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Josef Roder.

Uber die Entstehung und Ausdehnung der mittelrheinischen Bimsdecke 

sind in den letzten Jahren durch J. Frechen1) bedeutsame Untersuchungen 

gemacht worden, auf die hingewiesen sei, die bier aber nicht wiederholt zu 

werden brauchen.

Seine enorme wirtschaftliche Bedeutung erhielt der Bims durch die im 

Jahre 1845 erfolgte Entdeckung des Koblenzer Bauinspektors Ferdinand 

Nebel, daB der lockere Bims durch Mischung mit Kalk zu einem mauerbaren 

Kunstbaustein geformt werden konne. Daraus entstand die mittelrheinische 

Bimsbaustoffindustrie, die heute im engen Baum der Pellenz und des Neu- 

wieder Beckens rund ein Drittel der gesamten deutschen Kunstbausteinpro- 

duktion umfafit2).

F. Nebel soli fiir seine Erfindung um einen gesetzlichen Schutz nachgesucht, 

diesen aber nicht erhalten haben. Unterlagen von F. Nebels eigener Hand feh- 

len, doch wird sein Verfahren in alien wesentlichen Punkten den wenig spater 

und viele Jahrzehnte lang in gleicher Weise geiibten Arbeitsweisen ge- 

glichen haben. Da der Verfasser bereits an anderer Stelle diese alteren Ver

fahren der Bimsbausteinherstellung ausfiihrlich besprochen hat, sollen hier 

nur die fiir unsere Untersuchung wesentlichen Punkte wiederholt werden3).

Die altere Phase der Bimsindustrie, die mit dem Sieg des Zementes als 

Bindemittel in den 20er Jahren von der modernen Entwicklung abgelbst 

wurde, bezeichnet man nach einem charakteristischen Arbeitsverfahren gern 

als Schwemmsteinindustrie4). Der in den Gruben gewonnene und mit Wagen 

zu Haufen auf dem Fabrikationsplatz zusammengefahrene lockere Bimskies

!) J. Frechen, Der rheinische Bimsstein (Wittlich 1953); ders., Entstehung, Ausbildung 

und Verbreitung der Laacher Bimsablagerungen, in: Bheinische Bimsbaustoffe (Wiesbaden- 

Berlin 1956) 11 ff.

2) Zur alteren Geschichte der Bimsindustrie vgl. H. Oster, Die geschichtliche Entwicklung 

der mittelrheinischen Bimsbaustoffindustrie (1934).

3) J. Roder, Die Friihzeit der Bimsindustrie, in: Rheinische Bimsbaustoffe (Wiesbaden- 

Berlin 1956) 39 ff. Originalgerate der alteren Phase der Bimsindustrie werden in der Staats- 

sammlung Koblenz aufbewahrt.

4) Die hier aus dem Arbeitsverfahren gegebene Namenserklarung scheint mir viel ange- 

brachter als die gleichfalls vorgebrachte Erklarung als ’Schwimmstein1 (das trockene Bims- 

korn schwimmt auf dem Wasser). Auch die Herleitung des Wortes von verschwemmten und 

von Natur verfestigten Bimsmassen in alten FluB- und Bachlaufen, Vorkommen, die schon 

friiher steinbruchmaBig ausgebeutet wurden, diirfte wohl abwegig sein, da die gewonnenen 

Steine nicht als Schwemmstein, sondern als Sandsteine bezeichnet wurden.
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wurde aus den Kalkpfannen mit Hilfe von Schippen und Schaufeln mit Kalk- 

milch bespritzt (’gelbbscht4) und so von den Bimshaufen Schicht fur Schicht 

heruntergeschwemmt. Bei dieser Prozedur iiberzogen sich die einzelnen Bims- 

komer ringsum mit einer Schicht von Kalkmilch. Das heruntergeschwemmte 

Gut wurde weiterhin kraftig durchmischt und dieser Kalkbimsmortel dann auf 

sog. SpeiB- und Klopftischen in hbizernen, spater eisernen Formen durch 

Klopfen mit schweren breiten Schlageisen (’Plbtschen4) verdichtet. Die Stein- 

rohlinge kamen mitsamt ihren Unterlagsbrettchen auf Trockengeriiste. Nach 

der ersten Erhartung wurden die Brettchen abgezogen und die Steine zwecks 

weiterer Verfestigung auf luftig gesetzte mauerartige Stapel (Arken) gepackt. 

Bei allem Wandel in der Fabrikationsweise, die heute bis zur teilweisen Auto- 

matisierung fortgeschritten ist, sind die hier geschilderten Grundvorgange 

auch in der modernen Bimsindustrie wiederzufinden. Die modernen Mischan- 

]agen z. B. machen nichts anderes, als das alte ’Lbbschen4 (Zusammenschwem- 

men) auch war. Und hierin lag das Neue der Verfahrensweise von F. Nebel. 

Der Bimskies wurde nicht etwa als Zuschlag in einen Kalkbrei eingeriihrt, 

sondern die einzelnen Bimskbrner wurden mit einer diinnen, sie allseitig ein- 

hiillenden feuchten Kalkhaut5) umgeben. Bei der Verdichtung riickten die 

Kbrner so eng wie mbglich aneinander, an den Beriihrungsstellen verschmol- 

zen diese Hautchen miteinander und hielten auf diese Weise bei der Erhar

tung den ganzen Formling zusammen6). Da aber, wo die Bimskbrner sich 

nicht beriihrten, entstanden Hohlraume, die in mannigfachen Krummun- 

gen kammer-, rbhren-, band- oder netzfbrmig den Stein durchziehen. Bei 

einem alten Kalkschwemmstein wurde das Porenvolumen - ohne das der 

Bimskbrner, das hinzuzuzahlen ware - mit 62% gemessen. Halt man eine bis 

1,5 cm di eke Scheibe, die von einem solchen Stein abgesagt wurde, gegen das 

Licht, so wird man bei entsprechendem Drehen noch gelegentlich Lichtdurch- 

tritte feststellen. Der Kalkschwemmstein - in gleicher Weise der Zementbims- 

stein - ist als porbser Leichtbeton aufzufassen, da die Bimszuschlage haupt- 

sachlich die Funktion eines Fullers, nicht aber eines Tragers der Festigkeit 

haben, wie die Kieszuschlage des Schwerbetons. Als schnell herstellbarer 

Leichtbaustein mit ausgesprochen warme- und feuchtigkeitsdammenden 

Eigenschaften hat er seinen modernen Siegeszug angetreten. Ein solcher 

Schwemmstein schwimmt mehrere Sekunden lang auf dem Wasser, bevor 

soviet Wasser in die Poren gedrungen ist, daB er langsam unter Entweichen 

von Luftblasen untergeht. Dabei entfallt ein GroBteil seines Gewichtes noch 

oft auf den recht erheblichen Prozentsatz an Schiefersplitt, der gewichtsmiiBig 

fiber 60% betragen kann. Dieser Schiefersplitt ist in wechselnden Prozent- 

satzen dem Bims beigemischt - je naher man an die Ausbruchstellen kommt, 

desto mehr - und wird erst in neuerer Zeit teilweise im Sinkschwemmverfahren 

vom Rohbims getrennt.

5) Nach vielfaltigem Ausprobieren verwandte man hauptsachlich Graukalke (Dolomit- 

kalke), die einen hoheren Prozentsatz an Silikatbildnern enthalten als die WeiBkalke.

6) Die Beruhrungsflachen zeigen eine Kalkbindeschicht von rund 0,2-0,3 mm und die 

Bimskorner sind rundum mit einem Kalkhautchen von gleicher Dicke umgeben. Alle MaBe 

im trockenen Zustand.
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Es ist bereits bfter darauf hingewiesen worden, daB die Herstellung von 

Bimsschwemmsteinen fiir die romische Zeit mit ihrem entwickelten mbrtel- 

technischen Konnen keine Schwierigkeit bedeutet hatte. Auch fiir sie hatte die 

Fabrikation solcher Steine die Befriedigung des enormen Bausteinbedarfs 

besonders im steinarmen Niederrheingebiet - spezieil fiir einfachere Bauten - 

auf eine andere Grundlage gestellt. Tatsachlich begniigte man sich mit der 

imponierenden Steinanfuhr aus dem Mittelrheingebiet bzw. der im Vergleich 

zur Schwemmsteinherstellung viel umstandlicheren Ziegelfabrikation. Hatte 

man tatsachlich den Wert des Bimses fiir diesen Zweck erkannt und die noti- 

gen Verfahren zu seiner Verarbeitung entwickelt und in grbBerem Umfang 

produziert, so ware dies der Forschung wohl nicht entgangen. So aber muBte 

man annehmen, daB die romische Zeit durchweg eine bewuBte Verwendung 

des rheinischen Bimses iiberhaupt nicht gekannt habe.

Ein gelegentliches, meist geringprozentiges Auftreten von Bimskbrnern 

oder Bimsgrus unter den Zuschlagstoffen romischer Mbrtel im Bimsgebiet - 

sie kommen auch zuweilen im Hiittenlehm vorgeschichtlicher Bauten vor - 

besagt in diesem Zusammenhang gar nichts7). Sie stammen aus den Mbrtel- 

zuschlagen, da viele Sand- und Kieslager, die sich nach den Bimseruptionen 

gebildet haben, verschwemmte Bimskbrner enthalten und das bis zum Nie

derrhein hinab. Sie konnen bei Trassmbrteln aber auch aus dem zu Trass ver- 

arbeiteten Tuff stein kommen.

DaB die romische Bauwirtschaft in Italien - im allgemeinen mit brtlicher 

Bindung an die Vorkommen neben der mannigfachen anderweitigen Ver

wendung, Bims als Fuller zur Herstellung eines Leichtbetons spezieil fiir GuB- 

gewblbe (so in Pompei, aber auch in der Kuppel des Pantheon) verwandte, 

ist seit langem bekannt. Die damit bezweckte Gewichtsverminderung schwerer 

GuBmbrtelmassen, ist allerdings fiir das hier vorliegende Problem nur als 

Seitenblick interessant, da die hier angezeigte Verwendung rheinischen Bimses 

einen wesentlichen anderen Zweck verfolgt8).

Wenn nun die neuen Beobachtungen in Andernach besprochen werden, so 

sei von vornherein betont, daB die dortigen Befunde wohl nur deswegen so 

einmalig wirken, weil im Bimsgebiet - mit Ausnahme der alteren Grabungen 

in den Kastellen Heddesdorf, Niederbieber und Bendorf - iiberhaupt kaum 

umfangreichere Untersuchungen in rbmischen Gebauden vorliegen. AuBerdem 

ist doch wohl auch ein spezielles Interesse an den zur Diskussion stehenden 

Fragen notwendig, um die Ausnahmestellung eines an sich geringfiigigen Be- 

fundes zu erkennen. Es kommt hinzu, daB eine eingehendere Untersuchung 

rheinischer Mbrtel und Estriche der Rbmerzeit iiberhaupt fehlt.

7) Die iiberschlagige Analyse eines Estrichs aus Koblenz zeigte 2 °/o B i m s , 1 % Schiefer- 

splitt, 46°/o Ziegelsplitt und 51% Bindemittel (in Volumen-Prozenten).

8) Vitruv (II3) und in Anlehnung an ihn auch Plinus (nat. hist. XXXV 171) berichten 

aus Spanien (nach dem Kontext zu Vitruv auch aus Gallien) und Mysien (Pitane) von der 

Herstellung kiinstlicher Leichtbausteine, die nach der Austrocknung auf Wasser schwammen. 

Beide Autoren vermuten, daB die Grundmasse bimsartig sei. Es konnte sich dabei moglicher- 

weise um Steine ahnlich des Kalkschwemmsteines gehandelt haben. Neuere Untersuchungen 

scheinen zu fehlen.
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Die Beobachtungen und anschlieBenden kleinen Grabungen, die anlaBlich 

einer groBen Bauausschachtung im Gebiet des ehemaligen Propsteihofes in 

Andernach durchgefiihrt warden, erbrachten zahlreiche Reste romischer Bau- 

ten, beginnend mit dem friihen 1. Jahrh.. Auf eine Darlegung der Befunde 

im einzelnen kann fiir unsere Zwecke verzichtet werden. Alle friihen Bauten 

lagen entlang der romischen StraBe, nordwarts von dieser und dem alten 

Rheinufer im Uberschwemmungsgebiet. Erst im Laufe langerer Zeiten wird 

das Siedlungsgelande durch Bauschutt und teilweise groBziigige Erdanschiit- 

tung erhoht und gegen den Rhein vorgetrieben. Der fiir unsere Fragen wich- 

tigste Befund lag an der Nordwand der Bauausschachtung. Hier wurde ein 

romischer Bau des 2. Jahrh. angeschnitten, der nach einem Brand im 3. Jahrh. 

eine Erneuerung erfuhr, dann aber von Spuren spaterer Bautatigkeit iiber- 

schnitten wurde. Die in die Bauausschachtung hineinreichenden Gebaudeteile 

hatte der Bagger vor Beginn der Beobachtungen zerstort. So ist iiber die Aus- 

dehnung der angeschnittenen Raume nichts zu sagen. Auch konnte das Profil 

nur um rund einen halben Meter ruckwarts verlegt werden. Die ostwartige 

Mauer hob sich im Profd noch gut erhalten ab. Sie ruhte auf einem Tuffstein- 

quader zweiter Verwendung. An diese Mauer schloB sich auf 3,5 m Lange ein 

4,5-7,0 cm dicker Estrich an, der plotzlich mit scharfer Kante abbrach. Nach 

eindeutigen Spuren hat hier eine Holzwand den AbschluB gebildet. Die Fort- 

setzung bildete eine Lehmtenne, die nach 2,1 m bei der deutlich ausgepragten 

Baugrube einer barocken Mauer endete.

Das Gebaude ist abgebrannt. Auf dem Estrich und der Lehmtenne lag 

iiber einer schwarzen Holzascheschicht und einer nicht iiberall durchlaufen- 

den Schicht von verbranntem Lehm - wohl die Zimmerdecke - eine machtige 

Schicht von verstiirzten Dachziegeln. In das zerstorte Gebaude war eine etwa 

0,4 m machtige Lehmschicht und dariiber ein erneuter Estrich (b) von 0,8- 

12 cm Dicke eingebracht worden, der alter dings nur im westlichen Teil auf 

3,0 m Lange erhalten ist. Im Osten reicht dieser Estrich bis an ein im Profd gut 

erkennbares Pfostenloch, so daB dieser Estrich wohl den Boden eines Holz- 

baues bildete. Davor, nach Osten zu, greift eine machtige Storung mit Scher- 

ben der Niederbieber-Zeit bis auf den Estrich a hinab. Diese Estriche sind es 

nun, die das besondere Interesse sogar der bei den Untersuchungen beschaf- 

tigten Arbeiter, auf sich zogen, ist es doch im Bimsgebiet schon eine Volks- 

schulweisheit geworden, daB die Romer mit dem Bims nichts anzufangen 

gewuBt hatten. Hier war, nachdem der untere Estrich auf etwa 3 m2 in der 

Flache freigelegt war - der obere konnte nur im Profd beobachtet werden -, 

deutlich, daB Bimskies den hauptsachlichen Zuschlagstoff bildete. Hier seien 

zunachst einmal die Zahlen mitgeteilt: Estrich a enthalt 44% Bims, 19% 

Schiefersplitt und 37% Bindemittel (in Volumenprozenten). Der Estrich b 

zeigt eine ahnliche Zusammensetzung, nur ist der Anteil des Schiefersplitts et- 

was kleiner als im Estrich a, dafiir tritt ein geringer Anteil von feinem Kies und 

Sand auf, der im Estrich a fehlt. Auch sonst sind einige Unterschiede festzu- 

stellen. So sind im Estrich b die Schieferzuschlage durchweg von etwas gerin- 

gerer KorngroBe als in a. Ziegelsplitt oder Ziegelmehl fehlt in beiden Estrichen. 

Die Bimszuschlage beider Estriche umfassen KorngroBen von 3 cm bis zu
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wenigen Millimetern Durchmesser, die Haufung liegt etwa in der Mitte bei 

1,5-2,0 cm Durchmesser. Die Schieferzuschlage sind durchweg plattig und von 

unregelmaBigem UmriB. Die Haufung in der groBten Langserstreckung liegt 

zwischen 5-12 mm.

Das Bindemittel - eine chemische Analyse wurde nicht vorgenommen - 

besteht aus einem recht dichten Kalk von dunkelgrauer Farbe. In diesem 

Bindemittel schwimmen die Zuschlage.

Hier seien zunachst einige technische Daten - gewonnen an Estrich a - 

mitgeteilt, auch wenn sie nicht in Einzelheiten ausgewertet werden sollen. Die 

Untersuchungen werden Herrn Peil von der Materialpriifanstalt Neuwied ver- 

dankt.

1. Rohwichte (bei 105° Celsius)

2. Druckfestigkeit (im Mittel)

3. Biegezugfestigkeit (im Mittel)

4. Kapillarwirkung

1,266 kg/dm8

59 kg/cm2

10,5 kg/cm2

(Ein Quader von 45 x 45 cm Bodenflache und 128 mm Hohe wurde in ein 

GefaB gestellt, dessen Boden 2 cm hoch mit Wasser bedeckt war, und der 

Anstieg des Wassers im Priifblock gemeissen.)

WasserhoheZeit

bei Beginn 2 cm

nach 1 Stunde 6,5 cm

nach 2 Stunden 7,3 cm

nach 4 Stunden 8,6 cm

nach 6 Stunden 11,0 cm

nach ca. 10 Stunden 12,8 cm

5. Wasseraufnahme

nach 48 Stunden 25 Gewichtsprozent

nach 72 Stunden 26
55 55

nach 96 Stunden 26,6
55 55

nach 120 Stunden 27,2
55 55

nach 144 Stunden 27,8
55 55

nach 168 Stunden 28,1
55 55

nach 192 Stunden 28,4
55 55

Der Versuch wurde noch 3 Tage fortgesetzt, doch erfolgte keine Wasserauf- 

nahme mehr.

Es ist hier nicht der Ort, auf romische Mortel und Estriche und ihren 

Aufbau im einzelnen im Rheinland einzugehen9). Ihre Zuschlage (Sande, 

Kiese, Gesteinssplitt) bestehen im allgemeinen aus Material nicht weit von 

der Baustelle entfernter Vorkommen. Auch das vielen Morteln und Estrichen 

beigemischte Ziegelmehl (bzw. der Ziegelsplitt), das latenthydraulische Eigen- 

schaften besitzt, wird meistens an der Baustelle durch Zertrummerung be-

9) Allgemein vgl. E. Jiingst - P. Thielscher, Rom. Mitt. 51, 1936, 159 ff.
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schadigter Ziegel oder solcher aus abgebrochenen bzw. abgebrannten Bauten 

hergestellt worden sein. Bei all diesen Zuschlagen handelt es sich um Stoffe, 

die eine hbhere Druckfestigkeit als das Bindemittel haben. Es fragt sich nun, 

weshalb man hier in Andernach einen Zuschlag - und dazu in solcher Menge - 

nahm, der wesentlich weicher ist als das Bindemittel. Die Erneuerung des 

Estriches nach dem Brand und dem Zusammensturz des ersten Gebaudes 

in dem dariiber errichteten Schuppen oder Notbau in genau dem gleichen 

Material zeigt doch wohl, daB hier eine Absicht vorlag; daB an diese Estriche 

gewisse Bedingungen gestellt wurden, deren Erfiillung erhebliche Nachteile, 

die diese Boden zeigen, in Kauf nehmen lieB. Nach der Aufbringung des 

Estrichs a wurde dieser, wie iiblich, abgeschliffen. Nahe der Ostwand des Ge

baudes, wo der Boden praktisch nie betreten wurde, kann man die Schleif- 

spuren auf den abgeschliffenen Schieferstuckchen unter dem Lichtschnitt- 

mikroskop noch sehen. Bei diesem Schliff wurden die vielen Kapillaren der 

Bimskomer aufgerissen und uberall da, wo der Boden betreten oder sonstwie 

benutzt wurde, zerbrockelten die Bimskorner und auch die dunnen Randstege 

aus Kalk, so daB der Boden ein pockennarbiges Aussehen bekam. Nur die 

harteren Schieferzuschlage ragen hier noch, abgetreten und abgerundet, aus 

dem Bindematerial heraus. Die schlechten Erfahrungen hatten davor warnen 

sollen, denselben Estrich an der gleichen Stelle in dem spateren Gebaude noch- 

mals zu verwenden, sofern er nicht speziellen Zwecken dienen sollte.

Der Bims steht am Fundplatz selbst nicht an. Er konnte diesem zunachst 

am Kirchberg oder Martinsberg in fiber 600 m Entfernung gewonnen werden.

Bims und Schieferschfilferchen dfirften in der gleichen Verteilung wie im 

Estrich im natiirlichen Vorkommen angetroffen worden sein. Freilich gilt dies 

nur fur den unteren Estrich (a). Wie bereits erwahnt ist der obere Estrich (b) 

sehr murbe und zerbrockelt. Eine genaue Untersuchung zeigt, daB die Bims- 

korner und der Schiefer von einer dunnen Lehmhaut fiberzogen sind und 

deswegen eine nur hochst mangelhafte Kornbindung zustande kam. Es muB 

sich demnach um verschwemmten, verunreinigten Bims handeln, wie er an 

den Hangen der genannten Berge vorkommt. Daraus wurden sich auch die 

Aussonderung der allzu groBen Schieferstucke und die Sandbeimengung er- 

klaren lassen. Das laBt auf eine recht nachlassige Handhabung handwerklicher 

Regeln schlieBen, wie denn dieser ganze zweite Bau wohl, wie oben bereits 

gesagt, nur ein Holzschuppen war.

Es wird in der Gesamtveroffentlichung nachgewiesen werden, daB wir 

uns an dieser Stelle im romischen Hafengebiet befinden, und die genannten 

Gebaude sind wohl schwerlich Wohnhauser, sondern nur Lagerhallen bzw. 

Lagerschuppen gewesen. In diesem Zusammenhang gewinnen beide Estriche 

an Bedeutung.

Die hohe Kapillarwirkung und Wasseraufnahme (vgl. oben) macht sich im 

trockenen Zustand durch ein rasches Wegsaugen jeder aufgebrachten Fliissig- 

keit bemerkbar. Nach der Sattigung halt er aber die Feuchtigkeit lange, wird 

praktisch nie trocken, zumal er auch gegen den Untergrund nicht feuchtig- 

keitsdammend wirkt, auch gibt er viel Feuchtigkeit an die Luft ab. Vermutlich 

war es diese Eigenschaft, die zur mehrmaligen Verwendung solcher Boden
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an gleicher Stelle gefiihrt hat. Wahrscheinlich wurden in diesen Raumen 

verderbliche Giiter (Obst, Gemuse, Fleisch) gelagert, deren Feucht- und damit 

Kiihlhaltung erwiinscht war. Die oftere Reinigung, die gerade solche Raume 

brauchen, liefi sich im Gegensatz zu einem Lehmboden, wie ihn andere Ge- 

baude dieses Hafengebietes haben, ohne Schlammbildung leicht durchfuhren, 

auch besorgte sie, nicht zuletzt in der trockenen Jahreszeit, dem Boden die zu 

seiner Funktion notwendigen Feuchtigkeitsreserven.

Diese friiheste Verwendung des rheinischen Bimskieses stellt freilich 

keinen Schritt auf dem Wege zu einem Leichtbaustein dar, aber sie zeigt doch, 

wie man gewisse Eigenschaften des Bimses auszunutzen verstand, so daB es 

nicht wunder nehmen wiirde, wenn auch noch andere bewuBte Verwendungen 

rheinischen Bimses in romischer Zeit aufgefunden wurden.


