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Will man den in Europa nach 1945 entstandenen Begriff der archaologischen 

Stadtkernforschung auf Trier anwenden, so mufi man, wie bei den meisten hier 

behandelten Statten der romischen Rheinprovinzen, bis weit ins vorige Jahr- 

hundert zuriickgreifen. Einer Friihstufe fruchtbarer Sammeltatigkeit namhafter 

Mitglieder der 1801 gegriindeten ’Gesellschaft fur niitzliche Forschungen‘ 1 folgte 

seit der Griindung des Provinzialmuseums Trier im Jahre 1877 ein zweiter 

Abschnitt systematischer Grundlagenforschung, die in einer grofien Zahl von 

Primarpublikationen ihren Niederschlag gefunden hat2. Die dritte, forschungs- 

geschichtlich bedeutsame Periode fallt in die Zeit vor dem ersten Weltkrieg3. 

An Grabungen und Erorterungen umstrittener Problemkreise reich war schliefilich 

der vierte Abschnitt zwischen den beiden Weltkriegen. Die Summe des bis dahin 

stark angeschwollenen Wissensgutes fand in zwei grundlegenden Arbeiten von 

J. Steinhausen eine zusammenfassende Wtirdigung4.

Von der soliden Basis dieser Vorarbeiten mufi man ausgehen, wenn man in 

einem kurzen Uberblick erste Ergebnisse der fiinften Forschungsperiode, der 

Trierer Grabungen nach 1945, behandeln will. Der Umfang des 1945—1970 

gesammelten Quellenstoffes ist derzeit kaum abzuschatzen, zumal die Aufarbei- 

tung lange Jahre in Anspruch nehmen wird und der Zuwachs neuen Fundstofts 

noch immer unvermindert anha.lt. Schon jetzt aber sind, wie die Dokumentar- 

publikationen liber die Porta Nigra 5 und die Romerbriicken 6 zeigen, Ansatz-

1 G. Schneemann, Das romische Trier und die Umgebung nach den Ergebnissen der bisherigen 

Funde (Trier 1852), ist als erster Versuch einer Zusammenfassung iiber die antike Stadttopo- 

graphie zu betrachten.

2 Ergebnisse der zweiten Forschungsperiode fafit F. Hettner, Das romische Trier (Trier 1880), 

in einer kritischen Bestandsaufnahme zusammen, die zahlreiche, heute noch giiltige Fakten ent

halt, Fakten ubrigens, die in der Zwischenzeit z. T. heftig umstritten waren.

3 Neben den ersten, groE angelegten Kaiserthermengrabungen 1912/14 sind es vor allem die bei 

der Stadtkanalisation 1904/05 gewonnenen Fixpunkte zum stadtrdmischen Strafiennetz, die 

bisher leider nur in einem knapp gehaltenen Vorbericht festgehalten sind: H. Graeven, Der 

romische Stadtplan. Die Denkmalpflege 6, 1904, 125.

4 J. Steinhausen, Archaologische Siedlungskunde des Trierer Landes (Trier 1936); ders., Das 

Trierer Land unter der romischen Herrschaft, in: Geschichte des Trierer Landes, hrsg. R. Laufner 

(Trier 1964) I, 98-221.

5 Die Porta Nigra in Trier. Hrsg. E. Gose. Bearb. E. Gose, B. Meyer-Plath, J. Steinhausen, E. Zahn 

(Berlin 1969), 2 Bande.

8 H. Cuppers, Die Trierer Romerbriicken (Mainz 1969). - Eine Zusammenfassung nach dem 

neuesten Stand bietet E. M. Wightman, Roman Trier and the Treveri (London 1970).
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punkte fur eine verbesserte Chronologic der baugeschichtlichen und topographi- 

schen Entwicklung gewonnen. Es sei nicht vergessen, dab dem grbfiten Teil der 

Fundbergungen im Zeitraum der letzten 25 Jahre viele Mangel der vom Zufall 

oder vom Tempo des jeweiligen Bauunternehmens bedingten Bergungsumstande 

anhaften. Denn von planmahiger Systemforschung kann bei den meisten Nach- 

kriegsgrabungen im Trierer Stadtkern nicht gesprochen werden. Problemfor- 

schung im echten Sinne waren eigentlich nur die von der DFG fmanzierten 

Kaiserthermengrabungen — ahnlich denen der Kaiserthermengrabungen von 

1912—1914 oder den Grabungen von S. Loeschcke im Altbachtal 1928—1932 —, 

vielleicht auch ein Teil der Untersuchungen am Dom, an der Palastaula und 

an der Romerbriicke, jedoch jeweils mit der Einschrankung, dab die betreffenden 

Mabnahmen primar nicht aus wissenschaftlichen Grtinden veranlabt wurden.

Die Grabungskonjunktur der letzten zweieinhalb Jahrzehnte ist eine Folge des 

zweiten Weltkrieges. Ein Blick auf die trierische Schadenskarte von 1945 zeigt, 

dab die hier entstandenen Kriegseinwirkungen denen anderer westdeutscher 

Stadte entsprechen. Rechnet man die Schadensflachen auf die gesamte Wohnungs- 

kapazitat der Stadt um, so liegen sie mit 8O°/o Zerstbrung sogar hbher als der 

bundesdeutsche Durchschnitt. Diese allgemein nicht bekannte Tatsache wiegt 

gerade in unserem Faile um so schwerer, als die Mehrzahl der Zerstbrungen im 

Altstadtkern und somit im Schwerpunktbereich der antiken Stadt zu suchen ist. 

Die beim Wiederaufbau der Schadensgebiete archaologisch kontrollierten Flachen 

haufen sich im nbrdlichen Bereich der rbmischen Bebauung. Randgebiete und das 

siidliche Stadtviertel treten demgegentiber stark zurrick. Nimmt man die vor 

1945 ergrabenen Areale hinzu, so gewinnt man einen annahernden Gesamtein- 

druck von den der Forschung zuganglich gemachten Teilflachen des archaolo- 

gischen Untergrundes, die sich im Verhaltnis zum Gesamtumfang der rbmischen 

Stadt noch recht bescheiden ausnehmen. Wiirden — zu einem hoffentlich nicht 

allzu fernen Zeitpunkt - die Ergebnisse dieser Vielzahl kleiner Rettungsgrabun- 

gen kartographisch zusammengefabt, so ergabe sich in Erganzung zu dem seit der 

Kanalisation von 1904 vorhandenen rbmischen Strabenplan eine Art erweiterter 

Lbcherplan, der — mit alien Fehlern und Schwachen - im Endeffekt doch einigen 

Aussagewert fur die historische Stadttopographie besitzen wird. Bei aller Be- 

grenztheit des Quellenwertes der Baugrubengrabungen: Eines haben die Unter

suchungen der letzten 25 Jahre den vorangegangenen voraus - sie sind 

hbhenmahig auf Normalnull bezogen, was die Einordnung stratigraphischer 

Einzelbefunde in grbhere topographische Zusammenhange erleichtert.

Bei der nachfolgenden Ubersicht liber den derzeitigen Forschungsstand mbchte 

ich mich auf folgende Problemkreise beschranken:

1. Neue Gesichtspunkte zur Frage der treverischen Vorbesiedlung Triers.

2. Die Griindungsstadien der Augusta Treverorum und ihre topographische Ent

wicklung, aufgezeigt an den Ergebnissen der StraBenforschung.

3. Einige Aspekte der baugeschichtlichen Entwicklung des 2.-4. Jahrhunderts.
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1. Die Frage der vorromischen Besiedlung

Es entspricht einem alten Wunschdenken, in der Trierer Talweite eine gallische 

Urvaterstatte anzunehmen. K. Th. Kempf, gegriindet auf Loeschcke, spricht vom 

’politischen Mittelpunktc der Treverer, der ’von Anfang an auch ein Hauptkult- 

ortc gewesen sei7. Im Spektrum der Fundkarten ergibt sich dafiir nach dem 

derzeitigen Wissensstand kein uberzeugender Anhaltspunkt. Im Spatlatene finden 

wir um Trier das fur die Zeit und das ganze Land typische Bild der Streuung 

kleiner Friedhofe von Hof- oder Weilersiedlungen, die in der Regel vom letzten 

vorchristlichen bis in die Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts m Benut- 

zung sind 8.

Das erst im Jahr 1969 bekannt gewordene Grab eines treverischen Kriegers mit 

Bronzehelm, Schwert und Lanze auf einem dem Umfang nach nicht bekannten 

Friedhof von Olewig dicht am Ostrande der Stadt beleuchtet die Situation in 

unerwarteter Weise9. Im Anschlufi an die Bekanntgabe dieses Neufundes konnte 

gezeigt werden, dafi im Gegensatz zu der sehr dichten spatbronze- und friiheisen- 

zeitlichen Besiedlung der Trierer Moseltalaue in der Spatlatenezeit ein Ruckgang 

der Siedlungspunkte auf das in alien Gebieten der Eifel und des Hunsruck 

ubhche Mafi zu verzeichnen ist (Bild 1)10. Das siedlungsarchaologische Kartenbild 

spiegelt regelmafiige bauerliche Einzelhof- oder Weilersiedlungen wider, ohne 

die geringsten Anzeichen einer wie auch immer gearteten Schwerpunktbildung. 

Da die Beweisfiihrung hierfiir in dem zitierten Aufsatz fiber das Kriegergrab von 

Olewig ausftihrlich und unter Beriicksichtigung aller Aspekte der Probleme des 

vorromischen Trier vorgelegt wurde, kann hier auf weitere Einzelheiten verzich- 

tet werden.

Fiigen wir hinzu, dafi die Augusta Treverorum ganz zweifellos in der friihesten 

Uberlieferungsform einen den gallischen Talsiedlungen entsprechenden Ortsnamen 

mit der Endung auf -dunum gehabt hatte, wenn es aus alter keltischer Wurzel 

hervorgegangen ware. So bleibt beim Stand der gegenwartigen archaologischen 

Quellenkenntnis der Schlufi: Trier ist in vorcaesarischer und voraugustischer 

Zeit kein treverischer Stammesmittelpunkt gewesen.

7 K. Th. Kempf, Die Entwicklung des Trierer Stadtgrundrisses. Trierisches Jahrb. 1953, 7.

8 G. Mahr, Die jiingere Latenekultur des Trierer Landes (Berlin 1967). Die auf Karte 2 im Um- 

kreis Triers eingetragenen Fundplatze erwecken zwar den Eindruck einer starkeren Siedlungs- 

konzentration. Auf dem MeBtischblatt aber Ibsen sich die Fundpunkte zu annahrend gleichweit 

voneinander entfernten Einheiten auf. Die vier kleinen Brandgraberfelder von Zewen, Biewer, 

Olewig und Ruwer halten rechts und links der Mosel einen Abstand von 2-3 km voneinander. 

Der spatlatenezeitliche Abschnittswall von Ehrang liegt am nbrdlichen Hochufer der Kyll, 4 km 

vom Trierer Stadtzentrum entfernt.

9 R. Schindler, Ein Kriegergrab mit Bronzehelm der Spatlatenezeit aus Trier-Olewig. Zum Pro

blem des vorromischen Trier. Trierer Zeitschr. 34, 1971, 43 ff.

10 Die in dem Aufsatz (Anm. 9) als Abb. 25 gezeigte Karte der Fundverteilung zur Spatlatenezeit 

Triers ist hier, erganzt durch einen inzwischen im Stadtgebiet hinzugekommenen Neufund 

(Fpl. 8), als Bild 1 wiederholt, um dem Leser die Situation zu verdeutlichen.
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1 Fundkarte der Spatlatenezeit von Trier und Umgebung. — Mafistab 1 : 150 000.

1 Abschnittswall Ehrang. - 2 Brandgraberfeld Trier-Biewer. - 3 Brandgraber Trier-Ruwer. -

4 Einzelfund Trier-Altbachtal. - 5 Brandgraber Trier-Olewig. - 6 Brandgraber Trier-Euren. -

7 Siedlungsfunde Trier-Euren. — 8 Einzelfund Trier-St. Matthias.

2. S t a d t g r ii n d u n g und Entwicklung des StraBennetzes

Hatte sich im Streit der Meinungen um einen augustischen oder tiberischen Griin- 

dungstermin der Colonia die Waagschale bereits gegen Ende der dreibiger Jahre 

zugunsten der spaten, der Koetheschen Version gesenkt11, so sind jetzt weitere 

Fakten zur Stiitzung dieser These hinzugekommen. Sie stehen in engster Verbin

dung mit dem Bau der altesten Romerbriicke und dem Ausbau des frlihen 

StraBennetzes. Der erste Briickenbau fallt nach den durch die Jahresringforschung 

und durch Funde gestiitzten Ermittlungen von H. Cuppers in die Jahre kurz vor 

der Mitte des ersten Jahrhunderts12.

11H. Koethe, Neue Daten zur Geschichte des rbmischen Trier. Germania 20, 1938, 27 ff. — 

E. Kruger, Die Augustusstadt Trier. Trierer Zeitschr. 13, 1938, 185-189. - H. Koethe, Die 

Anfange von Trier. Ebda S. 190—207. — U. Kahrstedt, Die Griindung der Colonia Augusta 

Treverorum. Trierer Zeitschr. 20, 1951, 68.

12 H. Cuppers (Anm. 6) 145.
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Von den zwblf zeitlich gesicherten altesten Strafienprofilen sind alle tiberisch oder 

claudisch, in einem einzigen Faile kommt man in spataugustische Zeit13. Sie 

konzentrieren sick auf das innerstadtische Kerngebiet mit einem Umfang von 

etwa 7x8 Insulae zwischen Barbarathermen, Kaiserthermen und dem stidlichen 

Teil des heutigen Hauptmarktes (Bild 2). Dieses Gebiet deckt sich im wesent- 

lichen mit der Verteilung augustischer und tiberisch-claudischer Funde, wie die 

nach dem Bearbeitungsstand der dreifiiger Jahre angefertigte Verbreitungskarte 

zeigt14.

Die Ansicht von Cuppers, den Briickenbau von 44 und die Anlage des altesten 

Strafiennetzes als einheitliche Mafinahme der claudischen Zeit anzusehen15, hat 

viel fur sich und untermauert entschieden die Koethesche These von der nach- 

augustischen Koloniegrtindung. Auch die Frtihstufen der planmafiigen Bebauung 

innerhalb der Insulae, soweit diese iiberprufbar sind, bewegen sich in derselben 

Richtung. Ihr gegeniiber tragen alle vorclaudischen oder augustischen Spuren 
o o o o or

mehr den Charakter einer lockeren Streusiedlung, der es an Schwerpunkten im 

Achsenkreuz der Hauptverkehrswege nicht gefehlt haben wird. Erst nach griind- 

licher Uberarbeitung des seit 1945 hinzugekommenen Materials wird in Ergan- 

zung zu Koethe16 eine Neukartierung der augustischen Funde moglich sowie 

Umfang und Dichte des friihesten Bauzustandes zu vervollstandigen sein.

Man geht wohl nicht fehl in der haufig geaufierten Annahme, im Achsenkreuz 

des Cardo und Decumanus Maximus mit den beiden langschmalen, in ihren 

Abmessungen von den iibrigen beiden Strafienquadraten abweichenden Insulae 

den Anfang der planmafiigen Bebauung zu erblicken. Schon vor der Wende 

vom 1. zum 2. Jahrhundert wird beim Bau des Forums diese Ursprungssituation 

entscheidend geandert17. Der hiermit zwangslaufig zusammenhangenden Verle-

13 Hier die Liste der datierten, altesten Strafienschichten:

1. Siidallee, Villa Schaab. N-S-Strafie: tiberisch-claudisch (Koethe [Anm. 11] 30).

2. Siidallee, Hallenschwimmbad. N-S-Strafie: tiberisch (ebda.).

3. Barbarathermen, Siidostecke. N-S-Strafie: tiberisch (ebda.).

4. Brot- u. Hosenstrafie. O-W-Strafie: nachtiberisch (ebda.) (Nr. 1-4 Aufschliisse bei der 

Kanalisation 1904/05).

5. Kaiserthermen, vorthermenzeitliche Bebauung am Decumanus. O-W-StraCe: 1. Periode 

claudisch, 2. Periode claudisch-vespasianisch (Grabung 1966).

6. Neustrafie unter dem Forum. O-W-Strafie: erste Halfte 1. Jahrh. (Grabung 1965).

7. Palastaula, Straftenkreuzung mit 2 Perioden, iiberbaut vom Saalbau des beginnenden 2. Jh. 

(W. Reusch, Trierer Zeitschr. 33, 1955, 194).

8. Kornmarkt. Strafienkreuzung: erste Halfte 1. Jahrh. (Jahresbericht Trierer Zeitschr. 24-26, 

1956-58, 445-446).

9. Zuckerbergstrafte. O-W-Strafie: 2. Schicht erste Halfte 2. Jahrh. (Trierer Zeitschr. 24-26, 

1956-58, 497).

10. NeustraCe, Gervasius. O-W-Strafie: erste Halfte 1. Jahrh. (Grabung 1969).

11. Weberbachstrafie, Stadtbibliothek. N-S-Strafte: Scherben aus der Mitte des 1. Jahrh. im 

Strafiengraben (Trierer Zeitschr. 24-26, 1956-58, 488).

14 H. Koethe, Trierer Zeitschr. 13, 1938, 201 Abb. 3. Im Vergleich zu den durch friihe Funde 

bestatigten altesten Strafienziigen greift das aufierhalb der Strafien gelegene friihrbmische Fund

material starker nach Siiden aus.

15 Cuppers (Anm. 6) 166—168.

16 Koethe a. a. O.

17 E. Gose, Das Forum in Trier. Germania 39, 1961, 199. - Ders., Jahresbericht 1945-58. Trierer 

Zeitschr. 24-26, 1956-1958, 422 f. - H. Cuppers und H. Bievelet, Die rbmischen Fora in Bavai 

und Trier. Trierer Zeitschr. 28, 1965, 53—67.



Augusta Treverorum 263

2 Plan der unbefestigten Augusta Treverorum Mitte des 1. Jahrhunderts. - Mafistab 1 : 16 000.

A u. B Ehrenbdgen. - 1-11 alteste Straftenprofile (Nachweis siehe Anm. 13). — + friihe Graber. - 

• friihromische Funde nach Koethe (vgl. Anm. 14). — . . . . spatere Stadtbefestigung.

gung der ost-westlichen DurchgangsstraBe in den dem Decumanus Maximus 

nachstfolgenden siidlichen und nordlichen Strafienzug folgt die Verlegung der 

Pfahlrostbriickec, die als ’Steinpfeilerbruckec 25 m stromaufwarts urn 140 er- 

richtet wurde18. SchlieBlich hat auch die Rucksichtnahme auf die seit dem 

beginnenden 2. Jahrhundert existierenden Barbarathermen zu Veranderungen 

im Bereich des stadtseitigen Briickenkopfes gefiihrt19. Die Pfahlroste der alteren 

Romerbriicke liegen nach den neuesten Ermittlungen von Cuppers nicht, wie bis-

18 Cuppers (Anm. 6) 169.

19 Cuppers (Anm. 6) 165-168.
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her auf den Stadtplanen gezeigt, schrag, sondern parallel zu den Pfeilern der 

jiingeren Briicke. Diese Erkenntnis hilft manche Schwierigkeiten losen, die die 

bisherige Interpretation des Strafiennetzes und speziell die offenkundigen Ab- 

weichungen des Cardo und Decumanus vom iiblichen Schema mit sich brachte20.

Die Griinde fiir diese Abweichungen sind, wie sich immer klarer zu erkennen 

gibt, auf natiirliche Gegebenheiten wie den geologischen Unterbau fiir die Briik- 

kenfundierungen, die morphologische Beschaffenheit des stadtischen Baugrundes 

und die dem alten Hbhenrelief angepabte Fiihrung der Fernstrafien zurtickzufiih- 

ren, auf die man zwar noch im ersten Griindungsstadium, nicht aber bei den 

nachfolgenden Veranderungen Riicksicht nahm.

Die aufiere Begrenzung der zunachst noch unbefestigten Colonia wird durch 

Ehrenbbgen markiert, deren Standorte oder sekundar verlagerte Uberreste am 

Briickenkopf im Westen, an der SimeonstraBe im Norden und in der Nahe des 

Herrenbriinnchens im Siidosten sichergestellt sind21. Abschlufi der durch die 

Bruckenbauten der Jahre 44 und 140, der Errichtung des Forums und der Bar- 

barathermen markierten Entwicklung ist die um 180 erfolgte Stadtummauerung. 

Die durch Grabungen im Ostturm der Porta Nigra 1966 gewonnene und durch 

altere Feststellungen bestatigte neue Datierung22, die in der wissenschaftlichen 

Diskussion der nachsten Jahre auberhalb Triers vielleicht noch auf Skepsis 

stofien wird, lost fiir die hiesige Stadtkernforschung manche mit der bisherigen 

Spatdatierung zusammenhangenden Schwierigkeiten. Uber die sicher fundierte 

archaologische Beweisfiihrung der neuen Datierung wie die keramischen Funde 

im Steinhauerschrott des Ostturmes, der Uberbauung friihromischer Graber im 

Stiftsbereich St. Simeon, der Verlegung der vorher in der Achse des Ostturmes 

verlaufenden und demzufolge unter dessen Fundamenten liegenden Ausfall- 

straBe sowie die mit den iibrigen Stadttoren und Stadtmauern zusammenhan

genden Probleme sei hier auf E. Gose verwiesen23.

Die neu gewonnenen Daten bringen Fixpunkte in den innerstadtischen Ausbau 

und Ablauf der historisch-topographischen Entwicklung, in deren nun erkennbare 

Hauptabschnitte sich manches Beobachtungsgut iiberzeugender als bisher einord- 

nen lafit. Dies trifft besonders fiir die innerstadtische Bebauung und das Strafien- 

netz zu (Bild 3).

Zu den bis 1900 rund zehn bekannten Strafienschnitten und den etwa 50 bei 

der Kanalisation 1904/05 aufgezeichneten Strafienprofllen 24 kommen aus jiingster 

Zeit weitere 40 hinzu, insgesamt also etwa 100 Aufschliisse, mit denen sich 

etwas anfangen lafit.

20 E. Gose (Anm. 5) Abb. 10 und Cuppers (Anm. 6) Abb. 2. Uber die hiermit zusammenhangenden 

Fragen vgl.: K. Th. Kempf (Anm. 7). — W. v. Massow, Zum Stadtbild des romischen Trier. 

Cardo und Decumanus. Trierer Zeitschr. 20, 1951, 77-84. - Cuppers (Anm. 6) 168 f.

21 Clippers (Anm. 6) 58. Grabenreste in der Speestrafie und Grabenprofile am Konstantinsplatz 

konnen nach Cuppers a. a. O. 166 Anm. 198 mit dem von Schumacher vermuteten Palisaden- 

schutz der friihromischen Colonia zusammenhangen.

22 E. Gose, Die archaologische Erforschung der Porta Nigra (Anm. 5) 59-70.

23 E. Gose, a. a. O. 59 u. 69-70; kurz zusammengefafit bei Cuppers (Anm. 6) 170 Anm. 231.

24 Zwei Beispiele von Strafienprofilen in der Neu- und Saarstrafie, aufgenommen bei den Kanali- 

sationsarbeiten 1904, sind abgebildet bei G. Graeven (Anm. 3). Von Aufschliissen nach 1945 

wurden folgende Strafienprofile abgebildet: Kornmarkt 2—10 (Trierer Zeitschr. 24-26, 1956-58, 

445 Abb. 64), Weberbachstrafte 25 (ebda. 488 Abb. 87), Weberbachstrafie 73-74 (Trierer 

Zeitschr. 27, 1964, 257 Abb. 24).
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3 Trier um die Mitte des 3. Jahrhunderts mit den Mosaiken des 1.-3. Jahrhunderts (A). - 

Mafistab 1 : 16 000.

1 Porta Nigra. - 2 Rom. Stadtmauer. — 3 Amphitheater. — 4 Porta Alba. — 5 Porta Media. — 

6 Romerbriicke und Porta Inclyta. - 7 Circus Maximus. - 8 Forum. - 9 Bauten am Forum. - 

10 Barbarathermen. — 11 Tempelbezirk Altbachtal. — 12 Tempel am Herrenbriinnchen. — 

13 Tbpfereigelande.

In den am inneren Achsenkreuz gelegenen, offenbar besonders stark frequentier- 

ten und haufig ausgebesserten Strafienziigen konstatieren wir bis zu sieben und 

acht Erneuerungsphasen mit einer Schichthbhe von liber 2 m. Die Masse der 

Profile, die sich — von ortlich bedingten Unterschieden abgesehen — im Schema 

und in der bautechnischen Ausfiihrung ahneln, verteilt sich gleichmafiig liber 

den dicht bebauten Teil der Stadt. Wir zahlen hier 23 Profile mit vier und
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20 Profile mit drei Erneuerungen. Zwei- und einperiodige Straften bleiben auf 

die schwacher bebauten Randzonen beschrankt. In der Regel folgen fiber zwei 

bis drei dicht gelagerten Kiesschotterungen mit dazu gehdrigen Packlagen hbhere 

Aufschfittungen, die dem allgemeinen Niveauanstieg (wohl infolge der kriege- 

rischen Einwirkungen und Brandkatastrophen des Jahres 275) zuzuschreiben 

sind. Die darunter liegenden alteren Strafienpakete verteilen sich auf die beiden 

stadtischen Ausbauperioden des 1. und 2. Jahrhunderts. Die jeweils jungsten 

Horizonte gehdren mit den fast nie fehlenden Kalkplatten in die Glanzperiode 

der Kaiserstadt, ins 4. Jahrhundert. Laubenpfeiler als Begrenzungen fur uber- 

dachte Burgersteige treten, soweit beobachtet, oft schon seit dem 2. Jahrhundert 

auf. Mit ihnen hangt eine Verminderung der Straftenbreite zusammen, die 

anfanglich im Schnitt bei 10 m liegt, in den jtingeren Stadien jedoch zu damm

artig erhbhten Fahrbahnen von 9 und 6 m reduziert wird.

3. Die Bauten des 2.-4. Jahrhunderts

Zusammenhangende Flachengrabungen mit Einblicken in die Bauart und Ent

wicklung der bfirgerlichen Stadtwohnungen sind — wie in den Jahren vor 1945 

auch bei den Kriegsfolgeuntersuchungen der letzten 25 Jahre - rar geblieben. 

Die moderne Bauplanung greift mit ihren Tiefschachtungen zu willkiirlich und 

meist kleinparzellig in den grofiziigigen romischen Grundrift hinein. Stehen tat- 

sachlich einmal groftere Neubauflachen zur Uberpriifung des Untergrundes an, 

so fehlt es entweder an der Zeit, die erforderlichen grundlichen Recherchen anzu- 

stellen - wie z. B. beim Bau der Constantinsgarage 1968 und bei einem soeben 

abgewickelten Verfahren in der Dietrichstrafte 1970 oder die erwarteten 

Befunde sind durch rigorose Eingrift'e in mittelalterlicher oder neuerer Zeit 

bereits zerstort - wie jiingst in einer grofien Neubauflache siidlich der Kaiser- 

thermen (Polizeiprasidium 1970). Was bleibt, sind zahlreiche kleinere, zusam- 

menhanglose Teilausschnitte, die allerdings in gunstigen Fallen wenigstens strati- 

graphisch etwas erbringen. Mehr als 20 von insgesamt 75 stratigraphisch gut 

beobachteten Befunden bei der Sicherstellung von Baugrubenbefunden der Jahre 

1945 bis 1965 25 zeigen Ausschnitte aus mehrperiodischen romischen 

Burgerbauten, von denen die meisten in der Regel dreistufig sind.

Das Fragment eines Gemauerausschnittes - aufgenommen bei einer Neubaumaft- 

nahme im Palais Kesselstatt 1928 - ist eines der besseren Beispiele dieser Art 

unbefriedigender, aber nicht vermeidbarer Stadtkernforschung 26.

Zwei vollstandige Baugrundrisse, die zwei schmale Insulae beiderseits des Decu- 

manus ausfullen, sind von der Westseite des Forums bekannt. Teile ihrer Mauern 

wurden beim Bau des Hindenburg-Gymnasiums 1928 freigelegt; sie reichten aus, 

um den Bautypus zeichnerisch zu erganzen 27. Der nordliche, um zwei Peristyle

25 Trierer Zeitschr. 24-26, 1956-58, 408-498; desgl. 27, 1964, 239-258.

26 Als Beispiel fiir Teilgrundrisse, die nach 1945 freigelegt wurden, verweise ich auf zwei mehr- 

periodische Biirgerpalaste beiderseits einer Strafie, die bei den Ausschachtungen fiir den Neubau 

der Stadtbibliothek entdeckt wurden: Trierer Zeitschr. 24—26, 1956-58, 289 Abb. 88.

27 Trierer Zeitschr. 3, 1928, 173. — Bonner Jahrb. 133, 1928, 296. — E. Wightman (Anm. 6) 116 Fig.

10.
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gruppierte Bau mit einem Wasserbecken und zentralem Mosaiksaal - es sind 

springende Panther, ein Reh und ein Maultier dargestellt — wird als Residenz 

eines bedeutenden Beamten der Spatzeit angesprochen. Der Siidbau mit grofiem 

Innenhof und vielen kleinen Raumen kbnnte ein Marktgebaude gewesen sein. 

Bei beiden Bauten hat man offenbar nur die jeweils jiingste, dem 4. Jahrhundert 

angehorende Bauphase erfaBt. Der dritte, nbrdlich an beide angrenzende, unvoll- 

standig ergrabene Bau, der bereits sieben Jahrzehnte fruher von Wilmowsky 

entdeckt wurde, deutet an, was bei den beiden anderen versaumt wurde28. Es 

sind bei diesem als Victorinuspalast bekannten Bau nach K. Parlasca, der den 

Grabungsbericht von Wilmowsky interpretiert hat, fiinf Bauperioden zu erschlie- 

Ben, die dem 1./2., der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts, der Zeit um 200, 

um 265 und dem 4. Jahrhundert angehbren 29. Die vierte Periode (265) wird 

durch die Mosaikinschrift des damals als Gardeprafekt fungierenden, nachmaligen 

gallischen Sonderkaisers Victorinus bestimmt.

Ein weiteres Beispiel fur einen relativ vollstandig bekannten Baugrundrifi ist 

der Stadtpalast siidlich der Kaiserthermen, ergraben in den 80er Jahren beim 

Bau der sog. Villa Schaab30. Dieser grofie, gut erforschte und bisher leider 

unpublizierte mehrperiodige Bau des 1. bis 4. Jahrhunderts zeigt nach Swoboda 31 

den Ubergang vom frtihen Peristylhaus zu einem im 4. Jahrhundert bevorzugten 

Typ, der das architektonische Schwergewicht von der Innengestaltung auf die 

Aufienfassaden verlegt.

Diese Beispiele aus der Forschungszeit vor 1945 mufite ich vorausschicken, um 

die Bedeutung der Plangrabung hervorzuheben, die W. Reusch 1961 bis 1967 

im Westteil der Kaiserthermen durchgefiihrt hat. Hier wurde in drei Etappen 

in einer der langschmalen Insulae nbrdlich des sparer iiberbauten Decumanus 

ein vierperiodiger, vorthermenzeitlicher Palast freigelegt. Obwohl der Gesamt- 

grundriB nach Osten und Westen unvollstandig ist, erkennt man den durch 

alle vier Baustufen gleichbleibenden Typ des Peristylhauses mit einer stattlichen 

Flucht von Raumen 32. Es entspricht nicht dem Sinn unseres knappen Uberblicks, 

Einzelheiten der baulichen Veranderungen aus den vier Umgestaltungsphasen 

des vorthermenzeitlichen Bauwerkes aufzuzahlen. In alien Etappen zeigt sich 

die Tendenz, den Baugrund auf Kosten der bereits bedeutungslos gewordenen 

Siidstrafie durch Anbauten zu erweitern. Von den wichtigsten, bereits publizierten 

Bestandteilen der architektonischen Innenausschmiickung mbchte ich die der fru- 

hen Periode zuzurechnenden Wandmalereien mit einer Sumpflandschaft (Fisch- 

reiher u. Wasserpflanzen) sowie das bekannte Polydus-Mosaik aus dem letzten 

vorthermenzeitlichen Baustadium erwahnen. Nicht zu vergessen der im Westteil

28 J. N. v. Wilmowsky, Das Haus des Tribunen M. Pilonius Victorinus in Trier. Jahresber. Ges. 

f. niitzl. Forsch. 1861 u. 1862 (1864), 2-16 Taf. 1—3.

29 Zu den Perioden vgl. K. Parlasca, Die rbmischen Mosaiken in Deutschland (Rom.-Germ. For- 

schungen 23 [Berlin 1959]) 44.

30 H. Lehner, Bonner Jahrb. 103, 1898, 234-236 Abb. 28.

31 K. M. Swoboda, Rbmische und romanische Palaste (Wien 1919) 251.

32 W. Reusch, Die Ausgrabungen im Westteil der Trierer Kaiserthermen. Vorbericht liber die 

2.-5. Grabungskampagne 1962—1966. 51. Ber. RGK. 1970 (im Druck).
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des Bauwerks liegende Zierteich, der im 3. Jahrhundert in ein Wasserkastell 

verwandelt wird33.

Nichts unterstreicht die Notwendigkeit weiterer zusammenhangender Flachen- 

grabungen mehr, als die soeben gezeigte Gegeniiberstellung der geschilderten 

Baubefunde.

Intensitat und Wohlhabenheit innerstadtischer Staats- und Privatbauten zeigt die 

Verbreitung der bisher im Stadtgebiet gefundenen uber 75 Mosaiken (Bild 3). 

Sie stammen iiberwiegend aus der Zeit der sog. biirgerlichen Blute, also aus dem

2./3.  Jahrhundert bis zum Katastrophenjahr 275. Sie verteilen sich mit Ausnahme 

des sudlichen Handwerkerviertels m erstaunlicher GleichmaBigkeit uber die 

ganze Stadt. Ein nicht ganz so gunstiges Bild wiirde sich bei der Kartierung der 

seltener erhaltenen farbigen Wanddekorationen ergeben, von denen gerade in 

letzter Zeit einige interessante Neufunde zu verzeichnen waren.

Versuchen wir abschliefiend, die behandelten Fakten in das neu gewonnene Zeit- 

geriist der historischen Topographic einzuhangen, so ergibt sich fur die Etappen 

der Stadtentwicklung folgendes Bild:

EEs darf als gesichert gelten, dab die Anfange der Bebauung in augustischer 

Zeit den Charakter einer Streusiedlung haben, in der friiheste Fachwerkbauten 

bereits auf die spateren Strafienziige ausgerichtet sind. Die Ehreninschrift fiir 

L. Caes. spricht auch fur das Vorhandensein eines monumentalen Bauwerks. 

E. Wightman glaubt, dafi Augustus dem friihromischen Ort den Status einer 

civitas libera verliehen hat, da Plinius nach der Revolte von 21 Trier eine 

'civitas libera antea‘ nennt34.

2. Die Erhebung Triers zum Hauptort der Treverer und die Titelverleihung der 

Colonia Treverorum kbnnte, sofern man eine Verbindung zwischen diesen beiden 

Ereignissen wagen darf, mit dem Akt der planmafiigen StraBengriindung in 

claudischer Zeit zusammenfallen, die sich in Verbindung mit dem ersten Briicken- 

bau vollzieht . Ehrenpforten an den HauptausfallstraBen der unbefestigten 

Stadt markieren ihre auBeren Grenzen. An verschiedenen Stellen der stadtischen 

Randzonen befinden sich Friedhofe, die sparer aufgelassen oder iiberbaut werden. 

Zwei Kultbezirke im Altbachtal und am westlichen Moselufer dienten den 

religidsen Bediirfnissen der treverischen Volksgemeinde.

35

3. Die Errichtung der Barbarathermen, die Uberbauung des Decumanus durch 

das Forum und die in Stein ausgefiihrte Vergrofierung des vorher in Holz 

errichteten Amphitheaters leiten die grofie Periode der Stadterweiterung des 

2. Jahrhunderts ein, die mit dem Briickenneubau um 140 und der Errichtung 

der Stadtummauerung um 180 ihren Hdhepunkt erreicht. Innerhalb des Mauer-

33 W. Reusch, Wandmalereien und Mosaikboden eines Peristylhauses im Bereich der Trierer 

Kaiserthermen. Mit Beitragen von L. Dahm und R. Wihr. Trierer Zeitschr. 29, 1966, 187-235.

34 Wightman (Anm. 6) 39.

35 Die Diskussion liber den Status des friihromischen Trier wird durch den in der Mainzer Zeit

schr. 56/57, 1961/62, 220 veroffentlichten Inschriftstein des Treverers Tib. Claudius neu belebt 

werden. Er enthalt die Bezeichnungen colonia und civitas Treverorum und gilt fiir E. Wightman 

als Beweis dafiir, dafi Trier im 1. Jahrh. — wahrscheinlich seit der Regierungszeit des Kaisers 

Claudius - im Rang einer Colonia stand. Vgl. hierzu auch G. Alfoldy, Die Hilfstruppen in der 

rbmischen Provinz Germania inferior. Epigraphische Studien 6 (Dusseldorf 1968) 37. Alfoldy 

datiert den Mainzer Stein in claudische oder neronische Zeit.
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4 Trier im 4. Jahrhundert. - Mahstab 1 : 16 000.

1 Porta Nigra. - 2 Rom. Stadtmauer. - 3 Amphitheater. - 4 Porta Alba. - 5 Porta Media. - 

6 Romerbriicke und Porta Inclyta. - 7 Horrea. — 8 Friihchristliche Doppelkathedrale. - 

9 Palastaula-Basilika. - 10 Circus Maximus. — 11 Kaiserthermen. — 12 Forum. — 13 Bauten am 

Forum. — 14 Barbarathermen. - 15 Tempelbezirk Altbachtal. — 16 Tempel am Herrenbriinnchen. — 

17 Tbpfereigelande. — 18 Grabkapelle.

ringes schiebt sich die stadtische Bebauung nach alien Seiten vor, eine breite, 

unbebaute Zone bis zum inneren Mauerring freilassend. Die vorher hblzernen 

Tempelbauten im heiligen Bezirk am Altbachtal werden in Stein umgesetzt. Die 

alteren, z. T. von der Stadtmauer iiberbauten Friedhbfe werden aufgelassen und 

vor die Befestigung verlegt.

4. Nach den Zerstbrungen der Barbaren-Invasion ca. 275 wandelt sich - einge- 

leitet durch grofizugige BaumaBnahmen seit Diocletian und Constantin - das
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Bild der vorher burgerlichen Colonia in eine kaiserliche Residenz mit den 

Staatsbauten der Kaiserthermen, der kaiserlichen Palastaula, der fruhchristlichen 

Doppelkathedrale, dem seit dem 2. Jahrhundert bestehenden, von Constantin 

erneuerten Circus maximus und den Horrea, jenen Monumentalbauten, deren 

Kenntnis als bekannt vorausgesetzt werden darf36 (Bild 4).

Soweit mein Bericht iiber erste Ergebnisse der Trierer archaologischen Nach- 

kriegsgrabungen in der Sicht des gegenwartigen Forschungsstandes, den ich nicht 

beenden mbchte ohne einen Hinweis auf das schmerzliche Desiderat der noch 

immer nicht erfolgten Bearbeitung des reichen Materials der groben stadttrieri- 

schen Graberfelder - ein z. T. seit 100 Jahren unbearbeitet in den Magazinen 

schlummerndes Material, das sich durch interessante Neuzugange der letzten 

25 Jahre erheblich vermehrt hat37.

36 Neueres Schrifttum zu spatromischen Groftbauten: Th. K. Kempf, Grundrifientwicklung und 

Baugeschichte des Trierer Domes. Das Miinster 21, 1968, 1-48. — W. Reusch, Die Aula Palatina 

in Trier. Germania 33, 1955, 180—199. — W. v. Massow, Der Circus des romischen Trier. Trierer 

Zeitschr. 28, 1949, 149—169. — H. Eiden, Untersuchungen an den spatromischen Horrea von 

St. Irminen in Trier. Ebda. 73—106. - Friihchristliche Zeugnisse im Einzugsgebiet von Rhein und 

Mosel. Hrsg. Th. K. Kempf und W. Reusch (Trier 1965).

37 Trierer Zeitschr. 24-26, 1956-58, vor allem 411 ff. (Biewererstr. 224), 436-439 Abb. 61-63 

(Hornstr.), 453-460 Abb. 65—69 (St. Matthias). - H. Cuppers, Der bemalte Reliefsarkophag aus 

der Gruft der Quirinuskapelle auf dem Friedhof von St. Matthias. Trierer Zeitschr. 32, 1969, 

269-294.




