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Allgemeines.

Zwischen 361 und 363 n. Chr. wurden vor den Toren der Colonia Traiana1) 

zwei gewaltsam getotete Manner in einem gemeinsamen Holzsarg begraben2). 

Das Grab dieser zwei Manner liegt inmitten eines fruhchristlichen Graber- 

feldes. Um dieses eine Grab entstanden Ring um Ring die Kirchenbauten bis 

hin zu dem heutigen Dom, wie unsere Ausgrabungen erwiesen haben3).

Rund um den Dom liegen heute noch die Wohnhauser der Kanoniker, 

zumeist in den schlichten Formen des niederrheinischen 18. Jahrh. Im Krieg 

wurden die meisten dieser Hauser schwer beschadigt, viele vollig zerstort. Die 

Bomben brachen den Putz von den Wanden, wodurch eine Untersuchung der 

Bausubstanz infruhernichtmoglichem Umfang durchgefiihrt werden konnte4). 

Es ergab sich, daB alle diese Hauser auf Fundamenten aus der Zeit zwischen 

1000 und 1500 stehen, und daB sich in ihrem Aufgehenden ausgedehnte Bau- 

reste aus diesem Zeitraum erhalten haben. Wichtig ist das Ergebnis: schon 

um 1000 war der GrundriB der heutigen Immunitat abgesteckt. Ein bedeuten-

0 H. v. Petrikovits, Die Ausgrabungen in der Colonia Traiana bei Xanten, in: Bonner 

Jahrb. 152, 1952, 41 ff. - H. Hinz, das romische Xanten. Beitrage zur Geschichte und Volks- 

kunde des Kreises Dinslaken am Niederrhein Beiheft 1 (Xanten 1960).

2) W. Bader, Ausgrabungen unter dem Xantener Dom. Vorbericht in: Germania 18, 1934, 

112. - Ders., Der Dom zu Xanten (Kevelaer 1950) passim, 15 ff. - H. Borger, Die Aus

grabungen im Bereich des Xantener Domes, in: Neue Ausgrabungen in Deutschland (1958) 

381 f. - W. Bader, Xanten, in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege, Sonderheft 1959, 31 f. - 

H. Borger, Xanten, Entstehung und Geschichte einer mittelalterlichen Stadt. Beitrage zur 

Geschichte und Volkskunde des Kreises Dinslaken am Niederrhein, Beiheft 2 (Xanten 1960) 

17 f.

3) Bader, Der Dom zu Xanten 18 f. - Borger a. a. O. 385 f. - Bader, Denkmalpflege 34 f. 

- Borger, Xanten 29 ff.

4) Bader hat gleich nach dem Kriege im Bereiche der Dom-Immunitat samtliche sichtbar 

gewordenen Befunde aufnehmen lassen, woruber in der Dombauhiitte neben Fotografien 196 

Blatt Zeichnungen und Skizzen vorliegen (inventarisiert vom Verfasser im Herbst 1958, 

d 1 - d 196). Soweit nach 1955 noch neue Befunde hinzugekommen sind, wurden diese eben- 

falls aufgenommen. Die Unterlagen dazu befinden sich bei den Grabungsakten.
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der Rest der Befestigung der Stiftsstadt ist in der Michaelskapelle, einem der 

Haupttore5), noch vorhanden. Der die Immunitat umziehende Graben ist an 

verschiedenen Stellen gefunden worden6).

Am GrundriB der Stadt (Taf. 4-3) laBt sich ablesen, daB die Kaufmanns- 

siedlung von Beginn an den Dombereich als den Kern des Gemeinwesens 

respektierte. Die Stadt ist um diesen Bereich gewachsen, und der Marktplatz, 

der seit dem friihen Mittelalter unbebaut war7), richtet sich nach dem Dom. 

Dieser Platz muB in der Fruhzeit der Stadt entstanden sein, denn die Lage des 

Kreuzganges an der kalten Nordseite des Domes ist nur so zu erklaren, daB 

dem Stift in der Ausdehnung nach Siiden schon um 1000 eine Greuze gesetzt 

war: namlich die vom Stift angezogene Marktsiedlung.

Um 1000 ist also der Bereich der Xantener Immunitat festgelegt. Wie aber 

hat dieser Stiftsbereich vorher ausgesehen? Das Stift entstand nicht erst da- 

mals, vielmehr liegen seine Urspriinge friiher, wie schon W. Bader an dem 

GrundriB der zweiten karlingischen Kirche nachgewiesen hat (Bauzustand V, 

nach 768, vor 800)8). Der GrundriB dieser Kirche (Abb. 1) zeigt emeu Raum fur 

die Gemeinde (A), einen Raum fur das Chorgebet der Kanoniker (B), die nach 

der Regel des Chrodegang von Metz ein gemeinsames Leben fiihrten, und 

einen Ghor (C), den W. Bader nach den Resten halbrund erganzt, fiir die 

Feier des hl. Opfers. Vor dem Raum A lag im Westen eine Vorhalle (A’) 9).

5) C. Wilkes, Topographic der Xantener Immunitat, in: Ann. d. Hist. Ver. f. d. Nieder

rhein 151/152, 19 f. - Bader, Der Dom zu Xanten 21 f.; dort Abb. S. 64. - Borger, Xanten 36.

6) Wilkes a. a. O. 15 u. 20. Der Graben ist schon vor der Grabung der Jahre 

1957/58 festgestellt worden: 1. vor dem Michaelstor, 2. unter der evangelischen Kirche, 

3. an der Siidseite des Hauses Kapitel 10 und 4. an der Nordseite der alten Propstei. Wir 

haben ihn dann im Friihjahr 1958 auf der Flache B, d. i. hinter den Hausern Kapitel 3, 4 und 

5 geschnitten und dabei festgestellt, daB er hier allmahlich auslief. Daraus folgt, daB die 

Ostgrenze der Immunitat tatsachlich durch den Rhein gegeben war, wie es Wilkes a. a. O. 19 

schon erschlossen hatte. Erst nach der Versandung des Rheinarmes sind dann die Mauern 

der einzelnen Kurien entlang der RheinstraBe errichtet worden.

7) Wahrend des Krieges konnte Bader beim Bau eines Luftschutzbunkers groBere Teile 

des Marktplatzes beobachten, wobei sich ergab, daB auBer einzelnen romischen Grabern 

unter dem Marktplatz nicht die mindeste Spur in die Erde gekommen war. Dazu Bader, 

Der Xantener Dom und seine Stadt, in: Niederrh. Jahrb. 2, 1948, 27.

8) Bader, Der Dom zu Xanten 19. Die Bauzustande der Dom-Grabung sind schon nach der 

Ausgrabung 1933/34 von Bader herausgearbeitet worden. Durch die Nachkriegsgrabungen 

wurden sie in jeder Hinsicht bestatigt. Da diese Bauzustande mit den Schichten der Immuni- 

tats-Grabung noch nicht in Ubereinstimmung gebracht werden konnten, im folgenden aber 

auch auf die Bauzustande haufiger Bezug genommen werden muB, seien diese hier aufgefiihrt.

Die Bauzustande der Dom-Grabung sind:

Das spatromische Graberfeld mit dem Martyrergrab

Bauzustand I: Die holzerne Celia Memoriae (nach 383)

Bauzustand II: Der Holzpfostenbau fiber dem Martyrergrab (um 400)

Bauzustand III: Die steinerne Celia Memoriae fiber dem Martyrergrab (vor 450)

Die merowingischen und frfihkarlingischen Graberfelder (nach 500)

Bauzustand IV: Die erste karlingische Kirche (nach 752, vor 768)

Bauzustand V: Die erste karlingische Stiftskirche und das Monasterium (vor 800)

Bauzustand VI: Die dreischiffige karlingische Stiftskirche (vor 863)

Bauzustand VII: Die ottonische Stiftskirche (Weihe 969)

Bauzustand VII und VIII: Umbauten der ottonischen Stiftskirche nach den Branden von 

1083 und 1106.

9) Diese Vorhalle ist erst 1956/57 von uns aufgedeckt worden. Ihre Westgrenze liegt 

noch nicht fest.
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Im Nordwesten imter dem Dom wurden 1956 die Reste eines mehrraumigen 

Gebaudes ausgegraben. Dieses, offensichtlich an den Rand des spatfrankisch- 

fruhkarlingischen Graberfeldes gebaut, ist nach 768 entstanden und spate-

stens zu Anfang des 9. Jahrh. beim Rau der dritten karlingischen Kirche, der 

ersten dreischiffigen in Xanten, planiert worden10). In diesem Gebaude, von 

dem bislang nur Bruchstucke bekannt sind (Abb. 1), sehen wir Uberbleibsel 

des Monasteriums. Weitere Grabungen unter dem Mittelschiff des Domes und 

an seiner Nordseite werden hierzu Erganzungen bringen. Es ist nun berech-

10) Borger a. a. O. 388. - Bader, Denkmalpflege 35.
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tigt zu fragen, ob dies die einzigen Bruchstiicke des Monasteriums sind, wo 

weitere liegen und ob es an anderen Stellen des Immunitatsbereiches noch 

Reste alterer Wohngebaude gibt.

Solche Fragen, das haben die Ausgrabungen ini Dorn gezeigt, sind nur 

dann zu klaren, wenn man auBer dem Dom auch den Raum der Immunitat in 

die Untersuchungen einbezieht. Hinzu kommt: die unter dem Dom gewonne- 

nen Einblicke sind zwar aufschluBreich, aber es sind unter dem Dom bisher, 

ausgenommen allerdings fur die Memorien und die Kirchenbauten, keine Be- 

grenzungen fur die einzelnen Perioden festgestellt worden. Oder anders: so- 

wohl die romischen als auch die frankischen, wie die spatfrankischen und 

fruhkarlingischen Graberfelder sind in ihrer Ausdehnung nicht aufdenGrund- 

riB des heutigen Domes beschriinkt. Es gilt, deren Grenzen zu ermitteln, was 

jedoch nur gelingt, wenn das Gebiet um den Dom, sowie der Raum unter ihm, 

untersucht werden. Die aufgeflihrten Fragen sind nur einige von vielen. Des- 

halb kam es unseren Wiinschen entgegen, daB wir im September 1957 wegen 

des Ausbaues der Marien-Realschule die Grabungen im Dom unterbrechen und 

das vom Neubau beanspruchte Gelande untersuchen muBten. Dieses Gelande 

ist als Flache A (Taf. 46) bezeichnet. Uns schien diese Flache zur Beantwor- 

tung einiger Fragen besonders giinstig. So hofften wir, hier AufschluB zu 

erhalten fiber die Westgrenze der Immunitat, liber die Anftinge der Bautatig- 

keit in der Immunitat und vielleicht auch liber das Aussehen der romischen 

LimesstraBe, die in romischer Zeit hier im Westen vorbeigelaufen ist* 11). Die 

Ergebnisse waren indes anders als erwartet. Uberraschend war, daB an der 

romischen LimesstraBe entlang eine Siedlung gelegen hat, von der wir Ge- 

baudereste und Gruben fanden, dann auch, daB die mittelalterliche Bebauung 

ein anderes Bild als angenommen ergab. Kurzum: die Ergebnisse bewogen 

uns, eine archiiologische Untersuchung der gesamten Immunitat zu planen - 

auch war mit der weiteren Bebauung der Westseite der Immunitat zu rechnen 

- und einen ersten Abschnitt davon im Sommer 1958 zu untersuchen. Dies 

gelang, weil uns neben den Geldern des Dom-Bau-Vereins in Xanten und 

denen der Kunstdenkmaleraufnahme des Landschaftsverbandes Rheinland 

betrachtliche Mittel von der Deutschen Forschungsgemeinschaftzur Verfiigung 

standen. So konnten wir nicht nur die notwendigen Hilfskrafte einstellen, 

sondern mit Hilfe der Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch 

technische Gerate anschaffen (Forderbander) oder einsetzen (Bagger und 

Raupen).

Gegraben wurde in der Dom-Immunitat vom 17. September 1957 bis zum 

10. Januar 1958 und vom 1. Marz 1958 bis zum 15. Oktober 1958 (Taf. 46).

Es war geplant, im AnschluB an diesen Grabungsabschnitt einen weiteren 

sogleich folgen zu lassen. Indessen erwies es sich als unumganglich, zunachst 

die Flachen im Dom weiter zu untersuchen, da diese wegen des Wiederauf- 

baues vorzuziehen waren12). Da durch die Ausgrabungen in der Immunitat

n) J. Hagen, Die romischen StraBen der Rheinprovinz (Bonn 1931) 7 ff. - Uber die

Datierung der RomerstraBe: H. v. Petrikovits, Bonner Jahrb. 152, 1952, 47 Anm. 10.

12) Inzwischen wurden im Dom die Seitenschiffe und das Mittelschiffjoch vor dem Leitner 

ausgegraben. Wegen der geplanten Erweiterung der Krypta steht eine Ausgrabung der 

restlichen Mittelschiffjoche bevor.
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im Jahre 1958 die durch Neubauten gefahrdeten Teile dort als hinreichend 

untersucht gelten konnen, Neubauten und Umbauten an der Kirche St. Quirin 

zu NeuB dagegen eine dringende archaologische Bearbeitung erforderten13), 

sind die Grabungen in Xanten mit dem 1. August 1959 vorerst eingestellt wor- 

den14). Inzwischen zeigt sich, daB diese Unterbrechung von Gewinn ist; denn 

bei der systematischen Durcharbeitung des Materials werden einerseits die 

Probleme scharfer faBbar, andererseits stellen sich neue Probleme, die sich 

wahrend der Grabung nicht oder nicht in dieser Klarheit abgezeichnet hatten.

Die Bearbeitung einer Ausgrabung dauert langere Zeit. Daher kann ein 

umfassender Grabungsbericht nicht in kiirzester Zeit vorgelegt werden. Doch 

schon eine Auftragung von Grabungsplanen zeitigt Ergebnisse, die, durch teil- 

weise bereits bestimmte Einzelfunde modifiziert, zumindesten im groben den 

Ablauf und Umfang der angetroffenen Schichten geben. Es erscheint deshalb 

gerechtfertigt, das vorlaufige Ergebnis als Vorbericht vorzulegen15).

13) Die Grabungen an St. Quirin zu NeuB begannen am 8. August 1958. Die Grabungs- 

leitung hatten der Leiter der Kunstdenkmaleraufnahme, Dr. W. Zimmermann t, und der 

Verfasser. Aus der topographischen Situation ist zu vermuten, daB das Munster St. Quirin 

durch ein friihchristliches Graberfeld angezogen worden ist (W. Bader, St. Quirinus zu NeuB 

[Dusseldorf 1955] 23 und H. v. Petrikovits, Novaesium. Das romische NeuB [Fiihrer des 

Rheinischen Landesmuseum Nr. 3. Koln-Graz 1957] 67). Die Situation ist also ahnlich wie 

in Bonn und Xanten und wie an St. Gereon und St. Severin zu Koln. Die wichtigste Aufgabe 

der Grabung wird es sein festzustellen, ob und inwieweit diese Vermutung fur NeuB stimmt. 

Bisher hat sich ergeben, daB auf dem Nordplatz neben dem Munster, der zuerst von uns 

untersucht wird, auf einem Graberfeld des 3. Jahrh. auch Graber des 4. Jahrh. mit Ost- 

orientierung liegen. Es scheint, als richte sich das Munster nach diesen Grabern. Sofern es 

gelingt, exakt nachzuweisen, daB das Munster auch uber diesen Grabern steht, ware der 

Kern der mittelalterlichen Stadt gefunden. Deshalb ist es eine weitere Aufgabe der Grabun

gen, auch die Friihgeschichte der mittelalterlichen Stadt, insbesondere des Stiftes, soweit 

das die moderne Bebauung noch zulafit, durch die Grabung zu klaren. Es ergeben sich hier 

Parallelen zu unserer Xantener Untersuchung und im Mittelpunkt unseres Interesses steht 

hier auch die Frage nach Abweichung und Ubereinstimmung der verschiedenen Entwick - 

lungsstadien. Wenn auch die NeuBer Stifts-Immunitat durch Abbruch und neuzeitliche Be

bauung unvergleichlich starker als in Xanten zerstort ist, so wird es, soweit man nach den 

ersten Ergebnissen sieht, doch auch hier gelingen, die Entstehung des Stadtkerns - denn das 

ist, wie in Xanten, auch hier die Stifts-Immunitat - in den einzelnen Vorgangen zu verfolgen. 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen allerdings steht das Munster selbst, da der Kern aller 

stadtischen Entwicklung in ihm verborgen liegen muB. Die bisherigen Zufallsbeobachtungen 

(zuletzt zusammengefaBt von W. Bader, St. Quirinus 69 If.) sind nur bis zu dem unmittel- 

baren Vorgangerbau des 11./12. Jahrh. vorgedrungen, jedoch lafit sich aus der sparlichen 

Uberlieferung (Bader, St. Quirinus 30 ff.) ein reicheres Bild der Baugeschichte vermuten, das 

aber nur durch eine Grabung ins Beweisbare erhoben werden kann.

14) September/Oktober 1959 ist dann von uns aber wieder unter dem Westteil der 

Michaelskapelle gegraben worden, da hier eine Untersuchung der Fundamente wegen des 

Wiederaufbaues notwendig war. Von Dezember 1959 bis Mitte Marz 1960 ist dann noch die 

vom Hauptchorpolygon umschlossene Flache im Dom von uns untersucht worden.

15) Die Leitung der Grabung hatten der Leiter der Kunstdenkmaleraufnahme des Land- 

schaftsverbandes Rheinland, Herr Landesoberverwaltungsrat Dr. W. Zimmermann f und der 

Verfasser. Der Verfasser war standig auf der Grabung anwesend. Alle MaBnahmen wurden 

in enger Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. W. Bader durchgefiihrt, mit dem auch standig 

die Probleme erbrtert werden konnten. Die Herren Prof. Dr. H. v. Petrikovits, Dr. H. Hinz, 

W. Haberey und Dr. G. Muller haben die Arbeiten durch ihren Rat sehr gefordert.

Die Mittel fur die Grabung werden dem Dombau-Verein in Xanten, dem Landschafts- 

verband Rheinland und in diesem Faile ganz besonders auch der Deutschen Forschungs- 

gemeinschaft verdankt.

Bei der Durchfiihrung der Ausgrabungen unterstiitzten uns neben unseren Arbeitern und
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Die Schichten.

Durch die Grabung sind mehrere Schichten nachgewiesen worden. Reste 

aus vorromischer Zeit fehlen.

S c h i c h t I. In romischer Zeit hat auf dem untersuchten Gelande zunachst 

die romische LimesstraBe bestanden. Es muB sich bei dem angeschnittenen 

StraBenkorper um diese wichtige StraBe handeln, denn eine andere hatte 

kaum diese Breite gehabt. Durch die Grabung ist der Teil der StraBe nachge

wiesen, der im Bereiche der Immunitat liegt (Flache A, B und E: Taf. 47 u. 55). 

eine Erganzung zu den Beobachtungen P. Wielands, der die StraBe in ihrem 

Verlauf zum Siidtor der Colonia Traiana schon festgestellt hat.

Direkt an der Westgrenze der StraBe haben Hauser gestanden. Die meisten 

von ihnen waren Fachwerkhauser aus Holz mit Lehmgefachen (Flachen A, 

D; Taf. 47 u. 48), jedoch kommen auch steineme (Flache C I; Taf. 47 u. 48) 

und aus Lehmziegeln errichtete vor (Flache E). Ein vollstandiger Haus- 

grundriB ist bis jetzt nicht aufgedeckt worden. Soweit man zunachst sieht, lag 

nur eine einzige Hausreihe entlang der StraBe.

Zu diesen Hausern gehoren hinter ihnen gelegene Werkstatten, vornehm- 

lich wurden Topferofen aufgedeckt.

Nach Westen ist die Siedlung eine Zeitlang durch verschiedene Graben 

begrenzt gewesen.

Diese romische Ansiedlung lafit sich in einzelne Perioden unterteilen, wofiir 

Anzeichen vorliegen, worauf aber hier nicht naher eingegangen wird. In ihrer 

Gesamtheit wird sie wahrend der Frankeneinfalle des 3. Jahrh. zerstort.

S c h i c h t II. Im 4. Jahrh. liegen an der StraBe romische Graber, z. T. mit 

reichen Beigaben (Flache D; Taf. 47).

S c h i c h t HI. Seit dem 5. Jahrh. wird an der StraBe nicht mehr begraben. In 

der Folge legt sich ein Humushorizont uber die Schichten. Dieser Horizont 

war mit Strauchern bewachsen. Das folgt aus vielen Wurzelgangen, die sich 

genau verfolgbar in den oberen romischen Schichten hinziehen. Von den oberen 

Schichten werden in diesen Jahrhunderten die Reste stark angegriffen. Boden- 

niveaus farben sich ins Humose um, und sind so in den Schichten als leise 

Schimmer, manchmal in Fetzen, noch erkennbar, aber nicht mehr in sinnvollen 

Zusammenhang zu bringen.

S c h i c h t VII. Der Friedhof besteht noch im Spatmittelalter und wird erst 

anzugeben - kommt es weiter entfernt von der immer noch bestehenden

einer Reihe von Studenten insbesondere der Architekt H. Lampe (bis Mai 1958), der Zeichner 

K. H. Eschweiler (seit Juni 1958), der Polier W. Kruschinsky und der Techniker H. Theu- 

nissen. In den Monaten Juni-August nahmen die Herren Dr. A. Schmeller, Wien, und Dr. 

W. Stopp, Koln, an der Grabung teil.

Die Vorlage dieses Vorberichtes in so kurzer Zeit ware mir nicht moglich gewesen, 

batten mich nicht in immer wieder anregender Zusammenarbeit viele Mitarbeiter unterstiitzt. 

Ich habe zu danken den Damen M. Honroth, E. M. Jonscher, H. Philipp, G. Wohlthat sowie 

den Herren Dr. F. Oswald, E. Gerritz, R. Jahn und A. Schmitz. Besonders dankbar fur 

Auskunft und Rat bin ich Herrn Dr. F. W. Oediger.
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romischen LimesstraBe zu dem Bau von Holzhausern. Diese Hauser liegen auf 

dem freien Platz vor dem Dom, sich in Resten von Norden nach Siiden hin- 

ziehend (Flachen C III/IV, C VII und C VIII). Die Reste bestehen aus z. T. 

winzigen Mauerchen, deren Steine mit Erde verlegt waren. Nach dem Befund 

konnen diese Mauerchen nur die Unterlagen von Holzhausern gewesen sein. 

Es besteht Veranlassung, an einen Zusammenhang dieser Reste mit Anlagen 

der Burg des Kolner Erzbischofs zu denken (Taf. 51).

S c h i c h I V. Im 10. Jahrh. nimmt die Bautatigkeit in dem untersuchten Ge- 

lande groBeren Umfang an. Nach den Scherbenfunden muB damals rund um 

die Immunitat ein Graben angelegt worden sein. Im Westen der Immunitat 

fallt ihm ein Teil der romischen LimesstraBe zum Opfer. Damit wird die 

rbmische StraBe im Bereich der Immunitat gesperrt, wie noch dem heutigen 

StadtgrundriB abzulesen ist (Taf. 4-3), denn es biegt eindeutig der Verlauf 

der HauptstraBe, die dem Zuge der romischen ziemlich folgt, vor der Immu

nitat nach Westen aus. Der heutige SlraBenzug im Westen der Immunitat 

geht, wie die Grabung gezeigt hat, iiber den verfiillten Graben hinweg. Der im 

Bereiche der Immunitat verbleibende Rest der StraBe wurde zur Berme vor 

der schweren Westmauer, die damals gleichfalls errichtet wurde. In den Stra- 

Benkorper hinein wurde eine Palisadenwand gesetzt. Die Westmauer, die 

mitten auf dem belassenen Rest der RbmerstraBe sitzt, ist nicht nur Wehr- 

mauer, sondem Teil aufwendiger Gebaude, die die gesamte Westseite im An- 

schluB an die im Siidwesten des Immunitatsbereiches gelegene Burg einneh- 

men. Von diesen Gebauden hat sich heute noch der nordwestliche Eckturm 

sichtbar erhalten, wahrend sich im Siidwesten ein Rundturm befunden hat, 

der durch die Grabung nachgewiesen ist. Wahrscheinlich gehoren in die 

gleiche Zeit - und sind mit diesem westlichen Gebaudetrakt in Zusammenhang 

zu bringen - gewaltige Mauerreste, die neben den Haupttiirmen des Domes 

1956 zufallig gefunden wurden und als Ostmauer eines ostlichen Gebaude- 

traktes anzusehen sein diirften16) (Taf. 52).

Bei solcher Fassung des Westteiles der Immunitat wird verstandlich, daB 

der Erzbischof den Domvorplatz als sein Atrium bezeichnet17).

S c h i c h t VI. Seit dem 11. Jahrh. entsteht im Westen des Domes ein groBer 

offentlicher Friedhof. Die Anfange des Friedhofes zerstoren die Mauern der 

Schicht IV, auch Teile von Topferofen der Schicht I. Durch die Bestattungen 

wird auBerdem ein groBer Teil des Humus der Schicht II umgewiihlt.

Schicht VII. Der Friedhof besteht noch im Spatmittelalter und wird erst 

um 1800 aufgegeben. Im Verlaufe des Mittelalters kommt es mehrfach zu der

16) Die schwere nord-siid-verlaufende Mauer ist bei der Verlegung des Oltanks fur den 

Dom herausgekommen. Da an der Nordseite der Domtiirme und im AnschluB an den Kreuz- 

gang ein Museum gebaut werden soil, besteht Aussicht, diese Flache, auf die sich auch das 

unter dem Dom angetroffene frankische Graberfeld noch hinzieht, zu untersuchen. (DaB 

sich das frankische Graberfeld hier noch hinzieht, ist bewiesen durch einen Schnitt, den 

E. Gose 1947 durch den dem Westtrakt des Kreuzganges anliegenden Garten des Stiftsarchivars 

Schwalvenberg gelegt hat.)

17) Wilkes a. a. 0. 14. - P. Weiler, Urkundenbuch des Stiftes Xanten I (590) - 1359. 

Veroffentlichungen des Xantener Dombauvereins II (Bonn 1935) Nr. 408, 1308(9), Marz 13.
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Auflassung von Grabern18 19). Der Westplatz erscheint in den Urkunden als 

’cimiterium magnum119).

S c h i c h t VIII. Im Verlaufe des spaten Mittelalters kommt es an der West- 

seite der Immunitat zu erneuter Bautatigkeit. Erneuerungen und Umbauten 

entstehen auf den Grundrissen der Schicht V. Ihnen folgen in

S c h i c h t IX. Neubauten.

Die SchichtX umfaBt die bauliche Gestaltung der Neuzeit.

Die Einzelbefunde nach den Schichten.

Schicht I.

Die romische LimesstraBe20).

Die aufgedeckten Teile der romischen StraBe sind aus den Ubersichtspla- 

nen (Taf. M u. 4S) zu entnehmen. Fur den Aufbau und den Zustand, in dem 

die StraBe angetroffen wurde, lege ich drei charakteristische Schnitte vor.

Schnitt C 31 (44,7 u. 55).

Ost-West verlaufend; im Osten von der Mauer N 142, im Westen von der 

Begrenzungsmauer N 90 der Immunitat begrenzt. Uber einem Band humoser, 

sandiger brauner Erde, wie sie im Ubergang von gewachsenem Sand zu hu

moser Erde vorkommt, ein kraftiges graues Tonband (a) mit Eiseneinschliis- 

sen. Die Schicht a ist die alte Gelandeflache. Auf diesem Band sitzt der 

eigentliche StraBenkbrper.

Der StraBenkbrper N 145 besteht aus mehreren Schichten. Den Grund 

bildet eine Auffullung von Sand (b), der mit Humusflocken vermengt ist. 

Hieriiber liegt ein Kiesband (c), das moglicherweise kurzfristig die Oberflache 

der StraBe abgegeben hat. Vor dem Aufbringen der kiesigen Sandschicht (d), 

die der Unterbau der ebenfalls zu d gehbrigen Grauwackepackung ist, sind 

nach Osten hin die Sandschichten 1/ und c an die Schichten b und c ange- 

stiickt worden. Die Schichten b' und c sind sicher in einem zweiten Vorgang, 

der zeitlich nicht weit von dem ersten zu liegen braucht, erfolgt. An der kiesi

gen Sandschicht d ist die Grauwackepackung wichtig, in der eine Befestigung 

der StraBendecke gesehen werden muB. An der Oberflache dieser Schicht 

zeichnen sich Laufspuren ab, so daB anzunehmen ist, daB die Laufflache der 

StraBe sich einmal dicht uber der Grauwackepackung befunden haben muB. 

Wahrscheinlich war uber ihr noch eine weitere Kiesschicht aufgebracht, die 

durch die Benutzung abgeschlissen ist. Dem folgten die Kiesschichten e, f, g, h, 

wobei die Schicht h nicht mehr rbmisch zu sein scheint. Die Schichten e, f, g 

sind zwar ihrer Zusammensetzung nach voneinander zu trennen, jedoch sind 

zwischen ihnen keine Laufniveaus auszumachen. An der groben und schon ein 

wenig mit Humus durchsetzten Kiesschicht h ist auffallend, daB sie nach

18) Wilkes a. a. O. 24.

19) Wilkes a. a. O. 24 mit Verweis auf die Quellen.

20) Siehe Anm. 11.
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Osten ansteigt, woraus auf eine Uman derung an dem StraBenkorper zu schlie- 

Ben sein wird. Diese Umanderung kann nur in Zusammenhang stehen mit der 

Grube N 146, die in den StraBenkorper einschneidet und die beim Vergleicb 

mit der Grube N 146 in Schnitt G 42 als Grube zu einer Palisade gedeutet 

werden muB. Von der Oberkante dieser Grube an steigt die Schicht h gegen 

die Mauer N 93, von deren Fundamentgrube sie durchstoBen wird. Die N 93, 

deren Fundamentgrube nach Osten die Ausbruchgrube N 93' iiberschneidet, 

ist an die Stelle der aus der Grube N 234 ausgebrochenen Mauer getreten. 

Diese Mauer war die Westwand eines groBen Gebaudes, dessen Ostwand die 

Mauer N 142 war. Sie war zugleich die Westmauer der Immunitat.

Westlich der Grube N 146 geht die StraBe weiter. Einige Meter nach 

Westen ist sie, wie Schnitt G 24 lehrt, von dem westlichen Immunitatsgraben 

uberschnitten.

Die Ausbruchgrube N 234 sitzt in der humosen Schutterde N 235, die 

wahrscheinlich schon beim Bau der in die Ausbruchgrube N 234 gehorigen 

Mauer an der Stelle gelegen hat. Unter dieser Erde sitzt der Brunnen N 182 

mit seiner groBen Baugrube. Dieser Brunnen war urspriinglich hoher auf- 

gefiihrt. Er muB zu dem Gebaude N 142 - N 234 gehort haben. Durch seine 

Baugrube wird der ganze westliche Teil der StraBe zerstort. Das Mauerwerk 

N 238 steht vermutlich in Zusammenhang mit dem Brunnen N 182 - oder ist 

der Rest einer FuBbodenstickung.

Im Westen iiberschneidet die Brunnengrube nicht mehr die StraBe, son- 

dern nimmt Reste von Niveaus und Gruben weg. die zu einem der rbmischen 

Hauser gehoren (vgl. Schnitt C 42). Die Tatsache, daB hier die StraBe auf- 

hort, wird auch der Grund sein, warn in das Fundament von N 142 tiefer an- 

setzt als N 234.

Endlich: der Schutt N 236 und N 239 ist neueren Ursprungs. Er setzt die 

Niederlegung der gotischen Mauer N 93 voraus. Spiitestens mit der Aufbrin- 

gung dieses Schuttes muB die Mauer N 90, die ein alteres Fundament hat, 

gebaut worden sein.

Schnitt C 42 (Taf. 54,4).

West-Ost verlaufend; der Schnitt zeigt in dem westlichen Teil einen ahn- 

lichen Aufbau wie Schnitt C 41, nur daB hier die Schichten sehr stark gestort 

sind, insbesondere durch die Palisadengrube N 146. Auf dem Grund dieser 

Grube hatte sich eine Steinunterlage, auf der ein Pfosten gestanden haben 

muB, erhalten. In Zusammenhang mit N 146 scheint die Grube N 146' zu 

stehen, die ausschlieBlich mit umgesetztem Kies gefiillt ist. Es ist aber auch 

moglich, daB N 146' eine N 146 voraufgehende Storung der StraBe darstellt. 

N 146" ist ein Pfostenloch, das bisher in keinen Zusammenhang zu bringen 

ist.

Von Bedeutung ist der ostliche Teil des StraBenkorpers, weil er sich in dem 

untersuchten Gelande iiberhaupt nur in einem schmalen Streifen auf dem 

nordlichen Teil der Flache D (Taf. 47 u. 48) nachweisen lieB. Soweit man sieht, 

ist dieser Teil der StraBe auch sonst an keiner anderen Stelle mehr in dem 

Bereich der Immunitat anzutreffen.
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Die mit einer Grauwackestickung befestigte Schicht d lauft als kiesige 

Sandschicht N 243 a durch. Sie wird abgeschlossen von der kleinteiligen Kies- 

schicht N 243, deren Oberflache Laufspuren zeigt und zum Graben N 230 bin 

eine Befestigung aus grbberen Kieseln und Ziegelstiicken hat.

Der Graben N 230 ist als bstlicher StraBengraben anzusprechen. Nach und 

nach ist er mit humoser, sandiger Erde verfiillt. Nach dem Aufhbhen des 

StraBenkbrpers (N 227 a) besteht er weiter, bis mit der erneuten Erhbhung 

N 227 eine leichte Verschiebung eintritt, wobei der jetzt mit schwarzer humo

ser Erde verfullte Graben N 239 entsteht. Das Loch 230' wird als eine spatere 

Stbrung anzusprechen sein.

Schon der Graben N 230 iiberschneidet Aufhohungen, auch eine Balken- 

spur, also Siedlungsreste. Niveaus und Aufhohungen iiberschneidet ebenfalls 

N 239.

In dem StraBenkbrper sitzt auch hier die Ausbruchgrube N 234. Die 

Humusschicht N 236 entspricht der in Schnitt G 42 vorhandenen.

Schnitt C 24.

Ost-West verlaufend; der Schnitt liegt ein wenig nordlich der Flache A 

unter dem Biirgersteig der Klever StraBe (Taf. 55). Seine Westgrenze ist die 

Bordsteinkante des Biirgersteiges.

Der Aufbau der StraBe ist dem in den Schnitten C 31 und C 42 ahnlich. 

Die oberen Schichten sind zu einem untrennbaren Kiespaket verwachsen, das 

in den oberen Lagen humose Verfarbung zeigt.

Wichtig an diesem Schnitt ist, daB er zeigt, wie die romische StraBe von 

dem westlichen Immunitatsgraben zerstort wird. Da nicht die ganze Klever 

StraBe aufgerissen werden konnte, muBten wir uns mit dem Ansatz der Ost- 

seite des Immunitatsgrabens bescheiden.

Die StraBe ist von uns in vielen Schnitten untersucht worden. Die meisten 

Schnittwande wurden nach der Aufnahme schichtweise abgetragen, der Inhalt 

ist durch das Sieb geworfen worden. Beim Abbruch erwiesen sich alle kiesigen 

Schichten als ungewbhnlich hart. An ausgesiebten Miinz en wurden bisher 

bestimmt21) :

aus Schicht a eine des Domitian (gepragt in Rom 81/96)

eine des Traian (gepragt in Rom 98/99)

aus den kiesigen La- zwei des Hadrian (gepragt in Rom 134/138) 

gen mit Grauwacke

aus Schicht h zwei nach 388 anzusetzende Miinzen.

Daraus diirfte zu schlieBen sein, daB das untersuchte Stuck der StraBe in 

den Anfangen nicht vor 81/96 bzw. 98/99 angelegt ist, der eigentliche Ausbau 

nicht vor 134/138 begann und, was sich auch aus anderen Beobachtungen 

ergibt, die StraBe noch nach 388 in Benutzung war.

Unzweifelhaft ist die StraBe nicht in ihrer ganzen Breite angeschnitten.

21) Die Bestimmung der romischen Miinzen wird O. Kienast, Miinchen, verdankt.
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Klar ist ihr Ende an der Ostseite (Schnitt C 42). Selbst wenn die Zerstorung 

durch den mittelalterlichen Immunitatsgraben nicht aufgegraben worden 

ware, wiirde aus dem Aufbau in Schnitt G 31 hervorgehen, daB an der Stelle 

der Stoning durch die Palisadengrube N 146 die StraBenmitte gelegen haben 

konnte. Man wird also annehmen durfen, daB die Strafie, da sie von dem 

StraBengraben in Schnitt C 42 bis eben hinter die Palisadengrube N 146 an 

die 12 m miBt, insgesamt 24 m an dieser Stelle breit war. Dazu kommen die 

beiden StraBengraben, die nach dem Beispiel des Grabens N 230 in Schnitt 

C 42 mit je einem Meter Breite anzunehmen sind.

Aus der Beschreibung der Schnitte erhellt, daB die Oberllachen der StraBe 

nur schwer auszumachen waren. Wohl gelang es bei dem schichtweisen Ab- 

bau, die Schichten b, c, d und e voneinander zu trennen, indessen gelang die 

Aufdeckung eines Niveaus nicht. Selbst fiber der mit Grauwacke befestigten 

Schicht d bleibt die genaue Lage der belaufenen Schicht often. Sicher ist 

allein, daB der Grauwackestickung mindestens noch eine Kiesschicht gefolgt 

sein mufi. Denn obschon die Steine mit Sorgfalt geschichtet und aufeinander 

abgepaBt waren: eine glatte Oberkante befand sich an keiner Stelle, und alle 

Steine waren auch unregelmafiig gebrochen. Oder anders: die Grauwackelage 

gibt das typische Bild einer Stickung.

Dagegen gelang an einer anderen Stelle der Nachweis einer belaufenen 

Oberflache: die Oberkante der N 227, zu der der zweite Zustand des ostlichen 

StraBengrabens (N 239) gehort. In der Flache aufgedeckt lagen auf dem kiesi- 

gen Untergrund (Taf. 45) dicht an dicht mittelgrofie Kieselsteine (Taf. 54-), 

die belaufen worden waren. In der Zeichnung haben wir diese Schicht so 

dargestellt (Taf. 4-8), als sei sie ganz regelmiiBig belegt gewesen. Jedoch gibt 

es dazwischen leere, d. h. nur kiesige Stellen, vor allem auf den StraBengraben 

zu (N 229) (im Schnitt nicht eigens eingezeichnet). Die Kieselsteinoberflache 

war sehr dunn, und es ist durchaus moglich, daB an den Stellen, an denen sie 

nach der Freilegung fehlte, die Reste von uns weggegraben worden sind.

Die gleiche Laufflache mit Kieselsteinen auf der gleichen Hohe war von 

uns auf der Flache A angetroffen worden, allerdings nur mehr in einem 

Bruchstiick und im Zusammenhang mit dem StraBengraben. An alien anderen 

Stellen ist dieser Teil der StraBe, wie gesagt, zerstort, meistens durch spat- 

mittelalterliche Einbauten.

Auffallend ist, wie schon ein Vergleich der Schnitte C 31 und C 42 mit 

Schnitt G 24 zeigt, daB das Gelande der Immunitat gegen die westlich an ihr 

vorbeilaufende Klever LandstraBe holier liegt (Taf. 55). Diesem Umstand ist 

es allein zu verdanken, daB sich die in den angefiihrten Schnitten angetrof- 

fene Schicht in dieser Hohe erhalten hat. Schon auf der Flache E, wo zufolge 

mittelalterlicher BaumaBnahmen das Gelande abgeschachtet worden ist, er- 

hielten sich von dieser StraBe nur noch sparliche Reste. Es wird notwendig sein, 

auch noch westlich der Mauer N 90 einen Schnitt als Erganzung zu fiihren, um 

die Hohe der erhaltenen Schichten festzustellen, und auch, um eine Erganzung 

zum Schnitt G 24 fiir die Uberschneidung der StraBe durch den westlichen 

Immunitatsgraben in die Hand zu bekommen.
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Teilerganzungen fiir die Vorstellung vom Aussehen der StraBe sind auch 

noch moglich in einem kleinen, siidlich von Schnitt C 31 gelegenen und noch 

nicht untersuchten Teil des Gelandes sowie vorwiegend siidlich der Mauer 

N 104, auf dem Gelande der eigentlichen Bischofsburg.

Unzweifelhaft hat also die StraBe hoher gelegen als die sie umgebende 

Oberflache des Gelandes zu der Zeil, als die StraBe erbaut wurde.

Romische Siedlungsspuren.

Auf der Flache A (Taf. 49) iiberdeckt der westliche Teil der romischen 

StraBe altere waagerechte Mortelestriche. Hieraus ist zu schlieBen, daB sich an 

der Stelle mindestens ein Gebaude befunden hat, bevor die StraBe hier in 

dieser Breite bestanden hat. Da es sich bei den Boden namlich um Mortel- 

estriche handelt, ist es unwahrscheinlich, daB diese unter freiem Himmel 

gelegen haben. Mauerreste oder Wandspuren, die mit Sicherheit mit den Boden 

in Zusammenhang gebracht werden konnen, wurden bei der Grabung nicht 

gefunden.

Auch auf der Flache D gehen der Anlage der Balkenspur N 244 Niveaus 

voraus, die nur zu Hausern gehort haben konnen (Taf. 54). Die zugehbrigen 

Wandspuren sind nicht mehr nachzuweisen. Jedoch besteht an dieser Stelle 

auch die Moglichkeit, daB sich vor der Westwand eines Hauses Niveaus befun

den haben, dieeinfach als Aufhohungen des Gelandes vor den Hausern gedeutet 

werden muBten. Erst die weitere Bearbeitung der Befunde wird die Datierung 

dieser Reste ermbglichen. Vorerst ist nur festzuhalten, daB es Beweise dafiir 

gibt, daB einige Bauten schon vor Anlage der romischen StraBe in ihrer ganzen 

Breite auf dem untersuchten Gelande gestanden haben. Das bei der Gra

bung fliichtig durchgesehene Scherbenmaterial zeigt, daB diese Reste rbmi- 

scher Zeit angehoren. Endlich ist noch festzuhalten, daB diese Siedlungsreste 

nur an den genannten Stellen angetroffen wurden. Alle anderen Spuren von 

Hausern setzen dagegen die StraBe in der Breitenausdehnung voraus, wie sie 

der Schnitt C 42 zeigt.

Hausreste.

Nach dem Ausbau der romischen StraBe sind an deren Westseite Hauser 

gebaut worden.

Das Gelande nbrdlich der Flache A, das fiir die Anlage neuer Keller und 

Fundamente der Marien-Realschule tief ausgebaggert wurde, war bis in eine 

Tiefe von 4,50 m unter der heutigen Oberflache durch mittelalterliche und 

neuzeitliche Keller durchwiihlt. Die romischen Schichten waren somit vbllig 

zerstort.

Baureste sind dann auf der Flache A angetroffen worden. Die von der 

StraBe iiberdeckten sind oben erwahnt. Die spateren liegen mehr nach Westen 

(Taf. 48 u. 49). Hier lagen schwer in Zusammenhang zu bringende Wandspuren 

von Gebauden, die aus Griinden besserer Ubersicht nicht alle eingetragen sind. 

Auffallend sind einige Gruben innerhalb der Gebaude. Der Boden bestand aus
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einer aufgeschfitteten, festen Kiesschicht. Darfiber lagen Sandlagen. Die jiingste 

zeigte deutliche Brandspuren.

Alle diese Reste lagen dicht zwischen und unter friihmittelalterlichen Mau- 

ern. Die Wandspuren laufen fiber die Flache nach Norden und Siiden hinaus 

weiter.

Fortsetzung findet die Flache A nach Westen in der Flache G I. Hier sind 

Mauerreste von einem Gebaude sowie Spuren von Boden hervorzuheben. Die 

im Osten dieser Flache angetroffenen Mauern diirften fur diesen Teil des Ge- 

landes die Ostgrenze der Bebauung angeben.

Andere Reste von Hausern waren auf der Flache D erhalten. Hier liegen 

die Westwande dicht an dem westlichen StraBengraben. Wahrend sich N 244 

klar als Wandspur von einem Schwellbalken abzeichnet, ist ein weiterer Rest 

in einer umgestiirzten Wand N 280 zu erkennen. Zu diesen Spuren gehoren 

andere ostlich der Mauer N 142. Hier sieht es so aus, als hatte ein schmaler 

Ambitus zwischen zwei Hausern gelegen. Leider ist an dieser Stelle der direkte 

Zusammenhang zwischen den Wandspuren durch den spatmittelalterlichen 

Brunnen N 143 gestort.

Den ostlich N 142 gelegenen Wandspuren sind an der gleichen Stelle spater 

andere gefolgt, die in dem Plan nicht eingetragen sind. Sie unterscheiden sich 

von den alteren dadurch, daB in den Grabchen stellenweise hingepackte Steine 

vorkommen.

Aus den Resten folgt, daB sich die auf der Flache D angetroffenen Hiitten 

noch ein Stuck weiter nach Osten erstreckt haben. Eine Untersuchung des Ge- 

landes war unmbglich, weil dicht hinter der Ostgrenze des Schnittes Baume 

stehen, die nicht gefahrdet werden durften. Jedoch ist den Resten auch so zu 

entnehmen, daB sich an einen westlichen Raum oder an westliche Raume ost- 

liche anschlossen, die von den westlichen durch eine feste Wand getrennt 

waren. In den ostlichen Raumen waren verschiedene Ofen mehr oder weniger 

gut erhalten. Beweisen schon diese eine Benutzung der Gebaude fiber langere 

Zeit, so ist diese Tatsache auch an den verschiedenen FuBboden abzulesen. 

Der obere Boden, der wie die anderen aus gestampftem Lehm oder aus kiesi- 

gen Sanden bestand, brannte um 250 n. Chr., wie eine auf ihm gefundene 

Mfinze ausweist. Bei diesem Brand mfissen die Hauswande eingefallen und 

ausgeglfiht sein, denn der obere Boden war dick fiberdeckt von rotgebrannten 

Staklehmplacken und verkohlten Holzresten. Der Boden selbst war tief- 

schwarz und stellenweise unter der Glut versintert. Auf der ganzen Flache D 

lag uberdies eine mehr oder minder starke Brandschicht, fast ausschlieBlich 

aus Staklehmstiicken bestehend. Nach diesem Brand sind, soweit wir bis jetzt 

sehen, die Hauser nicht mehr neu gebaut worden.

Endlich: auf der Flache E ist in einem winzigen Schnitt, der zur Orientie- 

rung gelegt wurde, eine Gebaudeecke aufgedeckt worden, die von einem fruh

mittelalterlichen Graben fiberschnitten war. Die Nordwand stand noch etwa 

1,00 m hoch aufrecht, wahrend sich von der Westwand nur noch sparliche 

Reste erhalten batten. Die Wande waren aus Lehmziegeln errichtet. Auch die

ser romische Hausrest liegt dicht an der romischen StraBe.
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FaBt man hier zusammen, so ergibt sich, daB die Hauser aus verschiede- 

nem Material gebaut waren. Aufwendig sind sie nicht gewesen. Aus den bisher 

erschlossenen Resten ist ein vollstandiges Bild nicht zu gewinnen. Jedoch 

diirfte es moglich sein, bei einer weiteren Untersuchung der Flache E und 

nicht zuletzt bei einer solchen des Gelandes der Bischofsburg das Bild in wich- 

tigeren Punkten zu vervollstandigen.

Was die Zeitstellung dieser Hauser angeht, so ist einmal die Ausdehnung 

der StraBe, wie sie der Schnitt C 42 gibt, die Voraussetzung fiir den Baube- 

ginn. Mithin sind die jetzt besprochenen Reste kaum vor 134/138 n. Chr. an- 

zusetzen. Soweit das keramische Material auf der Grabung iibersehen werden 

konnte, vor allem aber nach den teilweise schon durchgefuhrten Bestimmun- 

gen dieser Funde, wird der Termin des Beginns fiir diese Zeit bestatigt. Das 

Ende der Siedlung liegt durch den Brand um die Mitte des 3. Jahrh. fest. In 

diesen Zeitraum fugen sich unser bis jetzt bestimmtes Scherbenmaterial und 

die wenigen Miinzen ein.

Die endgiiltige Bearbeitung wird es erlauben, hier noch Differenzierungen 

zu treffen. Auch kann es gelingen, den einen Rest von dem anderen scharfer 

abzugrenzen als jetzt. Dies trifft vor allem fiir die zeitliche Folge sich iiber- 

lagernder Reste zu, auf die ich hier nicht naher eingehe.

W erkstatten.

Man fragt, welche Menschen wohl in den Hausern gewohnt haben, so dicht 

vor den Toren der groBen Stadt. Die Antwort darauf geben die aufgefundenen 

Zeugnisse eines ausgedehnten Werkstattbetriebes, in dem die Topferei offen- 

sichtlich die Vorhand hatte. Jedoch scheinen auch andere Handwerker hier 

ansassig gewesen zu sein, denn in einer Grube wurden das mittelgroBe Kalk- 

steinbruchstiick einer verworfenen Juppiter-Figur und viele andere Architek- 

turbruchstiicke gefunden. Da kaum anzunehmen ist, daB in diesen Hiitten 

gut gearbeitete Architekturbruchstiicke als Bauglieder verwandt waren, wird 

man vielleicht schlieBen durfen, daB vereinzelt in diesem Vorstadtbereich 

Werksteine zu Architekturstiicken fiir den Gebrauch in der Stadt angefertigt 

worden sind. Dies wird noch bestatigt durch die Beobachtung, daB fast alle 

diese Reste als verworfene Stiicke und ohne Mbrtelreste, die auf Verwendung 

in einem Bauverband hinweisen, in den Gruben gefunden worden sind. Be- 

denkt man, daB von dem Bereich dieser Werkstiitten bis jetzt nur winzige Aus- 

schnitte aufgedeckt wurden, so wird klar, wie sehr solche Ausschnitte zufallig 

sein kbnnen. Oder anders: es ist durchaus moglich, daB neben den Topfern und 

einigen Steinmetzen noch andere Handwerker oder auch Handler hier ansassig 

gewesen sind.

Topferofen.

Die Hiilfte eines kleinen aus Lehmziegeln errichteten Tbpferofens ist in 

der Nordostecke der Flache CI gefunden worden (Taf. 47 u.49). Interessant ist, 

daB dieser Ofen in einem Gebaude gestanden hat, das steinerne Mauern hatte. 

Um den Ofen fanden sich Reste eines Kalkmbrtelestrichs. In dem Ofen lagen 

Bruchstucke einer rottonigen Ware. Nach den Formen der Bruchstiicke han-
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delt es sich um Topfe, die in den Formen dem schwarz-roten rheinischen 

Trinkgeschirr (’Firnisware‘) vom Ausgang des 2. Jahrh. ahnlich sind. Da 

wegen des Baubetriebs eine Ausdehnung der Untersuchung nach Norden nicht 

mbglich war und sich die anschlieBende Flache G II durch Bomben bis in den 

gewachsenen Sand hinein als vbllig durchwuhlt erwies, konnten weitere Reste 

nicht aufgedeckt werden.

Einige Ofen sind an dem Westende der Flache C VIII ans Licht gekom- 

men. Zunachst hat dort der groBe, aus Lehmziegeln errichtete Ofen N 226 

gestanden. Von ihm waren nur die Wande, die Zunge im Feuerungsraum und 

Ansatze der Zwischendecke erhalten. Der aus Lehm aufgerichtete Ofen N 70 

fiberdeckte diesen. Er kann erst nach Aufgabe des Ofens N 226 angelegt wor

sen sein. Der Ofen wurde von Westen her befeuert, wahrend der Ofen N 226 

von Norden her bedient wurde. Waren von dem wenig sorgfaltig hergerichte- 

ten Ofen N 70 nur der Ansatz und die Zunge vorhanden, so erwies sich der 

kleinere Ofen N 106 als besser erhalten. Vor dem Ofen zeigten sich noch deutlich 

Wandrestedes Feuerungskanals, der mit versturzten Lehmziegeln gefiillt war. 

Der Feuerungsraum des Ofens selbst war noch ziemlich unversehrt, desglei- 

chen die Ziige und die Zwischendecke, fiber der mit humoser Erde vermengte, 

gleichfalls verstiirzte Ziegel lagen. AuBerdem war bier alles dicht gefiillt mit 

GefaBen und Scherben von solchen.

Der Ofen N 106 scheint zur gleichen Zeit wie der Ofen N 226 beschickt 

worden zu sein, denn er ist von der gleichen Grube aus bedient worden. Leider 

war es unmoglich, nach Nordwesten hin das Gelande weiter zu untersuchen, 

so daB Form und Ausdehnung der Grube, aus der heraus die Ofen bedient 

wurden, vorerst unbekannt bleiben. Dies ist umsomehr zu bedauern, als sich 

an den West- und Siidseiten der Flache C VII Reste abzeichneten, die erkennen 

lieBen, daB sich unmittelbar hinter den West- und Siidwanden dieser Flache 

gleichfalls noch Ofen befunden haben miissen.

In den Ofen ist, wie in dem Ofen auf der Flache C I, eine eigene Ware 

gebrannt worden. Wie dort, so haben auch an dieser Stelle die Topfer Glanz- 

tonwarenachgeahmt. Neben glattwandigen GefaBen verschiedener Form kom- 

men Faltenbecher vor. An einigen GefaBen dieses Typus hat sich ein ganz 

grober Griesbewurf erhalten. Endlich sind noch einige kugelige GefaBe anzu- 

fiihren, die in der Wand ein z. T. sauber eingeschnitlenes, verschieden groBes, 

kreisrundes Loch haben. Auch Teller sind in diesen Ofen gebrannt worden.

Alle GefaBe sind, soweit dies schon bei der Grabung zu fibersehen war, aus 

einem roten, mehr oder weniger geschlammten Ton auf der Scheibe gedreht. 

Scherben aus diesem Ton sind auch unter den Keramikfunden in dem unter- 

suchten Gelande haufig angetroffen worden. Die Aufdeckung der Ofen erlaubt 

es, diese Ware, deren Anteil an den GefaBresten in dem untersuchten Gelande 

von uns noch nicht statistisch festgelegt ist, als ’Xantener Immunitats-Ware‘ 

zu bezeichnen.

Die zeitliche Abgrenzung des Topfereibezirkes ist bis jetzt von uns nur 

skizziert, und zwar einmal aus der Lage zur Siedlung, dann auch aus dem 

Vergleich der GefaBe und Scherben mit Formen der Glanztonware. Damit
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meinen wir die Tatigkeit der Topfer in die vorgeschrittene zweite Hiilfte des 

2. Jahrh. und in den Anfang des 3. Jahrh. setzen zu konnen.

Zu den Topferofen gehort auf der Flache 0 VIII ein kraftiges Kiesniveau, 

das langere Zeit belaufen worden ist. Von seiner Ausdehnung zeigt sich in der 

Flache C VIII nur ein Teil, denn Reste dieses Bodens sind sowohl in den 

Nord-, West- und Siidwanden der Flache C VIII als auch in den West- und 

Siidwanden der Flache G VII angeschnitten worden. So sind die Grenzen dieser 

Schicht, die im Osten der an der StraBe gelegenen Hauser das einzige feste 

romische Niveau darstellt, noch unbekannt. Da die Ofen im engsten Zusam- 

menhang mil dem Kiesniveau stehen, ist zu schliefien, dafi mit den aufgefunde- 

nen Ofen nur ein Teilstiick der Werkstatten bekannt geworden ist.

Auf der Flache 0 VIII verlauft die Greuze des Kiesniveaus nach Osten. Da 

auch in dem humosen Sand noch einzelne Fladen des Bodens vorkommen, 

darf angenommen werden, daB dieser sich urspriinglich weiter nach Osten 

erstreckt hat. Diese Annahme wird gestiitzt durch das Vorkommen sparlicher 

und meist umgesetzter Reste dieses Bodens in dem Schnitt G 57 der Siidwand 

der Flache G VIII (Taf. 54).

In dem Kiesboden ist eine Reihe von Pfostenldchern verschiedener GroBe 

gefunden worden. Die in der Nahe der Ofen N 70, N 106 und N 226 ange- 

troffenen kraftigen Locher zeigen, daB fiber den Ofen Schuppen gestanden 

haben. Auffallend ist ein in der Mitte der Flache G VIII zusammenhangend 

verbliebener Bodenrest mit mehreren Pfostenldchern. Vielleicht trifft die Ver- 

mutung zu, daB hier eine der Drehscheiben der Topferei gestanden hat. Hier- 

zu konnte die Feststellung passen, daB sich in der Nahe dieses Restes, wie 

auch auf der namlichen Hohe der Nordwand der Flache, ausgedehnte Ton- 

reste, die von Aufbereitungsbecken stammen konnten, befunden haben (Taf. 

49, N 127).

Fur die Ausdehnung dieses Topfereibezirkes konnten endlich Reste wichtig 

werden, die vor der Ostwand der Flache G VIII lagen. Bei diesen Resten (N 

158) handelt es sich um verbrannte Lehmziegel und Brandschutt. Dieser 

Schutt ist demjenigen ahnlich, der in der Umgebung der naher besprochenen 

Ofen auf der Flache G VIII vorgefunden worden ist.

SchlieBlich gehort zu dem Topfereibezirk auf der Flache C VIII auch die 

Grube N 127, die zuletzt zwar als Abfallgrube benutzt wurde, urspriinglich 

aber eine Vorratsgrube gewesen zu sein scheint. Auch die Grube N 48 am 

Sfidrand der Flache C VII konnte noch mit diesem Bereich in Verbindung 

gestanden haben, denn ziemlich sicher gehorte zu dem Werkstattbetrieb eine 

ganze Reihe soldier Gruben.

Gruben (Taf. 47 u. 49).

Nicht nur zu einem Werkstattbetrieb, sondern auch zu den Hausern, ge- 

horen Graben. Es sind zum Beispiel die auf der Flache A innerhalb der Haus- 

reste angetroffenen Gruben wohl als Keller anzusprechen. Auf der die Flache A 

nach Osten fortsetzenden Flache G I sind nur die schon erwahnten Baureste 

und der Topferofen gefunden worden. Gruben wurden erst wieder auf der 

Flache G II angeschnitten. Diese fehlen im GrundriB, da sie sich, weil die ge-
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samte Flache von einem groBen Bombentrichter umgewiihlt war, nur in den 

Schnittwanden abzeichneten. (Die Schnitte sind hier nicht aufgenommen.) Die 

Gruben waren, wie die auf der Flache G III/IV aufgedeckten, mit Humus und 

Steinschutt, meist von Ziegeln, gefiillt. Sie diirfte als Keller- und Vorrats- 

gruben anzusprechen sein. Als einzige von alien aufgedeckten hatte die Grube 

Nil auf der Flache C III/IV einen Boden aus Ziegelplattenbruch.

Von alien bis jetzt aufgegrabenen Gruben ist die groBe Grube N 42 im siid- 

lichen Teil der Flache G V/VI ziemlich sicher eine Grube gewesen, aus der 

Sand geholt worden ist. Diese ist dann neben Abfall mit Stricken verworfener 

Architektur- und Skulpturenfragmente verffillt worden.

Die Gruben sind, soweit wir bis jetzt das Scherbenmaterial durchsehen 

konnten, alle im Verlaufe des 2. Jahrh. entstanden und reichen auch nicht uber 

die erste Halfte des 3. Jahrh. hinaus. Das heiBt aber nun nicht, daB alle Gruben 

zur gleichen Zeit entstanden waren. Vielmehr ergibt sich aus (jberschneidun- 

gen, daB nach der Verfiillung der einen eine andere deren Platz eingenommen 

hat.

Graben (Taf. 47 u. 50).

Ostlich der romischen Hauser haben, mitten unter dem heutigen Dom- 

Vorplatz, von Norden nach Siiden verlaufende Graben gelegen (Taf. 50). 

Obschon auch hiervon wieder nur Ausschnitte bekannt geworden sind, ge- 

niigen doch die aufgedeckten Reste zu der Vorstelhmg, dafi es verschiedene 

von Westen nach Osten hintereinander gestaffelte Graben gewesen sind. Diese 

verliefen nicht eben regelmaBig und schwankten zum Teil betrachtlich in 

der Breite. Auch in der Tiefe waren sie nicht gerade ausgedehnt, wie der 

Schnitt G 57 (Taf. 54) lehrt. Hier ist denn auch zu entnehmen, wie die 

Graben N 147 und N 152 im unteren Teil in zwei nebeneinander liegende 

Grabchen getrennt waren, dann ebenfalls, wie diese nach und nach angefiillt 

worden sind. Wahrend der von der Grube N 127 uberschnittene Graben N 152 

auch von den Kiesboden N 112 des Topfereibezirkes iiberdeckt, d. h. damals 

bereits aufgegeben war, bestand der flache Graben N 147 als flache Mulde 

weiter.

Der Graben N 147 scheint fiber die Flache G VIII hinaus nach Norden 

keine groBe Ausdehnung mehr gehabt zu haben, da er auf der Flache G VII 

fehlt. Dagegen lauft der Graben N 152 als ein schmaler Graben hier weiter, 

iiberschnitten von den Gruben N 150, N 153 und der groBen spatmittelalter- 

lichen Knochengrube K 22. Auf der Flache C V/VI fehlt dieser Graben dann 

auch.

Die groBte Ausdehnung hat der Graben N 17 - N 57, der auf den Flachen 

C III/IV und G VII aufgedeckt worden ist. Ob der Graben urspriinglich auch 

auf der Flache G VIII weiter verlief, muB offen bleiben, da in dem ostlichen 

Teil dieser Flache durch die Topferofen die Reste zerstort worden sind, so- 

fern der Graben sich dort uberhaupt noch befunden hat. Der Graben N 17 - 

N 57 verlief auf der Flache G VII als eine flache, breite Mulde, die auf der 

Flache G III/IV in dem unteren Teil in zwei seichten Armen erschien. Es ist 

zu vermuten, daB dieser Graben, der auf der Flache C VII von einer Grube
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angeschnitten und auf der Flache G III/IV von zwei Gruben iiberschnitten wird, 

nur wenig nordlich der Flache G III/IV verlief.

Auf fallend ist die Haufung der Graben auf den Flachen G VII und G VIII, 

sowie deren ausschlieBhcher Ost-West-Verlauf. Es ist unwahrscheinlich, daB 

diese Graben zu einer Befesligung der Ansiedlung gehort haben, Dazu sind 

sie zu klein und nicht tief genug. Moglich ist natiirlich, daB sie eine erste Be- 

grenzung des besiedelten Teiles des Gelandes darstellen. Eine andere Moglich- 

keit und vielleicht die zutreffendste ist, daB die Gruben fur die Ableitung von 

Wasser bestimmt waren. Jedenfalls sind sie noch wahrend der Benutzung der 

Siedlung aufgegeben worden, wie sich aus den Uberdeckungen und Uber- 

schneidungen ergibt. Aufgabe weiterer Untersuchungen wird es sein, festzu- 

stellen, ob andere jiingere Graben, weiter nach Osten gelegen, an die Stelle 

der bis jetzt bekannten getreten sind.

Zerstorung (lurch Brand.

Die Zerstorung der Siedlung durch Brand wurde oben bei den Hausresten 

bereits behandelt. Hier sei nur noch vermerkt, daB die auf der Flache D II 

besonders ausgedehnt erscheinende Brandschicht nicht auf alien Flachen fest- 

gestellt werden konnte. Trotzdem durften nach der Mitte des 3. Jahrh. auch 

die anderen Hauser aufgegeben gewesen sein. Das gleiche gilt fur die Topfer- 

dfen, die spatestens nach der Mitte des 3. Jahrh. verdden. Man wird annehmen 

durfen, daB die Frankeneinfalle in der Mitte des 3. Jahrh. tatsachlich die 

Ursache des Brandes gewesen sind, der das Ende der Siedlung herbeifiihrte.

S c h i c h t II.

Spatromische Graber an der LimesstraBe.

Auf der Flache D II - Ost ist eine Reihe von Grabern aufgedeckt worden 

(Taf. 47). Einige der Toten waren in Holzsargen (K 51, K 52, K 55, 58) 

beigesetzt, andere hatte man ohne Sarg in die Erde gelegt (K 50, K 53, K 54, 

K 56, K 57). Alle Toten blickten nach Osten. Bemerkenswert ist, daB neben 

Bestattungen mit Beigaben (K 50, K 54) auch beigabenlose Graber vorkom- 

men (K 53, K 55, K 56, K 57, K 58). Bei zweien (K 51, K 52) war nicht zu 

entscheiden, ob Beigaben vorhanden waren, da hier die friihmittelalterliche 

Mauer N 142 den Zusammenhang gestort hat.

In den Gruben K 53, K 56 und K 58 fehlte jede Spur von einem Skelett. 

Jedoch ergibt sich aus dem Zusammenhang und aus der Form der Gruben, 

daB diese Gruben nur Grabgruben gewesen sein konnen. Drei ebensolche, alle 

Siedlungsschichten durchstoBende Gruben in Ost-West-Ausrichtung sind ohne 

Skelettreste auf der Flache A angetrolfen worden. Sie konnen aus den nam- 

lichen Grunden nur Grabgruben gewesen sein.

Den wenigen Resten ist zu entnehmen, daB auch in dem untersuchten Ge- 

lande entlang der romischen StraBe Graber gelegen haben. Diese Graber wa

ren nicht in strengen Reihen angeordnet. Vielmehr scheint es, als seien sie 

innerhalb dieser Reihen in Grabgruppen zusammengefaBt gewesen. Moglicher-
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weise hat es sich bei einer solchen Gruppe um Familienbegrabnisse gehan- 

delt22), wie man vielleicht aus der Tatsache schlieBen darf, daB wenigstens in 

einem Faile iibereinander begraben worden ist (K 50 uber K 55).

Hervorzuheben ist auch, daB neben den Grabern mit Beigaben beigaben- 

lose Graber vorkommen23). Es mag sein, daB unter den beigabenlosen Gra

bern auch solche von Christen waren, jedoch ist das nicht zu beweisen24).

Aus den aufgedeckten Grabern ist dann auch zu schlieBen, daB hier nicht 

mehr als zwei oder drei Grabreihen an der StraBe entlang gelegen haben. 

Bemerkenswert diirfte aber vor allem sein, daB die Graber entlang der StraBe 

zu trennen sind von dem unter dem Dom aufgegrabenen Graberfeld. Dessen 

Grenzen miissen nach Westen irgendwo zwischen dem Ostende der Schnilte 

C VII/VIII und der Ostwand der Domturme liegen25). Wahrend die Grenze 

dieser Graber nach Norden noch offen ist, ist eine Begrenzung nach Siiden 

annahernd durch jiingst aufgedeckte nord-siidlich orientierte Graber des 3. 

Jahrh. unter der Michaelskapelle gegeben26).

Da die Mehrzahl alter in Xanten langs der rbmischen StraBe gefundenen 

Graber bisher mehr zufallig als in geregelter Untersuchung ans Licht kamen, 

vieles so iiberhaupt nie zur Kenntnis gekommen ist, mag hier darauf hinge- 

wiesen sein, daB sich sowohl unter unserer Flache E als auch auf dem Ge- 

lande der Bischofsburg unter der fruhmittelalterlichen Aufschiiltung auBer 

den rbmischen Siedlungsresten auch die Graber noch erhalten haben miissen.

Schicht III.

Die Verodung des Platzes.

Wahrend nach dem Abzug der Romer das Graberfeld unter dem Dom 

nicht verbdet, sich vielmehr fiber die rbmischen Graber die merowingisch-

22) Auch auf dem Graberfeld unter dem Dom sind die Graber vielfach in Gruppen zu- 

sammengefaBt, nicht nur innerhalb der Memorien.

23) Auch sonst wird es entlang der romischen StraBe in Xanten neben romischen Grabern 

mit Beigaben solche ohne diese gegeben haben. Da aber bei Bauarbeiten die Graber ihrer 

Beigaben wegen auffallen, ist in Rechnung zu stellen, daB beigabenlose, in denen sich meist 

nicht einmal die Gebeine erhielten, nicht erkannt worden sind, was bei der Kartierung 

gelegentlich gemachter Grabfunde mit in Betracht gezogen werden muB.

24) Nicht alle christlichen Graber des 4. Jahrh. sind iiberdies beigabenlos, wie sich durch 

Beispiele belegen laBt, wovon ich eines nenne: das NeuBer Goldkastchen, das aus einem 

Grab stammt, dessen Leiche mit Kalk iiberzogen war (gefunden 1847, Marz 27 vor dem 

Obertor. - W. NeuB, Die Anfiinge des Christentums im Rheinlande [Bonn 1937] 36 f. 40 f. 

65 und Abb. 12-14. - H. v. Petrikovits, Novaesium 51, 57 und 112 Nr. 92). - Erst jetzt wieder 

macht E. Gose, Spatromische Grabfunde in Trier, in: Trierer Zeitschr. 24/26, 1956/58, 123 

Anm. 2 darauf aufmerksam, daB es wahrend des ganzen 4. Jahrh. auch bei christlichen 

Bestattungen Sitte blieb, den Toten Miinzen als Fahrgeld in die Hand oder in den Mund zu 

legen.

25) Die Mehrzahl der romischen Graber unter dem Dom gruppiert sich um das Martyrer- 

grab. Da aber noch dicht vor den Ostfundamenten der Westtiirme romische Graber vor

kommen, ist erwiesen, daB das romische Graberfeld unter dem Dom sicher bis hierhin nach 

Westen reichte. Die Ostgrenze dieses Graberfeldes wird sich nur wenig uber den heutigen 

ChorschluB hinaus erstreckt haben, da ostwarts von diesem das Gelande bald steil zum 

Rhein hin abfiel. Im Ghor selbst liegen noch Graber, wie wir jiingst festgestellt haben.

26) Grabungen in der Michaelskapelle September/Oktober 1959 (unveroffentlicht) .
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frankischen legen, denen karlingische folgen27), und die Celia Memoriae uber 

dem Martyrergrab seit dem 5. Jahrh. unverandert bis 752/768 weiter besteht, 

verddet der Platz, der heute vor den Domtiirmen liegt. GewiB, die romische 

StraBe hat weiter bestanden, wie man an der oberen Schicht ablesen kann, 

aber die Graber, die zuletzt an der StraBe lagen, verfielen und waren ver- 

gessen wie die Mehrzahl der Graber unter dem Dom. Und nirgends ist eine 

Spur von einem Haus nachzuweisen. Dagegen ist die Verodung an den Be- 

funden dadurch abzulesen, daB sich jetzt fiber die romischen Reste und fiber 

die Graber eine Humusschicht (z. B. N 83 in Taf. 54) hinzieht, die im Laufe 

der Jahrhunderte gewachsen sein muB. Jedoch hat diese nicht entfernt die 

Hohe des heutigen Gelandes gehabt, die annahernd erst im Verlaufe des 

10. Jahrh. und spater durch die mittelalterlichen Friedhofe entstanden ist. Die 

gesamte Ausdehnung dieser ersten Humusschicht ist bis jetzt an keiner Stelle 

mit Sicherheit festzustellen, einmal da in sie spater die friihmittelalterlichen 

Graber einschneiden, zum anderen da sie durch BaumaBnahmen zerfetzt ist. 

Hier wird es notwendig sein, die Schichten an dem Dom zu verfolgen. Dies 

wird es auch ermoglichen, diese Schichten zu denen des Domes in einen 

Zusammenhang zu bringen.

Mit einiger Sicherheit ist aber wohl zu sagen, daB die Gelandeoberflache 

auf der untersuchten Flache Jahrhunderte nach dem Abzug der Romer im 

Durchschnitt 1,50-1,70 m tiefer gelegen hat als heute. Daran laBt der Befund, 

daB fur Jahrhunderte der untersuchte Teil des Gelandes im Westen des Domes 

brach gelegen hat, keinen Zweifel. Nur die StraBe blieb weiterhin in Benutzung.

Schicht IV.

Karlingische (?) Hauser (Taf.51).

Auf den Flachen C HI/IV, C VII und C VIII sind Reste von Mauerchen ans 

Licht gekommen, am besten erhalten auf der Flache G HI/IV. Diese Reste 

liegen fiber den romischen der Schicht I. sind demnach jfinger. Da sie auBer- 

dem in den Humus der Schicht HI hineingesetzt sind, folgt einmal, daB der 

Humus zu der Zeit schon holier fiber den romischen Resten auflag, zum an

deren, daB die Mauern nicht mehr zu dem romischen Horizon! gehoren kon- 

nen. An den meisten Stellen sind von den Mauerchen nur mehr unscheinbare 

Reste erhalten, da sie durch friihmittelalterliche und mittelalterliche Graber 

zerstort und so aus dem Zusammenhang gebracht worden sind. Zu der Zeit, 

als hier begraben wurde, mfissen die Mauerchen schon langer von einer kraf- 

tigen Erdschicht fiberdeckt gewesen sein. Dieses Aufhohen des Gelandes ist 

spatestens beim Errichten der Bauten aus der Schicht V erfolgt. Sie muB spate- 

stens zu diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sein, weil sonst die Funda- 

mente dieser Gebaude sichtbar gewesen waren. Als dann die Gebaude der 

Schicht V auBerhalb des Domes hochwuchsen, entstand auch der Bauzustand 

VII: der ottonische Dom. Mit dessen Bau ist eine allgemeine Erhohung des

27) Bader, Germania a. a. O. 114 f. - Ders., Der Dom zu Xanten 18. - Borger a. a. O. 

384 f. - Bader, Denkmalpllege a. a. O. 35. - Borger, Xanten 22 ff.
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Gelandes verbunden gewesen. Damals hat die Immunitat ihr heute noch er- 

kennbares Aussehen gefunden. Eine erste Erhbhung des Gelandes auf der 

Hohe des Domes ist zwar dutch die frankischen und friihkarlingischen Graber- 

f elder schon eingeleitet gewesen28), aber erst der Ban der grofien, 863 zerstorten 

Kirche zwang auch zu einer ersten gleichmaBigen Erhohung des gesamten Ge

landes. Es ergibt sich aus dieser Uberlegung mit einiger Wahrscheinlichkeit, 

daB die von uns im Westen des Domes angetroffenen Reste von Mauern, wenn 

nicht schon in die Zeit des Bauzustandes V, so spatestens in die Zeit des 

Bauzustandes VI gehoren. Zu der Zeit des Bauzustandes VII kann auf ihnen 

Aufgehendes nicht mehr gestanden haben.

Die Mauerchen sind an keiner Stelle sehr kraftig. Sie reichen auch nur 

wenig in den humosen Schutt der Schicht III hinein. Zu ihrem Bau ist aus- 

schlieBlich Abbruchmaterial verwandt: Bruch von Tuff-, Kalk-, Grauwacke- 

und Sandsteinen, viele Bruchstiicke von Tegulae und Hypokausten, Amphoren- 

scherben, samtlich aus den romischen Ruinen und, dem Kleinteiligen nach zu 

urteilen, nicht weit hergeholt29) (Taf. kb,2 u. 45,7). Alle Steine sind ohne 

Mortel mit Erde verlegt, und es ist unwahrscheinlich, daB die aufgedeckten 

Reste die Fundamente zu Mauern darstellen. Eher wird man annehmen 

durfen, daB hier Unterlagen fur Schwellbalkenhauser angetroffen worden 

sind. Der Befund laBt erkennen, daB die Reste nur mehr sehr wenig zusam- 

menhangend sind. Lediglich den Resten auf der Flache C III/IV ist zu ent- 

nehmen, daB das Haus aus mehreren Raumen bestanden hat. Des weiteren 

erhellt aus den aufgedeckten Resten ungefahr die Ausdehnung, wobei auf-

28) Auf die Tatsache des Anwachsens der Erde bei Friedhofen braucht bier nicht naher 

eingegangen zu werden, da dieser Vorgang an fast alien Kirchen wahrend des Mittelalters 

zu beobachten ist. In Xanten selbst ist im Verlaufe des Mittelalters das Anwachsen der Erde 

so erheblich gewesen, dab haufiger Planierungen notwendig waren (dazu Wilkes a. a. 0. 24), 

denn nur daraus erklart sich die Anlage eines Beinhauses (beenhuys), das 1467 durch ein 

neues ersetzt wurde, wobei die exhumierten Leichen in einer besonderen Grube (cisterna), 

die wir auf der Flache C VII gefunden haben, beigesetzt wurden. AuBerdem Wilkes a. a. O. 

25, wo dargelegt ist, wie Planierungen auf dem Schiilerfriedhof, der nordlich neben dem 

Nordturm lag, notwendig wurden. Vielleicht sind den Abschachtungen von 1455 weitere 

gefolgt, denn bei der Anlage des Oltanks im Jahre 1956 war hier nicht mehr ein Grab zu 

sehen.

29) Soweit wir das Scherbenmaterial durchgesehen haben, ist dies ein Durcheinander von 

Stiicken des 1.-4. Jahrh., ahnlich wie in den Grabgruben unter dem Dom und wie sonst uberall 

in der Humusschicht der Schicht IV. Das Fehlen nachromischer Keramik ist auffallend. 

Aber auch unter dem Dom haben wir nachromische Keramik, also frankische, dann 

Badorfer und Pingsdorfer, kaum in dem in der nachromischen Zeit entstandenen Humus 

gefunden. Selbst in den Fundamentgruben des ottonischen Domes (Bauzustand VII) hat 

die romische Keramik die Vorhand, ja fiber ganze Strecken ist sie allein vertreten. 

Noch in den Fundamentgruben des gotischen Domes halt sie dem aus der jeweiligen Bauzeit 

stammenden Scherbenmaterial die Waage und erst in den Schichten der jiingeren FuBboden 

kommen die romischen Scherben nur mehr vereinzelt vor. Friihmittelalterliche Keramik 

gibt es, soweit das bis jetzt zu beurteilen ist, erst in den Grabgruben, die die Mauern der 

Schicht IV storen und auch in dem die Mauern iiberdeckenden Humus, allerdings nur ganz 

vereinzelt. Die Schwierigkeit liegt darin, daB sich die Schichten nicht sauber trennen lassen, 

bedingt durch die Umwiihlung des Bodens infolge der mittelalterlichen Bestattungen. - 

Was die Zusammenstiickung der Mauerchen aus Ruinen angeht: noch im spaten Mittelalter 

sind die romischen Ruinen bei Xanten ausgeschlachtet worden (C. Wilkes, Die romischen 

Ruinen bei Xanten als Steinbruch, in: Bote fiir Stadt und Land [Xanten 1935] Nr. 27).
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fallt, daB sich diese Reste offensichtlich von Norden nach Siiden hinziehen. 

Wiihrend auf den Flachen G II, C V/VI und D II-Ost keine zugehorigen Reste 

mehr vorkommen und auf der Flache G VII nur sparliche liegen, ist eindeutig, 

daB sich die Mauern nach Norden liber die Flache G III/IV und nach Siiden 

fiber die Flache G VIII* 30) hinaus weiter hingezogen haben miissen. Die Aus- 

dehnung ist also nicht unbetrachtlich gewesen.

Uberall liegen die Mauern und Mauerreste auf dem gleichen oder auf einem 

ahnlichen Niveau. Dies und die Tatsache, daB sie alle in dem namlichen 

Humus der Schicht III liegen und einander gleichend zusammengestiickt sind, 

erlauben den SchluB, daB sie einstmals dieFundamenteeinerzusammengehori- 

gen Hausergruppe dargestellt haben. Besonders auffallend ist die Lage: im 

Westen der Stiftskirche und langs der romischen StraBe, die auch in der 

nachromischen Zeit weiter bestand.

Von was fur Gebiiuden stammen diese Mauern und Reste? G. Wilkes31) 

hat aus den in Xanten iiberlieferten Urkunden nachweisen konnen, ’daB die 

urspriingliche Xantener Immunitat in ihrer Ausdehnung ein wesentlich an- 

deres Gesicht gehabt hat als die spatere. Sie war durchaus nach Osten orien- 

tiert, und das ganze westlich der Flucht der Domtiirme gelegene Areal ist erst 

nach 1300 und weiter bis ins 15. Jahrh. hinein in den Bereich der Freiung 

einbezogen worden‘. Bis nach 1300 war also der ganze Westteil der Xantener 

Immunitat Besitz des Kolner Erzbischofs. Noch im Jahre 1297 war die spatere 

Kurie Hiesfeld (Nr. 23 bei 0. Wilkes) an der Nordwestecke der Immunitat von 

einem erzbischoflichen Ministerialen bewohnt32). Da an dieser von Wilkes 

aufgezeichneten und griindlich belegten Entwicklung33) nicht zu zweifeln ist, 

diirfte es unwahrscheinlich sein, daB die fur die Schicht IV erschlossenen 

Hauser zu der Stiffs-Immunitat gehort haben.

Nun hat Wilkes auch, gestiitzt auf die Forschungen W. Baders und F. W. 

Oedigers34) gezeigt, daB die Geschichte der Xantener Immunitat nicht von der 

kurkolnischen Bischofsburg zu trennen ist. Kirche und Stiftsgebaude von 

Xanten sind auf erzbischoflichem Grund und Boden errichtet.

Die Bischofsburg liegt im Siidwesten der Immunitat (Taf. 52). Ihren 

Kern bildet eine Motte, wie ein 1937 vom Rheinischen Landesmuseum durch 

das Geliinde gefiihrter Schnitt bestatigt hat35). Hinreichende Anhaltspunkte 

fiir die Datierung sind damals noch nicht gewonnen worden, so daB die An- 

fange dieser Burg vorerst noch im Dunkel bleiben. Aber vielleicht darf man 

vermuten, daB die Motte im 9. Jahrh. entstand, zusammen mit der Ausdeh-

30) Vielleicht deuten die sparlichen Reste der Mauerchen auf der Flache C VII auf eine

Bauliicke hin.

31) Wilkes a. a. O. 16 f.

32) Wilkes a. a. O. 14. 111. - Ders., Die Bischofsburg zu Xanten, in: Niederrheinisches 

Jahrbuch 3, 1951, 94.

33) Wilkes a. a. O. 94. 102. 111. 132.

34) Wilkes a. a. O. 13.

35) Wilkes, Bischofsburg 93. Die Grabung haben H. Stoll und P. Wieland durchgefiihrt, 

die noch unveroffentlichten Unterlagen befmden sich im Rheinischen Landesmuseum. Nach 

Mitteilung von P. Wieland ist damals fast ausschlieBlich umgesetzte Erde geschnitten worden. 

Genaue Datierungsanhalte wurden infolgedessen noch nicht gewonnen.
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nung des Stifles36), dessen Anfiinge mil dem Bauzustand V - Kirche und 

Monasterium - genau bestimmt sind37). Wenn man nach einem konkreten 

AnlaB fur den Ban der Burg sucht, wird man ihn am ehesten mil dem Nor

manneneinfall des Jahres 863 in Verbindung bringen durfen38).

Solange das Gelande der Bischofsburg nicht genau untersucht ist, wird man 

die Anfange und die Entwicklung der Bischofsburg nicht prazise beschreiben 

konnen39). Bis dahin bleibt aber auch ein entscheidender Teil der Geschichte 

der Immunitat im unklaren. Deshalb bleibt zunachst auch die Annahme, die 

Hauser unserer Schicht IV st tin den mit der Bischofsburg in Zusammenhang, 

nur eine — wenn auch nicht unbegriindete — Vermutung. Sie gewinnt alter dings 

noch dadurch an Wahrscheinlichkeit, daB die Hauser: 1. nur zu der Zeit der 

Bauzustande V oder VI gebaut sein konnen; 2. nach den uberlieferten Quellen 

nicht auf dem Gelande des Stiftes, sondem auf dem des Kolner Erzbischofs 

stehen, und 3. in Verbindung mit der Bischofsburg seit dem 10. Jahrh. (Schicht 

V) direkt an der romischen StraBe groBe steinerne Gebaude entstehen. Gerade 

der letzte Punkt erscheint als nicht ganz unerheblich, denn wenn ein Zusam

menhang dieser Reste mit Spaterem einleuchtet, dann der, daB die seit dem 

10. Jahrh. an der StraBe gebauten steinernen Hauser die Nachfolger dieser 

einfachen Hiilten gewesen sind.

Das Ganze laBt sich jetzt kiirzer ausdriicken, und zwar: zu der Zeit, als 

nach dem Auffinden der vielen fur Martyrer gehaltenen Toten in der Umge- 

bung der Celia Martyrum, uber deren Fundamenten die erste kleine Stifts- 

kirche entstand und nordwestlich davon das erste Monasterium (Abb. Y)40), 

laBt auch der Kolner Erzbischof in einiger Entfernung von der romischen 

StraBe einfache Hiitten errichten. Wie diese mit der Burg des Erzbischofs im 

Siidwesten der Immunitat in Zusammenhang standen und ob iiberhaupt der 

Kern dieser Burg, die Motte, zu der Zeit schon bestand, bleibt vorerst offen. 

Sicher aber ist: der spateren baulichen Gestaltung der Westseite der Immuni

tat durch den Kolner Erzbischof geht eine einfachere voraus, deren Reste wir 

in den Mauerchen der Schicht IV aufgedeckt haben.

36) Wilkes, Bischofsburg 93: ’Der Ausbau der Motte zur Bischofsburg konnte 

in Verbindung stehen mit der Griindung des um das Jahr 800 bestehenden Stiftes 

Xanten, dessen Bereich entsprechend der Regel des Chrodegang von Metz (8. Jahrh.) 

von Mauer und Graben umgeben sein muBte.1 Um 800 haben, auch wenn die Regel des 

Chrodegang von Metz es vorschreibt, Mauer und Graben bei dem Xantener Stift noch nicht 

bestanden. Bader, Der Dom zu Xanten 14, nennt den Marktplatz ’ein Geschbpf des Viktor- 

stiftes1, denn er ist genau so lang wie die Siidseite der Stiftsfreiheit, ’deren GrundriB 

spatestens in der zweiten Halfte des 10. Jahrh. geplant wurde1.

37) Bader, Der Dom zu Xanten 19. - Borger a. a. O. 387 f. - Ders., Xanten 31 f.

38) Wilkes, Bischofsburg 93, vermutet den Anfang der Bischofsburg friiher. Er nimmt 

nach dem Normanneneinfall ’eine besondere Verstarkung und Erweiterung der Burganlage 

an1.

39) Eine Vermessung der Immunitat ist im Auftrage des Dom-Bau-Vereins und unter 

Beriicksichtigung unserer Wiinsche in den Jahren 1957-1959 von Herrn Oberbaurat Dipl.-Ing. 

Schmalz von der Staatsbauschule Mainz vorgenommen worden. Der dabei gewonnene neue 

GrundriB der Immunitat liegt unseren Planen zugrunde.

40) Bader, Der Dom zu Xanten 19. — Borger a. a. O. 387 f. — Ders., Xanten 31 f.
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S c h i c h t V.

Bauten des 10. und 11. Jahrhunderts (Taf.52).

Es gibt keine Urkunden, die den Ausbau der Immunitat auf die heute noch 

bestehende GroBe fur das 10. und 11. Jahrh. belegen. Den Ausbau bezeugen 

dagegen einige wenige, noch stehende Bauten aus dieser Zeit und viele, zum 

Teil unter dem Boden verborgene Baureste.

Im Mittelpunkt der BaumaBnahmen des 10. Jahrh. steht der gewaltige 

ottonische Dom, dessen Langhans durch die Grabungen bekanntgeworden 

ist41). Die Weihe dieser Kirche hat F. W. Oediger fur das Jahr 969 wahrschein- 

lich machen konnen42). Zusammen mit dem Bau des ottonischen Domes ist 

der Kreuzgang an der Stelle gebaut worden, an der er heute noch in den 

Formen des 16. Jahrh. steht. Damals entstanden auch die sich um den Kreuz

gang gruppierenden Bauten, wie trotz vielfacher Veranderungen an deren 

Mauerwerk heute noch abzulesen ist43). Zugleich mit dem Dom, mit dem 

Kreuzgang und den mit diesen verbundenen Gebauden erwuchsen rundum 

die Wohnhauser der Kanoniker. Obschon das Gelande im Westen der Dom- 

tiirme in dem Besitz des Kolner Erzbischofs blieb und auch von diesem bebaut 

wurde, muB doch dem Bauvorhaben von Stiff und Erzbischof ein einheitlicher 

Plan zugrunde gelegen haben, denn diese Immunitat ist als eine Einheit ge- 

plant: das Stiff und die Burg des Erzbischofs in einem Bereich.

Der gesamte Immunitatsbezirk in seiner heutigen Ausdehnung war damals 

mit einem Graben umzogen, lediglich im Osten bildete der Rhein die natiir- 

liche Grenze und bot Schutz44). Die Haupteingange in die Immunitat waren 

im Siiden das Michaelstor, von dem das UntergeschoB mit seinen gewaltigen 

Nischen erhalten ist45), und im Norden das Brucktor46).

Fur die Westseite der Immunitat hat die Grabung ein wichtiges Ergebnis 

beibringen konnen. AnschlieBend an die im Siidwesten gelegene Bischofsburg 

sind damals, die gesamte Westseite der Immunitat einnehmend, grofie Gebau- 

de aufgerichtet worden (Taf. 4-5,2). Die Gebaude stehen auf einem Teil der 

romischen StraBe. Daraus folgt, daB diese im Bereiche der Immunitat damals 

kassiert worden ist. Der im Westen vor den Gebauden vorbeifiihrende Rest 

der StraBe wurde von dem Immunitatsgraben uberschnitten. Dieser westliche 

Graben liegt unter der heutigen Klever StraBe, wie nachgewiesen wurde47). 

Der zwischen dem Westrand des Grabens und den Gebauden noch freiliegende

41) Bader, Denkmalpflege 36. - Borger a. a. O. 388 und Abb. 1.

42) F. W. Oediger, Die Weihe des ottonischen Kirchenbaues von S. Viktor in Xanten, in: 

Xantener Domblatter Nr. 3 (1952) 70.

43) Ich stiitze mich hierfiir auf von W. Bader sogleich nach dem Kriege vorgenommene 

Untersuchungen und Aufmessungen P. J. Tholens. In Einzelfallen sind diese Untersuchungen 

noch nach 1955 fortgesetzt worden.

44) Vgl. Anm. 6.

45) Das Michaelstor war im Kriege zerstort und ist inzwischen nach alien Planen und 

fotografischen Aufnahmen weitgehend wiederhergestellt.

46) Wilkes a. a. O. 19 IT. - Bader, Der Xantener Dom und seine Stadt, in: Niederrheini- 

sches Jahrbuch 2, Krefeld 1948, 27.

47) Es konnte, da die StraBe nicht aufgerissen werden durfte, bisher nur der Ansatz des 

Grabens festgestellt werden.
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Teil der Strafie ist dann als Berme in die Befestigung einbezogen worden. In 

deren Mitte war eine Palisadenwand als Wallbefestigung eingelassen, wie die 

in den Schnitten G 31 und G 42 sichtbaren Beste (Taf. 55 u. 54) beweisen.

Von den Gebauden, die damals an der Westseite der Immunitat standen, 

ist heute noch der nordwestliche Eckturm im Hanse Bosch (Kurie 23 bei G. 

Wilkes) erhalten (Taf. 52) und seit der Wiederherstellung nach dem Kriege 

als solcher erkennbar48).

Auch die Beste anderer Gebaude sind von uns aufgegraben worden. Sie 

haben eine zum Teil sehr verwickelte Baugeschichte, auf die hier noch nicht 

naher eingegangen werden soli. Soviel ist aber klar, daB in unmittelbarem 

AnschluB an das holier gelegene Gelande der eigentlichen Bischofsburg nach 

Norden zunachst ein langgestrecktes Gebaude gelegen hat, dessen Fundamente 

denen des ottonischen Domes (Bauzustand VII) genau gleichen. Wenn man 

auch nicht Architektur allgemein nach dem Mauerwerk datieren kann, so ist 

es doch mbglich, innerhalb eines begrenzten Platzes, wie das hier in Xanten 

der Fall ist, aus der Mauertechnik Schliisse fiir die Datierung zu ziehen. So 

kann man das Mauerwerk des 11. Jahrh. uberall innerhalb der Immunitat, auch 

an den Kanonikerhausern genau erkennen, worauf mich W. Bader aufmerk- 

sam gemacht hat.

Besonders auffallend an diesem Gebaude ist nicht nur die GrbBe, sondern 

daB es auch nicht die Spur einer Unterteilung aufwies, soweit wir es ausge- 

graben haben49). AuBerdem fehlte ein Keller, jedoch wurde ein friihmittel- 

alterlicher Brunnen angetroffen (Schnitt C 31; Taf. 55). Besonders schwer 

war die Westwand, von der aber nur mehr die Ausbruchgrube angetroffen 

wurde. Der Befund erlaubt den SchluB, daB hier ein groBer Saal gestanden 

hat, dessen starke Westwand zugleich die westliche Immunitatsmauer war50).

Unmittelbar nach Norden schloB ein schmales, Ost-West-orientiertes Ge

baude an, dessen Westwand in gleicher Starke durchgelaufen zu sein scheint 

(Taf. 52).

Bedauerlich ist, daB sich das nach Norden anschlieBende Gelande als im 

spaten Mittelalter vbllig durchwiihlt erwies51), weshalb sich von den fruhen 

Gebauden, die ziemlich sicher auch hier gestanden haben, keine Beste mehr 

feststellen lieBen. Die aufgedeckten Beste geniigen aber, um erkennen zu las-

48) Der Eckturm, noch unter dem Putz des 19. Jahrh., bei Bader, Die alte Stadt Xanten, 

in: Xantener Domblatter Nr. 5 (1957) Abb. 23. 27.

49) Teile liegen auch unter dem Hause Strack (zwischen Flache A und D noch stehend). 

Hier ist im Keller zu sehen, daB die Mauern weiterlaufen und Unterteilungen fehlen.

50) Es ist deshalb als Gewinn zu bezeichnen, wenn der westliche Trakt des Neubaues der 

Marien-Realschule, der auf die alte Bauflucht zuriickspringt, zur StraBe hin den Charakter 

einer Mauer zeigt, da dadurch ein alter Bauzustand wieder aufgenommen ist. Vgl. dazu jetzt 

auch: W. Bader, Die Kleinstadt Xanten oder die Gefahrdung eines Stadtbildes, in: Die kleine 

Stadt, Jahrh. d. Rhein. Ver. f. Denkmalpflege u. Heimatschutz 1959 (Neuss 1959) 146.

51) Leider waren uns hier Untersuchungen verwehrt, da man hohere Kosten fiir die 

Fundamentierungen des eingeschossigen Neubaues befiirchtete; wie sich beim Bauen jedoch 

ergab: ein FehlschluB, denn das Gelande erwies sich durch spatmittelalterliche Fundamen

tierungen bis tief hinab durchwiihlt. Mit einem Bagger wurde alles weggeraumt und jetzt 

hinderten nur die Bautermine an Untersuchungen. Bei ordentlicher Untersuchung hatten wir, 

anders als bei den uns allein moglichen fliichtigen Aufmessungen, AufschluB iiber die 

spatere baugeschichtliche Entwicklung der Immunitat gewinnen konnen.



338 Hugo Borger:

sen, daB im 10./11. Jahrh. die Westseite der Xantener Immunitat eine be- 

achtliche architektonische Fassung erhalten hat. Die Gebaude waren zwar in 

Verbindung mit der Befestigung errichtet, sie dienten aber, von der stabilen 

Westwand abgesehen, doch offensichtlich nicht nur Verteidigungszwecken. Da 

sie auf dem Gelande des Kolner Erzbischofs standen, an die Bischofsburg 

angelehnt waren und auch wohl mit dieser in Zusammenhang standen, diirfte 

die von G. Wilkes gehegte Vermutung, ’daB der Bereich der Burg in ihrer und 

des Stiftes Fruhzeit betrachtlich groBer gewesen ist4 wohl als bestatigt gel- 

ten52). Wenn auch diese Gebaude nicht direkt zur Burg gehbrten, so doch zu 

deren Bereich, und es macht den Eindruck, als habe der Kolner Erzbischof in 

der Friihzeit des Stiftes neben der Burg auch groBere Wohngebaude in Xanten 

gehabt53). Wiirde es gelingen, die im Norden der Westtiirme angetroffenen 

schweren Mauern54), die in der Mauertechnik den an der StraBe angetroffenen 

gleich sind, mit denen im Westen in Zusammenhang zu bringen (Taf. ^5,2}, 

so wiirde es einleuchten, warum der Platz im Westen der Stiftskirche als 

’Atrium1 bezeichnet wurde: es ware dann dieser Vorplatz wirklich ein von 

palastahnlichen Gebiiuden umschlossener Hof gewesen55). Das ist, wie anderes 

hier GeauBertes, erst nach weiteren Untersuchungen scharfer zu fassen.

Schicht VI und VII.

Friedhofe auf der Immunitat.

DieGraberfelder unter dem Dom enden spatestens mit dem Bau der dritten 

karlingischen Kirche, das ist um 800. In der Folge kommen innerhalb des 

Domes nur mehr vereinzelt Begrabnisse vor, wie Flickungen in dem Boden 

dieser karlingischen Kirche zeigen. Von dem Bau des ottonischen Domes an 

gibt es solche Ausnahmen offensichtlich nicht mehr, wenn man von dem Grab 

der Grafin Emeza auf dem Hochchor absieht56).

Merkwiirdigerweise fehlen Bestattungen an der Nordseite des Domes seit 

dem Bau der dritten karlingischen Kirche, wahrend nach dem Bau des otto

nischen Domes sich ein Friedhof an dessen Siidseite befunden hat57).

52) C. Wilkes, Bischofsburg 94 und 14.

53) Es ist moglich, daB die in Weiler, Urkundenbuch Nr. 44 von 1773 genannte ’episcopa- 

lis aula1 nicht, wie C. Wilkes, Bischofsburg 101 Anm. 25, vermutet, die Kolner Residenz des 

Erzbischofs, sondern doch die Xantener gewesen ist.

54) Wilkes a. a. O. 25: 'Das Areal dieses Teiles ist irgendwie in der Fruhzeit des Stiftes 

wenigstens zeitweise bebaut gewesen. Vermutlich lagen hier stiftische Wirtschaftsraume aus 

der Zeit der vita communis. 1454 werden zwei Tage lang von einem Arbeiter Fundamentreste 

von Gebiiuden (lapida et fracmenta exstruxtis) aus dem Schiilerfriedhof entfernt, und ahn- 

liches wird im Jahre 1445 berichtet.‘

55) Auch wenn diese Gebaude zu dem Stiff gehort haben, was wahrscheinlich ist (und 

Wilkes nicht unbegriindet vermutet, s. Anm. 54), wiirde das an dem bezeichneten Zustand 

nichts andern, denn warum sollte das dem Bischof gehorende Atrium nicht an der Westseite 

von Gebauden des Stiftes begrenzt gewesen sein, wie es ja auch von den Westtiirmen der 

Stiftskirche begrenzt gewesen ist.

56) Bader, Der Dom zu Xanten 24; der Steinsarg der Emeza ist abgebildet auf S. 59 oben; 

Abb. ebenfalls bei Borger a. a. O. 384 Abb. 3.

57) Hier haben wir 1959 herausgefunden, daB sich in den an der Siidseite angebauten 

Kapellen Grabgruppen befunden haben und zwischen den unbebauten Stellen ein regularer
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Uber die Friedhof e im Westen der Stiftskirche hat Wilkes gehandelt unter 

der Betonung, dab ’spezielle Nachrichten dariiber . . . erst mit dem Jahre 1308 

(9)‘ einsetzen* * * * * 58). Es kann auf Grund unserer Untersuchungen aber keinem 

Zweifel unterliegen, daB die Anfange dieses Friedhofes friiher liegen. Lassen 

sich einzelne Graber schon auf das 11. Jahrh. festlegen, so wachst deren Zahl 

seit dem 12. Jahrh. betrachtlich. Die Hauptbelegung scheint jedoch mit dem 

14. Jahrh. einzusetzen.

Die Belegung des Friedhofes ist dicht, und in den oberen Lagen sind die 

einzelnen Graber nur mit Miihe zu trennen, manchmal gelingt es denn auch 

nicht. Was die von Wilkes berichteten Exhumierungen beim Abbruch eines 

Beinhauses im Jahre 1467 und die Wiederbeisetzung der exhumierten Gebeine 

in einer Grube angeht59), so scheint diese von uns in der groBen Grube K 22 

auf der Flache G VII in einem groBeren Teil gefunden zu sein.

Die Frage der Trennung der einzelnen Schichten und die Darlegung, war- 

um die ersten Anfange in das 11. Jahrh. gesetzt werden, konnen im Rahmen 

dieses Vorberichtes nicht erortert werden60 61). AuBerdem ware es wiinschens- 

wert, wenn auf einer weiteren Flache die bisherigen Ergebnisse noch iiber- 

priift werden konnten, wobei es notwendig sein wird - trotz groBen Zeitauf- 

wandes - eine Flache von oben her sorgfaltig abzutragen81).

Alle bisher im Westen des Domes angetroffenen Begrabnisse sind schlicht. 

Entweder handelt es sich um einfache Graber, d. h. die Toten sind ohne Sarg 

in die Erde gelegt worden oder aber, sie waren in einfachen Holzsargen bei- 

gesetzt62).

Auffallend ist, daB zwar die spateren Graber, soweit das untersucht werden 

konnte, ziemlich genau nach Osten und damit nach dem Dom ausgerichtet 

waren, die alteren dagegen, wenn auch immer nach Osten blickend, in der 

Ausrichtung mehr oder weniger Abweichungen zeigten. Ausnahmen bildeten 

einige nach Westen hin ausgerichtete Graber.

Der Friedhof ist bis in den Anfang des 19. Jahrh. benutzt worden63), das

Friedhof war. Auch auBerhalb der Kapellen an der Siidseite ist nach der schriftlichen Uber-

lieferung begraben worden. Ich verweise dazu auf den Bericht uber die Grabung unter dem

Dom im Bonner Jahrb. 162, 1962. An der Nordseite gibt es dagegen auch nach dem Bau des

ottonischen Domes keine Bestattungen. Der Kreuzgang ist daraufhin noch nicht untersucht

worden.

58) Wilkes a. a. O. 23 ff. - Ders., Bischofsburg 94.

59) Wilkes a. a. O. 24.

60) Neben allgemeinen tiberlegungen spielt hier die aus den Grabgruben ausgesiebte 

Keramik eine Rolle.

61) Durchweg haben wir die oberen Schichten nach vorher gelegten Suchschnitten mit dem 

Bagger weggenommen. Da aber von mittelalterlichen Friedhofen so gut wie nichts bekannt 

ist (man vgl. nur den Artikel ’Bestattung1 im Reallexikon der Deutschen Kunstgeschichte 

Bd. 2 Sp. 336 ff.), ware es wiinschenswert, wenn wenigstens an einer Stelle der Ausschnitt 

auch eines mittelalterlichen Friedhofes genau untersucht wiirde.

62) Die Beobachtung steht im Gegensatz zu denen, die wir auf dem Friedhof an der 

Siidseite des ottonischen Domes gemacht haben. Wahrend auch hier in der Mehrzahl Graber 

und Beisetzungen in Holzsargen vorkommen, war daneben die Anzahl der in steinernen 

Sargen Beigesetzten nicht gering. Die aus Steinen hergerichteten Sarge (wobei Plattensarge 

und aus Tuffsteinen gemauerte iiberwogen) sind in jedem der untersuchten Faile mehrfach, 

manche geradezu haufig, wieder benutzt gewesen.

63) Wilkes a. a. O. 25.
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wird bewiesen nicht nur durch die Uberlieferung, sondern auch durch Reste 

von Uniformstoffen aus der Napoleonischen Zeit.

Reste von Grabsteinen warden an keiner Stelle in situ gefunden. Von 

einigen Stricken des 17. Jahrh. erhielten sich vereinzelt Bruchstucke im Mauer- 

werk des 19. Jahrh. auf der Flache D II - Ost.

S c h i c h t VIII.

Bauten des Spatmittelalters.

Die Umbauten und Neubauten des Spatmittelalters an der Westseite der 

Immunitat sind vielfaltig. Sie hatten einen iiberaus komplizierten Grabungs- 

befund im Gefolge, den in den Einzelheiten darzulegen den Rahmen dieses 

Berichtes sprengen wurde. Als Beispiel des Umfanges der Um-, Ein- und 

Neubauten gebe ich ohne naheren Kommentar einen GrundriB der Flache 

D II (Taf. 53), der einen Teil der Einbauten in das groBe langgestreckte 

Gebaude im AnschluB an die Bischofsburg zeigt. Von dem alien Bestand ist 

allein die schwere Ostmauer N 142 iibriggeblieben, alles andere sind spat- 

mittelalterliche Einbauten oder der hineingesetzte Neubau des Pfarrhauses 

(der siidliche Teil von Nr. 20 bei Wilkes). Die Mauer N 142 ist nicht mehr die 

ursprungliche, sondern auf ihrem Fundament sitzt ein Neubau des 12. Jahrh. 

Weitere Umbauten folgen bis zum 17. Jahrh. Hire ins einzelne gehende Iden- 

tifizierung bedarf eines eingehenden Quellenstudiums, aufbauend auf den 

Untersuchungen von C. Wilkes64).

Entscheidend ist aber wohl, daB im Spatmittelalter die Westmauer der 

Immunitat fiel. Mit der Errichtung der steinernen Stadtmauer hatte sie ihren 

Zweck erfullt. Uber dem westlichen Immunitatsgraben wuchs Schicht um 

Schicht die Klever StraBe hoch65). An die Stelle der schweren Westmauer trat 

eine schwache Tuffsteinmauer (Taf. 55) N 93. Zu der gleichen Zeit entstand 

die heute noch bestehende StraBenmauer, die das hbher gelegene Gelande der 

Immunitat gegen die Klever StraBe abstiitzt66).

Endlich: mit dem Fall der westlichen Immunitatsmauer war auch den Ge- 

bauden eine neue Greuze gesetzt. Sie riickten, vereinzelt wenigstens, bis an die 

StraBe vor, zuletzt gebaut in den Formen des niederrheinischen 18. Jahrh. 

(Nr. 20, 21, 22, 22 a bei G. Wilkes).

64) Fur diese Stelle besonders Wilkes a. a. O. 96 ft.

65) In diesem Zusammenhang ware es wichtig, die gegeniiber auf der Westseite gelegenen 

Hauser auf ihr Alter zu untersuchen. An sich setzt das 1414 zuerst erwahnte Mitteltor (Wilkes 

a. a. O. 16. - Ders., Bischofsburg 96 f.), das von der Burg zum Meerturm (1389 begonnen) 

fiihrte, die StraBe voraus, wenn man nicht annehmen will, daB das Tor fiber den Graben 

hinweg gefiihrt war. Bestand aber damals die StraBe, so wird man an ihrer Westseite auch 

Hauser annehmen diirfen.

66) Das Aufgehende dieser Mauer ist in dem jetzigen Zustand nach dem Kriege ent- 

standen. Die Untersuchung hat aber gezeigt, daB ihr Fundament stellenweise noch mittel- 

alterlich ist. An den Stellen, an denen die Hauser dann spater an die StraBe vorriickten 

(Nr. 21/22 und 22 a bei Wilkes), iibernahmen die Hausmauern die Aufgabe dieser Mauer. An 

dem Haus Bosch mit dem alten Nordwestturm der Befestigung (Nr. 23 bei Wilkes) ist das 

Gelande durch eine niedrige Mauer abgefangen. Auch in diesem Vorgarten ware eine 

Grabung noch wiinschenswert.
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Die Bischofsburg wurde im Spatmittelalter ein Teil fur sich. Sie stand 

nicht mehr mit den Gebiiuden an der Westseite der Immunitat in Zusammen- 

hang. Es wird daher durch Grabung noch zu untersuchen sein, wieweit der 

aus den Quellen zu erschlieBende, erweiternde Umbau am Ende des 14. 

Jahrh.67) schon auf die veranderten Verhaltnisse im Westen der Immunitat 

Riicksicht nimmt.

Zusammenfassung.

An keiner Stelle ist es gelungen, mit den Grabungen von 1957/58 in der 

Xantener Dom-Immunitat auch nur eine einzige Frage annahernd erschop- 

fend zu beantworten. Die Feststellung der romischen Hauser, wenigstens in 

Resten, an dieser Stelle ist neu. Aber es sind eben nur wenige Reste ange- 

schnitten, gerade genug, um jetzt in eine lohnende Untersuchung eintreten zu 

konnen. Die Frage der Graber langs der romischen StraBe konnte beleuchtet 

werden, aber die der Begrenzung des romischen Graberfeldes unter dem Dom 

ist immer noch offen. Die Verodung des westlichen Dom-Vorplatzes in der 

nachromischen Zeit wurde faBbar, aber man mbchte sie genauer untersucht 

sehen. Erhellend ist auch die Feststellung karlingischer Hauser auf dem Ge- 

lande des Erzbischofs im Westen des Stiftsbereiches. Man konnte aber mehr 

davon linden und nun, da man von diesen Hausern weiB, ist der Wunsch nach 

Fortsetzung der Arbeiten dringend. Das namliche gilt fur die Bischofsburg, 

die von der Untersuchung gar nicht beriicksicht werden konnte. Und endlich 

ist fur die Friihgeschichte der westlichen Immunitat, auch fiir das 10. Jahrh., 

unsere Kenntnis bereichert worden. Aber es bleibt das Meiste doch Bruchstuck.

Die Grabung hat sich gelohnt, weil sie neue Aufschliisse brachte. Aber ihr 

wichtigstes Ergebnis durfte doch sein, daB sie gelehrt hat, die Fragen jetzt 

neu und praziser zu stellen, auch daB sie zeigt, wie sehr in Xanten die Ent- 

stehung einer mittelalterlichen Stifts-Immunitat mit der Hilfe des Spatens 

noch zu ergriinden ist.

67) Wilkes, Bischofsburg 96. - Ders. a. a. O. 14 f.


