
URSULA HEIMBERG

Spatromische Graber in Kirchheim

Der Eigentiimer eines Grundstiickes am Weilerweg in Euskirchen-Kirchheim war schon vor lange- 

rer Zeit beim Ausschachten des Garagenfundamentes auf eine Mauer und die Ecke eines Sarkopha- 

ges gestoEen1. Im August 1977 fand eine kurze archaologische Untersuchung statt, in deren Verlauf 

der Sarkophag (Grab 1) freigelegt und geoffnet wurde. Das wenig spektakulare Ergebnis dieser 

Sondierung veranlaEte den Hausinhaber, selbst weitere Ausgrabungen in seinem Garten vorzuneh- 

men. Dabei kamen die Graber 2-4 zutage. Bei Grab 2 wurde das Museum im Dezember des Jahres 

benachrichtigt, allerdings erst, nachdem die Grabgrube schon fast ganz ausgehoben war. Von den 

beiden anderen Grabern erhielt es erst ein Jahr nach der Ausgrabung Kenntnis. Diese Eigeninitia- 

tive versorgte den Besitzer zwar mit ansehnlichen Antiken, aber er fiihrte seine gutgemeinten und 

fur sein Verstandnis auch genau dokumentierten Unternehmungen natiirlich ohne Kenntnis der ar- 

chaologischen Problemstellungen durch - sowohl beim Freilegen als auch beim Bergen der 

Funde-, so daE wichtige Informationen verloren gingen2. Das ist um so bedauerlicher, als der 

Graberkomplex von Kirchheim eigentiimlich und nicht alltaglich ist. Die folgende Darstellung ver- 

sucht, so gut wie moglich die Aussagen des Freizeitausgrabers mit den Beobachtungen zu kombi- 

nieren, die der Befund bei Grab 1 und die Teiluntersuchung von Grab 2 erbrachten.

Unter der Humusdecke und einer etwa 0,6 m dicken dunkelbraunen humosen Lehmschicht steht 

griiner, in diinnen schiefrigen Plattchen brechender Grauwackefels an, dessen oberste Lagen ver- 

wittert sind. In diesen Felsuntergrund waren im fraglichen Garten drei langrechteckige Grabgruben 

eingetieft (Abb. 1; 2), die ungefahr in Nord-Siidrichtung liegen. Das westliche Grab 1 ist 3 m lang, 

wahrscheinlich 1,8 m breit3 und greift 0,8 m tief in den Felsen ein, so daE sich eine Gesamthohe 

von ungefahr 1,9 m von der Sohle bis zur heutigen Oberflache ergibt. Grab 2 in der Mitte miEt 

2,8 x 1,6 m und ist 1,3 m weit in den Stein gehauen, insgesamt also 2,4 m tief. Grab 3 im Osten ist 

etwa 2,2 x 1,7 m groE und 2 m tief; 0,5 m unter der Felsoberkante hat es an drei Seiten einen schra- 

gen Absatz von 0,4-0,5 m Breite, von dem aus die Nordseite rampenartig (Abb. 3), die Langs- 

wande senkrecht abfallen, so daE die eigentliche Grabgrube auf 1,3 x 0,75 m verkleinert wurde. In 

die Siidwand ist statt des Absatzes eine 0,7 m breite und 0,3 m tiefe Nische eingearbeitet.

Grab 2 enthielt eine einfache Korperbestattung, die auf den Boden der Grube niedergelegt und nahe 

an die Ostwand geriickt, bei der Ausgrabung bereits gestort war (Abb. 1). Am Siidende fand sich

1 Euskirchen-Kirchheim, Weilerweg 27. TK 5306 Euskirchen: r 5904, h 0830. Die Funde verblieben in Privat- 

besitz. - Verschiedene Hinweise verdanke ich G. Bauchhenfi, A.-B. Follmann und D. Haupt; die Miinzbe- 

stimmungen stammen von V. Zedelius; die Fotos fertigten H. Hintzen und H. Lilienthal an, die Zeichnungen 

H. Hansel, A. Martens und S. Wischhusen.

2 Es handelt sich hier um ein typisches Beispiel der in letzter Zeit so beliebten und viel propagierten ’Hobbyar- 

chaologie*, die sich zu einer methodisch sachgerechten Ausgrabung etwa so verhalt wie das Zerlegen eines 

Bratens zur Arbeit eines Chirurgen. Ihre Motive sind letztlich doch immer nur Schatzgraberei.

3 Wenn der Sarkophag in der Mitte der Grube stand; dies konnte wegen eines Baumes nicht geklart werden.



526 Ursula Heimberg

z

1 G
ru

be
n 

de
r 

Gr
ab

er
 1

-3
 (

vo
n 

li
nk

s 
na

ch
 r

ec
ht

s)
, 

Pl
an

 d
er

 e
rs

te
n 

Pe
ri

od
e.

1 
Sc

ha
de

l.
 -

 2
 U

nt
er

ki
ef

er
. 

- 
3 

Wi
rb

el
. 

- 
4 

Sc
hl

ii
ss

el
be

in
. 

- 
5 

Ri
pp

en
. 

- 
6 

Sc
hu

lt
er

bl
at

t.
 -

 7
 O

be
ra

rm
kn

oc
he

n.
8 

Un
te

ra
rm

kn
oc

he
n.

 -
 9

 B
ec

ke
n.

 -
 1

0 
Ob

er
sc

he
nk

el
kn

oc
he

n.
 -

 1
1 

Un
te

rs
ch

en
ke

lk
no

ch
en

. 
- 

12
 N

ag
el

.
13

 K
as

tc
he

nt
ei

le
. 

- 
Ma

fi
st

ab
 1

 : 
50

.



Spatromische Graber in Kirchheim 527



528 Ursula Heimberg

der zerbrochene Schadel, vereinzelte Zahne, ein Armknochen und Scherben eines Kruges, dessen 

Hals weiter nordlich lag; dazwischen waren Bruchstiicke eines schwarzgefirnisten Bechers ver- 

streut. In der Mitte folgten Teile des Beckens, an der Nordseite Unterschenkel- und Fufiknochen, 

ostlich davon mehrere eiserne Nagel. Die Fundschicht bestand aus stark mit Steinen durchsetztem 

Lehm, dariiber folgte eine humosere, mit Steinen und Mortelbrockchen vermischte Einftillung, aus 

der verschiedene Reste einer Steinplastik geborgen wurden. Der glattwandige Krug aus weifilichem 

Ton liefi sich zusammensetzen (Abb. 4,1). Er ist bauchig, hat einen engen, kurzen Hals mit wulsti- 

ger Lippe und eine rundprofilierte Standplatte, zu der der Kontur vom Bauch her kraftig ein- 

4 Beigaben aus Grab 2. - Mafistab 1:3.

schwingt. Der steilwandige Becher mit glatter Lippe ist aus weiBem Ton gefertigt und mit matt- 

grauem, rotlich fleckigem Firnis iiberzogen (Abb. 4,2). Aus beiden Gefafien konnte sich eine Datie- 

rung des Grabes gegen die Mitte des 3. Jahrhunderts ergeben4.

Die Reste einer Bacchusfigur, die aus dem oberen Teil der Einftillung geborgen wurden, gehorten 

vielleicht - ebenso wie einige verwitterte Architekturfragmente - zu einem Grabmonument des 

Friedhofes. Die Plastik ist wohl etwas fruher zu datieren und daher nicht unmittelbar mit Grab 2 

zu verbinden. Von der knabenhaften Gestalt des Gottes sind Kopf und Korper bis zu den halben 

Oberschenkeln erhalten, die Beine abgebrochen (Abb. 5). Es fehlen ferner der rechte Arm, ein Teil 

der rechten Korperseite unterhalb der Taille, die ganze linke Partie mit dem Abschlufi des Mantels 

und der darunter zu vermutende Arm. Kleinere Stiicke von Bauch, Oberschenkel und Kopf sind 

abgesplittert, die Oberflache ist stellenweise verschliffen. Die Riickseite der Figur ist rechts frei ge- 

arbeitet, links geht der Mantel in eine Stiitze liber. Nimmt man deren hintere gerade Flache als

4 Krug: H. 26,9 cm, der Henkel fehlt. Vgl. Niederbieber 62 a. - Becher: H. etwa 9,6 cm, Dm. 5 cm. Vgl. Nie- 

derbieber 30 a.
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5 Bacchus. Vorder- und Riickseite.

Hinweis fur die Orientierung, dann war der gestreckte, schmale Korper in der Brustpartie anna- 

hernd frontal gesehen, unterhalb des Nabels aber leicht nach rechts gedreht. Diese Wendung wird 

durch das Standmotiv bewirkt: der vorgestreckte Oberschenkel des linken Spielbeins deutet an, dah 

dieses das rechte Standbein vorne iiberkreuzte. Die Standbeinhiifte scheint weit nach oben gescho- 

ben zu sein; in Wirklichkeit ist die ausgepragte Bewegung der Beine aber in der Modellierung des 

Korpers nicht durchgefiihrt. Der Ansatz des rechten Armes ist nach der Seite abgestreckt; der linke 

Arm war angewinkelt; die in Schulterhohe erhaltene Hand greift in eine grohe Weintraube, die hin- 

ter dem Kopf vorbeigefiihrt und auch auf der rechten Schulter noch zu sehen ist. Uber die linke 

Schulter hangt ein Mantel in einfachen, geraden Falten herab. Der Kopf war etwas zur Seite gedreht 

und hier breit angelegt; von vorn ist er dagegen hoch und schmal und nach den Seiten fliehend. Die 

inneren Augenwinkel sind sehr weit eingetieft, der in die Feme gerichtete Blick wirkt dadurch 

ernst. Die jetzt bestohene Nase war kraftig herausmodelliert; der Mund ist gerade, die Lippen voll, 

die Stirn dreieckig. Der Gott trug wohl einen Kranz aus Efeu- und Weinranken; dies deuten die 

vier Beeren uber der Stirn, wohl Trauben, an.

Die Erganzung der Figur muh often bleiben, doch war sie sicherlich links angelehnt oder aufge-
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6 Pfeiler.

stiitzt, wahrend die rechte erhobene Hand einen Thyr

susstab gehalten haben kbnnte. Von den Architektur- 

fragmenten sei hier nur ein zweiseitig mit Blattstauden 

verzierter Pfeilerrest erwahnt und abgebildet (Abb. 6)5; 

auf anderen Bruchstiicken ist kaum noch etwas zu er- 

kennen.

In der westlichen Grube stand ein Sandsteinsarkophag 

(Abb. 1; 7-9). Das Material ist im Elsah gebrochen 

worden6. Der 0,93 m hohe Kasten ist 2,5 m lang und 

1,0 m breit, der Deckel nach alien Seiten etwa 2-4 cm 

grbher und 0,42 m hoch. Er hat die Form zweier sich 

durchkreuzender Satteldacher. An der Nordseite sind 

die Eckakrotere als wiirfelartige Klbtze gearbeitet, zwi- 

schen denen ein steiler Giebel erscheint; an der Siidseite 

ist statt dessen ein breiter Querbalken stehengeblieben. 

Die Oberflachen des Deckels sind nur roh gepickt, die 

des Kastens, dessen Wandstarke 0,14 m betragt, sind auf 

alien Seiten sorgfaltig mit Fischgratschraffur versehen.

Nach dem Abheben des Deckels erwies sich, dab auch 

die Bestattung im Sarkophag nicht intakt war (Abb. 1). 

Der Schadel lag fast in der Mitte liber dem Becken, 

der abgebrochene Unterkiefer dagegen nahe der Sud- 

westecke neben einem Krug. Ganz an der siidlichen 

Schmalseite fand sich ein Wirbel und ein Schliisselbein. 

Der Rest des Skelettes war mit feinem Schlamm be- 

deckt, dessen Entfernung das ganze Ausmah der Zersto- 

rung enthiillte (Abb. 8). Auher dem Krug fanden sich 

als Beigaben noch zwei Miinzen, die jetzt auf einem 

Schulterblatt lagen, urspriinglich aber dem Toten wohl 

als Charonspfennige in den Mund gesteckt worden wa- 

ren. Ferner kamen auherhalb des Sarkophages, an der 

Nordostseite unter der Deckelunterkante, dicht an der 

Wand zwei schwarzgefirniste Trinkbecher zutage (Abb.

10).

Der glattwandige Krug (Abb. 11,1) besteht aus grau- 

weihem Ton, hat einen weitausladenden Bauch, dessen 

Schwerpunkt etwa in der Mitte liegt und dessen Kontur 

fast gerade, ohne Einziehung zur vertikalen, mit einer Riefe abgesetzten Standplatte abfallt. Er 

wirkt dadurch ungleich plumper als das vorige Exemplar. Der Hals ist eng und kurz, die Lippe un- 

terschnitten, der bandartige Henkel klein, breit, doppelt gefurcht7. Die beiden niedrigen Becher 

haben eine bauchige Form mit hohem Hals und glatter Lippe. Sie sind aus rbtlichem Ton herge- 

stellt. Der eine ist mit grtinlichschwarzem, metallisch glanzendem Firnis bester Qualitat tiberzogen 

(Abb. 11,3). Um den Bauch laufen in gleichen Abstanden drei horizontale Strichelkranze und 14 

schmale, vertikale Dellen. Uber dem unteren Strichelkranz sind matte Spuren weih aufgemalter, 

langlicher Punkte erhalten, zwischen den oberen Kerbbandern sind schattenhaft die Buchstaben 

VIVA zu erkennen.

5 Bacchus: Sandstein; mefibare H. 0,58 m. - Pfeiler: Sandstein, erh. H. 0,75 m; Querschnitt etwa 0,13 x 0,13 m.

6 Die Bestimmung des Sandsteines als aus Mackwiller/Elsafi stammend, wird J. Frechen verdankt.

7 Krug: H. 28,8 cm. Vgl. S. Loeschcke, Trierer Jahresber. N. F. 13, 1923, 103 Taf. 12,50. Gose 385.
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7 Sarkophag. Aufsicht mit den umgebenden Mauern.

Das zweite Exemplar 1st mit mattem, fleckig dunkelgrauem Firnis und am Bauch mit zwei Kerb- 

strichbandern versehen (Abb. 11,2)8. Am ehesten vergleichbar sind Bechertypen eines datierten 

Fundkomplexes in Trier; sie erlauben - zusammen mit dem Einhenkelkrug, der dort ebenfalls eine 

annahernde Parallele hat - eine Datierung des Sarkophages in die zweite Halfte des 3. Jahrhunderts. 

Die Miinzen geben fur eine zeitliche Einordnung nichts aus, es sind Pragungen des Domitian und 

des Trajan9.

Die Graber 1 und 2 von Kirchheim gehbren damit zu den friihesten bekannten Korperbestattungen 

der niedergermanischen Rheinzone. Ein niederbieberzeitliches Korpergrab kam in Kierdorf zutage, 

ein anderes, im Befund allerdings nicht ganz sicheres, in Wachtberg-Berkum. Aus der zweiten

8 Becher mit Metallglanz: H. 9 cm, Dm. 4,5 cm; matter Becher: H. 8,6 cm, Dm. 4,3 cm. Vgl. Loeschcke 

a. a. O. Taf. 11,10.41.

9 Domitian (81-96), As 87 Rom; RIC 356b. - Trajan (98-117), Sesterz (?) Rom, Typ Spes; stark korrodiert; 

vgl. RIC 519.



532 Ursula Heimberg

Jahrhunderthalfte stammen unter anderem ein Sarkophag aus Hurth, ebenfalls mit Eckwiirfeln am 

Dach, und einer aus Kerpen-Sindorf. Ferner das nach den Miinzbeigaben in diese Zeit datierte 

Grab an der Josefstrafie in Bonn und der gleichfalls miinzdatierte Sarkophag 1 von BruhL Sarkophag- 

deckel mit Wiirfelecken fanden sich aufier in Hurth bei dem Exemplar in Bonn, dann in Kbln-Ron- 

dorf und Bedburg. Querbalken haben die Sarkophage A und B von Kbln-Miingersdorf, doch han- 

delt es sich hier um andere Deckeltypen; das Kirchheimer Beispiel macht dagegen eher einen unfer- 

tigen Eindruck10. Die beiden Kirchheimer Kbrpergraber sind sich in ihrer Einfachheit sehr ahnlich;

8 Inhalt des Sarkophages (Legende siehe Abb. 1). - Mafistab 1 : 20.

10 Kierdorf, Kreis Euskirchen: Bonner Jahrb. 136-137, 1932, 292. - Wachtberg-Berkum, Rhein-Sieg-Kreis: 

Bonner Jahrb. 159, 1959, 375. Ein im Befund unsicheres Korpergrab der ersten Halfte des 3. Jahrhunderts 

auch in Neuss: G. Muller, Novaesium VII (1977) Grab 315. - Hurth, Erftkreis: Bonner Jahrb. 155-156, 

1955-1956, 469. - Kerpen-Sindorf, Erftkreis: Bonner Jahrb. 178, 1978, 715. - Bonn, Josefstrafie: Bonner 

Jahrb. 161, 1961, 319. - Briihl, Erftkreis: Bonner Jahrb. 162, 1962, 397. - Kbln-Rondorf: Bonner Jahrb. 

161, 1961, 333. - Bedburg, Erftkreis: Bonner Jahrb. 77, 1884, 209. - Kbln-Miingersdorf: F. Fremersdorf, 

Der rbmische Gutshof von Kbln-Miingersdorf (1933) Taf. 49. - Ein Sarkophag mit Wiirfelecken auch bei H. 

Lehner, Die antiken Steindenkmaler des Provinzialmuseums in Bonn (1918) 375 Nr. 974 aus Bonn.
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9 Sarkophag, Langseite.

10 Becher neben dem Sarkophag.
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11 Beigaben aus Grab 1. - Mafistab 1:3.

sie heben sich darin von einigen der genannten, weit reicher ausgestatteten Grabern sehr markant 

ab. Es ist freilich denkbar, dafi urspriinglich mehr Beigaben vorhanden waren, die bei der festge- 

stellten Stbrung jedoch geraubt worden sind.

Ein ganz anderes Bild bot sich bei Grab 3, in dessen stufenweise verkleinertem Schacht eine 

ungestbrte Brandbestattung angetroffen wurde (Abb. 1). Der Leichenbrand fand sich anscheinend 

in der Mitte des Grubenbodens. Er war wohl in einem hblzernen Kasten beigesetzt worden (etwa 

0,4 x 1 m), von dem der Ausgraber noch zwdlf groBe Nagel (L. 8-9 cm) mit breiten Kugelseg- 

mentkbpfen in gleichen Abstanden am Grubenboden beobachtete. Etwas Leichenbrand in schwarz 

verfarbter Erde lag offenbar auch auf dem Absatz der nbrdlichen Schmalseite. Da die Knochenreste 

nicht aufbewahrt warden, kann nicht mehr iiberpriift werden, ob es sich vielleicht um eine Zweit- 

bestattung handelt. Die Beigaben waren in zwei Gruppen verteilt: in der Nische standen ein toner - 

ner Faltenbecher und vier Glaser, auf und neben dem Absatz in der Siidwestecke zwei Glaser und 

Toilettengerate.

Der hohe Faltenbecher aus rotem Ton ist mit mattem, dunkelgrauem, schwarzfleckigem Uberzug 

versehen, hat sieben langrechteckige tiefe Dellen und drei Strichelkranze (Abb. 12,11)11. Von den 

drei freigeblasenen kugeligen Glasflaschen mit kegelfbrmig eingewdlbtem Boden aus griinlichwei- 

fiem, diinnwandigem Gias waren zwei zwar zerbrochen, aber weitgehend zusammensetzbar, die 

dritte dagegen nur durch einige Hals- und Bodenfragmente identifizierbar. Das Gias der einen Fla- 

sche (Abb. 12,12) ist verhaltnismaBig klar und wenig blasig, das der anderen (Abb. 12,13) ist fast 

undurchsichtig und hat grobe Blasen und Schlieren. Der lange, dickwandige Rbhrenhals ist bei bei- 

den Flaschen unten kraftig eingeschniirt, der Rand ist weit nach auBen gebogen, wieder zuriickge-

11 Faltenbecher: H. 16,9 cm, Dm. 6,2 cm. Vgl. Loeschcke a. a. O. (Anm. 7) Taf. 11,43.
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12 Beigaben aus Grab 3. - Mafistab 1 : 3.



536 Ursula Heimberg

schlagen und innen verschmolzen I2. In der Mitte stand ein kleiner zylindrischer Krug mit breitem, 

gekammtem Bandhenkel aus griinlichem, recht klarem Gias (Abb. 12,14). Der Hals des in eine 

Halbform geblasenen Gefahes ist im Gegensatz zum diinnwandig ausgezogenen Kbrper sehr dick 

und schwer, die Schulter ist daher leicht eingesunken. Die Lippe ist trichterartig ausgestelltI3.

Unzerbrochen erhalten blieb eine kleine Kugelflasche mit engem, unten eingeschntirtem Rbhrenhals 

in der Siidwestecke des Grabes (Abb. 12,9). Das Gias ist klar, wenig schlierig und leicht blasig, in 

der Oberflache etwas rauh. Der Hals ist oben abgeschnitten und iiberschliffen und von zwei dop- 

pelten, feinen Schliffrillen umzogen. Weitere Bander feiner Schliffrillen laufen um Schulter und 

Bauch '4. Vom zweiten Gias dieser Beigabengruppe waren nur noch wenige Wandscherben mit her- 

ausgezwickten diinnen Rippen und feinen herausgezwickten Warzen erhalten. Die Form ist daraus 

nicht zu erkennen. Auf dem Absatz lag eine Schminkpalette der iiblichen Form aus griinlichem 

Schiefergestein (9,1 x 6,5 cm), daneben ein kleiner Salbenloffel aus Bronze mit langlich-schmaler 

Laffe (L. 13 cm; Abb. 12,8). Der Stiel endet mit einer tropfenfbrmigen Verdickung, wie sie bei me- 

dizinischen Bestecken iiberaus haufig vorkommt; vor der Laffe ist er einmal gedreht. Neben den 

Glasern kamen eiserne Beschlage, SchloE- und Griffteile eines hblzernen Kastens zutage: sechs 

Winkelbander mit etwa 3,6 cm langen und 2 cm breiten Schenkeln, an jedem Ende mit einer Niete 

versehen (Abb. 12,4)15; verschiedene kleine Eisennagel; Reste eines diinnen Bronzeplattchens 

(4 x 3,3 cm) mit Nieten an den Ecken; mehrere Bruchstiicke von ca. 4,5 cm breiten Eisenplatten, 

von denen eine der SchloEbeschlag war, da der eiserne Schlussel mit jetzt abgebrochenem, bronze- 

nem Zierende in Form einer durchbrochenen Palmette noch darinsteckt (Abb. 12,7); zwei eiserne 

Griffe (Abb. 12,5). Zum Inhalt des Kastchens scheinen gehbrt zu haben: eine eiserne Strigilis (L. 16 

cm; Griff und Spitze abgebrochen; Abb. 12,1); ein eisernes Klappmesser mit bronzener Griffman- 

schette (L. 8,6 cm, Br. der Klinge 2,5 cm; Reste des beinernen Griffes sind an der Schneide noch 

sichtbar; Abb. 12,2); ein Eisengriffel, von dem das obere meiEelfbrmige Ende vorhanden ist (L. 

6,5 cm; Abb. 12,3); zwei formgleiche Bronzebeschlage (Abb. 12,6); die Spitze des langlichen Drei- 

ecks fangt eine runde Platte mit Nietkopf ab, darunter liegt ein kleines Querstabchen, an den Seiten 

folgen rundliche Ausbuchtungen zur Verstarkung des mittleren Nietloches, ein drittes findet sich 

an der unregelmaEig abgebrochenen Basis (L. 3,5 cm, Br. 1 cm). Die gleichfalls zum Kastchen ge- 

horenden Miinzen waren zum Teil sehr sehr schlecht erhalten und daher schwer zu bestimmen16. 

Zwei Exemplare kommen interessanterweise aus dem westlichen Kleinasien. Die Glaser dieses 

Grabkomplexes zeigen Formen, die hauptsachlich im 4. Jahrhundert verbreitet waren, deren Wur- 

zeln aber noch ins 3. Jahrhundert hinabreichen. Hierher weist auch der Firnisbecher. Grab 3 wird 

daher wohl an das Ende des 3. Jahrhunderts zu datieren sein17.

Die drei Graber, deren Schachte tief in den anstehenden Felsen gehauen sind, wurden also offenbar

12 Klare Flasche: H. 22,2 cm; undurchsichtige Flasche: H. 21,6 cm. Vgl. C. Isings, Roman Glass from Dated 

Finds (1957) Form 101. K. Goethert-Polaschek, Katalog der romischen Glaser des Rheinischen Landesmu- 

seums Trier (1977) Form 79 a. Der kegelformige Boden kommt bei Trierer Glasflaschen nicht vor, ist aber 

bei in Bonn und Koln aufbewahrten Exemplaren sehr oft zu beobachten. Vgl. etwa F. Fremersdorf, Das na- 

turfarbene Gias in Koln (1958) Taf. 92; 93.

13 Zylindrischer Krug: H. 16,9 cm. Isings a. a. O. Form 126. Goethert-Polaschek a. a. O. Form 125.

14 Kugelflasche: H. 10,6. Isings a. a. O. Form 103. Goethert-Polaschek Form 93.

15 Ahnliche Winkelbander bildeten die Eckverstarkungen des Kastchens aus dem Grab Bonn, Josefstrafie 

(Anm. 10) 331 Abb. 9,9.

16 Antoninus Pius (138-161), As 140-144 Rom; RIG 733. - Lucius Verus (161-169), Sesterz Rom; Typ un- 

kenntlich. - Elagabal (218-222), Denar (subaerat)? Hybrid; RIG 3/ RIG (Sev.) Alexander 7. - Griechischer 

Osten, Kleinerz 1.-2. Jahrh., westliches Kleinasien. Vs.: Thronender Zeus n. 1. Rs.: Keule im Lorbeerkranz. 

- Griechischer Osten, Kleinerz 1.-2. Jahrh., westliches Kleinasien? Vs.: weiblicher Kopf n. r. Rs.: Adler 

stehend n. r.

17 Ein ahnlicher Befund mit Brandbestattung des 4. Jahrh. in grofiem Grabschacht mit Beigabennische: J. Gies- 

ler in: Ausgr. im Rheinland ’78. Das Rheinische Landesmuseum Bonn, Sonderheft (1979) 79. - Grab 3 ent- 

spricht auEerdem in der Konstruktion manchen Bustumgrabern von Neuss: vgl. G. Muller, Novaesium VII 

(1977) Grab 203; 206; 253 Abb. 6-8; Nische bei Grab 198 Abb. 5.
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im Laufe der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts angelegt. Grab 2 scheint das alteste der Reihe zu 

sein; ihm folgte bald die Sarkophagbestattung, vielleicht in etwas groberem Abstand dann das 

Brandgrab 3. Die einheitliche Richtung der Grabschachte und die annahernd gleichartige Sorgfalt, 

mit der die Steinhauer am Werk waren, verbinden die Elemente dieser Anlage. Die unterschiedliche 

Grbhe, Tiefe und Detailgestaltung sprechen aber wie die Beigaben eher fur eine nicht genau gleich- 

zeitige Planung. Trotzdem handelt es sich vermutlich um den Grabbezirk fur die Verstorbenen ei- 

nes Familienverbandes, der noch keine einheitliche Auffassung hinsichtlich der Anwendung von 

Totenverbrennung und Kbrperbestattung hatte18.

Die Graber 1 und 2 waren bei der Ausgrabung gestbrt. Es ist sicher, dab diese Eingnffe noch in an- 

tiker Zeit stattgefunden haben. Der Deckel des Sarkophages wurde dabei anscheinend sehr vorsich- 

tig abgehoben und dann wieder aufgesetzt, da keinerlei Beschadigungsspuren festzustellen waren. 

Die Teile des Skelettes wurden durcheinandergeworfen - die Seite des Oberkbrpers mehr als die der 

Beine -, der Krug behielt aber offenbar seinen urspriinglichen Platz neben dem Kopf. Grab 2, we- 

gen der Nagelreste wahrscheinlich eine Bestattung in hblzernem Sarg, hatte ein ahnliches Schicksal: 

auch hier war die Oberkbrperpartie mehr in Mitleidenschaft gezogen, der in Kopfnahe abgestellte 

Krug ging zudem in Scherben. Becken und Beinknochen waren zwar zum Teil zerbrochen, aber 

noch ungefahr am richtigen Platz. Die Grabgrube wurde wieder zugeschiittet, wobei Triimmer ei- 

nes zerschlagenen oberirdischen Grabschmuckes mit in die Einfiillung gerieten. Der kleine Friedhof 

wurde daraufhin vollkommen verandert, indem man die einzelnen Grabstellen mit Mauern umgab 

(Abb. 13). Da man sich in etwa an die Situation der alteren Schachte hielt, ist anzunehmen, dab die 

neue Anlage auch weiterhin als Begrabnisplatz, wohl auch derselben Familie, benutzt wurde. Von 

diesem mutmahlichen zweiten Graberhorizont hat sich allerdings nichts erhalten19.

Bei Grab 1 waren die Grauwackemauern in festem Mbrtelverband noch bis zu 0,6 m hoch vorhan- 

den. Der Stickung aus schraggestellten Steinen folgte eine Ausgleichsschicht (0,60-0,65 cm breit), 

dann iiber einem Riicksprung noch ein bis zwei Lagen des 0,50-0,55 cm breiten aufgehenden Mau- 

erwerks. Der Sarkophag wurde an beiden Schmalseiten und an der westlichen Langseite ganz, an 

der bstlichen Langseite zu einem Drittel von Mauern umschlossen, die alle ineinanderbanden 

(Abb. 8). Sie begannen in Hbhe der Deckelunterkante, die Fundamentsteine waren unmittelbar an 

ihn herangeriickt. Nach der Errichtung dieser Mauern war es nicht mehr mbglich, den Sarkophag 

zu bffnen. Da der Befund zunachst so aussah, als seien Sarkophag und Mauern ein zusammengehb- 

render Komplex, hatte auch die hochgespannte Erwartung bestanden, ein ungestbrtes Grab bergen 

zu kbnnen.

Wahrend das westliche Kompartiment also auf die Grbhe des Sarkophages reduziert wurde - die 

Mauern springen an alien Seiten zwischen 0,2 und 0,4 m fiber die Grubenkante vor -, entspricht 

das mittlere Mauergeviert mit 2,6 x 1,7 m in etwa dem Umrib des Vorgangers. Ob zwischen den 

beiden Kammern aufier der im Siiden vorkragenden Zunge eine durchgehende Trennwand stand, ist 

nicht sicher, da hier nur Steinversturz festzustellen war. Jenseits des ziemlich breiten (0,8-1,0 m) 

bstlichen Fundamentes der mittleren Kammer schlieht ein fast quadratischer Raum (2,4 x 2,3 m) die 

Flucht ab. Seine iibrigen Wande, die sich nur zum Teil an den Umrih des Grabschachtes 3 halten, 

waren von normaler Starke (0,5-0,6 m). Nur die Nische reichte unter das siidliche Fundament. In 

Mauerhbhe fand sich in der Einfiillung ein steilwandiger Trinkbecher aus weihem Ton mit dick 

aufgetragenem, matt griingrauem Uberzug (Abb. 12,1O)20.

An der Siidwestecke kam noch ein Mauerwinkel zutage, der ein weiteres Kompartiment siidlich 

von Grab 2 andeuten kbnnte, wahrend die Nordseite die gemeinsame Abschlufimauer der drei nun

18 In Hurth (Anm. 10) folgten spater angelegte Brandgraber ebenfalls einer Sarkophagbestattung.

19 Die Zeichnung (Abb. 13) spiegelt die Arbeitsabschnitte: der westliche, im Sommer freigelegte Teil wurde 

steingerecht aufgenommen, der mittlere im Winter bei Regen nur skizziert, der ostliche nach dem schemati- 

schen Plan des Ausgrabers angeftigt. Von den Mauern der Graber 2 und 3 bestanden aber ohnehin nur noch 

die Stickungslagen.

20 Becher: H. 8,6 cm, Dm. 5 cm. Vgl. Niederbieber 30a.
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ganz bekannten Abschnitte bildet. Mbglicherweise setzt sich die Reihe aber auch nach Westen hin 

noch fort21. Ob es sich wirklich um Grabkammern handelt oder nur um eingefriedigte Grabplatze 

und wie der Oberbau ausgesehen haben konnte, bleibt ungewiE. DaE keinerlei Reste von Dachab- 

deckungen gefunden wurden, besagt nicht viel, da auch das FuEbodenniveau nicht mehr vorhanden 

war. Die sehr kraftigen Mauerfundamente konnen durchaus hohere Aufbauten getragen haben. Sie 

sind friihestens am Ende des 3. oder zu Beginn des 4. Jahrhunderts errichtet worden, in einer Zeit 

also, in der schon iiberwiegend mit Korperbestattung gerechnet werden muE. In einer Kammer der 

Kirchheimer Anlage konnten ein grbEerer Sarkophag oder zwei kleinere Sarge Platz gefunden ha

ben22. Vielleicht waren die Kammern auch selbst eine Art gemauerter Sarkophage23.

Der Kirchheimer Graberkomplex wirkt in seinem Gesamtplan auf den ersten Blick eher wie ein 

einperiodiges Gebilde. Die hier vorgetragene Trennung in zwei Phasen - zuerst Grabschachte im 

Fels, dann gemauerte Grabkammern dariiber - stiitzt sich, das sei nochmals zusammengefaEt, 

hauptsachlich auf den Befund bei Grab 1. Da man annehmen kann, daE die Sarkophagbestattung 

urspriinglich intakt war, ergibt sich zwangslaufig die Abfolge: Bestattung - Stdrung (und Berau- 

bung?) - Ummauerung. Wahrend bei Grab 2, dessen Zustand dem des Sarkophages so auffallend 

ahnlich war, eine Stdrung auch noch nach der Ummauerung des Schachtes ohne weiteres denkbar 

ware, ist diese Mbglichkeit beim Sarkophag auszuschlieEen; nach der Ummauerung konnte er nicht 

mehr gebffnet werden. Auch bei der Ausgrabung wurden die Mauern zuerst abgerissen. Nimmt 

man die Ahnlichkeit der beiden ’Storbefunde' als Zeichen der Gleichzeitigkeit - im fraglichen Zeit- 

raum liegt die Verbindung mit Kriegsereignissen nahe - so gilt auch fur Grab 2 die Annahme zweier 

Bauperioden. Grab 3 blieb ungestbrt. Vielleicht ist es erst nach der Pltinderung der anderen ange- 

legt worden. Der Einheitlichkeit halber mbchte man den Mauerbau aber auch hier - freilich ohne 

Indizien - einem spateren Vorgang zuweisen. Dazwischen konnen ohnehin nur ein paar Jahre ver- 

strichen sein24.

SchlieElich wurde noch ein viertes Grab entdeckt, wiederum eine Brandbestattung in einer kleinen 

Ziegelkiste (Abb. 2; 13). Es lag nahe der Siidostecke des ummauerten Bezirkes, parallel zum Fun

dament und so dicht herangeriickt, daE es eigentlich nur nach dessen Erbauung eingetieft worden 

sein kann. Zwei langsseits aneinander, mit den Leisten nach unten verlegte tegulae bildeten den Bo

den der Ziegelkiste, vier senkrecht auf die Langseiten mit den Leisten nach auEen gestellte die 

Wande, die an der Siidwest- und der Nordostecke nicht geschlossen waren. Darin befand sich der 

Leichenbrand sowie einige kleine Eisennagel (etwa 4 cm lang), eine rohrenformige eiserne Hulse 

(L. 1,9 cm, Dm. 1,9 cm) von ungeklarter Bestimmung und eine Miinze25. An der Nordseite diente ei

ne parallel zur Bodenplatte und etwa 0,15 m dariiber verlegte tegula (Leisten nach unten) als Abdek- 

kung; von ihr fiihrte eine weitere Platte (Leisten nach oben) dachartig schrag zur stidlichen Quer- 

wand. Neben der Nordostecke waren die GefaEbeigaben - drei kleine Tonschiisseln und drei gla- 

serne Becher - niedergelegt und von zwei weiteren, schrag und hochkant stehenden Dachziegeln 

geschiitzt worden.

Die Sigillataschiissel mit steilem, von zwei kraftigen, kantigen Leisten eingefaEtem Rand besteht aus 

hellrotem Ton und ist mit hellem, schwachglanzend-fleckig orangerotem Firnis iiberzogen (Abb. 

14,5). Zwischen den Leisten sind an S-formigen Stielen langgezogene, tropfenartige Barbotine-Blat-

21 Im Nachbargrundstiick soil eine Mauer in der Flucht der Nordwand sein.

22 Zu Grabkammern vgl. W. Haberey, Bonner Jahrb. 161, 1961, 341; die meisten Kammern sind wesentlich 

groher als die Kirchheimer Beispiele.

23 Ahnlich vielleicht wie die ’tombe a cassone' bei Ostia; vgl. R. Calza, La necropoli del porto di Roma 

nell’isola Sacra (1940) 53; 76.

24 Man hatte wahrscheinlich mit geeigneten Profilschnitten durch die Einfiillungen sehr wohl Hinweise auf die 

zeitliche Abfolge gewinnen konnen - eine archaologische Routinemafinahme, die der Laienausgraber natiir- 

lich nicht anzuwenden wufite. Die Mauerziige selbst hatten wohl keinen Aufschlufi gegeben, denn im Stik- 

kungsbereich sind Verbande oder Fugen noch nicht wahrzunehmen.

25 Hadrian (117-138), As 125-128 Rom; RIC 678.
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ter aufgetragen26. Von zwei rauhwandigen Schtisseln ist eine ein kleiner, dickwandiger Napf mit 

leicht einwarts gebogener glatter Lippe aus hellrotem, grobgemagertem Ton mit beiger Oberflache 

und innen einem rot bis graubraun verbrannten Fleck (Abb. 14,4), die andere eine Schiissel mit fla- 

chem, herzfdrmigem Deckelfalz aus hellgrauem, sehr glimmerhaltigem Ton (Abb. 14,6)27. Die 

Glaser sind: ein halbkugeliger Becher mit leicht nach auEen geschweiftem Rand, starker Wand und 

knapp eingewdlbtem Boden (Abb. 14,3); die Glasmasse ist milchig weiE, undurchsichtig, schlierig; 

zur Verzierung sind aus gleichem Gias feine Warzen aufgeschmolzen28. Ein birnenfbrmiger, dick

wandiger Becher mit aufgeschmolzenen Zickzackfaden, die durch das Blasen netzartig auseinander- 

gezogen wurden (Abb. 14,1); griinliches, durchsichtiges Gias mit Schlieren und feinen Blasen29. 

Ein birnenfbrmiger, dtinnwandiger Faltenbecher aus grtinlichem, sehr schlierigem Gias (Abb. 

14,2); aufgeschmolzener, wulstiger Standring, darin konzentrisch ein dicker Fadenkreis, auEerhalb 

zwei diinne Faden; zehn lange, schmale Dellen (vgl. Abb. 15)30. Wahrend die beiden groben Ke- 

ramiknapfe noch im spiiteren 3. Jahrhundert mbglich sind, kbnnen die TS-Schliissel und die Glaser 

eher mit Formen des folgenden Jahrhunderts verglichen werden. Die Bestattung im Ziegelkisten- 

grab mag also im ersten Viertel des 4. Jahrhunderts erfolgt sein.

In dem kleinen spatrbmischen Ausschnitt des Friedhofes von Kirchheim waren somit vier Graber 

aus dem Zeitraum zweier Generationen faEbar: zwei frtihere Kbrperbestattungen, davon eine in ei

nem gut gearbeiteten Sarkophag, und zwei spatere Brandbestattungen; auEerdem fanden sich die

26 TS-Schiissel: Dm. 14,3 cm, H. 9,6 cm. Vgl. Loeschcke a. a. O. (Anm. 7) Taf. 11,11, aber mit gerader, zur 

Form Gose 62 des 4. Jahrh. hin tendierender Wand.

27 Napf: Dm. 10,6 cm, H. 5,8 cm. - Schiissel: Dm. 14,6 cm, H. 8,7 cm. Vgl. Gose 507. Loeschcke a. a. O. 

(Anm. 7) Taf. 10,39.40.

28 Halbkugelbecher: H. 5,7 cm, Dm. 8,2 cm. Vgl. Goethert-Polaschek (Anm. 12) Form 49a. F. Fremersdorf, 

Die rbmischen Glaser mit aufgesetzten Nuppen (1962) Taf. 34.

29 Netzbecher: H. 8,4 cm, Dm. 5,5 cm. Vgl. Goethert-Polaschek a. a. O. (Anm. 12) Form 62 a, aber ohne 

Standring; ebd. Nr. 369 Taf. 46; Netzwerk wie der Becher ebd. Nr. 323 Taf. 44, das Balsamarium Nr. 1381 

Taf. 73, das Horn Nr. 1542 Taf. 81. F. Fremersdorf, Die romischen Glaser mit Fadenauflage in Kbln (1959) 

Taf. 114.

30 Faltenbecher: H. 8,8 cm, Dm. 5,6 cm. Vgl. Goethert-Polaschek a. a. O., Form 62 b; ebd. Nr. 381 Taf. 46.
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15 Glaser aus Grab 4.

Fundamente dreier Grabbauten (Grabkammern?), die wahrscheinlich im weiteren Verlauf des 4. 

Jahrhunderts belegt worden sind. Der Grabbezirk gehbrte vermutlich zu einem rbmischen Guts- 

hof31, der nur unweit westlich gelegen haben kann, wo nach Aussagen der Kirchheimer Einwohner 

schon des bfteren Mauern angeschnitten worden sein sollen. Der architektonische Komplex, die 

verhaltnismabig reichen Beigaben der beiden ungestbrten Graber und der Sarkophag aus weither 

transportiertem Material kbnnten andeuten, dab es sich hier um den Begrabnisplatz des Gutsbesit- 

zers selbst oder des wohlhabenden Verwaiters handelte.

Der Friedhof ist jedoch nicht erst im 3. Jahrhundert angelegt worden. Der Eigentiimer des Grund-

1 Eine Siedlungsstelle ist anhand von Lesefunden verzeichnet: Bonner Jahrb. 159, 1959, 372.
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stiickes fand bereits bei den Ausschachtungen fur das Wohngebaude verschiedene Brandgraber mit 

Beigaben, die eine Belegung des Platzes etwa seit dem mittleren 2. Jahrhundert erweisen. Das ganze 

Grundstiick hatte also, im Zusammenhang untersucht, wichtige Aufschliisse liber die Bestattungs- 

brauche der Bewohner eines Gutshofes oder eines kleineren Siedlungsverbandes, daneben auch liber 

ihre Zusammensetzung und ihre wirtschaftlichen Grundlagen erbringen kbnnen. In Zukunft wird 

auf jeden Fall den Nachbargrundstiicken noch besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden mlis- 

sen, die bisher noch unbebaut als Garten Verwendung finden.

Nur ungefahr 100 m westlich liegt das ein Jahr spater ausgegrabene Sammelbecken, in dem wahr- 

scheinlich das Wasser der umliegenden Quellen gefaEt und von da zum Kblner Aquaedukt geleitet 

wurde32. Eine Sigillatascherbe mit Radchenverzierung, die auf dem Beckenboden gefunden wurde, 

besagt, dab das Becken bis weit ins 4. Jahrhundert hinein offen war und benutzt wurde - auch 

wenn gegebenenfalls der AnschluE zur Eifelwasserleitung damals nicht mehr bestand33.

So ist nebenbei und indirekt der Platz einer rbmischen Siedlungsstelle wiedergewonnen, von der 

man nun weiE, daE sie mindestens seit dem 2. Jahrhundert vorhanden war, daE sie vielleicht in der 

zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts vorlibergehend von einem der Frankeneinfalle in Mitleiden- 

schaft gezogen wurde, daraus aber ungebrochen hervorging, weiter in Bliite stand und wohl erst im 

spaten 4. Jahrhundert unterging.

Nachtrag:

Die anthropologische Untersuchung der Skelettreste ist noch nicht abgeschlossen. Sie wird dankens- 

werterweise von B. Keil, Giessen, durchgeflihrt und im Bonner Jahrb. 180, 1980 erscheinen. Andieser 

Stelle kann aber schon mitgeteilt werden, daE in den Grabern 1 und 2 Frauen bestattet waren. Die Bei

gaben des Brandgrabes 3 weisen ebenfalls auf eine Frau. So war also der ausgegrabene Teil des Kirch- 

heimer Graberkomplexes, zumindest sein alterer Horizont, den weiblichen Mitgliedern einer Familie 

vorbehalten.

32 A. Jurgens in: Ausgr. im Rheinland ’78. Das Rheinischc Landesmuseum Bonn, Sonderheft (1979) 96.

33 Zur Datierung der Eifelwasserleitung vgl. W. Haberey, Die romischen Wasserleitungen nach Koln (1971) 

99.


