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Die spatromische GroEfestung in der Colonia Ulpia Traiana

Mit Beitriigen von G. Binias, M. Gechter und V. Zedelius

1. F or s chun gs g e s ch i c h t e

Das Schicksal der trajanischen Kolonie Niedergermaniens (CUT) in der spaten Kaiserzeit konnte 

bislang nur aus allgemeinen historischen und archaologischen Indizien gefolgert werden1. Die Auf- 

findung spatromischer Graber im Bereich der Stiftskirche St. Viktor ab 1933 untermauerte die fur 

die Colonia Traiana bislang nur konjizierte Identifikation der spatantiken Kolonie mit der zu 359 n. 

Chr. von Ammianus Marcellinus erwahnten Festung Tricensimae2. Die CUT - so die communis 

opinio alter Betrachter - lebte nach den Pliinderungen und Zerstbrungen, die sie beim Zusammen- 

bruch des Niedergermanischen Limes wohl spatestens Ende 274-276 erlitten haben mub, weiter; al- 

lerdings wird die Bedeutung der Siedlung unterschiedlich eingeschatzt3. Je weiter die Grabungen 

der fiinfziger und sechziger Jahre unseres Jahrhunderts im Stadtzentrum fortschritten, desto klarer 

wurde das Bild von den Zerstbrungen, ohne dab die Vorstellungen fiber die Art des Fortlebens der 

Kolonie aus den Befunden prazisiert wurden.

Mit dem Gedanken einer ’Stadtreduktion‘, wie er sich aus der Kenntnis der Reichsarchaologie und

' Die Literatur zwischen 1950 und 1974 jetzt erschbpfend bei M.-Th. Raepsaet-Charlier u. G. Raepsaet in: Auf- 

stieg und Niedergang der Rbmischen Welt 2, 4 (1975) 135; 137. - Grundlegend fur die Fragen zur Spatantike 

des Niederrheins und des engeren Xantener Raumes noch immer: H. v. Petrikovits, Reichs-, Macht- und 

Volkstumsgrenze am linken Niederrhein im 3. und 4. Jahrh. n. Chr., in: Festschrift A. Oxe (1938) 220 ff.; 

ders., Birten. Niederrhein. Jahrb. Ver. Linker Niederrhein 3, 1951, 37 ff. (Festschr. A. Steeger); jetzt ge- 

sammelt in: ders., Beitrage zur rbmischen Geschichte und Archaologie 1931-1974. Bonner Jahrb. Beih. 36 

(1976) 69 ff.; 121 ff.

2 Im Gebrauch von ’Tricensimae' (nicht Tricensima!) folgen wir - wie zunachst auch v. Petrikovits, Birten 

(Anm. 1) passim - der Edition von Gardthausen u. a. mit dem Argument der lectio difficilior: Die korrigie- 

rende zweite Hand des Vat. Lat. 1873, die aus seiner karolingischen Entstehungszeit stammt, verbessert die 

erste Hand in einer Marginalrasur von ’Tricensima* auf ’Tricensimae* (vgl. den kritischen Apparat zur Stelle 

Amm. 18,2,4). A. Rbsger, Bonn, danke ich fiir freundl. Auskiinfte zur Textiiberlieferung. - W. Bader, Ausgra- 

bungenunter dem Xantener Dom. Germanial8, 1934, 112 ff.; ders., Die christliche Archaologie in Deutschland 

nach den jungsten Entdeckungen an Rhein und Mosel. Ann. Hist. Ver. Niederrhein 144-145, 1946-1947, 5 ff., 

bes. 17 ff.; H. Borger, Die Ausgrabungen in der Stiftskirche des hl. Viktor zu Xanten in den Jahren 1945-1960. 

Bonner Jahrb. 161, 1961, 396 ff., bes. 413 ff.; ders., Beitrage zur Fruhgeschichte des Xantener Viktorstiftes, in: 

Rhein. Ausgr. 6 (1969) 6 ff.; 116 ff. - Eine andere Bewertung der - sich teilweise von Bericht zu Bericht wider- 

sprechenden - Schlufifolgerungen fiir die spatromische Situation des Xantener Raumes versucht Verf. hier 

S. 523 f.

3 So Bader und Borger a. a. O. (Anm. 2); v. Petrikovits, Birten (Anm. 1) 129: ’. . . hbchstens eine Besiedlung 

des siidlichsten Teils der alten Biirgerstadt . . .*; H. Hinz, Xanten zur Rbmerzeit 5(1973) 57: ’. . . die Stadt 

noch bis in die 2. Halfte des 4. Jahrhunderts besiedelt . . .*.
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1 Colonia Ulpia Traiana, Insula 3. Befunde der Grabung Binding 1966. - Mahstab 1 : 500.

auch gallischer Zustande des 4. Jahrhunderts leicht ergeben konnte, mochten sich die Interpreter! - 

vielleicht unter dem Eindruck des vollen Weiterbestehens der CCAA/Koln - nicht befreunden4. So 

unternahm der Ausgraber betrachtliche Anstrengungen, um einen - bereits erkannten - breiten 

Graben innerhalb der Stadt als ’StraBe' interpretieren zu konnen5. Die intensiven Flachengrabungen 

dieser Zeit brachten fur den Platz im 4. Jahrhundert lediglich die durch Funde belegte Erkenntnis, 

dafi die jiingste Mtinze dem Jahre 353 entstammte, im Caldarium der Thermen eine Trockendarre 

fur Getreide eingebaut wurde und sich in den Thermen ’spatestens im friihen 5. Jahrhundert' eine 

Katastrophe abgespielt haben mufite, da im Stadtbad unter den Resten des nach einem Brand einge- 

stiirzten Daches Hundeknochen und menschliche Schadeldacher vermischt angetroffen wurden6.

G. Binding kommt das Verdienst zu, zwei machtige Graben intra muros CUT anlahlich einer Not- 

aufnahme von Befunden auf der Insula 3 im Jahre 1967 erkannt zu haben7. Er bemerkte zugleich,

4 Wir sind uns bewuht, dafi der Gebrauch des Begriffs ’Stadtreduktion' fur das Phanomen einer gegeniiber mit- 

telkaiserzeitlichen Zustanden verringerten Umwehrung alter Grohsiedlungsplatze vollig planschematisch und 

unangemessen ist. Es ist jedoch hier nicht der Ort, auf das Verhaltnis von zivilen und paramilitarischen oder 

militarischen Gruppen innerhalb und im Weichbild spatantiker Platzumwehrungen einzugehen.

5 H. Hinz, Bericht tiber die Ausgrabungen in der Colonia Ulpia Traiana bei Xanten, in: Rhein. Ausgr. 10 

(1971) 96 ff.: ’. . . weil sonst in der CUT ein merkwiirdiges System sich rechtwinklig schneidender Graben 

vorhanden sein miifite.' (a. a. O. 109). - Um den Graben als Strafie innerhalb des Coloniarasters interpretie

ren zu konnen, wurde das Strahensystem der CUT an dieser Stelle um 10 m in der Decumanachse verscho- 

ben. Inzwischen berichtigt durch Verf., Neues zum Plan der Colonia Ulpia Traiana (Stand: 1970). Bonner 

Jahrb. 172, 172, 293 ff., bes. 296.

6 Mtinze und Zerstdrung: Hinz a. a. O. (Anm. 3) 57 f. - Trockendarre: ders., Bonner Jahrb. 167, 1967, 

335 f.

7 Colonia-Koordinaten (C-K) r 1,2550; h 1,7100.
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2 Colonia Ulpia Traiana. Grabenziige in den Insulae 25/26. Ergebnisse von Magnetometermessungen durch 

I. Scollar. - Mafistab 1 : 5000.



502 Christoph B. Riiger

daft sie an dieser Stelle auf einer Breite von je 9 m alle stratifizierten Befunde durchschlugen und 

ordnete ihnen einen etwa 3,5 m breiten, fundamentartigen Kiesstreifen in 10 m Abstand auf der In

sula 10 als ’Fundarrientstickung einer Mauer‘ zu. Diese erwies sich jedoch bald als StraBenrest der 

ersten westlichen Cardinalis (zwischen den Insulae 3 und 10). Der Befund lag zudem in einem der- 

art unzusammenhangenden Ausschnitt vor, daft der Ausgraber auf eine Publikation, die allzu spe- 

kulativ hatte bleiben miissen, verzichtete. Den Verfasser als seinen Nachfolger in der Grabungslei- 

tung wies er allerdings auf diesen, ihm wichtig erscheinenden Befund sogleich hin und iiberlieh ihm 

die Grabungsunterlagen (Abb. I)8.

Die Stahlbeton-Fertigbau GmbH., deren Betriebseroffnung innerhalb der CUT schon das zweifel- 

hafte Vergnugen der riesigen Notgrabungen zu verdanken war, die H. Hinz wahrend seiner Xante- 

ner Zeit auf den Insulae 11, 12 und 18 vornehmen muBte, bereitete 1969 eine Erweiterung ihres Be- 

triebes um die Insulae 3 und 4 vor. Die Ausgraber sahen sich also wiederum gendtigt, in kiirzester 

Zeit ein Kolonieareal von gut 50 000 m2 aufzunehmen. Um diese Aufgabe zu erleichtern, wurde I. 

Scollar um die magnetische Prospektion des Grabungsgelandes gebeten. Die Befunde wurden in- 

zwischen von ihm an verschiedenen Stellen vorgelegt9. Weitere Ergebnisse brachte die Prospektion 

am Ostrand der Insulae 25 und 26 (Abb. 2). Sie bilden die Voraussetzung fur die Interpretation, die 

wir M. Gechter schon fur seinen Beitrag im Flihrer zum 10. Internationalen LimeskongreB zur 

Verfiigung stellen konnten10. Allerdings muBte dort auf eine nahere Diskussion des Magnetome- 

ter-Befundes verzichtet werden, die hier nachgeholt werden soli.

Die Plots zeigen ganz klar eine Abfolge dreier Befunde:

1. Zugrunde liegen regelmahige magnetische Stdrungshaufungen. Sie kbnnen auf den ersten Bhck 

ins Kolonieschema der mittelkaiserzeitlichen CUT eingepaftt werden.

2. Uber diese regelmahigen Indizien fur den mittelkaiserzeitlichen Ausbau des Kolonierasters legen 

sich zwei grohe parallele Stbrungen mit abgerundeten Nordwest- und Nordostkurven, die das mit- 

telkaiserzeitliche Schema iiberdecken, mithin (linger sind. Die magnetische Qualitatsanalyse laftt er- 

kennen, daft es sich um Graben, nicht um Mauern handelt. Da sie auf das Kolonieschema in ihrer 

Parallelitat Riicksicht nehmen, war zu vermuten, dab Teile der mittelkaiserzeitlichen Anlage, z. B. 

gewisse Straften oder Mauern, beim Einbringen des Grabensystems noch vorhanden und brauchbar 

waren. Andererseits setzte wohl ein solches System im Stadtinnern die Aufgabe der CUT-Stadt- 

mauer voraus. Damit war ein gewisser Datierungsanhalt gegeben: nicht zu spat nach Aufgabe der 

mittelkaiserzeitlichen Gesamtkolonie.

3. Auf dem aufteren Graben an der Ostseite zeigt sich im Magnetometerbefund eine schwere Std- 

rung, die auf einer Lange von gut 100 m liber dem Befund unter 2 liegt. Diese Stdrung, die ohne 

Grabung nicht zu deuten ist, mliftte das jiingste in den Plots erscheinende Groftmerkmal sein.

Nach der physikalischen und archaologischen Auswertung wurde der Befund kartiert und als Abb. 

38 in den Limesflihrer aufgenommen. Er wird hier der Vollstandigkeit halber nochmals abgebildet 

(Abb. 3).

Es erfolgte nunmehr unsere Grabung in den Insulae 3/10 und 4/11, die in den Jahren 1971-1973 

weitere Aufschllisse liber das Grabensystem brachte (Abb. 4). Wegen der intensiven Zerstbrung der

8 G. Binding, der als der Anreger der im folgenden vorgelegten Ergebnisse gelten muft, sage ich hiermit meinen 

herzlichen Dank fur manche von seinen Erfahrungen in der CUT getragene Diskussion der Befunde.

9 I. Scollar, Bonner Jahrb. 172, 1972, 308 f.; ders., A Magnetometer Survey of the Colonia Ulpia Traiana near 

Xanten, West Germany. Prospezioni Archeologiche 6, 1971, 33 f.

10 Freilich haben wir uns dort - wie im folgenden gezeigt wird - noch den iiblichen Vorstellungen der Datie- 

rung angeschlossen und geirrt. Vgl. M. Gechter in: J. E. Bogaers u. C. B. Riiger (Hrsg.), Der Niedergerma- 

nische Limes (1974) 111 mit Abb. 38. Die auf S. 107 unter Nr. 3 geaufterte Vermutung, daft es sich bei dem 

umwehrten Platz um ’Tricensimae' (vgl. Amm. 18,2,4) handelt, kann angesichts des jetzigen Forschungs- 

standes nicht mehr aufrechterhalten werden, wie hier im folgenden S. 523 f. zu zeigen sein wird.
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3 Colonia Ulpia Traiana. Strafiennetz und spate Doppelgraben (nach Bogaers - Riiger). - Mafistab 1 : 10 000.

Befunde war eine etwaige Wehrmauer dort zunachst ebensowenig zu erkennen wie in den Magne

tometerplots11.

2. Die G r a b u n g s b e £ u n d e

Die einzelnen Schnitte durch das Grabensystem werden hier in der Reihenfolge seit 1971 behan- 

delt12.

2.1 Graben West

2.1.1 Binding 1967 (C-K r 1,21-24; h 1,68-72)

Der Befund Bindings wird hier in der Zeichnung wiedergegeben, ohne dab aus Grabungstagebii- 

chern hervorgeht, ob weitere wichtige Beobachtungen gemacht wurden (Abb. 1).

1 Die angefallenen Funde dermittleren Kaiserzeit, darunter ein Brunnen in Tuff-Holz-Konstruktion(Abb. 5) und 

Privathauser, sollen sparer im einzelnen vorgelegt werden. Allerdings sind sie schon in den vorhandenen neue- 

sten Stand des Gesamtplanes der mittelkaiserzeitlichen CUT aufgenommen worden; vgl. G. Precht u. C. B. Rii- 

ger, Archaologischer Stadtplan Colonia Ulpia Traiana (1976).

2 Im folgenden sind die nicht vom Verf. stammenden Beitrage mit den Namen der Mitautoren hinter den Un- 

terkapiteliiberschriften gekennzeichnet. Allen, die Spezialergebnisse zu der Veroffentlichung beitrugen, vor 

allem aber W. Hagen, G. Binias, M. Gechter und V. Zedelius, sei hier nochmals gedankt.



504 Christoph B. Riiger

4 Colonia Ulpia Traiana, Insula 3 und 4. Grabungen 1971 und 1973. - Maftstab 1 : 500.



5 Colonia Ulpia Traiana, Insula 3. Schnitt 71/18. Nordprofil. - Mafistab 1 : 80.

6 Colonia Ulpia Traiana, Insula 3. Schnitt 71/16. Nordprofil. - Mafistab 1 : 180.

7 Colonia Ulpia Traiana, Insula 12/13. Westprofil zu Abb. 13. - Mafistab 1 : 80.
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2.2 Insulae 3 und 4, Schnitt 71/16 und 71/18 (C-K r 1,23; h 1,63 und C-K r 1,23; h 1,66)

Hier wurden die Graben an zwei Stellen in einem Abstand von 20 m mit Hilfe mechanischen Gra- 

bungsgerats geschnitten; auf der weiteren Flache der Insulae 3 und 4 wurde lediglich der Verlauf 

der beiden Graben im Gelande festgestellt, da lange Tiefengrabung allzu zeitraubend war und zur 

Losung der Probleme wenig beitragen konnte (Abb. 4). Die Beschaffenheit von Graben und anti- 

kem Umfeld laEt sich am besten am Nordprofil von 71/18 erklaren (Abb. 5): Aus erhaltenen Bldk- 

ken des Brunnenkranzes, die in den mittelkaiserzeitlichen Tuff-Holz-Brunnen gestiirzt wurden, 

kann die fossile Oberflache zur Zeit der Existenz des Brunnens erschlossen werden, die bei etwa 

22,20 m fiber NN gelegen haben muE. Verlangert man nun die durch Abschrotung bei der Graben- 

anlage entstandene Boschung auf die Hohe von 22,20 m liber NN, so betragt die Breite des feind- 

seitigen Grabens an dieser Stelle knapp 12 m. Die gleiche Breite besitzt nach diesem Verfahren auch 

der innere Graben. Da eine scharfe Grabenkante im Planum jedoch erst nach Abnahme eines rezent 

gestorten Bodenauftrags von etwa 1,2 m sichtbar wurde, reduziert sich in unserem Grabungsplan, 

der die Verhaltnisse nach Abnahme dieses Stdrungshorizonts wiedergibt, die Breite der vorgefun- 

denen Graben betrachtlich. Die Graben waren also urspriinglich je 12 m breit und etwas liber 3 m 

tief. Die Berme zwischen ihnen betrug rund 7 m.

Im Profil erschienen beide Graben bis auf eine besondere Sohlschicht von ca. 0,8 m ziemlich 

gleichzeitig und gleichmaEig verfiillt. Im Profil des inneren Grabens, etwa 1,2 m unter Oberkante, 

verlief ein fiinfadriges Aluminium-Elektrokabel aus einer Produktion, die in den 2. Weltkrieg da- 

tiert werden muE. Da die oberen Zonen der beiden Graben allgemein einen sehr rezenten Eindruck 

machten, versuchten wir zunachst herauszufinden, ob sie nicht aus Kampfhandlungen der letzten 

Kriegstage um Xanten stammten. Die Nachforschungen blieben aber erfolglos. Dennoch muE da- 

mit gerechnet werden, daE die Graben an der Westseite lange offen lagen und intentionell im Zuge 

der Meliorisierung des Ackerlandes auf der abgebrochenen CUT verfiillt wurden. Ganz anders im 

unteren Grabenbereich. Hier lagerte eine deutlich lettige, nahezu tonartige, feuchte und stark mit 

organischem Material von Sumpf- und Morastvegetation durchsetzte Schicht. Der Graben muE hier 

also langere Zeit unter stehendem Wasser offen gelegen haben (Abb. 8)13.

2.3 Graben West, Insulae 3 und 4, Flachen 71/24 und 71/25, Westtoranlage (C-K r 1,22; h 1,60)

Auf dem Decumanus maximus lagen im lichten Abstand auf der Berme zwischen den groEen Gra

ben drei in StraEenrichtung parallele Grabchen (Abb. 4). Zwei von ihnen wurden auch noch auf der 

Berme ostlich des inneren Grabens beobachtet. Zunachst wurden sie fiir Karrenspuren im Kies des 

mittelkaiserzeitlichen Decumanus maximus gehalten. Allerdings lagen sie so tief wie die Sohle des 

nordlich benachbarten Hauptsammlers in der Mitte der ersten westlichen Cardinalis, die in Stein 

gemauert ist und aus dem Stadtbad nach Norden fiihrt; andererseits waren sie liber 2 m voneinan- 

der entfernt, was einen fiir rdmische Verhaltnisse ungewohnlich breiten Radstand der Achsen nahe- 

legen wurde 14. Die Sohlgrabchen besaEen obere Breiten von 50 und 80 cm und waren 40 cm tief. In 

ihrem Verfolg fanden sich am festungsseitigen Rand des auEeren Grabens auf der Mittelberme zwei 

Steinstickungen aus Tuffbrocken von 60 x 60 cm, eingebettet in die unterste Sohle des StraEenkie- 

ses. Diese Kopfe bildeten die befestigten grabenseitigen Enden der schmalen Sohlgrabchen auf der 

Ost-West-StraEe; sie lagen so hart am Rand des groEen Grabens, daE sie bei dem - iiberall zu be- 

obachtenden - ziemlich fliichtigen, planlosen und offenbar daher raschen Ausheben der beiden

13 K.-H. Knorzer wird die Pflanzenfunde, die ihn bewogen haben, hier offene, wassergefiillte Graben zu se- 

hen, in einem bereits abgeschlossenen Manuskript ’Rbmerzeitliche Pflanzenfunde aus Xanten' als Band der 

Reihe ’Archaeo-Physika1 vorlegen. Es handelt sich um die Fundstellen Knorzer 1-4.

14 Rdmische Spurbreiten liegen nach unseren rheinischen wie afrikanischen Erfahrungen bei etwa 1,2 m; vgl. 

dazu auch R. Laur-Belart, Untersuchungen an der alten BozbergstraEe. Anz. Schweiz. Altkde. 25, 1923, 19; 

in Lambaesis betragt die Einfahrtweite in den Hof der ’Fabrica1 (unpubl. Grabung d. Verf.) 1,2 m.
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Graben mit hineingestiirzt waren, wenn sie schichtmahig zur mittelkaiserzeitlichen Kolonie gehort 

batten.

Leider konnte datierendes Material ebensowenig gefunden werden wie die vermutlich auch am an- 

deren Grabenrand vorhandenen Tuffkbpfe, die nur noch als flache Ausbruchspuren zu sehen wa

ren. Der Einbruch nassen Winterwetters und die im anstehenden Lehm folgende Verschlammung 

machten eine weitere Klarung an dieser Stelle unmoglich. Dennoch mochten wir in diesen Kbpfen 

und Schwellbalkenanlagen die Reste einer Stander- und Schwellbalkenkonstruktion sehen, die zu 

einem briickenartigen Ubergang fiber die beiden Graben im Zuge des Decumanus maximus der al- 

ten Kolonie gehort, welcher dann auch als Haupt-Ost-West-Achse innerhalb der jiingeren Umweh- 

rung weiterbestand. Solche standigen oder abnehmbaren Briickeneinrichtungen sind ja auch im nie- 

dergermanischen Raum bekannt, so etwa von dem spatromischen Strahenposten der Heidenburg 

bei GroBkonigsdorf und vom Ostgraben des konstantinischen Kastells Divitia/Deutz15.

2.4 Wehrmauer West, Insula 4, Schnitte 72/2-9 und 73/9-73/19 (C-K r 1,21; h 1,46-1,55)

In den Jahren 1972 und 1973 galten die Grabungen auf den Insulae 3 und 4 dem Verfolg des Gra

bensystems und den Resten einer etwa vorhandenen Wehrmauer. Wahrend das Grabensystem in 

Konsequenz des Vorjahres gut zu verfolgen war (vgl. 72/2 und 72/5), suchten wir in diagonalen 

Schnitten am Ostrand des Grabungsgelandes vergebens nach Resten der Wehrmauer (Abb. 9, 

Schnitte 72/3.4.6-9 und 73/10-14 und 73/19). Alles, was von ihrem 4,5 m breiten Fundament fibrig 

war, zeigte sich als kriimelige, mit Lett vermischte, ziemlich feste, weihliche und stark kalkhaltige, 

senkrecht einschneidende Ausbruchsgrube von ca. 0,5 m Tiefe unter Grabungsoberkante. Nehmen 

wir also die alte Oberflache bei ca. 22,2 m fiber NN an (siehe oben S. 505), so war die 4,5 m breite 

Wehrmauer nur etwa 1,5 m tief fundamentiert.

Eine systematische Betrachtung der Diagonalschnitte hatte schon auf der inneren Berme nach We

sten ausschwingende Mortelspitzen im Planum von Schnitt 72/8 erbracht (Abb. 9). Nachdem nun 

in der Flache 73/10 eine regelmahige halbrunde Ausbogung der charakteristischen Mortelflache 

nach Westen und in 73/19 eine zu 72/3 und 4 gehbrende ’Spitze1 wie 72/8 in der Zusammenschau 

nunmehr eine ebenso regelmahige halbrunde Ausbogung wie 73/10 ergab, konnte hier ein System 

erkannt werden, zu dem auch die Befunde in 73/8 gehbrten (Abb. 10): Die im regelmahigen Schei- 

telabstand von ca. 32 m angeordneten, halbrund ca. 4-5 m vor den 4,5 m breiten Mauerausbruch 

gelegten Ausbruchsgruben stellten eine Kette halbrund vorgesetzter Turmfundamente dar. Damit 

standen nunmehr System und Nord-, West- und Ostausdehnung der Umwehrung fest. Gleichzeitig 

waren die Notgrabungen in den Insulae 3 und 4 abgeschlossen.

Eine Forschungsgrabung 1974 sollte Umfang, Beschaffenheit, Datierung und somit Bedeutung dieses 

Wehrsystems in der zerstorten mittelkaiserzeitlichen CUT klaren. Die Mittel dazu stellte der Minister 

fur Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfiigung16.

15 Briicke von der Heidenburg bei Grofikonigsdorf: H. Lehner, Bonner Jahrb. 135, 1930, 168 ff., bes. 174 ff. - 

In einem Burgus bei Zulpich-Rdvenich: U. Heimberg, Bonner Jahrb. 177, 1977, 580 ff., bes. 583. Diese Verglei- 

che stellen wieder das Problem der Existenz einer antiken Zugbriickeneinrichtung, die bisher erst fiir das Mittel- 

alter angenommen wird.

16 Die Grabung beantragte — und verantwortete somit - bereits 1973 der Verf. Die Ubernahme eines Postens in 

Bonn machte jedoch eine wissenschaftliche ortliche Grabungsleitung notig, fiir die U. Heimberg und dann 

M. Gechter gewonnen werden konnten. Ich danke M. Gechter fur den aufierordentlichen Beitrag, den er 

durch genaue Beobachtung vor Ort und ebenso ideenreiche und prazise Schlufifolgerungen fiir Kontroll- 

schnitte unter schwierigen Grabungsbedingungen geleistet hat. Ohne ihn waren diese Resultate nicht erzielt 

worden. Der Beratungsausschufi der Rheinisch-Westfalischen Akademie der Wissenschaften zu Dusseldorf 

hat sich ebenso der Grabung angenommen wie der President der Akademie, Herr Professor Bernhard Rot

ting, dem hier fiir das personliche Interesse des Kirchenhistorikers gedankt sei, mit dem er unsere Forschun- 

gen begleitet hat. Im Hause des Wissenschaftsministers geht unser Dank an die Herren Maier-Bode und 

Bahlmann.
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9 Colonia Ulpia Traiana, Insula 4. Grabungen 1972/73. - Mafistab 1 : 500.
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10 Colonia Ulpia Traiana, Insula 4. Grabung 1973. - MaEstab 1 : 500.

2.5 Graben und Wehrmauer, Siidostecke (C-K r 1,64; h 1,35)

Nach diesen Resultaten gait es zunachst, den siidlichen Ost-West-Verlauf des Doppelgrabensy- 

stems zu finden. Eine gezielte Suche in alten Grabungsdokumentationen von Hinz war hier erfolg- 

reich. Seine halbrund iiberlagernden Ausbruchsgruben in der Siidostecke der Insula 26 stellten sich 

als Ausbruchsgrube des siidbstlichen Eckturms, seine ’StraEe‘ als festungsseitiger Wehrgraben her- 

aus (Abb. 12).

2.6 Graben und Wehrmauer im Siidabschnitt, Schnitt 74/45 A (C-K r 1,26; h 1,34) 

(Grabungsbericht des brtlichen Grabungsleiters M. Gechter)

Im Schnitt 74/45 A konnte im nordbstlichen Teil der Insula 13 eine zuerst als Bombentrichter iden- 

tifizierte Stbrung der kaiserzeitlichen Bebauung als spater Graben gedeutet werden (Abb. 11). In 

dem jetzt angelegten Profil zeigte sich deutlich ein muldenfbrmiger Graben. Die heutige Oberflache 

lag bei ca. 22,45 m uber NN. Bis ca. 20,70 m fiber NN fanden wir eine neuzeitliche Schicht, die 

mit rbmischen und neuzeitlichen Scherben angefiillt war. Diese Schicht war nach unten gewdlbt, so 

dah damit gerechnet werden muE, daE der Graben noch bis in die Neuzeit sichtbar war. Die Gra- 

benspitze lag bei 19,00 m iiber NN, ca. 2,80 m unter der heutigen Oberflache. Die noch feststell- 

bare Breite betrug ca. 10 m. Im Graben konnten 8 Schichten festgestellt werden, wobei keine der 

Schichten nachweisbar in spatantiker Zeit entstanden war. Der muldenfbrmige Graben war in eine
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ca. 80 cm Starke Lehmschicht eingetieft, die sich liber dem gewachsenen Boden (Sand) befand. Zwi- 

schen 20,20 m und 19,90 m liber NN befand sich in dem Graben eine stark mit Holzkohle durch- 

setzte, wasserhaltige Lettschicht.

Mit diesem Grabenprofil war die Slidseite der Befestigung bekannt. Es war allerdings noch unklar, 

ob es sich um den auBeren oder inneren Graben handelte. Demzufolge wurden die alten Grabungs- 

unterlagen aus demselben Bereich untersucht (Grabung Hinz 1962), um aus ihnen weitere Hinweise 

11 Colonia Ulpia Traiana, Insula 13. Schnitt 74/45, Westprofil. - Mafistab 1 : 50.

zu erhalten. Dabei stellte es sich - wie oben gezeigt - heraus, dab schon 1962 ein Graben gefunden 

worden war. Hinter diesem, ebenfalls muldenformig ausgepragten Graben fand sich ein zweiter, 

ein Sohlgraben. Nach Auftragung der Befunde zeigte es sich jedoch, daft es sich bei dem letzteren 

um den Ausbruchsgraben einer Mauer und eines Halbrundturmes handelte. Die ganze Anlage be- 

stand also aus dem im Schnitt 74/45 A gefundenen auberen Graben, dem 1962 angeschnittenen in

neren Graben und einer Mauer mit Halbrundtiirmen (Abb. 12).

Hiernach konnte die Siidwestecke der Befestigungsanlage genauer fixiert werden. Im November 

1974 wurde in diesem Bereich - zunachst nur mit Arbeitern - eine kurze Untersuchung begonnen. 

Sparer mufite ein Klibelbagger eingesetzt werden, um die Grabung wegen des schlechten Wetters 

voranzutreiben. Die Schnitte waren alle zu kurz, um sie mit Zelten liberbauen zu konnen. An der 

vermuteten Stelle fand sich der Slidwestturm der Anlage. Es wurden der Eckturm, der bstliche 

Maueransatz, die Westmauer und der erste Turm nach Norden an der Westmauer sowie der innere 

Graben im Sliden und im Westen angeschnitten (Abb. 13). Von der Mauer konnten nur die Aus- 

bruchsgruben festgestellt werden. Steine wurden im Ausbruch kaum gefunden. Nur im Schnitt 

74/201 (Saulenfragmente) und 74/205 (Inschriftenbruchstlicke mit Mbrtelresten) kamen Steine zuta- 

ge. Daneben fand sich vereinzelt Gufimauerwerk. Die Mauer war also restlos ausgebrochen wor

den. Die Breite des Ausbruchs der Slid- und der Westkurtine betrug 3,50 m und war auch in der 

hier vorhandenen 0,80 m starken Lehmpackung eingetieft. Die West- und die Siidmauer stiefien an 

der Ecke nicht zusammen, sondern waren durch eine 11,5 m lange Schragmauer Stumpf miteinan- 

der verbunden. Aus diesem Mauerstlick sprang der Slidwestturm halbkreisformig vor. Der Eck-
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turm ragte nicht nach innen uber die Mauer hervor. Der erste Turm vom Siidwesteckturm nach 

Norden stand in einem Abstand von 24 m. Auch dieser Turm sprang halbkreisformig vor und hatte 

keinen runden oder eckigen inneren Mauervorsatz. Beide Tiirme waren in ihren Mafien identisch: 

sie hatten an der Mauerbasis eine Breite von 8 m und ragten ca. 4,5 m nach auEen vor.

13 Colonia Ulpia Traiana, Insula 12/13. Turm in der Siidwestecke. Grabung 1974. - MaEstab 1 : 500.

Hinter der Westmauer in Schnitt 74/200 befanden sich im Abstand von 2,30 m und 4,40 m zwei 

Pfostenldcher (?), die vom Mittelpunkt der Turmhinterkante 5,50 m entfernt waren. Ob diese Lo

cher zur Mauerkonstruktion gehorten, lieE sich nicht klaren17. Ebenso wurde in Schnitt 72/200 ein 

Mauerausbruch im Westprofil beobachtet, der bei einer Breite von 0,80 m zwischen 0,40 und

Wie z. B. auf dem Moosberg; vgl. H. v. Petrikovits, Fortifications in the North-Western Roman Empire. 

Journal Rom. Stud. 61, 1971, 190 Abb. 23.
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14 Colonia Ulpia Traiana, Insula 23. Grabung 1978. Nordostecke der spaten Befunde. - Mafistab 1 : 500.

0,60 m unter der Oberflache lag. Ob diese Mauer, die nur im Westprofil sichtbar war (Abb. 7), zur 

Innenbebauung der spatantiken Befestigung zu rechnen ist, ist anzunehmen, aber nicht endgiiltig 

beweisbar.

Im Abstand von 8 m vor der West- und 10 m vor der Siidmauer begann der innere Graben, der in 

Schnitt 74/205 im Siiden und in 74/208 im Westen angeschnitten wurde. Im Schnitt 74/205 wurde 

der Graben mit dem Bagger ausgehoben. Auch hier wurde in ca. 2,70 m Tiefe unter der heutigen 

Oberflache wie schon in Schnitt 74/45 A und den Schnitten von 1962 eine eingeschwemmte wasser- 

ftihrende Lettschicht gefunden. Uber dieser Lettschicht befand sich Torf, eine Holzplanke und Vi- 

vianit. Leider konnte die Holzplanke nicht geborgen werden, da der Schnitt durch den Bagger - 

druck einstiirzte. In diesem Bereich der CUT muE ein grbEerer Bodenabtrag stattgefunden haben. 

Die Unterkante des Mauerausbruchs befand sich bei nur ca. 1,80 m unter der heutigen Bodenober- 

flache. Spuren der kaiserzeitlichen Bebauung wurden nur vereinzelt dicht unter der Oberflache ge

funden. So lag die Sohle des kaiserzeitlichen StraEengrabens der StraEe zwischen den Insulae 12 und 

13 schon 1,30 m unter der heutigen Oberflache. In ihm fand sich eine Commodusmunze. Anson- 

sten wurden nur einzelne Gruben beobachtet, die von der spateren Mauer geschnitten wurden.

Anhand der Funde konnten keine Schliisse auf die Erbauungszeit bzw. die Dauer der Anlage gezo- 

gen werden. Vereinzelt traten zwar in den Graben Scherben des 4. Jahrhunderts auf, sie kommen 

aber in modernen Fundzusammenhangen vor, sind also Oberflachenfunde, die erst in der Neuzeit 

in die Grabenverfiillung gelangten.

2.7 Nordostecke (C-K r 1,62-67; h 1,73-76)

Zur Vervollstandigung der Befunde iiberlieE D. v. Detten, brtlicher Grabungsleiter im Archaologi- 

schen Park Xanten, die beiden folgenden, aus Untersuchungen von StraEenkreuzungen resultieren-
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den Befunde der Ostumwehrung dieser Publikation, wofiir ihm herzlich gedankt sei. Eine Erfor- 

schung des Strahensystems an der betreffenden Stelle erbrachte nunmehr die Bestatigung des von I. 

Scollar magnetometrisch entdeckten Punktes der Nordostecke, wobei auch die Ausbruchsgrube des 

Nordosteckturms erschien (Abb. 14).

2.8 Osttor (C-K r 1,63-67; h 1,60-63)

Im Verfolg der Strafientrasse erbrachte eine Flachengrabung des Jahres 1978 eine 6 m weit vor die 

Mauer vorspringende, 10 m breite Ausbruchsgrube (Abb. 15). Da sie den Decumanus maximus 

nordlich flankiert, kann in ihr der Rest einer Doppeltorturmanlage von rechteckigem Grundrifi gese- 

hen werden. Rechteckige Tortiirme bei sonst rund vorspringenden Tiirmen sind nicht auhergewohn- 

lich, so daft auf Parallelen hier verzichtet wird.

1R1670

IH 1635

IR 1670

IH1600

R1625

IH1635

15 Colonia Ulpia Traiana. Kreuzung von Decumanus maximus mit erstem ostlichen Cardo, spate Toranlage. 

Grabung 1978. - Mafistab 1 : 500.

2.9 Zusammenfassung der Grabungsergebnisse (Befunde Abb. 16)

1. Die Grabungen erbrachten ein quadratisches inneres Festungsareal von ca. 357 m Front mit einer 

ca. 3,5 m starken Wehrmauer und je Seite elf ca. 4,5 m vorspringenden halbrunden Tiirmen von 

8 m Basisbreite. Die Ecktiirme sind dreiviertelrund. Insgesamt war die Mauer wohl mit 48 Tiirmen 

besetzt. Ihr Kurtinenabstand voneinander betragt im Scheitel ca. 30 m.

2. Vor der Wehrmauer lag im Bermenabstand von 4 m vor den Scheitelpunkten der Tiirme und ca. 

8,5 m vor der Kurtinenflucht ein ca. 12 m breiter Graben von iiber 3 m Tiefe. Nach einer Zwi- 

schenberme von ca. 6 m folgte ein feindseitiger Graben von wiederum etwa 12 m Breite.

3. Gemafi einem Befund an der Ostseite haben wir vielleicht mit rechteckigenDoppelturm-Toranlagen 

an Cardo maximus und Decumanus maximus zu alien vier Seiten zu rechnen. Decumanus maximus 

und vielleicht auch Cardo maximus der mittelkaiserzeitlichen CUT bilden eine wahrend des Bestehens 

der Festung benutzte Hauptstrafienverbindung. Die Festung besafi zumindest an ihrem Westabgang 

auf die alte Rhein-Maas-Verbindung der CUT eine Briickenanlage.

4. Die Umwehrung schlofi die zentralen Insulae der mittelkaiserzeitlichen CUT ein, d. h. die Insu-
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16 Colonia Ulpia Traiana. Gesamtplan der spaten Umwehrungsbefunde, Stand 1978. - Mafistab 1 : 5000.
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17 Colonia Ulpia Traiana. Rekonstruktion der spaten Festung. - Mafistab 1 : 5000.
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lae 10-12, 17-19 und 24-26. Hier standen zumeist offentliche, daher solide steinerne Bauten. Die 

Auhenflucht der Wehrmauer war in aller Regel wohl so angelegt, dab sie jeweils mit den AuBen- 

fluchten der Insulae zusammenfiel, also diese vielleicht in Resten wiedervermauert mitgenutzt wer- 

den konnten.

5. Die inneren Bermen fielen auf die unbebauten mittelkaiserzeitlichen StraBen, die Graben in die 

(dafiir endgiiltig abgerissene?) Privathausbebauung der mittleren Kaiserzeit.

6. Nach diesen Schliissen legen wir hier ein rekonstruiertes Gesamtbild des Festungsareals vor 

(Abb. 17).

3. Datierung

3.1 Methodische Vorbemerkung

Der FleiB der mittelalterlichen Steinausbrecher von Xanten ist ein ganz besonderes Hindernis bei 

der Datierung baulicher Zusammenhange der CUT. Nahezu nirgends ist Mauerwerk am steinarmen 

Niederrhein noch so erhalten, daB bauliche Abfolgen von Steinbauten stratigraphisch sicherzustel- 

len sind. Alles, was der Ausgraber findet, sind zumeist Ausbruchsgruben, die er - vor allem fur 

Baugrundrisse - zeitlich so zusammensetzen konnte, wie es ihm paht. Nahezu nirgends bei den 

Steinbauperioden findet sich auch nur eine Schicht, die noch zu einem Mauerverband Bezug hatte. 

Wegen des totalen Ausbruchs der Fundamente war uns also trotz intensiver Beobachtung eine Ge- 

winnung von datierendem Fundmaterial nicht mbglich. Alles, was von vornherein feststand, war, 

dab die Graben, Tiirme und Mauern jiinger sein muBten als die mittelkaiserzeitliche Koloniebebau- 

ung. Aus methodischen Griinden mochten wir auf eine Datierung aus den Grubenfullungen nicht 

zuriickgreifen, obwohl sich einiges fand, das in ein vorgefaBtes Bild gepaBt hatte, so eine spatromi- 

sche Miinze und entsprechende Keramik der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts18. M. Gechter un- 

terzog sich der Miihe, die Keramik des 4. Jahrhunderts und die Miinzen ab 235 bis gegen 400 auf 

dem vorhandenen CUT-Plan zu kartieren. Hier sind sie bereits auf die Grundlage unseres neuen 

Gesamtbefundes gelegt (siehe Abb. 18).

Wir lieBen uns von der Uberlegung leiten, dab die relative Chronologic, die uns ganz klar die Ab- 

folge der inneren Festung nach der mittelkaiserzeitlichen CUT erbracht hatte, sich auch im Fund- 

bild niederschlagen konnte, wofern wir Grabungsinventare innerhalb und auBerhalb des spateren 

Festungsareals miteinander verglichen. Am besten eigneten sich dazu zunachst die Fundmiinzen aus 

der trajanischen Kolonie19. Die Fundmiinzen werden daher notwendig in die folgenden vier Grup- 

pen geteilt:

1. Fundmiinzen intra muros CUT, jedoch auBerhalb der spateren Befestigung.

2. Fundmiinzen intra muros CUT, zugleich innerhalb der spateren Umwehrung.

3. Fundmiinzen des Steinerschen Xanten-Katalogs .20

4. Fundmiinzen des Graberfeldes siidlich der CUT (Abb. 18).

Die Uberbauung der Kolonie in unserer Zeit brachte es mit sich, dab zumeist in den inneren Insu

lae ausgegraben und so zwangslaufig die meisten Miinzen unseres Umwehrungssystems gefunden 

wurden. Um ganz sicher zu gehen, moglichst viel Material zu erhalten, wurde das Areal 1975 von 

uns noch mit einem Metallsuchgerat begangen. Die 974 Miinzbestimmungen von W. Hagen, d. h. 

das gesamte Fundmiinzaufkommen aller Grabungen und Begehungen des Rheinischen Landesmu-

18 Miinze des Magnentius siehe Liste S. 521 Nr. 7.

19 Hire Bestimmung wird W. Hagen verdankt. Hier soil keineswegs der Publikation durch FMRD vorgegriffen 

werden, die V. Zedelius vorbereitet. Wenn daher im folgenden nicht anders angegeben, ist die Durchsicht 

nach RIC erfolgt. In unserer Liste sind nur die fur die Fragestellung wichtigen Miinzen zwischen 250 und 

410 aufgefiihrt.

20 P. Steiner, Xanten. Kataloge West- und Siiddeutscher Altertumssammlungen 1 (1911).
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seums Bonn auf dem Areal der CUT zwischen 1931 und 1974, warden sodann dem Statistiker vor- 

gelegt, der die folgenden Resultate erzielte.

3.2 Methodischer Exkurs zum statistischen Vergleichsverfahren fur empirische Haufigkeiten und 

Ergebnisse der Miinzstatistik Xanten (G. Binias)

Archaologische Grabungsergebnisse, z. B. Fundstiicke einer bestimmten Art, sind empirisches Zah- 

lenmaterial. Bei einer vorgegebenen Klasseneinteilung heiEt das Verhaltnis der Anzahl innerhalb ei

ner Klasse zur Gesamtzahl der Fundstiicke Haufigkeit. Bei der Bestimmung von Klassenhaufigkei- 

ten aus archaologischen Grabungsergebnissen ist die Genauigkeit der Aussage wesentlich von dem 

Grad der Vollstandigkeit der Grabung abhangig. Eine Aussage tiber die Genauigkeit von Untersu- 

chungsergebnissen erhalt man mit Hilfe statistischer Arbeitsmethoden.

Im vorliegenden Fall wird ein Teilaspekt einer Grabung, die Miinzfunde, in einem bestimmten Ge- 

biet, der CUT, betrachtet. Die Fragestellung betrifft die zeitliche und raumliche Verteilung der 

Miinzfunde in diesem Gebiet. Eine prazise Aussage tiber die zeitliche und raumliche Verteilung der 

Miinzen in der CUT laEt sich dann machen, wenn man alle dort befindlichen Miinzen gefunden 

und entsprechend ihrer zeitlichen und raumlichen Verteilung klassifiziert hat. Dieser Zustand wird 

entweder nur sehr schwer oder gar nicht zu erreichen sein. In der Statistik heiEt die Gesamtheit der 

Objekte, deren Verteilung auf bestimmte Klassen (Klassenhaufigkeit) untersucht werden soli, die 

Grundgesamtheit. Im allgemeinen will man bereits aus einem Teil der Grundgesamtheit, in diesem 

Fall die bisher gefundenen und klassifizierten Mtinzen, einen SchluE auf die Verteilung der Grund

gesamtheit ziehen. Dieser Teil der Grundgesamtheit heiEt Stichprobe. Wesentliche Voraussetzung 

dieser induktiven statistischen Untersuchungsmethode ist das Vorliegen einer reprasentativen Stich

probe. Das bedeutet: die Stichprobe reprasentiert weitgehend die Grundgesamtheit. Abweichungen 

der betrachteten Verteilung in der Stichprobe gegeniiber der Verteilung in der Grundgesamtheit 

sind rein zufalliger Natur und nicht systematisch bedingt. Die Frage, ob eine Stichprobe reprasen- 

tativ ist, hangt von der Problemstellung und dem Datenmaterial ab; sie kann im allgemeinen nur 

von den an der Grabung beteiligten Fachleuten, nicht vom Statistiker beantwortet werden.

Die Stichprobe im vorliegenden Fall besteht aus 974 Miinzen, die nach Fundort (innerhalb oder au- 

Eerhalb der spatantiken Befestigung) und Pragedatum (verschiedene Zeitraume zwischen dem 1. 

Jahrhundert v. Chr. und 375 n. Chr.) klassifiziert wurden (siehe Tabelle 1). Anhand der unter- 

schiedlichen Verteilung der zeitlichen Klassenhaufigkeit im Innern und auEerhalb der spatantiken 

Befestigung soil festgestellt werden, ob und zu welchem Zeitpunkt sich die Besiedlung wesentlich 

auf das Innere der spatantiken Befestigung konzentriert hat. Die relativ hohe Anzahl der ausgewer- 

teten Miinzfunde und auch die Klassenhaufigkeiten innerhalb (Anzahl 439) und auEerhalb der spa- 

ten Befestigung (Anzahl 535) lassen auf eine representative Stichprobe schlieEen. Die spate Befesti

gung umschlieEt eine Flache von 16 ha, der AuEenraum 67 ha, so dab man mit einer mittleren Fla- 

chendichte der Miinzfunde von 27,4 (Anzahl/ha) im Innern und 8,0 im AuEenraum rechnen kann. 

Diese unterschiedlichen Flachendichten stiitzen die Annahme, dab sich zu irgendeinem Zeitpunkt 

die Besiedlung wesentlich auf den Innenraum der spatantiken Befestigung konzentriert hat. Be

trachtet man jedoch die Grabungsflachen im Zusammenhang mit obigen Miinzfunden (3,478 ha im 

Innern und 2,187 ha im AuEenraum), so ergibt sich eine Flachendichte von 126,2 (Anzahl/ha Gra- 

bungsflache) im Innern und 244,6 im AuEenraum. Dieses Verhaltnis steht zu der Annahme einer 

konzentrierteren Besiedlung im Innenraum im Widerspruch. Die Frage nach der reprasentativen 

Stichprobe laEt sich jetzt konkretisieren: Sind die angegebenen Miinzfunde reprasentativ, d. h. rela

tiv vollstandig im Hinblick auf die Gesamtflachen oder nur relativ vollstandig im Hinblick auf die 

Grabungsflachen ?

Als Arbeitshypothese fur das folgende statistische Testverfahren wird ein hinreichend hoher Grad 

an Vollstandigkeit des angegebenen Zahlenmaterials, bezogen auf die Gesamtflachen angenom-
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men21. Ordnet man die Anzahlen der gefundenen und klassifizierten Mfinzen tabellarisch, wobei 

die Spalten der Tabelle den Fundort (Innenraum oder Aufienraum) kennzeichnen, die Zeilen k ver- 

schiedene Zeitraume der Datierung, so erhalt man eine zweispaltige Matrix, die sogenannte kx2- 

Felder-Tafel. Die einzelnen Elemente dieser Matrix seien mit x^ bezeichnet (i-te Zeile, j-te Spalte). 

Am rechten Rand der Matrix stehen die Randsummen n, = xn + xi2, am unteren Rand die Summen 

k

Xj = S x,j und die Gesamtanzahl n = xa + x2 (siehe Tabelle 1). Das Verhaltnis Xj/Xj ist die relative 

i= 1

Haufigkeit der Klasse i innerhalb der Spalte j, d. h. die relative Haufigkeit der Datierung i am 

Fundort j. Die Fragestellung nach einer unterschiedlichen Besiedlungsdichte innerhalb und aufier- 

halb der spatantiken Befestigung erfordert den Vergleich der Verteilungen der relativen Haufigkei- 

ten in den beiden Spalten. Eine relevante Abweichung der Verteilung im Innenraum von der Vertei- 

lung im Aufienraum lafit auf eine unterschiedliche Besiedlungsdichte schliefien. Man vergleicht die 

relativen Haufigkeiten xn/x-[ und xi2/x2 jeweils mit der mittleren Haufigkeit der Klasse i, die man 

erhalt, wenn man das Verhaltnis n/n von rechter Randsumme und Gesamtzahl bildet.

Der Vergleich erfolgt fiber eine TestgrbBe y2 (daher y2-Test), die die Summe fiber die quadratischen 

Abweichungen der relativen Haufigkeiten von der mittleren Haufigkeit ist:

X2 = nS

1=1

Diese Doppelsumme lafit sich bei Berficksichtigung der Zusammenhange zwischen x^, Xj und n, 

auch folgendermafien schreiben:

Ubersteigt die Grbfie y2 einen gewissen Wert, so folgt daraus eine relevante Abweichung der Hau- 

figkeitsverteilung in der ersten Spalte (Innenraum) von der Haufigkeitsverteilung in der zweiten 

Spalte (Aubenraum). Die Hypothese, dab beide Verteilungen gleich seien, kann daraufhin abge- 

lehnt werden. Der Schrankenwert den die Testgrbfie y2 zur Ablehnung der Hypothese iiberstei- 

gen mufi, hangt von der Klassenanzahl k und einer vorgegebenen Fehlerwahrscheinlichkeit a ab. 

Die Fehlerwahrscheinlichkeit a ist eine Zahl zwischen 0 und 1, sie gibt die Wahrscheinlichkeit einer 

Fehlentscheidung des Verfahrens an. Eine Fehlentscheidung liegt vor, wenn das Verfahren auf Un- 

gleichheit der Verteilungen erkennt, die Verteilungen aber faktisch gleich sind. Die Schrankenwerte 

Xa liegen tabelliert vor (s. Fuhnote).

Das Testverfahren kann nicht auf beliebige Haufigkeitsverteilungen angewendet werden; bei zu 

kleinen Anzahlen auf einzelnen Platzen der kx2-Felder-Tafel treten Fehler auf. Als Faustregel gilt: 

die sog. Erwartungshaufigkeit fur das Matrixelement x^, Erwartungshaufigkeit = n^Xj/n, sollte gro

wer oder mindestens gleich 2 sein. Aus diesem Grunde wurden in der nun folgenden Auswertung 

einige Zeilen mit schwacher Besetzung mit benachbarten Zeilen zusammengefaht.

Tabelle 1 zeigt die klassifizierten Miinzfunde in der CUT, aufgeteilt nach Fundort (Spalte 1 = in

nerhalb spatantiker Befestigung, Spalte 2 = auberhalb spatantiker Befestigung [einschl. Graben der 

Befestigung] und nach Zeitraumen der Mfinzdatierung [Zeilen der Tafel]). Wegen zu geringer Be

setzung in den Zeilen, die den Zeitraumen von 275-310 n. Chr. und 353-375 n. Chr. entsprechen, 

wurden diese Zeitraume mit den jeweils darfiberliegenden zusammengefabt (Tabelle 2). Der aus Ta

belle 2 berechnete y2-Wert ist 185,87. Der Schrankenwert Xa fur Annahme der Hypothese ’Uber-

1 Testverfahren: kx2-Felder-y2-Test nach Brandt und Snedecor; siehe z. B. L. Sachs, Statistische Auswertungs- 

methoden (1972).
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einstimmung der Haufigkeitsverteilungen innerhalb und auEerhalb der spatantiken Befestigung‘ ist 

bei k = 5 betrachteten Zeitraumen und einer Fehlerwahrscheinlichkeit von a=0.01 (= 1 %) gleich 

13,28. Der berechnete y2-Wert iibersteigt den Schrankenwert erheblich, die Hypothese ’Uberein- 

stimmung der Verteilungen' kann also abgelehnt werden. Um festzustellen, in welchem Zeitraum 

die Differenz zwischen den Verteilungen innerhalb und auEerhalb der Befestigung erstmalig auf- 

tritt, wurde die Gesamttabelle 2 in Einzeltabellen aufgelbst.

Tabelle 3 umfaEt die Zeitraume bis 235 und 235-250. Der y2-Wert dieser Tabelle ist 0,41. Der 

Schrankenwert X„ betragt jetzt wegen der geanderten Anzahl der betrachteten Zeitraume k = 2 

(Fehlerwahrscheinlichkeit = 0,01) 6,64. Hier unterschreitet der y2-Wert den Schrankenwert X«. Es 

besteht bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Grund, die Hypothese ’Ubereinstimmung der Vertei

lungen' abzulehnen. Ebenso erhalt man bei Hinzunahme des folgenden Zeitraumes 250-268 (Ta

belle 4) wegen y2 = 4,57 kleiner als X« = 9,21 noch eine Stiitzung der Hypothese ’Ubereinstim

mung der Verteilungen1. Fur die nachste Tabelle (Tabelle 5), unter Hinzunahme des Zeitraumes 

von 268-310, ist y2 = 40,07 grbEer als X„ = 11,35. Die Verteilungen im Innenraum und im AuEen- 

raum der Befestigung weichen erstmalig erheblich voneinander ab. Diese Abweichung wird bei Be- 

rticksichtigung des letzten Zeitraumes von 310-375 bestatigt (siehe Tabelle 2 und zugehbrige 

y2-bzw. X«-Werte).

Das hier angewendete Testverfahren bestatigt die Hypothese, daE in der Zeit nach 268 n. Chr. ein 

konzentrierter Miinzverlust und mithin wohl eine intensive Besiedlung des Areals stattgefunden 

hat, das durch den Innenraum der CUT bezeichnet ist. Das mogliche Risiko, durch Auswahl einer 

nicht reprasentativen Stichprobe einen falschen SchluE zu ziehen, sollte jedoch bei der Bewertung 

dieses Ergebnisses nicht auEer acht gelassen werden.

Tabelle 1 : kx2-Felder-Tafel. Miinzverteilung (Stichprobe) in der CUT

Fundort

Datierung

Innerhalb 

der spatesten 

Befestigung

AuEerhalb 

der spatesten 

Befestigung

Randsumme

bis 235 232 481 713

235-250 6 9 15

250-268 10 8 18

268-275 36 10 46

275-310 1 2 3

310-353 154 24 178

353-375 0 1 1

Randsumme 439 535 974
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Ta belle 2: kx2-Felder-Tafel. Zusammenfassung schwach besetzter Zeilen

X2-Wert dieser Tabelle = 185,87; Schrankenwert X), = 13,28 (k = 5, a = 0,01)

Fundort 

Datierung

Innerhalb 

der spatesten 

Befestigung

Aufierhalb 

der spatesten 

Befestigung

Randsumme

bis 235 232 481 713

235-250 6 9 15

250-268 10 8 18

268-310 37 12 49

310-375 154 25 179

Randsumme 439 535 974

Die Zwischeneinteihmg 250 - 268 - 310 wurde durchaus willkiirlich und nicht an historische Ereignisse gebunden

gewahlt (C. B. Riiger).

Tabelle 3 : kx2-Felder-Tafel. Zeitraume bis 250 n. Chr.

X2-Wert = 0,41; Schrankenwert X« = 6,64 (k = 2, a = 0,01)

Fundort

Datierung

Innerhalb 

der spatesten 

Befestigung

AuBerhalb 

der spatesten 

Befestigung

Randsumme

bis 235 232 481 713

235-250 6 9 15

Randsumme 238 490 728

Tabelle 4 : kx2-Felder-Tafel. Zeitraume bis 268 n. Chr.

/2-Wert = 4,57; Schrankenwert X« = 9,21 (k = 3, a = 0,01)

Fundort

Datierung

Innerhalb 

der spatesten 

Befestigung

Auherhalb 

der spatesten

Befestigung

Randsumme

bis 235 232 481 713

235-250 6 9 15

250-268 10 8 18

Randsumme 248 498 746
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Tabelle 5 : kx2-Felder-Tafel. Zeitraume bis 310 n. Chr. 

/2-Wert = 40,07; Schrankenwert X„ = 11,35 (k = 4, a = 0,01)

Fundort

Datierung

Innerhalb 

der spatesten 

Befestigung

AuEerhalb 

der spatesten 

Befestigung

Randsumme

bis 235 232 481 713

235-250 6 9 15

250-268 10 8 18

268-310 37 12 49

Randsumme 285 510 795

3.3 Beginn der spatesten Umwehrung

Wir stellen mit Hilfe der statistischen Analyse fest: ’Nach 268 n. Chr.‘ erhbht sich schlagartig und 

drastisch das Munzaufkommen des durch die Doppelgraben eingefriedeten Bereichs. Es kommt fiir 

uns neuerdings nur eine Entstehungszeit fiir die Festung in Frage, die sich aus dem historischen 

Ablaut der zweiten Halite des 3. Jahrhunderts n. Chr. ergibt, wie er sich im Munzanfall der CUT 

spiegelt: Die miinzarmste Zeit iiberhaupt ist die Zeit zwischen 275 und 310 n. Chr. (siehe oben Ta

belle 1).

Wahrend das Starke Aufkommen zwischen 268 und 275 die kraftvolle Aktivitat des gallischen Son- 

derreiches auch in der CUT spiegeln mag, halten wir jedoch den Neubau einer so machtigen Um

wehrung erst unter Konstantin fiir moglich. Wir setzen den Beginn der spaten Umwehrung daher 

mit anderen rbmischen Festungen am Rhein in die Zeit des konstantinischen Neubauprogramms 

und stellen fest, dah wir in der Umwehrung auf der CUT die bisher grbBte dieses Programms vor 

uns haben.

3.4 Ende der spatesten Umwehrung

Bis auf eine einzige, rheinseitig auherhalb der spaten Festung gefundene spatere Mtinze gibt es bei 

den restlichen, insgesamt 1135 Miinzen der Grabungen bis einschliehlich 1976 keine Miinze, die 

spater ware als die zehn hier aufgefiihrten spatesten Pragungen. Ihre Bestimmung, die V. Zedelius 

verdankt wird, soli, da wir aus ihr weitere Schliisse ziehen wollen, hier vollstandig gelistet werden, 

wahrend die anderen Munzbestimmungen der Publikation in FMRD vorbehalten bleiben soil. Sie

ben dieser Pragungen fanden sich innerhalb der spaten Wehranlage, drei (Nr. 8, 9 und 10) an der 

Ostseite auherhalb der spaten Umwehrung, darunter eine Mtinze Valentinians I.

1. Magnentius, 350-353 CUT 3347 2. Magnentius, 350-353 CUT 2782

Mzst. Trier TRP

Maiorina, 351/352

Bastien 64

LRBC 58

Coh. 68

Fst.: Herbrand, Schnitt 10/C (Insula 19)

Mzst. Trier TRP

Maiorina, 351/352

Bastien 64

LRBC II 58

Coh. 68

Fst.: Colonia, Fl. 77, Schnitt 3/A (Insula 10)
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3. Magnentius, 350-353 CUT 385 Coh. 37

Mzst. ?

Maiorina, 351/352

Fst.: Colonia, Flache 77, Schnitt 3/B (Insula

10)

Coh. 68

Fst.: Colonia, Flache 50 (Insula 10)

7. Magnentius, 350-353

Mai 350 (Mai-Aug.) TRP • 

Trier

CUT 8260

4. Magnentius, 350-353 

Mzst. Trier TRP

CUT 4227 Bastien 34

LRBC 54

Maiorina, 350 Fst.: 71/18 bstl. Graben (Insula 3)

Bastien 32

Coh. 20

Laffranchi 36

Fst.: Wanischeck, Schnitt 2

5. Magnentius, 350-353 

fur Decentius Caesar

Mzst. Trier TRS

Maiorina, 351/352

B (Insula 18)

CUT 359

8. Magnentius, 350-353

Mzst. Trier TRS

Maiorina, 350

Bastien 33

Coh. 20

Laffranchi 36

Fst.: Flur 1 Parzelle 185/5 

spatrom. Festung)

CUT 76

(auEerhalb der

Bastien 43

LRBC 57 

Coh. 43

9. Magnentius, 350-353 

Mzst. Trier_

Maiorina, 352

CUT 2352

Fst.: Colonia, Schnitt 48, Westende (Insula 10)
Bastien 70 oder 72

Coh. 69

6. Magnentius, 350-353 

fur Decentius Caesar 

Mzst. Trier TRP

Maiorina, 351/352

Bastien 65

LRBC 59

CUT 2367
Fst. Deckers, Schnitt 5 B

10. Valentinianus L, 364-375 CUT (1935)

(ohne Fundnr.) 

Centenionalis 367/375 Arelate

RIC 17 a

Coh. 37

Das Ende der spaten Umwehrung setzen wir, nach dem drastischen Abfall des Mtinzumlaufs zu ur- 

teilen, in die Jahre des Usurpators Magnentius. Auch anderswo ist in dieser Zeit ein Zerstorungs- 

horizont festgestellt worden. Die spateste Miinze in diesem Zusammenhang, die in Traben-Trar- 

bach gut vertreten ist und W. Binsfeld daher die Zerstdrung ins Jahr 353, das Jahr des Trierer Ab- 

falls von Magnentius, setzen laht, ist in Xanten nicht mehr vertreten. Wir mochten daher den Fall 

der Xantener Festung, die die spaten Serien der Magnentius-Pragungen nicht mehr kennt, fruher 

ansetzen .

22 Dadurch korrigieren wir durch die Befunde unsere erste Erkenntnis, die M. Gechter in: J. E. Bogaers u. C. 

B. Riiger (Hrsg.), Der Niedergermanische Limes (1974) 107 wiedergab. - W. Binsfeld, Eine Zerstdrungs- 

schicht des Jahres 353 in Traben-Trarbach. Trierer Zeitschr. 36, 1973, 119 ff. - Auch die Schlubmunze der 

bekannten Villa Blankenheim, die offensichtlich verlassen wurde, ist eine Magnentius-Pragung; vgl. F. Oel- 

mann, Die romische Villa Blankenheim in der Eifel. Bonner Jahrb. 123, 1916, 210 ff., bes. 226. Zur Frage, 

ob in dieser Zeit auch die Umwehrung am Lindenberg in Nijmegen endet, vgl. Bogaers u. Riiger a. a. O. 78 

Nr. 4; R. Brulet, La Roche a Lomme a Dourbes. Arch. Belgica 160, 1974, 38 ff., bes. 43 mit Anm. 5.
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Zur eigentlich entscheidenden Schlacht des gallischen Usurpators Magnentius gegen Constantius II. 

kommt es bei Mursa im Illyrikum bereits am 28. September 351. Es unterliegt keinem Zweifel, daE 

Magnentius den Rheinlimes von Truppen entbldEt haben muE. Anders sind die groEen und bluti- 

gen Verluste unter seinen Soldaten, die uns von Mursa fur seine Armee iiberliefert sind, nicht zu 

erklaren23. Der fur 352 bezeugte Einfall des Alamannen Chnodomar wird ebenso ein Zeichen fur 

diese EntbloEung der Rheingrenze von Truppen durch Magnentius sein wie die Bemerkung des 

Redners Libanios, daE Constantius nach Mursa alles unternahm, um Magnentius in die Eland zu 

bekommen und sogar durch ErlaE den ostlich vor dem Limes stehenden Feinden die Inbesitznahme 

der Rheinregion gestattete, eine Interpretation, der Julian selbst in seinem Brief an die Athener 

noch zu folgen scheint24.

Den Untergang der spaten Umwehrung in der alten CUT mochten wir daher in den Winter 351/352 

setzen, vor den erst fiir 355 iiberlieferten Frankeneinfall am Niederrhein, der nach dem 7. September d. 

J. und der Ermordung des Silvanus die Eroberung Kolns durch die Germanen mit sich brachte. Wegen 

des Truppenabzugs durch Magnentius und der friihen Zerstorung mogen die spaten Serien seiner Pra- 

gungen von Trier aus die Festung nicht mehr erreicht haben25.

4. Der Xantener Raum nach 352

Nach Ausweis der Miinzfunde (und der Keramik) findet die spate Festung im Bereich der mittelkai- 

serzeitlichen CUT ihr Ende in den Wirren nach der Niederlage des Magnentius. Wie die Klein- 

funde und Miinzen im Graberfeld neben und unter St. Viktor zu Xanten zeigen, wird aber dort je- 

doch zumindest bis 383, vielleicht bis ins erste Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts weiter bestattet26. Es 

ist jedoch nunmehr nach der Fundlage ausgeschlossen, daE diese spateste romische Siedlung im Be

reich der alten CUT gelegen hat. Der Xantener Raum gerat offensichtlich erst wieder 359 unter rd- 

mische Grenzordnung, nachdem Caesar Julian 358 seine riickwartige Nord-Siid-Operationslinie 

entlang der Maas, die westlich die Salii in Brabant kontrollieren sollte, etabliert hatte. Eine gleiche, 

jedoch wesentlich langere Kette fortifizierter Vorratsbasen legte er am Rhein an. In der Liste dieser 

Platze taucht auch Tricensimae auf, das im Namen zweifellos die (abgegangene) Xantener Tradi- 

tionslegion Tricensima Ulpia Victrix bewahrte. Wie sehr es Julian darauf ankam, sich den Rhein als 

Transportweg zu sichern und ufernahe Horrea zu schaffen, zeigt sein Vertrag mit den Chamaven 

von 358 ebenso wie sein Vorgehen im darauffolgenden Jahr27. Die Untersuchungen durch H. v. 

Petrikovits (1936) wie die eigenen in den Jahren 1971 bis 1975 haben jedoch ergeben, daE im 4. 

Jahrhundert der Rheinlauf an der CUT verlandet war28. Die spatromische Garnison ist ohnehin

23 Zu seinem Heer: D. Hoffmann, Das spatromische Bewegungsheer und die Notitia dignitatum. Epigr. Stu- 

dien 7 (1970) 145; 201 f. Vielleicht bezeichnet die iiberlieferte Eingliederung der Reste dieses Heeres in die 

Armee des Constantius II. nach Mursa auch das Ende der comitatensischen 30. Legion (’Tricensiman?) am 

Rhein, deren Reste in die Ostreich-Armee eingegliedert wurden, wo sie wie die Bonner Traditionslegion der 

Minervii im Herbst 359 n. Chr. in Amida/Diyarbakir endgiiltig vernichtet wurde (siehe unten S. 524). Siehe auch 

Miinzstatistik oben S. 522 (Miinzbestimmung durch W. Hagen) und die Ausfiihrungen von H. Borger und W. 

Bader.

24 Chnodomar: Amm. 16,12,5; Lib. epist. (ed. Reiske) 533 ff. - lul. ad Ath. 277 d.

25 Auch R. Reece, London, dem fiir eine miindliche und briefliche Diskussion der Befunde gedankt sei, erhebt 

keine Einwande gegen diese Datierung.

26 Siehe Miinzstatistik oben S. 522. Funde der Grabungen durch H. Borger, W. Bader u. a. im Bereich von St. 

Viktor (vgl. auch Anm. 2).

27 Dazu jetzt H. v. Petrikovits, Rheinische Geschichte 1,1 (1978) 198.

28 Vgl. H. v. Petrikovits, Bonner Jahrb. 152, 1952, 156 f. Die eigene Untersuchung, die ortlich M. Gechter und 

D. v. Detten leiteten, ist unveroffentlicht, hat aber nicht nur in dieser Hinsicht v. Petrikovits bestatigt.
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ebenso am Hauptstrom zu suchen wie der friihere Platz von Vetera II29. Vom mittelkaiserzeitlichen 

Fundplatz Vetera II stammt jedoch trotz guter Beobachtung durch v. Petrikovits liber gut 15 Jahre 

bis heute kein einziges Fundstiick, das ins 4. Jahrhundert datiert werden miiEte. Wir ziehen mithin 

folgende Schliisse:

1. Als Ammian im Sommer des Jahres 359 n. Chr. den Nordostraum der Germania II neu organi- 

siert, wird die 352 zerstorte, imposante GroEfestung in der Colonia Traiana nicht wieder aufge- 

baut. Sie war mit 16 ha zu groE und zu weit vom Rhein entfernt und daher so nutzlos, daft Am

mian, der doch mit Eifer ein Wiederaufbauprogramm des Caesar Julian am Rhein beschreibt, nicht 

einmal mehr den Namen nennt.

2. Stattdessen richtet Julian ein Basisfort an einer Stelle ein, die am Hauptstrom des Rheins gesucht 

werden muE und nach der alten Garnison Tricensimae (’an den DreiEigern‘) heifit. Vielleicht befe- 

stigt er nach Art des spatromischen Aquincum die (noch nicht gefundenen) spaten Canabae legionis 

von Vetera II.

3 Die comitatensischen Tricensimani befinden sich seit 351 nicht mehr am Niederrhein. Die tradi- 

tionsreiche Xantener Legion wird nach Mursa in das Ostheer eingereiht und geht, wenn sicherlich 

auch nur noch als namensgleiche Truppe, wenige Monate nach Errichtung der julianischen Tricen

simae an der Ostfront gegen die Perser in Amida unter.

4. Der Name der Wacheinheit in der julianischen Tricensimae, die seit 359 bis zum Abzug der 

Truppen vom Rheinlimes zu Anfang des 5. Jahrhunderts bei Xanten bestanden haben mag, ist 

(noch) nicht zuzuordnen.

5. Der Platz dieser ammianischen ’civitas' ist archaologisch noch nicht nachgewiesen. Er lag entlang 

dem Xantener Rheinufer (siehe unten), jedenfalls nicht in der CUT.

6. Der katastrophale Germaneneinfall und der Zusammenbruch der spaten GroEfestung der Jahre 

351-355, der in Koln wie in Xanten und anderswo auf dem Land auch archaologische Spuren von Ge- 

walt an Menschen hinterlassen hat, muE nunmehr ebenfalls als Ursache in Betracht gezogen werden, 

wenn man die Graber der sog. Martyrer von Xanten zu erklaren versucht .30

7. Die Reste der romanisierten Bevolkerung des Xantener Siedlungsraumes mogen wie andernorts 

die Festung Tricensimae als das ammianische ’oppidum' mitbenutzt haben. Ihren alten Friedhof um 

St. Viktor behielten sie seit Vespasian bis zum Ausgang der romischen Zeit siidlich der alten CUT 

bei. Diese Siedlung Tricensimae mag dann das apud Bertunensim oppidurn bei Gregor von Tours 

gewesen sein, das in seinem Namen noch an das alte Vetera erinnert.

8. Der Name der Colonia Ulpia Traiana geht in den Ereignissen von 352 unter und wird erst im 

Humanismus durch gelehrte Konjekturen aus der mittelalterlichen Ubernahme spatantiker Troja- 

Erzahlungen einerseits und der Auffindung von Inschriften und literarischen Stellen fiber die Colo

nia Ulpia Traiana andererseits wiederentdeckt.

9. Vielleicht haben wir in den sonderbaren Horrea der ’Palastinsulac 11 die Ausbruchsgruben von Ka- 

sernenbauten der konstantinischen GroEfestung vor uns. Uberhaupt gilt es nunmehr, alte und neue 

Grabungen auf Innenbauten dieser Zeit zu uberpriifen.

29 H. v. Petrikovits, Die Legionsfestung Vetera II. Bonner Jahrb. 159, 1959, 89 ft.

30 Koln: W. Binsfeld, Eine Brunnenfullung aus den Jahren 355-360 n. Chr. Kolner Jahrb. Vor- u. Friihgesch.

5, 1961, 73 ff. mit zahlreichen Platzen des gleichen Horizontes. - Xanten: Hinz a. a. O. (Anm. 6) 58. - Mar- 

tyrergrab jetzt nochmals: W. Bader, Der Dom zu Xanten (1978) 7, bes. 12; 46 ff. (siehe oben unter 5.). Eine krie- 

gerische Erklarung der Graber ist uns weit plausibler als eine christliche.


