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Backofen orientalischer Form ini romischen Trier

von

W. Reusch

Backofen aus romischer Zeit konnten in Trier bisher mit Sicherheit nicht 

nachgewiesen werden, obwohl angesichts der intensiven Besiedlung und der 

Bevolkerungsdichte der Stadt Anlagen fur die Herstellung des taglichen Brot- 

bedarfs in beachtlicher Zahl vorhanden gewesen sein miissen. Mehrfach ge- 

fundene sog. „Herdstellen“ oder „Feuerstellen“ mogen auf Backofen hinweisen. 

Etwas Licht in dieses Dunkel brachten die Ausgrabungen im Westteil der 

Trierer Kaiserthermen und Beobachtungen im Bereich der konstantinischen 

Palastaula.

Zu den vielen vorthermenzeitlichen Anlagen, die in den Jahren 1960—66 

aufgedeckt wurden1, gehort ein palastartiges Peristylhaus mit Mosaiken und 

Wandmalereien2. Am Nordende des Westflugels fanden sich u. a. drei Kuppel- 

bfen (201, 201a und 201b), deren Form besondere Aufmerksamkeit verdient3. 

Sie liegen in Raum 338, und zwar in dessen Nordostecke, die von den vor

thermenzeitlichen Mauern 199 und 202 sowie dem Eckquader 200 gebildet 

wird (Abb. 1). Ofen 201 sitzt auf Ofen 201b (Abb. 2); beide sind durch eine 

Fachwerkwand, deren Fundament die Mauer 395 bildet, von Ofen 201a ge- 

trennt. Mauer 395 wird durch die jungere vorthermenzeitliche Mauer 191

Abb. 1 Kuppelbfen (Tabuna) im Bereich der Trierer Kaiserthermen. Grundrib

1 Germania 42, 1964, 92—126. — Manuskript druckfertig fiir den nachsten Jahr- 

gang der Germania.

2 Trierer Zeitschr. 29, 1966, 187—235.

3 Kdlner Jahrb. f. Vor- und Friihgesch. 9, 1967/68, 86—95.
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Abb. 2 Nord-Sud-Schnitt (Profit A-A; vgl. Abb. 1)

durch die Kuppelbfen 201a, 201b und 201 im Bereich der Trierer Kaiserthermen

weitgehend zerstbrt. Etwas stidlich und parallel zu ihr verlauft Mauer 35, die 

zum Umbau der Kaiserthermen in valentinianischer Zeit gehbrt. — Die Ofen 

bestehen im wesentlichen aus drei Teilen: dem Unterbau, dem Ofenkranz 

und der Tonkuppel.

Das Material des Unterbaus, der das Fundament der Ofen bildet, ist ver- 

schieden: Ofen 201a hat eine groBe dicke Ziegelplatte, Ofen 201b eine in Lehm 

gebettete Packung aus kleineren Bruchsteinen und Ziegelbrocken, auf der ein 

Ziegelplattenbelag als Boden fur die Feuerung liegt. Bei Ofen 201 besteht 

die Packlage aus einer 5 cm starken Lehmschicht, in deren Oberflache dick- 

wandige Amphorenscherben und Ziegelbruchstucke eingedriickt sind. Hier 

bildet das „Scherbenpflaster“ die Feuerungssohle. Auf dem Unterbau sitzt der 

Ofenkranz aus zwei Lagen in Lehm verlegter Ziegelbruchstucke (Ofen 201a; 

Abb. 2) oder aus Lehm mit Ziegelbrocken. Er bildet den Feuerraum und leitet 

dank seines Grundrisses zur Kuppel uber. Als Backraum dient die Tonkuppel, 

die im Scheitel eine Offnung hat wie bei einem Ktichenherd, so daB man ein 

KochgefaB zum Erhitzen daraufstellen kann.

Bei Ofen 201 ist die Kuppel aus Ton von Hand aufgebaut und dann erst 

an Ort und Stelle gebrannt worden. Vor dem Brand wurde an der Basis aus 

der Kuppelwand ein bogenfbrmiges Zugloch herausgeschnitten, das 11,5 cm 

breit und von der Feuerungssohle bis zu seinem Scheitel 18,5 cm hoch ist (Abb. 2).

Ofen 201a hat als Kuppel ein umgestulptes, scheibengedrehtes VorratsgefaB 

(dolium) aus gelbem Ton mit 10 cm breitem Horizontalrand. Hier befindet 

sich das Zugloch im Ofenkranz. Die Nahtstelle zwischen Ofenkranz und Ton-



Backbfen orientalischer Form im rbmischen Trier 51

kuppel ist bei alien drei Ofen mit Lehm abgedichtet. Die genauen Mabe der 

Kuppel liegen nicht vor, da die Ofen stark beschadigt waren. Ofen 201a hat 

an der Basis einen lichten Durchmesser von 40 cm. — Die fur den Ofen 201 

eigens modellierte Kuppel ist noch bis 47 cm hoch erhalten und hat 20 cm 

uber der Basis ihren grbBten Durchmesser mit 70 cm i. L.

Dank der guten Erhaltung lieB sich auBen an der Kuppel von Ofen 201 

eine 12—18 cm starke Lehmmantel-Umkleidung feststellen, in die Tonscherben 

und Ziegelbruchstiicke eingepackt sind. Darunter befinden sich vier Ziegel- 

stempel, namlich ein unvollstandig erhaltener wohl der legio I ad(iutrix) und 

drei der legio XXII primigenia. Je ein Stempel der legio XIIII und einer 

nicht mehr zu identifizierenden Legion wurde im Unterbau von Ofen 201b 

gefunden4. Der Lehmmantel ist stark durchgliiht. Er dient als Schutz gegen 

Warmeverlust und gleichzeitig zur Verstarkung der Kuppelwand. Dadurch 

wurde es mbglich, oben auf die Offnung Kochgeschirr zu stellen.

Als Hinterfullmasse fur die Ofen 201a, 201b und 201 war eine 40 cm starke 

Aufhbhung aus gebackenen Lehmbrocken und Ziegelbruchstiicken angeschiittet 

worden, in der sich auch Abbruchschutt von aufgegebenen Ofen befindet. 

Samtliche Ofen zeigten im Feuerraum starke Brandspuren an den Ziegeln, 

aber nur in Ofen 201 war noch eine rd. 7 cm dicke Holzaschenschicht erhalten. 

Deren Untersuchung ergab, dab der Ofen mit Buchenholz (fagus silvatica L) 

geheizt worden ist. Die Unterkante der Ofen 201a und 201b liegt auf bzw. in 

der Aufhbhungsschicht 3, die mit Steinschrott und Aschenstreifen durchsetzt 

ist (Abb. 2).

Die jiingsten Tonscherben aus dieser Schicht gehbren der 1. Halfte des 

2. Jahrhunderts an5. Schicht 6, die erst nach Aufgabe der Ofen angelegt wurde, 

hat bereits keramische Einschliisse, die ins 3. Jahrhundert weisen. Demnach 

gehbren die Kuppelbfen in das 2. bzw. letzte Drittel des 2. Jahrhunderts. Bei 

den Ofen handelt es sich — wie bereits nachgewiesen wurde6 — um einen 

Backofentypus, der schon im 5. Jahrhundert v. Chr. in Karthago benutzt wurde 

und noch heute uber ganz Nordafrika, Kleinasien bis nach Afghanistan, Pakistan 

und Indien verbreitet ist. Er ist bekannt unter verschiedenen Bezeichnungen 

wie Tabuna, Tandur usw.

Die annahernd runde Offnung von durchschnittlich 30 cm Durchmesser 

dient als Rauchabzug. Ein Zugloch an der Basis wird zum Anfachen des Feuers 

benutzt. Als Brennmaterial hat man klein gemachtes Reisigholz, das durch die 

obere Offnung in das Innere des Ofens eingebracht und bis zum Rand hin 

aufgeschichtet wird. Vom Zugloch aus wird das Brennmaterial angeziindet,

4 Kblner Jahrb. a. a. O. 87. 91 ft., wo die Stempel der legio XXII in die Zeit ab 

92 n. Chr. gesetzt sind und der Ziegelei in Nied zugewiesen werden. Demgegenuber 

macht mich D. Baatz freundlicherweise darauf aufmerksam, dab die Trierer Stempel- 

typen im obergermanischen Bereich gar nicht vorkommen und sicherlich der Xantener 

Produktion der Legion entstammen, die zwischen 70 und 92 in Xanten geziegelt 

haben durfte. Diese Zeitstellung passe auch auf die obergermanischen Stempel der 

legio I adiutrix und der legio XIIII, die nach 70, aber noch vor dem Saturninus- 

Aufstand in Rheinzabern geziegelt hatten.

5 Kblner Jahrb. f. Vor- und Friihgesch. a. a. O. 89 f. — Saalburg-Jahrb. 27, 1970,60.

6 Kblner Jahrb. f. Vor- und Friihgesch. a. a. O. 92 if.
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Abb. 3 Vorkonstantinische Mauerfragmente mit Tabuna vor der Westwand der 

Trierer Palastaula. Lageplan

wobei alle Offnungen des Ofens zunachst offen bleiben. Erst nachdem das Feuer 

bis auf die schwelende Aschenschicht heruntergebrannt und der Ofen geniigend 

erhitzt ist, wird das Zugloch dicht abgeschlossen. Die gltihende Asche verbleibt 

als Warmequelle im Ofen. Sodann werden durch die obere, grobe Offnung
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runde Teigfladen7 eingebracht und auf die erhitzte Innenseite der Kuppelwand 

geklebt. SchlieBlich wird auch die obere Offnung geschlossen, und zwar mit 

einer alten umgestiilpten Schiissel oder einer leichten Steinplatte, so dab das 

Brot bei gleichbleibender Hitze backen kann. Nach Beendigung des Back- 

vorgangs holt man die Brote durch die obere Offnung heraus. Die Asche wird 

durch das Zugloch herausgekehrt, das Ofeninnere gereinigt und der Ofen 

wieder betriebsfertig gemacht.

Die Ofen lassen sich schnell und ohne Miihe uberall aufbauen und sind 

auBerdem transportabel. Dies sind wohl auch die Griinde, warum sie in den 

nordwestlichen Provinzen des Romerreichs Eingang gefunden haben. In dem 

tunesischen Topferort Nabeul werden noch heute Tabunen fur die Nomaden 

hergestellt, die sie auf ihren Dromedaren oder ihren Kamelen mit sich fiihren.

Zur Verbreitung der Tabuna nordlich der Alpen konnen inzwischen weitere 

Beispiele beigebracht werden. Bei der Vorbereitung einer Monographic uber 

die konstantinische Palastaula stieB ich auf eine Notiz8 aus dem Jahre 1914, 

die sich auf Ausgrabungen auBen an der Westwand des Monumentalbaus 

bezieht. Vor der vierten Fensternische (von Siiden aus gezahlt) kam im 

April 1914 unter dem konstantinischen Hofestrich ein Komplex vorkonstanti- 

nischer Mauerfragmente (Abb. 3; Planquadrat J/ll) zutage. Rd. 3,83 m westlich 

von der Pfeilerecke der Palastaula verlauft parallel zu deren Westwand eine 

Nord-Siid-Mauer IV, die im Aufgehenden 54 cm breit ist und sich zum Funda

ment hin verbreitert. Der obere Mauerabsatz (Abb. 4, Profil B-B) springt 15 cm 

vor, ist 9 cm hoch und liegt bei 137,98 m u. NN. Der nachsttiefere Absatz hat 

eine Breite von 5—7 cm. Es handelt sich um Mauerwerk aus Handquadern, 

die in Mortel verlegt sind. Uber das Steinmaterial sagt die Grabungsnotiz nichts 

aus. Die Ausbruchsoberkante liegt bei 138,77 m ii. NN. Darauf breitet sich eine 

10 cm starke Schuttschicht aus, die hier die Unterlage fur den Hofestrich der 

Palastaula bildet. Der Estrich ist nur bis zu 15 cm Starke erhalten. Die Unter- 

kante des Mauerfundaments, das als „unordentlich“ bezeichnet wird (also 

wohl opus incertum), wurde nicht ermittelt. Insgesamt ist die Mauer noch 

auf rd. 1,00 m Hohe erhalten. In ihrem siidlichen Teil befindet sich ein recht- 

eckiger DurchlaB von 45 cm lichter Weite und 45 cm Hohe, der oben mit 

einem 27 cm dicken Quader abgedeckt ist. Sohle des Durchiasses 137,86 m ii. NN 

(Abb. 4, GrundriB und Ansicht A-A).

Wenige Zentimeter nordlich von diesem DurchlaB befindet sich eine Rund- 

nische, die aus der Mauer ausgestemmt, bis zu 13 cm tief und noch 44 cm hoch 

erhalten ist. Sie sitzt auf dem oberen Mauerabsatz (OK 137,98 m ii. NN) und 

liegt mit ihrer Sohle mehr als 20 cm hoher als die Sohle des Durchiasses 

(Abb. 4, Ansicht A-A; Abb. 5). Nach den Aufzeichnungen des damaligen tech- 

nischen Museumsassistenten August Ebertz9 handelt es sich um einen groBeren 

runden Raum, in den ein Topf hineingestellt worden ist. Dieser Topf war von 

einem bis zu 8 cm dicken Lehmmantel umgeben. Der Lehm war mit Ziegel-

7 Der Durchmesser der einzelnen Brote schwankt zwischen 12—15 cm. Im gebak- 

kenen Zustand sind sie etwa 2,5—3,0 cm dick und zuweilen leicht mit Aniskornern 

gewiirzt.

8 Skizzenbuch Nr. 108 des Landesmuseums Trier, S. 43 u. 51. Grabungsaufnahmen, 

gefertigt von Museumsassistent Ebertz im April 1914.

9 Skizzenbuch Nr. 108, S. 51.
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brocken durchsetzt und durch Feuereinwirkung gerdtet. Dieselbe Struktur 

zeigte der Boden: zuunterst eine 2 cm dicke Lehmschicht, darauf eine 4 cm 

starke Lage Ziegelbrocken, die ihrerseits 2 cm hoch von einer Lehmschicht 

iiberdeckt war. Der Topf war nur noch als Abdruck im Lehmmantel zu er- 

kennen. Aus dem Profil B-B (Abb. 4) kann geschlossen werden, dab er sich 

urspriinglich nach unten hin verengt hat. Oben war der Topf abgeschlagen 

und lag mit seiner Offnung tiefer als die Ausbruchskante der Mauer IV 

(Abb. 4, Ansicht A-A). Alles spricht dafiir, dab es sich hier — wie bei den 

Kaiserthermen — um einen Backofen vom nordafrikanischen Typus „Tabuna“ 

handelt. Der Ofen mufi zu einer Zeit angelegt worden sein, als Mauer IV keine 

Funktion mehr hatte und auf ihrer Ostseite stark mit Erde angeschiittet 

worden war, so dab sich das Ofenrund nach Osten ausdehnen konnte. Er wurde 

gleichzeitig mit Mauer IV abgerissen, wie sich aus der ihn uberlagernden 

Schuttschicht ergibt, die beiden gemeinsam ist.

Wie aus Abb. 4 (Gesamtgrundrib, Detailgrundrib Tabuna und Profil B-B) 

zu ersehen ist, blieb von dem Ofen nur ein kleiner Bruchteil erhalten. Der 

grbfite Teil wurde beim Bau der Nord-Siid-Mauer III zerstbrt, die unmittelbar 

bstlich an Mauer IV liegt und deren beide Mauerabsatze iiberbaut. Sie ist 60 cm 

stark, ihre Ausbruchsoberkante liegt bei 138,72 m ii. NN, ihre Unterkante bei 

136,41 m ii. NN. Sie war also noch 2,31 m hoch erhalten und wurde vom Aus- 

graber zwecks Freilegung der Mauer IV entfernt, so dab sie auf der Grabungs- 

aufnahme Abb. 5 schon nicht mehr zu sehen ist.

Mit dem Fund an der Westwand der konstantinischen Palastaula ist nun 

der vierte Ofen von nordafrikanischem Typus in Trier nachgewiesen.

Von Interesse sind in diesem Zusammenhang Beobachtungen, die bei friihe- 

ren Ausgrabungen in Calleva, dem rbmischen Silchester/Hampshire, gemacht 

wurden. Die Ausgraber John Hope und George E. Fox10 stellten zunachst fest, 

dab in Silchester nichts gefunden wurde, was an einen Backofen hatte erinnern 

kbnnen.

Im Verlauf ihrer weiteren Untersuchungen machten sie folgende Beobach- 

tung: Hin und wieder fanden sie in Nebengelassen der Hauser Gefabfragmente 

im Boden, die sie mit aller Vorsicht und Einschrankung als Ofen deuteten. 

Dabei fiihren sie als Vergleich aus der Gegenwart einen Ofen in Kabul/Af- 

ghanistan an: „In einem Backerladen hockt der Backer am Boden, knetet den 

Teig in grobe, flache Kuchen und legt sie uber den Ofen. Der Ofen ist ein grobes 

Tongefab, ungefahr 3 Fub breit und 3 Fub hoch, mit einem Miindungsdurch- 

messer von einem Fub. Er ist [umgestiilpt]11 in den Fubboden eingelassen, seine

10 Excavations on the site of the Roman City at Silchester; in: Archaeologia 56, 

1898, 116 f.

11 Die in rechteckigen Klammern stehenden Worte sind Zusatze, die ich zum 

besseren Verstandnis der englischen Beschreibung hinzugefiigt habe.

Abb. 4 Vorkonstantinische Mauerfragmente mit Tabuna vor der Westwand der 

Trierer Palastaula. Unten: Detailgrundrib. — Mitte: Profil B-B durch die 

Nord-Siid-Mauer IV, von Norden gesehen (s. auch Detailgrundrib); Grund- 

rib der Tabuna. — Oben: Ansicht A-A von Nord-Siid-Mauer IV mit Durchlab 

(links) und Rundnische (rechts, Tabuna), von Osten gesehen
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Abb. 4 Erklarender Text siehe gegeniiberliegende Seite
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Miindung liegt in FuBbodenhbhe. AuBen ist er mit einem Erdmantel versehen. 

Er wird erhitzt, indem man innen Feuer anziindet. Wenn die Hitze geniigend 

stark und das Feuer ausgebrannt ist, steckt der Backer seine Hand in die 

[zweite] Miindung [,die sich oben im Scheitel des Topfes befindet,] und klebt 

den flachen Teigfladen gegen die Wand des Ofens, wo er haften bleibt. So 

mbgen auch die Topffunde in der oben beschriebenen Weise als Backbfen ge- 

dient haben.“ Soweit die englischen Autoren.

Hier ist also derselbe Vorgang beschrieben, wie er von der Tabuna in Tune- 

sien bekannt ist.

Einige Jahre spater finden dieselben Verfasser12 in Silchester den groBeren 

Teil eines Topfes in 18 inches Tiefe. Dieses GefaB zeigte im Innern starke 

Verbrennungsspuren. Es war mit Ton ummantelt. Auf diesen Fund macht auch 

George C. Boon13 aufmerksam, der ihn der Insula XXIII zuweist14.

Da die Verbreitung von antiken Backofen nordlich der Alpen sehr groBe 

Liicken aufweist, empfiehlt es sich, auf den hier besprochenen Typus sein 

Augenmerk zu richten.

Abb. 5 Vorkonstantinische Mauerfragmente bei der Trierer Palastaula. Nord-Siid- 

Mauer IV mit DurchlaB (links) und Rundnische (rechts; Tabuna), von Osten 

gesehen

12 Archaeologia 57, 1901, 236 f.

13 Roman Silchester (London 1957) 164.

11 a. a. O. und Gesamtplan daselbst.




