraus wurden Schliisse liber die Werkstatt der Steine und die Garnisonsorte der 

Kohorte in der Zeit bis zum Civilisaufstand gezogen1. Im folgenden sollen beide 

Steine auf ihre kunst- und militarhistorische Aussage bin iiberpruft werden.

Nur von einem der beiden Steine (Abb. 1) ist der Fundort genau bekannt2. Er 

wurde zu Beginn des Jahrhunderts in der Remagener Stadtpfarrkirche gefunden, 

wo er, mit der Kehrseite nach oben, als Grabplatte im Boden eingelassen war (17. 

Jahrhundert, Abb. 2). Seine antike Vorderseite ist in zwei Zonen aufgeteilt. Die 

Sockelzone, die nur grob mit dem Spitzeisen bearbeitet ist, wahrend ihre Randstrei- 

fen mit dem Meifiel geglattet sind (Randschlag), war in der Antike nicht sichtbar. 

Sie diente zur Befestigung des Steins in der Erde.

Die Spuren der MeiBelarbeit sind auch noch deutlich in der unteren, in der Antike 

sichtbaren Zone, dem Bildfeld, zu erkennen. Das Feld ist konkav eingetieft. Auf 

ihm ist ein Madchen dargestellt, das mit einem schleierartigen Tuch in seinen Han- 

den, seinem einzigen Kleidungsstiick, tanzt. Die Oberflache der Figur ist im Ge- 

gensatz zum Reliefgrund sorgfaltig geglattet.

Die obere Zone des Steins tragt auf einer von Profilleisten gerahmten, leicht einge- 

tieften Tafel die Inschrift: Dasmenus I Dasi f(Ilins') Breucus / mil(es) ex coh(orte) 

VIII / Breuc(orum) anno(rum) XXXV I stipfendoriiim') XII h(ic) situs') e(st). Der 

Steinmetz, der die Inschrift einmeifielte, geriet gegen Ende jeder Zeile mit dem zur 

Verfiigung stehenden Raum in Konflikt. Wahrend bei der ersten und letzten Zeile 

die Buchstabenabstande am Ende grofier werden, reicht bei den Zeilen zwei bis vier 

der Platz nicht aus. Buchstaben und Zahlen werden iibereinander geschrieben oder 

sogar auf den Rand der Inschrifttafel. Trotzdem sind die Einzelbuchstaben sehr 

sorgfaltig und korrekt ausgefiihrt. Fiir ihre Form ist das leichte Anschwellen in den 

Biegungen charakteristisch.

1 H. Lehner, Korrbl. Westdt. Zeitschr. 22, 1903, 66 ff. - E. Stein u. E. Ritterling, Die kaiserlichen Be- 

amten und Truppenkdrpcr im romischen Deutschland unter dem Prinzipat (Wien 1932) 177. — Alfol- 

dy, Hilfstruppen 48 f.

Inv. 16304; Kalkstein; H. 1,81 m, Br. 0,79 m, T. 0,20 m. - Lehner, Steindcnkmaler Nr. 659. - CIL 

XIII 7801/2. - Alfoldy, Hilfstruppen 194 Nr. 92. — Esp., Rec. Gaul. VIII 6320.
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I Grabstein des Dasmenus. Rheinisches Landesmuseum Bonn 

(Neg. RLM Bonn).

Uber der Inschrifttafel folgte sicher noch ein oberer Abschlufi der Stele, etwa in 

Form eines Giebels, der wohl aus einem eigenen Stein gearbeitet war3.

Der zweiteilige Aufbau wiederholt sich bei dem zweiten Stein (Abb. 3)4. Sein 

Fundort ist nicht sicher bekannt. Er stammt aus der Klever Sammlung, also wohl 

aus der Nahe des Lagers von Vetera. Von dem Einlafisockel ist bei diesem Stein nur 

ein niedriger, flacher Vorsprung erhalten. Wahrscheinlich ist die fur die Aufstellung

3 Giebel aus eigenen Quadern: Lehner, Steindenkmaler Nr. 665; 683; 689 (profiiierte Platte). Fur die 

Nischenstelen nimmt H. Gabelmann, Bonner Jahrb. 172, 1972, 108 f. an, dad ein Giebel meistens ge- 

fehlt habe. Der Typ der Stele mit Bildfeld unter der Inschrift diirfte sich aus der einfachen Inschrift- 

stele entwickelt haben. Bei ihr ist immer, auch wenn sonst jede architektonische Rahmung fehlt, der 

Giebel vorhanden.

4 Inv. U 99; Kalkstein; H. noch 2,22 m, Br. 0,95 m, T. 0,24 m. - Lehner, Steindenkmaler Nr. 660. - 

CIL XIII 8693. - Esp., Rec. Gaul. VIII 6597. - Petrikovits, Auswahlkatalog Nr. 3 Taf. 6. - Alfoldy, 

Hilfstruppen 195 Nr. 95 (mit weiterer Literatur).
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2 Grabstein des Dasmenus, Riickseite 

(Neg. RLM Bonn).

nbtige Steinflache modern abgearbeitet worden5. Modern diirfte auch die Zertei- 

lung des Steins in zwei Steinplatten sein. Jedenfalls wird der Stein in der friihen Li- 

teratur so erwahnt, als ob er aus einem Stuck gearbeitet sei6.

Das Bildfeld zeigt wieder eine Tanzerin. Allerdings ist es anders gearbeitet als das 

des ersten Steins. Ein flacher, undeutlich ausgebildeter Rand umzieht das Bildfeld 

auf drei Seiten. In dieses Bildfeld ist das Relief der Tanzerin noch eingetieft, tiefer

5 Bei Steinen aus der Klever Sammlung auch sonst belegt: Gabelmann a. a. O. (Anm. 3) 73 £. - Lehner, 

Steindenkmaler Nr. 657.

’ J- E. v. Buggenhagen, Nachrichten liber die zu Cleve gesammelten theils romischen theils vaterlandi- 

schen Alterthumer und andere daselbst vorhandene Denkwiirdigkeiten (Berlin 1795) 78 f. Taf. 21; F. 

Fiedler, Romische Denkmaler der Gegend von Xanten und Wesel am Niederrhein und an der Lippe 

(Essen 1824) 228 ff. Die Form der beiden aneinanderstofienden Flachen konnte diese Vermutung un- 

terstiitzen. Von der Vorderflache des Steins aus scheinen etwa 10 cm gesagt zu sein, die dann noch 

bleibende Steinmasse wurde abgesprengt und die Flache leicht geglattet.
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3 Grabstein des Marcinus. Rheinisches Landcsmuseum Bonn 

(Neg. RLM Bonn).

als es die Abbildungen vermuten lassen. Durch diese Technik ersparte es sich der 

Steinmetz, das ganze Bildfeld regelmafiig abzuarbeiten. Sie ist relativ haufig auf 

Grabsteinen des ersten Jahrhunderts zu beobachten, allerdings meistens nur auf den 

Nebenseiten7.

Die Inschrift ist bis auf den Namen des Soldaten und seines Vaters mit der des 

Dasmenus identisch8. Sogar die Altersangabe und die Zahl der Dienstjahre stimmen 

iiberein9. Die Inschrift lautet: Marcinus Sur/conis f(ihus) Breucu(s) I mil(es) ex

7 Z. B. Lehner, Steindenkmaler Nr. 669 (= Esp., Rec. Gaul. VIII 6265); 685 (= Esp., Rec. Gaul. VIII 

6329). Auf Nebenseiten sind die Attisfiguren meist in dieser Weise behandelt: z. B. Lehner, Stein

denkmaler Nr. 6665 (= Esp., Rec. Gaul. VIII 6207); 599 (= Esp., Rec. Gaul. VIII 6259).

8 Zu den Namen: L. Weisgerber, Bonner Jahrb. 154, 1954, 129. - A. Mocsy, Die Bevolkerung von 

Pannonien bis zu den .Markomannenkriegen (Budapest 1959) 75; 263 Nr. 234, 2.3.

9 Zur Genauigkeit der Altersangaben auf rbmischen Grabsteinen: M. Clauss, Chiron 3, 1973, 396 ff. 

(mit alterer Literatur).
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4 Grabstein des Dasmenus, Bildfeld (Neg. RLM Bonn).

coh(orte) VIII Breucfprum') ann(prum) XXXV I stip^endiorum) XII hdc) stilus') 

e(st). Der Steinmetz hat seine Zeilen besser eingeteilt, allerdings kann auch er die 

Zeilen drei und fiinf nicht gleichmafiig fiillen. Nach unten ware auf der Inschriftta- 

fel noch reichlich Raum fiir eine weitere Zeile. Die Buchstabenformen sind schlan- 

ker als die der Dasmenusstele und ohne die leichten Schwellungen.

Das Giebeldreieck ist mit einem Akanthusdreipafi gefiillt, auf dem eine Rosette 

sitzt. Unter den Giebelschragen lauft eine Zahnschnittleiste. Das Eckakroter be- 

steht aus drei sich nach aufien rollenden Palmettenblattern, von denen aus ein Band 

in hohen engen Wellen nach innen flattert. Uber der Giebelspitze und auf zwei 

senkrecht von den Giebelecken nach oben reichenden senkrechten Leisten liegt eine 

waagerechte Leiste, auf ihr ein nach links gerichteter Lowe, der ein Tier (einen 

Eber?) reifit. Palmette, Wellenband und Tiergruppe sind fiir die rechte Giebelhalfte 

analog zu erganzen.

Die Beschreibung der beiden Steine hat gezeigt, dafi neben den erwahnten Ahnlich- 

keiten auch deutliche Unterschiede festzustellen sind. Die beiden Inschriften sind 

mit Sicherheit nicht von demselben Steinmetzen ausgefiihrt. Die Relieftechnik der 

beiden Hauptbilder unterscheidet sich; allerdings sind derartige Unterschiede zu- 

weilen auch an ein und demselben Stein zu beobachten10. Ein genauer Vergleich 

der beiden Tanzerinnen miteinander und mit ihren Vorbildern — soweit sie in ande- 

ren romischen Wiederholungen fafibar sind - wird die Unterschiede zwischen den 

beiden Steinen noch deutlicher werden lassen. Gerade der Vergleich mit anderen 

Repliken der Tanzerinnen lafit dabei Schliisse auf Fahigkeiten und Temperament 

der beiden Steinmetzen zu.

Die Tanzerin des Dasmenussteins (Abb. 4) ist in Dreiviertelansicht von hinten ge

zeigt. Ihr linkes Bein steht fest auf dem Boden auf, das rechte schwingt nach hin-

Z. B. Lehner, Steindenkmaler Nr. 621 (= Esp., Rec. Gaul. VIII 6257). Die Lorbeerbaume und die 

Girlande auf diesem Stein sind in ’versenktem Relief, die Efeuranken, Sphingen und die Portratbiiste 

in Relief mit abgearbeitetem Reliefgrund gearbeitet.
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ten. Diese Bewegung des Spielbeins soil eine Drehung des Korpers andeuten und 

damit die Riickenansicht und die starke Riickneigung des Oberkorpers motivieren. 

Den rechten Arm streckt die Tanzerin schrag nach oben und halt mit geziert abge- 

spreizten Fingern das Tuch, dessen anderes Ende der gerade nach unten gestreckte 

Arm mit geballter Faust halt. Der Kopf, vollig im Profil wiedergegeben, blickt 

leicht nach oben. Das strahnige, glatte Haar wird von einem Band gehalten, aus 

dem sich zwei flatternde Locken Ibsen. Der Augapfel ist nicht gebohrt.

Trotz des Tanzmotivs erscheint die ganze Gestalt auffallig plump und ungeschickt. 

Die Korperformen sind schwer und unbeholfen. Arme und Beine sind ohne Ge- 

lenke an den Korper angestiickt und ohne Kniegelenke und Ellenbogen gerade aus- 

gestreckt. Am deutlichsten zeigen sich die begrenzten Fahigkeiten des Steinmetzen 

in dem grob kontrastierenden Motiv der beiden Hande. Er konnte den nackten 

Korper noch nicht einheitlich gestalten, sondern mufite sich darauf beschranken, 

ihn aus Einzelteilen zusammenzusetzen.

Repliken dieser Tanzerin lassen sich von 400 v. Chr. an bis in das 2./3. Jahrhundert 

n. Chr. nachweisenn. Um die Eigenheiten unseres Steins bei der Adaption des 

Motivs zu zeigen, ist es ndtig, wenigstens einige Glieder der Entwicklungsreihe 

kurz zu besprechen. Die alteste Darstellung zeigt die Manade im langen Chiton, ein 

Tierfell um den Korper und die linke Schulter gelegt12. In der schrag nach hinten 

gestreckten rechten Hand halt sie den Thyrsos, die linke Hand ist ohne Attribut 

leicht vorgestreckt. Sie stiirmt ganz in sich versunken im Chor der Manaden dahin. 

Aus diesem selbstvergessenen Tun der Manade ist in einer hellenistischen Variante 

eine Verfolgung der Manade durch einen Satyrn geworden13. Auch hier ist sie mit 

einem Chiton bekleidet. Der linke Arm ist starker gehoben, die Hand fafit den Zip- 

fel eines fiber dem Arm liegenden Mantels.

Gegentiber diesen beiden Repliken fallen sofort zwei Unterschiede der Dasmenus- 

tanzerin ins Auge: Die Bewegungsrichtung ist verandert, und sie ist nackt.

Die friiheren und auch die spateren Darstellungen beziehen die Manade in eine 

grbfiere Komposition von Gestalten aus dem dionysischen Thiasos ein - sei es, dafi 

sie mit anderen Manaden dahinsttirmt, von Satyrn verfolgt wird oder mit einem Sa

tyrn in tanzender Bewegung gezeigt wird14. Die Bewegungsrichtungen der einzel- 

nen Gestalten heben sich gegenseitig auf oder ergeben in der Gesamtheit eine ein- 

deutige Richtung nach rechts15. Auf dem Grabstein war eine einzelne Manade dar- 

zustellen. Fur eine Einzeldarstellung war aber die Bewegungsrichtung nach links 

nicht verwertbar, denn entsprechend der Bewegungsrichtung beim Lesen war auch 

in der Antike schon die ’Leserichtung' von links nach rechts fur bildliche Darstel

lungen tiblich. Der Steinmetz mufite also die aus dem Thiasos geldste Manade spie- 

gelbildlich wiedergeben, da er offensichtlich keine andere Figur in der passenden

" Matz, Sarkophagreliefs 1, 19 ff. TH 5.

12 Bronzekrater Berlin, Inv. 30 622: W. Ziichner, 98. Berliner Winckelmannsprogr. 1938, 12 Tat. 6.

13 A. Greifenhagen, Beitrage zur antiken Reliefkeramik. Jahrb. DAI, Erg.-H. 21 (Berlin 1963) 35 ff. 

bes. 50 f. Abb. 42.

14 Z. B. Matz, Sarkophagreliefs 1 Nr. 52 Taf. 60 (Verfolgung); Nr. 59 Taf. 69 (Tanz).

15 Bei den ’Tanzgruppen' wird die Bewegung schon durch den gegentiber gestellten Satyr aufgehoben. 

Bewegungsrichtung nach rechts: Matz, Dionysische Sarkophage 2 Nr. 85 Taf. 98; Nr. 86 Taf. 111.
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5 Grabstein des Marcinus, Bildfeld (Neg. RLM Bonn).

Richtung zur Verfiigung hatte oder der Besteller gerade diese Manade wiinschte.

Die Nacktheit der Manade gegeniiber den bekleideten griechischen Repliken ist 

weniger leicht zu erklaren. Fast nackte Manaden sind seit dem 4. Jahrhundert v. 

Chr. bekannt16. Auf provinziellen romischen Grabdenkmalern sind sie sehr hau- 

fig17, ebenso auf dionysischen Sarkophagen. Dort wirken sie allerdings nicht so 

aufdringlich, weil die Gestalten meist vom elegant geschwungenen offenen Chiton 

umspielt werden l8. H. G. Horn hat die Nacktheit der Manaden mit den aphrodisi- 

schen Bereichen der dionysischen Jenseitshoffnungen in Verbindung gebracht, die 

in den provinziellen Grabmalern offensichtlich schon friih stark zum Ausdruck 

kamen 19.

Auf den angeftihrten Denkmalern ist die Bewegung der Manade durch ihre Rolle 

im dionysischen Thiasos motiviert. Da sie hier aber aus dem grofieren Zusammen- 

hang gelost und als Einzelfigur verwendet ist, konnte allein ihre Darstellung als 

Tanzerin ein befriedigendes Motiv abgeben. Dem verdankt die Manade das Tuch, 

das sie wie eine Schleiertanzerin in den Hiinden halt, und wahrscheinlich auch die 

starkere Drehung der Htiften. Durch sie erreichte der Steinmetz - wenn nicht ein- 

fach Unfiihigkeit vorliegt, die Htiften im Profil wiederzugeben - gegentiber der pa

rallel zur Bildebene ftihrenden Bewegung der anderen Manaden, dafi die Drehbe- 

wegung des Tanzes deutlicher wird.

Verglichen mit der Tanzerin des Dasmenussteins wirkt die des Marcinus (Abb. 5) 

auf den ersten Blick gekonnter, eleganter gearbeitet, wenn auch ihre Verschiebung 

aus der Bildmitte getadelt wurde20. Sie ist, auf die Zehenspitzen erhoben, ebenfalls

16 Manade des Skopas: G. Lippold, Die griechische Plastik. Handb. d. Arch. 3, I (Miinchen 1950) 

251.

17 Z. B. Esp., Rec. Gaul. VIII 6479 (Severinius-Sarkophag, Koln). - E. Esperandieu, Recueil general des 

bas-reliefs, statues et bustes de la Germanie romaine (Paris-Brussel 1931) Nr. 368.

18 Z. B. Matz, Sarkophagreliefs 1 Nr. 35 Taf. 30.

H. G. Horn, Mysteriensymbolik auf dem Kolner Dionysosmosaik. Bonner Jahrb. Beih. 33 (Bonn 

1972) 82 f.; 100 ff.

Petrikovits, Auswahlkatalog 37.
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in einer Drehung begriffen. Dieser Bewegung folgend, flattern ihr Chiton, dessen 

langer Uberfall in hellenistischer Weise dicht unter der Brust gegiirtet ist, und ein 

schalartig um den Hals gelegter Mantel hinter ihr her. Der Korper, vor allem das 

ganze rechte Bein, zeichnet sich trotz der Falten deutlich unter dem Gewand ab. 

Das von lockigen Haaren umrahmte Gesicht ist zur rechten Schulter gewendet. Die 

noch erkennbare Bohrung der Augen erhbhte den Ausdruck des Gesichts. In hoch 

erhobenen Handen halt die Manacle Kymbala, um mit ihnen den Rhythmus zu ih- 

rem Tanz zu schlagen21.

Auch die Tanzerin des Marcinussteins entspricht einer Manade aus dem iiblichen 

’Thiasos' spiegelbildlich, nur die Armhaltung blieb unverandert22. Der Steinmetz 

ist zwar nicht frei von Manierismen, wie etwa die regelmafiig aufgebogenen Falten- 

enden des Chitons zeigen, er wirkt auch in seiner Faltenbehandlung etwas grob und 

einfallslos. Er hat aber sehr viel mehr von der lebendigen Bewegung des Vorbilds 

eingefangen als der Verfertiger des Dasmenussteins.

Aus der geschickten Behandlung des Kbrpers unter dem Gewand lassen sich An- 

haltspunkte fur die Datierung des Marcinusgrabsteins gewinnen. Die korrekte Er- 

fassung des Kbrpers und die Wiedergabe der Bewegung, das Widerspiel von Ge

wand und Korper ist eindeutig Zeichen relativ spater Entstehung. Erst mit dem ne- 

ronisch-flavischen Stil gelang es den einheimischen Bildhauern, Korper unter einem 

Gewand anatomisch korrekt darzustellen23.

Die vorhergehende claudische Stilstufe zeigt eine Wiederholung derselben Manade 

von einem Mainzer Grabstein (Abb. 6)24. Die Tanzerin ist hier in ihrer urspriingli- 

chen Richtung wiedergegeben. Sie bewegt sich auf die Vorderseite des Steins zu. 

Der Steinmetz konnte sich so die Umkehrung des Motivs ersparen, da er fur die 

andere, heute fehlende Seite sicher ein eigenes Motiv zur Verftigung hatte. Der 

Korperbau der Mainzer Manade ist schlanker als beim Marcinusstein. Das Verhalt- 

nis von Gewand und Korper ist noch nicht in befriedigender Weise gelbst. Die bei- 

den Beine scheinen wie auf einer Folie vor dem flatternden Chiton zu liegen, trotz- 

dem laufen schrage Faltenwiilste liber die Oberschenkel und Ibsen jede Verbindung 

zu den flatternden Chitonteilen auf. Wahrend die Beine ganzlich aus dem Gewand 

heraustreten, verschwindet der Oberkbrper unter den Gewandfalten25. Beine und 

Arme sitzen ohne eigentliche Gelenke am Rumpf an und werden ohne Knie- und

21 Zur Benennung der Instrumente: F. Behn, Musikleben im Altertum und friihen Mittelalter (Stuttgart 

1954) 119 Abb. 154. - G. Fleischhauer, Etrurien und Rom. Musikgeschichte in Bildern 2,5. Musik 

des Altertums (Leipzig o. J.) Abb. 39; 45; 53. - Petrikovits, Auswahlkatalog 37 nennt die Instru

mente Krotala.

22 Matz, Sarkophagreliefs 1, 22 TH 8.

23 Zur Stilwende: L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialromischen Plastik in Germanien und Gal- 

lien (Darmstadt 1937) 15 ff. - Mit der Friihdatierung der GroBen Mainzer Jupitersaule durch H. U. 

Instinsky, Jahrb. RGZM. 6, 1959, 128 ff. muB wohl auch diese Stilwende um fast cin Jahrzehnt in die 

neronische Zeit vorverschoben werden.

24 K. Korber, Mainzer Zeitschr. 3, 1908, 2 f. Nr. 4. - Esp., Rec. Gaul. VII 5823. - F. Kutsch in: 

Festschr. K. Schumacher (Mainz 1930) 274. - H. Klumbach, Mainzer Zeitschr. 31, 1936, 36 Abb. 4 

(der Kopf der Manade zahlt zu den Kriegsverlusten). Mainz, Mittelrheinisches Landesmuseum Inv. S. 

142.

25 Etwas weiter in der Entwicklung scheint eine Wiederholung der Manade auf einem Grabstein aus Sel

zen in Mainz (Mittelrhcin. Landesmuseum Inv. S. 108): Klumbach a. a. O. (Anm. 24) 34 f. Taf. 1,1. 

- Esp., Rec. Gaul. XIV 8523. Aber auch bei dieser Manade zeigt sich noch die starre Trennung bei 

den Beinpartien.
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6 Familiengrabstein aus Mainz, rechte Nebenseite. 

Mittelrheinisches Landesmuseum Mainz 

(Neg. Mittelrhein. Landesmus. Mainz).

Ellenbogengelenke dargestellt. Es begegnet hier dasselbe Unvermogen, den Korper 

als anatomische Einheit zu erfassen, das schon bei der Tanzerin des Dasmenusre- 

liefs (Abb. 4) beobachtet wurde. Auch die Entstehung des Dasmenusgrabsteins ist 

daher in claudischer Zeit anzusetzen.

Die Datierung des Marcinussteins in die neronische Zeit legt auch die technische 

Behandlung des Giebelornaments nahe. Die Zacken des Akanthus sind durch senk- 

rechte Bohrldcher, die nur wenig iiberarbeitet wurden, ausgefiihrt26. Diese Technik

■” Petrikovits, Auswahlkatalog 37 verwendet den Begriff ’laufender Bohrer'. Unter dem ’laufenden Boh

rer' ist jedoch kein eigenes Werkzeug, sondern nur eine bestimmte Verwendungsart eines ublichen 

Steinbohrers zu verstehen: Die Bohrerspitze wird schrag angesetzt und wahrend des Bohrens liber die 

Steinoberflache bewegt, so dal? ein langerer Bohrkanal entsteht. Am Stein des Marcinus sind dagegen 

nur senkrechte Bohrldcher zu erkennen. Zum Unterschied der beiden Techniken: S. Adam, The 

Technique of Greek Sculpture (London 1966) 61 ff. mit weiterer Literatur.
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war, um eine illusionistische, malerische Wirkung zu erzielen, in flavischer Zeit 

sehr beliebt. Ihre Anfange gehen aber schon in die spataugusteisch-tiberische Zeit 

zuriick27; sie wird in claudisch/neronischer Zeit immer haufiger28. Auch im Rhein

land finden sich erste Ansatze in spataugusteischer Zeit29. Verstarkt wird die senk- 

rechte Bohrung aber erst in neronischer Zeit verwendet30. Der Hohepunkt liegt 

auch hier in flavischer Zeit, Beispiele sind aber relativ selten31. Der neronischen 

Stufe entsprechen etwa die Bohrspuren im Giebel der Marcinusstele.

Gerade wegen der geringen Auswirkungen dieser Technik im Rheinland ist es von 

Bedeutung, daft ein Grabsteinfragment in Koln diese Eigentiimlichkeiten noch et- 

was deutlicher zeigt als der Marcinusstein (Abb. 7)32. Die Bohrldcher im Giebelor- 

nament des im ganzen qualitatloseren Steins sind praktisch nicht mehr iiberarbeitet. 

Der Giebel dieses Steins zeigt eine weitere Besonderheit, die ihn sehr eng mit der 

Marcinusstele verbindet. Auch bei ihm lauft unter den Giebelschragen ein Zahn- 

schnitt entlang. Er ist bei keinem anderen rheinischen Grabstein in dieser Weise 

verwendet. Die beiden Steine stammen daher wohl aus derselben Werkstatt, wenn 

auch, wegen des Qualitatsunterschieds, wohl nicht von derselben Hand.

Ob der Stein des Dasmenus auch aus dieser Werkstatt stammt, laf?t sich mit stilisti- 

schen Kriterien nicht nachweisen. Er ist gut ein Jahrzehnt vor dem Marcinusstein 

entstanden, der Stein der Antonia Daenis diirfte schon flavisch sein. Der Fundort 

dieses Steins legt jedoch nahe anzunehmen, dab die Marcinuswerkstatt in Koln ar- 

beitete. Da Lieferungen in den Klever Raum ja offensichtlich sind, konnen sie nach 

Remagen nicht ausgeschlossen werden. Allerdings kann fur die Ubereinstimmung 

des Motivs auch einfach der Wunsch des verstorbenen Soldaten oder seiner Hinter- 

bliebenen mafigebend gewesen sein33. Die Ubereinstimmung der Inschriften ist als 

Argument am schwachsten zu veranschlagen. Wenn, wie es communis opinio zu 

sein scheint, fur die Formulierung der Grabinschriften die Stammrollen der Einhei- 

ten verwendet wurden, konnen gleichlautende Inschriften nicht iiberraschen.

Das Ergebnis der Untersuchung der beiden Steine lafit sich also folgendermafien 

zusammenfassen: Die Steinmetzen beider Grabsteine verwenden gelaufige ’klassi- 

sche‘ Motive, die sie ihrem Auftrag anpassen. Der Stein des Dasmenus entstand vor 

dem des Marcinus in claudisch-friihneronischer Zeit. In spatneronischer Zeit, d. h. 

etwa im Jahrzehnt 60-70 n. Chr., wurde der Marcinusstein gearbeitet, in derselben

27 Z. B. Sarkophag Caffarelli, Berlin, Pergamonmuseum: G. Rodenwaldt, 83. Berliner Winckelmanns- 

progr. 1925. - Zu seiner Datierung neuerdings P. Kranz, Gnomon 47, 1975, 79.

28 Z. B. W. Altmann, Die romischen Grabaltare der Kaiserzeit (Berlin 1905) Abb. 36; 37; 64. - M. 

Honroth, Stadtromische Girlanden. Sonderschr. Osterr. Arch. Instituts 17 (Wien 1971) 23 ff.

29 Deutliche Spuren des senkrechten Bohrers sind schon im Giebelornament des Caeliussteins zu erken- 

nen: Lehner, Steindenkmaler Nr. 622. - Esp., Rec. Gaul. IX 6581; da die Oberflache etwas verwittert 

ist, waren sie in der Antike wohl nicht so deutlich zu sehen.

30 An der Grofien Mainzer Jupitersaule etwa zu vergleichen die senkrechten Ornamentstreifen des unte- 

ren Sockels und das Haar des Hercules: F. Quilling, Die Jupitersaule des Samus und Severus (Leipzig 

1918) 35 Abb. links oben und unten.

31 Fragmente in Mainz: G. Behrens, Germania 26, 1942, 36 ff. Taf. 4. - In Koln: O. Doppelfeld, Kol- 

ner Domblatt 21/2, 1963, 136 f.

32 Koln, Romisch-Germanisches Museum Inv. 17,3. - J. Klein, Bonner Jahrb. 77, 1884, 58. - Lehner, 

Steindenkmaler Nr. 857. - CIL XIII 8363. - Kolner Romer Illustrierte 1, 1974, 253 Insel 17 Nr. 2.

33 Zur Ubertragung der Bildthemen durch die Besteller: H. Gabelmann, Bonner Jahrb. 173, 1973, 161 f. 

Anm. 16.
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7 Grabstein der Antonia Daenis. Romisch-Germanisches Museum Koln 

(Neg. RLM Bonn).

Kblner Werkstatt, die wenig spater den Stein der Antonia Daenis ausftihrte. Ob der 

Dasmenusstein auch aus dieser Werkstatt stammt, ist nicht beweisbar, aber auch 

nicht zu widerlegen34.

Aus der stilistischen Analyse der beiden Steine ergeben sich Auswirkungen auf die 

Verteilung der romischen Auxilien am Niederrhein bis in die flavische Zeit, von 

denen. vor allem das Kastell Remagen betroffen ist.

G. Alfoldy hat die Abfolge der Einheiten fur Remagen folgendermafien rekonstru- 

iert :35

Julisch-claudische Zeit bis etwa 50 n. Chr.: coh. I Thracum; diese Kohorte ist 

anschliefiend in Bonn stationiert und noch in flavischer Zeit in Niedergerma- 

nien;

etwa 50—70 n. Chr.: coh. VIII Breucorum; sie kam von Xanten und wurde 70 

n. Chr. im Bataveraufstand vernichtet;

flavische Zeit: coh. II Varcianorum; sie wurde wahrscheinlich erst wahrend des 

Biirgerkrieges aufgestellt.

H. Lehner hatte die Reihenfolge der Thraker- und Breucerkohorte in Remagen

34 Die beiden Attisfiguren auf den Nebenseiten des Firmussteins aus Andernach (Lehner, Steindenkma- 

ler Nr. 665. - Esp., Rec. Gaul. VIII 6207) zeigen, dal? sogar an einem einzigen Stein, bedingt durch 

die Arbeit zweier verschiedener Steinmetzen, grofie stilistische Varianten auftreten konnen.

35 Alfoldy, Hilfstruppen 48 f.; 70 f.
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umgekehrt angenommen36, offensichtlich vollig zu Recht, denn auf Grund der sti- 

listischen Analyse der Grabsteine mull die coh. VIII Breucorum zuerst in Rema

gen, dann erst bei Xanten gelegen haben. Es ist im folgenden zu iiberprtifen, ob die 

von Lehner angenommene zeitliche Abfolge der Kohorten mit den heute bekannten 

epigraphischen Nachweisen beider Einheiten in Einklang gebracht werden kann.

Von beiden Kohorten wurden je zwei Grabsteine in Koln gefunden37. Sie scheiden 

fur die Beantwortung unserer Frage hier aus38. Von der Anwesenheit der 1. Thra- 

kerkohorte in Bonn und Remagen zeugt je ein Inschriftenstein. Der in Bonn gefun- 

dene Grabstein39 lafit sich wegen seiner dtirftigen bildlichen Darstellung nicht ge- 

nauer als ’vorflavisch' datieren40. Der Grabstein aus Remagen ist nur in drei Hand- 

schriften tiberliefert41.

Trotz dieser etwas unsicheren Uberlieferung bietet der Grabstein jedoch gute An- 

haltspunkte, die Anwesenheit der Einheit in Remagen zeitlich festzulegen. In der 

Vorlage, auf die alle drei Handschriften zuriickgehen42, war die Inschrift mit der 

Darstellung eines Totenmahlreliefs verbunden, das in den Handschriften wiederholt 

wird (Abb. 8). Allerdings wurde der liegende, mit Tunica und Mantel bekleidete 

Soldat als gebarende Frau mifiverstanden - eine im Anfang des 16. Jahrhunderts ge- 

laufigere Vorstellung (man denke nur an die zahlreichen Darstellungen der Marien- 

geburt) als ein beim Mahl liegender Mann. Auch der runde Tisch auf den drei ge- 

schwungenen Lbwenfiifien wurde zu einem bronzenen Kessel umgedeutet43.

Dafi Inschrift und Totenmahl auf einen Stein zusammengehbrten, kann man auf 

Grund der Uberlieferung nicht bezweifeln, auch wenn nach dem Text der Hand

schriften die Totenmahldarstellung unter der Inschrift angebracht gewesen sein 

soil44. Der Stein kann also frtihestens in flavischer Zeit gearbeitet worden sein, da 

sich Totenmahldarstellungen am Niederrhein friiher nicht nachweisen lassen4’. Mit 

Hilfe der Mifideutung des Tisches zum Bronzekessel kann dazu noch ein ungefah- 

rer Terminus ante quern fiir die Inschrift gewonnen werden. Am Niederrhein wird 

die runde Tischplatte zunachst in Schragansicht von oben dargestellt, bevor die in

36 Lehner a. a. O. (Anm. I) 76 f.

37 Cohors 1 Thracum: CIL XIII 8318; 8319. - Cohors VIII Breucorum: CIL XIII 8313; 12062.

38 Nur B. Hallermann, Untersuchungen zu den Truppenbewegungen in den Jahren 68-69 n. Chr. (Diss. 

Wurzburg 1963) 21 nimmt auf Grund der beiden Kblner Steine der coh. I Thracum an, diese sei viel- 

leicht in spatneronisch-friihflavischer Zeit in Kbln stationiert gewesen.

39 Lehner, Steindenkmaler Nr. 669. - Esp., Rec. Gaul. VIII 6265. - Petrikovits, Auswahlkatalog Nr. 5 

Taf. 20. - Alfoldy, Hilfstruppen 212 Nr. 152.

40 Die eingetiefte, profilierte Inschrifttafel verschwindet in flavischer Zeit aus dem Repertoire der Stein- 

metzen; vgl. auch die vorsichtige Formulierung bei Petrikovits a. a. O. (Anm. 39): vermutlich 

1. Hiilfte oder Mitte des 1. Jahrh. n. Chr.

41 W. Zangemeister, Westdt. Zeitschr. 11, 1892, 381 f. - CIL XIII 7803.

42 Zangemeister a. a. O. (Anm. 41) 281 Anm. 27 stellt die Abhangigkeit des Codex 3540 in Wien von 

Codex 3528 fest. Die iibereinstimmenden Lesungen aller drei Handschriften sprechen dafiir, dak alle 

drei voneinander oder von derselben Quelle abhangen.

43 Kessel oder Wannen waren bei Geburtsdarstellungen fiir das erste Bad des Neugeborenen iiblich. 

Dies erleichterte die Umdeutung des Tisches.

44 Eine Auseinandersetzung mit dieser Frage fehlt in der Literatur nach Zangemeister.

45 Alfoldy, Hilfstruppen 170 f. laEt die Totenmahldarstellungen um 80 n. Chr. am Niederrhein einset- 

zen. Seinen Zeitansatz iibernimmt Gabelmann a. a. O. (Anm. 3) 116 ff. - P. Noelke, Bonner Jahrb. 

174, 1974, 555 scheint mit dem Einsetzen der Totenmahldarstellungen schon vor Domitian zu rech-

nen.
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8 Totenmahlstein aus Remagen.

Wien, Osterr. Nationalbibliothek, Codex 3528 f. 68r 

(Neg. Wien, Osterr. Nationalbibliothek).

Mainz iibliche Seitenansicht der Tischplatte sich durchsetzt46. Nur bei der friiheren 

Darstellungsweise, die sich bis in die 80er Jahre hielt, kann die Fehldeutung erfolgt 

sein.

Der Remagener Grabstein eines Soldaten der 1. Thrakerkohorte isr also in flavi- 

scher, wahrscheinlich sogar in fruhflavischer Zeit gefertigt worden. Damit kann die 

Anwesenheit seiner Einheit in Remagen in dieser Zeit als sicher gelten. Wann sie 

dorthin verlegt wurde, ist nicht sicher. Moglicherweise kam sie beim Weggang der 

8. Breucerkohorte. Noch in flavischer Zeit folgt der 1. Thrakerkohorte die coh. II 

Varcianorum47. Seit neronischer Zeit lagen also fortwahrend berittene Einheiten in 

Remagen48.

Die zeitliche Abfolge der Einheiten in Remagen sieht demnach folgendermafien 

aus:

Julisch-claudische Zeit bis etwa 50 n. Chr.: coh. VIII Breucorum; sie ist an- 

schliefiend bei Xanten stationiert und wird 70 n. Chr. im Bataveraufstand ver- 

nichtet;

46 Gabelmann a. a. O. (Anm. 3) 119 Anm. 154.

47 Alfoldy, Hilfstruppen 74. Belegt durch den Stein Lehner, Steindenkmaler Nr. 670 = Esp., Rec. Gaul. 

VIII 6317, der von seinem Stil her neronisch-flavisch sein kann.

48 Die von Alfoldy vorgeschlagene Reihenfolge der Einheiten in Remagen erfordert bis in flavische Zeit 

zweimaligen Wechsel zwischen berittenen und unberittenen Einheiten. Die coh. 1. Thracum und die 

coh. II Varcianorum waren beide beritten: Alfoldy, Hilfstruppen 70; 74.
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spatneronische-frtihflavische Zeit: coh. I Thracum; sie mull vor 50 n. Chr. in 

Bonn stationiert gewesen sein;

flavische Zeit (etwa ab 80 n. Chr.?): coh. II Varcianorum; sie wurde wahrschein- 

lich erst 70 n. Chr. aufgestellt; ihr erster Stationierungsort ist unbekannt.

Durch diese Anordnung ergeben sich allerdings Schwierigkeiten fur die Verteilung 

der Auxilien in Bonn. Bis in die flavische Zeit sind nach Ausweis der Inschriften in 

Bonn mindestens fiinf Auxiliareinheiten stationiert gewesen. Um fur sie alle Raum 

in den beiden bekannten Bonner Lagern zu finden, hat G. Alfoldy die Theorie auf

gestellt, dafi einige Auxilien im Legionslager untergebracht gewesen seien49. Hier 

ist nicht der Raum, diese These ausfiihrlich zu diskutieren50, es sei aber darauf hin- 

gewiesen, daft eines der Argumente Alfoldys kaum seine Vermutung stiitzen kann. 

Die Tatsache, daft die Grabsteine einiger Alenreiter dicht beim Legionslager gefun- 

den wurden51, wertet er als Beweis dafiir, daft ihre Einheiten dort stationiert gewe

sen seien. Dem widerspricht aber, daft ein Teil der Legionarsgrabsteine, und zwar 

vor allem Steine von Soldaten der Legio I (Germanica)52, also Steine gerade aus der 

fraglichen Zeit, siidlich des Auxiliarlagers zutage kamen53. Dies lafit nur den 

Schlufi zu, daft aus den Fundplatzen der Grabsteine kein Schluft auf die Verteilung 

der Truppen auf die beiden Lager gezogen werden kann. Vielleicht lassen sich diese 

Probleme klaren, wenn Gewiftheit fiber die Grbfte des Bonner Auxiliarlagers be- 

steht.
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