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Das romische Koln

Die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, die im Jahre 50 nach Chr. gegrtindet 

wurde und bis zum Ende der Antike als befestigte Stadt bestand, ist in ihrer Lage 

und Ausdehnung so hinreichend bekannt, daft sie hier nicht erortert zu werden 

braucht. Hire Befestigungsmauer, die bald nach der Stadtwerdung erbaut wurde, 

gehbrt zu den besterforschten Denkmalern romischer Zeit in Deutschland. Die 

romische Stadt mit ihrer Befestigung lafit sich auch heute noch im Kern der 

modernen GroBstadt auf einem Plan leicht ablesen. Andere Probleme standen 

nach dem Kriege mehr im Vordergrund, namlich vor allem die Lage des tiberi- 

schen Zweilegionenlagers, die Lokalisierung des Oppidum Ubiorum und in der 

Spatzeit die Frage der Kontinuitat, des Ubergangs von der romischen zur franki- 

schen Zeit. Die Friihzeit machte deswegen besondere Schwierigkeiten, weil man 

iiber das Lager und das Oppidum Ubiorum bisher recht wenig wuBte. Der Anstofi 

in dieser Richtung ging nach dem zweiten Weltkrieg von F. Fremersdorf aus, der 

die Grabungsergebnisse des Romisch-Germanischen Museums iiber das StraBen- 

netz der augustischen Zeit bekannt gab L Zur gleichen Zeit hat auch O. Doppel- 

feld die groBe Nord-Siid-StraBe, den Cardo maximus der CCAA, publiziert1 2. 

1958 wurde von ihm auch ein Stuck der Holz-Erde-Mauer, die das Lager im 

Norden begrenzt, erfaBt3. Nachdem Fremersdorf die Topfereien vom Richmodis- 

haus, Ecke RichmodstraBe und Neumarkt, publiziert4 und der Verfasser die 

Tdpferofen in der Lungengasse veroffentlicht hatte5, die innerhalb der CCAA 

lagen und in die erste Halfte des 1. Jahrhunderts datiert wurden, mufite geklart 

werden, ob die genannten Topfereien zum Oppidum Ubiorum gehdren oder nicht. 

Der Verfasser bezeichnete sie als einen wichtigen Hinweis fiir die Begrenzung des 

Oppidum nach Westen. Bald danach war auch der Tdpferofen tiberischer Zeit 

beim Bau des Funkhauses ’An der Rechtschule' ausgegraben worden 6. Nun konnte 

aber Ph. Filtzinger dem ganzen Befund eine neue Deutung geben 7, indem er nach- 

wies, daB diese drei Topfereien innerhalb der CCAA nicht zum Oppidum Ubio

rum, sondern zum Zweilegionenlager tiberischer Zeit gehdren. Damit war ein

1 Fremersdorf 1950, 2 ff.

2 Doppelfeld 1950 b, 92 ff. - Filtzinger 1962/63, 23 ff.

3 Doppelfeld, Die Domgrabung X. Kolner Domblatt 14/15, 1958, 11 ff. - Filtzinger 1962/63, 24.

4 Fremersdorf 1942, 237 ff. — Fremersdorf 1950, 64 ff.

5 La Baume 1958 a, 26 ff.

6 La Baume 1962/63, 12 ff.

7 Filtzinger 1962/63.
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entscheidender Schritt zur Lokalisierung des Lagers der 1. und 20. Legion gewon- 

nen. Weitere Ergebnisse der Nachkriegszeit kommen noch hinzu. Ein grofies 

Graberfeld, das seit augustischer Zeit belegt worden ist und bis in das 5. Jahrhun- 

dert hineinreicht, liegt im Nordwesten aufierhalb der CCAA und gruppiert sich 

um die Kirche St. Gereon8. Andererseits sind die Grabsteine der beiden Legions- 

soldaten, des Tubicen der 1. Legion C. Vetienius aus Rom und des Pecuarius der 

20. Legion C. Deccius aus Pavia, in die Mauer des Festungswerkes am Bayenturm 

eingelassen gewesen; sie kamen 1632 am Severinstor zutage. - Nebenbei sei be- 

merkt, dafi beide Grabsteine von ein und derselben Bildhauerwerkstatt stammen; 

ja, sie wurden sogar aus ein und demselben Block gesagt9, wie dies von J. Rbder 

auch an anderen Kalksteindenkmalern beobachtet werden konnte 10. - Jedenfalls 

dtirfen wir mit Sicherheit schliefien, dafi wir es spatestens hier am mittelalterlichen 

Befestigungsring mit einer Begrenzung der rbmischen Besiedlung nach Siiden zu 

tun haben.

Aufierhalb des Siedlungsbereiches lag das Lager der rbmischen Rheinflotte, Classis 

Germanica, die seit dem Saturninus-Aufstand im Jahre 89 n. Chr. unter Domitian 

den Beinamen Pia Fidelis fiihrte. Es wurde unter Tiberius mit einer Holz-Erde- 

Befestigung angelegt und bald nach dem Jahre 70 mit einer Mauer aus Stein ver- 

sehen, die bis etwa 270 nach Chr. bestanden hat11. 1926-1927 hat die Rbmisch- 

Germanische Abteilung des Wallraf-Richartz-Museums unter Leitung von F. Fre- 

mersdorf dort Ausgrabungen veranstaltet, deren Ergebnisse auf dem Plan 38 der 

Ausstellung ’Kbln, 1900 Jahre Stadt (1950)c mit den Grabungen von 1870/72 

zusammengefafit wurden (Bild 1).

Die Grenzen des Zweilegionenlagers konnten von Ph. Filtzinger wemgstens auf 

drei Seiten geklart werden (Bild 2). Er argumentierte etwa folgendermafien: Auf 

ihrer Ostseite bildet die Stadtmauer der CCAA einen einspringenden Winkel, der 

auch schon in der ersten Halfte des 1. Jahrhunderts dagewesen sein kann. Einsprin- 

gende Winkel und polygonale Grundrisse sind aber fur die Lager der Friihzeit in 

der Rheinzone charakteristisch 12. Die Hohe Strafie war in dieser Epoche die Via 

principalis und spater der nach Osten vorgeschobene Cardo maximus der CCAA. 

Das hangt mit der Linienfuhrung der Rheintalstrafie zusammen 13, da ja auch die 

Lager Neuss und Bonn nach dem Rhein hin orientiert sind. Die erwahnte Holz- 

Erde-Mauer begrenzt im Norden das Zweilegionenlager und im Westen konnten 

ein Stiick des Spitzgrabens und die Porta decumana des Zweilegionenlagers durch 

Ph. Filtzinger untersucht werden 14. Die Grenzen des Lagers im Osten, Norden 

und Westen finden ihre Bestatigung in den drei ausgegrabenen Tbpfereien ’An 

der RechtschuleJ Lungengasse Ecke Thieboldsgasse und Richmodstrafie Ecke Neu- 

markt. Lediglich die Stidgrenze des Zweilegionenlagers ist bisher noch nicht ge-

8 La Baume 1962/63, 22 Abb. 12. — La Baume 1958 b, 460 ff. — Fremersdorf 1927, 255 ff.

9 La Baume 1969, 785 ff.

10 Rbder 1960/61, 38 ff.

11 Klinkenberg 1906, 375.

12 v. Petrikovits 1960, 24 f. u. Anm. 22 f. - Filtzinger 1962/63, 23 f. mit Anm. 12.

13 Filtzinger 1962/63, 23 mit Anm. 8 u. Abb. 1.

14 Camps - Filtzinger 1969, 47 ff. Anm. 2.
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1 Koln. Plan von dem Lager der romischen Rheinflotte auf der Alteburg bei Koln aus der 

Ausstellung ’Koln. 1900 Jahre Stadt/ - Mafistab 1 : 4000.

klart; sie mag etwa in Hbhe der Sternengasse angenommen werden 15. Damit ist 

das Lager der 1. und 20. Legion im wesentlichen festgelegt. Es hat eine GrbBe von 

etwa 60 ha gehabt, was ungefahr der GrbBe von Oberaden entspricht16.

15 Kohler 1941, 100. 161. 164. - Nuber - La Baume 1969, 45 mit Anm. 44.

16 Filtzinger 1962/63, 27 mit Abb. 5,1.
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2 Koln. Zweilegionenlager (Kreuzschraffur) innerhalb der CCAA und mutmabliche Ausdehnung 

des Oppidum Ubiorum (Schragschraffur). — Mafistab 1 : 25 000.
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3 Koln. Randstiick einer TS-Tasse mit 

der Inschrift PRIN(CEPS) LEG(IO- 

NIS) XIX.

4 ’ Koln. Henkelattache eines keltischen 

Bronzeeimers in Form einer mensch- 

lichen Maske mit Hdrnerhelm.

Zu unserer grofien Uberraschung kam aber 1969 auf der Siidseite des Kolner 

Domes bei den Ausgrabungen des Rbmisch-Germanischen Museums eine arreti- 

nische TS-Scherbe einer Tasse vom Typ Haltern 7 b zutage, die unterhalb des 

Randes den Graffito PRIN(CEPS) LEG(IONIS) XIX aufweist (Bild 3). Es 

handelt sich offenbar um den zerbrochenen Trinkbecher dieses Offiziers, der nach 

A. von Domaszewski der zweithochste Centurio nach dem Primipilus war 17. Die 

19. Legion gehbrt aber zu den drei Legionen, die wie die 17. und 18. in der Varus- 

schlacht zugrunde gingen. Durch den Graffito erfahren wir, dab die 19. Legion 

oder ein Teil von ihr — nach Ph. Filtzinger nur eine Vexillatio zum Schutz der 

Ara Ubiorum 18 - in Koln gelegen hat. Jedenfalls mufi schon in augustischer Zeit 

hier ein Lager bestanden haben, und zwar vor dem Jahre 9 nach Chr. Mit diesem 

friihen Lager mufi das erwahnte Strafiennetz in Zusammenhang stehen. Wie grofi 

das Lager gewesen ist, wissen wir nicht. Seine Spuren konnten in einer ausgedehn- 

ten Brandschicht, die mit feinen lehmigen Einschliissen durchsetzt war, festgestellt 

werden. Schwellbalken deuten auf Fachwerkbauten, Gruben auf Zelte. Nach 

G. Precht handelt es sich um die Periode I unmittelbar auf dem gewachsenen 

Lofi 19.

17 A. v. Domaszewski, Die Rangordnung des rbmischen Heeres. 2. Aufl. bearbeitet von B. Dobson. 

Beihefte der Bonner Jahrbiicher Bd. 14 (Koln - Graz 1967) 90 ff. u. XXIV.

18 Nach miindl. Mitteilung.

19 G. Precht, Kolner Domblatt 30, 1969, 186 f. — Ders., Kolner Jahrb. 12, 1971, 52 ff.
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5 Koln. GrundriB der Hafenanlage an der Siidost-Ecke der CCAA ’An der Malzmiihle 1‘. 

Mahstab 1 : 125.

Dies waren jedoch nicht die einzigen Spuren aus dieser friihen Zeit am Dom. Es 

fanden sich namlich Siedlungsgruben aus der jungeren Steinzeit und dem Uber

gang von der Spathallstatt- zur Friihlatenezeit. Auf der Siidseite des Domes war

den sechs Gruben aus einer Frtihphase der jungneolithischen Michelsberger Kultur 

(’Bischheimer Gruppe') angeschnitten und von W. Meier-Arendt untersucht20. 

AuEer zahlreichen Scberben tiberwiegend unverzierter Keramik fanden sich typi- 

sche Flintgerate, wie Klingen, Klingenschaber, Kratzer und Spitzen. Auch Bruch- 

stiicke von geschliffenen und polierten Feuersteinbeilen konnten geborgen werden. 

Sehr viel besser erhalten war die Keramik aus der spathallstatt-fruhlatenezeit- 

lichen Grube stidlich des Domes. Es handelt sich um groBe Vorratsgefafie mit S-

20 W. Meier-Arendt, Kblner Domblatt 30, 1969, 195 ff.
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6 Koln. Hafenanlage an der Siidost-Ecke der CCAA.

fbrmigem Profil, stark geschlicktem Unterteil und gekerbtem Rand oder um 

flache Schalen mit schwach einziehendem Rand. Nur einzelne Schiisseln weisen 

ein umlaufendes Fischgratenornament auf. Die prahistorischen Siedlungsgruben 

beweisen, dafl auch der Kblner Stadtkern schon in der Zeit etwa um 2500 und 

dann um 500 v. Chr. besiedelt war. Bisher hatte man geglaubt, dab nur in den 

Auflenbezirken mehr oder weniger grofle Siedlungen lagen, z. B. das bandkera- 

mische Dorf Koln-Lindenthal oder die rechtsrheinischen Grabhugelfelder der 

Hallstattzeit in Kbln-Diinnwald, -Dellbriick und -Kbnigsforst, die ausgedehnte 

Siedlungen voraussetzen. Nach unseren neueren Erkenntnissen miissen nicht nur 

die Randgebiete von Koln bis zur Rbmerzeit dicht besiedelt gewesen sein, sondern 

auch der Stadtkern. Es ist also nicht so, dafl die Stadt auf unberuhrtem Boden 

gegrundet wurde, sondern die Romer trafen hier auf altes Kulturland, das schon 

eine Jahrhunderte alte Geschichte hinter sich hatte.
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In diesem Zusammenhang verdient ein Fund der Spatlatenezeit besonders her- 

ausgehoben zu werden. Bei den Ausschachtungen fur einen Neubau ’An der Malz- 

miihlec, an der Siidostecke der CCAA kam nicht nur ein Quaderbau der ersten 

Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. zutage, von dem unten noch zu sprechen sein 

wird, sondern auch die Henkelattache eines Bronzeeimers (Bild 4). Das Stuck ist 

8,1 cm lang und diente als Lager fur den biigelformigen Henkel des Eimers, so 

daft dieser an dem beweglich gelagerten Biigel getragen werden konnte. Ferner 

hatte die Henkelattache die Aufgabe, als ausdrucksvolles Schmuckstiick an dem 

Eimer zu wirken. Dargestellt ist eine menschliche Maske mit wulstigen Augen- 

brauen, mandelformigen Augen, leicht gebogener Nase, schmalen Lippen und 

deutlich ausgepragtem Kinn. Der Hals gliedert sich in mehrere Rippen auf und 

schlieftt unten halbbogenformig ab. Ein hier befindliches Loch ermoglichte die 

Befestigung der Attache an dem Eimer. Sehr auffallig erscheinen drei hornerartige 

Aufsatze oberhalb des Kopfes, die an abgestumpfte Stierhorner erinnern. Ahn- 

liche Stierkdpfe mit Hornern, die durch Knbpfe verkiirzt sind, gibt es aus kelti- 

scher Zeit, z. B. in Danemark 21. Tatsachlich haben wir es hier mit einem keltischen 

Schmuckstiick zu tun, das auf Grund einer Parallele von Aylesford/Kent aus den 

letzten Jahrzehnten v. Chr. stammt22. Stierfiguren mit drei Hornern kommen in 

Gallien vor. Auch die Dreizahl spielt bei den Kelten als Symbol der Kraft und 

Vollkommenheit eine grofte Rolle; der dreikopfige Gott ist z. B. der machtige 

Gott23. Wir werden die Darstellung der Eimerattache in der Weise deuten diirfen, 

daft es sich um eine Menschen- oder Gdttermaske mit einem Hornerhelm handelt. 

Ein solcher Bronzehelm mit zwei dicken Stierhbrnern, die in Knbpfen endigen, ist 

aus der Themse in London in der Nahe von Waterloo-Bridge in sehr gutem Erhal- 

tungszustand geborgen worden und befindet sich im British Museum 24.

Der genannte Quaderbau, der an der Siidostecke der CCAA, An der Malzmiihle 1 

Ecke Muhlenbach anstelle eines Rundturmes entdeckt wurde, ist ein Bauwerk von 

etwa quadratischem Grundrifi mit einer Flache von 9,45 x 9,20 m (Bild 5-6). 

Er ruht auf einem Fundament, das auf angespitzten Pfahlen gegriindet ist25. Wir 

miissen daher annehmen, daft der Bau im morastigen Untergrund errichtet worden 

ist. Die Pfahle sind nach der dendrochronologischen Untersuchung durch E. Holl

stein in die letzten Jahrzehnte v. Chr. zu datieren. Bei den Buckelquadern des 

aufgehenden Mauerwerks ist zu erkennen, daft sie nicht vollstandig bearbeitet 

sind. Die Bossen wurden stehengelassen und sind z. T. noch erhalten. Saulen- 

trommeln, die in Hohe des etwas vorspringenden Fundamentsockels angetroffen 

wurden, deuten auf einen gegliederten Oberbau. Scherbenfunde weisen den Bau 

einwandfrei in die erste Halfte des 1. Jahrhunderts. Er darf jedoch nicht isoliert 

gesehen werden, sondern in Verbindung mit einer Kaianlage und der spateren 

Stadtmauer der CCAA, die von Norden — also auf der Ostseite der Stadt - her- 

anfuhrt. Aber sie stoftt nicht einfach mit einer deutlich sichtbaren Baufuge an den

21 J. Brondsted, Nordische Vorzeit III (Neumunster 1963) Taf. neben S. 84.

22 J. W. Brailsford, Later prehistoric Antiquities of the British Isles (London 1953) 70 Taf. 21,1. - 

W. Meier-Arendt, Kolner Jahrb. 12, 1971, 50 f.

23 J. Moreau, Die Welt der Kelten (Stuttgart 1958) 106.

24 Moreau a. a. O. Taf. 100. - Brailsford a. a. O. 68 Taf. 18,1.

25 ’Romer am Rhein‘ 1967, 82 Nr. 17 Taf. 2.
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Quaderbau an, sondern greift in dessen Mauerwerk ein und ist mit diesem ver- 

zahnt. Auf der Siidseite der CCAA schliefit die Stadtmauer in der Mitte an den 

Quaderbau an und wird an den Bachen (Muhlenbach, Blaubach, Rothgerberbach) 

entlang nach Westen gefiihrt. In der Tatsache, dafi sich das Bauwerk in sumpfigem 

Gelande am Hafen befindet und mit der Stadtmauer in Verbindung steht, liegt 

zugleich der Schlussel zum Verstandnis dieses Komplexes. Das Ganze mull als 

Hafenanlage gedeutet werden, wobei die bstliche Stadtmauer als Kaimauer anzu- 

sehen ist. Wie die Anlage etwa ausgesehen hat, dafiir gibt es in Methone ein gutes 

Beispiel26, worauf mich J. Bracker hingewiesen hat. Auch auf der bstlichen Seite 

der Strafie ’An der Malzmuhle' Ecke Filzengraben sind Hafenbefestigungen aus 

Basaltsteinen gefunden worden.

Der Quaderbau, der mit ’Ubiermonument‘ bezeichnet wird, ist jedoch nicht der 

einzige Bau, der auf der Siidseite der CCAA entdeckt wurde und der in die erste 

Halfte des 1. Jahrhunderts in die Zeit vor der Koloniegriindung gehort. Unter 

der Kirche St. Georg wurde namlich eine Beneficiarierstation ausgegraben27. 

Allerdings hat O. Doppelfeld Bau I als vorclaudischen Tempel erklart, dem 

H. v. Petrikovits mit guten Griinden widersprochen hat28. Da Beneficiarier- 

stationen als Strafiensicherungsposten erst seit flavischer Zeit belegt sind29, wird 

man in dem Bau I unter St. Georg vielleicht einen Strafienposten vorclaudischer 

Zeit sehen diirfen 30. Die beiden dort gefundenen pugiones weisen eindeutig in 

diese Richtung, und auch die marmorne Gufiform fur Phallus-Amulette deutet auf 

einen Gewerbebetrieb fur Soldaten 31.

Siidlich des Zweilegionenlagers und siidlich der Bache - der Begrenzung der 

CCAA - liegen aber auch Topfereien friihrdmischer Zeit, und zwar am Waid- 

markt Ecke Blaubach, Severinstrafie 249-255 und Georgstrafie 2 0 32. Es ist durch- 

aus moglich, daB diese Tdpferbfen, die der tiberischen Zeit zuzurechnen sind, zum 

Oppidum Ubiorum gehdren. Wenn sich auch das Keramikmaterial nicht von der 

Tonware aus den militarischen Tdpferbfen unterscheiden lafit, so mufi man doch 

sagen, daB sich die fruhrbmischen Topfereien siidlich der CCAA zu weit vom 

Zweilegionenlager entfernt befinden, als daft sie dem Lager zuzuweisen sind.

Ein weiterer Fund siidlich des Zweilegionenlagers kommt noch hinzu, und zwar 

ein Schatzfund von 20 friihen Denaren, die zwischen Marienplatz 2 und Muhlen

bach 25 zutage kamen 33. Es handelt sich um Miinzfalschungen, die republikani- 

sche Denare der Zeit zwischen 133/126 bis 27/20 v. Chr. nachahmen. Von den 

20 Stricken sind 12 Serrati, wahrend vier Denare auf der Riickseite eine Biga und 

11 eine Quadriga zeigen. Das bedeutet, daft die Falscher bestrebt waren, die von 

Tacitus erwahnten34 und von den Germanen so beliebten Serrati und Bigati

28 A. Neuburger, Die Technik des Altertums 2(Leipzig 1921) 511 f. Abb. 670-674.

27 Doppelfeld 1950 b, 90 ff.

28 H. v. Petrikovits, Germania 30, 1952, 128 f. - v, Petrikovits 1960, 74 ff.

29 v. Petrikovits 1960, 76.

30 Riiger 1968, 62.

31 Doppelfeld 1950 b, 94 mit Anm. 11. - F. Fremersdorf, Germania 13, 1929, 138 Abb. 3. - 

Riiger 1968, 58.

32 La Baume 1964 b, 7 ff.

33 Nuber - La Baume 1969, 37 ff.

34 Germ. 5, 10 ff.
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nachzumachen. Noch wichtiger ist die Tatsache, dab wir die Vergrabungszeit auf 

die Regierungsjahre des Tiberius (14—37) einengen konnen. Denn die Keramik, 

die in der gleichen Grube wie die Miinzen geborgen wurde, stammt ausnahmslos 

aus der ersten Halfte des 1. Jahrhunderts. Wir diirfen annehmen, daft der Her- 

stellungsort der Miinzen nicht weir vom Fundplatz zu suchen ist und dafi der 

Schatz in die Erde gelangte, noch ehe das Geld in Umlauf gesetzt werden konnte. 

Die Werkstatt mag vielleicht sogar in unmittelbarer Nahe des Vergrabungs- 

ortes gelegen haben. Es ist mbglich, dab sie sich im Handwerkerviertel der Zivil- 

siedlung befunden hat.

Andere Miinzfunde gehdren entweder zum augustischen Lager oder zum Zwei- 

legionenlager tiberischer Zeit. In augustische Zeit fallt mit Sicherheit der Schatz- 

fund Hohe Strafie, Kaufhaus Tietz, jetzt Kaufhof35. Die Denare reichen von 

145/138 v. Chr. bis zur Pragung der Lugdunum-Serie mit Gaius und Lucius 

Caesar (2 v. —14 n. Chr.). In dem dort erwahnten ’romischen Kochtopf der be- 

kannten friihkaiserzeitlichen Form mit einbiegendem Randc, der die 36 Denare - 

darunter 12 der Caius- und Lucius-Caesares-Pragungen — barg, diirfen wir wohl 

einen Halterner Kochtopf mit Besenstrichmuster erkennen. Der zweite Fund, 

etwas anderer Art stellt den Schatz von 31 Aduatukermiinzen dar, die beim Bau 

des Hotels Excelsior Ernst 1911 zutage gefbrdert wurden 36 und die als Zahlungs- 

mittel fiir Kleingeld in claudischer Zeit nur noch vereinzelt vorkommen 37.

Kartiert man alle Funde der ersten Halfte des 1. Jahrhunderts in Koln, so ergibt 

sich folgendes Bild (Bild 7): Das augustische Lager lafit sich zwar nachweisen, ist 

aber in der Ausdehnung bisher nicht fafibar. Von dem Doppellegionenlager tibe

rischer Zeit kennen wir jedenfalls die Umgrenzung im Norden, Osten und Westen, 

wahrend die Siidgrenze noch unklar ist. Auf der Siidseite des Lagers schliefit sich 

dann der Siedlungskern des Oppidum Ubiorum an, der sich in den Topfereien 

entlang den Bachen, dem Fund der Miinzfalschungen, der Beneficiarierstation und 

der Hafenanlage im Osten abzeichnet. Wenn wir jedoch versuchen wollen, die 

Grenzen des Oppidum herauszubekommen, miissen wir die Fundorte der Grab- 

steine zuhilfe nehmen. Die am Severinstor gefundenen und dann im neuzeitlichen 

Festungswerk am Bayenturm eingelassenen Grabsteine des Tubicen der 1. Legion 

und des Pecuarius der 20. Legion wurden schon erwahnt. Noch weiter aufierhalb 

der Stadt lag nicht nur das Lager der Rheinflotte auf der Alteburg, sondern west- 

lich der Bonner Strafie fand sich im Vorort Arnoldshohe der Grabstein des Vete- 

ranen der 20. Legion L. Baebius mit der Darstellung der Familie des Verstorbe- 

nen38. Am Chlodwigplatz erhob sich das Grabmonument fiir die Familie des 

Veteranen der Legio V Alaudae L. Poblicius (Bild 8-11) 39. Das wurde aber be- 

deuten, daft die siidliche Begrenzung des Oppidum Ubiorum zwischen den Topfe- 

reien am Waidmarkt mit der Beneficiarierstation und dem mittelalterlichen

35 J. Hagen, Germania 8, 1924, 85 ff.

36 Fremersdorf, Altschlesien 5, 1934 (= Festschr. H. Seger) 242 ff. — La Baume, Keltische Miinzen 

(Braunschweig 1960) 26.

37 H. Chantraine, Novaesium III. Limesforschungen Bd. 8 (Berlin 1968), 11.

38 Klinkenberg 1906, 325 Abb. 156.

39 La Baume, Gymnasium 78, 1971, 373 ff.
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7 Koln. Die Denkmaler und Funde der ersten Halfte des 1. Jahrhunderts (Fundpunkt 18 liegt

n i c h t am Rhein, sondern mull neben Punkt 19 verlegt werden). — Mafistab 1 : 30 000.

1 Graberfeld um St. Gereon. - 2 Aduatuker-Miinzfund Hotel Excelsior Ernst. - 3 Holz-Erde- 

Mauer bstlich des Nordtores der CCAA. — 4 Tdpferofen An der Rechtschule. — 5 Graben des 

Zweilegionenlagers. — 6 Principia ? Praetorium. — 7 Grabsteine von Veteranen der 20. Legion. —

8 Topferei Richmodstrafie Ecke Neumarkt. - 9 Tdpferofen Lungengasse. — 10 Thermen an der 

Cacilienstrafie. - 11 Munzschatzfund Kaufhaus Tietz, jetzt Kaufhof. - 12 Miinzfund Marien- 

platz 2 / Muhlenbach 25. — 13 Hafenanlage an der Siidost-Ecke der CCAA. - 14 Topferei 

Waidmarkt I Ecke Blaubach. - 15 Beneficiarierstation unter St. Georg. - 16 Topferei Georg- 

strafie 20. - 17 Topferei Severinstrafie 249-255. - 18 Grabsteine von Soldaten der 1. und 

20. Legion. - 19 Poblicius-Grabmonument. - 20 Lager der Rheinflotte. - 21 Grabstein eines

Veteranen der 20. Legion.
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8 Koln. Inschrift des Poblicius-Grabmonuments.

9 Kbln. Seiten der Aedicula vom Obergeschofi des Poblicius-Grabmonuments mit 

Pan-Darstellungen.
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10-11 Koln. Mannliche und weibliche Statue vom Obergeschofi des Poblicius-Grabmonuments.

Befestigungsring zu suchen ist. Im Westen sind an der Aachener Strafie 19-21 

zwei Grabsteine herausgekommen, namlich der des Veteranen der 20. Legion 

L. Metilius und das stark ladierte Grabmal eines Veteranen der 1. oder 20. Le

gion 40. Dieser Fundpunkt liegt nur wenig aufierhalb des Habsburger Ringes 

zwischen Rudolfplatz und Briisseler StraBe, so daB wir auch hier mit der west-

40 Klinkenberg 1906, 289.
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lichen Begrenzung des Oppidum Ubiorum etwa in Hdhe der Ringe rechnen diir- 

fen. Dagegen muB der nordliche AbschluB des Oppidum schon bei der Friesen- 

strafie gesucht werden: Denn nordlich davon wurde in der Norbertstrafie 10-12 

das Grab mit Grabstein der Bella, der Frau des Vonucius aus Reims, ausgegra- 

ben 41, und zwar in dem oben schon erwahnten Graberfeld um St. Gereon. Die 

Nordgrenze des Oppidum Ubiorum wiirde damit auf gleicher Hdhe mit der 

Nordgrenze des Zweilegionenlagers und der nordlichen Stadtmauer der CCAA 

liegen. In dieser Hinsicht ahnelt die Situation in Koln der von Camulodunum, 

wo auch die erste Besiedlung sehr viel grbfier als die Colonia mit ihren Tempeln 

ist 42.

Das Zweilegionenlager befindet sich demnach im Oppidum Ubiorum (Bild 2), 

und das stimmt mit der Angabe von Tacitus iiberein, wenn er schreibt43: Sed 

Agrippina, quo vim suam sociis quoque nationibus ostentaret, in oppidum Ubio

rum, in quo genita erat, veteranos coloniamque deduci impetrat, cui nomen indi- 

tum e vocabulo ipsius. Ac forte acciderat, ut earn gentem Rhenum transgressam 

avus Agrippa in fidem acciperet. Das bedeutet, dab die CCAA auf zwei Fakto- 

ren aufgebaut ist, namlich auf dem Zweilegionenlager im Stadtkern und dem 

Oppidum Ubiorum, das sich mit dem Siedlungszentrum an den Bachen entlang 

im Siiden und nach Westen bis etwa an St. Aposteln erstreckt. Das Lager be- 

stand im Jahre 50 nicht mehr, so daft Tacitus es auch nicht mehr erwahnt.

Die Ara Ubiorum, der zentrale Kultmittelpunkt fur die von Augustus geplante 

Provinz Germania, ist bisher noch nicht gefunden worden. Ph. Filtzinger ver- 

mutet sie in der Verlangerung des decumanus maximus nach Osten durch das 

Langhaus von Grofi St. Martin, und zwar unter dieser Kirche 44.

Da die Principia des Zweilegionenlagers noch recht problematisch sind, sollen sie 

im Zusammenhang mit dem Praetorium weiter unten behandelt werden. Aufier 

den Principia gehort aber offenbar noch ein grofier Baukomplex in die Friihzeit 

des romischen Koln, namlich die Thermen. Sie wurden 1950 vom Romisch- 

Germanischen Museum unter Leitung von O. Doppelfeld ausgegraben und kurz 

verbff entlicht45. Die Thermen sind deswegen wichtig, weil sie an der grofien 

Kreuzung Cacilienstrafie — Nord-Siid-Fahrt beim Bau dieses erst in jiingster Zeit 

geschaffenen, ganzlich unhistorischen Durchbruchs liegen und offenbar nach dem 

alten Limitationsnetz 46 ausgerichtet sind. Aber gerade wegen dieser Tatsache wird 

man die Thermen in die erste Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. setzen diirfen.

Aufier den Thermen, die wohl in der ganzen romischen Epoche bestanden haben, 

ist das Praetorium von O. Doppelfeld untersucht worden 47. In der Bauperiode 

I b lassen sich aber nach Ph. Filtzinger die Principia des Zweilegionenlagers ver-

41 La Baume, Die Romer am Rhein 2(Bonn 1964) 43 f. Abb. 20.

42 C. F. C. Hawkes - M. R. Hull, Camulodunum. First Report on the Excavations at Colchester 

1930-1939 (1947).

« Ann. 12, 27.

44 Camps - Filtzinger 1969, 55 am Schlufi von Anm. 2.

45 Doppelfeld, in: R. Louis, Memorial d’un voyage d’etudes de la societe des antiquaires de France 

en Rhenanie (Paris 1953) 137 ff. - Doppelfeld 1960, 11 ff.

46 J. Klinkenberg, Bonner Jahrb. 140/41, 1936, 259 ff.

47 Doppelfeld 1956, 83 ff.
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muten48. Durch Vergleiche mit den Pnncipia in Vindonissa kommt Filtzinger zu 

folgendem Ergebnis: Die Kolner Principia liegen auf dem decumanus maximus in 

der Praetentura, mit der Offnung auf die Porta decumana, die an der Richmod- 

strafie 25 ermittelt worden ist. Die Kolner Situation gibt Bild 12 wieder. Die 

einzelnen Perioden des Praetoriums werden am leichtesten aus der farbigen Uber- 

einanderzeichnung deutlich 49. Wie sich neuerdings herausgestellt hat, ist die Pe- 

riode IV des Praetoriums jedoch nicht mit der Aula Regia zu identifizieren; denn 

unmittelbar vor der Portalslaube des alten Rathauses wurde ein Bau entdeckt, auf 

den diese Bezeichnung eher pafit. Dort fand sich namlich — nur 30 cm unter dem 

heutigen Niveau — eine gewaltige Apsis von 18 m Dm. (Bild 13), die sich nach 

Westen hin offnet und die in der westlichen Langsseite des Baues liegt. Diese 

Apsis ist mit Ziegeldurchschufi errichtet und hypokaustiert. Nach unseren bis- 

herigen Feststellungen hatte der Bau eine Lange von 60 m und eine Breite von 

40 m. Mit dem Praetorium zusammen hatten die beiden hintereinanderliegenden 

offentlichen Bauten im 4. Jahrhundert eine Gesamtlange von 150 m. Moglicher- 

weise kann der Bau vor dem. alten Rathaus als Aula Regia angesprochen werden, 

in deren conventiculum ritus christiani der Feldherr Silvanus im Jahre 355 n. 

Chr. zu entkommen suchte 50. Dafi der Bau noch in frankischer Zeit Bedeutung 

hatte, zeigt ein Triens westgotischer Pragung des 6. Jahrhunderts, der an der 

Aufienseite der Apsis gefunden wurde. Es handelt sich um eine Nachpragung nach 

Justinus I. (518-527).

Natiirlich hat es in Koln ein Theater und ein Amphitheater gegeben. Das Theater 

wird ostlich des Neumarktes vermutet, weil dort siidlich und nordlich der Schil- 

dergasse zwischen Antoniterstrafie und Perlenpfuhl ein grofier halbrunder Bau 

als Fundament beobachtet werden konnte51. Das Amphitheater mag an der 

ZeughausstraBe Ecke Kattenbug angenommen werden, da hier Spuren bis in 

grohe Tiefen angetroffen wurden52, die darauf hindeuten (Beilage 2).

Zu den stattlichsten Profanbauten der CCAA gehdrte das Nordtor, das als 

zweigeschossiger Bau mit seinen beiden flankierenden Tiirmen sicher einen impo- 

nierenden Anblick bot53. Doch war dies zwar das prachtigste, aber nicht das ein- 

zige Tor. Wahrend man friiher angenommen hatte, dafi Koln in romischer Zeit 

acht Stadttore besafi, wurde neuerdings das neunte Tor auf der Stidseite der 

CCAA festgestellt54. Wie ein fester Giirtel umgab die Mauer auf alien vier Seiten 

die rbmische Stadt55 (14-15; Beilage 2).

Die Wasserversorgung und Entwasserung fur die Stadt war grohziigig angelegt 

und ausgebaut. Als nach der Koloniegriindung zu irgendeinem Zeitpunkt - wann 

dies geschah, wissen wir nicht - die Wasserleitung aus dem Vorgebirge (sog.

48 Camps - Filtzinger 1969, 54 f. Anm. 2.

49 La Baume 1964 a, Abb. 59.

50 Amm. Marc. 5,2—31. — Doppelfeld 1958, 67 f.

51 Binsfeld 1965/66, 44 f. — Kolner Jahrb. 8, 1965/66, 137 ff.

52 R. Schultze - C. Steuernagel, Bonner Jahrb. 123, 1914, 12 ff. — Fremersdorf 1950, 44 ff. — 

W. Binsfeld, Kolner Jahrb. 5, 1960/61, 67 ff. Anm. 3.

53 Mylius 1955, 9 ff.

54 Doppelfeld 1962, 35 ff.

55 Doppelfeld 1950 a, 3 ff.
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13 Koln. Blick auf die Apsis des Palastes siidlich des Praetoriums (Aula Regia ?).

Hiirther Leitung) nicht mehr ausreichte, leitete man das Wasser aus 78 km Ent- 

fernung aus der Eifel bei Nettersheim her und iiberbriickte die Taler und Senken 

durch Aquadukte 56. Von den Entwasserungskanalen ist ein ganzes System erhal- 

ten. Aus kleinen Kanalen wurde das Wasser in grofien Abwasserkanalen gesam- 

melt und zum Rhein geleitet.

Von folgenden Tempelbauten wissen wir etwas Naheres: Unter dem Kolner Dom 

lag der Podiumstempel des Mercurius Augustus, von dem aufier der Bauinschrift 

auf dem Architrav Mauern, Tiirgewande, Tlirbeschlage aus vergoldeter Bronze, 

Gesims und moglicherweise auch zum Tempelbezirk gehdrende Mosaikboden mit 

Hakenkreuzmuster aufgedeckt wurden57. Im Siiden der CCAA ist unter der 

Kirche St. Maria im Kapitol die Einteilung der drei Cellae vom Tempel der 

capitolinischen Trias Jupiter, Juno und Minerva festgestellt worden 58. Daruber 

hinaus konnten Reste des Baues selbst mit Teilen des Architravs, darunter ein 

Relief mit einer Attis-Darstellung ermittelt werden 59. Auch die Temenosmauer

56 Haberey 1971.

57 U. Kahrstedt, Kolner Domblatt 2—3, 1949, 165 ff. — Doppelfeld, Kolner Domblatt 21/22, 1963, 

116 ff. — Weyres 1969, 124 ff. 1 in Fig. 1, Abb. 28. — ’Rom am Dom‘ 1970, 10 f. 22.

58 Doppelfeld, in: R. Angenendt, St. Maria im Kapitol zu Koln in Geschichte und Gegenwart 

(Koln o. J.) 13 ff.

59 F. Miihlberg, in: Friihchristliches Koln. Schriftenreihe der Archaologischen Gesellschaft Koln 12 

(Koln 1965) 58. - Doppelfeld, Kolner Jahrb. 7, 1964, 67 ff. — Kiihnemann - Binsfeld 1965/66, 

46 ff.
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14 Kdln. Siidfront von der nordlichen Stadtmauer der CCAA mit Turm an der 

Kombdienstrafie / Ecke TunisstraBe.

wurde weitgehend angetroffen. An weiteren Tempeln sind bekannt60: Jupiter- 

tempel, Marstempel, Tempel fur Jupiter Dolichenus, Tempel der Isis. Zu den 

Mithraeen, die schon fruiter herausgekommen sind61, gesellen sich nock das 

Mithraeum und der Weihestein auf der Sudseite des Domes62.

Die Christen versammelten sich entweder in einem schon genannten conventicu- 

lum ritus chnstiani oder aukerhalb der romischen Stadt in den Coemeterial- 

kirchen 63. Zu den bedeutendsten Kirchen der Friihzeit zahlen St. Gereon, St. Ur

sula und St. Severin. Es muk angenommen werden, dak die Bischofskirche unter 

dem Dom lag und das Baptisterium in der Mittelachse dieser Kirche ostlich vor 

dem Domchor 64.

Aukerhalb der romischen Stadtmauer lagen die Graberfelder und zwar zumeist 

an den groken Ausfallstraken. Das Graberfeld um St. Gereon wurde schon er- 

wahnt. Entlang der Ausfallstraken reihten sich die Graberfelder an der Aachener 

Strake, der Luxemburger Strake in Richtung Trier, an der Severin- und Bonner 

Strake nach Stiden und an der Neuker Strake nach Norden 65, um nur die wichtig- 

sten zu nennen.

60 Fremersdorf 1963, 15 f.

61 Ecke Richmodstrafie und Breite Strafte: Fremersdorf 1929, 55 ff. - Zeughausstrafie 2/2a Ecke 

Kattenbug: Binsfeld, Kdlner Jahrb. 5, 1960/61, 67 ff.

62 Precht, Kdlner Domblatt 30, 1969, 189. - G. Ristow, Kdlner Domblatt 30, 1969, 192 f. Abb.

31 f. — ’Rom am Dom‘ 1970, 31 f. Taf. 12 f.

63 Fruhchristliches Kbln (Anm. 59) 29 ff.

04 Weyres 1969, 121 ff.

65 Klinkenberg 1906, Taf. 11.
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15 Koln. Nordfront von der siidlichen Stadtmauer der CCAA mit Turm am Rothgerberbach.

Wie es in einer Provinzhauptstadt nicht anders zu erwarten ist, gab es grohe 

Handwerkerviertel, die sich meistenteils am Rande aufierhalb der romischen Stadt 

befanden66, da es sich um feuerfiihrende Betriebe handelte. Als bedeutendster 

Handwerkerzweig sind hier die Glaswerkstatten zu nennen. Neben den glas- 

erzeugenden Betrieben im Norden der Stadt am Erzbischoflichen Palais an der 

Gereonstrafie und am Eigelstein 67 kommt neuerdings eine weitere Glasschmelze 

hinzu, und zwar westlich der St. Apernstrafie, wo ein Glasofen von 2 m Dm. mit 

zwei seitlich angebauten Schmelzkammern aufgedeckt wurde. In der Nahe ist auch 

eine Metallgiefierei beobachtet worden. — Das grofite Topfereizentrum lag im 

Westen der CCAA am Rudolfplatz. — Reste von verarbeitetem Leder wurden vor 

allem in der Gegend des romischen Hafens gefunden, so dab auch dieses Gewerbe 

vorausgesetzt werden muL Aber es sind fiir Koln noch andere Betriebe anzuneh- 

men, namlich fiir Gagat- 68 und Bernsteinarbeiten 69 und nicht zuletzt Edelstein- 

schleiferei70. Am Neumarkt konnte festgestellt werden, dab es dort eine Werk- 

statt fiir Marmorinkrustationen gegeben hat. In der Zeit der gallischen Kaiser 

pragte in Koln eine kaiserliche Miinze in Gold, Silber und Bronze. Metallarbeiten

66 Fremersdorf 1950.

67 Doppelfeld, Rbmisches und frankisches Gias in Koln. Schriftenreihe der Archaologischen Ge

sellschaft 13 (Koln 1966) 11.

68 W. Hagen, Bonner Jahrb. 142, 1937, 77 ft. - La Baume, Rbmisches Kunstgewerbe zwischen 

Christi Geburt und 400 (Braunschweig 1964) 288 ft.

09 La Baume, in: Studien zur europaischen Vor- und Friihgeschichte (= Festschrift H. Jankuhn 

[Neumunster 1968]) 108 ft.

70 La Baume 1968, 718 f.
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in alien Materialien - insbesondere die sog. Hemmoorer Eimer71 oder Phalerae 72 

- wurden in der Nahe von Koln hergestellt. Wie die Inschrift Q. NONIENVS 

PVDE(N)S AD ARA(M) F(ECIT) einer in Strafiburg gefundenen Schwertscheide 

beweist73, gab es in der Friihzeit zum mindesten einen Fabrikanten dieser Branche 

in Koln. Glasmacherkunst, Edelsteinverarbeitung, Gold- und Silberschmiede, 

Munzpragung fanden in merowingischer Zeit ihre Fortsetzung und hohe Bliite, 

vor allem am frankischen Kbnigshof des 6. und 7. Jahrhunderts in Koln.
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