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Eine Urne der römischen Kaiserzeit  
vom Niederrhein

Eine unverhoffte Schenkung

Blickpunkt Juli .  am ��. oktober �008 schenkte frau 
helga schüßler der sammlung Vor- und frühgeschichte 
eine römische urne mit weiteren Beifunden. das gefäß 
stammt aus Baerl bei duisburg am linken niederrhein und 
wurde 1970 bei erdarbeiten gefunden. der Vater von frau 
schüßler, alf tute, war landschaftsarchitekt. das gefäß 
wurde von seinen mitarbeitern geborgen und ihm überge-
ben. herr tute legte das gefäß im römer-museum in Xan-
ten vor. nach aufzeichnungen der mutter von frau schüß-
ler wurde das gefäß von der damaligen museumsleitung in 
Xanten als „fränkische urne um 400 n. chr.“ bezeichnet. 
Weiter gehendes interesse wurde nicht bekundet, sodass 
der grabfund in familienbesitz verblieb.

Fundort und Fundlandschaft

nach auskunft von Volker herrmann, amt für Baurecht 
und Bauberatung, untere denkmalbehörde, duisburg 
– dort wurde neuerwerbung umgehend gemeldet – liegt 
südlich von Baerl, im Bereich des ehemaligen ortsbereichs 
von gerdt, ein römischer friedhof. die funde aus diesem 
areal sind bislang kaum erschlossen und eine sichere 
Zuordnung ist nicht möglich. aus dem gesamten links-
rheinischen gebiet um Baerl sind römische siedlungsfunde 
bekannt. es handelt sich meist um Villae rusticae, einzeln 
liegende gehöfte, die jeweils auch eigene Begräbnisplätze 
haben konnten1. 
Weit besser ist der forschungsstand nur wenige Kilometer 
weiter südlich. in moers-asberg, Kreis Wesel, befand sich 
das römische Kastell asciburgium, auf der linken nieder-
terrasse des rheins�. Bereits 55 v. chr. erreichte caesar 
im Zuge seines gallischen Krieges den rhein, das Kastell 
aber wurde erst 11 v. chr., gegenüber der ruhrmündung 
von einem sonderkommando (Vexillatio) einer der in neuß 
(novaesium) und Xanten (castra Vetera) stationierten 
legionen errichtet. 

94 Jahre lang waren dort zunächst eine abteilung der 
„legio ii augusta“ und römische auxiliareinheiten, eine 
cohorte (ca. 600 mann) und später zwei alae (reitereinhei-
ten – eine ala besteht aus ca. 500 bis 1000 reitern) sta-
tioniert. Zwischen 83 und 85 n. chr. zogen die soldaten 
ab. das Kastell wurde aufgegeben, doch die Zivilsiedlung 
bestand bis an den Beginn des 3. Jahrhunderts weiter. man 
darf sich vorstellen, dass sowohl die soldaten als auch die 
Bevölkerung im lagerdorf (Vicus) und im umland aus 
unterschiedlichen teilen des reiches stammten. in dem 
zum Kastell und seinem Vicus gehörenden nördlichen grä-
berfeld wurden schon seit ende des 19. Jahrhunderts fun-
de geborgen. 1984 erfolgte die ausgrabung von 101 grä-
bern. die dortigen Bestattungen geben ein anschauliches 
Beispiel, wie man sich auch die anlage unseres grabes vor-
stellen darf 3. 

1 fundmeldungen in den Bonner Jahrbüchern:
 136/137  193� s. �87, nr. 16 und 17 
 145 1940  s. 33�, 333
 146 1941  s. 355
 166 1966 s. 574
� funde aus asciburgium, Bd. 1– 17, 1973 – �007
3  gabriele rasbach, römerzeitliche gräber aus moers-asberg. 

funde aus asciburgium 1�, duisburg 1997, s. 1�3 und ��, abb. 18, 
urnengrab 93

Urne der römischen Kaiserzeit mit Beifunden aus Baerl, Stadt Duisburg. 
1. bis frühes 3. Jh. n. Chr. Die Urne, sog. Belgische Ware – Terra nigra, aus 
grauem Ton ist auf der Drehscheibe gefertigt. Höhe: 27,2 cm. Die Beigaben 
von links nach rechts:
Stilus (Schreibgriffel), Eisen, Länge 7,8 cm – vier geschmolzene Glasfrag-
mente, Ausdehnungen ca. 4,8 bis 1,5 cm – Lacrimarium, Tränenglas, Länge 
11,5 cm – zwei geschmolzene Bronzefragmente: Randstück eines Bleches, 
Länge 4,2 cm; Bronzeklumpen, Länge 3,9 cm - drei Eisennägel (5 Fragmente), 
Länge 9,3 bis 5,2 cm. Inv. Nr. R 1260
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Grabsitte und Beigaben

eigentlich römischer Bestattungs-
sitte entspräche ein beigabenloses 
Brandgrab. im auftreten von Beiga-
ben können fremdeinflüsse erkannt 
werden. die sitte, auch glasgefäße 
als Beigabe den flammen des schei-
terhaufens zu überantworten, kann 
mit den gepflogenheiten der dort 
lebenden germanen in Verbindung 
gebracht werden4. der in diesem 
gebiet lebende stamm waren die 
cugerni5. Vermutlich wurde der 
tote gegen ende des �. Jahrhunderts 
bestattet.
an den neuen funden aus Baerl 
lässt sich erkennen, dass der tote 
vergleichsweise aufwendig bestattet 
wurde. die anzahl der Beigaben der 
meisten Bestattungen im gräberfeld 
von asciburgium ist weit geringer. 
Zunächst fand sich unverbrannt ein 
sogenanntes lacrimarium (von lat. 
lacrima = die träne). es wird ver-
mutet, dass es römische sitte war, 
tränen in solchen gläsern aufzu-
fangen und sie zum Zeichen der 
trauer dem toten mit ins grab zu 
legen. sie kommen in männer- und 
frauengräbern vor. eine Verwen-
dung als Behältnis für duftstoffe 
(unguentarium von unguentum  
= fett, salbe, salböl) ist nicht auszu-
schließen. 
darüber hinaus war, wie verschmol-
zene glas- und Bronzeklumpen 
erkennen lassen, mindestens noch 
ein weiteres glasgefäß und ein 
Bronzegegenstand, vielleicht eben-
falls ein gefäß, auf dem scheiter-
haufen mit verbrannt worden. mit 
Beginn des �. Jahrhunderts gab es 
in und bei Köln glasbläsereien, die 
in großem umfang für den handel 
in weite teile des reiches und für 
den export produzierten. 
Wie der beigegebene stilus, ein 
römischer griffel zum Beschreiben einer Wachstafel, nahe-
legt, konnte der tote damit wohl auch umgehen.

4  gabriele rasbach, römerzeitliche gräber aus moers-asberg. 
funde aus asciburgium 1�, duisburg 1997, s. 1�9

5  reallex. d. germ. altertumsk., Bd. 18, s. 491, nr. 5:  tacitus, 
historia iV, �6; Plinius V, 16

er war vermutlich seiner herkunft nach germane, doch 
bereits stark von römischer lebensweise und Zivilisation 
geprägt. der nicht erhaltene leichenbrand und die grab-
beigaben befanden sich wohl in dem gefäß. falls die mit 
gefundenen nägel außerhalb der urne lagen, könnten sie 
von einem holzkästchen stammen, in dem die urne stand. 
an den korrodierten nägeln hafteten keine leichenbrand-
partikel.

Lacrimarium oder Unguentarium – Tränenglas oder Gefäß zum Aufbewahren von Salben und Ölen zur 
Körperpflege, Länge 11,5 cm
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die urne ist bis auf einige risse im 
unterteil und eine kleine Bestoßung 
am rand sehr gut erhalten. Bei der 
unsachgemäßen restaurierung des 
wohl abgeplatzten Bodens wurde 
das innere des gefäßes im Bereich 
des unterteiles mit einer gipsmasse 
ausgeschwenkt. der gips konnte von 
unserer restauratorin, frau susanne 
rohm, größtenteils wieder entfernt 
werden. das grautonige, gut geglätte-
te gefäß wurde aus fein gemagertem 
ton auf der drehscheibe gefertigt. 
auf dem umbruch sind zwei stärkere 
Zierrillen zu sehen. es handelt sich 
um sogenannte Belgische Ware. es 
wird dabei zwischen der hellgrauen 
bis schwarzen terra nigra genannten 
Variante und der rötlichen bis brau-
nen terra rubra unterschieden. 
die gefäßformen gehen auf kel-
tisch-südgallische töpfertraditionen 
zurück. 
die Keramikzentren Belgiens bestan-
den in römischer Zeit fort, aber die 
herstellung dieser speziellen art der 
Keramik beginnt erst mit der römi-
schen okkupation und dauert bis ins 
3. Jahrhundert an6. es handelt sich 
nicht um eine Weiterentwicklung der 
keltischen Keramiktraditionen Belgi-
ens aus vorrömischer Zeit7.

3 Tobias springer

6  auguste Bruckner und mercedes Vegas: 
Die Augusteische Gebrauchskeramik 
von Neuss (limesforschungen, 14 / 
novaesium, 6), Berlin 1975. Belgische 
Ware, s. 14 – �7, bes. s. 14 und 15

7  dieser Beitrag wird unwesentlich 
verändert auch im erwerbsbericht, 
anzeiger des germanischen 
nationalmuseums, �009 abgedruckt. Stilus (Schreibgriffel), Eisen, Länge 7,8 cm


