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Germania Romana III. Romisches Leben auf germanischem Boden. Hrsg. v. Hermann 

Hinz. Gymnasium-Beiheft. Heidelberg 1970. 145 Seiten, 8 Tafeln, 48 Abbildungen im Text.

Dem Herausgeber ist es gelungen, Fachleute flir Landwirtschaft und landliche Besiedlung zu einem 

dritten Gymnasium-Beiheft liber die Germania Romana zu vereinen, das in Form und Sache an- 

sprechend das bisherige Unternehmen erganzt. Die 13 Aufsatze — in 11 ihrer Titel kommt das 

selbstverstandliche Wort ’rdmisch' vor — geben einen Einblick in die Erforschung von Fragen der 

romischen Klein- und Mittelsiedlungen von den nordlichen Niederlanden bis in die Steiermark. 

Die zweifellos schwierigste Aufgabe hat dabei D. B a a t z mit seinem einleitenden Beitrag liber- 

nommen. Er gibt eine allgemein gehaltene Einflihrung in Recht und Verwaltung des Landes. Das 

bewuftte Bemlihen, die Darstellung moglichst lesbar und allgemein verstandlich zu halten — ein 

dankenswertes Selbstverstandnis der Gymnasium-Herausgeber —, geht vor allem dann zu Lasten 

einer wlinschenswerten Prazision, wenn man versuchen mufi, unsere stark von veranderten Rechts- 

vorstellungen vorgepragten Begriffe wie ’Stadt‘ oder ’Burger' mit den romischen zur Deckung zu 

bringen. So miissen sich zwangslaufig Widerspriiche und Definitionen einschleichen, die zu Mifi- 

verstandnissen flihren konnen. Wenn etwa die Rede davon ist, daft das Romerreich aus zahllosen 

kleinen ’Stadtstaaten' zusammengesetzt sei (S. 9), erweckt die civitas, in diesen Zusammenhang 

gebracht, falsche Vorstellungen. Denn bereits hier mliftte wohl hervorgehoben werden, daft ihre 

Konstruktion eher ein Hemmnis als einen Vorteil bei der Verstadterung der nordwestlichen Grenz- 

provinzen darstellte, da ihre Zentrenbildung aus verschiedenen Grlinden recht rudimentar blieb. 

Auch stellt die civitas nicht nur eine Art Entwicklungsphase peregrini iuris im Grenzland dar, 

sondern sie ist — nicht nur flir die gallischen Provinzen — eine nahezu typische Einrichtung der 

untersten Rechtsebene prinzipatzeitlicher Gemeindlichkeit. Dem entsprechend ist auch auf der 

’enchorischen' Ebene herauszustellen, daft vicus nur eine unter mehreren Bezeichnungen flir eine 

Gemeindeform ohne eigenes Recht ist (pagus ware eine andere), die oft nur deswegen in der 

modernen Literatur den archaologisch erfaftten Siedlungsbefunden von einem gewissen Umfang 

beigegeben wird, well Zeugnisse flir andere Bezeichnungen fehlen.

Auch daft ’in weit hoherem Mafte als heute Vermogen in Grundbesitz angelegt' wurde (S. 11), ist 

sicherlich miftverstandlich. Nach einem bkonomischen Axiom ist die Grundflache ja als unvermehr- 

bar und allenfalls sich verringernd vorgegeben. Somit kann sich also der Vergleich des Verf. nur 

auf die Binnenstruktur der Besitzverhaltnisse beziehen. Dann kann das aber entweder bedeuten, 

daft die privaten Grundbesitzflachen bei kleinerem Besitzerkreis grofier als heute waren oder 

aber, daft bei grofterem Besitzerkreis der Privatbesitz an der Grundflache breiter als heute gestreut 

war, der Umfang des jeweiligen Einzelbesitzes mithin also geringer als heute gewesen ware. 

Vielleicht darf man die Feststellung des Verf. so verstehen, daft in weit hoherem Mafte als heute 

der Grundbesitz als Vermogensgrundlage gait. Dies triflft flir eine vorindustrielle Gesellschaft wie 

die romische durchaus zu.

Daft der Statthaltertitel leg. Aug. pr. pr. in Provinzen iiblich ist, ’in denen wenigstens zwei 

Legionen lagen‘ (S. 14), scheint ein unbeabsichtigter Lapsus zu sein, den der Verf. im nachfolgenden 

Satz selbst wieder aufhebt, wenn er auf Ratien und die eine Legion, die dort ab der zweiten 

Halfte des 2. Jahrhunderts stationiert war, zu sprechen kommt.

Insgesamt wird eine fliissige Ubersicht liber die wichtigsten Verwaltungsfunktionen und ihre 

Tatigkeit geboten, die zu recht als Einflihrung in die nachfolgenden, spezielleren Themen gewid- 

meten Einzelausflihrungen gedacht ist.

Eine hervorragende Zusammenfassung bietet M. Muller-Wille liber die landwirtschaftliche 

Grundlage der villae rusticae. Gerade bei einer solchen Ubersicht macht sich der niedrige For- 

schungsstand zum vielleicht wichtigsten Beitrag der Romer auf landwirtschaftlichem Gebiet, der 

Viehzucht, besonders schmerzlich bemerkbar. Denn gerade sie scheint ja - und palaozoologische 

Untersuchungen bestatigen das neuerdings in erfreulich steigendem Mafte - ein Gebiet zu sein,
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auf dem die rbmische Landwirtschaft mehr geleistet hat als auf dem der domestizierten Graser, 

die — wie Muller-Wille zu Recht betont — noch immer eine ahnlich grofte Breite aufweisen wie im 

1. Jahrtausend v. Chr. Doch ist Verf. wohl sehr stark von den Loftboden der Germania inferior 

ausgegangen, fiir die wir in der Landesaufnahme von H. Hinz fiir den Kreis Bergheim die besten 

Befunde vorliegen haben. Die wohl eher fiir Viehzucht geeigneten Gebiete der Nordeifel sind 

dagegen weniger erforscht. Daft die Birne im Raum nordlich der Alpen wenig gepflegt worden 

sei (S. 34), kdnnte vielleicht an der mangelnden Evidenz liegen: Im palaobotanischen Befund ist 

zwischen Apfel und Birne oft sehr schlecht zu unterscheiden.

Die Suche nach rdmischen Limitationsgittern in den Nordwestprovinzen trifft zumeist gerade dort 

ins Schwarze, wo die fossile Einteilung am ehesten untergegangen sein diirfte: Auf den fruchtbaren, 

steinarmen Altsiedellandern mit - wenn iiberhaupt - nur kurzer friihmittelalterlicher Verwaltung, 

die nie die Voraussetzungen mitbringen, die etwa in Nordafrika oder der Cisalpina zum Erhalt 

der rdmischen Limitation gefiihrt haben. Selbst bei Arausio-Orange, wo das Kataster in hinlang- 

lichen Fragmenten erhalten und lokalisiert ist, fallt es schwer, das Raster in der heutigen Morpholo

gic wiederzufinden, wie sich bei A. Piganiols Bearbeitung des Katasters zeigt. J. Bradford hat mit 

Recht die Forderung erhoben, daft in alien zweifelhaften Fallen - und die liegen in unserem Gebiet 

bisher vor — Nachweis durch Ausgrabung die Regel sein sollte.

Beitrage von W. C. Braat, H. Hinz, D. Baatz, G. Th. Schwarz und W. Modrijan geben sodann 

eine Ubersicht Liber Art und Bauweise der landwirtschaftlichen Einzelhofsiedlungen in verschie- 

denen Gegenden der Nordwestprovinzen, wobei ein geographisch verbindender Beitrag zum 

ratischen Voralpengebiet die Ubersicht zwischen den Niederlanden, den Hochalpen und der Steier- 

mark komplettiert hatte. Insgesamt stellt man einen Mangel an Grabungsbefunden aus Wirt- 

schaftsgebauden fest, was die Aussage Liber die Landwirtschaften in den einzelnen Gegenden noch 

recht uniform erscheinen laftt. W. C. Braat behandelt die Besiedlung in den nbrdlichen Nieder

landen. Die griindlichen Bodenkartierungen haben dort wichtige AufschlLisse auch Liber die Lebens- 

bedingungen der rdmischen Nordseeanrainer gebracht. Die niederlandische Beobachtung der mit der 

Klimaverschlechterung des 2. Jahrhunderts zusammenhangenden Uberschwemmungen ist durch 

archaologische Befunde der britannischen Gegenseite fiir das 3. Jahrhundert von B. C u n 1 i f f e 

bestatigt worden (Ch. Thomas [Hrsg.], Rural Settlements in Roman Britain [London 1966] 68 ft.). 

Auch die Geschichte der romerzeitlichen Oosterschelde hat durch Funde von Noord-Beveland 

(Nehalennia-Heiligtum von Colijnsplaat) interessante Details erhalten, die die Erkenntnisse der 

niederlandischen Bodenkunde erweitern konnten. Interessant sind die AusfLihrungen des Verf. 

(S. 52) Liber die starkere Romanisierung in Nord-Brabant und im nbrdlichen Limburg. Hieriiber 

einmal ausfiihrlich die Fachwelt in Kenntnis zu setzen, ist seit den gegenteiligen Feststellungen im 

belgischen Teil, die R. de Maeyer traf, ein Desiderat der rdmischen Siedlungsforschung. Ein Kastell 

der mittleren Kaiserzeit ist in Ceuclum-Cujk bisher nicht festgestellt worden. Es handelt sich 

vielmehr in der mittleren Kaiserzeit dort um einen Vicus mit Tempelbezirk (J. E. Bogaers, Ber. 

R. O. B. 17, 1967, 110 f.). Dankbar miissen wir dem Autor fiir die Zusammenstellung der Grund- 

risse der siidlimburgischen Villen und fiir die Erinnerung an den Bau von Stein a. d. Maas sein, 

den man mit dem Autor fiir eine mansio oder ein ahnliches Gebaude halten mufi.

Auf wenigen Seiten gibt nachfolgend H. Hinz einen kurzen Abrift der Ergebnisse seiner archao- 

logischen Landesaufnahme im Kreis Bergheim, einem fiir die Besiedlung der niederrheinischen 

Loftboden exemplarischem Gebiet. Auch hier findet er Betriebsgrbften von 100 ha, die er - wegen 

der Einheitlichkeit der errechneten Betriebsgrbften — mit Besitzgrbften gleichsetzt, wie sie sich fiir 

H. v. Petrikovits aus seinen Gebietsaufnahmen um Berg vor Nideggen bereits ergaben. In einigen 

Fallen kann Verf. jedoch aus dem Befund erschlieften, daft sich Betriebs- und Besitzgrbften nicht 

decken, man also Gutsbetriebe vor sich hat, die uber ein besitzrechtliches Abhangigkeitsverhaltnis 

gearbeitet haben diirften. Ein solcher von ihm vermuteter fundus ist gegen 1250 ha groft gewesen. 

Die erneute Vorlage seiner "riverside villas' vermittelt ein eindrucksvolles Bild der Siedlungsweise 

und des Lebensgefiihls an den Hochufern der Fliisse in der Lbftzone der Germania inferior und 

bietet eine anschauliche Parallele zu den Verhaltnissen der Niederterrassenkanten des Hinterlandes 

(Maas) in den Ausfiihrungen von W. C. Braat.

Aus seiner groften Arbeit fiber den Kreis Bergheim vermiftt man eine Schluftfolgerung, die der 

Verf. — wohl aus Vorsicht — bislang nicht ziehen mochte, die jedoch nicht unerwagt bleiben sollte: 

den Versuch einer zeitlichen Schichtung der rdmischen Besiedlung des Kreises. In seiner intensiven 

Gelandebegehung hat Hinz soviel Oberflachenmaterial zusammengetragen und datiert, daft man 

den Versuch einer Darstellung der zeitlichen Schichtung unternehmen konnte. Dabei scheint die 

methodische Grundiiberlegung wichtig, daft nahezu der gesamte Kreis gleiche Morphologic und 

Loftboden aufweist, die eine einheitliche moderne Pfliigetechnik bedingen. Wenn also auf einem 

Platz Keramik des 1. Jahrh. n. Chr. erscheint, d. h. die Pflugschar Reste der friihesten rdmischen 

Besiedlung an die Oberflache tragt, miifite dies auch auf anderen Fundstellen der Fall sein, sofern



Besprechungen 643

ein Siedlungshorizont des 1. Jahrhunderts vorhanden ist. Stellt man eine Liste aller vom 

Verf. keramisch datierten Siedlungsstellen zusammen, so ergibt sich, daft das Verhaltnis zwischen 

Platzen mit Keramik vom 1. bis 3 .Jahrhundert zu Platzen mit Keramik des 4. Jahrhunderts zu 

Platzen mit Keramik des 1. oder 2. bis einschlieftlich 4. Jahrhunderts wie 1:1:2 ist. Das wiirde 

bedeuten, daft sich am quantitativen Verhaltnis der flachigen Besiedlung des Kreises nach den 

Ereignissen in der 2. Halfte des 3. Jahrhunderts nichts andert. Wiederum ist daran zu erinnern, 

daft der Kreis exemplarisch fiir die Loftgebiete der Zone zwischen Rhein und Maas steht. Weitere 

Kreisaufnahmen ahnlicher Gebiete (Kreise Erkelenz, Grevenbroich) werden auf diese Erscheinung 

hin befragt werden miissen, deren Konsequenzen fiir die Beurteilung der Ereignisse nach 250 und 

der Siedlungssituation im 4. Jahrhundert ziemlich weitreichend werden kdnnen. Der weite Leser- 

kreis der Interessierten wird H. Hinz fiir den anschaulichen Vortrag seiner wichtigsten Bergheimer 

Ergebnisse Dank wissen.

Kontrast und Erganzung bilden die beiden Beitrage von H. K o 11 i n g und R. Schindler, 

in denen einerseits Schwarzenacker stellvertretend fiir die grbftere Siedlung und anderseits die 

Villa von Nennig fiir die Wohnverhaltnisse der gehobenen landlichen Bevblkerung stehen.

Ein lebendiges Bild der landlichen Besiedlung und des Lebens im Dekumatenland zeichnet 

D. B a a t z , der seine Darstellung durch hiibsche Ansichten romischer Siedlungsformen ostlich 

des Mittelrheins illustriert. Man wird das Datum der lex provinciae fiir die beiden Germanien 

sicherlich eher gegen das Jahr 82 n. Chr. hinaufschieben als es in das Jahr 85 (Verf. S. 97) fallen 

zu lassen. Damit begeben wir uns leider auch der liebgewordenen Konjektur E. Ritterlings fiir 

die gegen 90 n. Chr. liegende Provinzlegatur des Juristen L. lavolenus Priscus als Institutor der 

lex provinciae Obergermaniens. Der Artikel zur Besiedlung ostlich des Mittelrheins ist eine 

fliissige Darstellung des Forschungsstandes und bildet eines der Kernstiicke des Bandchens.

Knapp und mit neueren Ergebnissen argumentierend gibt G. Th. Schwarz einen Beitrag 

iiber die Alpen der rbmischen Schweiz. W. Modrijan sichert durch einen Aufsatz iiber Guts- 

besitzer und Bauern in Norikum seinem Katalog der steirischen Villen, einer dem interessierten 

Laien in Deutschland weniger zuganglichen Arbeit, weitere Verbreitung, wobei ihm der Leser 

fiir den Plan der wichtigen Villa von Thalerhof (S. 133, Abb. 47) dankbar sein wird. Den Schluft 

bildet ein Beitrag von H. C ii p p e r s zu Wein und Weinbau, der die Stellung dieser Kultur- 

pflanze im Rahmen der romischen Landwirtschaft des Nordwestens in helleres Licht riickt. Wem ge- 

lange Ahnliches fiir das biedere und sich dem archaologischen Nachweis so bescheiden entziehende 

Bier? Lediglich der epigraphische Befund, nach einer alteren Empfehlung eines franzdsischen Kolle- 

gen zum ’Biertrinkerland Gallien' zu Rate gezogen, scheint Ebenbiirtigkeit zumindest in der Zahl 

zu sichern: Inschriftlich stehen negotiatores cervesarii den vinarii in nichts nach.

Bonn Chr. B. Riiger




