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Ausgrabungen in Asciburgium

Vorbericht uber die Grabungen 1975-1977

Dieser zweite Bericht fiber die Ausgrabungen in Asciburgium (Moers-Asberg) umfaEt die Zeit von 

Marz 1975 bis Oktober 1977 h In diesem Zeitraum fanden mehrere Grabungskampagnen im Be- 

reich des Auxiliarkastells statt, die bis Ende 1976 dauerten und iiber die bereits kurz berichtet wor- 

den ist1 2. Im Friihjahr 1977 begannen die ersten Untersuchungen im Graberfeld, das sich im Siiden 

des ’Burgfeldes' an der AusfallstraEe nach Gellep entlangzog. Diese Untersuchungen - hervorgeru- 

fen durch ein StraBenbauvorhaben der Stadt Moers — dauerten zunachst bis Ende Juni. Sie wurden 

Anfang September fortgesetzt und endeten im Dezember 1977.

Die Grabungen der Jahre 1975-1977 wurden wie schon in fruherer Zeit wieder von Mitarbeitern 

des Niederrheinischen Museums der Stadt Duisburg durchgefiihrt, in enger Zusammenarbeit und 

Abstimmung mit dem Staatlichen Vertrauensmann fur kulturgeschichtliche Bodenaltertfimer, der 

die laufenden Kampagnen im wesentlichen finanzierte. Diese Zusammenarbeit wird nun schon seit 

20 Jahren praktiziert. Sie nahm im Jahre 1957 ihren Anfang, als F. Tischler in Asberg zu graben 

begann, wurde unter C. Ankel mit Erfolg weitergefiihrt und setzt sich seit Anfang 1977 unter 

G. Tromnau fort.

Die Grabungen, fiber die hier berichtet wird, sind nur mit Einschrankung als Plangrabungen anzu- 

sprechen. Das ’Burgfeld' siidlich von Moers, der Platz der rbmischen Militarsiedlung Asciburgium, 

ist bereits seit Jahren intensives Neubaugebiet. GroBe Teile des Kastells und des Vicus sind bereits 

iiberbaut, die restlichen Flachen werden in allernachster Zeit folgen. Das ist nicht ohne EinfluB auf 

die Grabungstatigkeit der letzten Jahre geblieben. Oft genug waren die einzelnen Untersuchungen 

durch BaumaBnahmen diktiert, wurden Flachengrabungen durch Bau- und Grundstiicksgrenzen 

eingeengt. Zu oft konnten nur Baugruben untersucht werden, die lediglich einen zufalligen Aus-

1 Ein erster Vorbericht erschien 1972 (Verf. in: Rhein. Ausgr. 12 [1972] 147 ff.) und behandelte den Stand der 

Asciburgium-Forschung bis zum Jahre 1971. - Zu den Grabungen der Jahre 1972-1974 im Auxiliarkastell sind 

einige Kurzberichte erschienen: Das Rhein. Landesmus. Bonn 6/1972, 81 ff. - Niederrhein. Mus. 2/1973, 

4 ff. — Rheinische Ausgrabungen ’75. Das Rheinische Landesmuseum Bonn, Sonderheft 1976, 45 ff. (im fol- 

genden zitiert: Rhein. Ausgr. ’75). - VgL allgemein: Verf., Asciburgium - Ausgrabungen in einem rbmischen 

Kastell am Niederrhein. Duisburger Forsch. 20 (1974) bes. 142 ff. (dort der Forschungsstand des Friihjahrs 

1973; im folgenden zitiert: Asciburgium 1974). - Es ist vorgesehen, die Asberger Grabungen seit 1956 in den 

’Limesforschungen' zusammenhangend darzustellen. - Der besondere Dank des Verfassers gilt seinen Mitar

beitern der letzten Jahre: K. Altenhain, H. J. Bott, K. Derner, B. Dirx, G. Gierl, H. Kempkens, D. Lach- 

mann, A. Riese, W. Pbhling, B. Protzek, W. Schulze, W. Thai und A. Winken. - Das Manuskript wurde bis 

auf geringe Anderungen Mitte Dezember 1977 abgeschlossen.

2 Vgl. Verf. in: Rheinische Ausgrabungen ’76. Das Rheinische Landesmuseum Bonn, Sonderheft 1977, 49 ff. 

(im folgenden zitiert: Rhein. Ausgr. ’76).
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schnitt lieferten, ohne die Mbglichkeit, das Grundstiick zusammenhangend freizulegen. Manches 

ist so Fragment geblieben und manche Bodenspur - auf solche Weise beobachtet und festgehalten - 

wird sich wohl nie mehr in einen groBeren Zusammenhang einfiigen lassen. Im Grundsatzlichen hat 

sich auch in den letzten Jahren an diesem Zustand der ’permanenten Notgrabung‘ nicht viel gean- 

dert. Vor allem im Kastellbereich ist eifrig weitergebaut worden, und die letzten Bauliicken werden 

sicher in den kommenden zwei Jahren geschlossen sein. Immerhin war es in den vergangenen Jah

ren durch das Entgegenkommen von Grundstiickseigentiimern und Behbrden mbglich, groBere 

Flachengrabungen durchzufiihren, die sowohl im Kastellbereich wie im Graberfeld eine Reihe von 

wichtigen Aufschliissen und neuen Erkenntnissen gebracht haben.

Grabungen im A u x i 1 i a r k a s t el 1 

(1975-1976)

Seit seiner Lokalisierung im Sommer 1971 gilt das besondere Interesse den Uberresten des Auxiliar- 

kastells, einem reinen Holz-Erde-Bau, der etwa hundert Jahre bestand, zumindest drei Bauphasen 

aufwies und einen Flacheninhalt bis zu 2,4 ha besaB. Sichtbare Spuren haben diese Anlagen nicht 

hinterlassen, zumal die Romer, als sie ihre letzte Garnison auf dem ’Burgfeld‘ gegen Ende des 

1. Jahrhunderts n. Chr. raumten, die Lagergebaude abrissen, den Erdwall abtrugen und die Graben 

mit Lehm und Erde fiillten.

Der Platz des Kastells - am Rande der Niederterrasse gelegen - ist seit den Untersuchungen des 

Jahres 1971 bekannt (Abb. I)3. Seither ist kontinuierlich Jahr fur Jahr dort gegraben worden. Ein 

Doppelgrabensystem zwischen der siidwestlichen und siidbstlichen Lagerecke wurde bereits 1971 

gefunden (Grabung XX). Bereits ein Jahr spater war das Kastell in seinem gesamten UmriB be

kannt, der Doppelgraben auch an der nbrdlichen Front gefunden und das nbrdliche Tor (porta 

principalis sinistra) mehr als zur Halfte aufgedeckt (Grabung XXII)4. Noch im gleichen Jahr wur- 

den die Arbeiten in der Praetentura des Lagers fortgesetzt, ein groBer Teil der Via praetoria abge- 

deckt und die siidlich unmittelbar angrenzende Bebauung untersucht (Grabung XXIII). Eine Bau- 

grubenuntersuchung im Bereich zwischen Principia und Via principalis schloB sich im Winter 

1972/73 an (Grabung XXIV). Im Fruhjahr 1973 gliickte die vollstandige Aufdeckung der rheinseiti- 

gen Porta praetoria (Grabung XXV), der sich im Sommer des gleichen Jahres eine umfangreiche 

Flachengrabung im Bereich des Kommandantenhauses (Praetorium) anschloB (Grabung XXVI)5. 

Diese Arbeiten zogen sich iiber zwei Jahre hin und fiihrten zur Aufdeckung groBer Teile eines zu

mindest zweiperiodigen Peristylhauses von iiberraschenden AusmaBen.

Im Verlaufe dieser Untersuchungen war immer deutlicher geworden, daB das von einem Doppel

graben eingefaBte Kastell die jungste Anlage an diesem Platz darstellte und in claudisch-neronische 

Zeit gehbrte. Ebenso deutlich waren aber auch die Anzeichen dafiir, dab darunter die Spuren 

zweier alterer Kastelle aus augustisch-tiberischer Zeit lagen. Von der alteren Anlage, deren Griin- 

dung aufgrund ihres Fundmaterials der Zeit der Drususfeldziige (12-9 v. Chr.) zugeschrieben wer

den konnte, war bereits seit 1971/72 der Umfassungsgraben an der Nord- und Siidseite bekannt6. 

Dagegen war das Kastell der tiberischen Zeit archaologisch nur als Siedlungshorizont innerhalb des 

Lagerareals faBbar gewesen.

Die Untersuchungen der Jahre 1975/76 fanden auf einem Grundstiick statt, das im siidlichen Teil 

der Retentura lag, nahe der siidwestlichen Ecke des Kastells claudisch-neronischer Zeit (Grabung 

XXVIII = Moers-Asberg, Flur 8, Flurstiicke 405, 418, 419 u. 420). Bereits im Jahre 1965 war auf 

dem nbrdlich angrenzenden Grundstiick im Bereich der Baugrube eines Einfamilienhauses gegraben

3 Verf. in: Rhein. Ausgr. 12 (1972) 180 If. Abb. 17.

4 Verf., Das Rhein. Landesmus. Bonn 6/1972, 81 ff.; ders., Niederrhein. Mus. 2/1973, 4 ff.

5 Verf. in: Rhein. Ausgr. ’75, 45 ff.

6 Vgl. Verf., Asciburgium 1974, 144 ff. mit Abb. 119.
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1 Asciburgium, Grundrifi des Auxiliarkastells. - Mafistab 1 : 2000.

worden (Grabung XI). Hierbei waren Fundamentspuren von Fachwerkbauten, einige Gruben, ein 

holzverschalter Erdkeller sowie ein etwa 3,5 m breiter Spitzgraben zum Vorschein gekommen, der 

in nordstidlicher Richtung verlief (Abb. 3). Unter den Funden, die hier zutage traten, waren Pfer- 

degeschirrteile besonders haufig. Es ging also im wesentlichen darum, AnschluE an diese altere 

Grabung zu gewinnen, um vor allem liber den festgestellten Spitzgraben AufschluE zu erhalten, 

dessen Zeitstellung mit den Grabungsunterlagen von 1965 nicht zu ermitteln war. Gleichzeitig hoff- 

ten wir, uber die Struktur der Innenbebauung im riickwartigen Lagerteil mehr zu erfahren.

Die Grabungen, die im Friihjahr 1975 begonnen, Ende Juni 1975 vorzeitig eingestellt werden mufi- 

ten, um dann von April bis Dezember 1976 weitergefiihrt zu werden, fanden auf einem verhaltnis- 

maEig schmalen Grundsttick statt, das nur eine Breite von 18 m besaE (Abb. 2; 3). Dies brachte 

Probleme bei der Abraumlagerung, die nicht leicht zu bewaltigen waren. Mehrmals muEten Erd- 

massen maschinell umgesetzt werden, um neue Teilflachen anlegen und untersuchen zu kbnnen.
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2 Asciburgium, Auxiliarkastell. Holz-Erde-Mauer I mit Umgebung.

Insgesamt wurde in dieser Zeit eine Flache von 460 qm freigelegt. Das Grundstiick lag denkbar 

giinstig, denn es durchschnitt mit seiner etwa ostwestlichen Ausrichtung in einer Lange von iiber 

47 m die Spuren der rbmischen Bebauung, die im wesentlichen nordsiidlich orientiert war. Der Be- 

fund war tiberraschend. Er ermoglichte nicht nur die zeitliche Bestimmung des Grabens, der zehn 

Jahre zuvor auf dem Nachbargrundsttick entdeckt worden war, sondern fiihrte auch zur Aufdek- 

kung einer weiteren Lagerumfassung, die aus Graben und Holz-Erde-Mauer bestand.

Kastellgraben und Umwehrungen

Bislang waren zwei Lagerumfassungen bekannt. Die eine bestand aus einem etwa 3 m breiten, eher 

muldenformigen Graben, der fast ausschlieElich mit Sand verfiillt war, wahrend sich von der zuge- 

hdrigen Erdmauer keinerlei Spuren gefunden hatten. Der stratigraphische Befund lieh vermuten, 

daft dieser Graben in augustisch-friihtiberischer Zeit in Benutzung war. Die zweite bekannte La- 

gerumwehrung umschloE den Kastellbereich auf drei Seiten mit einem Doppelgraben, der offen- 

sichtlich an der rheinseitigen Ostfront nicht durchlief, sondern an der Nordost- bzw. Stidostecke 

des Lagers endete7. Auch hier fanden sich keine direkten Hinweise auf die zugehdrige Wallkon- 

struktion. Am ehesten ist mit einer Mauer aus Lehmziegeln zu rechnen, die entweder mit einer 

Flechtwand oder aufgeschichteten Rasensoden verkleidet war. Wichtigstes Indiz fur eine derartige 

Konstruktion war die homogene Lehmpackung, mit der man die Graben verfiillt und einplaniert 

hatte.

Zwei Lagerbegrenzungen - jeweils aus Graben und Holz-Erde-Mauer bestehend - fanden sich auch 

bei den Untersuchungen 1975/76 (Abb. 3). Sie durchzogen die Grabungsflache etwa in nordstidli-

7 Vgl. den ahnlichen Befund an der SO-Ecke des Bonner Legionslagers: D. Wortmann in: Rhein. Ausgr. 3 

(1968) 325.
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cher Richtung in einem Abstand von 20 m (gemessen von einer Grabenmitte zur anderen). Dabei 

erwies sich Graben II als siidliche Fortsetzung jener Grabenspur, die bereits 1965 auf dem nbrdlich 

angrenzenden Grundstiick festgestellt worden war. Seine Breite war unterschiedlich und schwankte 

zwischen 4-5 m. Er war bis zu 1,8 m tief, besaE einem V-fbrmigen Querschnitt und war mit einem 

sandig-kiesigen Erdgemisch gefiillt, das vor allem in den oberen Lagen ein reichhaltiges Fundmate

rial zutage fbrderte. Die Uberreste der zugehbrigen Holz-Erde-Mauer waren dagegen nur noch 

schwach kenntlich. Aus ihren Spuren laEt sich eine etwa 2,5 m breite Mauer rekonstruieren, die aus 

einem aufgeschutteten Erdwall bestand, der auf der Feindseite mit einer hbheren, auf der Lagerseite 

mit einer niedrigeren Bohlenwand versteift war. Die senkrechten Pfosten dieser Holzkonstruktion 

scheinen in unregelmaEigen Abstanden gesetzt worden zu sein; mbglich ist auch, dab die eine oder 

andere Pfostengrube, deren Einfiillungen aus leicht humosem Sand bestanden, sich nicht hinrei- 

chend im anstehenden Sand abhob und sich deshalb der Beobachtung entzog.

Graben I war schmaler und wies eine durchschnittliche Breite von etwa 3 m auf (Abb. 4). Er war 

hauptsachlich mit humosem Sand gefiillt und enthielt nur geringe Funde. Er war bis zu 1,8 m ein- 

getieft und besaE ein mehr muldenfbrmiges Profil. Die zugehdrige Holz-Erde-Mauer war zweipe- 

riodig. Sie bestand in ihrer ersten Bauphase aus einem Erdwall, der nur an seiner Vorderfront eine 

Holzversteifung besaE (Holz-Erde-Mauer I a)8. Die einzeln gesetzten rechteckigen Pfosten - 

durchschnittliche GrbEe 12 x 18 cm und groEer - hoben sich mit ihren Gruben deutlich im Boden 

ab und besaEen untereinander einen Abstand von 1,2-1,3 m. Mit einer Ausnahme enthielten sie 

keinerlei Funde.

Wesentlich massiver und kompakter war der Neubau (Holz-Erde-Mauer I b). Seine Konstruk- 

tionsweise unterschied sich deutlich von alien anderen Baugrundrissen, die bisher aus Asberg be- 

kannt waren (Abb. 2; 5). Im Boden zeichneten sich insgesamt acht Fundamentgraben ab - durch

schnittliche Breite 40-50 cm -, die quer zum Graben ausgerichtet lagen und in dieser Anordnung 

zunachst an ein schmales Horreum denken lieEen9. Sie folgten jeweils in einem Abstand von 1,2 m 

aufeinander und hatten eine Lange von 3 m. An ihren Enden saEen rechteckig zugehauene Pfosten, 

deren Standspuren in den meisten Fallen noch exakt zu beobachten waren (durchschnittliche GrbEe 

12 x 18 cm und groEer). Die ungewbhnliche Ausrichtung der Fundamentgraben scheint dadurch 

bedingt zu sein, daE die Pfosten an der Vorder- wie an der Ruckfront der Mauer bereits im Funda

ment miteinander durch Querriegel verbunden waren, die helfen sollten - unterstiitzt durch weitere 

Queranker - den Druck des Erdwalles abzufangen 10.

Es ergibt sich so aus den vorhandenen Bodenspuren das Bild zweier zeitlich aufeinanderfolgender 

Lagerumgrenzungen mit Graben und Holz-Erde-Mauer, von denen die bstlich gelegene die altere 

gewesen zu sein scheint (Graben I bzw. Holz-Erde-Mauer I a/b), wahrend Graben und Holz- 

Erde-Mauer II jiingeren Datums zu sein scheinen. Zusammen mit dem Doppelgraben III, der in 

der Grabungsflache von 1975/76 nicht erfaEt wurde, sind damit insgesamt drei Lagerumfassungen 

bekannt, die alle im 1. Jahrhundert n. Chr. in Gebrauch gewesen sind (vgl. S. 485 ff.).

Sied1ungsspuren in der Retentura

Soweit wir heute wissen, ist bei der Errichtung der Innenbauten des Auxiliarkastells ausschlieElich 

die Fachwerkbauweise angewendet worden. Bevorzugt wurde in Asciburgium die Pfostenbauweise, 

bei der die senkrechten Holzer in Fundamentgraben standen und wohl durch Schwellriegel mitein

ander verbunden waren. Durch Einzapfen weiterer Querriegel entstand ein Fachwerkrahmen, des- 

sen Facher mit einem Geflecht aus Weidenruten geschlossen wurden, das auEen wie innen mit

8 Vgl. etwa D. Baatz, Kastell Hesselbach. Limesforsch. 12 (1973) 14 Abb. 3.

9 Vgl. etwa H. v. Petrikovits, Die Innenbauten romischer Legionslager (1975) 83 Abb. 19,1.2.

10 Zu einer ahnlichen Konstruktionsweise vgl. D. Baatz, Saalburg-Jahrb. 33, 1976, 20 f. Abb. 1,1 (Kastell 

Munningen).
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4 Asciburgium, Auxiliarkastell. Graben I.

5 Asciburgium, Auxiliarkastell. Holz-Erde-Mauer I b.



Ausgrabungen in Asciburgium 481

Lehm verstrichen und oft mit weibem Kalkmbrtel verputzt war11. Die Dacher scheinen mit Holz- 

schindeln gedeckt gewesen zu sein. Die Moglichkeit, solche Bauten zumindest in ihren Fundamen- 

ten heute noch im Boden nachzuweisen, ist in Asberg nicht sehr gut. Uber dem anstehenden Sand 

liegt heute eine durchschnittlich 1,2 m starke Siedlungsschicht, die im wesentlichen aus den Uberre- 

sten niedergelegter Fachwerkbauten besteht, also stark von verkohlten Holzresten und zahlreichen 

Brocken verziegelten Lehms durchsetzt ist. Ausgesprochene Laufhorizonte oder ’Schichtentrenner‘ 

sind iiberaus selten, das ganze ’Schichtenpakef wirkt bis auf die untersten Lagen sehr homogen in 

seiner Zusammensetzung. Dies bedeutet, dab sich beim schichtweisen Abtragen des Bodens in den 

oberen Plana Fundamentgraben oder Gruben nur schwer feststellen lassen, da ihre Fiillung oft nicht 

anders aussieht als die Siedlungsschicht, die sie umgibt. Erfahrungsgemab zeigen sich die ersten 

deutlicheren Siedlungsspuren erst in der untersten Schicht, deren Einfiillung im allgemeinen grau- 

sandig-humos ist und in der sich alle andersartigen Graben- oder Grubenfiillungen relativ klar ab- 

zeichnen. Es wird so verstandlich, dab sich die jiingeren Kastellphasen - dies gilt insbesondere fur 

die flavische Zeit - nur schwer und wenn, dann oft nur im Fundgut fassen lassen.

Obwohl das dstliche Drittel der Grabungsflache von 1975/76, das bis zum Graben I reicht, zum 

grbEten Teil Schicht fur Schicht von oben abgegraben worden ist und jedes Planum sorgfaltig stu- 

diert und aufgenommen wurde, sind in diesem Bereich keinerlei Fundamentreste von Holzbauten 

festgestellt worden (Abb. 3). Lediglich ein Fundamentgraben, der etwa in ostwestlicher Richtung 

vor dem Nordprofil verlief, kbnnte als Fundamentrest interpretiert werden, denn er wies in relativ 

regelmabigen Abstanden runde bis ovale Sandflecken auf, die man als Standspuren von Rundpfo- 

sten deuten kbnnte. Ein zweites Grabchen folgte der Richtung von Holz-Erde-Mauer und Graben I, 

enthielt dunkel-humoses Erdmaterial und viel Holzkohle und ist am ehesten als Wasserabzugsgra- 

ben in der Via sagularis von Kastell I zu erklaren. Ansonsten war die Grabungsflache von zahlrei

chen Gruben verschiedenartigster Form bedeckt, von denen mehr als die Halfte ein so reichhaltiges 

Fundmaterial enthielt, dab sich der Zeitpunkt ihrer Verfiillung in etwa eingrenzen lielk

Zur altesten Phase gehbren sicher die Gruben 6 und 22. Sie werden von den Fundamenten der 

Holz-Erde-Mauer I b iiberdeckt, miissen demnach verfiillt worden sein, bevor mit dem Bau dieser 

Mauer begonnen wurde. Beide Gruben enthielten an datierenden Funden vor allem ’italische' Terra 

sigillata12. Eine weitere Gruppe bilden die Gruben 8, 14 und 18, deren allerdings nicht sehr signifi- 

kantes Fundmaterial ganz allgemein in tiberisch-friihclaudische Zeit gehbrt. Die grbfite Gruppe in 

diesem Grabungsbereich bilden die iibrigen Gruben, die allgemein in die spatclaudische bis friihfla- 

vische Zeit gehbren, ohne dab hier nahere zeitliche Eingrenzungen mbglich waren. Von besonderer 

Wichtigkeit sind die Gruben 21, 23 und 26, weil sie Graben und Mauer von Kastell I iiberdecken 

und eindeutig jiingeren Datums sein miissen. Der mittlere Teil der Grabungsflache - zwischen den 

beiden Lagerbegrenzungen I und II - enthielt keinerlei Fundamentreste von Fachwerkbauten, le

diglich Gruben bedeckten die Flache. Darunter waren zumindest vier, die zeitlich den Gruben 8, 14 

und 18 entsprachen, wahrscheinlich also in tiberisch-friihclaudischer Zeit verfiillt worden sind. Be- 

sondere Beachtung verdient Grube 39/60, im iibrigen die grbfite, die sich im gesamten Grabungs- 

areal fand. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Erdkeller, der mbglicherweise 

z. T. eine Holzverschalung besafi. In der Einfiillung fanden sich zahlreiche Keramikbruchstiicke, 

neben einfacher Keramik auch ’italische' Terra sigillata. Besonders bedeutungsvoll war der Fund 

von vier bronzenen Sattelbeschlagen, die in dieser Grube zum Vorschein kamen (vgl. S. 483 f.).

Erst im westlichen Teil der Grabungsflache fanden sich zusammenhangende Fundamentreste. Al

lerdings war das zur Verfiigung stehende Areal von vornherein zu klein, um mehr als einen Aus- 

schnitt der ehemaligen Bebauung zu erfassen. Es konnten zwei Bebauungsphasen beobachtet wer-

11 Vgl. Verf., Asciburgium 1974, 41 ff.

12 Der Begriff ’italisch‘ soli hier vorerst beibehalten werden, obwohl es sich bei der friihen Asberger Terra sigil

lata offenbar in der Hauptsache um Erzeugnisse der Topfereien in Lyon zu handeln scheint. Dies zeigen vor 

allem erste Vergleiche der Asberger Stempel mit der Liste der Topfer von ’La Muette' (vgl. A. u. J. Lasfar- 

gues u. H. Vertet, Figlina 1, 1976, 39 ff.).
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den, die zueinander in einem Winkel von etwa 40° verschoben waren und sich teilweise iiberschnit- 

ten. In der alteren Phase wichen die Fundamente von der Nord-Siid-Richtung leicht nach Westen 

ab, wahrend sie in der jiingeren Phase leicht nach Osten gerichtet waren. Die alteren Grabchen be- 

saEen im allgemeinen eine braunsandige Einfiillung, mit geringen Beimengungen von Holzkohle 

und kleinen Lehmbatzen. Die Einfiillung der jiingeren Fundamentreste war dunkler, starker humos 

und stark mit Kies, Holzkohle und verziegeltem Lehm durchsetzt. In beiden Phasen ist die Pfo- 

stenbauweise angewendet worden. Dort, wo sich Pfosten nachweisen lieEen, betrug der Abstand 

zwischen ihnen in der alteren Phase durchschnittlich etwa 0,9 m, in der jiingeren Phase war er mit- 

unter geringer. Die Pfostenstarke schwankte, wenige Pfosten waren quadratisch, die meisten lang- 

lich-rechteckig. Am besten dokumentiert scheint die jiingere Phase, die in ihrer Ausrichtung dem 

Doppelgraben von Kastell III folgt. Wahrscheinlich ist hier ein Ausschnitt vom ’Kopfbauc einer 

Mannschaftskaserne erfaEt worden, die eine Breite von 8,5 m besaE und zu Kastell III gehbrte. 

Leider sind die Fundamentspuren dieses Baues 1965 auf dem nbrdlichen Nachbargrundstiick nicht 

beobachtet worden. Lediglich der holzverschalte Erdkeller 1 in der Siidwestecke dieses Grabungs- 

areals laEt sich in Richtung und Zeitstellung dem Barackenbau anschlieEen.

Fundmaterial

Das letzte Asberger Lager ist von seiner Besatzung planmaEig aufgegeben worden. Dies bedeutet 

hinsichtlich des Fundmaterials, daE nur solche Gegenstande erwartet werden diirfen, die bereits ei- 

nige Zeit vor Abzug der letzten Truppeneinheit als schadhaft und damit wertlos fortgeworfen wur- 

den oder durch Unachtsamkeit verlorengingen. Um so iiberraschender ist die Reichhaltigkeit des 

Fundmaterials, insbesondere bei den Bronzefunden. Unter den datierenden Funden ragen die Miin- 

zen heraus. Insgesamt wurden annahernd 100 Miinzen geborgen, darunter zwei republikanische 

Denare. Die Skala der Bronzemiinzen reichte von gallischen Kleinbronzen augustischer Zeit bis zu 

flavischen Pragungen. Auch Fibeln waren relativ haufig (insgesamt 26 Stuck). Die grbEte geschlos- 

sene Gruppe bildeten die Scharnierfibeln vom Aucissatyp13, wahrend die Spiralfibeln den gangigen 

Typenschatz des 1. Jahrhunderts n. Chr. reprasentierten (Almgren 15; 19; 20; Hofheim I c 

u. a.).

Relativ groE war die Fundmenge bei den Sigillaten. Hier hielten sich die ’italischen‘ und siidgalli- 

schen Erzeugnisse mengenmaEig etwa die Waage, mit einem leichten Ubergewicht zugunsten der 

siidgallischen Produktion. Unter der ’italischen' Terra sigillata war Service I a zumindest einmal 

vertreten, weitere Fragmente von Service I b und I c kamen hinzu, doch iiberwog - wie nicht an- 

ders zu erwarten - Service II ganz eindeutig. Gestempelte Ware fand sich insgesamt sechsmal, ein 

Napf (Ha. 8) trug auf seiner AuEenseite den Graffito SIICVNDI. Unter den siidgallischen Sigilla

ten dominierten die Napfformen Drag. 24/25 bzw. 27 ganz eindeutig, dagegen waren Formen wie 

Drag. 33 oder 35/36 kaum vertreten. Bei den Tellern trat die Form Drag. 18 bzw. 18/31 zahlenma- 

Eig klar hinter der Form Drag. 15/17 zuriick; deutlich war auch das Vorherrschen der Bilderschiis- 

selform Drag. 29 gegeniiber den Formen Drag. 30 und 37, die nur mit wenigen Exemplaren vertre

ten waren14. Fragmente mit Stempein fanden sich 13mal, darunter der Tbpfer AQVITANVS 

mehrmals, auEerdem DARRA, MON[TANVS], [MVR]RAN(VS), PRIMVS u. a. Die Reihe der 

Sigillaten endete mit einem Tellerfragment Drag. 18/31, das bereits aus mittelgallischer Produktion 

stammte, aber sicher noch dem 1. Jahrhundert n. Chr. angehbrt.

Die groEe Masse des Fundgutes bestand aus Scherben, zahlreichen Bruchstiicken von Koch- bzw.

13 Vgl. Verf., Funde aus Asciburgium 1 (1973) 30 ff.

14 Lediglich am Rande sei vermerkt, dafi nach mehr als zehn Grabungsjahren eine Bilderschiissel Drag. 29, von 

der sich 1965 Teile auf dem nbrdlichen Nachbargrundstiick gefunden hatten, um weitere Fragmente erganzt 

werden konnte, die etwa 10 m siidlich des alten Fundorts herauskamen (vgl. Funde aus Asciburgium 5 [1975] 

Taf. 31 Nr. 223).
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EB- und Trinkgeschirr wie Topfen, Kriigen, Tellern, Napfen und Bechern, zahlreich auch die 

Fragmente von Amphoren und Vorratsfassern. Auffallend war der hohe Anted an Reibschalen, ein 

sicherer Hinweis auf die im romischen Heer tibliche Mannschaftsverpflegung und damit ein Indiz 

dafiir, dab im Grabungsbereich von 1975/76 Mannschaftsbaracken gestanden haben miissen. Ein 

weiteres Indiz hierfiir bilden die 23 Fragmente von Mahlsteinen aus Mayener Basaltlava, die vor al- 

lem im westlichen und im ostlichen Drittel des Grabungsareals zum Vorschein kamen. Unter den 

tibrigen Funden sind vor allem einige Werkzeuge und Gerate aus Eisen zu nennen, darunter eine 

Axt, ein Pickel, zwei Zeltharinge, zwei Maurerkellen, ein Haumesser, bei dem noch Teile des hbl- 

zernen Griffes erhalten waren, eine eiserne Radnabe sowie eine grobe Anzahl von Nageln jeder 

Grbhe. Andere Fundgruppen traten demgegeniiber zurtick. So waren Lampen und Glaser nur in 

relativ wenigen Bruchstiicken vorhanden.

6 Asciburgium, Auxiliarkastell. Bronzene Lunula aus Grube 19. 

(Neg. Rhein. Landesmus. Bonn). - Mafistab 1 : 2.

Besonders herausragend waren die Bronzefunde. Hier iiberwogen die Zubehbrteile zum Pferdege- 

schirr, verschiedenste Beschlage, Anhanger und Amulette, Glockchen sowie Teile von Trense und 

Riemenkreuzungen. Hervorzuheben ist vor allem eine Lunula, ein grofies Amulett in der Form ei- 

ner Mondsichel mit einem scheibenfbrmigen Anhanger (Abb. 6). Beide Teile sind profiliert (grofite 

Breite der Lunula 12,5 cm, Durchmesser des Anhangers 4,3 cm). Die Lunula besitzt einen aufge- 

wolbten Rand und ist mit zwei Bronzebuckeln verziert. Diese Verzierung kehrt auf dem Anhanger 

wieder, der zudem eine Profilierung aus konzentrischen Rillen aufweist, die auf der Drehbank ge- 

arbeitet wurden. Lunula und Anhanger fanden sich in Grube 19, zusammen mit stidgallischen Sigil- 

laten der Formen Drag. 15/17; 24/25; 27 und 29, die sicher in claudisch-neronische Zeit datiert 

werden kbnnen (Stempel DARRA und [MVR]RAN(VS)).

Am bedeutsamsten war der Fund von vier zungenartig gewolbten Sattelbeschlagen15. Die Beschlage 

fanden sich als ’Konglomerat scheinbar untrennbar zusammengebackener, von Sand und Humus 

bedeckter und zum Teil stark fragmentierter Metallteile, die bereits im Rontgenbild als aufeinan- 

dergelegte Sattelbeschlage aus Bronzeblech identifiziert werden konntenh Es gelang dem Praparator 

A. Steiner im Bonner Landesmuseum, diesen sehr seltenen Fund zu reinigen und wiederherzustel- 

len (Abb. 7). Es handelt sich um die Metallbeschlage eines romischen Sattels, der sella scordisca, die 

rbmische Reitertruppen von den keltischen Skordiskern iibernahmen, die ihre Wohnsitze an der

15 Vgl. hierzu ausfiihrlich: H. G. Horn in: Rhein. Ausgr. ’76, 81 ff. Abb. 68-71.
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7 Asciburgium, Auxiliarkastell. Sattelbeschlag aus Bronzeblech. 

(Neg. Rhein. Landesmus. Bonn). - Mafistab 1 : 2.

mittleren Donau hatten16. Sie dienten als Beschlage der Sattelhbrner, waren urspriinglich mit Stoff 

unterlegt und besaBen einen Uberzug aus Leder. Der Sattel selbst bestand aus einem Holzgestell, 

das mit Leder bezogen war, und einer Decke, die zu beiden Seiten des Pferdes herabhing. Um dem 

Reiter Halt zu geben, waren die vier Sattelenden hochgewdlbt und mit Beschlagen aus Bronzeblech 

verstarkt, wie verschiedene Reiterdarstellungen bezeugen17. Die Beschlage sind ausgezeichnet da- 

tierbar. Sie fanden sich in der Kellergrube 39/60, zusammen mit einer Miinze des Augustus, einer 

Aucissafibel und einer Anzahl ’italischer' Sigillaten augustisch-tiberischer Zeit (Abb. 3). Damit 

scheint sicher, dak die sella scordisca, zu der die Asberger Beschlage gehbrten, in dieser Zeit in Be- 

nutzung war. Auch soviel ist sicher, dak in der Grube kein vollstandiger Sattel lag. Vielmehr fanden 

sich die Metallteile ineinandergeschoben, d. h. sie waren bereits von ihrem letzten Besitzer von ei

nem wahrscheinlich durchgerittenen Sattel abgetrennt und anschliekend als Altmetall verwahrt 

worden. Offenbar trugen alle vier Beschlage auf ihrer Innenseite Graffiti, fliichtig eingekratzte Kur- 

sivbuchstaben, mit denen der letzte Besitzer sein Eigentum kennzeichnete. Wohl lassen sich ein- 

zelne Buchstaben gut erkennen, doch ist eine vollstandige Lesung bisher noch nicht gelungen.

Auch unter den iibrigen Bronzefunden gibt es erwahnenswerte Stiicke. Dazu gehbrt ein massiver 

Bronzebeschlag, bestehend aus einem palmettenfbrmigen Mittelteil und seitlich angesetzten Roset- 

ten (Hbhe 4,3 cm, Breite 8 cm, Starke des Beschlages 9 mm). Mbglicherweise stellt dieses Strick ei

nen Wagenbeschlag dar. Zu nennen ist weiter ein bronzener Hakenverschluk, der einschlieblich des 

Scharniers erhalten ist und als Verschluk eines Schuppenpanzers gedient hat18. Schliehlich ist eine 

5,1 cm groke Victoriastatuette aus Bronze zu erwahnen, eine relativ grobe Arbeit, massiv gegossen

16 Diese Auffassung vertrat A. K. Taylor in einem Vortrag uber ’Alltags- und Paradegeschirr rbmischer Pferde' 

am 21. 10. 1977 anlahlich der 125-Jahrfeier des RGZM in Mainz.

17 Vgl. z. B. den Grabstein des Vonatorix im Rheinischen Landesmuseum Bonn. - Zum romischen Sattel all- 

gemein: W. Groenman-van Waateringe, Jahresber. Ges. Pro Vindonissa 1974, 72 ff. - H. R. Robinson, The' 

Armour of Imperial Rome (1975) 194 ff. - P. Conolly, Die romische Armee (1975) 60 f.

18 Verf., Asciburgium 1974, 92 Abb. 68,1.
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und offenbar mit Blei hinterfiillt (Abb. 8). Die Gottin tragt einen langen Chiton, der rechte Arm ist 

ausgestreckt, der linke hangt herab und halt einen Palmwedel19. Ursprtinglich stand die Statuette 

auf einer Kugel, die heute verloren ist. Sicher stammt das Snick aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., 

eine genauere Datierung ist wegen der geringen Beifunde nicht moglich.

8 Asciburgium. Bronzene Victoriastatuette. - Mafistab 1 : 1,5.

Chronologic der K a s t el 1 a n 1 a g e n

Nach den Grabungen 1975/76 lassen sich fur die Umwehrung des Auxiliarkastells Asciburgium ins- 

gesamt drei Hauptbauphasen unterscheiden (Abb. 9: Perioden I—III). Gleichzeitig hat es den An- 

schein, als sei das Kastell von Periode zu Periode vergrbhert worden. Dies wiirde bedeuten, daft 

Graben und Holz-Erde-Mauer I zeitlich die alteste Phase, der Doppelgraben III die jiingste Phase 

der Umwehrung des Kastells darstellen wiirde. Alle drei bisher bekannten Lagerumwehrungen wa- 

ren Holz-Erde-Konstruktionen, alle drei - dies bezeugen die Funde aus dem Kastellareal in eindeu- 

tiger Weise - haben wahrend des 1. Jahrhunderts n. Chr. bestanden. Bekannt waren bisher zwei 

Lagerumfassungen. Die eine konnte aufgrund des stratigraphischen Befundes an der Nord- und 

Siidseite des Kastells als ’drususzeitlich' erkannt werden20. Fur die Anlage des Doppelgrabensy- 

stems mit den beiden Toren im Norden und Osten war - vor allem aufgrund des Fundmaterials aus 

den Pfostengruben des Nordtores - allgemein die Regierungszeit des Claudius (41-54) als Entste- 

hungszeitraum angenommen worden21. Das Ende des Kastells stand ebenfalls fest. Miinzen und

19 Zum Typ vgl. etwa: H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland 2. Trier (1966) 33 f. Nr. 71 Taf. 

32.

20 Vgl. Verf., Asciburgium 1974, 144 ff.

21 Ebd. 152 ff.
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Terra sigillata bekundeten eindeutig, dab die Garnison spatestens um 90 n. Chr. aufgelost worden 

ist und die ala Moesica - die letzte in Asciburgium nachweisbare Truppe - moglicherweise damals 

schon nach Obergermanien versetzt wurde, um dort unmittelbar nach dem Saturninusaufstand 

(Winter 88/89 n. Chr.) eine andere Truppeneinheit zu ersetzen22.

9 Asciburgium, Auxiliarkastell (Ausschnitt). - Mafistab 1 : 1000.

Die Grabungen 1975/76, bei denen eine weitere Kastellperiode sicher nachgewiesen werden konnte, 

haben es nun ermbglicht, dieses chronologische Geriist im ganzen zu bestatigen, in wesentlichen 

Punkten aber auch zu erweitern bzw. zu differenzieren. Anfangs- und Enddatierung (’12/10 v. 

Chr/ bzw. ’um 90 n. Chr?) lieEen sich bestatigen, Differenzierungen waren bei der zeitlichen Ein- 

stufung der einzelnen Kastellperioden moglich. Reichhaltiges und gut datierbares Fundmaterial er- 

gaben nicht nur die beiden Grabenfiillungen, sondern vor allem auch die Fundamentgraben der 

Holz-Erde-Mauer I b. Sie enthielten - im Gegensatz zu den Pfostengruben der alteren Konstruk- 

tion (Phase I a) - ein sehr einheitliches Fundmaterial, das sich mit groEer Sicherheit in spataugusti- 

sche Zeit datieren laEt und damit, grob gesagt, dem ’Halterner Horizon/ entspricht. Gleichzeitig 

ergibt sich damit ein Terminus ante quem fur die Errichtung der nur einseitig versteiften Holz- 

Erde-Mauer I a bzw. der Anlage von Graben I. Diese Anlage miiEte demnach sicher augustuszeit- 

lich sein, d. h. es spricht alles dafiir, dab Graben I bzw. die Holz-Erde-Mauer I a zum Kastell des 

Drusus gehdren, somit als zeitgleich mit den altesten Grabenspuren anzusehen sind, die schon 

1971/72 an der Slid- bzw. Nordseite des Auxiliarkastells festgestellt wurden. Die Holz-Erde-Mauer 

I b ware dann als Neubau und Verstarkung dieser Anlage anzusehen, moglicherweise im Zuge jener 

MaEnahmen entstanden, die unter dem Eindruck des militarischen Desasters des Jahres 9 n. Chr. 

ergriffen worden sind.

Uber das Ende dieser Bauperiode gibt das Material Auskunft, das aus der Verftillung von Graben I 

stammt, vor allem aus den unteren Schichten, die zweifelsfrei in jene Zeit gehdren, als dieser Gra

ben eingeebnet wurde. Die Fundmenge ist wesentlich geringer als bei Graben II und beschrankt 

sich im wesentlichen auf keramisches Material. Hervorzuheben ist eine Anzahl ’italischer‘ Sigillata- 

fragmente, die allgemein in augustisch-friihtiberische Zeit gehdren und ein Verfullungsdatum wah- 

rend der Regierungszeit des Tiberius (14-37) nahelegen23. Gleichzeitig ergibt das Fullmaterial aus 

Graben I einen Terminus post quem fur das Lager, das von Graben und Holz-Erde-Mauer II um- 

geben war und das sich bislang nur als Siedlungshorizont innerhalb des Kastells fassen lieE. Es sieht 

inzwischen so aus, als sei das gesamte Kastell - Umwehrung und Innenbauten - in tiberischer Zeit 

umgebaut und nach Westen um etwa 20 m erweitert worden.

22 Ebd. 162 f.

23 Vgl. auch ebd. 148 f. Abb. 120.
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Das Fundmaterial aus Graben II war wesentlich reichhaltiger als aus Graben I und erlaubt eine rela- 

tiv sichere Festlegung des Zeitpunktes, zu welchem dieser Graben verfiillt und einplaniert worden 

ist. In den unteren Fiillschichten fanden sich an signifikanten Funden vor allem siidgallische Sigilla- 

ten - darunter ein Tellerbruchstiick mit dem Stempel AQVITAN(VS) - sowie insgesamt neun 

Bronzemiinzen, darunter zumindest zwei Pragungen des Caligula (37-41). Daraus ergibt sich fiir 

Graben II ein Verfulldatum, das allgemein fiir die claudisch-neronische Zeit anzunehmen ist, ohne 

daE es zum gegenwartigen Zeitpunkt schon mbglich ware, eine noch genauere zeitliche Differenzie- 

rung vorzunehmen. Damit liegt gleichzeitig auch die Entstehungszeit fiir das Kastell III fest, zu 

dem der Doppelgraben, die beiden 1972/73 ergrabenen Toranlagen, aber auch eine der beiden im 

Westteil der Grabungsflache von 1975/76 festgestellten Phasen der Innenbebauung gehbrten. Frei- 

lich soil nicht verschwiegen werden, dab sich die altere der beiden Bebauungsphasen, die in ihrer 

Ausrichtung von der jiingeren um etwa 40° abweicht, vorerst keiner der drei festgestellten Kastell- 

perioden zuordnen laEt. Andererseits besteht theoretisch durchaus die Mbglichkeit, dab zwischen 

den Graben II und III noch eine weitere Lagerumwehrung anzunehmen ist, die sich bisher der Be- 

obachtung entzogen hat. In diesem Faile ware Graben III wombglich erst in friihflavischer Zeit ent- 

standen.

Vorerst ergibt sich nach den bisherigen Grabungen und Beobachtungen folgende Abfolge der ein- 

zelnen Kastellanlagen:

Holz-Erde-Kastell I (mit zwei Bauphasen)

a) Drususkastell, angelegt ca. 12/10 v. Chr.

b) Neubau der Holz-Erde-Mauer in spataugustischer Zeit (vielleicht um 10 n. Chr.).

Holz-Erde-Kastell II

angelegt in tiberischer Zeit (ca. 20/30 n. Chr.).

Holz-Erde-Kastell III

angelegt in claudisch-neronischer Zeit (ca. 50/60 n. Chr.),

aufgegeben und planiert in spatflavischer Zeit (spatestens 90 n. Chr.).

Un t e r s u c h u n g e n im Graberfeld 1977

Die Asberger Graberfelder waren vor Beginn der Grabungskampagne 1977 noch nicht systematisch 

untersucht worden. Seit den Ausgrabungen Tischlers im Jahre 1959 war zumindest die Lage eines 

Graberfeldes bekannt (Abb. 10 Nr. 6)24. Es erstreckte sich im Gebiet nordwestlich des Auxiliarka- 

stells und lag an der Strabe, die Asciburgium in nbrdlicher Richtung verlieb. In diesem Bereich ist 

1959/60 eine Siedlung von Einfamilienhausern errichtet worden, deren Bau so rasch fortschritt, dab 

sich Tischler und seine Mitarbeiter mit Zufallsfunden, die beim Ausschachten von Baugruben und 

Versorgungsleitungen zum Vorschein kamen, begntigen muhten. Immerhin konnten auf diesem 

Wege wenigstens die Inventare von mehr als 40 Brandgrabern geborgen werden, die im wesentli- 

chen der ersten Halfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. angehbren.

Ein zweites Graberfeld wird bereits seit einigen Jahren an der siidlichen Ausfallstrabe von Ascibur

gium vermutet25. Wertvolle Hinweise lieferten verschiedene altere Funde (darunter zwei Reliefbe- 

cher Drag. 30 sowie zwei Rippenschalen aus hellgrtinem bzw. blauem Gias)26 und zwei Grabstei- 

ne, die hier in unmittelbarer Nahe der rbmischen Strabe ans Tageslicht gekommen sind. Bei den 

Grabsteinen handelt es sich einmal um den Grabstein einer Frau namens Polla Matidia, genannt 

Olumphia, der sich 1906 ca. 300 m siidlich des Knies der Rbmerstrahe bei Ausschachtungsarbeiten

24 Vgl. ebd. 192 ff.

25 Zuletzt Verf., Funde aus Asciburgium 4 (1976) 110 f.

26 Vgl. M. Siebourg, Bonner Jahrb. 94, 1893, 67 ff.; 96-97, 1895, 262 ff. - Die beiden Reliefbecher Drag. 30 

jetzt in: Funde aus Asciburgium 7 (1978) Nr. 570; 642.
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10 Asberg, Gesamtiibersicht. - Mafistab 1 : 50 000.

fand27, zum anderen um den Grabstein eines Reiters der ala Frontoniana, der 1768 an der Romer- 

strahe unweit der Ortschaft Trompet gefunden wurde, die heute zum Duisburger Stadtteil Rhein

hausen gehort (Abb. 10 Nr. 4 und 5)28. Obwohl die Fundorte beider Steine knapp 2 km auseinan- 

derliegen, ergaben sich auf diese Weise sichere Indizien fur ein Graberfeld, das sich offensichtlich 

entlang der Limesstrahe weit nach Stiden erstreckt hat.

Diese Vermutung hat sich im Friihjahr 1977 aufs beste bestatigt. Nur etwa 100 m siidlich der Fund- 

stelle des Polla-Matidia-Steines wurde im April dieses Jahres eine erste Sondierung durchgefiihrt, 

die auf Anhieb die erste Brandbestattung ergab (Abb. 10 siidlich von Ziffer 4). Da das Gelande 

durch ein Strafienbauvorhaben der Stadt Moers gefahrdet war, begannen wir im Mai dieses Jahres 

mit einer systematischen Untersuchung dieses Areals, das im Ortsteil Moers-Schwafheim liegt 

(Schwafheim Flur 2, Flurstiick 8). Diese Arbeiten dauerten zunachst bis Ende Juni und wurden 

nach einer Unterbrechung Anfang September fortgesetzt. Bis Anfang Dezember waren mehr als 90 

Graber freigelegt und dokumentiert. Insgesamt wurde in dieser Zeit eine Flache von nahezu 500 qm 

untersucht. Bisher sind ausnahmslos Brandgraber geborgen worden. Die meisten lagen mit ihrer 

Sohle bei durchschnittlich etwa 1 m unter der heutigen Erdoberflache. Mitunter reichten sie mit ih

rer Fiillung bis in die Humuszone, beobachtet wurden aber auch Graber, deren Sohle bei etwa 3 m 

unter der Erdoberflache lag. Mit Ausnahme der Urnengraber waren die Grabgruben an den einge- 

fiillten Uberresten des Scheiterhaufens in der Regel gut zu erkennen, doch liefien sich die Konturen 

einzelner Graber nicht immer eindeutig im Boden nachweisen.

27 A. Oxe, Bonner Jahrb. 116, 1907, 19 ff.

28 Ders., Bonner Jahrb. 135, 1930, 62 ff.
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Grabformen und B e s t a 11 u n g s s i 11 e n

Bis auf eine Ausnahme lassen sich alle 72 Brandgraber, die bis Mitte Oktober 1977 untersucht wur- 

den, einem bestimmten Grab- und Bestattungstyp zuweisen (Abb. 11)29. Eine Ausnahme bildet 

Grab 31, in welchem sich keinerlei Leichenbrandreste fanden. Alle iibrigen Graber enthielten Lei- 

chenbrand, der auf verschiedene Weise im Grab verwahrt worden war. Je nachdem, ob er sich in 

einem Gefab befand, als kleinere oder groBere Ansammlung in der Grabgrube lag oder in der Grab- 

fiillung verstreut war, lieften sich Grabtyp und Bestattungsvorgang bestimmen. Von Anfang an 

wurde viel Sorgfalt auf die exakte Beobachtung der jeweiligen Grabform verwandt, erst so war eine 

genaue Festlegung moglich.

11 Asberg, rbmisches Graberfeld. — Mafistab 1 : 200.

Folgende Bestattungsarten lassen sich bislang in Asciburgium nachweisen:

1. Bustum (15 Bestattungen = 20,8%)

2. ’Brandschutt‘-Graber (42 Bestattungen = 58,4%)

3. Urnengrab (13 Bestattungen = 18%).

Der Begriff des Bustum ist von Festus tiberliefert30. Er bezeichnet damit einen Grabtyp, bei dem 

Verbrennungs- und Bestattungsplatz identisch sind (bustum proprie dicitur locus, in quo mortuus 

est combustus et sepultus . . .). Dies bedeutet, dab liber der ausgehobenen Grabgrube ein Scheiter- 

haufen errichtet wurde, auf dem der Tote - aufgebahrt auf einer hblzernen Liege - verbrannt wur

de. Eine wesentlich groEere Gruppe bildeten die ’Brandschutf-Graber. In dieser Gruppe werden 

alle Bestattungen zusammengefabt, die in der herkbmmlichen Terminologie die Bezeichnungen

29 In Neuss konnten von insgesamt 422 Brandgrabern lediglich 144 ihrem Typ nach festgelegt werden ( =

34,1 %). Vgl. G. Muller, Die romischen Graberfelder von Novaesium. Novaesium 7. Limesforsch. 17 (1977) 

bes. Ilf.

30 Fest. 32, 7-11; Glossaria Latina 4, 1930, 130.
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’Brandschuttungsgrab' und ’Brandgrubengrab' tragen - Begriffe, wie sie die prahistorische For- 

schung vor mehr als 50 Jahren gepragt hat 31. Beide Bestattungsformen ahneln einander so sehr, daE 

sie sich in provinzialromischen Zusammenhangen zu einer Gruppe zusammenfassen lassen. Ge- 

meinsam ist beiden die Verbrennung des Toten auf einem separaten Verbrennungsplatz (ustrina) 

sowie die von Brand- und Scheiterhaufenresten gefiillte Grabgrube. Unterschiede ergeben sich le- 

diglich in der Behandlung des Knochenbrandes, der sich entweder ausgelesen und in einem GefaE 

oder Beutel gesammelt findet (’Brandschiittungsgrab‘) oder aber vermischt mit den Uberresten des 

Scheiterhaufens in die Grube gelangt ist (’Brandgrubengrab‘). Sehr viel kleiner ist hingegen die 

Gruppe der Urnengraber. Hier ist der Leichenbrand stets in einem GefaE oder Beutel verwahrt 

worden, andererseits fehlen bei den Urnengrabern die Brandreste des Scheiterhaufenfeuers. Allen 

drei Grabformen ist die Ausstattung mit GefaEen und anderen Beigaben gemeinsam, wenn sich 

auch zwischen den einzelnen Grabtypen deutliche Unterschiede feststellen lassen. Am besten aus- 

gestattet sind in der Regel die Busta32.

Diese Grabform, die bisher im Rheinland verhaltnismaEig selten beobachtet wurde, ist in Ascibur- 

gium bisher mit 15 Bestattungen vertreten (Graber 11; 17; 22; 34; 35; 43; 45; 60; 61; 64-68; 70 = 

20,8 %). In Novaesium machen sie im Gesamtbestand sogar 40,3 % aus, eine Zahl, die mit einiger 

Zuriickhaltung zu bewerten ist, angesichts der groEen Zahl nicht bestimmbarer Brandgraber, von 

denen die wenigsten Busta gewesen sein diirften33. Die Asberger Busta weisen mit wenigen Aus- 

nahmen eine regelmaEig rechteckige Form auf, ihre GroEe differiert zwischen 90 x 125 cm (Grab 

11) und 220 x 250 cm (Grab 22). Kennzeichnend sind jedoch nicht nur Form und GroEe, sondern 

vor allem die mehr oder weniger stark verziegelten Grubenrander und -sohlen sowie breite Bander 

verkohlten Holzes (Abb. 12). Beide Merkmale sind Auswirkungen des Scheiterhaufens, der fiber 

dem offenen Grab aufgeschichtet und angeziindet wurde. Wahrend die Flammen nach oben stiegen, 

den gesamten HolzstoE erfaEten und ihn mitsamt dem Toten sowie verschiedenen Beigaben in ei

nem mehrstiindigen Vorgang in Brandasche verwandelten, entstanden auch unterhalb des gltihen- 

den Scheiterhaufens Hitzegrade von 800°-900°, deren Strahlung sich nach unten auswirkte und die 

offenliegenden Flachen - Wande wie Sohle der Grabgrube - allmahlich vergliihen und verziegeln 

lieE34. Da der Sandboden, in den die Graber eingetieft sind, stark lehmhaltig ist, sind diese Vor- 

gange in den Asberger Befunden gut nachvollziehbar. Dort weisen die stark verschmauchten und 

verziegelten Rander und Sohlen der Grabgruben Starken von 4-7 cm auf; hinzu kommen breite 

Schichten von verkohlten Holzresten, die Starken bis zu 18 cm haben konnen35. Innerhalb des As-

31 Vgl. Ebert II 122 f. Taf. 65 a, s. v. ’Brandgrubengrab'; 123 f. Taf. 65 b, s. v. ’Brandschiittungsgrab' 

(J. Kostrzewski). - Es ist geplant, die Terminologie provinzialromischer Brandgraber in anderem Zusam- 

menhang grundsatzlich zu erortern und darzustellen. Vgl. inzwischen auch: Verf. in: Ausgrabungen im 

Rheinland ’78. Das Rhein. Landesmus. Bonn, Sonderheft 1979, 123 ff. (mit unrichtigen Bildunterschriften zu 

Abb. 112 u. 113, die auf ein MiEverstandnis der Redaktion zurtickzufiihren sind).

32 Zu den romischen Bestattungssitten grundlegend: R. Nierhaus, Das rdmische Brand- und Korpergraberfeld 

’Auf der Steig‘ in Stuttgart - Bad Cannstadt (1959); A. van Doorselaer, Les necropoles d’epoque romaine en 

Gaule septentrionale (1967). Dazu kritisch: R. Nierhaus, Helinium 9, 1969, 245 ff. - Eine gute Ubersicht 

bieten: L. Berger u. S. Martin-Kilcher, Graber und Bestattungssitten, in: Ur- und friihgeschichtliche Archao- 

logie der Schweiz 5 (1976) 147 ff.

33 Gemessen an dem Beigabenreichtum dieser Graber und den auffalligen rotverziegelten Grubenrandern, die 

fur diese Grabform charakteristisch sind, wird man die Zahl der nicht beobachteten Busta relativ gering ver- 

anschlagen diirfen. Insgesamt diirfte der Anteil der Busta unter den Neusser Grabern nicht viel hoher als 

20 % gewesen sein.

34 Die Beobachtungen Mullers in Neuss, wonach lediglich die Grabwande, nicht aber die Boden angeziegelt wa- 

ren, liefi sich in Asberg nicht bestatigen (a. a. O. [Anm. 29] 14 f.). Vielmehr zeigen die einzelnen Befunde 

mehr oder weniger deutlich, daE sich die Strahlungshitze des Feuers auf Wande und Boden ausgewirkt hat.

35 Die Frage der Herkunft der Bustum-Bestattung ist nach wie vor ungeldst. Vgl. zuletzt: Berger u. Martin-Kil

cher a. a. O. (Anm. 32) 158. - Im Grunde spricht manches daftir, dafi diese Grabsitte keltischen Ursprungs 

ist. Nachweisbar ist sie in Neuss erst in spatclaudischer, in Nijmegen frtihestens in flavischer Zeit (H. Brun- 

sting, Het grafveld onder Hees bij Nijmegen [1937] 24 ff.). Bezeichnend scheint mir u. a. die Beobachtung 

Brunstings (a. a. O. 191 ff.; 205), daE die Graffiti aus diesem Graberfeld auEer romischen ausschliefilich kel-
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12 Asberg, romisches Graberfeld. Bustum 11.

berger Graberfeldes scheinen die Busta in Gruppen beieinandergelegen zu haben (Abb. 11). Zu sol- 

chen Gruppierungen gehdren sicher die Graber 22, 34, 35, 64-67 - die Graber 43, 60 und 61 bilden 

moglicherweise einen eigenen Bereich -, aufierdem die Graber 68 und 70 (zusammen mit den 

’Brandschutf-Grabern 69 und 71) sowie die Graber 11 und 17, die eine Pferdebestattung (Grab 16) 

miteinschliehen. Moglicherweise sind hier einzelne Grabbezirke zu fassen.

Annahernd 60 % der Asberger Graber gehdren zur Gruppe der ’Brandschutf-Graber (42 Bestat- 

tungen = 58,4 %). Es handelt sich hierbei um Grabgruben meist unregelmafiiger Form, deren san- 

dig-lehmige Einfiillung mehr oder weniger stark von den Uberresten des Scheiterhaufens - verkohl- 

ten Holzresten, Scherben von zerschlagenen Gefahen, Eisennageln, zerschmolzenen Gias- und 

Bronzefragmenten u. a. - durchsetzt war. Der einzige Unterschied bei dieser grohen Gruppe von 

Bestattungen zeigte sich in der Verwahrung des Leichenbrandes. Dieser fand sich entweder ver- 

streut bzw. mit der Grubenfiillung vermischt oder aber in einem Behalter. In 13 Grabern diente 

hierzu ein grauer, rauhwandiger Topf (Graber 1; 2; 5; 7; 9; 21; 24; 46; 47; 50; 51; 62), in 8 weiteren 

Fallen fand sich der Leichenbrand als ’Nest‘, d. h. angehauft an einer bestimmten Stelle innerhalb 

der Grabgrube (Graber 3; 8; 20; 28; 39; 63; 69; 72). Dies berechtigt zu der Annahme, dab als Be- 

haltnis urspriinglich ein Beutel, Kbrbchen oder Holzkistchen verwendet worden waren, deren 

Uberreste heute nicht mehr nachweisbar sind. In einem Fall war der Topf, der den Leichenbrand 

enthielt, mit einer Schieferplatte abgedeckt worden (Grab 62).

Die tibrigen Graber waren Urnenbestattungen, d. h. die Grabgruben enthielten keinerlei Riick- 

stande der Verbrennung (13 Bestattungen — 18%). In der Behandlung des Leichenbrandes gleichen

tische Namen und keine germanischen nennen. Vielleicht ist dieser Bestattungsbrauch iiberhaupt erst durch 

gallische Truppeneinheiten an den Rhein gekommen. Vgl. auch R. Nierhaus, Helinium 9, 1969, 251 £., der 

jedoch keine Entscheidung wagt.
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diese Bestattungen einem Teil der ’Brandschutt‘-Graber. Entweder war der Leichenbrand in einem 

Topf beigesetzt worden (Graber 12; 18; 33; 44; 48; 53) oder er befand sich ursprunglich in einem 

Beutel (Grab 56). In anderen Fallen schien es, als babe man den ausgelesenen Leichenbrand fiber 

die Urne geschiittet oder bewufit aufierhalb des GefaBes niedergelegt (Graber 27; 41; 52; 54; 58); in 

einem Fall lieh sich fiber die urspriingliche Verwahrung des Leichenbrandes kein AufschluB mehr 

gewinnen (Grab 4).

Von besonderem Interesse ist die Bestattung eines Pferdes, dessen Skelett in einer rechteckigen 

Grube zwischen den beiden Busta 11 und 17 lag und mil diesen wahrscheinlich eine Grabgruppe 

bildete (Abb. 13). Die Sitte, Roh und Reiter nebeneinander zu bestatten, ist auch an anderen romi- 

schen Begrabnisplatzen verschiedentlich beobachtet worden - so in Koln und Krefeld-Gellep36. 

Der Asberger Befund macht deutlich, dab das Tier getbtet worden ist. Es ruhte auf dem Bauch, 

Vorder- und Hinterlaufe an den Rumpf geprefit, der Kopf war gewaltsam zur Seite gedreht und mit 

dem Maul nach unten in den Sand gesteckt. Beigaben fanden sich nicht, doch besteht aufgrund der 

Lage innerhalb des Graberfeldes - in unmittelbarer Nachbarschaft zweier Busta - keine Veranlas- 

sung daran zu zweifeln, dab diese Pferdebestattung romisch ist.

G r a b au s s t a 11 u n g ( F u n d m a t e r i a 1)

Die Beigabensitte war in den germanisch-gallischen Provinzen weitverbreitet. Sie wurzelte in dem 

Glauben, dab der Tote in irgendeiner Weise im Grab weiterlebe und dort auch weiterhin all jener 

Dinge bediirfe, die er schon zu Lebzeiten gebraucht und verwendet hatte37 38. Nur so erklart sich die 

Ausgestaltung der Graber als ’Haus des Toten138, nur aus dieser Vorstellung heraus wird die Aus- 

stattung der Graber mit den verschiedensten Beigaben verstandlich. Diese haben entweder im Feuer 

des Scheiterhaufens gelegen oder sind unverbrannt ins Grab gelangt. Es sind Dinge aus dem person

lichen Besitz des Toten, Speisebeigaben mit den hierfiir notwendigen Gefahen, auherdem Dinge, 

die eine besondere Bedeutung fur den Bestattungsritus besafien, wie Lampen oder Mfinzen39.

Mit Ausnahme der Urnengraber waren die Ffillungen der Grabgruben mehr oder weniger stark mit 

den Uberresten des Scheiterhaufens durchsetzt. Hierhin gehdren neben verkohlten Holzresten, die 

in den meisten Grabern noch vorhanden waren, vor allem zahlreiche Eisenteile, die praktisch in 

keiner Grabgrube fehlten. Viele Stiicke waren stark korrodiert, andere dagegen ausgezeichnet erhal- 

ten, darunter eine Vielzahl von Nageln, die durchweg 4-5 cm lang waren. Die zahlreichen Eisenna- 

gel sind keine Asberger Besonderheit, auch in Neuss oder Birten ist ihr Vorkommen in reicher Zahl 

beobachtet worden, doch wurden sie dort nur beilaufig behandelt40. Sicher waren sie nicht ’im 

Holz des Scheiterhaufens1 enthalten41. Vielmehr steckten sie ursprunglich wohl im Holz von To- 

tenbetten, auf denen der Tote wahrend der Kremation lag. Sie wurden nach dem Abbrennen des

36 Koln: P. La Baume, Germania 36, 1958, 460 ff. Taf. 62,2. - Krefeld-Gellep: R. Pirling in: Rhein. Ausgr. ’75, 

65.

37 Grundlegend F. Cumont, After Life in Roman Paganism2 (1959). - Zusammenfassend: H. U. Nuber, Ber. 

RGK 53, 1972, 182 ff.; H. v. Petrikovits, Das romische Rheinland (1960) 132 ff.

38 Bekannte Beispiele sind der Sarkophag von Simpelveld (J. H. Holwerda, Oudheidk. Mededelingen 12, 1931, 

Suppl. 27 ff.) oder die Grabkammer von Kbln-Weiden (F. Fremersdorf, Das Rbmergrab in Weiden bei Koln 

[1957]).

39 Die verschiedenen Funktionen, die einzelne Beigaben fur den Bestattungsvorgang besahen, sind sicher nicht 

hinreichend verdeutlicht, wenn man diese schematisch mit Begriffen wie ’Primar-1 bzw. ’Sekundarbeigaben1 

belegt (Muller a. a. O. [Anm. 29] 12 ff.; ders. in: Rhein. Ausgr. 10 [1971] 219). Die Grenzen zwischen den 

eigentlichen Opferspenden und der personlichen Ausstattung des Toten sind schwer zu ziehen, wie R. Nier- 

haus zu Recht betont hat (Helinium 9, 1969, 253 f.).

40 Zu Neuss vgl. Muller a. a. O. (Anm. 29) passim (Graberkatalog). - Zu Birten vgl. H. Hinz in: Rhein. Aus

gr. 12 (1972) 26 ff.

41 Hinz a. a. O. 64.
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Scheiterhaufens mehr oder weniger sorgfaltig aufgesammelt und mit anderen Relikten ins Grab ge- 

tan42. In die gleiche Richtung weisen einige wenige Knochenreste mit Verzierungen aus dem Bus

turn 65, die vielleicht urspriinglich als Verkleidung eines solchen Totenbettes gedient haben43.

Unter den Fundstiicken, die sich in den Brandftillungen der Graber fanden und urspriinglich einmal 

auf dem Scheiterhaufen lagen, sind in erster Linie die Fibeln hervorzuheben. Insgesamt fanden sich 

29 Fibeln, die sich auf insgesamt 19 Graber verteilen44. In den weitaus meisten Grabern lag jeweils

13 Asberg, romisches Graberfeld. Pferdegrab.

eine Fibel (Busta 35; 43; 64 - ’Brandschutf-Graber 6; 7; 9; 26; 30; 32; 38; 39; 55; 69)45. In den Bu- 

sta 22, 60 und 68 sowie in dem ’Brandschutt‘-Grab 73 fand sich jeweils ein Fibelpaar, moglicher- 

weise ein Hinweis auf die ursprtingliche Tragweise der Fibeln. Nur zweimal traten mehr als zwei 

Fibeln auf: Im Bustum 68 lagen drei Fibeln, darunter ein Fibelpaar, wahrend das ’Brandschutf- 

Grab 42 sogar 5 Fibeln enthielt, die in diesem gesonderten Fall auch nicht in der Grabgrube, son- 

dern zusammen mit dem Leichenbrand in einem Topf lagen. Unter den Fibeltypen sind alle gangi- 

gen Formen des 1. Jahrhunderts n. Chr. vertreten46. Gut belegt sind die Spiralfibeln Almgren 15, 

19/20, Augenfibeln vom Typ Almgren Gruppe III sowie die Form Hofheim I c. Vertreten sind au- 

Eerdem die Dolchfibel (mit einem Fibelpaar), die Kragenfibel und eine Scharnierfibel in Broschen- 

form, wahrend Scharnierfibeln des Aucissatyps, die im Lager- und Vicusbereich sehr haufig vor-

42 Berger u. Martin-Kilcher a. a. O. (Anm. 32) 78.

43 VgL ahnliche Befunde in Birten (Hinz a. a. O. [Anm. 40] 66) und Vindonissa (Th. Eckinger, Anz. Schweiz. 

Altkde. 31, 1929, 241 ff.; R. Fellmann, Jahresber. Ges. Pro Vindonissa 1955-1956, 28 ff.).

44 Wenn unter den zahlreichen Neusser Grabern nur acht Graber mit Fibeln ausgestattet waren, so mufi dies 

nicht notwendigerweise bedeuten, dafi der Tote in ein Laken gehiillt auf dem Scheiterhaufen aufgebahrt 

wurde (Muller a. a. O. [Anm. 29] 22). Moglich ware auch die Erklarung, daft zumindest die Manner zwar 

bekleidet, jedoch ohne Mantel verbrannt wurden, da nur dieses Kleidungsstiick gefibelt wurde (vgl. G. Beh

rens, Mainzer Zeitschr. 22, 1927, 51 ff.).

45 Keines der 13 Urnengraber enthielt eine Fibel.

46 Verf., Funde aus Asciburgium 1 (1973).
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14 Asberg, romisches Graberfeld. Bustum 45.

kommen, in den Grabern bisher fehlen. Zeitlich zu den altesten Stricken gehbrt das Fragment einer 

groEen Distelfibel Almgren 240. Einige Bronzefragmente sind ebenfalls mit dem Feuer des Schei- 

terhaufens in Berrihrung gekommen. Es sind nur wenige, einige durch die Hitze verformt, andere 

im lehmig-sandigen Boden korrodiert und schlecht erhalten. Grab 39 enthielt offensichtlich ein 

Holzkastchen, von dem sich in der Brandschrittung der bronzene Schlrissel mit dem zugehbrigen 

SchiebeschloE fand.

Vereinzelt waren unter den Brandresten auch zerschmolzene Glaser, Reste von Balsamarien, deren 

wohlriechender Inhalt iiber die Flammen ausgegossen wurde47. Groh war hingegen der Anted an 

GefaEscherben, die in den Brandfullungen lagen. Nach unseren Beobachtungen handelte es sich um 

alte Brtiche. Dies kann eigentlich nur bedeuten, daE die GefaEe, die auf den Scheiterhaufen mitge- 

geben wurden, vorher absichtlich zerschlagen worden sind48. Da bei diesem Vorgang wohl nicht 

alle Stticke ins Feuer fielen, muE es nicht verwundern, wenn verbrannte und unverbrannte Frag- 

mente eines GefaEes aneinanderpassen. Allerdings scheint man beim Einsammeln der GefaEscher- 

ben im allgemeinen sehr groEztigig vorgegangen zu sein, denn es ist ausgesprochen selten, daE sich 

von einem GefaE mehr als nur eine Handvoll Einzelscherben fand.

Unter den GefaEen, die unverbrannt ins Grab gelangten, waren Topfe und Krtige am starksten ver- 

treten (Abb. 14). Sie bildeten fur die Mehrzahl der Graber eine Art Standardausstattung. Terra-si- 

gillata- bzw. Terra-nigra-GefaEe waren verhaltnismaEig selten, sie fanden sich nur in 14 Grabern. 

Von einer Ausnahme abgesehen, stammten die Terra-sigillata-GefaEe aus siidgallischen Fabriken. 

Vertreten waren die Formen Drag. 18, 18/31, 24/25, 27, 33, 35/36 und Hofheim 8, durchweg Ge- 

faEtypen, die der zweiten Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. angehdren. Das Grabgeschirr wurde 

erganzt durch einfache Teller, Reibschalen oder Schiisseln. Ganz selten waren Glaser, relativ zahl- 

reich dagegen gefirniEte Napfe und vor allem Becher, meist mit Griesbewurf.

Als urna diente in der Regel ein rauhwandiger grauer Topf, dessen Boden oder Wand in insgesamt 

acht Fallen absichtlich durchstoEen war. Welche Vorstellung diesen sog. Seelenlbchern wirklich zu-

47 Vgl. Ov. trist. 3, 3, 69; Ov. fast. 3,561.

48 Zu dieser Frage: H. U. Nuber, Mitt. Hist. Ver. Pfalz 70, 1972, 125 ff.
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15 Asberg, romisches Graberfeld. Glaskanne von Bustum 67.

grundegelegen hat, ist keineswegs sicher49, andererseits mufi man nicht so weit gehen, an dem 

moglichen religidsen Bezug dieses Brauchtums grundsatzlich zu zweifeln50. Einmal war eine Glas

kanne der Form Isings 52 b unmittelbar auf ein Knochenbrandnest gestellt (Bustum 67). Man hatte 

die Kanne kraftig aufgesetzt, hierbei den Boden eingedriickt und in den engen Hals ein Knochen- 

stiick gesteckt (Abb. 15). Eindeutig religidsen Charakter besaften Lampen und Raucherkelche. Von 

den letzten fanden sich nur zwei oder drei, mit eindeutigen Brandspuren, die darauf deuten, dafi 

diese GefaEe zum Abbrennen von Raucherwerk bestimmt waren. Wesentlich haufiger waren Ton- 

lampen, die dem Toten als Lichtquelle im Dunkel des Grabes dienen sollten51. Sie fanden sich in 

insgesamt 14 Grabern. Hiervon enthielten insgesamt 13 Graber jeweils eine Lampe, wahrend aus 

dem Bustum 35 drei Lampen geborgen wurden. In der Hauptsache handelte es sich um einfache 

Firmalampen, die mit Ausnahme eines Exemplars (FORTIS) ungestempelt waren. Darunter waren 

aber auch einige Bildlampen, allerdings meist sehr briichig und von schlechter Qualitat.

Von besonderem Interesse sind die Grabmiinzen. Insgesamt fanden sich 17 Bronzepragungen in 16

49 VgL Hinz a. a. O. (Anm. 40) 72.

50 Muller a. a. O. (Anm. 29) 20.

51 H. Menzel, Festschr. RGZM Mainz 3 (1953) 131 ff.
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Grabern, darunter war ein Grab, das zwei Miinzen enthielt. Am besten ausgestattet waren auch in 

dieser Hinsicht die Busta: Neun Graber dieser Art brachten eine Miinze zutage (= 60%). Schon 

wesentlich geringer war der prozentuale Anted der Miinzen bei den ’Brandschiittungsgrabern‘ (5 von 

21 = 23,8 %) und bei den ’Brandgrubengrabern' (2 von 21 = 9,5%); in den Urnengrabern fehlten sie 

ganz. Damit ist zumindest jedes fiinfte Asberger Grab miinzdatiert. Die Pragungen reichten von 

Claudius (41-54) bis Hadrian (117-138)52. Die meisten der 17 Miinzen lagen ohne erkennbaren Be- 

zug in den Brandfiillungen der Graber, so als seien sie dem Toten nachgeworfen worden. Zweimal 

lag die Miinze in einer Leichenbrandanhaufung, zweimal fand sie sich am Rande der Grabgrube. 

Nur in einem Fall wurde die Miinze aus dem Sand unterhalb eines Bustums geborgen. In Neuss ist 

keine der dort gefundenen Grabmiinzen angeschmolzen gewesen53. Damit konnte die These A. van 

Doorselaers bestatigt werden, wonach die Miinzen bei Brandbestattungen stets unverbrannt beige- 

geben worden sind54. Gegen diese Feststellung hat J. Gorecki Stellung bezogen55. Der bisherige 

Asberger Befund scheint ihm Recht zu geben. Zwar sind auch hier - wie an anderen Orten - die 

meisten Miinzen nicht dem Feuer ausgesetzt gewesen, doch laBt sich andererseits im Fall der beiden 

’Brandschutt'-Graber 1 und 21 mit Sicherheit sagen, daB die Miinzen auf dem Scheiterhaufen gelegen 

haben miissen, denn sie waren stark angeschmolzen.

Die Frage, welche Funktion die Grabmiinzen fiir den jeweiligen Bestattungsritus besaBen, ist von 

Gorecki ausfiihrlich diskutiert worden. Seine Untersuchungen haben gezeigt, daB es eine Fiille von 

Deutungsmoglichkeiten gibt und daB insbesondere die Interpretation der Grabmiinzen als ’Cha- 

ronspfennige1 keineswegs in jedem Fall zutreffend sein muB. Eine sichere Deutung wird ohnehin 

dadurch erschwert, daB die Fundlage der Miinzen in den Brandgrabern nur wenig fiir die Beant- 

wortung dieser Fragen hergibt, weniger zumindest als bei Korpergrabern, in denen oftmals aus der 

Fundlage auch der Bestimmungszweck der Miinze abgeleitet werden kann. Sicher war die Miinz- 

beigabe rituell bedingt, doch sind die Vorstellungen, die dahinterstanden, vielfaltig und schwer zu 

greifen. Ob hierbei die Bedeutung der Grabmiinze als Fahrgeld eine groBe Rolle gespielt hat, ist 

ungewiB. Diese Vorstellung ist griechischen Ursprungs und entspricht ihrem Wesen nach nicht dem 

romischen Glauben, wonach der Tote im Grab weiterlebte. Andererseits kennen wir die religiose 

Vorstellungswelt der einheimischen Bevolkerung immer noch zu wenig, um sicher sagen zu kon- 

nen, ob und inwieweit sich autochthones Gedankengut mit anderen religidsen Stromungen ver- 

mischt hat. Die mehr zufallige Lage der Miinzen in den meisten Asberger Grabern laBt vielleicht 

am ehesten an den Brauch der Streu- und Wurfmiinzen denken, die nach der eigentlichen Verbren- 

nungszeremonie in die Grabgrube geworfen worden sind - moglicherweise als obolus fiir die di 

manes, in deren Welt der Tote einging56.

Zeitstellung und S i e d 1 u n g s g e s c h i c h t e

Die zeitliche Stellung der bisher freigelegten Graber laBt sich vor allem aufgrund der Miinzen recht 

sicher bestimmen. Die alteste Pragung ist ein stark korrodiertes As des Claudius (datiert 41/52), das 

im ’Brandschutt‘-Grab 21 zum Vorschein kam. Die jiingsten Pragungen - zwei stark korrodierte, 

aber nur wenig abgegriffene Asse Hadrians (datiert 125/128 bzw. 117/138) - stammen aus dem 

’Brandschutt‘-Grab 10. Der Schwerpunkt der Miinzreihe liegt bisher eindeutig in flavisch-trajani- 

scher Zeit. Aus dieser Zeit stammen die miinzdatierten Busta 11, 34, 43 und 45 sowie die ’Brand- 

schutt‘-Graber 1, 6 und 7. Weitere Datierungsanhalte lieferten die verschiedenen Fibeltypen (S. 

493 f.), die in ihrer eindeutigen Mehrzahl der zweiten Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. zuge-

52 Die Miinzbestimmungen werden J. Gorecki (Frankfurt/Main) verdankt.

53 Muller a. a. O. (Anm. 29) 21.

54 A. v. Doorselaer, Les necropoles d’epoque romaine en Gaule septentrionale (1967) 123.

55 J. Gorecki, Ber. RGK 56, 1975, 188.

56 Gorecki a. a. O. 276 ff.
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16 Asberg, romisches Graberfeld. Grabstein in situ.

17 Asberg, romisches Graberfeld. Bildfeld von Grabstein Abb. 16.
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rechnet werden kbnnen. Darunter sind jedoch Formen, die auch noch in den ersten Jahrzehnten 

des 2. Jahrhunderts getragen warden. Ahnlich verhalt es sich bei der Terra sigillata. Bis auf ganz 

geringe Ausnahmen stammen die Sigillaten aus siidgallischer Produktion, wobei flavisches Material 

iiberwiegt. Es laEt sich damit sicher sagen, dafi die bisher aufgedeckten Asberger Graber zum grbE- 

ten Teil im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts n. Chr. angelegt worden sind und nur eine geringere 

Anzahl zeitlich uber die Wende zum 2. Jahrhundert hinausreicht.

Damit ist bereits angedeutet, wie sich das Graberfeld, von dem wir sicher erst einen ganz kleinen 

Ausschnitt kennen, zeitlich zur Militarsiedlung von Asciburgium verhalt. Das Asberger Auxiliarka- 

stell ist spatestens um 90 n. Chr. aufgelassen und eingeebnet worden. Dieser Vorgang hat jedoch 

nicht dazu gefiihrt, dab auch der Vicus verlassen wurde, der zumindest noch wahrend des 2. Jahr

hunderts existiert hat57. Das Ende des Kastells fallt damit praktisch mit dem Hbhepunkt der Be- 

stattungstatigkeit im siidlichen Graberfeld zusammen. Gleichzeitig verdeutlicht der Befund, daE 

mit dem Abzug der ala Moesica kein Bruch in der Belegungskontinuitat des Graberfeldes eingetre- 

ten ist, sondern daE die Bewohner des nachkastellzeitlichen Vicus an gleicher Stelle weiterbestattet 

haben.

Nachtrag

Zum AbschluE der Grabungskampagne 1977 gliickte Ende November ein Fund besonderer Art, der 

hier wenigstens kurz angezeigt werden soil. Etwa 5 m westlich von Grab 23 - nur 50 cm unter der 

heutigen Erdoberflache - lag ein rbmischer Grabstein (Abb. 11). Er war aus einem Block gehauen 

und befand sich ganz offensichtlich in situ (Abb. 16). Er war umgestiirzt, wohl beim Fallen in drei 

Teile zerbrochen und lag auf seiner Riickseite. Die Oberflache des Kalksteines war durch die lange 

Lagerung im feuchten Erdreich sehr mitgenommen und stellenweise sehr stark verwittert. Der 

Grabstein war urspriinglich 1,96 m hoch, seine Breite betrug 75 cm, seine Starke 25 cm. Er gehbrt 

mbglicherweise zu einem reich ausgestatteten Bustum, das nur 40 cm bstlich des Steines zum Vor- 

schein kam. Allem Anschein nach ist der Grabstein nicht vollendet, sondern in der Bosse stehenge- 

lassen worden. Das Inschriftfeld ist vollig leer geblieben, die Darstellung im Bildfeld nur im UmriE 

vorhanden. EinigermaEen sicher zu erkennen ist das Brustbild eines Mannes (oder einer Frau) in ei- 

ner Nische, die etwa rechteckig ausgehauen worden ist (Abb. 17). Es scheint, als sei der rechte Arm 

angewinkelt und als hielte der (bzw. die) Verstorbene in der rechten Hand irgendeinen Gegen- 

stand.

Die Faile, in denen romische Grabdenkmaler unausgefiihrt blieben, sind selten. Aus Bonn gibt es 

zwei Beispiele, darunter einen Stein, der im Bildfeld den UmriE einer stehenden Figur wiedergibt 

und dessen Inschriftfeld zwar rechteckig eingetieft, jedoch ohne Inschrift geblieben ist58. Zeitlich 

gehbren diese Steine etwa in die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Uber die Griinde, die dazu ge- 

fiihrt haben mogen, diese Steine unvollendet zu lassen, kann man lediglich MutmaEungen anstellen. 

Immerhin scheint der Asberger Stein bisher der einzige zu sein, der in situ gefunden wurde, d. h. 

der in seinem unfertigen Zustand auch tatsachlich auf einem Grab gestanden hat.

57 Verf., Asciburgium 1974, 190.

58 Den Hinweis auf diese Steine verdanke ich P. Noelke (Koln). - Vgl. H. Lehner, Das Provinzialmuseum in 

Bonn 2. Die romischen und frankischen Skulpturen (1917) Taf. 19,4; 26,6; ders., Die antiken Steindenkmaler 

des Provinzialmuseums in Bonn (1918) Nr. 689. - Ein weiterer Stein, der in Bingen gefunden wurde und aus 

claudisch-neronischer Zeit stammt, befindet sich heute im Karl-Seib-Museum Bad Kreuznach.


