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Durst nach Leben
Das spätrömische Gräberfeld am Petrisberg in Trier

Von Stefan F. Pfahl
und Marcus Thiel

Einleitung
Es gehört zu den altbekannten Ergebnissen der Trierer Stadtarchäologie, 
daß die großen römischen Gräberfelder nördlich der Porta Nigra und 
südlich der Porta Media an den beiden stadtauswärts führenden Straßen 
lagen; ein weiterer bedeutender Bestattungsplatz befand sich zwischen 
der Römerbrücke und Pallien. Geringere Informationen liegen über die 
kleinen (?) Bestattungsplätze bei St. Marien, St. Martin und bei Olewig 
vor. Nur den Fachleuten sind intra muros gelegene Befunde geläufig, wie 
etwa die Gräber zwischen der Gartenfeld- und Schützenstraße sowie im 
Bereich der Dampfschiffstraße. 

Bis Oktober 2001 ziemlich in Vergessenheit geraten war der Bestattungsplatz 
im Westhang des Petrisberges, der erst im Zuge der systematischen Date-
nerhebung zu dem seit Juli 2001 im Aufbau befindlichen archäologischen 
Stadtkataster Trier - das Amphitheaterumfeld wurde auf ausdrücklichen 
Wunsch der Direktion des RLM Trier bei der Bearbeitung vorgezogen - 
sozusagen „wieder“entdeckt und von seiner Bedeutung neu eingeschätzt 
wurde. Im Rahmen unserer Nachforschungen stießen wir auf mehrere 
Literaturnotizen aus dem Zeitraum zwischen 1854 und 1929, in denen von 
„in den Schieferfels eingehauenen Gräbern, Sarkophagen und Skelett(rest)
en“, des weiteren von Keramik- und Münzfunden die Rede war. Die de-
taillierten Beschreibungen der Funde und Befunde nährte keine Zweifel 
an der (spät)römischen Zeitstellung dieser Körperbestattungen. Bedingt 
durch die nur groben Ortsangaben in Form von Parzellennummern und 
Weinbergsbesitzernamen gelang erst nach zeitintensiven Bemühungen 
die Verortung der alten Fundnotizen. Tatkräftige Hilfe erhielten wir dabei 
am Amtsgericht (Grundbuchamt) von Herrn Lenninger, sowie im Archiv 
des Katasteramtes von den Herren Birk und Steffes. Die anschließende 
kartographische Auftragung stellte insofern eine Überraschung dar, als 
sich die Befunde auf einer Fläche von etwa 100 mal 60 m verteilten.

Der Zufall wollte es, daß wir bei unseren Recherchen nach der Genese 
der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau 
und Gartenbau Kenntnis von einer geplanten Umgestaltungsmaßnahme 
im fraglichen Areal erhielten. Als dann, früher als erwartet, in unserer 
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Abwesenheit mit dem Erdeingriff begonnen wurde, stieß der Bagger bereits 
am ersten Tag (10.10.2001) auf eine größere Anzahl Erdgräber und einen 
Weißsandsteinsarkophag (Grab 1). Besonders schmerzlich war dabei die 
sicherlich ungewollte Zerstörung der nur schwer erkennbaren Befunde, 
welcher erst am späten Nachmittag Einhalt geboten werden konnte.

Lage
Das Gräberfeld erstreckt sich im mittleren Westhangdrittel des Petrisber-
ges, unmittelbar über der südlichen Hälfte des Amphitheaters (Abb. 1), 
wobei der Sarkophag in exakt 194 m Entfernung von dessen cavea-Zentrum 
aufgefunden wurde. Um die außergewöhnliche Lage zu verdeutlichen, 
sei bemerkt, daß die Oberfläche des Amphitheaterinnenraumes auf etwa 
155,50-155,80 m ü. NN liegt; hingegen finden sich die in der Vergangen-
heit beobachteten und gegenwärtig freigelegten Bestattungen erst in einer 
Höhe von 202-213 m ü. NN. 

Diese topographische Mittelhangsituation ist am besten vergleichbar 
mit dem links der Mosel gelegenen, spätrömische Grabtempel „Gruten-
häuschen“, der nach seiner Restaurierung wieder eine auffallende „Ge-
ländemarke“ darstellt. Derartige architektonischen Befunde wurden im 
Petrisberg bislang aber nicht beobachtet.

Vor allem vor dem Hintergrund des Transports der nicht ganz leichten 
Steinsarkophage und Holzsärge bleibt das Fehlen einer Straße unge-
wöhnlich; entweder liegt diese noch unter den Weinbergstöcken verbor-
gen oder sie ist bereits aberodiert. Aufgrund von Beobachtungen in der 
Sickingenstraße sowie dem kartographisch nachweisbaren historischen 
Wegeverlauf vom Amphitheater über den Petrishof zum Franzenknüpp-
chen dürfte mit einer diagonal am Hang verlaufenden Linienführungen 
mit Abzweigungen in Form von Stichstraßen auszugehen sein. 

Abb. 1  Trier, Petrisberg (EV. 2001/158). Vorläufiger Gesamtplan des Körpergräberfeldes 
(Stand November 2002; letzte vergebene Grabnummer 25).
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Befunde und Funde
Bedingt durch die alten Textinformationen war zu Grabungsbeginn 
die Erwartungshaltung gegenüber den im Boden befindlichen Gräbern 
ziemlich hoch, das Fundgut der Beobachtungen aus dem 19. Jahrhundert 
jedoch leider nicht mehr auffindbar. Die Untersuchung stellte somit auch 
eine Kontrolle hinsichtlich der Sachrichtigkeit dieser Notizen dar. Um es 
vorwegzunehmen: Die Altvorderen verfügten über eine ausgezeichnete 
Beobachtungsgabe; nahezu alle literarisch benannten Grabformen und 
Beigabenmaterialien wurden auch von uns angetroffen! 

Bis heute (November 2002) konnten mehr als 25 Bestattungen dokumentiert 
werden, bei denen es sich ausnahmslos um Körpergräber handelt. Die 
Mehrzahl ist in den anstehenden Schieferfels bzw. schiefrigen Untergrund 
eingebracht, wobei das ausgehobene Bodenmaterial nach Beendigung der 
Grablegung rückgefüllt wurde. Daher zeichnen sich die Gräber im Planum 
- im Gegensatz zu andernorts anzutreffenden Lehm- oder Lößböden - nur 
undeutlich ab; signifikanteste Grabanzeiger stellen in der Regel schräg 
stehende Schiefersteinchen dar.

Als bedeutendster Befund ist gegenwärtig ein 2,05 m langer, 0,8 m brei-
ter und 0,8 m hoher Weißsandsteinsteinsarkophag mit abgeschrägter 
Deckplatte anzusprechen, der die Skelettreste eines im Alter von etwa 
35-45 Jahren verstorbenen grazilen Mannes (Bestimmung Dr. A. Kemkes-
Grottenthaler, Mainz) nebst gläserner und tönerner Geschirrbeigaben 
barg (Abb. 2).

Hinweise auf weitere „Erdmöbel“ liegen in Form zahlreicher Eisennägel 
und -krampen, teilweise mit ankorrodierten Holzresten vor, die letzte 
Überreste von Holzsärgen darstellen. Dabei ist die Lage der durch die 
Schiefersteine vielfach in situ fixierten eisernen Verbindungsteile auffällig, 
welche eine Wiederherstellung der Sarggrößen samt Konstruktionsformen 

Abb. 2  Trier - Petrisberg. Werkstattzeichnung des Sarkophages mit Männerskelett (Grab 
1) nach Deckelabnahme und teilweiser Beigabenentnahme. M. 1:20.
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erlaubt. Neben diesen Merkmalen zeichneten sich auch Grabgruben mit 
regelhaft rechteckigen Verfüllungen aus, wobei gleichfalls von Holzkisten 
auszugehen ist - nur dürfte hier die Verbindung der einzelnen Sargbretter 
durch metallfreies Verzapfen erfolgt sein (Grab 4).

Lediglich indirekt lassen sich Reste der Totenkleidung nachweisen: So 
waren in der Kalkschicht im Sarkophag (Grab 1) noch Textilabdrücke 
eines mutmaßlichen Leichentuches zu beobachten. Dinglicher greifbar 
sind dagegen Konzentrationen kleiner Nägel im Fußbereich (Grab 12, 
21), die Überreste von Lederschuh(sohl)en darstellen.

Was die Häufigkeit und Qualität der 
Beigabenensembles angeht, sind der-
zeit nur schwer Aussagen zu treffen, 
da viele Befunde durch die Baggerar-
beiten gestört oder noch nicht unter-
sucht sind. Eine größere Anzahl von 
Gräbern verfügte über Gefäßbeigaben, 
wobei das Tongeschirr durch Terra 
Sigillata (Schälchen [Grab 3], Teller 
[Grab 1, 12]) (Abb. 3), Spruchbecher mit 
Aufschrift MISCE (Grab 12) und SITIO 
(Grab 1) (Abb. 4) sowie Glanztonbecher 
(Grab 19, 25) repräsentiert wird; die 
Materialgruppe Glas ist mit bislang 
15 Exemplaren, Kugeltrichterflaschen, 

Abb. 3  Trier, Petrisberg. Terra Sigillata (Teller und Schälchen) aus den Gräbern 1, 3 und 12.

Abb. 4  Trier, Petrisberg. Spruchbecher
(SITIO [Grab 1] und MISCE [Grab 12]).
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Bechern und kugeligen Fläschchen (Grä-
ber 1, 3, 4, 7, 12, 15, 19 u. 21) am stärksten 
vertreten (Abb. 5). Metallbeigaben sind 
nur in Münzform (folles [Grab 3, 4 u. 19]) 
nachweisbar. 

Die Absenz von Beigaben in den übrigen 
Gräbern sollte jedoch nicht vorschnell 
mit „Armut“ assoziiert werden, da ei-
nerseits mögliche organische Substanzen 
aus Holz, Leder oder Textil vergangen 
sein können und man andererseits in 
einer Zeit der Ausbreitung christlicher 
Glaubensvorstellungen vielleicht bewußt 
von der „heidnischen“ Beigabensitte Abstand nahm. Obwohl nur ein 
verhältnismäßig kleines Areal bislang flächig untersucht werden konnte, 
läßt dieses zusammen mit den alten Notizen mit ziemlicher Sicherheit auf 
einen Bestattungsplatz schließen, welcher den eines extra muros gelegenen 
Siedlungsplatzes mit einem entsprechend kleinen Familienverband bei 
weitem übersteigt. Dafür sprechen jedenfalls fünf seit 1854 registrierte 
Sarkophage und annähernd 60 Erdgräber, welche in Reihen angeordnet 
sich über eine Fläche von ca. 150 mal 60 m erstrecken. 

Aus unterschiedlichen Quellen stammende Hinweise belegen außerdem 
eine den Grablegungen vorausgehende und nachfolgende Nutzung des 
angesprochenen Areals in Form von Fundmünzen des frühen 1. Jahr-
hunderts n. Chr., römischen Siedlungsschutt des 2. Jahrhunderts und 
weiteren Münzfunden des 3. und 4. Jahrhunderts. Metallene Kleinfunde 
(Münzen, militärische Ausrüstungsgegenstände, Musketenkugeln, Tuch-
plomben) zeigen einerseits Spuren spätmittelalterlicher Aktivitäten und 
sind anderseits als Niederschlag kriegerischer Auseinandersetzungen der 
napoleonisch-preußischen Zeit zu werten.

Datierung
Den deutlichsten Hinweis bei der chronologischen Einordnung der Grab-
legungsvorgänge liefern die fünf Münzen aus den Gräbern 3, 4 und 19 
(Bestimmung W. Knickrehm, Trier); das älteste Nominal stellt dabei ein 
follis des Diocletian von 298/299 n. Chr. (Grab 3), das jüngste ein follis des 
Constantin I für Constans von 333/335 n. Chr. (Grab 4) dar.

Die bereits teilweise restaurierten, weniger scharf datierbaren gläsernen 
und tönernen Geschirre stecken einen zeitlichen Rahmen vom Ausgang des 
3. bis in die Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. ab. Somit ist gegenwärtig von 
einer maximal zwei Generationen umfassenden Belegungszeit auszugehen.

Abb. 5  Trier, Petrisberg. Glasbeigaben (Fläschchen 
und einhenklige Kugeltrichterflasche) aus Grab 1. 
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Resümee
Eine Einordnung der Befunde des Petrisberger Gräberfeldes fällt haupt-
sächlich wegen des untersuchungs-, weniger publikationsbedingten Fehlens 
einer feinchronologischen Horizontalstratigraphie der Nekropolen Triers 
nicht ganz leicht. Im Unterschied zu den großen Gräberfeldern im Norden 
und Süden vor der Porta Nigra und Porta Media liegt hier ein Bestattungs-
platz ausschließlich spätrömischer Zeitstellung, abseits jeglicher früh- 
und mittelkaiserzeitlicher Grablegungsvorgänge vor. Seine exzeptionelle 
topographische Lage legt zwar den Schluß auf einen „höhergestellten“ 
Personenkreis nahe; aus dem spätrömischen Gräberfeld von Trier-West/
Pallien, wie auch aus der Umgebung von St. Matthias und St. Maximin 
sind allerdings Sarkophagformen und Beigabenensembles bekannt, gegen 
die sich die des Petrisberges geradezu bescheiden ausnehmen. Während 
in der frühen und mittleren Kaiserzeit die Gräber Triers sich in geradezu 
„klassischer“ Weise an den stadtauswärts führenden Fernstraßen orien-
tierten, erfolgt im späten 3. Jahrhundert n. Chr. anscheinend ein Bruch: 
Etliche Indizien deuten auf mehrere Separatfriedhöfe, bei deren Anlage 
der Straßenbezug der frühen und mittleren Kaiserzeit nicht mehr die 
alleinige Rolle spielte. Über die Ursachen des Umdenkens in jener Zeit 
kann nur spekuliert werden: Zu denken wäre vor allem an sich wandelnde 
Glaubens- und Jenseitsvorstellungen. 

Unbeantwortet bleibt gegenwärtig auch die Frage einer möglichen Verbin-
dung mit den etwa zeitgleichen, in mittelbarer Nachbarschaft liegenden 
Bestattungen an der Bergstraße (Löwenbrauerei) und in der westlichen, 
stadtseitigen Amphitheateranschüttung, wo ersten Untersuchungsergeb-
nissen zufolge ein mit einem niedrigeren Sozialprestige ausgestatteter 
Personenkreis weit weniger pietätvoll der Erde übergeben wurde. 

Welch zeitloser Wunsch aber bereits damals existierte, dürfte am deut-
lichsten in der Spruchbecheraufschrift aus Grab 1 SITIO zum Ausdruck 
kommen, den wir metaphorisch ergänzt mit „Ich hab’ Durst (nach Leben)“ 
übersetzen.
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