
Romische Grabkammer bei Rondorf, Ldkr. Koln.

Von

Waldemar Haberey.

Hierzu Tafel 64-66.

Das Kies- und Sandwerk Eckstein und Wery liegt im Besitztum des Land- 

wirtes Hans Wery, etwa 450 m ostsiidbstlich von Rondorf-Giesdorf zwischen 

der Autobahn und der alten LandstraBe Bonn-Koln, dicht sudlich des Weges 

Giesdorf-Surth (Abb. 1). Zur Gewinnung von Kies und Sand wurden dort die 

5-12 m hohen steilen Grubenwande unterhohlt, bis sie einsturzten. Diesem 

Abbau sind in den Jahren 1957-1959 eine romische Begrabnisstatte und die 

Reste einer offensichtlich dazugehorigen Siedlung zum Opfer gefalien. Die 

Uberwachung der Fundstelle besorgten die Grabungsleiter W. Jaensch und 

P. J. Tholen, deren Aufmessungen und Berichte hier zugrunde liegen. Die 

Leitung der Kiesgrube unterstiitzte unsere Arbeit in dankenswerter Weise.

Das urspriingliche Relief des Gelandes ist heute nicht mehr zu erkennen. 

Nach dem MeBtischblatt lag die romische Siedlung mit der Grabkammer oben 

am Siidrand einer flachen Erhebung von etwa 600 m Durchmesser, die von 

zwei seichten diluvialen Rinnen umgeben war.

Im April 1957 erfaBte der im groBen betriebene Kiesabbau unerwartet 

eine kellergroBe romische Grabkammer. Der grbBte Teil da von wurde in die 

Tiefe gerissen und dabei zertrummert. Oben ragten aus der steilen Kies- 

grubenwand noch die Stiimpfe der Kammermauern und zwei darin abge- 

stellte Steinsarge weit heraus. Herr Wery liefi den Rest der Kammer frei- 

legen und dann die Steinsarge in seinem Garten in Giesdorf aufstellen. Bei 

unserem Eintreffen waren die Steinsarge schon abtransportiert und von der 

Kammer nur noch die Westwand und die Stummel der nach Osten abgehenden 

Langswande erhalten (Taf. 64-).

Die Grabkammer (Abb. 2).

Die genaue Tiefenlage der Kammer war nicht mehr festzustellen, wird 

aber nicht mehr als 2,5 m von Ackerob er flache bis KammerfuBboden betragen 

haben. Lichte Breite der Kammer 2,38 m; Lange der Siidwand noch 1,90 m, 

der Nordwand noch 0,50 m; Wandstarke 0,40-0,44 m. Den FuBboden bildete 

eine nur 5 cm Starke Mortelschicht mit feinem Kies, die ohne Stickung auf 

’gewachsenen' Sandschichten auflag. Die Mauern bestanden im wesentlichen
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aus Tuff, dabei war auch Grauwacke, seltener Sandstein und Ziegelbruch - 

also offensichtlich Altmaterial - verwendet. Im Mauerkern wechselten Schich- 

ten von kleingeschlagenem Tuff mit auffallend starken Mbrtelschichten ab. 

Der Tuff split! war offensichtlich Abfall von den Blendsteinen, die aus Alt- 

material an Ort und Stelle zugerichtet wurden. Die Innenflache der Kammer

Abb. 1. Lageplan der romischen Siedlung bei Rondorf. 

Mafistab 1 :4000.

war verputzt und mit einer heute elfenbeingelben Farbe gestrichen. Die 

Mauern waren noch bis etwa 2 m liber den Kammerboden erhalten, dort 

offensichtlich bis zu Pflugtiefe ausgebrochen. Auf beiden Langsmauern war 

der Ansatz des Tonnengewblbes noch gut kenntlich. In die Westwand waren 

zwei ungleiche Rundnischen eingelassen. Die siidliche Nische war 0,94 m 

breit, 0,65 m tief und 0,88 m hoch; die nbrdliche 0,58 m breit, 0,57 m tief 

und 0,80 m hoch. Die Wandslarke der Nischen betrug hochstens 0,18 m; die 

Nischenbbden lagen 0,36 m uber dem Kammerboden. Die lichte Scheitelhohe 

der Kammer wird nicht viel mehr als 2,00 m betragen haben, da das Gewolbe 

schon in 1,15 m Hohe begann.
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Abb. 2. GrundriB der romischen Grabkammer von Rondorf (unten) 

und Innenansicht ihrer Westwand (oben).

MaBstab 1 :40.
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Die Baugrube der Kammer war deutlich im gewachsenen Sand zu erken- 

nen. Sie war oben 0,90 m breit und lief schrag auf die Fundamentfiifie zu. In 

der Fiillung lagen Kies, Sand und brauner Lehm.

Herr Wery hatte vor dem Einsturz der Kammer in deren Ostwand eine 

vermauerte Offnung beobachtet, wohl den zugemauerten alien Eingang.

Bei der Auffmdung war das Gewolbe schon eingebrochen, die Kammer mil 

Schutt gefiillt. Die beiden Steinsarge standen langs im Raum. Ihre ungefahre 

Lage zeigt Abb. 2.

Steins arg Nr. 1 (Abb. 3):

Rechteckiger Trog aus gelbem Sandstein. L. 2,55 m; Br. 0,77 m; H. 0,55 m; 

Wandstarke 0,10 m; Bodenstarke 0,11 m. Deckel dachformig, Giebel abge- 
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Abb. 3. Steinsarg Nr. 1 aus dem Nordteil der Grabkammer von Rondorf. 

MaBstab 1 : 30.

walmt, in der Mitte der Langsseiten Rundgiebel, auf den Ecken je ein wiirfel- 

formiger Aufsatz. An den senkrechten Flachen Gardinenschlag, die Dachfla- 

chen in gespitzte Dreiecksflachen gegliedert. Auf dem Deckel hafteten Mortel- 

reste. Bei der Auffindung sei der Deckel schon zur Seite geschoben und die 

Gebeine verworfen gewesen.

Etwa in der Mitte des Steinsarges lag auf dem Boden ein halbkugeliger 

Glasbecher mit sehr flach eingeschliffenen Medaillons (Taf. 65 und 66,2; 

Abb. 6,1).

Beschreibung: Sehr reine blasenarme Glasmasse, leicht gelblichgriin; 

Wandstarke am Rand 0,1 cm, ziemlich gleichmaBig, nach dem Boden hin 

wenig zunehmend. Freigeblasen mit kleiner ebener Standflache. Rand iiber- 

schliffen; unter dem Rand kleine Zierrille, auf dem Boden in flachem Schnitt 

ein Hakenkreuz. Auf der Wandung vier kreisrunde Medaillons, je mit zwei 

Kreislinien eingerahmt, dazwischen radiale Querstriche. In jedem Rund eine 

stark stilisierte Buste nach links. In den oberen Zwickeln zwischen den Bild-
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runden je ein baumchen- oder kelchartiges Gebilde. Das Gias ist unversehrt, 

hat z. T. eine milchige Verwitterungshaut, die auf der Innenseite dunnrissig 

geworden ist, dort vielleicht vom Inhalt beeinfluBt. H. 6,1 cm; Dm. 9,1 cm.

Die zum Schema erstarrte Wiedergabe und lassige handwerkliche Aus- 

fuhrung der Biisten haben bei den Dargestellten alles Individuelle und Mar- 

kante verschliffen. Wenn auch das Bildwerk sicherlich keine sinn- und be- 

ziehungslose Dekoration gewesen ist, so entzieht es sich doch einer sicheren 

Deutung.

Auf einem auch aus Koln stammenden, dem Rondorfer recht ahnlichen 

Glasbecher im Metropolitan-Museum New York1) (Inv. Nr. 17.194.318; 

leicht griinliches Gias. H. 5,3 cm; Dm. 9,3 cm) begegnen uns die vier unbe- 

stimmten Biisten wieder (Taf. 66,1). Dort befinden sich an Stelle des Haken- 

kreuzes ein Stern oder Ghristogramm und in den Zwickeln achtstrahlige 

Sterne.

Auf der blauen Goldglasschale mit Jonaslegende aus Kbln-Miingersdorf 

sind ebenfalls 4 Biisten, allerdings detaillierter, wiedergegeben. Fiir diese hat 

R. Delbrueck mogliche Beziehungen zum Kaiserhaus angedeutet2). Zuletzt 

hat R. Laur-Belart3) bei der Vorlage einer niellierten Zwiebelknopffibel, auf 

der wiederum vier ahnliche Biisten auftreten, diesen Gedanken weiterge- 

sponnen.

Zeitstelhing: der Halbkugelbecher ist fraglos ein spatromisches Erzeugnis; 

eine genauere Datierung ist aus den Fundumstanden nicht zu gewinnen. Nach 

der fliichtigen, doch charakteristischen Schlifftechnik mbchte man ihn erst in 

die zweite Halfte des 4. Jahrh. setzen.

In dem Glasbecher befand sich eine feste weiBe Masse, die sich leicht her- 

ausnehmen lieB und bei einer Untersuchung als Gips ausgewiesen wurde4). 

Eine gips- oder kalkartige Masse ist in spatrbmischen Steinsargen im Rhein-

1) F. Fremersdorf, Ein bisher verkanntes Goldglas. Wallraf-Richartz-Jahrbuch NF. 1, 

1930, 301 Abb. 266. - G. A. Eisen, Glass 2 (New York 1927) Taf. 136. - Abbildung auf Taf. 66,1 

erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Metropolitan Museums New York.

2) F. Fremersdorf a. a. O. 300 ff.

3) R. Laur-Belart, Ein fruhchristliches Grab aus Basel. Urschweiz 23, 1959, 57 ff.

4) Gutachten des Geologischen Landesamtes von Nordrhein-Westfalen in Krefeld vom 

11. 3. 1959 (Labor-Nr. 8543):

Ausfiillung einer romischen Glasschai e.

Durch Vorproben wurde festgestellt, daB es sich um ein anorganisches Saiz, hauptsachlich 

Sulfat handelt. Die Analyse ergab folgende Werte:

99,4 %

Unloslicher Riickstand 4,0 %

CO3 2,9 %

Mg Spur

Ca 23,0 %

SO4 50,5 %

H2O 19,0 %

Die Substanz besteht demnach zu 90,6% aus Gips (CaSCU • 2H2O), der Rest aus Sand und 

anderen Verunreinigungen (4%) sowie aus Kalziumkarbonat (4,8%). Die Schale war ver- 

mutlich mit Gipspulver (Halbhydrat CaSO4 • % H2O) gefiillt gewesen, das sich durch lang

same Wasseraufnahme aus der Luft zu einer porosen Masse von abgebundenem Gips ver- 

festigte.
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land hin und wieder beobachtet worden5). Damit waren Leiche und Bei- 

gaben ubergossen worden. Es ist daher anzunehmen, daB der Gipsbrei nicht 

eigens in den Rondorfer Becher gegossen worden ist.

0 50cm • 

tail_ I_ !_ 1_ !_ I

Abb. 4. Steinsarg Nr. 1 aus dem Siidteil der Grabkammer von Rondorf. 

MaBstab 1 :30.

In Fragmenten liegen zwei weitere spatromische Glaser vor, 

deren genaue Fundstelle nicht mehr bekannt ist:

Eine ahnliche, etwas groBere Halbkugelschale ohne figiirlichen Schliff aus 

wasserhellem Gias (Abb. 6,2). H. 7,8 cm; Dm. 13 cm. Ein steiler Becher mit 

vier Dellen und abgesprengtem Rand (Abb. 6,3). H. 12,5 cm; Dm. 10 cm.

Steinsarg Nr. 2 (Abb. 4):

Roter Sandstein. L. 2,2 m; Br. 0,7 m; H. 0,5 m; Wandstarke 0,1 m; 

Bodenstarke 0,12 m. In den vertikalen Kanten Viertelstabe, Oberflache mit 

Gardinenschlag. Von dem Deckel mit abgewalmten Schmalseiten fehlte ein 

etwa 0,8 m langes Stuck; die Bruchstelle schien iiberarbeitet zu sein. Dieser 

Deckel soil senkrecht neben dem Sarg gelegen haben. Das Gebein war ver- 

worfen.

Ein weiterer Steinsarg Nr. 3 (Abb. 1 und 5) war schon friiher bei der 

Kiesgewinnung freigelegt worden, uber dessen ursprimglichen Inhalt sich 

aber nicht mehr viel ermitteln lieB. Tuffstein. L. 1,96 m; Br. 0,70 m; 

H. 0,53 m. Innen ein Schmalende halbrund, das andere eckig. Der Deckel 

dachformig. L. 2,01 m; Br. 0,75-0,60 m; Firsthohe 0,28 m. - Der Behalter war 

aus einem Tuffblock, wohl in zweiter Verwendung, gearbeitet worden: unter 

dem Boden befand sich ein 8 cm langes und 3,6 cm breites Dubelloch von

5) z. B. F. Fremersdorf, Bonner Jahrb. 130, 1925, 272 und 138, 1933, 22 ff. Sarg 4 und 

115. - H. Eiden, Neue Ausgrabungen in Deutschland (Berlin 1958) 361 f. - Trierer Zeitschr. 

24-26, 1956-59, 436 f. Abb. 63.
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statte beseitigt, die sich uber eine Flache von etwa 120 x 250 m erstreckte. Es 

handelt sich offenbar um die Reste eines der groBen Gutsbetriebe, wie sie in 

groBer Zahl linksrheinisch rund um Koln anzunehmen sind und z. T. auch 

nachgewiesen wurden. Im Verlaufe der Arbeiten sind auch zwei romische 

B r u n n e n zutage gekommen und beseitigt worden. Sie erreichten in etwa

Abb. 7. Rondorf, Ldkr. Koln.

Bruchstuck einer Grabplatte mit Inschrift 

MaBstab 1 :3.

12 m Tiefe den Grundwasserspiegel. Unter Wasser waren sie aus Holzplanken 

gebaut, dariiber war der Brunnenschacht aus segmentformig zugerichteten 

Tuffsteinen ohne Mortel kreisrund gesetzt; bei Brunnen 1 mit einem lichten 

Durchmesser von 1,4 m und einem AuBendurchmesser von 1,9 m. Der 

Bauschacht fur den Brunnen 1 hatte oben einen Durchmesser von 4,5 m, in 

6 m Tiefe noch von 2,8 m. Aus der Fiillung der Brunnen stammen einige 

Scherben, und zwar aus dem Brunnen 1 solche des 3. Jahrhunderts, aus dem 

Brunnen 2 solche aus dem 2. Jahrhundert6).

Unter der aufgesammelten Tonware befmdet sich ein Amphorenhenkel 

mit Stempel GAPR (Abb. 6,4). An Inschriften7) sind aufgehoben worden:

Bruchstuck einer Grabplatte aus Kalkstein (Abb. 7); GroBe 25 x 28 cm. 

- - eco- - /- - llini- - I- - [ma]rito et s- - .

Das Fragment soil aus der Grabkammer stammen. - Bruchstuck einer

6) Bestimmung erfolgte durch A. Bruckner.

7) Die Lesung besorgte H. G. Kolbe.
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weiteren Grabplatte aus Kalkstein (Abb. 5); GroBe 30 x 20 cm.- - [F]laviae/

- - ni filiae/- - e (oder f)- - . Einzelfund.

Verbleib: Der Glasbecher und die anderen Kleinfunde kamen als Ge- 

schenk des Herrn Hans Wery in das Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 59,235- 

260. Die Steinsarge verblieben im Besitz von Herrn H. Wery.

Abb. 8. Rondorf, Ldkr. Koln. 

Bruehstiick einer Grabplatte mit Inschrift.

MaBstab 1 :3.

Exkurs zu der Grabkammer : Die Sitte, Aschenbehalter und be- 

sonders in der Spatzeit Sarge in eigens dafiir gebauten unterirdischen Raumen 

unterzubringen, laBt sich im engeren Kolner Raum mehrfach belegen. Zahl- 

reiche Grabkammem, meist spatromischer Zeit, sind im Trierer Raum erhalten, 

weitere von der Mosel bekannt8). In den landlichen Bezirken scheinen sie 

seltener zu sein9).

Die Grundrisse der Kolner Grabkammern sind zum Vergleich in Abb. 9 

nebeneinandergestellt:

1. Die noch zugangliche Kammer fur Urnenbestattungen in Weiden ). -10

2. Die Kammer aus groBen Steinblocken im Grungiirtel siidlich Koln ). -11

3. Eine kleine Grabkammer bei St. Severin in der StraBe ’Im Ferkulum* ). -12

4. Die noch zugangliche Grabkammer fur zwei Steinsarge unter dem Stations- 

gebaude der Vorgebirgsbahn in Efferen ). - 5. Kleine Grabkammer mit zwei13

8) J. Steinhausen, Archaologische Siedlungskunde des Trierer Landes (Trier 1936) 361 f. 

521 Anm. 1925.

9) Frenz, Kr. Duren: H. Lehner, Bonner Jahrb. 128, 1923, 28 f. - Kretz und 

Nickenich, Kr. Mayen; Boppard, Kr. St. Goar: J. Roder, Germania 39, 1961, 214 ff.

10) Zuletzt F. Fremersdorf, Das Romergrab in Weiden bei Koln (Koln 1957).

u) F. Fremersdorf, Germania 13, 1929, 52 f.

12) Kolner Jahrb. fur Vor- und Fruhgeschichte 2, 1956 Taf. 18 unten.

13) H. Lehner, Bonner Jahrb. 104, 1899, 168 f.
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Abb. 9. Grundrisse romischer Grabkammern im Kolner Raum. 

MaBstab 1 : 150.

Behaltern fiir Kbrperbestattung an der SeverinstraBe nahe der Jakobstr.14). - 

6. Die oben beschriebene Kammer von Rondorf, Ldkr. Kbln. - 7. Zwei Grab

kammern mil eingelassenen Behaltern fiir 12 und 2 Grablegen15). - 8. Die 

noch zugangliche Kammer mit den groBen Skeletten in vier Behaltern unter 

dem Kreuzgang von St. Severin16). - 9. Zwei gemauerte Behalter im Tiefge- 

schoB des Eckraumes eines romischen Bauernhofes in Koln-Braunsfeld17).

14) F. Fremersdorf, Germania 14, 1930, 157 f.

15) W. Haberey, Germania 18, 1934, 19 f.

16) F. Fremersdorf, Bonner Jahrb. 130, 1925, 262 f.

17) F. Fremersdorf, Bonner Jahrb. 135, 1930, 109 f. Taf, 30 und 31 a.


