
Abb. 1: Situationsplan der Gesamtanlage
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Die Getreidemiihlen beim romischen Land- und Weingut von Losnich

(Kreis Bernkastel-Wittlich)

Vorbericht

von

ADOLF NEYSES

In den Jahren 1973 bis 1975 war der Berichterstatter gezwungen, infolge standiger raubgraberischer 

Tatigkeiten im Distr. ”Hinterwald“ der Moselgemeinde Losnich (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit 

grbfieren zeitlichen Unterbrechungen eine Rettungsgrabung durchzufiihren, bei der am nach Nord- 

westen abfallenden Hang eines Seitentales der Mosel ein auseinandergezogener Gebaudekomplex eines 

gallo-romischen Land- und Weingutes freigelegt und untersucht werden konnte (Abb. 1). Die Anlage 

besteht aus einem bescheidenen, mehrfach umgebauten Herrenhaus (I) und dem am nachsten dazu lie- 

genden Kelterhaus (II)1, aus weiteren sechs Gebauden, einer Ofenanlage (IX) und einem ummauerten 

Kultbezirk (X).

1978 konnten wir den zugehbrigen Friedhof (XI) ergraben, der aus einem Hugel mit quadratischer 

Mauereinfassung besteht, in der nach Norden und Westen jeweils das Fundament eines Grabaltars fest- 

gestellt werden konnte2. Neben der Hiigeleinfassung liegen bergseitig nebeneinander zwei mit Mauern 

eingefafite Grabgarten und ein aufierhalb der Ummauerungen liegendes Einzelgrab’. Weiter konnte in 

der Nahe ein verfallener Schiefersteinbruch ausgemacht werden (XII), der wegen seiner abgeschiede- 

nen Lage nur der Erbauung des rbmischen Gutshofes gedient haben kann.

Die zeitliche Einordnung der Gesamtanlage kann nach dem ergrabenen Fundmaterial ziemlich genau 

festgelegt werden: Der Beginn der Besiedlung durfte noch gegen Ende des 1. nachchristlichenjahrhun- 

derts erfolgt sein, den endgiiltigen Niedergang werden die Frankenstiirme zu Beginn des 5. Jahrhun- 

derts bewirkt haben.

Gelegentlich der Grabungstatigkeit am Friedhof konnten wir etwa 200 m nbrdlich des Herrenhauses 

(I) vor einem Felssteilabfall des tief eingeschnittenen Kluckertbachtals (’’Kinheimer Hbhl“) eine in den 

Schieferfelsen eingeschrotete Radrinne ausfindig machen (XIII), die von ihrer Lage her nur zum rbmi

schen Gutshof von Losnich gehbrt haben kann. Als wir dann beim Freilegen des seitlich neben der 

Radrinne gelegenen kleinen Felsplateaus noch das Teilstiick eines aus Nahesandstein gefertigten 

Bodensteines - dessen Durchmesser sich mit rund einem Meter errechnen liefi - eines Mahlganges fan- 

den, waren wir sicher, dafi es sich hier nur um eine wassergetriebene Getreidemuhle handeln konnte, 

zumal ein Miihlstein dieses Ausmafies fur die Bedienung einer Handmiihle zu grofi erscheint4.

0 A. Neyses, Drei neuentdeckte gallo-romische Weinkelterhauser im Moselgebiet. Arch. Korrbl. 3, 1977, 217ff. 

Eine Gesamtpublikation des Befundes steht leider noch aus, da die Ausgraber sich seither standig mit anderen, 

zeitraubenden Grabungstatigkeiten konfrontiert sehen.

2) Ahnliche Grabaltiire in Hiigeleinfassungen vgl.: G. Thill, Rbmischer Grabhiigel mit Ringmauer und 

eingebautem Altar bei Bill (Luxembourg). Hemecht 21, 1969, 317ff. - A. Haffner, Die Ausgrabung eines 

rbmischen Grabhiigels bei Siesbach im Kreis Birkenfeld. Kurtr. Jahrb. 18, 1978, 197ff.

0 A. Neyses, Das rbmerzeitliche Land- und Weingut im Hinterwald bei Losnich. In: Kelten und Romer im 

Krbver Reich. Herausgegeben anlafilich des 26. Internationalen Trachtentreffens an der Mosel in Krov (1979) 

13ff.

4) Miihlsteine von 0,80 bis 0,90 m Durchmesser hatten die Miihlen von Barbegai. Vgl.: F. Benoit, L’Usine de 

meunerie hydraulique de Barbegai (Arles). Revue Arch. 6. Ser., 15, 1940, 19ff. - C. L. Sagui, La meunerie de 

Barbegai (France) et les roues hydrauliques chez les anciens et au moyen age. Isis 38, 1948, 225ff.

Trierer Zeitschrift 46. 1983, 209 - 221
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Die erwahnte Radrinne hat einen trapezfdrmigen Querschnitt mit einer unteren Breite von 0,60 m, 

die sich nach oben auf 1,18 m verbreitert (Abb. 2 A). An der dstlichen Seite des Berghanges befmdet 

sich 2,90 m uber der Sohle der Rinne eine Felseinarbeitung, in der sich unschwer das Auflager fur die 

Radachse (Wellbaum) erkennen lafit (Abb. 2 A und C). Auf der gegeniiberliegenden Seite schuf man 

auf dem angelegten Felsplateau parallel zur Radrinne einen bis zu 0,20 m tiefen Graben, der nur fur ein 

vielleicht entsprechend grofies Kammrad geschaffen sein konnte (Abb. 2 A und C).

Die Radrinne verengt sich an ihrem talseitigen Auslauf, als hatte man den Wasserlauf etwas anstauen 

wollen, bevor mit grofierem Druck das Wasser wieder aus der Rinne ausstromen konnte. Dies hatte 

aber nur dann einen Sinn gehabt, wenn unterhalb ein weiteres Wasserrad angebracht gewesen ware. 

Hierfiirgibt es einen weiteren Anhaltspunkt. Etwa 2 m nordwestlich des vermuteten zweiten Wasser- 

rades hat sich im Fels noch der Rest einer gehauenen Rundung erhalten, die fur die Aufnahme des 

Kammrades geschaffen worden sein konnte (Abb. 2 C und 3), worauf noch zuriickzukommen sein 

wird.

Ansatze einer zerstorten, offenbar alteren Radrinne, sind am Auslauf der eben beschriebenen Radrinne 

erkennbar (Abb. 2 C und 3). Etwa 4 m weiter taiwarts bricht dann der Fels mehrere Meter tief schroff 

ab, und es lagert noch meterhohes Schiefergeroll unter dem Steilabfall. Ohne schwierige Freilegungs- 

arbeiten wird nicht festzustellen sein, ob hier die potentielle Energie direkt unter dem Wasserfall ge- 

nutzt worden ist.

Der Kluckertbach, der die Talschlucht zur Mosel durchfliefit, hat direkt unterhalb des Gutshofes nur 

mafiiges Gefalle und im Sommer nur eine ungefahre Leistung von 5 1/sec5. Da der Bachlauf in romi- 

scher Zeit kaum erheblich starker geflossen sein wird, kann man daraus schliefien, dafi mit dem natiirli- 

chen Wasseraufkommen die erforderliche Kraft nicht erzeugt werden konnte, ein Miihlrad zu treiben. 

Es mufiten daher Stauhaltungen vorhanden gewesen sein, um beim Mahlbetrieb mehr Wasserkraft zur 

Verfiigung zu haben. Tatsachlich befinden sich oberhalb im flacher werdendem Tai beiderseits des 

Baches Felsabschrotungen (Abb. 1, XIV), wodurch das Bach tai auf eine durchschnittliche Breite von 

13 m gebracht worden ist. Wegen der geringen Mengen abgeschroteten Felsens konnen diese Arbeiten 

kaum der Steingewinnung gedient haben (Abb. 4). Da aber keinerlei Reste ehemaliger Staumauern ge- 

funden wurden, werden diese moglicherweise in Holz-Lehmkonstruktionen ausgefiihrt gewesen sein, 

die mit der Zeit ganzlich verschwunden sind.

Etwa 85 m entfernt von der oberen Wasserradrinne befmdet sich taiwarts in der Klamm noch eine 

zweite Miihle (XV), von der die hier in den Fels geschrotete Radrinne aber nur noch teilweise erhalten 

ist (Abb. 5). An der ostlichen Hangseite ist die Felswand fur die Rinne abgeschrotet - auch diese Rinne 

scheint sich am unteren Ende verjiingt zu haben - , an der Gegenseite war offenbar schon zur Rdmer- 

zeit kein Fels mehr vorhanden; hier war die Wange der Radrinne in Trockenmauerwerk erstellt, von 

dem noch ein 1 m langes Teilstiick erhalten ist.

Oberhalb dieser Radrinne ist in den zerkliiftet ansteigenden Fels eine grabenartige Vertiefung eingear- 

beitet (Abb. 2 D und 5), in der sicherlich eine hblzerne Schufirinne angebracht und an das Wasserrad 

heranzufiihren war, um die hier sicherlich mittelschlachtige Antriebskraft erhohen zu konnen.

An jener Stelle, an der die grabenartige Einarbeitung bergseitig endet, ist die enge Talschlucht durch 

Abarbeitungen des Felsens seitlich erweitert worden (XV a), ohne dafi man deren Bedeutung klar zu 

erkennen vermag. Wenn man jedoch den verstarkten Wasserflufi wahrend des Mahlvorgangs der 

oberen Miihle gleichzeitig genutzt haben wiirde, hatten hier moglicherweise in vielleicht gemauerten 

Rinnen ein bis zwei unterschlachtig betriebene Wasserrader arbeiten konnen. Uber den fast senkrecht

5) Eine Messung nach lingerer Regenzeit erbrachte am 16. 3. 1982 eine Leistung von 10 1/sec.
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Abb. 2: Grundrifi und Schnitte der oberen Miihlen. Langsschnitt durch die unteren Miihlen. Die 

eingezeichneten Miihlrader, sowie Teile der Schufirinne bei den unteren Miihlen, stellen 

Rekonstruktionsversuche dar
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Abb. 3: Obere Miihle, Blick von Nordost. Trapezfdrmiger Querschnitt der Radrinne. Daneben 

rechts Reste einer alteren Radrinne. Weiter rechts geschrotete Rundung, wahrscheinlich 

zur Aufnahme eines Kammrades. - Foto LM. Trier RE. 83, 14/15
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Abb. 4: Felsabschrotungen am Riickhaltebecken (XIV). Blick von Norden.

Foto LM. Trier RE. 78, 502 

abgearbeiteten Felswanden befinden sich teilweise noch iiberhangende Felspartien, die es mbglich 

erscheinen lassen, dafi man hier - vor allem am oberen Ende - das Felsmassiv durchbrochen haben 

konnte.

Nordlich der unteren Radrinne (XV) hatte man das Tai ebenfalls durch Felsabarbeitungen erweitert 

(b), sehr wahrscheinlich um ein Miihlengebaude errichten zu konnen. Von dieser Miihle fiihren seit- 

liche Felsabschrotungen in nordlicher Richtung aus der Klamm, die nur als Schaffung eines Zubrin- 

gerpfades gedeutet werden konnen. Eine zusatzliche, bergseitig geschaffene Einbuchtung gleich aufier- 

halb der Miihle, konnte als Ausweichmoglichkeit beim Lasttierverkehr von und zur Miihle gedient 

haben (Abb. 6).
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Abb. 5: Untere Miihle, Blick von Nordost. Links Felsabschrotungen der Radrinne, daneben teil- 

weise ausgebrochene Schufirinne. - Foto LM. Trier RE. 83, 14/4

Da der Hohenunterschied zwischen beiden Miihlen rund 25 m betragt, die zerkliiftete Klamm einen 

Verbindungsweg untereinander so gut wie ausschliefit, wird man die untere Miihle nicht direkt mit 

dem Losnicher Gutshof im ”Hinterwald“ in Verbindung bringen wollen. Im Herbst 1976 wurde im 

Zuge eines Wegebaues der Flurbereinigungsmafinahme in Kinheim, Distr. ”Willenbungert“, das Her- 

renhaus eines grdficrcn Gutshofes angeschnitten und durch eine Notgrabung freigelegt6.

Ob die untere Miihle in der ’’Kinheimer Hohl“ diesem Gutshof - Entfernung rund 1,5 km, Hohen- 

unterschied etwa 70 m - zugeordnet werden kann, bleibt alienfalls Vermutung. Wie die Besitzverhalt- 

nisse auch immer gewesen sein mogen, die unteren Miihlen konnten aufgrund des geringen Wasser- 

aufkommens des Kluckertbaches nur dann betrieben werden, wenn an den sich oben befindlichen 

Stauhaltungen die Schleusen gedffnet worden sind.

6) W. Binsfeld, Die romische Villa von Kinheim. In: Kelten und Romer im Krover Reich. Herausgegeben anlafi- 

lich des 26. Internationalen Trachtentreffens an der Mosel in Krov (1979) 9ff. - Ders., Zu treverischep 

Kulturdenkmalern. In: Festschrift 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier (Mainz 1979) 263ff.
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Abb. 6: Untere Muhlen, Blick von Norden. Abgeschrotete Felsbucht mit Ansatz des Weges aus 

der Klamm. - Foto LM. Trier RE. 83, 14/7

Bei der oberen Miihle lassen einmalige Gegebenheiten ziemlich sichere Ruckschliisse auf Grbfie und 

Arbeitsweise des Wasserrades zu. Durch die grofie, gegen den Berg gerundete Radrinne mit dem seitli- 

chen Auflager fur die Radachse (Abb. 2 A, B und C), erhalten wir die Moglichkeit, den Durchmesser 

des Wasserades mit 6,00 m ziemlich genau zu bestimmen, wobei man wegen der Unebenheiten der 

Felsabschrotungen einen Spielraum von mindestens 10 cm einkalkulieren mufi. Eine zentrale Frage 

stellt sich nach der Art der Beaufschlagung. Aus dem an sich eindeutigen Befund kbnnte eigentlich nur 

gefolgert werden, dafi das Wasserrad mittelschlachtig betrieben wurde (Abb. 7), daman sich anderen- 

falls kaum der Miihe unterzogen haben wurde, eine so tiefe Rinne zu schaffen. Dem mufi man aller- 

dings entgegenhalten, dafi gerade der notwendige, relativ grofie Spielraum zwischen Rad und Wan- 

dungen der Rinne den Wirkungsgrad der Wasserkraft weit unter 60 % gemindert hatte. Hinzu kommt 

das nur schwache Wasseraufkommen, das selbst in Stauhaltungen bereitgehalten, zu nur begrenzten 

Betriebszeiten der Muhlen zwang. Wir kbnnen aber davon ausgehen, dafi man gewufit hat, in ober- 

schlachtiger Arbeitsweise mit weniger Wasser eine grbfiere Drehkraft des Rades erzeugen zu kbnnen. 

Dabei kbnnte als Argument fur die tief liegende Radrinne angefuhrt werden, dafi ein Rad von rund 6 m 

Durchmesser auf dem normalen Talgrund installiert, eine Wasserzufuhrrinne notwendig gemacht hat

te, die so hoch hatte liegen miissen, dafi sie die Hbhe einer Stauhaltung erheblich gemindert hatte.

Selbst wenn Vitruv7 nur unterschlachtig betriebene Muhlen erwahnt, so schliefit das andere Antriebs- 

arten nicht aus. Neuburger8 bemerkt zwar, dafi das unterschlachtige Wasserrad auch stets dort zur An-

7> Vitruv. De arch. V 485 (Ausgabe C. Fensterbusch, Darmstadt 1981).

8) A. Neuburger, Die Technik des Altertums (Leipzig 1919) 96f.
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Abb. 7: Moglichkeiten der Beaufschlagung der Miihlrader mit Angabe des Wirkungsgrades T], 1 ober- 

schlachtig, 2 riickschlachtig, 3 mittelschlachtig, 4 unterschlachtig

wendung kam, wo alle Voraussetzungen eines ober- oder mittelschlachtigen Antriebs gegeben waren. 

Er vergleicht dies mit Miihlen des Grodnertals, die in ihrer Entwicklung auf romische Tradition zu- 

riickreichen sollen. Diese Auffassung wird durch Lanser9 widerlegt, der nachweist, dafi bei alten Muh- 

len in Tirol alle Antriebsmoglichkeiten genutzt wurden.

In neueren Publikationen sind auch oberschlachtige Miihlrader fur die romische Zeit nachgewiesen 

worden. Thorkild Schioler10 zeichnet in seiner Dissertation ein oberschlachtiges Miihlrad (Abb. 8) 

nach einem Fresko in den St. Agnes-Katakomben in Rom, das Orjan Wikander11 iibernimmt. Letzterer 

fiihrt in seiner Dissertation12 weitere oberschlachtige Miihlrader an, nach einem Zitat des Antipater 

von Thessaloniki, die Miihlen von Barbegal und unter den Caracalla-Thermen in Rom, auf die an dieser 

Stelle nicht naher eingegangen werden kann. Gleisberg15 mochte die oberschlachtige Antriebsweise fur 

Barbegal nochmals iiberpriift wissen, da er - wie vor ihm andere - nur die Aussage Vitruvs gelten lassen 

mochte.

Ein hohes Drehmoment zu erzeugen wird sicher einer der Griinde gewesen sein, in der ’’Kinheimer 

H6hl“ ein grofies Wasserrad zu installieren. Durch seine Grofie verringert sich andererseits die Um- 

fangsgeschwindigkeit, so dafi man wegen der Ubersetzung gezwungen war, das sich am anderen Ende 

der Radachse mit gleicher Geschwindigkeit drehende Kammrad moglichst grofi zu gestalten. Deshalb 

mag man vielleicht auch die grabenartige Rinne geschaffen haben (Abb. 2 A). Die Ubersetzung der 

Drehkraft in die Vertikale erfolgte mit Sicherheit durch ein ahnliches Laternentriebrad, wie es in einem 

Brunnen des Kastells Zugmantel gefunden worden ist14.

Die Verjungung der Radrinne an ihrem unteren Auslauf (Abb. 2 C) mufi einen besonderen Grund ge- 

habt haben. Durch das vorhandene Gefalle der Radrinne wiirden selbst 120 1/sec noch nicht zu einem 

Stau gefiihrt haben, der die Umlaufgeschwindigkeit des oberen Rades negativ beeinflufit hatte. Durch

’) O. Lanser, Alte Miihlen in Tirol. In: Die Miihle, 78. Jahrg. H. 8, 1941.

10) Th. Schioler, Roman and Islamic water-lifting wheels (Odense 1973) Abb. 110.

n) O. Wikander, Water-mills in ancient Rome. Opuscula Roma 12, 1973, 23.

12) Ders., Vattenmollor och mbllare i det romerska riket. Water-mills and millers in the Roman Empire (Lund 

1980) 23 Abb. 11.

1;) H. Gleisberg, Technikgeschichte der Getreidemiihle (Munchen-Diisseldorf 1956) 34. - Sagui a.a.O. (Anm. 4) 

226 gibt die Wasserleistung des ankommenden Aquaduktes mit lm3/sec an, allerdings ohne priifbare 

Grundlagen zu nennen. Sollte jedoch diese Leistung tatsachlich zustande gekommen sein, was ich bezweifeln 

mochte, so hatte man sicherlich den einfacheren und billigeren unterschlachtigen Antrieb gewahlt.

J. Jacobi, Romische Getreidemiihlen. Saalburgjahrb. 3, 1912, 75ff.
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Abb. 8: Oberschlachtiges Miihlrad nach einem Fresko in den St. Agnes-Katakomben in Rom.

Zeichnung Thorkild Schioler (vgl. Anm. 10) 

die Einengung der Rinne ist die Schufikraft des Wasserlaufes erhoht worden, so daft unterschlachtig 

ein einfaches Staberrad hatte vorgeschaltet werden konnen (Abb. 2 B und C), etwa wie es Lanser (vgl. 

Anm. 9 Abb. 3) - wenn auch in neuzeitlicher Form - zeigt. Aufgrund der bereits erwahnten Rundung 

(Abb. 2 C und 3) fur die mogliche Aufnahme des Kammrades glauben wir, den Durchmesser des Was- 

serrades mit etwa 3 m annehmen zu konnen. Man wird also davon auszugehen haben, dafi man vor- 

einander gleichzeitig zwei Mahlgange in Betrieb hatte. Da sich die Radrinne bei der unteren Muhle 

(XV) ebenfalls verjiingt, werden auch dort voreinander zwei Mahlgange moglich gewesen sein, wenn- 

gleich hier das bergseitige Rad mittel- und das talseitige unterschlachtigen Antrieb gehabt haben wer

den (Abb. 2 D).

Auffallend ist auch bei den unteren Miihlen, dafi diese ebenfalls kurz vor einer mehrere Meter tiefen 

Felsenklippe gestanden haben. Aber auch hier kann ohne umfangreiche Freilegungsarbeiten - die sich 

gegenwartig keinesfalls durchfuhren lassen - nicht gesagt werden, ob die durch den Wasserfall entstan- 

dene Energiequelle genutzt worden ist.

Uber die Anzahl der Umdrehungen des Mahlsteines in der Minute gehen die Meinungen fur die 

Romerzeit auseinander. Jacobi15 nimmt fur einen Lauferstein von 0,75 m Durchmesser 160 U/min an,

15> Ebd. 94.
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was Feldhaus16 in Frage stellt, indem er Vergleiche aus dem Mittelalter bzw. der Neuzeit heranzieht, bei 

denen mit 30 und 60 U/min gemahlen worden sein soil. Sagui (vgl. Anm. 4) glaubt, dafi die Miihlsteine 

von Barbegal etwa 60 U/min machten, was angesichts der angenommenen hohen Wasserleistung doch 

wohl zu gering erscheint. Jacob Leupold17 schreibt 1735 anhand eines Beispiels, dafi sich ein Mahlstein 

1 2/3 mal in der Sekunde dreht, also 100 U/min. Bei de'r 1796 erbauten Miihle von Starkenburg (Kreis 

Bernkastel-Wittlich), die heute noch mit fast unverandertem Getriebe arbeitet, haben wir wahrend 

eines Mahlvorgangs 120 U/min messen konnen. Bei neueren Miihlen soil die normale Drehzahl eines 

im Durchmesser 1 m grofien Mahlsteines bei 172 U/min gelegen haben18. Da, wie die Geschichte des 

Miihlenwesens zeigt, sich von der Antike bis zur Neuzeit kaum Entscheidendes geandert hat, werden 

auch fur romische Miihlsteine - bei entsprechenden Gegebenheiten - 100 U/min nicht aufiergewohn- 

lich gewesen sein, wobei der Durchmesser des Mahlsteines auch eine Rolle gespielt haben wird.

Diese Tourenzahl konnte in Losnich bei der obersten Miihle schon wegen des grofien Wasserrades 

nicht erreicht worden sein, da die Umlaufgeschwindigkeit oberschlachtiger Wasserrader 1,5 m/sec 

nicht iibersteigen soil19, weil sich bei schnellerem Lauf der Wirkungsgrad erheblich vermindert haben 

wiirde. Mit dieser Umlaufgeschwindigkeit hatte das Wasserrad maximal 5 U/min erreicht.

Wenn wir ein Laternenrad mit sechs eisernen Triebstbcken annehmen, wie es von Jacobi gefunden 

worden ist (vgl. Anm. 14), und dem grofitmoglichen Kammrad von 2,20 m Durchmesser, auf dem 92 

Zahne hatten angebracht werden konnen, so liegt ein Ubersetzungsverhaltnis 15,3 : 1 vor. Bei fiinf 

Umdrehungen des Wasserrades wiirde der Miihlstein rund 77 U/min gemacht haben.

Ein solches Ubersetzungsverhaltnis kann nicht als aufiergewohnlich angesehen werden, da Leupold 

(vgl. Anm. 17, 23ff.) bei kleineren Wasserradern Ubersetzungsverhaltnisse von 12 :1 oder 13,3 :1 zu- 

grundelegt, bei denen das Laternentriebrad sicherlich fiber 100 Touren in der Minute zu machen hatte.

Mit 1001 Wasser in der Sekunde wiirde das oberschlachtige Wasserrad eine Leistung von etwa 8 PS, bei 

70% Wirkungsgrad noch 5,6 PS (= 4 kW) erbracht haben. Selbst unter Beriicksichtigung einer Ver- 

lustreibung, im wesentlichen bedingt dutch das relativ hohe Gewicht des Wasserrades und des Mahl

steines, hatte diese Kraft ausgereicht, die Miihle zu betreiben. In der Stunde waren also 360 m3 Wasser 

erforderlich gewesen. Wenn wir davon ausgehen, dafi 4 - 5 000 m3 Wasser in den Stauhaltungen riick- 

gehalten werden konnten, war die Energie fur einen vollen Mahltag gesichert. Dabei wiirde noch ein 

geniigender Wasserstand in den Stauhaltungen verblieben sein, um einen reichen Fischbestand erhal- 

ten zu konnen. Die Mdglichkeit, eine der Ernahrung dienende Fischzucht zu halten, wie das fur den 

Bauernhof von Horath in vergleichbarer Form nachgewiesen werden konnte20, wird man sich kaum 

entgehen haben lassen.

Wir konnen sicher sein, dafi in alien Bachtalern, wo ahnliche Gegebenheiten anzutreffen waren, in 

romischer Zeit die Wasserenergie ebenfalls genutzt worden ist. Nur sind im Gegensatz zur ’’Kinheimer 

Hdhl“, wo die Miihlen in nachrdmischer Zeit nie wieder hergestellt worden sind, die meisten Miihlen- 

platze durch das ganze Mittelalter bis in die Neuzeit weiter benutzt worden. Die damit verbundenen 

standigen baulichen Veranderungen lassen den romischen Ursprung nicht mehr erkennen. Schliefilich

16) F. M. Feldhaus, Technikgeschichte (Neuauflage Miinchen 1970) Sp. 1392.

,7> J. Leupold, Schauplatz der Muhlenbaukunst (Leipzig 1735. Nachdruck Hannover 1982) 32f.

18) Der Miillerfreund (Taschenkalender Stuttgart 1952) 223.

w) F. Beyrich, Berechnung und Ausfiihrung der Wasserrader (Hildburghausen 1898) 36. - W. Muller, Die 

Wasserrader (Leipzig 1929) 61. 84.

20) H. Cuppers, Gallo-romischer Bauernhof bei Horath. Trierer Zeitschr. 30, 1967, 114ff.
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besitzen wir ja in der Moseldichtung des Ausonius21 - um 370 n. Chr. entstanden - einen Hinweis uber 

die Nutzung der Wasserkraft der Ruwer (Erubris). Dort heifit es:

Te rapidus Cel bis, te marmore clarus Erubris

360 Festinant famulis quam primum allambere lymphis: 

Nobilibus Celbis celebratus piscibus, ille 

Praecipiti torquens cerealia saxa rotatu 

Stridentesque trahens per levia marmora serras 

Audit perpetuos ripa ex utraque tumultus.

360 Die reifiende Kyll und auch die Ruwer, 

beriihmt durch ihren Marmorstein, / sie eilen, 

mit dienenden Fluten so rasch wie mdglich 

sich an dich zu schmiegen: die Kyll, von edlen 

Fischen bevdlkert, doch jene dreht in schwin- 

delndem Wirbel die Korn zermahlenden Steine 

und zieht die kreischenden Sagen durch glatte 

Marmorblocke: so drohnt von beiden Ufern

365 ihr standig nur der Arbeit Larm entgegen.

Da Ausonius mit wenigen Zeilen versucht, die romantische Idylle auch des Ruwertals zu preisen, woll- 

te er weniger (als uns lieb ist) liber technische Details berichten, zumal er offenbar voraussetzt, dafi sei- 

nen Lesern Miihlen und Sagen bekannt waren. Aber dennoch glauben wir seinen Worten folgendes 

entnehmen zu konnen: Einmal werden an der relativ schnell fliefienden Ruwer - die immerhin 3/4 des 

Jahres 630 1/sec flihrt22 - an alien moglichen bzw. erforderlichen Stellen Getreidemiihlen in Betrieb ge- 

wesen sein, zum anderen spricht er doch eindeutig von Steinsagen, die anscheinend mit viel Larm 

Mamorblocke durchschnitten haben.

Wir iiberschatzen oft den Komfort einfacher romischer Bauernhofe, die wir ja meist als Gutshofe an- 

sprechen, aber wir unterschatzen mit Sicherheit noch immer den hohen Stand technischer Einrichtun

gen gallo-rdmischer Werkstatten und ihrer Moglichkeiten.

Wahrend H. Grebe glaubte23, die an den Trierer Romerbauten verwendeten Griinsteinplatten seien ge- 

schliffene Diabase vor allem aus der Umgebung von Hockweiler, konnte bei einer neueren Untersu- 

chung entsprechender Proben unter Zuhilfenahme des Elektronenrastermikorskopes des Faches Geo- 

graphie/Geologie der Universitat Trier festgestellt werden, dafi es sich um Diorit handelt.

Wenn wir bis heute noch nicht mit Sicherheit sagen konnen, welche Marmorarten an der Ruwer zer- 

schnitten worden sind, so haben wir doch, vor allem bei der sogenannten Basilika in Trier, eine Anzahl 

griinlicher Marmorplatten gefunden, die eindeutige Sageschnittspuren aufweisen. Die Vorderseite die- 

ser in unterschiedlicher Starke gefundenen Marmorplatten ist meist geschliffen, und sie weisen eine 

dunkel- bis hellgriine Strukturierung auf. Die Ruckseite zeigt, wenn keine andere Bearbeitungsweise 

vorliegt, fast stets der Lange nach laufende Sagespuren (Abb. 9 a), die von einem Gatter herriihren 

miissen. Denn da, wo Flatten in noch unfertigem Zustand gefunden wurden, sind in der Regel beider- 

seitig Sagespuren vorhanden, oder sie zeigen (Abb. 9 b) mitunter einen korrigierten, neuen Schnittan- 

satz, der moglicherweise durch das Auswechseln eines Sageblattes entstanden sein konnte. Ein liber 

0,70 m langer Griinsteinbrocken (Diabas?) weist zwei nicht ganz rechtwinklig zueinander liegende 

Schnittflachen auf; am oberen Ende der hier sichtbaren Sageflache (Abb. 10) ist der Stein abgeschlagen 

worden, wie die Bruchstelle zeigt. In der Schnittflache sind andere vertikale Sageeinsatze unterschied

licher Tiefe erkennbar, deren Schnittbreiten zwischen 2 und 5 mm schwanken.

21) C. Hosius, Die Moselgedichte des Decimus Magnus Ausonius (Marburg 1926) 72. - W. John, Ausonius, 

Mosella (Neuauflage Trier 1980) 75. 108.

22) A. Neyses, Die romische Ruwerwasserleitung nach Trier im Ablaufgebiet Tarforst-Waldrach. Trierer Zeit- 

schr. 38, 1975, 89.

23) H. Grebe, Geologische Mittheilungen liber das Grunstein-(Diabas)vorkommen der trierer Gegend. Jahr- 

buch der Gesellschaft fur niitzliche Forschungen 1874-77,68ff.
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Abb. 9: Sageschnitte an zwei Griinsteinplatten (Diabas?). Fundort: sogenannte Basilika, Trier, 1956.

Foto LM. Trier RE. 83, 7/15

Abb. 10: Mehrfach angeschnittener Griinsteinblock (Diabas?). Alter Museumsbestand, Fundort 

unbekannt, Inv.Nr. 76, 25. - Foto LM. Trier RD. 65, 84
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Die Sagebliitter (Gatter) werden wahrscheinlich geschmiedete Eisenbleche von etwa 2 mm Starke ge- 

wesen sein, die beim Schneidevorgang vor- und zuriickbewegt worden sind24. Das Zurechtschneiden 

solcher Diabasblocke (?), deren Harte mit anderem Eruptivgestein, wie Granit, fast gleichzusetzen ist, 

wird man bei fliefiendem Wasser und unter Zugabe von feinem Quarzsand vorgenommen haben25. 

Und wer das Getose heutiger Steinsagegatter kennt, wird die Worte des Ausonius verstehen, dem 

offenbar bei der Abfassung seiner Mosella noch immer der harm kreischender Sagen in den Ohren 

klang.
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5500 Trier

24) Plinius, nat.hist. 36,9 (Ausgabe M. Strack Darmstadt 1968)

25) Uber den Betrieb von Handsagen, um Marmot zu zerschneiden, vgl. J. Roder, Marmor Phrygium. Arch. 

Jahrb. 86, 1971, 3O3ff und Anm. 33. - Uber Sageschnitte am sogen. Altarstein vgl. J. Roder, Der Felsberg 

im Odenwald. Ausgrabungen in Deutschland (Mainz 1975,3) 349.


