
WEIHINSCHRIFT VOM STUMPFEN TURM

Schlufi der Widmung die Formel memoriae causa (zur Erinnerung, zum Gedachtnis) 

mit oder ohne Zeitwort p(osuit) oder f(ecif)x). Daher hat denn auch memoria die 

Bedeutung ,,Grabmal“ angenommen2) und wird oft im selben Sinne gebraucht, wie 

monumentum (Grabmal, Gedachtnismal).

Zu memoriam excolere kann verglichen werden Quintilian XI, 2 (De memoria), 

§ i : memoria excolendo sicut alia omnia augetur, wenn auch hier vom Gedachtnis als 

Erinnerungsvermbgen die Rede ist, und Curtins IX 6, 21 : videorne vobis in excolenda 

gloria, cui me uni devovi, posse cessare? — Excolere ist verstarktes colere-. die Volkssprache 

begiinstigt den Gebrauch des kraftigeren Compositum statt des Simplex.

Schliefilich ist noch der Gegenstand der Stiftung zu besprechen, der in der 

Schlufizeile genannt war. Dafi hier proscaenium (oder in anderer Schreibung: proscenium) 

zu erganzen ist, unterliegt keinem Zweifel. Also hat, um das Gedachtnis seines 

ehemaligen Herrn und Gonners zu ehren, P. Capitonius  dem Gott Creto als 

Schutzgeist der Ortlichkeit und dem namenlosen Schutzgeist des Gaues eine Schau- 

btihne geschenkt. Schaubiihnen gehoren ja im Altertum mit Gbtterkult zusammen. 

Im Trierer Lande ist nicht blofi auf der Tempelstatte bei Mohn eine Anlage als 

Theater gedeutet worden3) und wird am Irminenwingert auf dem linken Moselufer 

bei Trier ein zum anstofienden Landesheiligtum des Lenus Mars und der Ancamna 

gehbriges Theater vermutet, sondern es liegt auch aus Beda-Bitburg eine Weihinschrift 

aus dem Jahre 198 n. Chr. vor, die die Schenkung eines proscenium cum tribunal!, einer 

Schaubiihne mit Loge, nebst einem grofien Geldbetrag zur Unterhaltung des Banes 

und zur Veranstaltung jahrlicher Spiele an das gottliche Kaiserhaus und Juppiter 

beurkundet (CIL XIII 4132; Dessau nr. 5646; Riese nr. 2526). Von auswartigen 

Steinurkunden sei angefiihrt eine Weihinschrift von Nizy-le-Comte in der ehemaligen 

Volksgemeinde der Remer (um Reims), CIL XIII 3450: Num. Aug. Deo Apollini Pago 

Vennectiproscaenium L. Magius Secundus dono de suo dedit, d. h. dem vergbtterten Kaiser, 

dem Gott Apollo und dem Gau Vennectis hat Lucius Magius Secundus auf seine 

Kosten eine Schaubiihne zum Geschenk gemacht4).

als Einleitung der Grabschrift die Widmung: memoriae aeternae (dem dauernden Gedachtnis) mit 

folgendem Genetiv des Personennamens.

x) Vergl. CIL VI 10063 und 33950, CIL III (Suppl.) 6775 und 6800 = Dessau nr. 5278 u. 

5281, 2148 u. 2403. Mehrfach ist die Formel abgekiirzt: M.C. oder M. C. P. oder M.C.F.

2) Belege bei Dessau Vol. Ill p. 940: memoriam fecit oder fecerunt, memoriam posuit u. 

ahnl., auch memoriam scripsit', ferner z. B. loci vacui huius memoriae, cubiculum quod est supra 

memoriam. Vergl. auch Jahrbuch d. Ges. f. lothring. Gesch. u. Alt. XVI (1904), S. 381, zu CIL 

XIII (4) nr. 11378 und Itin. Hierosol.. p. 599 Wess. — p. 25 Geyer (Corp. Script. Eccl. Lat. 

Vindob. XXXVIIII, Index p. 390: memoria, sonst monumentum, — sepulcrum).

8) Hettner, Drei Tempelbezirke im Trevererlande (Festschrift 1901), Sp. 10 f. mit Taf. 1,1.

4) Vergl. dazu den Art. Vennectis in Roschers Mythoi. Lexikon VI, Sp. 180 f. — Zur Er- 

ganzung D • D am Ende vergl. z. B. CIL XIII 3641 = Dessau nr. 7059 (Trier, Amphitheater); 

CIL VI 30758 = Dessau nr. 4316 (Schenkung und Weihung eines Proscaenium mit Zubehbr zu Rom).

Vom Schicksal der Kaiserthermen im Mittelalter.

Von Prof. Dr. G. Kentenich, Trier.

So weitgehend die groBzugige Anlage der Trierer Kaiserthermen zerstbrt ist, so sehr 

miissen wir uns anderseits angesichts des vblligen Verschwindens so mancher Bauten der 

Kaiserstadt wundern, daB noch so vieles von ihr erhalten geblieben ist. Die romische Halle, 

aus welcher der Trierer Dom erwachsen ist, dankt ihre Erhaltung der Umwandlung in eine 

Kirche. Dasselbe gilt von der Porta nigra, in welche schon im friihen Mittelalter eine 

Michaelskirche eingebaut wurde1). Die Barbarathermen blieben zum guten Teil bis in das 

14. Jahrhundert dadurch erhalten, daB das Ministerialen- oder Rittergeschlecht der Herren

l) Trierische Chronik XVI, S. 95.
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von der Briicke (de Ponte) sie bewohnte1). Ahnliche Momente miissen die Erhaltung der 

Kaiserthermen bezw. des Umbaus, welcher sie zu einem noch immer reprasentativen Gebaude 

mit vielen Kammern an den Langseiten des Saulenhofes und Badeanlage um 400 n. Chr. 

umgestaltete, begiinstigt haben. Welche Momente das aber im einzelnen waren, liegt vollig 

im Dunkeln.

GewiB hat seit der Hbhe des Mittelalters zu ihrer Erhaltung die Tatsache beigetragen, 

daB die Bauanlage in die mittelalterliche Stadtbefestigung einbezogen wurde. Die rbmische 

Stadtbefestigung, die anscheinend Alkuin2) noch um 800 in gutem Erhaltungszustande 

gesehen hat, konnte in ihrem gewaltigen von Lehner endgiiltig festgestellten Umfang — sie lief 

vom Amphitheater der Schilderung des Ausonius entsprechend uber die Heiligkreuzer Hbhe 

und von dort im Zuge der heutigen ZiegelstraBe zur Mosel — von der auf ein Bruchteil 

der Einwohnerschaft der Kaiserstadt zusammengeschrumpften Bevolkerung, mochte auch in 

Kriegsnot das umwohnende Landvolk in sie flucbten, nicht verteidigt werden. Daher hat 

vielleicht schon Erzbischof Bruno (1102—24), der nach den Gesta Treverorum im Siiden 

der Stadt ein langgestrecktes Bollwerk errichtete3), die mittelalterliche Stadt auf den Teil 

des nordlichen Areals der Kaiserstadt, welchen noch heute die Nord-, Ost- und Sudallee 

umschreiben, eingeschrankt, sicher ist das um das Jahr 1142 unter Erzbischof Albero 

(1131 —1152) geschehen4 5), da schon das Mustor und die Castilport genannt werden0), — 

jenes im Jahre 1233, diese 1240 —, bevor Erzbischof Arnold II. von Isenburg (1242—1259) 

im Verein mit Domkapitel und Biirgerschaft die Mauer schuf, welche als die endgiiltige Um- 

wehrung Triers im Mittelalter bezeichnet werden muB (1248).

So kbnnen wir sagen, daB sicher seit der Mitte des 12. Jahrhunderts die Kaiser

thermen einen Eckpfeiler der Befestigung der mittelalterlichen Stadt bildeten, 

und seit dieser Zeit hat wohl auch an ihnen ein Stadttor, die im spateren Mittelalter viel 

genannte Altport in dem sudostlich gelegenen Fenster, an welchem die Bogenbffnung in 

der Mitte durchbrochen ist, bestanden6 7). Dieses mittelalterliche Tor hat man, wie Ladner ') 

gezeigt hat, nach dem Vorgange Scheckmanns statt Alttor seit dem 16. Jahrhundert auch 

alba porta genannt, und so spricht noch Quednow in seinem bekannten Werke, indem er 

die Kaiserthermen meint, von der Porta alba.

Diese seit dem 16. Jahrhundert beliebte Vertauscbung des alten Namens hat in der 

Forschung zu den bedauerlichsten Verirrungen gefiihrt. Eine ganze Reihe mittelalterlicher 

Quellen trierischen Ursprungs sprechen von einer Porta alba. Angesichts der Wichtigkeit 

der Sache fuhren wir sie bier an. Zuerst wird die Porta alba erwahnt von dem Redaktor 

des altesten Teiles der Gesta Treverorum (c. 1100), welcher seine Kunde ans der um 970 

entstandenen Gallica historia schbpfte8'. Er sagt, daB die Treverer ein Tor im Osten 

der Stadt erbaut batten mit schbnen Tiirmen, durch das sie, wenn sie im Felde Sieger 

gewesen, empfangen von der ganzen Biirgerschaft, einzogen. Das Tor batten sie im Gegen- 

satz zur Porta nigra, durch welche sie im Faile der Niederlage eingezogen seien, das weiBe 

Tor (Porta alba) genannt (porta ad ortum soils cum turribus speciosis est aedificata, acl quam

Q Bast, J., Die Ministerialitat des Erzstifts Trier. (Erganzungsheft 17 des Trier. Archivs) 

Trier 1918, S. 38 ff.

2) Kentenich, Geschichte der Stadt Trier. Trier 1915, S. 95.

3) Trierische Chronik III (1907) S. 31.

4) Rudolph, F., Quellen zur Rechts- u. Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Stadte. Kur- 

trierische Stadte I, Trier. (Publikafionen der Gesellschaft fiir rheinische Geschichtskunde XXIX) 

Bonn 1915, S. 37*.

5) Rudolph, a. a. 0. S. 40*.

8) Abbildungen geben eine Rbtelzeichnung in der Trierer Stadtbibliothek, ein 

Gemalde aus d. Ende d. 17. Jahrhunderts im Moselmuseum der Stadt Trier (dariiber Butzbach 

im Trier. Volksfreund. Erste Sondernummer zur Rheinischen Jahrtausendfeier, 1. August 1925) 

und eine Zeichnung des Appellationsgerichtsrates M. F. J. Muller in seinen der Trier. Stadt

bibliothek tibergebenen Collectaneen.

7) Ladner, Zur Geschichte der sogenannten Romischen Bader (Mitteilungen a. d. Gebiete 

der kirchl. Archaologie u. Geschichte der Dibzese Trier). Trier 1860.

8) Trierer Heimatbuch 1925, S. 186.
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victor es de bello revertentes totius civitatis occursu excipiebantur et laetitia, et ob hoc alba 

porta nominata)1). Dann ist uns ini Jahre 1064 ein Wingert im Flur der WeiBpforte (in 

Horio albae portae) bezeugt, welcher dem Domkustos Folmar gehorte2). Ebenso begegnet 

uns die Porta alba ca. 1110 zur Kennzeichnung der Lage eines Grundsttickes3). Zum 

Jahre 1125 ungefahr berichtet die Trierer Bistumschronik, daB der Dompropst Arnulf eine 

Kirche zu Ehren des h. Kreuzes bei der alba porta errichtet habe4 * * *), (erbaut in der 

zweiten Halfte des 11. Jahrhunderts — Dompropst Arnulf wird in den Urkunden von 1068 

bis 1097 genannt) und im Jahre 1132 laBt dieselbe Chronik Erzbischof Albero durch die 

Alba porta seinen Einzug halten0). Um 1150 vergleichen sich verschiedene Mitglieder des Trierer 

Domkapitels uber einen riickstandigen Zins aus einem Hofe bei dem Dorfe Bombogen, welchen 

der Propst Arnulf der h. Kreuzkirche vor der WeiBpforte {ante portam album) zu 

semem Anniversarium vermacht habefi). Um 1185 wird von einem Wingert apud s. crucem 

neben der WeiBpforte (alba porta) gesprochen'). Im Jahre 1201 vergleicht Erzbischof 

Johann I. den Abt Gottfried von St Eucharius (Matthias) zu Trier mit dem Nonnenkloster 

St. Irmin daselbst wegen der schuldigen Leistungen der Leute des Klosters vor der Wisport8) 

und in den Gesta des Trierer Erzbischofs Boemund (1286—99) lesen wir, daB er „Alben“ 

und das Haus, das Daufborn Herrenbrunnchen) genannt wird, von Grund auf erbaute9). 

SchlieBlich sei noch erwahnt, daB die aus dem Nonnenkloster St. Irmin stammende Urkunde 

des Jahres 1201, welche wir oben angefiihrt haben, auf der Riickseite die Aufschrift tragt: 

„ Privileg ium de sancta cntce, villae nostrae, quae dicitur Wisport^ (Privileg unseres Dorfes 

Heiligkreuz, das Wisport genannt wird)10).

Nach diesen Nachrichten lag die Porta alba im Zuge der alten Romermauer, und 

vor dieser bestand eine h. Kreuzkirche. In der Nahe des Tores hatte sich eine Siedelung 

gebildet, ein Dorf, das nach dem Tore Wisport (weiBes Tor, auch Alben), aber auch 

Heiligkreuz genannt wurde Es gehorte dem Trierer Nonnenkloster St. Irmin. Wenn wir 

nun einen Blick auf den Plan werfen. den Lehner seinem Bericht liber die von ihm ge- 

leitete Ausgrabung der Romermauer11) beigegeben hat, dann sehen wir. daB die gedachte 

Heiligkreuzkirche auf der Hohe von Heiligkreuz vor der romischen Stadtmauer an deren 

F u B liegt.

Da nun gesagt wird, daB die h. Kreuzkirche vor und in der Nahe der Porta alba 

liegt, so miissen wir dieses Tor in der Nahe der heute noch bestehenden kleinen zentralbau- 

fdrmigen Heiligkreuzkirche auf der Heiligkreuzer Hohe suchen, deren Identitat mit der in 

den oben angeftihrten Urkundenregesten genannten, von Dompropst Arnulf erbauten Kirche 

Effmann12) nachgewiesen hat.

Wie gesagt, hat man seit dem Ausgang des Mittelalters die Porta alba mit den Ruinen 

der Kaiserthermen identifiziert13). Der Grund war, daB man von der alten Ausdehnung 

der Kaiserstadt nichts mehr wuBte, diese vielmehr mit dem Areal der mittelalter- 

lichen Stadt identifizierte, in deren Umwallung. wie oben kurz angedeutet, die Kaiserthermen 

ca. 1140 als Eckpfeiler einbezogen worden waren unter gleichzeitiger Umgestaltung eines 

ihrer alten Fenster zu einem Tore, das man wohl nach dem Namen der Thermen „Alteburg“ 

zunachst Alttor genannt hatte. Infolge dieser Identifizierung der Romerstadt mit der 

mittelalterlichen Stadt sah man nun in dem Alttor das alte Osttor der Romermauer 

und nannte es infolgedessen Porta alba14).

*) Monumenta Germaniae (MG) SS. VIII S 131.

2) Mittelrheinische Regesten (MRR) I No 1489.

3) Daselbst I No 1638. - 4) MG SS VIII S. 178.

5) Baldericus, G-esta Alberonis (MG SS.. VIII S. 250). — ”) MRR I, S. 576 No 2105.

’) MRR II, S. 149, No 523 - 8) MRR II, S 252 No 915. - 9) MG SS. XXIV S. 473.

10) Beyer, Mittelrheinisches Urkundenbuch II, S. 231.

11) Lehner, H.. Die rbmische Stadtbefestigung von Trier Trier 1896 (auch in Westd.

Zeitschrift XV, Heft 3).

12) Effmann, Heiligkreuz und Pfalzel. Freiburg i. d Schweiz 1890.

13) Ladner in Jahresbericht der Gesellschaft fur niitzliche Forschungen 1859/60, S. 56 A. 4.

14) Ladner, Zur Geschichte der sogenannten Romischen Bader in Trier (Mitteilungen a. d.

Gebiete d. kirchl. Archaologie u. Geschichte d. Dibzese Trier. II. Trier 1860) S. 1 if.



24 KENTENICH

Da nun in den Urkunden von einer Heiligkreuzkirche in der Nahe der Porta alba 

gesprochen wird (vergleiche die oben mitgeteilten Urkundenauszuge), so verlegte man diese 

Heiligkreuzkirche in die zur Porta alba umgetauften Kaiserthermen. Das hat 

man, wenn Wyttenbach richtig datiert, schon im Ausgang des 15. Jahrhunderts getan. 

Die Trierer Bistumschronik (G-esta Treverorum) erzahlt (ungefa.hr zum Jahre 1017), daB 

zur Zeit Erzbischof Poppos (1016—1047) ein Ritter Adelbert von Skiva (Montclair) den 

Erzbischof von seiner dem Bischofe sehr nahegelegenen (pr<mmwn) Burg {castellum) aus 

bedrangt, der Erzbischof aber durch List die Burg gewonnen habe. Diese Burg sei einst- 

mals eine h. Kreuzkirche gewesen (castellum Treberis quondam in honore s. crucis constructum')1). 

Die h. Kreuzkirche lag in der Nahe der Porta alba, die Porta alba aber waren die Kaiser

thermen. Also ist das Kastell, die Burg des Adelbert, welche aus einer Heiligkreuzkirche 

entstanden war, der Ban der Kaiserthermen, der, wie wir sahen, (seit 1288) Alteburg genannt 

wurde. So hat nach Wyttenbach2) schon der Schreiber einer aus Tholey stammenden, 

dem Ausgang des 15. Jahrhunderts angehbrigen, heute verschollenen Handschrift der Trierer 

Bistumschronik geschlossen. Er nennt das Kastell Adelberts vetus castrum, alte Burg. Dem 

ungenannten Autor, der am Ausgang des 15. Jahrhunderts schrieb, sind dann im Laufe der 

Jahrhunderte andere, so auch der beruhmte Brower im 17. Jahrhundert in seinen Antiquitates 

et annates Treverenses, freilich hin- und herschwankend, gefolgt Ladner zahlt sie in seiner 

1860 erschienenen Abhandlung „Zur Geschichte der sogenannten Rbmischen Bader 

in Trier3) auf, um sich ihnen anzuschlieBen.

Fur Kunst- und Kirchengeschichte ist dieser Irrtum verhangnisvoll geworden. Die 

Trierer Bistumschronik berichtet, daB Erzbischof Milo (713 —753) eine von der h. Helena 

zu Trier erbaute Heiligkreuzkirche in ihrem baulichen Bestand schwer geschadigt babe4), 

und diese Nachricht findet eine Bestatigung durch die Mitteilung derselben Bistumschronik, 

daB die h. Helena eine Heiligkreuzkirche habe erbauen lassen5). Nachdem einmal die 

Identifizierung von Heiligkreuzkirche und Kaiserthermen vollzogen war, bezog man alle diese 

Nachrichten der Trierer Bistumschronik um so lieber auf die Kaiserthermen, als die 

Bistumschronik die von der h. Helena erbaute Kreuzkirche als ein auBerordentlich prachtiges 

und groBzugiges Werk (ecclesia maximi ornatus et structurae')6) schilderte. Und man ging 

weiter und bezog auf die Kaiserthermen auch die Mitteilung, welche der Dominikaner 

Thomas von Chantimp re7) in seinem Bienenbuch (Bonum universale de apibus) uber 

ein Erlebnis in Trier gelegentlich eines dortigen Besuches um das Jahr 1240 macht. Thomas 

erzahlt, daB er in Trier einen wunderbaren Ban (structura mirabilis) gesehen habe, der dort 

Palast der h. Helena genannt wurde. Dieser sei von Burgern, damit er nicht zur Gefahr 

fur die Stadt vom Feinde besetzt wurde, zerstbrt worden. Gelegentlich der Zerstorung habe 

man an seiner Nordseite eine Kapelle und das Grab des h. Theodulf gefunden. Mit Erlaubnis 

der Burger seien die Gebeine in das Trierer Dominikanerkloster uberfuhrt worden. Die 

Reliquien der Haare und Nagel des Heiligen aber habe er (Thomas) zu Trier im Kloster 

Horreum (St. Irmin) aufgefunden8). Trotz der bestehenden Inkongruenz — Thomas spricht 

von einem Palast, nicht einer Kirche, der h. Helena —, hat man auch diese Erzahlung 

mit der h. Kreuzkirche in Verbindung gebracht.

0 Monumenta Germaniae, Scriptores (MG SS.) Bd. VIII, S. 172 ff.

2) Gesta Treverorum brgg. von Wyttenbach u. Muller, 1. (Trier 1836), Animadver- 

siones criticae et additamenta ad vol. I, S. 33. — Uber die Handschrift Vorrede zu Bd. 1 von Wyt

tenbach S. 36. Da Wyttenbach auch andere Handschriften zu friih angesetzt hat, kann diese 

Tholeyer Hds. auch erst dem 16. Jahrhundert angehbren.

3) a. a. 0 siehe oben.

4) MG SS. VIII, S. 161 ff.

8) MG SS. VIII, S. 152.

9j MG SS. I, S. 152.

’) Kaufmann, A., Thomas von Chantimprb, Kbln 1899.

8) In urbe Germaniae Treverensi, totius Europae antiquissima civitate, structura quaedam mi

rabilis erat, quae Helenae, Constantini matris palatium dicebatur. Hoc ne ab inimicis praeoccuparetur 

in periculum civitatis, a civibus est destructum . . . Huius (Theodidphi) reliquias capillorum et un

guium in antiquissimo monasterio iam dictae civitatis, quod Horreum dicitur . . . inveni.

ungefa.hr
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Die Folge war, daB schon Baron de Roisin im Jahre 1856 in den Kaiserthermen 

eine groBe altchristliche Kirche and in dem Dreiconchenraum des alten Caldariums ,,das 

Vorbild der Ghor- and Kreuzconchenanlagen in der Kirche zu St. Maria im Capitol in Kbln“ 

erblicken zu sollen glaubte1). Ladner zollte ihm begeisterten Beifall, und seither ist, wie 

die Ausflihrungen von A ch el is und Krencker2) in den unten zitierten Schriften zeigen, 

die Neigung, in den Kaiserthermen die Einrichtung einer altchristlichen Kirche zu suchen, 

geblieben.

Effmann erst war es a. a. 0. vorbehalten, zu zeigen, daB die mittelalterlichen Ur- 

kunden, welche von einer Porta alba und in ihrer Nahe gelegenen h. Kreuzkirche sprechen 

und seit etwa 1500 auf die Kaiserthermen bezogen warden, die noch heute bestehende 

Heiligkreuzkapelle auf der Heiligkreuzerhohe bei Trier, welche Dompropst Arnulf in der 

zweiten Halfte des 1 !■ Jahrhunderts erbaute, im Auge haben Aber auch er hat sich nicht 

von dem Banne, in welchen die aus diesen Urkunden abgeleitete irrige Beziehung der Nach

richten der Trierer Bistumschronik uber eine Heiligkreuzkirche der h. Helena 

auf die Kaiserthermen die Forscher verstrickt hatten, frei machen kbnnen. Unter dem 

Eindruck der namentlich seit Hettner vertretenen Anschauung, daB die Kaiserthermen ein 

Palast gewesen seien, war er geneigt, zunachst die Nachricht des Thomas von Chantimpre, 

welche von kirchlicher Benutzung eines als Palast der h. Helena bezeichneten Gebaudes 

spricht, auf die Kaiserthermen zu beziehen und in der Folge dann auch die Nachrichten 

der Trierer Bistumschronik liber den Kirchenbau der Helena in derselben Richtung aus- 

zulegen. Wie ihm ist auch mir die alte Tradition zum Verhangnis geworden. Auch ich 

habe noch vor kurzem 3) das Palatium der h. Helena mit den Kaiserthermen in Verbindung 

gebracht. Davor hatte bewahren sollen, ja miissen einmal die Tatsache, daB im Saulenhofe 

der Thermen schon um 1100 eine nach ihrem Patronat in fruhmittelalterliche Zeit 

zurlickreichende Kirche der Hll. Gervasius und Protasius stand, die sich schlecht mit einer 

h. Kreuzkirche in unmittelbarer Niihe vertragt, mehr aber noch der Bericht der Trierer 

Bistumschronik liber das von Poppo (1017—46) der in ein Kastell verwandelten Heilig

kreuzkirche bereitete Geschick. Er legte das Kastell und damit die Heiligkreuzkirche 

vbllig nieder. Die Trierer Bistumschronik sagt, daB der Ort, wo sie gestanden, von 

Poppo in eine Ein ode verwandelt worden sei (castellum in solitudinem redigunf). Nun 

konnte man ja annehmen, daB der Ausdruck iibertrieben sei und nur eine weitgehende Zer- 

stbrung andeuten solle. Wenn dem so ware, dann ware aber doch wohl der letzte Rest 

sicher der Zerstorung zum Opfer gefallen, welche Burger Triers nach Thomas von Chantimpre 

um 1240 an dem Gebaude vornahmen (a civibus est destructurn).

Vor uns stehen noch heute die hochragenden Reste der Kaiserthermen. Zu Ausgang 

des Mittelalters waren sie noch so wohl erhalten, daB im Caldariums-Saal eine Dreifaltigkeits- 

kirche eingerichtet werden konnte, und wir wissen, wie sehr die franzbsischen Soldner 

Ludwigs XIV. den Kaiserthermen geschadet haben. So kbnnen sich auch nach dem 

Erhaltungszustand der Bauanlage die Nachrichten der Trierer Bistumschronik uber 

die in eine Einbde verwandelte Heiligkreuzkirche der h. Helena und des Thomas von Chantimpre 

uber das zerstorte Palatium der h. Helena unmoglich auf die Kaiserthermen beziehen. Wir 

miissen die groBe, von Effmann gllicklich von der kleinen Heiligkreuzkirche auf dem 

Heiligkreuzberge geschiedene fruhmittelalterliche Kreuzkirche der h. Helena an anderer Stelle 

suchen. Dahin drangt auch eine Uberlieferung aus dem Anfang des 8. Jahrhunderts.

Nach der landlaufigen Auffassung hat der Hiigel, auf welchem die von Dompropst 

Arnulf in der zweiten Halfte des 11. Jahrhunderts erbaute Heiligkreuzkapelle steht, erst 

von dieser Kapelle den Namen Heiligkreuz erhalten. Er hat ihn Jahrhunderte vorher 

besessen. Im Jahre 704 schenkte die h. Irmina ihrem vaterlichen Freunde, dem h. Willibrord, 

fur sein Kloster Echternach einen zu Trier gelegenen Weinberg. Die Lage wird in der liber

') Mitteilungen a d. Gebiete d kirchl, Archaologie u. Geschichte d. Dibzese Trier, I, S. 113.

2) Achelis, Denkmaler altchristlicher Kunst in den Rheinlanden (Bonner Jahrbiicher Heft 

126. Bonn 1921) S. 81. — Krencker, D., Das rbmische Trier. Berlin 1923, S. 38 ff.

3) Trierer Zeitschrift I (1926) S. 92.
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die Schenkung aufgenommenen Beurkundung]) eingehender umschrieben. Der Weinberg 

liegt zu Trier am FuBe der Stadtmauer {infra muros Ir ever is ad crucem), und wird 

auf der einen Seite begrenzt von Folcbertus, auf der anderen von Mummolinus, auf der dritten 

von der Staatsstrafie. Die Gegend, wo der Weinberg liegt, wird Heiligkreuz genannt. 

Als Stadtmauer kommt im Jahre 704 nur die romische Stadtmauer in Betracht. Die 

Staatsstrafie finden wir wieder in dem Gelandestreifen auf der Heiligkreuzer Kobe, welcher 

heute als Kuhgraben bezeichnet wird. Es ist die romische Staatsstrafie nacb Strafiburg. 

Im Jahre 1845 war sie im gedachten Gelandestreifen noch zu erkennen* 2). Werfen wir nun 

einen Blick auf den von Lehner seinem wiederholt erwahnten Ausgrabungsbericht der 

Rbmermauer beigegebenen Plan, dann sehen wir, dafi der Weinberg durch die Umschreibung 

seiner Lage in geradezu verbliiffender Weise in der Gegend lokalisiert wird, in welcher heute 

die von Dompropst Arnulf in der zweiten Halfte des 11. Jahrhunderts erbaute Heiligkreuz- 

kapelle steht. Also nicht erst von dies er hat die dortige Gegend den Namen Heiligkreuz 

erhalten, sie hieB Heiligkreuz schon am Anfang des 8. Jahrhunderts. Nach Trierer Analogieen 

— Siedelung Zurmaien nach der Kirche des h. Remigius, Matthias nach der Kirche des 

h. Matthias, Paulin nach der des h. Paulinus benannt —, diirfen wir schlieBen, dafi die 

Gegend auf der Heiligkreuzer Hbhe im Jahre 704 Heiligkreuz nach ein er 

dort bestehenden Heiligkreuzkirche benannt war3 4). Nun wissen wir, daB Trier schon 

im friihen Mittelalter eine Heiligkreuzkirche besessen hat; wir wissen weiter, dab deren 

beliebte Lokalisierung in den Kaiserthermen unhaltbar ist; auf der Heiligkreuzer Hbhe hat 

im friihen Mittelalter eine Heiligkreuzkirche bestanden; wir wissen, daB die im friihen Mittel

alter bezeugte Heiligkreuzkirche von Erzbischof Poppo (1017—46) zerstort worden ist; wir 

wissen schliefilich, daB in der zweiten Halfte des 11. Jahrhunderts eine neue Heiligkreuz

kirche errichtet worden ist So sagen wir gewifi nicht zu viel, wenn wir behaupten: Die 

Urkunde Irminas vom Jahre 704 zeigt uns, wo die auf die h. Helena zuriickgefiihrte Heilig

kreuzkirche, welche in ein Kastell umgewandelt worden war und deshalb von Erzbischof 

Poppo zerstort wurde, gestanden hat. Sie stand in der Gegend der heutigen Heilig- 

kreuzkapelle und damit wie diese in der Nahe der alten rbmischen Porta alba.

Gegen diese Lokalisierung wird man einwenden, daB nach dem Bericht der Trierer 

Bistumschronik das Kastell Adelberts von Montclair, welches aus der auf die h. Helena 

zuriickgefuhrten Heiligkreuzkirche entstanden war, dem Trierer Bischofe so nahe lag (proximum), 

daB der Erzbischof dies unertraglich fand. Adelbert brach oft aus seinem Kastell hervor 

gegen den Hof des Bischofs und fiihrte von dort gewaltsam weg, was zu des Bischofs Lebens- 

unterhalt zubereitet wurde {frequenter erumpens ad curiam episcopi, quidquid ibi ad eius 

obsequium parabatur, violenter auferens abducebat*). Diese Curia (Hof) des Erzbischofes 

hat man ohne weiteres mit dem Bischofshofe — so wird noch heute die Residenz der 

Trierer Bischofe beim Dom zu Trier genannt — identifiziert. Trafe diese Identifizierung 

das Richtige, dann ware das standige Angriffsziel Adelberts die bischofliche Residenz 

beim Trierer Dome gewesen. Hier haben die Trierer Erzbischbfe nachweisbar seit den 

Tagen Gregors von Tours bis auf Erzbischof Johann I. (1190—1212) residiert. Erst dieser

B Beyer, Mittelrheinisches Urkundenbuch II, S. 1. Zur Echtheit der Urkunde vgl. Warn- 

pach, C., Geschichte der Grundherrschaft Echternach. Luxemburg 1915 und Halbedel, A., 

Frankische Studien. Berlin 1915, S. 32 A. 30, wo H. richtig Mummolinus statt Mummolittus liest.

2) Steininger, Geschichte der Trevirer, S. 172.

3) Dem widerspricht Marx (Die Ringmauern und Tore der Stadt Trier. Trier 1876 S. 19 

und S. 45), indem er einmal der Ansicht ist, dafi ninfra“ immer innerhalb heifie und daB Heilig

kreuz immer ad sanctum crucem, nicht, wie in unserer Urkunde kurz ad crucem genannt werde. 

So kategorisch Marx seine Ansichten vortragt, so leicht sind sie zu widerlegen. Im Jahre 1248 

schenkt der Priester Walter, Pastor zu Meckel, an Echternach einen Weinberg zu Heiligkreuz. 

Der Ort heifit einfach ad crucem (Mittelrhein. Regesten HI, S. 147 No 650). Wiederholt wird von 

der Trierer Gervasiuskirche gesagt, dafi sie infra murum der Stadt Trier liege (so Beyer a. a. 0 

I, S. 604 zum Jahre 1148). Ein Blick auf den Gesamtplan, den Krencker und Kruger ihren 

Berichten fiber die Ausgrabung der Kaiserthermen beigegeben haben, zeigt uns, wie die Gervasius

kirche tatsachlich am FuBe der mittelalterlichen Stadtmauer liegt.

4) Monumenta Germaniae, Scriptores VIII S. 172 ff.
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begann mit der Einrichtung der Basilika, der spateren Residenz der Trierer Bischbfe1). So 

ware der Tyrann Adelbert ofter bis ins Herz der umwehrten Dornstadt vorgedrungen. Das 

will wenig zu der gewaltigen, auBerordentlich tatkraftigen Erscheinung Erzbischof Poppos 

passen, und fiihrt uns zu der Vermutung, daB der Hof, die curia, welche Adelbert bestandig 

angreift, ein anderes Gebaude ist. Auf einen Wirtschaftshof deutet die Wendung, 

daB in der Kurie der Lebensunterhalt des Erzbischofs zubereitet wird. Ein solcber Wirt

schaftshof der Trierer Erzbischbfe lag in Trier beim Herrenbriinnchen, dem alten Taufborn, 

der in lateinischen Urkunden Baptismus genannt wird. Hier haben die Trierer Erzbischbfe 

gelegentlich, wie eine Urkunde Erzbischof Diethers (1300—1307) beweist, residiert. Im 

Jahre 1302 stellte hier Erzbischof Diether eine Urkunde fur das Stiff Kyllburg aus (prope 

Treverim apud baptismum2). Nun liegt das Herrenbriinnchen bezw. der Taufborn auf der 

Heiligkreuzerhohe, wo wir das Kastell Adelberts suchen. Ein dort gelegener Hof war aller- 

dings gegentiber dem'Inhaber einer in der Nahe gelegenen Burg sehr schwer zu verteidigen, 

fur jenen aber ein bequemes Angriffsziel. So diirfen wir in dem angezogenen Bericht der 

Trierer Bistumschronik nicht iibersetzen „Adelbert griff haufig den Bischofshof an“, sondern 

„Adelbert macbte haufig Ausfalle (erumpens'} auf den Wirtschaftshof des Erzbischofs und 

ftihrte von dort. was man zu dessen Unterhalt zubereitete, hinweg. “ Und so ist der Bericht 

der Bistumschronik nicht eine Widerlegung, sondern eine Bestatigung der auch von Beissel3) 

und de Lorenzi4 5) geteilten Ansicht, daB das Kastell Adelberts bezw. die groBe, auf die 

h. Helena zuriickgefuhrte Heiligkreuzkirche auf der Heiligkreuzer Hbhe gestanden habe.

Notgedrungen zerstbrte Erzbischof Poppo, indem er das Kastell Adelberts in der Nahe 

seines Wirtschaftshofes brach, eines der ehrwiirdigsten altchristlichen Denkmaler Triers. 

Wir verstehen die Lage einer etwa fiinf Jahrzehnte danach von einem Mitgliede der Dom- 

geistlichkeit gerade auf dem Heiligkreuzerberge erbauten Heiligkreuzkirche, wenn wir in 

ihrer Errichtung einen vielleicht von Poppo selbst gewtinschten Suhneakt erblicken Ja, es 

drangt sich uns angesichts der Menge von Baumaterialien, welche der Dombau Erzbischof 

Poppos erforderte, die Vermutung auf, daB diese nicht bloB vom Amphitheater, wie eine 

Trierer Tradition will, sondern auch von der zerstbrten Heiligkreuzkirche herbeigeholt worden 

sind, sodaB der Dom mit der Errichtung der neuen Heiligkreuzkirche an Stelle der alten 

auch eine Dankespflicht erfiillte.

Unsere Meinung, daB die auf die h. Helena zuriickgefuhrte groBe Heiligkreuzkirche 

bei der alten romischen Porta alba auf der Heiligkreuzer Hbhe gestanden habe, erfahrt 

schlieBlich eine Bestatigung durch das, was der Insasse eines in der Rheimser Dibzese ge

legenen Klosters, Altmann von Hautevillers, um das Jahr 870 in Trier gesehen hat0). 

Er sah dort eine Gebaudegruppe, welche man als Palast (domus) der h. Helena be- 

zeichnete. Die Gruppe gliederte sich in zwei Bestandteile, die Wohnung und das Schlaf- 

gemach (cubile)^ welches nach dem Bericht Altmanns ein besonderes Gebaude bildete (domus 

eius nec non et cubile regiae ambitionis). Nun erzahlte man einem anderen auswartigen 

Besucher Triers, Thomas von Chantimpre, daB ein Gebaude (structura mirabilis), welches 

man vor seinen Augen zerstbrte, und in dem man den Leichnam des h. Theodulf fand. der 

Palast der h. Helena sei. Ein Teil der Reliquien des h. Theodulf war schon friiher, wie 

Thomas berichtet, in das Trierer Nonnenkloster St. Irmin gelangt6). Irmin aber war 

Grundherr des Dorfes Heiligkreuz, das eine Urkunde des Klosters Wisport (porta alba) nennt7). 

Wie gerade nach Irmin diese Reliquien des h. Theodulf gelangten, verstehen wir leicht, wenn 

wir annehmen. daB das um 1240 in Gegenwart des Thomas von Chantimpre zerstbrte Bau- 

werk die Porta alba war. Wenn wir nun die Zahigkeit ins Auge fassen, mit der das

*) Marx, Die alteste Residenz der Bischbfe von Trier in Geschichtsblatter fur die 

mittelrheinischen Bistiimer II (1884) S. 134 ff.

2) Gbrz, Regesten der Trierer Erzbischbfe S. 62.

3) Geschichte der Trierer Kirchen, I (Trier 1887) S. 164.

4) Geschichte samtlicher Pfarreien, I (Trier 1887) S. 48 ff.

5) Trierer Zeitschrift, I (1926) S. 87 ff.

®) oben S. 24 Anm. 8.

7) oben S. 23.
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Volk an seinen Uberlieferungen festhalt, dann werden wir geneigt sein, in dem Gebaude, 

welches man Thomas von Chantimpre als Palast der Helena bezeichnete, dasselbe Gebaude 

zu sehen, das man Altmann von Hautevilliers urn 870 als solches nannte. In dem Augenblick, 

wo wir dieser Regung folgen, wird uns der Text Altmanns deutlich. Die Gebaudegruppe, 

welche er im Auge hat, sind Porta alba und alte Heiligkreuzkirche (etwa 730 von Milo 

kirchlichen Zwecken entfremdet). Man fiihrte im Volke beide um 870 auf die h. Helena 

zuriick, sah in der Porta alba ihren Palast (Wohnung) und in der daneben stehenden alten, 

im Baubestand geschadigten Heiligkreuzkirche ihr Schlafgemach (cubile). Fur die Annahme, 

daB das Bauwerk, welches Burger Triers um 1240 zerstbrten, die Porta alba ist, spricht, 

abgesehen von dem Reliquienfund des Thomas von Chantimpre in St. Irmin, die, soweit 

mir bekannt ist, einzige erhaltene Abbildung der Porta alba. Es ist eine dem Mittelalter 

angehbrige Miinze Trierer Pragung, welche auf dem Revers ein Stadttor mit der Umscbrift 

Porta alba zeigt. Die Legende des Averses zeigt den Namen Rudolfus1). Es kann sich 

nur um den Trierer Bistumspratendenten Rudolf von der Briicke handeln, welcher im J. 1242 

nach dem Tode Erzbischof Theodorichs 11. von Trier einen Streit um das Bistum entfesselte, 

bei dem es zu blutigen Kampfen in und um Trier kam2). Warum hat nun Rudolf gerade 

die Porta alba auf einer Miinze, die er pragen lieB, angebracht? Sie war, wie oben gezeigt, 

nach Uberlieferung der Trierer Bistumschronik das Siegestor; aber in jener Welt barter 

Kampfe wird wohl weniger eine gelehrte Reminiscenz das Motiv Rudolfs gewesen sein, als 

die Tatsache, daB die Porta alba ihm das war, was einst fiir Adalbert von Montclair die 

Heiligkreuzkirche gewesen war, das East ell, in welchem er sich festgesetzt hatte und von 

wo aus er den Kampf fiir sich leitete. Wir verstehen es, daB die Burger Triers (vielleicht 

gegnerische Domherren), dieses Kastell im Vorgelande der Stadt niederlegten, ebenso wie 

wir das Handeln Poppos gegeniiber der in ein Kastell verwandelten Heiligkreuzkirche zu 

wiirdigen wissen. Und nun wird uns auch die kurze, oben angefiihrte Notiz aus den Gesta 

des Trierer Erzbischofs Boemund I. (1286—99) klar: Er stellte „Alben“ und „Daufborn“ 

wieder her3). Offenbar war in den Kampfen des Jahres 1242 das ganze Heiligkreuzer 

Suburbium, darunter neben der Porta alba der bischdfliche Wirtschaftshof beim Herren- 

brunnchen oder Daufborn zerstort worden.

Mit den bier gegebenen Nachweisen ist die Frage nach den Momenten, welche die 

Erhaltung der Kaiserthermen im Mittelalter bewirkt haben, mit andern Worten, die Frage 

nach der Verwendung des Gebaudes seit dem Mittelalter neu gestellt.

Wahrend wir uns nun in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters in den Quellen 

zunachst vergebens nach einer Nachricht uber das Gebaude umsehen, wird es seit dem Aus- 

gang des 13. Jahrhunderts sehr oft in Akten und Urkunden erwahnt, und seine standige 

Bezeichnung ist Alteburg (yetus castrum). Zum ersten Male begegnet diese Bezeichnung 

in einer Urkunde des Jahres 1288, in welcher von einer StraBe „zu der Alderburg“ die 

Rede ist4). Da dieBezeichnung schon bald darauf (1294) wiederkehrt5), so durfen wir annehmen, 

daB sie um das Jahr 1288 schon im Volksmunde gelaufig war, daB man also schon eine 

Zeit lang in Trier in dem Bauwerk eine alte Burg sah. Ist das Bauwerk als solche 

tatsachlich schon fruher verwendet worden, dann muBte es uns wundernehmen, wenn nicht 

vor dem Jahre 1288 von ihm als Burg gesprochen wiirde. Tatsachlich geschieht das auch 

freilich in einer Weise, daB es der Forschung leicht entgehen konnte. Wir sehen das erst, 

wenn wir uns in die Verfassungsentwicklung der Stadt Trier, wie sie sich seit 

der frankischen Zeit gestaltet, vertiefen.

!) Ladner in Jahresberichte d. Gesellschaft f. niitzl. Forschungen 1856 (Trier 1857) S. 49.

2) Kentenich, Geschichte der Stadt Trier. Trier 1915, S. 159.

3) Diesen Wiederherstellungsarbeiten gehbrt vielleicht der aus Schiefer und Mbrtel erbaute 

1836 noch vorhandene Turin auf der Heiligkreuzer Hbhe an, liber den Ladner in seiner Abhand- 

lung „Zur Geschichte der sogenannten Romischen Bader in Trier11 (Mitteilungen a. d. Gebiete der 

kirchl. Archaologie u. Geschichte der Diozese Trier, II (Trier 1880) S. 15 Anm. 2 berichtet.

4) Gorz, Mittelrheinische Regesten, IV S. 352 (No 1558).

®) Lager, Pfarr-Regesten S. 172 (No 685).
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So sparlich nun die Uberlieferung ist, welche uns in diese Friihzeit deutscher Kultur- 

entwicklung auf dem alten romischen Boden fuhrt, so deutlich erkennen wir dock, daB dei’ 

ganze Talkessel, welcher im Siiden der Stadt zu beiden Seiten den die Mosel begleitenden 

Bergen vorgelagert ist, mit der Stadt von einer Hundertschaft, welche zugleich ein mark- 

genossenschaftlicher Verband war, besetzt worden ist. Die Hundertschaft stellen uns die 

Urkunden vor, welche uns liber das Trierer Hondelgeding (Hundertschaftsgeding), das Gericht 

uber auf handhafter Tat gefaBte Verbrecher, uberkommen sind. Sie nennen1) als zu dem 

Gericht gehbrige Orte bezw. Bezirke Trier, Brucken2), St. Eucharius (Matthias), Konz 

auf dem rechten und Pallien, Biez3), Euren, Oberkirch, Trierweiler, Elfers

hausen4), Zewen auf dem linken Moselufer. Die Urkunden sind aus spaterer Zeit 

(16. Jahrhundert), und so sind die genannten Orte nicht a lie bei der Besetzung des Stadt- 

gebietes durch die Franken vorhanden gewesen, das andert aber nichts an dem Gesamtbezirk, 

den wir durch die Nennung der zur Hundertschaft gehbrigen Orte umschrieben haben. 

Urspriinglich hat dieser markgenossenschaftliche Verband wohl nur einen Vorstand oder 

Zender {centurid) gehabt, dem es oblag, die Marken zu setzen, die Hirten zu verteilen, Feld- 

hllter zu bestellen usw. Der Zender5) wird im Moselgebiet auch Heimburge (Koblenz), im 

Westfalischen Bauermeister genannt. Indem die zur alten hundertschaftlichen Sippe gehbrige 

Menschenzahl wuchs, bildeten sich in ihrem Bezirk verschiedene kleinere Nachbarschaften 

um die Punkte, um welche man sich angesiedelt hatte. Und so entstanden innerhalb der 

alten Hundertschaft kleinere Gemeinden, wie Euren, Zewen, Conz und die anderen genannten 

Orte mit einem Zender oder Heimburgen an der Spitze. Schon das alte Trierer Stadt- 

recht vom Jahre 11616) kennt die gedachten Orte und ihre Vorstande (Zender) und spricht 

von den Zendern, welche zum Trierer Gerichtsbezirke, dem alten hundertschaftlichen 

Bezirk, in welchem Trier der Vorort war, gehbren (centuriones ad placitum huius civitatis 

spectantes). Die Herausbildung dieser Nachbarschaften zu Gerichtsbezirken hangt vielleicht 

mit dem in karolingischer Zeit eingefilhrten Rtigeverfahren zusammen. Danach hatten die 

Zender in einem zum Gericht des Grafen gehbrigen besonderen Gericht alles zu offenbaren, 

was in ihrem Bezirk riigbar, das heiBt an Vergehen, Markenfrevel, Verwundungen usw. 

vorgekommen war. Dieses Sondergericht hieB Bauding (budinc). Nach dem alten Trierer 

Stadtrecht halt das Bauding der Nachfolger des Grafen, der vom Trierer Erzbischof seit der 

Erlangung der Stadtherrschaft in ottonischer Zeit als Hochrichter an Stelle des Grafen bestelite 

Vogt zusammen mit dem Niederrichter der Trierer Hundertschaft, dem erzbischbflichen 

Schultheissen, in den einzelnen Zendereien bezw. deren Vororten Conz, Euren, Zewen, Pallien 

usw. ab7).

So sehr die Stadt {civitas) Jahrhunderte hindurch seit der frankischen Eroberung mit 

dem Gesamtbezirk der Hundertschaft zusammenfallt, so deutlich sondert sich im alten Stadt

recht des Jahres 1161 das engere Gebiet von Trier als eigentliche Stadt von den genannten 

Zendereien ab. Es heiBt, daB der Vogt das Gericht in der Stadt und den umliegenden 

Dor fern (in civitate et in villis circumiacentibus) abhalt. Die Differenzierung, welche derart 

um die Mitte des 12. Jahrhunderts vor uns steht, ist geschichtlich dadurch geworden, daB 

im engeren Bezirk der alten Rbmerstadt im AnschluB an den Markt ein neues, 

wirtschaftlich anders geartetes Leben, eine stadtische Wirtschaft, im Gegensatz zu den 

landlich gebliebenen Dbrfern Conz, Euren, Zewen usw. sich herausgebildet hatte, und das 

Gebiet dieser Stadtwirtschaft an Stelle der alten verfallenen Rbmermauern, welche bekanntlich

') Rudolph, Urkunden zur Verfassungs- u. Verwaltungsgeschichte der Stadt Trier. Bonn 

1915, S. 27 ff.

2) Ansiedlung um die Barbarathermen, die Burg der Herren von der Briicke.

3) Jenseits der Moselbriicke auf Euren zu.

4) bei Trierweiler, wie Biez untergegangen.

5) Spoo, J, Der kurtrierische Ortsvorsteher (Zender, Zehender, Biirgermeister, Heimbiirger) 

in Trier. Chronik II (1905) S. 17 ff.

6) Rudolph, a. a. 0. S. 39* Anmerkung 1 und S. 2.

’) Rudolph, a a. 0. S. 7 (Absatz des Stadtrechtes fiber die Gerichtsrechte des Vogtes 

[Pfalzgrafen] und das singulars placitum oder Bauding).
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vom Amphitheater uber die Hbhe von Heiligkreuz die ZiegelstraBe hinab zur Mosel zogen, 

in weit engerem Kreise mit neuen Mauern im Zuge der heutigen Alleen umgeben worden 

war. Das geschah zum ersten Male ca. 1140 unter Erzbischof Albert), zum letzten Male 

im Mittelalter durch Erzbischof Arnold von Isenburg, Domkapitel und Biirgerschaft im J. 1248. 

Wie durch den Mauerzug Alberos die Kaiserthermen ein Eckpfeiler in der mittelalterlichen 

Stadtbefestigung wurden, sodaB wohl seit dieser Zeit ein Tor durch sie hindurchfiihrte, so 

wurde im Jahre 1248 Briicken, das innerhalb der alten Rbmermauern im AnschluB an 

die Burg der Herren von der Briicke (Barbarathermen) entstanden war, ein Vorort.

Dasselbe Schicksal hatte durch die um 1140 endgiiltig gewordene Einziehung der mittel

alterlichen Befestigung auf ein viel kleineres Areal, als es die alte Kaiserstadt besessen hatte, 

eine heute vbllig verschollene Siedelung, welche im Mittelalter innerhalb der Rbmermauern 

auf dem Gelan de zwischen Kaiserthermen und Amphitheater entstanden war, 

Castel genannt. Sie wird zum ersten Mai in einer Urkunde des Jahres 1073, dann 1101 

und dann sehr haufig im ganzen Mittelalter erwahnt.1) D'ie Siedelung oder das Dorf war 

so bedeutend, daB nach ihm ein Tor in der Stadtmauer den Namen C astelport (hinter 

dem Provinzialmuseum) erhielt. In der Nahe von Castel liegt am FuBe des Petersberges 

(Martinsberges) im friihen Mittelalter die Siedelung M u s i 1 (wahrscheinlich von dem deutschen 

Mos = Sumpf abzuleiten), nach der das M us tor (MustorstraBe) benannt ist; am Berg aber, 

wo man noch heute zur Heiligkreuzerhohe am Herrenbrunnchen, dem alten Daufborn vorbei 

hinaufgeht, lag eine Siedelung, welche einen echt frankischen Namen tragt, Bergent- 

heim. Auch tiefer in das Olewigtal hinein miissen wir nach dem Namen, der doch wohl 

mit dem althochdeutschen olafa (Sumpfwasser) zusammenhangt2), alte Siedelung suchen. Hier 

im Osten der Stadt haben wir innerhalb und auBerhalb der alten Rbmermauer ein idyllisches, 

von Bachen durchstrbmtes, von anmutigen Berghangen, denen gesundes Quellwasser entquillt, 

umrahmtes Tai, das im Sudosten der Wald umsaumt. So drangt es uns, hier den Kern der 

altesten frankischen Siedelung auf dem Boden der alten Rbmerstadt zu suchen. Dafur spricht 

die Stellung, welche hier der alte Heimburge der frankischen Markgenossenschaft, der Trierer 

Zender nach dem Stadtrecht vom Jahre 1161 hat. Es sagt liber den Zender: „Er hat 

die Marken zu setzen, ebenso die Hirten und die Weinbergswachter, bei Castel 4, bei Bergent- 

heim 2, beimMartinsberg (Petersberg) 1. AuBerdem hat er bei Castel ein besonderes Gericht, das 

Bauding genannt wird, und alle Gerichtsbarkeit mit Ausnahme von Gewalttat und Friedens- 

bruch. Dafur muB er dem Stadtrichter, dem Schultheissen, eine Rekognition geben.“ Das 

Bauding ist das alte markgenossenschaftliche Rugegericht, das in den einzelnen Zendereien, 

wie wir sahen, vom Vogt und Schultheissen seit der ottonischen Zeit abgehalten wurde. 

Das zu Castel als Gerichtsbezirk (Zenderei) gehorige Gebiet erstreckt sich weit in das Olewigtal 

hinein und umfaBt einen guten Teil der Heiligkreuzerhohe.3) Wahrend also in den anderen 

Zendereien Conz, Euren, Zewen usw. der Schultheiss unter dem Vorsitz des Vogtes das 

Bauding abhalt, regiert in dem Bezirk von Castel allein der Zender, der alte Trierer Heim

burge. Das spricht dafur, daB Castel der Kern der alten frankischen Besiedelung 

der Rbmerstadt ist. Darum ist auch schon 1161 das Gebiet von Castel nach dem alten 

Stadtrecht, trotzdem es zum guten Teil auBerhalb der alten Rbmer- und erst recht der 

enger gezogenen mittelalterlichen Mauern liegt, als einziges vorstadtisches Gebiet, dem eng ere n 

Stadtgebiet einverleibt. Wahrend Briicken mit dem Gebiet des heutigen St. Barbara 

damals schon ebenfalls auBerhalb der Stadtmauern lag und im Stadtrecht unter den Dbrfern, 

die um die Stadt liegen, erwahnt wird, und dort Schultheiss und Vogt das Bauding halten, 

ist in dem zum guten Teil suburbanen Gebiet von Castel der alte Trierer Markvorstand, 

der Zender, der alleinige Richter fur das Bauding. Hier hat sich der alte Trierer 

Heimburge behauptet, weil Castel sein alter Sitz ist. Es ist gewiss kein Zufall, daB schon

x) Rudolph, a. a. 0. S. 270 ff.

2) Der Name Ole wig scheint durch die Umdeutung, welche seit dem 10. Jahrhundert die 

Trierer Antiquare mit dem altdeutschen olafa (Olivia) vornahmen, entstanden zu sein.

3) Siehe das dem Urkundenbuch von Rudolph beigegebene, dem Rheinischen Geschichts- 

atlas entlehnte Kartchen sowie Trierisches Archiv, Heft XV 8. 85 ff.
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in einer Urkunde des Jahres 1101 just in Verbindung mit dem Gebiete von Castel der 

Zender genannt wird1).

Castel heiBt auf deutsch Burg. In der Nahe des Ortes liegt das als Fausenburg 

bezeichnete Gelande und auf diesem lag wahrscheinlich das groBe romische Wasserreservoir, 

in welchem das von der Ruwer nach Trier geleitete Wasser gesammelt wurde, ehe es in die 

Kaiserstadt geleitet wurde. Diese rbmischen Wasserreservoire hieBen Castell a, und so 

leitet denn die Trierer Forschung seit dem Jahre 1855 nach dem Vorgange von Ladner 

den Namen der Siedelung Castel von diesem rbmischen Wasserkastell ab2). Der Name Vogts- 

burg (Fausenburg) wtirde dann vielleicht so zu erklaren sein, daB sich bei dem alten rbmischen 

Wasserkastell ein Burgsitz entwickelt hatte, dessen Inhaber ein Vogt war. Aber, wenn nicht 

alles tauscht, ist die angedeutete Erklarung des Namens Castel irrig.

Wenn wir die altesten Siedelungskomplexe auf dem engeren Gebiet der alten Romer- 

stadt3), aus denen sich die stadtischen Pfarreien entwickelt haben, ins Auge fassen, dann 

begegnet uns als ein solcher St. Laurentius, seine Kirche angebaut an die Basilika; 

St. Paulus bei der alten merowingischen Pfalz Horrea (der Stadtteil danach Oeren genannt); 

St. Marien an der Briicke (dort wo heute die Lorenz Kellner-Schule steht, spater nach 

St. Antonins iibertragen) bei den Barbarathermen, der Burg der Herren von der Briicke. 

So lehnen sich diese alten Siedelungen — die Marktsiedelung mit der Gangolfskirche 

ist erst im 10. Jahrhundert entstanden — alle an groBe und groBte Bauten der 

Rbmerstadt an. Auch das aus den Horrea hervorgegangene Kloster St. Irmin steht auf 

romischem Mauerwerk4). So ist es nur folgerichtig, wenn wir annehmen, daB die alte friih- 

frankische Siedelung Castel sich ebenso an ein gewaltiges, in ihrer Nahe gelegenes rbmisches 

Bauwerk anlehnte, daB sie ihren Namen „Burg“ von den im Mittelalter als alte Burg 

bezeichneten Kaiserthe rmen herleitet. In dem Augenblick, wo diese Vermutung in uns 

auftaucht, erleben wir eine kleine Uberraschung. Castel bildet mit dem oben ange- 

gebenen Bezirk eine Pfarrei, die alte Gervasiuspfarrei, und wenn wir nun einen 

Blick auf den von Kruger und Krencker ihren Berichten uber die Ausgrabung der Kaiser

thermen beigegebenen groBen vielfarbigen Plan werfen, dann sehen wir, wie die alte romanische, 

schon um 1100 erwahnte Gervasiuskirche, die Pfarrkirche von Castel, genau so in dem 

alten Saulenhof der Kaiserthermen wie die alte Pfarrkirche „ Maria zur Briicken“ in der 

Palaestra der Barbarathermen liegt. Das zeigt uns, wie in Briicken, den Schwerpunkt, 

nach welchem die alte Siedelung hin gravitiert; es ist das Thermengebaude, welches wir 

heute Kaiserthermen nennen, und es zeigt sich, daB dieses Gebaude wie die Barbarathermen 

schon frith eine Burg war, sodass die bei ihm entstandene Siedelung den Namen Burg 

(Castel) erhielt5).

Aber wessen Burg ist das Thermengebaude gewesen? Die alte Trierer Bistums- 

chronik der Gesta Treverorum berichtet von einem Giiterverwalter des Trierer Erzbischofes 

Gottfried (1124—27), Ludwig aus dem Geschlechte der Herren von der Briicke, welcher 

den Erzbischof vbllig in der Hand gebabt, die alte Konigspfalz, die Basilika, welche i. J 902 

an die Trierer Erzbischofe durch Schenkung Ludwigs des Kindes gelangt war, fur sich ein- 

gerichtet, dortbin alle Einkiinfte gebracht und den Erzbischof nur mit dem Allernotwendigsten 

versorgt, selber aber den groBen Herrn gespielt babe. Erst Gottfrieds Nachfolger, Albero 

(1131—52) sei es gelungen, indem er Pfalzel zum Sitz seiner Residenz und Macbt machte, 

den iibermtitigen Dienstmann (Ministerial) um 1140 zu demiitigen. Ludwig von der Briicke 

wird in den Urkunden von 1129 bis 1140 praefectus urbis und burgravius (Burggraf) ge

nannt. Nach dieser Zeit erscheinen keine Burggrafen mehr in Trierer Urkunden. Aber

1) Rudolph, a. a. 0. S. 273.

2) Ladner, im Bericht d. Gesellschaft f. niitzl. Forschungen vom Jahre 1855 S. 23 ff. Zu- 

letzt Krohmann in Westdeutsche Zeitschrift 1903 S. 271.

3) Siehe die dem Urkundenbuche von Rudolph beigegebene friihmittelalterliche Siedelungs- 

karte.

4") Marx, Geschichte des Erzstiftes Trier, III, S. 461.

6) Vergleiche den aus Horrea entstandenen Namen der diese umgebenden Ortschaft Oeren.
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wir kennen solche vorher. Schon unter Erzbischof Poppo (1016—1047) wird ein Burg- 

graf erwahnt. Etwas sphter erscheint als solcher ein lothringischer Graf Dietrich3).

Das Burggrafenamt ist, wie Rietschel nachgewiesen, eine standige Einrichtung, welche 

wir in der ottonischen Zeit uberall in den deutschen Bischofsstadten finden. Die vorziig- 

lichste Obliegenheit des Burggrafen ist das militarische Kommando in der Stadt. Daher 

sind ihm in manchen Bischofsstadten Handwerkergruppen unterstellt und liegt das Brechen 

von Vorbauten, welche im Faile eines Angriffes auf die Stadt den schnellen Verkehr hemmen 

kbnnen, in seiner Hand.

Da das Amt sonach ein standiges ist, so miissen wir auch ein Amtsgebaude fur den 

Burggrafen in Trier suchen. Als solches bietet sich tins ungezwungen das alte Burg genannte 

Thermengebaude dar. Es hat nicht den Namen eines Burginhabers erhalten, wie zahl- 

reiche andere Burgen, weil die Inbaber stetig wechselten, und wer dieses Gebaude in Handen 

hatte, der konnte der bischoflichen Pfalz (Basilika) ein so gefahrlicher Gegner werden, wie 

es Ludwig fur Erzbischof Gottfried und Albero geworden ist. Werfen wir nun einen Blick 

auf die alten Pfarrgrenzen der Sankt Gervasiuspfarre, dann beobachten wir etwas, was zu- 

nachst hochst eigenartig erscheint. Die Pfarrei umfaBt auch das siidlich der Kaiserthermen 

und der WeberbachstraBe gelegene Gelande, das Neutor einsc hliefilich, und zwar als 

kleinen Endzipfel. Dieser eigenartige Zug erklart sich uns leicht, wenn wir in dem Thermen

gebaude eine Burg sehen, welche sich auch gegen einen Angriff vom Neutor aus sicherte. 

(Hinter den Stadtmauern liefen im Mittelalter offene Gange, sodaB dem Besitzer des Neutors 

ein Zugang zu den Kaiserthermen moglich war). Und in dem umschriebenen stadtischen 

Gelande siidlich der Kaiserthermen zwischen Weberbach und Neutor begegnen dicht neben- 

einander drei StraBennamen, welche auffallend samtlich nach Personen benannt sind, die 

Raban (Rahnen-), Wezilo (Wechsel-) und Cuono (Kuhnen-) StraBe. Senkrecht stehen diese 

Strafien zur WeberbachstraBe, sodaB sie das von ihnen durchzogene Gelande in kle ne recht- 

eckige Quartiere teilen. Haben wir nicht hier alte Burgmannensiedelung vor uns, deren 

Inhaber hier nach dem Erlbschen des Burggrafenamtes dauernd seBhaft wurden? Und es 

kommt ein weiteres hinzu, was die mittelalterliche Verwendung der Kaiserthermen, abgesehen 

von dem Namen (Alteburg) als Burg nahelegt. Meister* 2) hat gezeigt, daB in Trier nach 

dem Erloschen des Burggrafenamtes um 1140 dessen Obliegenheiten auf den Zender iiber- 

gegangen sind. Der Zender hat nach dem Stadtrecht des Jahres 1161 die Pflicht, die 

Vorbauten zu brechen Und er hat ein Recht! Das Stadtrecht sagt, daB ihm der Deicbsel- 

zoll gehbrt und der Zoll beiCastel (item theloneum apud Castel est centurionis). Warum 

gerade der Zoll bei der Alderburg? Hier bei der Alderburg fiihrte die alte offentliche StraBe 

(via regia) vortiber, welche uber die Hohe von Heiligkreuz nach StraBburg zog. Nun „ werden 

mit Vorliebe Burgen auch als Hebestellen fur Zblle benutzt, die nicht in Verbindung 

mit einem Markte stehen, sondern beim Passieren der Burgen fallig sind“3). Der Zender 

ist der Nachfolger des Burggrafen geworden. Wir verstehen es, warum er gerade an der 

Alterpforte, dem Tor der Alderburg, und nicht an einem anderen Tor der Stadt, das 

Zollrecht hat, wenn wir annehmen, daB in der Alderburg ein Burgherr gesessen hat, daB 

sie eine zollberechtigte Burg war.

So werden die Kaiserthermen nur scheinbar vor dem Jahre 1288 nicht erwahnt.. Der 

Ort Castel (Burg), der vor ihnen liegt und nach ihrer Verwendung seinen Namen erhalten 

hat (ad castellum), bezeugt die Verwendung der Kaiserthermen als Burg, indem er 1073 

genannt wird, schon fur die damalige Zeit. Castel reicht aber in eine viel friihere Zeit, 

die Zeit der ersten Niederlassung der Franken, wie wir oben sahen, zuriick. Und damit 

lost sich, wie mir scheint, ein anderes Problem der Trierer Stadtgeschichte. Bis zur ottonischen 

Zeit, der Zeit der Ernennung eines Vogtes zum obersten Gerichtsherrn der Stadt durch die 

Erzbischbfe, haben Grafen dieses Amt'verwaltet, und wir miissen auch fur sie einen Sitz

*) Rietschel, S., Das Burggrafenamt in den deutschen Bischofsstadten des Mittelalters. 

Leipzig 1905, S. 171 ff.

2) Jahrbuch der Gorresgesellschaft XXVII (1906) S. 260 ff.

3) Friedrichs, J., Burg und territoriale Grafschaften. Bonn 1907, S. 19.
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in Trier suchen. Man nimmt gewohnlich an, daB dieser die Basilika gewesen sei. Aber 

diese war ein frankischer Kbnigshof (Pallatium), dessen groBe rbmiscbe Halle zunachst 

wohl zu Empfangen und Versammlungen gedient hat, wenn die frankischen Konige in Trier 

weilten, und um diese Halle standen geringwertige Gebaude fur das Dienstpersonal. Das 

bezeugt ausdrucklich die Trierer Bistums-Chronik, wenn sie sagt, daB Erzbischof Johann I. 

(1190—1212) bessere Gebaude (honestas domos)1) beim Palatium (der Basilika) errichtet 

babe. Die Basilika war Zentrale der koniglichen Gutsverwaltung. Hier hat der Graf 

keinen Sitz gehabt. Nun laBt Rietschel das Burggrafenamt erst in der ottonischen Zeit 

entstehen, andere (Heusler2) sehen wohl richtiger, wenn sie in ihm eine direkte Fort- 

setzung des alten Grafenamts erblicken. Treffen sie die Wahrheit, dann ist ohne 

weiteres klar, warum das Thermengebaude erhalten blieb. Es wurde zunachst Sitz des 

frankischen Grafen, dann des Burggrafen und nach Erloschen des Burggrafenamts um 1140 

gelegentlich des Mauerbaus Erzbischof Alberos, der gerade in diesen Zeitpunkt fallt, in die 

Stadtmauer einbezogen. Und wenn wir in der Alderburg den alten Sitz des Grafen sehen, 

dann erklart sich vielleicht noch ein anderes. Als Graf (comes) bezeichnet ein gleichzeitiger 

Schriftsteller den Sohn des frankischen Eroberers Triers, Arbogast (um 460). Wenn wir 

seinen Sitz in Trier suchen wollen, dann suchen wir ihn offenbar am natiirlichsten dort, 

wo die alteste kompakte Niederlassung der Franken sich vorfindet. Das aber ist, wie wir 

sahen, das bei den alten Kaiserthermen gelegene Castel. Und schlieBlich erklart sich so 

vielleicht ein Letztes! Nach D ops ch3) ist das frankische Grafenamt nur die Fortsetzung 

eines in der letzten romischen Zeit geschaffenen hochsten stadtischen Amtes, welches die oberste 

Zivil- mit der obersten Militargewalt in einer Hand in den bedrohten Romerstadten vereinigte.4) 

Angesehene Forscher glauben, in dem spatrbmischen Umbau der Kaiserthermen einen Repra- 

sentationsbau verbunden mit einer Kaserne, erblicken zu sollen5). Ist das alte Thermen

gebaude in der eingangs angedeuteten Weise in spatrbmischer Zeit umgebaut worden, als 

man in der bedrohten kaiserlichen Residenz das Amt eines Stadtgrafen (comes) schuf? Wenn 

diese Vermutung die Wahrheit trafe, dann wurde das Gebaude seit dem Ausgang der Rbmer- 

herrschaft bis in das bohe Mittelalter hinein eine seltene Kontinuitat der Verwendung auf- 

weisen und damit gleichzeitig eine seltene Kontinuitat der Kultur.

x) Monumenta Germaniae XXIV, S. 396.

2) Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung. Weimar 1872, S. 52 ff.

3) Wirtschaftliche u. soziale Grundlagen der europaischen Kulturentwicklung, II (2. Aufl)., 

Wien 1924, S. 350 ff.

4) So auch Waas, A., Konigtum, Bistum und Stadtgrafschaft in den mittelalterlichen Bis- 

tiimern (Seeligers Historische Vierteljahrsschrift XX (1920/21) S. 398 ff.).

6) So Kruger in Kruger u. Krencker, Vorbericht uber die Ergebnisse der Ausgrabungen 

des sogenannten romischen Kaiserpalastes in Trier. Berlin 1915.

Religiose Widerstande im Mosellande unter 

der franzdsischen Revolutionsregierung (1794—1799).

Von Prorektor Andr. Schuller in Boppard.

Schauplatz der Handlungen bilden das Saardepartement und das Rhein-Moseldeparte- 

ment; die Zeit gliedert sich in zwei Abschnitte.

Zunachst handelt es sich um die Zeit der revolutionaren Militardictatur vom 

August (Oberstift) Oder October (Niederstift) 1794, da, wie ein napoleonischer rheinischer 

Schriftsteller ’) sich ausdruckte, „der Wiirgengel des Schreckens“ „unter Greueln der Ver- 

wiistung“ „sein Zepter und seinen fiirchterlichen Thron auf des Rheines lachenden Fluren 

und Hiigeln erhob“, bis gegen SchluB des Jahres 1797, da der Friede von Campoformio 

die Abtretung des linken Rheinufers naheriickte. Frankreich hatte2) „den Abschaum der 

Menscheit“, „eine Handvoll elender Manner, die der Zufall an die Spitze der Nation schwemm-

*) H. S. van Alpen, Geschichte des frankischen Rheinufers, Koln 1802.

2) J. Gbrres, Riibezahl, VU. Jahr, I. Trimester, I. Heft.


