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In der Erkenntnis, „dass eine raumlich gesehene Welt reicher, komplexer, mehrdimensionaler ist‘7 

besinnt sick die Geschichtswissenschaft nach jahrzehntelanger Dominanz von Ereignis- und So- 

zialgeschichte1 2 neuerdings wieder auf den Zusammenhang von Zeit und Raum. Dieses Thema ist 

fur die Vor- und Fruhgeschichtsforschung doppelt interessant, einerseits aufgrund der Notwendig- 

keit, durch Analysen der Fundlandschaft preventive ,Erhaltungsstrategien‘ in der archaologischen 

Denkmalpflege zu konzipieren,3 andererseits durch den Dialog mit der Okologiebewegung und 

den historisch arbeitenden Naturwissenschaften, die gemeinsam mit der Archaologie die vor- und 

fruhgeschichtliche Landschaftsentwicklung untersuchen.4 Wesentliche Impulse kamen bereits im 

19. Jahrhundert in Siiddeutschland und der Schweiz durch die Pfahlbauarchaologie,5 dann durch die 

interdisziplinare Zusammenarbeit von Vor- und Friihgeschichte und Geografie, speziell im Kreis 

des Heidelberger Prahistorikers Ernst Wahle, bis diese Forschungsrichtung in den 1930er Jahren 

durch die Hinwendung der Prahistorie zu politisch konformer Rassen-und Volkstumskunde in den 

Hintergrund trat.6

Im Oberrheintal, das in der Spatantike eine nicht immer friedliche Symbiose zwischen Rom und 

dem Barbaricum erlebte,7 begiinstigte die politische und wirtschaftliche Entwicklung des zusam- 

menwachsenden Europa nach 1945 das Wiederaufleben interdisziplinarer und grenziiberschreiten- 

der Forschungen zur vormittelalterlichen Landschaftsgeschichte. Durch dichte denkmalpflegerische 

Betreuung haben hier Archaologen und Naturwissenschaftler aus Frankreich, Deutschland und der 

Schweiz eine grobe Zahl von Fundstellen erkundet, die sich wie Mosaiksteme zu einem Bild von 

Siedlung, Wirtschaft und Landschaft zwischen spaten Romern und frtihen Alamannen zusammen-

1 Schlogel 2006, 15.

2 Kurz A. Gestrich in: ders./P. Knoch/H. Merkel (Hrsg.), Biographic - sozialgeschichtlich (Gottingen 1988) 

5-23.

3 Aktuell zum Diskussionsstand: die Referate der Jahrestagungen des Verbands der Landesarchaologen in der Bun- 

desrepublik Deutschlands vom 4.5.2004 und der AG Theorie des Nordwestdeutschen Verbandes fur Altertums- 

forschung am 21.10.2004, abgedruckt und zusammengefasst in: Arch. Nachrbl. 10, 2005, 107-267.

4 Th. Knopf, Mensch und Umwelt in der Archaologie - Alte Ansatze und neue Perspektiven. Arch. Nachrbl. 10, 

2005, 211-219. Siehe auch G. Ermischer, Kulturlandschaft - Archaologen gestalten den Wandel. Arch. Inf. 26, 

2003, 77-83; S. Ostritz, Thematische Oberflachen - ein vielversprechender methodischer Ansatz fur die prahis- 

torische Raumanalyse. Forsch. Arch. Land Brandenburg 8, 2003, 229-250. - Zu Baden-Wiirttemberg M. Rosch 

in: Planck 1988, 483-514. Allg. RGK (Hrsg.), Spuren der Jahrtausende. Archaologie und Geschichte in Deutsch

land (Stuttgart 2002) 446-477.

5 E. Keefer (Hrsg.), Die Suche nach der Vergangenheit. 120 Jahre Archaologie am Federsee. Ausstellungskat. Stutt

gart (Stuttgart 1992) 54 ff.

6 Zur geschichtstheoretischen Ausrichtung Wahles vgl. D. Hakelberg, Deutsche Vorgeschichte als Geschichtswis- 

senschaft - Der Heidelberger Extraordinarius Ernst Wahle im Kontext seiner Zeit. In: H. Steuer (Hrsg.), Eine 

hervorragend nationale Wissenschaft. Deutsche Prahistonker zwischen 1900 und 1995. RGA Erg. Bd. 29 (Berlin 

2001) 199-310.

7 Als Uberblick zur historisch-archaologischen Situation H.-U. Nuber in: Katalog Spatantike am Oberrhein 12- 

29.
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setzen lassen.8 Allerdings erscheinen gerade die landschaftsgeschichtlich aussagekraftigen Befunde 

oft nur als abstrakte Messgroften oder statistische Datenreihen. Dass Phantasie notwendig ist, um 

daraus ein zusammenhangendes Bild zu gewinnen, bemerkte 1937 schon Ernst Wahle: „Natiirlich 

ist das heutige Antlitz des Oberrheingebietes nicht schon dasjenige der friihgeschichtlichen Zeit 

gewesen. Wir haben tins die Fiille der Einfliisse des Menschen auf das Landschaftsbild hinweg- 

zudenken ...“.9 Um dies anschaulicher zu machen, sei der folgende Uberblick als fiktive Reise zu 

ausgewahlten Schauplatzen angeordnet, etwa so, als gehe es um ein Drehbuch fur einen Landes- 

kundefilm beispielsweise des SWR, vielleicht unter dem Titel „Fahr mal zuriick: Der Oberrhein als 

Siedlungs- und Wirtschaftsraum von Romern und Alamannen“.10

Die Rheinauen als amphibisches Biotop: 

Neupotz und Hagenbach, Lkr. Germersheim

Nach Recherchen in den Denkmalamtern, Universitaten und Museen der Oberrheinanlieger Hes

sen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg, der Kantone Basel, Basel-Land und Aargau und der 

Region Alsace konnten die Dreharbeiten in den Auewaldern zwischen Hagenbach und Neupotz 

nordwestlich von Karlsruhe beginnen, wo Hobbyarchaologen beim Kiesbaggern in ca. 8 m Tiefe 

Hunderte von Metallgegenstanden entdeckten, die wahrend der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts 

n. Chr. hochstwahrscheinlich als Beutegut aus Pliindererhand in den Boden gelangt waren.11 12 „Bo- 

den“ meint hier ein Feuchtbiotop, das mit Booten leichter zu durchqueren war als mit Fuhrwer- 

ken oder zu Fub, denn, wie es der Mainzer Schiffsarchaologe Olaf Hockmann formuliert: ,Jedes 

Fruhjahrshochwasser konnte den Lauf des Hauptstroms verandern, sodass der bisherige Talweg (sc. 

des Stroms) zu einem Nebenarm wurde, der schliehlich als Altrhein verlandete. Hierdurch entstand 

ein Geflecht von Wasserarmen in alien Stadien der Verlandung, die eine Fiille von Kiesbanken und 

Inseln bildeten. Diese einst grofienteils sumpfige Auewaldzone wird im Westen von einem ca. 10 m 

hohen steilen Hochufer begrenzt... Das einstige Ambiente ist heute nur noch an wenigen Stellen er- 

halten. Altrheinlandschaften wie z.B. bei Hagenbach ... vermitteln aber noch eine Vorstellung davon, 

wie schwierig es einst war, die Aue zu durchqueren. Hierbei ist nicht nur an Wasser und Sumpfwald 

zu denken, sondern auch an eine schwer zu beschreibende Miickenplage .... Vor der Korrektion war 

das Land am Oberrhein Malariagebiet1112 (Abb. 1).

Durch haufige Uberschwemmungen und hohen Grundwasserspiegel bildeten die Rheinauen mit 

wasserliebendem Baumbestand aus Eichen, Erlen, Eschen, Pappeln und Weiden, Feuchtwiesen und 

entsprechender Tierwelt ein amphibisches Biotop, das fur den Menschen ein mteressanter Wirt

schaftsraum war.13 Der Film miisste alle Landschaftselemente wegretuschieren, die entstanden, als 

der badische Wasserbaumeister Johann Gottlieb Tulla 1817-1828 die zahlreichen Flusschleifen 

des bis dahin stark maandrierenden Oberrheins durchstiefi und den Strom durch Damme in ein neu- 

es, begradigtes Hauptbett zwang. „Die stellenweise mehrere Kilometer breite Rheinniederung war

8 Eine vergleichende landeriibergreifende archaologische Forschung am Oberrhein ist ein Desiderat. Die aktuellen 

Arbeiten zur Forschungsgeschichte der Region orientieren sich hauptsachlich an den politischen Grenzen der 

Gegenwart oder des Altertums; vgl. D. Planck in: Katalog Roms Provinzen 22-27; R. Stupperich in: Katalog 

Spatantike am Oberrhein 80-85; K. Eckerle in: R.-H. Behrends (Hrsg.), Faustkeil - Urne - Schwert. Archaologie 

in der Region Karlsruhe (Karlsruhe 1996) 20-28; Baatz/Herrmann 1989, 13-37; Cuppers 1990, 13-38; Baud u. 

a. 1991, 13-22; dazu die Aufsatze von St. Kraus, K. Eckerle, M. Strobel und D. Planck in: Arch. Nachrichtenbl. 

5, 2000, 207-241.

9 E. Wahle, Vorzeit am Oberrhein. Neujahrsbl. Badische Hist. Komm. 19 (Heidelberg 1937) 8.

10 Eine stark gekiirzte Version des nachfolgenden Beitrags erschien unter dem Titel „Landschafts- und Umweltge- 

schichte am Oberrhein zwischen Romern und Alamannen“ im Katalog Spatantike am Oberrhein 52-61.

11 Zu Hagenbach H. Bernhard u.a., Der romische Schatzfund von Hagenbach (Mainz 1990) 6 ff; zu Neupotz 

Kunzl 1993, 3 ff. Zu den Fundorten R. Schultz u. H. Bernhard in: Katalog Barbarenschatz 65-67; 72-75; Cup

pers 1990, 378 f. (Hagenbach) und 494 f. (Neupotz).

12 O. Hockmann in: Kunzl 1993, 25 ff.

13 Gradmann 1977, 18 f.; Stika 1996, 124 ff. u. 138.
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Abb. 1 Die Quartargeologie der Oberrheinebene zwischen Speyer und Karlsruhe.

vor der Korrektion von einem Geflecht von Flufiarmen durchzogen, die sich um eine Vielzahl von 

Kies- und Sandbanken wanden, die sich standig veranderten und wanderten“.14 Die Schlamm- und 

Schuttmassen, die der Rhein bei Hochwasser vor sich herschob, verschiitteten vor der Korrektion 

die Miindungen der Nebenfliisse und bewirkten dadurch sog. Flussverschleppungen mit Vernas- 

sung an den Randern der Ebene,15 was archaobotanische Befunde beispielhaft am Kraichbach bei 

Stettfeld, Lkr. Bruchsal,16 oder bei Mengen, Gem. Schallstadt-Wolfenweiler, fur das 3. Jahrhundert 

n. Chr. untermauern.17

14 Zur Rheinkorrektion H. Musall, Die Entwicklung der Rheinniederung zwischen Karlsruhe und Speyer vom Ende 

des 16. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Heidelberger Geogr. Arbeiten 22 (Heidelberg 1969) 197-202; E. Rein

hard, Die Veranderung der Kulturlandschaft durch die Rheinkorrektion seit 1817. Hist. Atlas Baden-Wurttemberg 

Beih. IV, 18-19 (Stuttgart 1974) 2 ff; Chr. Bernhardt, Die Rheinkorrektion. Der Burger im Staat 50/2, 2000, 

5 ff. - Siehe auch F. Fezer, Topographischer Atlas Baden-Wiirttemberg: eine Landeskunde in 110 Karten (hrsg. 

Landesvermessungsamt  Baden-Wiirttemberg) (Neumiinster 1979) 26 £; H. Liedtke/G. Scharf/W. Sperling, To

pographischer Atlas Rheinland-Pfalz (hrsg. Landesvermessungsamt Rhemland-Pfalz) (Neumunster 1973) 148 1.

15 Gradmann 1977, 6-12.

16 Stika 1996, 83 ff.

17 Arch. Ausgr. Baden-Wiirttemberg 2003, 148 ff.
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Statt des heute kanalisierten Stroms mit den scharf abgegrenzten, infolge Uberdiingung und Mull 

modernden Altwassern und Kiesgruben musste der Film Karten aus der Zeit vor der Rheinkorrekti- 

on18 oder Bildmaterial aus entfernteren Landschaftsraumen einblenden, beispielsweise aus dem Do- 

nauried oder dem Spreewald, wo vergleichbare Lebens- und Wirtschaftsformen bis in das Zeitalter 

der Fotografie erhalten blieben (Abb. 2).

Jahrringkalender der Sedimentationsgeschichte

Eindrucksvolle Erinnerungsstiicke kann das Aufnahmeteam am Rand von Kiesgruben der Rhein- 

ebene filmen, wo die Schwimmbagger immer wieder sog. subfossile Auewald- oder Mooreichen der 

Nacheiszeit aus dem nassen Kies heben. Die schwarzgrau ausgelaugten Eichenriesen waren vor Jahr- 

tausenden an flussnahen Standorten im Auebereicb durch machtige Hochwasserfluten entwurzelt 

und weggesptilt worden, bis sie stromabwarts hangen blieben, und im Lauf der Jahrhunderte unter 

mehreren Meter machtigen Gerbllschichten begraben wurden, aus denen sie erst der Kiesliunger 

des 20. Jahrhunderts zu Tausenden wieder an die Oberflache beforderte (Abb. 3).19

Der Dendrochronologe Bernd Becker von der Universitat Stuttgart-Hohenheim datierte die Fal- 

lungs- bzw. Entwurzelungsdaten solcher Stamme und ermittelte daraus statistisch die Haufigkeit 

von Hochwasserkatastrophen bis zum Anfang des Industriezeitalters. Einer der Hohepunkte lag 

zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert n. Chr, worin Becker ein Ergebnis der extensiven romischen 

Landnutzung sieht:20 „Eine Ubersicht der jahrgenauen Datierungen von Eichen aus FluBablagerun- 

gen uber die Jahrtausende hinweg zeigt nun eine ganz markante Haufung der Stammfunde in den 

ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten. An Main und Donau ... wurden weite Auewaldberei- 

che im Verlaufe rasch aufeinander folgender Hochwasser vernichtet.... Dies kann man auch dadurch 

nachweisen, dab im zweiten und vor allem dann am Ende der Hochwasserphase in der ersten Halfte 

des 3. Jahrhunderts immer altere Baume in den Flub geraten sind.... Die starke Ausweitung der land- 

wirtschaftlichen Flachen war allerdings mit der Rodung grober Waldgebiete verbunden. ... Von den 

abgeholzten Hangen des Einzugsgebietes mubte sich der oberflachliche Abfluss der Niederschlage 

in die grohen Fliisse beschleunigen, ein Vorgang, dem wir in unserer heutigen Kulturlandschft durch 

aufwendige WasserschutzmaBnahmen (Regenriickhaltebecken) zu begegnen versuchen. Die Fliisse 

zur Romerzeit reagierten jedenfalls auf die jetzt in immer kiirzerer Zeit aus dem Einzugsgebiet 

herangefiihrten Wassermengen mit Hochwassern, FluBlaufverlegungen und seitlicher Erweiterung 

der von FluBlaufen durchzogenen Talbereiche. ... Die romischen Rodungen haben also nachhaltige 

Stbrungen des Wasserhaushaltes der Landschaften verursacht.“ Durch den Zusammenbruch der ge- 

winnorientierten romischen Landwirtschaft nach dem Ende des Limes gehen nach Becker ostlich 

des Rheins die Hochwasseraktivitaten von Main und Donau drastisch zuriick: „Im vierten Jahrhun

dert bleiben in den FluBtalern Funde subfossiler Eichenstamme geradezu schlagartig aus. Gleich- 

zeitig erobert eine neue Generation von Baumen die neu geschaffenen waldfreien Talbereiche. ... 

Mit dem Ende der hochentwickelten romischen Landnutzung am Ende des 3. Jahrhunderts hat sich 

der Wald wohl sehr rasch wieder auf ehemals gerodeten Flachen ausbreiten kbnnen. ... Die in der 

vorausgegangenen rbmerzeitlichen Hochwasserperiode neu geschaffenen und erweiterten Fluss- 

bahnen konnten nun den verringerten Zufluss miihelos bewaltigen. Damit hat sich aber die Zahl

18 Uberblick uber den Bestand H. Musall/J. Neumann/E. Reinhard/M. Salaba/H. Schwarzmaier, Landkarten 

aus vier Jahrhunderten. Kat. Ausst. Generallandesarchiv Karslruhe Mai 1986. Karlsruher Geowissenschaftl. Schr. A 

13 (Karlsruhe 1986) 47-202.

19 B. Becker m: Kuhnen 1992, 71 ff.

20 Becker 1982, 109 ff. - Dazu mit teilweise anderen Interpretationen aus klimageschichtlicher SichtB. Schmidt/W. 

Gruhle, Khmaextrenic in romischer Zeit: Eine Strukturanalyse dendrochronologischer Daten. Arch. Korrbl. 33, 

2003, 424 f; dies., Niederschlagsschwankungen in Westeuropa wahrend der letzten 8000 Jahre: Versuch einer 

Rekonstruktion mit Hilfe eines neuen dendrochronologischen Verfahrens. Ebd. 281-300.
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Abb. 2 Der Oberrhein bei Breisach auf einer franzosischen Militarkarte von 1743.

und die Starke der regelmabigen Hochwasser rasch und deutlich reduziert.“21 Beckers Ergebnisse 

wurden inzwischen durch den Archaobotaniker Hans W. Smettan fur das Neckarland bestatigt,22 

wogegen am Rhein Hochwasseraktivitaten nach einer Ruhephase wahrend der zweiten Halfte des 

3. Jahrhunderts in der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts wieder zunahmen, wohl weil linksrheinisch 

die intensive Bewirtschaltung durch romische Giiter mit ausgedehnten erosionsgefahrdeten Acker- 

und Weinbergsflachen bis in das spate 4. oder frtihe 5. Jahrhundert fortbestand und damit die Fak- 

toren weiter wirkten, die fur Hochwasser und Erosion verantwortlich waren.

Das unruhige Flussgeschehen des 1. bis 3. Jahrhunderts n. Chr. brachte durch wandernde Kiesbanke 

und haufige Veranderungen der Uferlinie (Abb. 4) auch Flussschiffern besondere Risiken, wie sie 

Mark Twain nach seinen Erfahrungen als Dampfbootlotse auf dem Mississippi um 1880 anschau- 

lich beschreibt: „Das Lotsen wird aber eine ganz andere Sache, wenn es sich um ungeheure Strome 

... handelt, wo die angeschwemmten Ufer sich fortwahrend aushohlen und verandern, die treibenden 

Baumstamme fortwahrend neue Platze aufsuchen, die Sandbanke nie zur Ruhe kommen, das Fahr- 

wasser ewig Winkelziige und Abweichungen macht, und die Hindernisse bei jeder Dunkelheit und

21 B. Becker in: Kuhnen 1992, 72.

22 H. W. Smettan, Besiedlungsschwankungen von der Latenezeit bis zum friihen Mittelalter im Spiegel siidwestdeut- 

scher Pollendiagramme. Fundber. Baden-Wiirttemberg 23, 1999, 779-807; ders. in: Katalog Roms Provinzen 41 £.; 

siehe auch H.-J- Kuster, Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. Von der Eiszeit bis zur Gegenwart (Munchen 

1995) 84 ff.
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Abb. 3a Baume an flussnahen Standorten des Auewaldes sind bei Hochwasser 

in besonderem Mafi von Abspiilung bedroht.

Abb. 3b In Kiesgruben kommen sie als Auewaldeichen beim Kiesbaggern wieder zum Vorschein.
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Abb. 4 Ausgewahlte Veranderungen der Uferlinie des Rheins 

zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert.

jedem Wetter bekampft werden mussen.“23 Eine Erinnerung an entsprechende Erfahrungen bewah- 

ren Inschriften auf Weihegaben, die wie beispielsweise auf Funden aus Heidenheim und Marbach 

die Dankbarkeit der Stifter fur die Errettung aus Schiffbruch ausdriickten.24 Dagegen stabilisierte der 

langsamere Oberflachenabfluss seit dem spaten 3. Jahrhundert n. Chr. Fahrrinnen und Uferlinien,

23 M. Twain, Life on the Mississippi (New York 1883, Nachdruck 1981) 49 (deutsche Ubersetzung: Leben auf dem 

Mississippi [Erlangen 1989] 267).

24 J. Hahn/S. Mratschek, Erycina in Ratien. Fundber. Baden-Wiirttemberg 10, 1985, 153 £.; M. Reuter/M. Scholz, 

Geritzt und entziffert - Schriftzeugnisse der romischen Informationsgesellschaft. Schr. Limesmus. Aalen 57 (Stutt

gart 2004) 77 £.; H.-U. Nuber in: Katalog Roms Provinzen 418 f.



540 Hans-Peter Kuhnen

was den Schiffsfuhrern entgegenkam und Roms Flotte im 4. Jahrhundert die Kontrolle des Stroms 

erleichterte (Abb. 5).25

Nach diesem Exkurs zur Flussgescliichte konnte das Drelibuch Aufnahmen der Hortfunde aus den 

Kiesgruben bei Neupotz und Hagenbach vorsehen, wie sie in den Museen von Speyer und Rhein

zabern ausgestellt sind, und dazu erortern lassen, ob das Pliinderungsgut durch einen Bootsunfall, 

Angriffe einer romischen Schiffspatrouille oder religids motivierte Handlungen untergegangen war.26 

Dass nicht nur Auewaldeichen und Beutegut, sondern auch die hoch beweglichen spatromischen 

Patrouillenschiffe vom Strom begraben wurden, wird am nachsten Drehort, dem „Schiffsfriedhof“ 

unter dem Mainzer Hilton Hotel dargestellt.

Flussgeschichte am Mainzer Rheinufer

Dort, zwischen Lohrstrafie und Rheinufer, markiert ein in Bronze originalgetreu nachgegossenes 

spatrbmisches Schiffswrack die Stelle, an der die Archaologische Denkmalpflege Mainz im No

vember 1981 in einer Baugrube Rumpfteile von mindestens funf Schiffen, einen Einbaum sowie 

Flobbalken und Treibholzer des spaten 3. Jahrhunderts n. Chr. aufdeckte. Nach Aufnahmen der 

originalen Schiffsfunde im nahen ,Museum fur antike Schiffahrf27 sieht das Drehbuch historische 

Grabungsaufnahmen vom Winter 1981/1982 vor. Sie zeigen, wie der heutige Landesarchaologe 

Gerd Rupprecht zwischen Spundwanden in etwa 6 m Tiefe die Schiffsteile im Schwemmkies 

freilegt. In seiner Publikation von 1982 erklart er, dass die Schiffe nach ihrer letzten Fahrt in ei- 

nem verlandenden Uferbereich etwa 30 m bstlich der romischen Stadtmauer verlassen und im 

Lauf der Jahrhunderte von angeschwemmtem Sand und Kies bedeckt wurden: „Seit dem spaten 2. 

Jahrhundert n Chr. riickte die Uferzone des Rheins ... mehr und mehr aus dem Bereich des schnell 

fliebenden Wassers heraus, da es zu dieser Zeit verstarkt zur Ablagerung von feinem, leichtem fast 

schlickartigem Material kam, ein Vorgang, der nur bei wenig bewegtem Wasser eintreten konnte.... 

Durch Hochwasser immer wieder abgetragen, gemischt und erneut angelagert sowie vielleicht auch 

durch wasserbautechnische Mabnahmen in der weiteren Umgebung hervorgerufen, bot sich hier 

eine Ufersituation, die gepragt war von Wasserarmen, Rmnsalen, Buchten, Tiimpeln, Sandbanken, 

Schilf, Wasserpflanzen und Biischen. ... Einzig und allein um Mull abzukippen, haben die Stadtbe- 

wohner dieses Gebiet aufgesucht ,..“28 In den Schwemmschichten identifizierte der Molluskologe 

Ragnar Kinzelbach Mikroorganismen, die charaktenstisch sind fur verlandende Flachwassertiim- 

pel. Zusammen mit den ebenfalls gefundenen Siedlungsabfallen sehen wir vor uns ein unangenehm 

riechendes und wohl von Miicken beherrschtes Feuchtbiotop zwischen Stadtmauer und Rhein, 

moglicherweise ein verfallenes Hafenbecken (Abb. 6).29

Wieviel Schlamm der Rhein nach einem Hochwasser hinterlasst, konnen Archivaufnahmen des SWR 

von Reinigungsarbeiten nach Absinken des Pegels veranschaulichen. Bei nur 10 cm Schlammfracht 

pro Uberschwemmung waren weniger als 100 Hochwasserereignisse notwendig, um die Schiffe 6 m

25 Konsequenzen der neuen Rheingrenze des 4. Jahrhunderts fur die Sicherheitslage: Hockmann 1986, 369 ff.; Pfer- 

dehirt 2005, 8-16; dies, in: Katalog Spatantike am Oberrhein 190-193; R. Bockius in: Katalog Barbarenschatz 

40-43.

26 Vgl. die Interpretationen von Kunzl und Weidemann in: Kunzl 1993, 473 ff. u. 505 ff; dazu kritisch: H. Bern- 

hard u. R. Petrovszky in: Katalog Barbarenschatz 202-207. - Zu den spatromischen Horten allgemein B. Hane- 

mann in: Katalog Spatantike am Oberrhein 102-110; P. Haupt, Romische Miinzhorte des 3. Jhs. in Gallien und den 

germanischen Provinzen (Grunbach 2001) 73 ff.; L. Hedeager, Iron-Age Societies: From tribe to state in Northern 

Europe, 500 BC to AD 700 (Oxford 1992) 31 ff.

27 Pferdehirt 1995; R. Bockius in: Menghin/Planck 2002, 241.

28 G. Rupprecht in: ders. 1982, 14 f. u. 21 ff; Pferdehirt 2005, 8 f. Abb. 4-6.

29 K. Angsten/K.-H. Emmermann in: Rupprecht 1982, 25 f. - Zur Hafensituation M. Witteyer in: F. Dumont/ 

F. Scherf/F. Schutz (Hrsg.), Mainz - die Geschichte der Stadt (Mainz 1998) 1038 ff; anders Hockmann 1986, 

371 ff. - Zum Mainzer Rheinufer S. Martin-Kilcher/M. Witteyer, Fischsaucenhandel und Rheinufertopografie 

in Mogontiacum. Mainzer Arch. Zeitschr. 5/6, 1998/99, 83-121.
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Abb. 5a und b Rekonstruierte Ansicht eines charakteristischen Flusstales in mittel- und spatromischer Zeit.

tief mit Kies zu bedecken, wobei die Dynamik mnerhalb von Flusskiesschichten nicht beriicksichtigt 

ist. Bei einer erosionsbedingten Abspiilung von durchschnittlich einer Tonne pro Jahr und Hektar 

lasst sich unschwer vorstellen, wie sehr das fliefiende Wasser das Gelanderelief veranderte.

Der Rhein als Wirtschaftsader

Nach dem Rhein als Hochwasserbringer mtisste das Drehbuch anschliefiend den Strom als Arte- 

rie eines Wirtschaftsraumes behandeln. An der Sammlung nachgebauter romischer Schiffsmodelle 

des Museums fur antike Schiffahrt des Rbmisch-Germanischen Zcntralmuseums Mainz lasst sich 

anschaulich darstellen, wie die Romer Binnenschiffe unter anderem durch geringen Tiefgang und
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eine breite Bugrampe konstruktiv optimal an die Fahrt auf unregulierten Fliissen und das Anlegen 

an unbefestigten Flachwasserufern anpassten.30 Im Werkstatthof des Schifffahrtsmuseums ist dann 

einer der drei FloBbalken zu sehen, die 1981 uber einem der Romerschiffe am Mainzer Hilton Hotel 

gefunden wurden. Die dendrochronologische Datierung in die Jahre um 275 n. Chr. beweist, dass 

auf dem Rhein der in fruhrdmischer Zeit ausgepragte Handel mit Floftholz auch in spatromischer 

Zeit fortdauerte.31

An eine weitere Besonderheit der Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte des Rheintals erinnern die 

befestigten Schiffslanden am rechten Rheinufer zwischen Neuwied und Speyer, die in Abstanden 

zwischen ca. 20 und 40 km an den Miindungen rechtsrheinischer Nebenfliisse lagen - beispielswei- 

se in Neuwied-Engers, Wiesbaden-Biebrich, Biblis-Zullestein, Mannheim-Neckarau und Laden- 

burg.32 Nahe der durch die Flurbereinigung modern umgestalteten Weschnitzmundung ist heute 

als konservierte Ruine sichtbar der wehrhafte Turm (burgus) von Biblis-Zullestein. Er verkorpert 

mit seinen U-formig zum Ufer bin abknickenden Umfassungsmauern den Typus eines umwehrten 

Lande- und Liegeplatzes fur Schiffe, Fracht und Besatzung.33 Aufgrund der Lagebeziehungen ist an- 

zunehmen, dass Schiffslanden dieses Typs nicht nur die Flussschiffahrt, sondern auch die wirtschaft- 

liche Erschliebung der rechtsrheinischen Nebenfliisse sichern sollten. In Neuwied-Engers fanden 

die Ausgraber im burgus einen grofteren Getreidevorrat. In Biblis-Zullestein vermutet die hessische 

Denkmalpflege, dass die Romer die Weschnitz unter anderem zum Abtransport schwerer Granit- 

blocke aus den beriihmten Steinbriichen des Felsbergs im Odenwald nutzten, indem sie den Fluss 

bei Bensheim so umleiteten, dass er Lastkahnen oder Schwerlastflofien aus dem Odenwald den Weg 

zum Rhein offnete.34

Bltihende Landschaften im Westen: Romische Luxusvillen der Pfalz

Wahrend die romischen Landbesitzer rechts des Rheins im 3. Jahrhundert abgewirtschaftet hatten 

und Alamannen in ihre Fubstapfen traten,35 hielten die romischen Gutsherren links des Rheins bis 

in das friihe 5. Jahrhundert ihre Betriebe in wirtschaftlicher Blute, vielleicht gestiitzt auf den Zuzug 

von Germanen und unterbrochen alienfalls durch Phasen voriibergehender Unruhezeiten.36 Aus

30 Zum romischen Flusshandel H. von Petrikovits, Romischer Handel am Rhein und an der oberen und mittleren 

Donau. In: K. Duwel/H. Jankuhn/H. Siems/D. Timpe (Hrsg.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr der 

vor- und friihgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa I (Gottingen 1985) 314 f. u. 327 f.; F. de Izarra, Le 

fleuve et les hommes en Gaule Romaine (Paris 1993) 80 ff.; H.-P. Kuhnen in: ders. 2001, 159-180; speziell zum 

Handel auf dem Rhein vgl. die Beitrage von D. Ellmers, M. Hassell und K. Greene in: J. du Plat Taylor/H. 

Cleere (Hrsg.), Roman shipping and trade: Britain and the Rhine provinces. CBA Research Report 24 (London 

1978). - Zu den Schiffstypen R. Bockius in: Kuhnen 2001, 143 f. - O. Hockmann in: Lober/Rost 1991, 50 f.

31 S. Bauer in: Kuhnen 2001, 31 ff. - Dies., Romische Floftholzer und Fasser aus Mainz - Auf den Spuren der Flofier 

und Bottcher in Obergermanien. In: L. Wamser/B. Steidl (Hrsg.), Neue Forschungen zur romischen Besiedlung 

zwischen Oberrhein und Ems. Kolloquium Rosenheim 2000. Schnftenr. Arch. Staatsslg. 3 (Mtinchen 2002) 208 ff.; 

Kuster 1998, 79 f.; D. Ellmers in: Lober/Rost 1991, 39 f.

32 Hockmann 1986, 369 ff.; Erganzungen A. Wieczorek, Zu den spatromischen Befestigungsanlagen des Neck- 

armiindungsgebietes. Mannheimer Geschichtsbl. N.F. 2, 1995, 77 ff. Abb. 30; Baatz/Herrmann 1989, 495 ff.; 

Cuppers 1990, 501 f. (Neuwied); s. a. M. Martin in: RGZM 1981, 70 ff.; B. Pferdehirt in: Katalog Spatantike am 

Oberrhein 190-193; B. Rabold in: ebd. 194-197.

33 Baatz/Herrmann 1989, 505 ff.; F.-R. Herrmann, Der Zullenstein an der Weschnitzmundung. Fiihrungsblatt zu 

dem spatromischen Burgus, dem karolingischen Konigshof und der Veste Stein bei Biblis-Nordheim, Kreis Berg- 

strafie (Wiesbaden 1989) 2 ff.

34 Fahlbusch u. a. 1985, 68 ff. Abb. 36.

35 Zum Niedergang der romischen Besiedlung H.-U. Nuber in: Katalog Roms Provinzen 447-450. - Speziell zur 

Villenwirtschaft B. Gralfs/H.-P. Kuhnen in: Kuhnen 1992, 32-35; Kuhnen/Riemer 1994, 80 ff. Anfange der 

alamannischen Besiedlung G. Fingerlin in: Katalog Alamannen 127-131; ders. in: Katalog Roms Provinzen 456- 

461; M. Reuter in: Katalog Spatantike am Oberrhein 111-118.

36 H. Bernhard, Germanische Funde in romischen Siedlungen der Pfalz. In: Th. Fischer/G. Precht/J. Tejral 

(Hrsg.), Germanen beiderseits des spatantiken Limes. Spisy archeologickeho ustavu av cr Brno 14 (Koln, Brno 

1999) 15-46; ders, Mitt. Hist. Ver. Pfalz 95, 1997, 98-106.
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Abb. 6 Die Mainzer Romerschiffe 1981/2 in Flusssedimenten der Baugrube des Hilton Hotels Mainz.

dem Flugzeug hatten sie westlich des Rheins zwischen einem dichten Netz von Villen und vid 

eine uber 300 Jahre intensiv bewirtschaftete, streng parzellierte Agrarlandschaft gesehen, in der 

Giiter auf ca. 100-200 ha Nutzland Getreide, Hackfrucht und Sonderkulturen anbauten, wahrend 

das Land ostlich des Stroms mehr einem unregelmabigen Fleckenteppich glich, in dem inselartige 

Wirtschaftsflachen mit unaufalligen Dbrfern in Holzbauweise zwischen ausgedehnten Brachen und 

Wiederbewaldung abwechselten.37 Zur Illustration eignen sich Luftaufnahmen der zwischen reb- 

flurbereinigten Weinbergen eingebetteten Luxusvillen von Bad Diirkheim-Annaberg, Wachenheim- 

Osthof und Ungstein-Weilberg, die der Speyerer Denkmalpfleger Helmut Bernhard ausgegraben 

und rekonstruiert hat.38 Dass diese Statten nur einen kleinen Bruchteil des urspriinglichen Bestan- 

des darstellen, offenbart die digitale Fundstellenkarte PGIS der Archaologischen Denkmalpflege 

Speyer.39 Neben der Dichte der Besiedlung lasst die Kartierung auch unterschiedliche Muster der 

Landnutzung erkennen: Auf den ertragreichen Lossboden der Haardthiigel liegen die romischen 

Gutshofe weiter voneinander entfernt als in der ostlichen Halfte der Niederterrasse, wo die Parzel- 

len grofiere Auebereiche mit schlechteren Boden einschlossen und deshalb besser fur Viehwirtschaft 

taugten; daneben ist an geeigneten Standorten auch mit Wirtschaftsgriinland zu rechnen, das filr 

die Heugewinnung gepflegt wurde.40 An Getreide wies die Archaobotanikerin Ulrike Piening in

37 F. Sprater, Die Pfalz enter den Romern I (Speyer 1929); O. Roller in: Cuppers 1990, 279-290; Bernhard 2002, 

68 ff.; ders., Beitrage zur romischen Besiedlung im Hinterland von Speyer. Mitt. Hist. Ver. Pfalz 73, 1976, 45 ff.

38 Bernhard 1981, 25 ff. - Schumann 1995, 74 ff. Siehe auch Cuppers 1990, 315 f. (Bad Durbheim Annaberg); 316 ff. 

(Ungstein-Weilberg); 654 1. (Wachenheim-Osthof); H. Bernhard in: Katalog Spatantike am Oberrhein 141-145. 

Allg. zum Weinbau B. Hanemann in: L. Wamser (Hrsg.), Die Romer zwischen Alpen und Nordmeer - Zivilisato- 

risches Erbe einer europaischen Militarmacht. Ausstellungskat. Rosenheim (Mainz 2000) 189 ff. - Zur modernen 

agrarischen Nutzung W. Sperling/E. Strunk, Luftbildatlas Rheinland-Pfalz (Neumunster 1970) 116-119.

39 H. Bernhard in: Archaologie in der Pfalz. Jahresber. 2000, 259; ders., Jahresber. 2001, 26 f. Abb. 8; Ausgangskarte: 

ders., Romerzeitliche Gutshofe. In: Pfalzatlas IV (Speyer 1994) 2242 f. Karte 159.

40 Kuster 1998, 78 f.; U. Korber-Grohne, Wirtschaftsgriinland in romischer und vorromischer Eisenzeit. In: Ka- 

lis/Meurers-Balke 1993, 105-112.
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Ungstein-Weilberg fast aussclilieBlich Nacktweizen mit geringen Anteilen von Einkorn und Roggen 

nach, in Wachenlieim-Osthof dagegen die Spelzgetreide Dinkel bzw. Emmer und Gerste,41 was 

in etwa den Haufigkeiten in einem Massenfund des 2.-3. Jahrhunderts aus dem views von Speyer 

entspricht.42 Der geringe Anteil an Unkrautern lasst auf gepflegte Felder und sorgfaltige Reinigung 

der Getreidevorrate schliefien. Das rekonstruierte Kelterhaus von Ungstein-Weilberg illustriert den 

spatrbmischen Weinbau in der Pfalz, der nach modernen Schatzungen allein in Ungstein-Weilberg 

auf einer fiir heutige Betriebe extrem groben Rebflache von ca. 20-30 ha Ertriige von schatzungs- 

weise 200 000-300000 1 Wein pro Jahr erreichte.43

An die Weidegriinde, Ackerflachen und Weinberge der Rheinebene schlossen sich nach Westen 

hin am FuB des Pfalzer Waldes Kalk- und Sandsteinbriiche, Eisenerzgruben sowie Holzeinschlage 

und Kbhlerplatten im Innern des Waldgebirges an.44 Die notwendigen Arbeitskrafte kamen aus den 

nahegelegenen Gemeinschaftssiedlungen (via) der minderprivilegierten Landbevolkerung, wie der 

StraBensiedlung Eisenberg oder der Hbhensiedlung Limburg bei Bad Durkheim.45 In Eisenberg 

und Ungstein boten spatromische Klembefestigungen des Typs hurgus Sicherheit gegen auBere und 

innere Feinde der Ordnung Roms.46 Fiir den Transport landwirtschaftlicher Massengiiter bevor- 

zugte der Fernhandel statt teurer und langsamer Ochsen- und Pferdegespanne die kostengiinstigere 

Schiffsfracht. Ungeachtet ihrer je nach Standort unterschiedlichen Produktionsschwerpunkte waren 

deshalb die Gutsbetriebe fiir den kostengiinstigen Vertrieb ihrer Produkte auf den Wasserweg ange- 

wiesen,47 der flussaufwarts bis nach Osterreich und in die Schweiz, flussabwarts an den Niederrhein 

und nach England reichte, vorausgesetzt, dass das Verbreitungsgebiet der als Beifracht mitgefiihrten 

Feinkeramik aus Rheinzabern und Trier die Handelswege landwirtschaftlicher Erzeugnisse auch fiir 

die Spatzeit korrekt umschreibt.48

41 U. Piening, Verkohlte Pflanzenreste aus zwei rbmischen Gutshbfen bei Bad Durkheim (Pfalz): Gekeimtes Ge- 

treide aus archaologischen Ausgrabungen. In: H.-J. Kuster (Hrsg.), Der prahistorische Mensch und seine Um- 

welt [Festschrift U. Korber-Grohne]. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 31 (Stuttgart 1988) 

328-340.

42 M. Konig, Rbmerzeitliche Pflanzenfunde aus Speyer. In: Kalis/Meurers-Balke 1993, 121-132.

43 Schumann 1995, 80 f£; Bernhard 2002, 79 ff. Siehe auch J.-P. Brun/K.-J. Gilles, La viticulture antique en Rhe- 

nanie. Gallia 58, 2001, 17 £

44 Zur wirtschaftlichen Erschliefiung des Pfalzer Waldes in rbmischer Zeit Bernhard 2002, 66 ff.; O. Roller, Die 

wirtschaftliche Entwicklung des Pfalzer Raumes wahrend der Kaiserzeit (Speyer 1968) 19 ff. - Zu Steinbriichen R. 

Bedon, Les Carrieres et les carriers de la Gaule romaine (Paris 1984) 44 ff.; D. Lukas in: J.-C. Bessac/R. Sablay- 

rolles (Hrsg.), Carrieres antiques de la Gaule. Gallia 59, 2002, 155-174.

45 Bernhard 1981, 62 ff. Abb. 42; siehe auch Cuppers 1990, 319 £; F. Sprater, Das rbmische Eisenberg. Seine Eisen- 

und Bronzeindustrie (Speyer 1952). - H. Walling, Der Erzbergbau in den Pfalz (Mainz 2005) 62 £

46 Bernhard 1981, 75 £ Kritisch van Ossel 1992, 165 £

47 Zu Transportfragen F. Vittinghoff (Hrsg.), Europaische Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der rbmischen 

Kaiserzeit. Handbuch der europaischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte I (Stuttgart 1990) 466 ff. - Zum Um- 

gang mit Massenfracht W. Kuhoff, Der Handel im rbmischen Siiddeutschland. Miinstersche Beitr. Antike Han- 

delsgesch. 3, 1984, 87 £; H.-P. Kuhnen, Die Privatziegelei des Gaius Longinius Speratus in Grofibottwar, Ldkr. 

Ludwigsburg. Miinstersche Beitr. Antike Handelsgesch. 13, 1994, 23 ££.; J. Dolata, Archaologische und naturwis- 

senschaftlich-technische Untersuchungen zur Beschaffung rbmischer Baukeramik im nbrdlichen Obergermanien. 

In: K. Strobel (Hrsg.), Forschungen zur rbmischen Keramikindustrie. Produktions-, Rechts- und Distributions- 

strukturen. Akten des 1. Trierer Symposiums zur antiken Wirtschaftsgeschichte (Mainz 2001) 193-208.

48 Zeitlich indifferente Verbreitungskarte von Terra sigillata aus Rheinzabern: R. Schulz/W. Schellenberger, 

Museumskatalog Terra-Sigillata in Rheinzabern. Ausstellungskat. Terra Sigillata Mus. Rheinzabern (Rheinzabern 

1996) 22 £ Abb. 8. - Zur iiberregionalen Verbreitung der Trierer Schwarzfirnisware S. Kunzl, Die Trierer Spruch- 

becherkeramik. Dekorierte Schwarzfirniskeramik des 3.-4. Jhs. n. Chr. Trierer Zeitschr. Beih. 21 (Trier 1997) 

107-118; A. Desbat/F. Wilvorder, Die Trierer Schwarzfirnisware. Produktion und Handel. In: Strobel (Anm.

47) 184. - Fiir die sog. Mayener Ware: M. Redknap, Die rbmischen und mittelalterlichen Tbpfereien in Mayen, 

Kreis Mayen-Koblenz. Ber. Arch. Mittelrhein u. Mosel 6 (Trier 1999) 347 Abb. 101; Ur- und friihgeschichtliche 

Archaologie der Schweiz (Basel 1975) 176 ff. Abb. 9. - Verbreitung von Terra sigillata als Indikator fiir den Trans

port landwirtschaftlicher Giiter K. Greene, The archaeology of the Roman Economy (London 1986) 161 ff.
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Durch die breite Auezone vom Rhein getrennt, waren die Weingiiter der Pfalz gegeniiber der Kon- 

kurrenz an der Mittelmosel benachteiligt, da hier die Weinberge unmittelbar am Fluss lagen, so dass 

der Wein aus den Kelter- und Vorratshausern unmittelbar auf Schiffe geladen werden konnte. Daher 

lagerten, wie die Archaobotanikcrin Margarethe Konig vom Trierer Landesmuseum nachwies, 

in den betreffenden Anlagen auch andere landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Gerste, Dinkel und 

Hirse, ferner Erbsen, Hanf und Obst, womit erstmalig im Rheinland das komplette Produktions- 

spektrum romischer Gutshofe botanisch erfasst wurde.49

Zur Illustration kann der Film verschiedene konservierte Grabungsstatten zeigen - den Steinbruch 

Kriemhildenstuhl bei Bad Diirkheim,50 Ausgrabungen der Strafiensiedlung Eisenberg,51 einen expe- 

rimentell nachgebauten Rennfeuer-Verhiittungsofen, die teilweise rekonstruierten spatromischen 

Kelterhauser von Brauneberg, Erden, Graach, Maring-Noviand und Piesport an der Mosel52 oder 

die Hohensiedlung Limburg bei Bad Diirkheim an der Weinstrahe. Von dieser konnte ein Kame- 

raschwenk nach Osten fiber die Rheinebene hinweg zum Odenwald auf die wirtschaftsgeografi- 

schen Kontraste zum Landschaftsbild des ostlichen Rheinufers hmweisen. Vorher geht es allerdings 

rheinaufwarts in die unmittelbar nach Caesars Gallischem Krieg gegriindete Veteranenkolonie Au

gusta Raurica im Kanton Basel-Land und deren spatantike Nachfolgesiedlung castrum rauracense, um 

darzustellen, wie sich ein stadtischer Wirtschaftsraum zwischen 3. und 5. Jahrhundert veranderte.

Augst am Rhein: Wandel eines stadtischen Wirtschaftsraumes

Da die archaologische Zone von Augst und Kaiseraugst im Gegensatz zu Koln, Mainz, Strabburg 

und Trier nicht von einer mittelalterlichen und neuzeitlichen Grobstadt begraben wurde, vermitteln 

die Kantonsarchaologien der Kantone Basel-Land und Aargau unserem erdachten Aufnahmeteam 

umfassender als in anderen Rbmerstadten, wie die im friihen 3. Jahrhundert noch ca. 100 ha grobe 

Romerstadt mit ihren fiber 50 Insulae durch die Unruhen des spaten 3. Jahrhunderts schrumpfte,53 

sodass die Bevblkerung die vornehmen Wohnquartiere der Oberstadt dem Verfall preisgab, um sich 

in eine nur noch rund 2,5 ha grofie provisorisch befestigte Restflache auf der Anhbhe ,Kastelen‘ 

zurfickzuziehen.54 Von diesem Refugium fibersiedelten die Bewohner Anfang des 4. Jahrhunderts 

n. Chr. rund 500 m weiter nach Norden an den Rand der friiheren Unterstadt, wo sie unmittelbar 

am Hochufer des Rheins das mit Wehrmauer und Tfirmen befestigte castrum rauracense errichteten.55 

Quer durch dieses ca. 3,5 ha grobe castrum zog von Siiden her die rbmische Fernstrafte und fiber- 

querte den Rhein, zu bestimmten Zeiten auf einer steinernen Brficke zum nbrdlich vorgelagerten 

Briickenkopf Wyhlen.56 Damit lag das castrum rauracense an einem wichtigen Kreuzungspunkt von

49 M. Konig, Die spatantike Agrarlandschaft an der Mosel II: Weinbau und Landwirtschaft im Umfeld der spatanti- 

ken Kaiserresidenz Trier. Funde u. Ausgr. Bezirk Trier 33, 2001, 96-102. - Zum siedlungsarchaologischen Kontext 

H.-P. Kuhnen, Die spatantike Agrarlandschaft an der Mosel I: Fundstellenerfassung und Aspekte der Siedlungsar- 

chaologie. Funde u. Ausgr. Bezirk Trier 33, 2001, 67-95.; Van Ossel 1992, 85 ff.

50 Bernhard 2002, 88 f.

51 H. Stickl in: Archaologie in Rheinland-Pfalz 2004, 53 ff.

52 K.-J. Gilles, Bacchus und Sucellus. 2000 Jahre romische Weinkultur an Mosel und Rhein (Briedel 1999) 69 f. u. 

172 ff.

53 Schwarz 2002, 421 ff. - Uberblick R. Laur-Belart, Fiihrer durch Augusta Raurica. Bearb. L. Berger (5Basel 

1988) 16 ff.

54 Zusammenfassend A. R. Furger, Die urbanistische Entwicklung von Augusta Raurica vom 1. bis zum 3. Jahrhun

dert. Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 15, 1994, 36 ff; Schwarz 2002, 246 ff; ders., Die Nordmauer und die Uber- 

reste der Innenbebauung der spatromischen Befestigung auf Kastelen in Augusta Rauricorum. Jahresber. Augst u. 

Kaiseraugst 13, 1992, 65 ff.

55 Zum unterschiedlichen sozialen Niveau der verschiedenen Wohnquartiere von Augst aufgrund der Tierknochen- 

funde J. Schibler/A. Furger, Die Tierknochenfunde aus Augusta Raurica (Grabungen 1955-1974). Forsch. Augst 

9 (Augst 1988) 174 ff; speziell zur Befestigung auf Kastelen Schwarz 2002, 434 f.

56 G. Fingerlin in: RGZM 1981, 259 ff.
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Strafien- und Flussverkehr, woraus die Bewohner Wohlstand schopften,57 so dass sie sich neben 

Wohngebauden eine Thermenanlage, Lagerhauser, einen Getreidespeicher sowie eine Kirche leisten 

konnten.58

Mit dem Umzug an den Rheiniibergang reagierten die Bewohner auf Veranderungen nicht nur 

der Sicherheits-, sondern auch der Verkehrs- und Wirtschaftsgeografie:59 Je mehr die Kaiser im 

4. Jahrhundert n. Chr. den Unterhalt der Reichsstraften vernachlassigten, desto mehr wurde der 

Rhein Hauptverkehrsachse, Sicherheitszone und amphibischer Wirtschaftsraum gleichermaften. 

Wirtschaftlich interessant war der Umlade- und Stapelplatz am Kaiseraugster Rheiniibergang auch 

durch die benachbarten Tonlagerstatten der Niederterrasse, aus denen die Ziegeleien der Legio I 

Martia ein Absatzgebiet aareaufwarts bis in die Westschweiz und rheinabwarts bis mindestens Straft- 

burg bedienten.60 Ferner weideten die Anwohner ihr Vieh in der Auezone, fingen dort Fische und 

gingen auf die Jagd, sodass wie an anderen vergleichbaren Standorten Wild haufiger auf den Tisch 

kam als im 2.-3. Jahrhundert. Die durch Tannen aufgelockerten Eichen-Buchenmischwalder des 

hiigeligen Hinterlandes bedeckten ausgedehntere Flachen als heute und lieferten Brenn- und Bau- 

holz, wobei nach Makrorestanalysen aus dem Augster Stadtgebiet zwischen 1. und 3. Jahrhundert 

n. Chr. der Anted von Eiche durch Ubernutzung zuriickging und Rotbuche zur dominierenden 

Brennholzart wurde.61

In der Archaobotamkausstellung des Romerhauses Augst kann die Kamera aufnehmen, was aus 

den rund 60-80 romischen Gutshofen des Umlandes nach Augst und Kaiseraugst geliefert wur

de - neben Hulsenfriichten wie Linse, Bohne und Erbse auch Lem, Schlafmohn und besonders 

Getreide samt zugehdriger Unkrauter, und zwar iiberwiegend - wie in den Stadten Koln und Xan- 

ten - Nacktweizen, wahrend Roggen, Emmer, Dinkel und Gerste seltener und als Wintergetreide 

angebaut wurden.62 Nackt- oder Saatweizen war als Brotgetreide geschatzt, aber empfindlicher als 

Spelzgetreide, das jedoch vor der Weiterverarbeitung durch einen zusatzlichen Arbeitsgang ents- 

pelzt werden musste und deshalb geringeren Gewinn einbrachte. Roggen, ebenfalls ein Nacktge- 

treide, war robuster, aber weniger schmackhaft als Weizen und wurde ebenfalls zum Brotbacken 

verwendet. In den Romerstadten am Niederrhein kommt er seltener vor als in Augst, im romischen 

Siidwestdeutschland und in der Germania, was auf eine Einwanderung aus Osten und auf einen 

Zusammenhang mit germanischer Bevolkerung deuten konnte.63 In Augster Proben des 3. Jahrhun- 

derts fallt gegeniiber den zeitgleichen Funden der Pfalz und den alteren Augster Funden des 1. bis 2. 

Jahrhunderts der hohe Anteil an Unkrautsamen auf, der entweder mit Vernachlassigung der Felder 

oder mit schlechter Reinigung der Getreidevorrate zusammenhangt; beides diirfte auf lange Sicht 

die Ausbreitung robusterer Getreidesorten wie Roggen und Hafer begiinstigt haben.

Nicht nur Pflug, Hacke und Axt veranderten die Kulturlandschaft um Augst, sondern auch Ero

sion und Akkumulation infolge von Niederschlagen, fliebendem Wasser und Wind sowie Stein-

57 L. Berger, Ein Fingerring mit jtidischen Symbolen aus Kaiseraugst. Germania 80, 2002, 529 if. - Ders., Der Me- 

noraring von Kaiseraugst. Forsch. Augst 36 (Augst 2005).

58 Kaiseraugst: Laur-Belart (Aran. 53) 176 ff.

59 Phasenbilder zur Rekonstruktion der Siedlungslandschaft in Augst im 3.-4. Jh. P.-A. Schwarz, Die spatromische 

Befestigung auf Kastelen in Augst BL - Ein Vorbericht. Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 11, 1990, 25 ff. Abb. 5-7.

60 M. Maggetti/G. Galetti, Die Baukeramik von Augusta Raurica - eine mineralogisch-chemiscb-technische Un- 

tersuchung. Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 14, 1993, 199 ff. Abb. 1; 2; 9; Zur Legio I Martia Drack/Fellmann 

1988, 279 ff.

61 Zu den Befunden aus Augst H. Albrecht, Die Brandschicht der Holzbauten des Forums von Augst: Spuren. einer 

Feuerstelle oder einer Brandkatastrophe? Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 10, 1989, 339 ff. - Zur Methodik allge- 

mein U. Willerding, Zur Rekonstruktion der Vegetation im Umkreis friiher Siedlungen. In: F.-M. Andrasch- 

ko/W.-R. Teegen (Hrsg.), Gedenkschrift fur Jurgen Driehaus (Mainz 1990) 97-129.

62 Jacomet u. a. 1988, 271-310; dies. 2000, 225-230; dies, in: Schwarz 2002, 295 f. - Siehe auch H.-J. Kuster, Ge

treidevorrate in romischen Siedlungen an Rhein, Neckar und Donau. In: Kalis/Meurers-Balke 1993, 133-138.

63 Vorkommen von Roggen: Jacomet u.a. 1988, 290 f.; M. Peters in: S. Gairhos, Archaologische Untersuchungen 

zur spatromischen Zeit in Curia/Chur GR. Jahrb. SGUF 83, 2000, 126 f. - Allgemein U. Korber-Grohne, Nutz- 

pflanzen in Deutschland. Kulturgeschichte und Biologie (Stuttgart 1987) 41 ff.
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bruchtatigkeit und dem Abbau von Tonlagern auf der Niederterrasse.64 Gleichzeitig beschleunig- 

ten im Hiigelland siidlich der colonia Rodungen und extensiver Ackerbau die Erosion, die ab dem 

4. Jahrhundert die Ruinen des siidlichen Stadtgebietes mit Schutt und Schlamm bedeckte, mehrfa- 

che Verlagerungen des Ergolzbaches am Westrand des ehemaligen Stadtareals erforderlich machte 

und durch Unterspiilung die gemauerte romische Wasserlcitung von Lausen nach Augst und ein 

romisches Grabmonument siidlich der Stadt sowie vermutlich die Pfeiler der solide gemauerten 

romischen Strahenbriicke fiber den Violenbach abtrugen.65

Erosion: Das Beispiel Wittnauer Horn, Kanton Aargau (Schweiz)

Mit den fatalen Langzeitfolgen der Bodenerosion konfrontiert ein Abstecher zur spatromischen 

Hohensiedlung ,Wittnauer Horn1 bei Wittnau, Kanton Aargau. Auf der steil emporragenden Kalk- 

steinkuppe entdeckten die Archaologen Gerhard Bersu und Ludwig Berger bei Ausgrabungen 

1934/35 und 1980/82, dass die Gebaudereste innerhalb der machtigen Abschnittsbefestigung bis 

unter Fufibodenniveau abgeschwemmt waren.66 Im Hangbereich waren selbst die tiefer liegenden 

Fuftboden und Herdstellen der bronze- und eisenzeitlichen Hiitten der Erosion zum Opfer gefallen 

und konnten nur noch dort erfasst werden, wo sie auf kiinstlich in den Pels eingetieften Terrassen- 

flachen auflagen. Die zeitlich zugehdrigen Kleinfunde befanden sich vor allem in den von der Kuppe 

abgespiilten Schwemmschichten am Fufi des Berges oder auf der umwehrten Kuppe in Gruben, die 

dem Oberflachenabfluss weniger ausgesetzt waren.

Erosionsschaden wie am Wittnauer Horn sind charakteristisch fur viele zeitgleiche Hohensied- 

lungen der waldreichen Mittelgebirge zwischen Vogesen und Schwabischer Alb,67 lassen sich aber 

auch allgemein bei hoch gelegenen Bauwerken in entsprechenden topografischen Lagen beobach- 

ten, beispielsweise dem gallordmischen Hohenheiligtum Schauernburgerflue bei Augst (Abb. 7 u. 

8).68 Allerorts hat die Erosion Gebauderesten und fundhaltigen Schichten der Siedlungsplateaus stark 

zugesetzt und mindestens Teile davon hangabwarts verlagert, wobei die Abspiilung ihren Hohe- 

punkt nach Auflassung der Siedlung und vor der Riickkehr dichter Vegetation erreichte.69 Obwohl 

besonders erosionsgefahrdet und abgelegen, zogen Hohensiedlungen zwischen spaterem 3. und 

dem 5. Jahrhundert n. Chr. Bevolkerungsgruppen an, die ihren Lebensunterhalt mit der Gewinnung

64 C. Claereboots, Topochronologie von Augusta Raurica in antiker und nachantiker Zeit. Jahresber. Augst u. Kai- 

seraugst 15, 1994, 239-252 v. a. Abb. 11 u. 12. - G. Lassau, Die Grabung 1994.13 im Graberfeld Kaiseraugst „Im 

Sager“. Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 16, 1995, 79 f.

65 Zur Erosion M. Schaub, Die Briicke fiber den Violenbach beim Osttor von Augusta Rauricorum (Grabung 

1969.52). Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 14, 1993, 145-149 Abb. 14-16. - Zur Akkumulation R. Schatzmann, Das 

Siidwestquartier von Augusta Raurica. Untersuchungen zu einer stadtischen Randzone. Forsch. Augst 33 (Augst 

2003) 237.

66 G. Bersu, Das Wittnauer Horn. Monogr. Ur- u. Friihgesch. Schweiz IV (Basel 1945) 48 f. u. 71 f. - L. Berger u. 

a., Sondierungen auf dem Wittnauer Horn 1980-1982. Basler Beitr. Ur- u. Friihgesch. 14 (Derendingen 1996) 49 

ff. (mit weiterer Literatur). - Allg. Drack/Fellmann 1988, 559 f.

67 Als Uberblick S. Spors-Groger in: Katalog Spatantike am Oberrhein 210-214; H. Steuer in: Katalog Alamannen 

149-161; ders. 1990, 139 ff.; ders., Die Alamannen auf dem Zahringer Burgberg. Arch. Inf. Baden-Wiirtemberg 13 

(Stuttgart 1990) 13 ff.

68 Zum Fundort Th. Strubin, Ein galloromisches Hohenheiligtum auf der Schauenburgerflue. In: Kommission fur 

archaologische Forschung und Altertumsschutz des Kantons Basel-Land (Hrsg.), Baselbieter Heimatbuch 12 (Lies- 

tal 1973) 220 f. Abb. 8-10; ders., Das galloromische Hohenheiligtum auf der Schauenburgerflue. Helvetia Arch. 18, 

1974, 34-46.

69 Zur Erosionsrate von Hohensiedlungen im Karst (ca. 1 t/ha/a) J. Schmidgall, Bodenkundlich-sedimentologische 

Untersuchungen zum anthropogen indizierten Landschaftswandel in Karstgebieten am Beispiel des Schlossbergs 

von Kallmunz (Diss. Regensburg 2004). - J. Wunderlich, Versuche zur Qualifizierung und Quantifizierung 

vorzeitlicher Bodenerosion. In: P. Schauer (Hrsg.), DFG-Graduiertenkolleg 462: „Palaodkosystemforschung und 

Geschichte“. Beitrage zu Siedlungsarchaologie und Landschaftswandel. Ergebnisse zweier Kolloquien in Regen

burg 9.-10.10. und 2.-3.11.2000 (Regensburg 2001) 57 f. - Zur Erosion allgemein G. Richter (Hrsg.), Bodenero

sion - Aspekte und Bilanz eines Umweltproblems (Darmstadt 1998) 21-23.
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Abb. 7 Erosionsschaden am Umgangstempel des gallordmischen Hbhenheiligtums Schauenburgerflue bei 

Augst, Kt. Basel-Land: oben Grundrissplan; unten Foto der rekonstruierten Grundmauern.
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Abb. 8 Moderne Erosion nach einem Gewitterregen im Mai 1992 

auf einem Acker bei Pommertsweiler, Ostalbkreis.
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und Weiterverarbeitung von Rohstoffen, besonders Holz, Metall und Stein, mit Jagd oder mit Vieh- 

haltung und den damit zusammenhangenden Gewerben verdienten. Besonders begehrte Standor- 

te waren die Auslaufer der Waldgebirge an den Nebenfliissen von Rhein und Donau, wo Flofier 

den Abtransport der Holzer ubernehmen konnten.70 Befestigungen aus Wall oder Steinmauer und 

Graben sollten Banditen, Plunderer und Kriegsleute fernhalten. Das Fundgut der Siedlungen und 

ihrer Graberfelder lasst auf eher bescheidenen Wohlstand schliehen und weist Beziehungen zum 

germanischen Stammeskreis auf.71

Dem Potential der Landschaft angepasst: Die spatromische Station Sponeck 

am Kaiserstuhl und ihr siedlungsgeografisches Umfeld

Als weiterer Drehort mag die Siedlungskammer um die mittelalterliche Burg Sponeck beijechtingen, 

Kreis Emmendingen, dienen, die fiber dem Hochufer zur Rheinaue auf einem Auslaufer des Kaiser- 

stulilmassivs liegt. Unter der mittelalterlichen Burg hat die Archaologin Roksandra M. Swoboda 

Reste einer spatromischen Befestigung des spaten 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr. ausgegraben.72 De- 

ren Bewohner konnten von ihrer hohen Warte aus Flussaue und Niederterrasse des Rheins kontrol- 

lieren und - in den Worten Swobodas - „... den Strom als den strategisch wichtigen Transportweg 

sichern. ... So gesehen bildete der Grenzstrom nicht eine Trennungslinie zwischen dem zweifachen 

Kordon, sondern wurde - im Gegenteil - in gewissem Sinne zum Bmnenstrom.“73 Dass die Bewoh

ner der Sponeck die Uferzonen des Stroms wirtschaftlich nutzten, verrat der Tierknochenabfall der 

Siedlung - vorwiegend Rinder verschiedener Rassen, seltener Schweine oder Pferde -, alle jedoch 

aus eigener Schlachtung, was auf Haustierhaltung am Ort schliefien lasst. Haufiger als in Siedlun

gen fern der Rheinauen reicherten grohe Siisswasserfische und Wild den Speisezettel an, vor allem 

Wildschwein und Hirsch, dessen Geweihstangen Beinschnitzer in der Siedlung weiterverarbeiteten. 

Als besondere Leckerbissen identifizierte die Archaozoologin Angela von den Driesch die heute 

in der Region ausgestorbenen Arten des Waldrapps, des Lachses und der Sumpfschildkrote.74 Ins- 

gesamt konstatierte der Anthropologe Peter Schroter anhand der Skelette des Graberfeldes eine 

gute Ernahrungslage. An waschechte romische Berufssoldaten kann man allerdings kaum glauben, 

da im untersuchten Skelettmaterial Manner und Frauen etwa gleich haufig vorkamen und Beigaben- 

ausstattung sowie Korperbau eher zum germanischen als zum romanischen Kulturkreis passen.75 

Wer auch immer hier wohnte, bezog jedenfalls Fleisch und Fisch aus den unmittelbar angrenzenden 

Jagd- und Weidegriinden der Rheinauen und bedurfte dazu keiner militarischen Logistik, wie es bei 

den Kastellbesatzungen am arabischen Limes der Fall war.76 Allenfalls Wurmkuren konnten auf der 

Sponeck gelegentlich notwendig geworden sein, wenn das Rindfleisch von flussnahen Weiden, wie 

in Ladenburg beobachtet, gelegentlich Parasiten auf den Menschen iibertrug.77

Wirtschaftsgeografisch erlebten die spatromischen Siedler die Sponeck als Grenzlage zwischen 

Rheinaue, Niederterrasse und Auslaufern des Kaiserstuhls, von wo aus sie unterschiedliche Biotope 

bewirtschaften konnten (Abb. 9). Auch in anderen Kleinraumen des stidlichen Oberrheintals zwi

schen Ortenau, Breisgau und dem Vorland von Augst/Kaiseraugst bevorzugten die germanischen

70 M. Schaab, Burgen im Land am Unteren Neckar. Hist. Atlas Baden-Wiirttemberg Beiwort V,5 (Stuttgart 1977) 

6 f.

71 Zum Forschungsstand H.-W. Bohme in: Menghin/Planck 2002, 295-300; Kuhnen 1992, 48 f.

72 Swoboda 1986, 68 ff. - Zur Interpretation H.-P. Kuhnen, Rez. zu Swoboda 1986. Bayer. Vorgeschbl. 52,. 1987, 

322 ff.

73 Swoboda 1986, 116 ff.

74 A. von den Driesch in: Swoboda 1986, 192 ff. Zu neueren Vergleichsbefunden aus Augst-Kastelen vgl. Schwarz 

2002, 438 f.

75 P. Schroter in: Swoboda 1986, 186 f.

76 H.-P. Kuhnen, Rez. zu M. Gichon, Das Kastell En Boqeq. Bonner Jahrb. 196, 1996, 827 f.

77 A. Goppelsroder, Die organiscben Reste einer romerzeitlichen Latrinenverfullung und anderer Befunde in La

denburg, Merkurplatz 5. Fundber. Baden-Wiirttemberg 21, 1996, 401 ff.
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Abb. 9 Flussaue, Niederterrasse und Hochterrasse des Rheins bei Steinenstadt im Markgraflerland als 

unterschiedliche Wirtschaftsraume auf einem Kartengemalde von Hans Bock aus dem Jahr 1602.

Siedlergemeinschaften des 4.-5. Jahrhunderts n.Chr. Standorte an der Grenze zwischen Rheinaue 

und Niederterrasse oder an den Auslaufern von Schwarzwald und Kaiserstuhl, wo eine Reihe von 

Hohenstationen die besondere Aufmerksamkeit der siidbadischen Landesarchaologie auf sich zogen, 

beispielsweise der Zahringer Burgberg, der Kiigeleskopf bei Ortenberg, der Geibkopf bei Burg- 

haupten und andere. Die erhohte, wehrhaft anmutende Lage der Stationen, Funde wie aus der Riist- 

kammer des romischen Heeres und die Nachbarschaft zu romischen Kastellen entlang des Oberr- 

heins schienen eine militarische Funktion der Platze zu prajudizieren, die im Dreieck zwischen 

Grenzverteidigung, Strahensicherung und Aufmarschbasis vermutet und durch Berichte von Am- 

mianus Marcellinus und anderen romischen Geschichtsschreibern illustriert wurde. Die wirtschafts- 

geografischen Aspekte dieser Hohenstationen gerieten demgegeniiber ms Hintertreffen, obwohl 

vielfaltige Einzelbeobachtungen auch dieses Feld beleuchten.78 So ist fur fast alle Hohenstationen 

die Nahe zu Verkehrswegen zu konstatieren, die vom Rheintal durch den Schwarzwald in Richtung 

der Oberen Donau fiihren. Ein weiteres Charakteristikum ist die Standortwahl an der Grenze zwi

schen Hoch- und Niederterrasse, die wirtschaftliche Betatigungen zwischen Ackerbau, Holz- und 

Weidewirtschaft zulasst. Spuren von Eisenverarbeitung weisen auf einen weiteren Erwerbszweig hin, 

der auf leichte Brennholz- und Holzkohlegewinnung in den benachbarten Waldern angewiesen war. 

Ebenso ist die Verarbeitung von Geweihen ein standortspezifischer Erwerbszweig, der geeignete

78 Hoeper 2003, 25-28 Abb. 2. Siehe auch G. Fingerlin, Kastellorte und Romerstrafien im fruhmittelalterlichen 

Siedlungsbild des Kaiserstuhls. In: J. Werner/E. Ewig (Hrsg.), Von der Spatantike zum Friihen Mittelalter. Aktu- 

elle Probleme in historischer und archaologischer Sicht. Vortr. u. Forsch. 25 (Sigmaringen 1979) 379-409; M. Mar

tin, Die spatromisch-friihmittelalterliche Besiedlung am Hochrhein und im schweizerischen Jura und Mittelland. 

In: ebd. 410-446.
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Jagdgriinde voraussetzt.79 Sieht man die Hohenstationen in Zusammenhang mit den umliegenden 

friihalamannischen Flachlandstationen,80 entsteht das Bild eines kleinraumig differpnzierten Wirt- 

schaftskosmos, der sick in seinen Grundstrukturen sowohl ostlich der postulierten Rheingrenze, 

in den Mittelgebirgen von Schwabischer und Frankischer Alb bis bin nach Thiiringen und in den 

Ostalpenraum findet,81 aber ebenso westlich des Rheins in den Hohenstationen der spatromischen 

Provinzen zwischen Ardennen,82 Eifel,83 Pfalzer Wald84 und Vogesen.85 Je mehr das Phanomen spat- 

romischer Hohenstationen uber die angenommene ,Reichsgrenze‘ entlang des Rheins hinweggeht, 

desto unbefriedigender wird eine rein militarische Deutung dieses siedlungsgeschichtlichen Pha- 

nomens. Zu hinterfragen sind nicht nur die literarischen Quellen zur spatantiken Geschichte des 

Oberrheintals - speziell die Texte des ,Kriegsberichterstatters‘ Ammianus Marcellinus -,86 sondern 

auch Funktion und Interpretation der auf dem rechten Rheinufer angenommenen romischen Kas- 

telle und ihrer linksrheinisch vorgelagerten ,Briickenkdpfe‘. Diese lagen, wie neuere Prospektionen 

ergaben, in nachster Nachbarschaft zu alamannischen Niederlassungen. Da ihr Fundgut germanische 

ebenso wie romanische Elemente umfasst und sich von zeitgleichen Hohenstationen nur marginal 

unterscheidet, folgert der Freiburger Fruhmittelalterarchaologe Michael Hoeper, „dass Ausriistung 

und zivilisatorischer Zuschnitt der Besatzungen in den Kastellen und Briickenkopfen sich nur im 

Detail von der Umgebung unterschieden. ... Beiderseits des Rheinlaufes herrschte ein teilweise 

einheitlicher Lebenszuschnitt bei Gallordmern und Alamannen, sodass militarische und politische 

Gegensatze oder auch Verstandigungen sich nicht archaologisch unmittelbar fassen lassen.“87 Auch 

Althistoriker betonen, dass das romische Verstandnis des Begriffs ,Grenze‘ nicht mit dem modernen 

Gebrauch gleichgesetzt werden konne, sondern vor dem Hintergrund des spatromischen Foede- 

ratentums relativiert werden miisse - was Benyamin Isaac in der These zusammenfasst, dass „das 

Konzept einer Reichsgrenze fur die Romer wenig Bedeutung hatte“.88 Unter diesem Blickwinkel 

verliert der Abzug der romischen Truppen 408 n. Chr. viel an Bedeutung fur das Ende romischen 

Lebens am Rhein, zumal einerseits die angrenzenden Provinzen bereits seit dem 3. Jahrhundert 

germanisch infiltriert warden, andererseits die alamannischen Siedlungsgebiete rechts des Rheins 

auch nach dem ,Limesfall‘ romische Elemente fortleben sahen.89 Wenn bis spat in das 4. Jahrhundert 

n. Chr. rechtsrheinische Steinbriiche am Kaiserstuhl und im Odenwald linksrheinische Grofibau-

79 Ciglenecki 1987, 144-146 spricht fur den Ostalpenraum von „isolierten Zentren, die sich selbst versorgten", was 

vom Grundgedanken her der Deutung als Militaranlagen widerstrebt.

80 Hoeper 2001, 53 ff. Abb. 13.

81 Ostalpenraum s. Ciglenecki 1987, 13-108; ders., Le fortificazioni di altura dell’epoca tardo-antica in Slovenia. 

Arch, medievale 17, 1990. - Allg. H.-W. B ohme in: Menghin/Planck 2002, 295-299; s. a. S. Ciglenecki (Hrsg.), 

Symposium iiber die spatantiken Hohenbefestigungen (Regensburg 19.-20.10.1993). Arh. Vestnik 45, 1994, 143 f. 

u. 239-266.

82 R. Brulet, La Gaule septentrionale au Bas-Empire - Nordgallien in der Spatantike. Trierer Zeitschr. Beih. 11 (Trier 

1990) 153-190; G. Lambert, Le Luxembourg remain (Andenne 1990) 128-130.

83 K.-J. Gilles, Spatromische Hohensiedlungen in Eifel und Hunsriick. Trierer Zeitschr. Beih. 7 (Trier 1985) 101-237; 

ders., in: C. Bridger/K.-J. Gilles (Hrsg.), Spatromische Befestigungsanlagen in den Rhein- und Donauprovinzen. 

BAR Internat. Ser. 704 (Oxford 1998) 71-76.

84 Bernhard 2002, 70 ff. Abb. 15-17; ders., in: Menghin/Planck 2002, 309 ff.

85 Baud u.a. 1991, 76 f. u. 117 ff; St. Fichtl u. a., Recherches actuelles sur les enceintes de hauteur de Basse-Alsace 

de la protohistoire au Bas-Empire. Rev. Alsace 123, 1997, 3-18 Abb. 1; M. Zehner, Haut Rhin. Carte archeologique 

de la Gaule 68 (Paris 1998) 80 ff. Abb. 14. - Zur Wirtschaftsweise M. Lutz, Considerations sur la civilisation dite 

des sommets vosgiens a la lumiere des decouvertes recents. Ann. Soc. Hist. Lorraine 1961, 81 f.

86 Zu Ammianus J. F. Drinkwater, Julian and the Franks and Valentinian I and the Alamanni: Ammianus on Romano- 

German Relations. Francia 24/1, 1988, 1 ff.

87 Hoeper 2003, 160; ders. 2001, 55 f.

88 B. Isaac, The Limits of Empire. The Roman Army in the East (2Oxford 1993) 417; ders., An open frontier. In: 

P. Brun/S. van der Leeuw/Ch. R. Whittaker (Hrsg.), Frontieres d’Empire. Nature et Signification des fron- 

tieres romaines. Mem. Mus. Prehist. He de France 5 (Nemours 1993) 108 f. - Zum verbindenden Charakter sog. 

Flussgrenzen P. Marzolff, Die Flussgrenze. In: E. Olshausen (Hrsg.), Stuttgarter Kolloquium zur Historischen 

Geographic des Altertums 4. Geographica Historica 7 (Amsterdam 1994) 351 ff.

89 Vgl. die Beitrage vonj. Oldenstein u. E. Schallmayer in: F. Staab (Hrsg.), Zur Kontinuitat zwischen Antike und 

Mittelalter am Oberrhein. Oberrhem. Stud. 11 (Sigmaringen 1994) 53-68; 69-113.
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Abb. 10 Die befestigte spatromische Schiffslande von Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis, 

als Modell des Kurpfalzischen Museums Heidelberg.

vorhaben in Obergermanien und det Belgica beliefern90 und rbmische Wehranlagen am Oberrhein 

die Nahe alamannischer Siedlungskonzentrationen suchen, spricht dies mehr fur eine Symbiose von 

Rbmern und Germanen als fur Konfrontation und Abgrenzung.91 Hohenstationen als Zentren agra- 

rischer und gewerblicher Produktion in der Nachbarschaft spatantiker Verkehrswege bilden so wich- 

tige Zentren des Giiteraustauschs, die Gewerbetreibenden, Handlern und Reisenden gleich welcher 

Nationalitat die notwendige Infrastruktur bieten - Funktionen, die in der Anfangsphase rbmischer 

Herrschaft ebenfalls auf hoch gelegenen Siedlungen wie beispielsweise dem Auerberg bei Kempten, 

dem Magdalensberg in Karnten oder dem Titelberg in Luxemburg angesiedelt waren und die nun 

in einem Zeitalter veranderter politischer Identitaten an solche Standorte zurtickkehren.92

I
Zwischen Niederterrasse und Flussaue: friilie Alamannen in Ladenburg

Ein weiterer Drehort, an dem die Symbiose zwischen spaten Rbmern und friihen Alamannen er- 

fahrbar wird, ist das baden-wiirttembergische Rbmerzentrum Lopodunum-Ladenburg, das nicht 

nur wegen der erwahnten rbmerzeitlichen Spulwtirmer, sondern wegen seiner interessanten friih- 

alamannischen Funde Beachtung verdient.93 Als Zentrum der germanischen Neckarsueben erlebte 

der Ort nach einer Blute im 1.-2. Jahrhundert wahrend des 3. Jahrhunderts ahnliche Schrumpfungs- 

prozesse wie Augst und die meisten anderen Rbmerstadte im Hinterland des Limes zwischen Rhein 

und oberer Donau. Dennoch riss die Besiedlung nicht ab: wohl im spaten 4. Jahrhundert n. Chr. 

erhielt der Ort eine befestigte Schiffslande (Abb. 10), in deren Nachbarschaft mbglicherweise noch

90 Kaiserstuhl: W. Wimmenauer, Vulkanische Gesteine des Kaiserstuhls in romischen Bauten der Oberrheinregion. 

Arch. Korrbl. 24, 2004, 255-262. Odenwald: W. Jorns in: Fahlbusch u.a. 1985, 18 ff. Abb. 7 u. 8.

91 Vgl. G. Fingerlin und L. Bakker in Katalog Alamannen 110 bzw. 111-118.

92 Zum Identitatswandel Galliens in der Spatantike J. Drinkwater/H. Elton, Fifth Century Gaul: A crisis of Identity 

(Cambridge 1992); Ch. R. Whittaker, What happens when frontiers come to an end? In: Brun u. a. (Anm. 88) 

135-139.

93 Als Uberblick Sommer 1998 bes. 178 f. - Siehe auchB. Rabold/C. S. Sommer, Lopodunum 98: Vom Kastell zur 

Stadt. Ausstellungskat. Ladenburg (Ladenburg, Stuttgart 1998) 11 ff; Ph. Filtzinger/D. Planck/B. Cammerer 

(Hrsg.), Die Romer in Baden-Wiirttemberg (’Stuttgart 1986) 383 ff; B. Rabold in: D. Planck (Hrsg.), Die Romer 

in Baden-Wiirttemberg. Romerstatten und Museen von Aalen bis Zwiefalten (Stuttgart 2005) 161 ff.
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eine Befestigung und weitere Gebaude bestanden.94 Knapp 1 km siidlich dieses burgus, auf dem Ge- 

lande des romischen Gutshofes ,Ziegelscheuer‘ am Siidrand des Ortes, batten sich seit dem 3. Jahr- 

hundert n. Chr. Alamannen niedergelassen.95 Mit ihrer Entscheidung fur diesen Siedlungsstandort 

am Ubergang von der Niederterrasse zur Flussaue verhielten sie sich ebenso wie ihre Zeitgenossen 

im Breisgau und im nordlichen Hessischen Ried, die analoge Grenzlagen zwischen den beiden 

unterschiedlichen Wirtschaftsraumen aufsuchten.96 Die unmittelbare Nachbarschaft zu spatromi- 

schen Befunden ist ebenfalls typisch fur zahlreiche romische Villen und Gemeinschaftssiedlungen 

im Hinterland des obergermanisch-raetischen Limes. Wahrend sie friiher strikt chronologisch als 

Aufeinanderfolge unterschiedlicher Herrschaftssysteme interpretiert wurde, sieht man sie heute 

mehr als Nebeneinander verschiedenartiger Siedlergemeinscliaften am Ubergang von romischer zu 

alamannischer Herrscliaft.97

Die Gebaude, die die alamannischen Neuankommlinge auf dem Gutshof von Ladenburg-Ziegel- 

scheuer errichteten, waren aus Holz und Lehm, eine Bautechnik, die sich schon vor den Rdmern 

bewahrt hatte und in Gallien und Germanien wahrend des 4.-5. Jahrhunderts wieder zur beherr- 

schenden Bauweise wurde.98 Der Wandel fuhrte dazu, dass Holz Stein als Baustoff verdrangte, sodass 

das Steinbaugewerbe, angefangen von Steinmetzen fiber Kalkbrenner und Maurer bis zu Stukkateu- 

ren und Wandmalern seine Existenzgrundlage verlor und Steinbriiche wieder an die Natur zuriick- 

fielen. Was zahlte, waren Mischwalder mit alten, hochwiichsigen Eichen und Buchen als Bau- und 

Brennholzlieferanten. Da aber die romische Feld- und Weidewirtschaft bis zum 3. Jahrhundert 

den Wald aus der Rheinebene und den angrenzenden flacheren Htigelzonen weitgehend verdrangt 

hatte, zogen die Holzfallertrupps und Kohler in die schwer durchdringlichen, waldreichen Mittel- 

gebirgslagen von Eifel und Hunsriick, Westerwald, Taunus, Odenwald, Schwarzwald, Vogesen und 

nordschweizer Alpenvorland." Dort ,boomten‘ im 4. und 5. Jahrhundert die Hohensiedlungen und 

zogen neben martialisch auftretenden Personen besonders Bevolkerungsgruppen an, die von Holz- 

wirtschaft, Metallgewinnung, Jagd und Viehhaltung lebten.100

94 Sommer 1998, 180 f.

95 Zu Ladenburg G. Lenz-Bernhard, Lopodunum III: Die neckarswebische Siedlung und Villa rustica im Gewann 

Ziegelscheuer. Eine Untersuchung zur Besiedlungsgeschichte des Oberrheingrabens (Stuttgart 2002) 157 ff.; dies., 

Alamannische Funde aus Ladenburg, Gewann Ziegelscheuer. Arch. Nachr. Baden 40/41, 1988, 45-57. Siehe auch B. 

Rabold, Ladenburg „Ziegelscheuer“ - Von der neckarsuebischen Siedlung zur romischen Villa. In: Katalog Roms 

Provinzen 95 f.

96 Bucker 1999, 22 f. Abb. 2; Hoeper 2001, 447 ff. Abb. 12 u. 13; Th. Maurer, Das Nordliche Hessische Ried in 

romischer Zeit. Archaologisch-historische Untersuchungen zur Besiedlung zwischen Rhein, Main und Modau 

vom 1.-5. Jh. (Magisterarbeit Univ. Frankfurt 2003); . 

html. Siehe auch ders. in: Arch. Nachrichtenbl. 9, 2004, 334 ff.

http://web.uni-frankfurt.de/fb08/provroem/frames/ried

97 Zur alamannischen Besiedlung des Decumatlandes K. Frank, D. Geuenich, G. Fingerlin u. a. in Katalog Alaman

nen 69-134 passim; H.-W. Bohme in: Menghin/Planck 2002, 299 f. - M. Reuter, Die romisch-fruhvolkerwan- 

derungszeitliche Siedlung von Wurmlingen, Kreis Tuttlingen. Materialh. Arch. Baden-Wurttemberg 71 (Stuttgart 

2003) 105 f; S. F. Pfahl, Romer und friihe Alamannen im landlichen Raum zwischen Donau, Brenz und Nau. 

Heimat- und Altertumsverein Heidenheim/Br., Jahrb. 2001/2002, 129 ff.; ders., Die romische und friihalaman- 

nische Besiedlung zwischen Donau, Brenz und Nau. Materialh. Arch. Baden-Wurttemberg 48 (Stuttgart 1999); 

H. Schach-Dorges, Zur friihalamannischen Siedlung nordwestlich der Altstadt von Kirchheim unter Teck, Kr. 

Esslingen. Fundber. Baden-Wurttemberg 23, 1999, 289 ff.; H. Bernhard in: Menghin/Planck 2002, 308 ff.

98 Van Ossel 1992, 182 ff. („la generalisation d’un habitat en bois...“); ders., Die Gallo-Romanen als Nachfahren der 

romischen Provinzbevolkerung. In: Katalog Franken 105 ff.

99 Stika 1996, 138 ff.

100 Hoeper 2003, 146 f.

101 Zur Siedlungsgeografie F. Monheim, Agrargeographie des Neckarschwemmkegels. Historische Entwicklung und 

heutiges Bild einer kleinraumig differenzierten Agrarian ds chaft (Heidelberg, Miinchen 1961) 11-18; F. Trautz, 

Das untere Neckarland im friiheren Mittelalter (Heidelberg 1953) 10-53.

102 U. Gross, Bemerkenswerte Funde volkerwanderungszeithcher Keramik auf dem Heiligenberg bei Heidelberg. 

Arch. Nachr. Baden 42, 1989, 13 ff. - Uberblick R. Ludwig/P. Marzolff, Der Heiligenberg bei Heidelberg. 

Fiihrer Arch. Denkmaler Baden Wurtemberg 20 (Stuttgart 1999) 53 ff.; P. Marzolff, Der Heiligenberg. In: E. 

Mittler (Hrsg.), Heidelberg - Geschichte und Gestalt (Heidelberg 1996) 38 ff.
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Der Oberrhein in der Spatantike: Kommunikationsraum, nicht Grenze

Einen abschhefienden Blick auf den spatantiken Wirtschaftsraum am Oberrhein gewinnt unser fik- 

tives Aufnahmeteam auf dem Heiligenberg bei Heidelberg-Neuenheim, wo der Neckar unter Bil- 

dung eines breiten Schwemmkegels vom Odenwald in die Rheinebene hinaustritt.101 Auf der seit der 

Jungsteinzeit besiedelten Bergkuppe sind heute eine keltische Wallanlage, ein romischer Tempel, 

Ruinen von zwei mittelalterlichen Klostern, volkerwanderungszeitliche Siedlungsreste und erne 

,Thingstatte‘ aus der NS-Zeit zu besichtigen.102 Vom Turm des Michaelsklosters kann die Kamera mit 

einem grofien Schwenk die geografische Landschaftsgliederung einfangen und durch ein begleiten- 

des Statement nochmals auf die wesentlichen Merkmale der Kulturlandschaft des 3.-5. Jahrhunderts 

hinweisen: Im Osten, gewissermafien als Nahaufnahme, den Odenwald als unmittelbar angrenzen- 

den Wirtschaftswald, aus dem das geschlagene Holz auf dem Neckar kostengiinstig abtransportiert 

und in die Siedlungen flussabwarts geschafft werden konnte, wo nach dem Niedergang des romi- 

schen Steinbaugewerbes Holz wieder zum Baustoff der Zukunft wurde. Der Schwenk nach Westen 

auf die Rheinebene lasst bei geschickter Fokussierung durch Ausblenden der modernen Industrie- 

und Wohnflachen Anmutungen der Landnutzung in der Spatzeit der romischen Gutshofe zu. Mit 

Teleobjektiv konnte ein Zoom den Pfalzer Wald ,heranholen‘, aus dem sich die linksrheinischen 

Siedlungsgebiete mit Bau- und Brennholz und anderen Rohstoffen versorgten. Ein entsprechendes 

Siedlungsbild bietet sich zwischen Schwarzwald, nordschweizer Voralpenland und den Vogesen,103 

wo ebenfalls Hohensiedlungen in charakteristischen Lagen die Rander der Rheinebene und der 

angrenzenden Hiigelzone saumen.104

Der durch ein animiertes Kartenbild erganzbare Kameraschwenk vom Heiligenberg wurde einen 

Wirtschaftsraum einfangen, der uber demografische Unterschiede der Besiedlung hinweg acker- 

baulich intensiv genutzte Landstriche in der Rheinebene und den weiteren Mundungstalern der 

Nebenfliisse ebenso einschloss wie Weideland in den Auebereichen, Tonabbau und -verarbeitung in 

Flussnahe sowie Standorte fur Holz-, Eisen-, Stein- und sonstige Rohstoffgewinnung in den angren

zenden Mittelgebirgen. Die quellenbedingt erst in Ansatzen erkennbare, der Landesnatur angepass- 

te Arbeitsteilung und raumliche Spezialisierung wurde sich noch deutlicher abzeichnen, wenn das 

Netz archaobotanischer und archaozoologischer Befunde vor allem westlich des Rheins dichter und 

so eine differenziertere Beurteilung der landwirtschaftlichen Produktion moglich ware. Vorausset- 

zung der geschilderten Verhaltnisse ist in jedem Fall ein gut funktionierender Giiteraustausch zwi

schen den verschiedenen Produktionszentren, was aufgrund der geringen Kapazitaten des antiken 

Landverkehrs langfristig nur durch Transport auf dem Wasserweg sicherzustellen war. Dessen Riick- 

grat war das Flusssystem des Rheins und seiner Nebenfliisse. Damit verliert in der Spatantike der 

grofie Strom siedlungs- und wirtschaftsgeschichtlich gesehen den Charakter einer Militargrenze und 

bildet stattdessen die Hauptarterie eines weit verzweigten Kommunikationsraums. Wirtschaftlich 

zusammengehorig und verkehrsgeographisch durch den groBen Strom miteinander verbunden, er- 

scheinen die Landschaften des Oberrhemtals somit als friiher Vorlaufer einer modernen Grofiregion, 

in der Grenzen, so sie iiberhaupt wahrnehmbar waren, kein Hmdernis fur grenziiberschreitendes 

Wirtschaften und Gestalten bedeuteten. Die scheinbar klaren Konturen militarischer Ereignisse und 

politischer Strukturen verschwimmen oder schrumpfen zu Episoden der Uberlieferung und brechen 

sich mit quer laufenden Entwicklungsmomenten der Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte. Der

103 Waldwirtschaft in den Vogesen: J. P. Husson, Les hommes et la foret en Lorraine (Paris 1991) 60 ff.; siehe auch 

J. Schweitzer, L’habitat rural en Alsace au Haut Moyen Age (Riedheim 1984) 174 ff. - Allgemein Zehner (Anm. 

85) 79 ff. Abb. 14.

104 Hoeper 2003, 13 ff.; ders. in: Katalog Spatantike am Oberrhein 219-225 mit Karte S. 219, die allerdings die Hd- 

hensiedlungen westlich des Rheins (vgl. Anm. 85) ausspart und so ein einseitiges Kartenbild erzeugt. - A. Fried

mann, Die spat- und postglaziale Landschafts- und Umweltgeschichte des siidlichen Oberrheintieflands und des 

Schwarzwalds. Freiburger Geogr. H. 62 (Freiburg 2004). - R. Schneider, Landschafts- und Umweltgeschichte im 

Einzugsgebiet der Enz (Diss. Univ. Freiburg 2000) 145 ff.; Hoeper 2001, 47 ff.
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Grobraum, der heute gerne als Ergebnis europaischer Einigungspolitik gesehen wird, hat historische 

Vorlaufer, die schon in der Spatantike sichtbar waren. Insofern bezeichnet das Zusammenwachsen 

des Oberrheintals in der Gegenwart die „Wiederkehr des Raumes“,105 und verlangert die spatromi- 

sche Landschaftsgeschichte bis in die Gegenwart.
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