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Aus den 62 Nrn. des Katalogs schliefit Krier, dafi ’’die Treverer zu denjenigen Bewohnern des Impe

riums gehoren, die durch Herkunftsangaben in den Inschriften am haufigsten aufierhalb ihrer Heimat 

bezeugt sind“ (S. 185). Leider verzichtet Krier auf den bestatigenden Vergleich mit anderen Reichsan- 

gehdrigen. Audi ein kurzer Hinweis auf Fremde in der civitas Treverorum hatte zur Abrundung des 

Bildes beigetragen (vgl. Rau, RE VI A Sp. 2311f).

Zusammenfassend darf man sagen, dafi die von Krier vorgelegte Abhandlung eine wertvolle Bereiche- 

rung unserer Kenntnis von der civitas Treverorum darstellt, eine Arbeit, die in jeder Hinsicht Vorbild 

fur ahnliche Studien zu sein geeignet ist.

Ingemar Konig Trier

Heinz Clippers, Walter Sage, Gustl Strunk-Lichtenberg, Erich Meuthen, Leo Hugot, Joachim 

Kramer, Matthias Untermann, Walter Sblter und Dorothea Haupt, Aquae Granni. Beitrage 

zur Archaologie von Aachen. Rheinische Ausgrabungen 22 (1982) X und 213 S., 5 Tabellen und 

98 Tafeln. Leinen. 98,- DM.

Der Name Aachen beinhaltet geschichtlichen Glanz von der Rbmerzeit bis in die Neuzeit. Doch ge- 

messen an der historischen Bedeutung stand es um die archaologische Aufarbeitung des Ortes bislang 

schlecht. Um so freudiger begriifit man den vorliegenden Band, in dem die Leiter der 1959 eingerichte- 

ten Aufienstelle Aachen des Rheinischen Landesmuseums jeweils einen ausfiihrlichen Bericht der von 

ihnen durchgefiihrten Grabungen vorlegen.

Da aufgrund der Genesis des Buches eine abschliefiende Zusammenfassung fehlt, tut man gut daran, 

das Vorwort des Herausgebers aufmerksam zu lesen, denn ”der Herausgeber hat - das mufi hier beson- 

ders betont werden - auf inhaltliche Koordinierung der Aussagen der Autoren verzichtet". So stellt das 

Buch einige Anforderungen an den Leser, der sich um ein grofiraumiges Bild Aachens vor allem in 

romischer Zeit bemuht. Er erhalt aber eine vorziigliche Hilfe durch den Beitrag von H. Cuppers (S. 1- 

75), der den Leser in die Besiedlungsgeschichte einfuhrt, bevor er auf die Befunde der beiden benach- 

barten grofien Thermenanlagen unter dem Dom (Munsterthermen) und unter dem Kaiserbad 

(Biichelthermen) eingeht. Cuppers stellt in diesem Zusammenhang die Entwicklung Aachens in den 

historischen Rahmen.

Die Bauabfolge der Munsterthermen rekonstruiert Cuppers aus Grabungsunterlagen des letzten und 

Anfang dieses Jahrhunderts. Dabei kann er neben der zweiperiodigen eigentlichen Badeanlage des 2.-3. 

Jahrhunderts einige wenige Spuren eines Vorgangerbaus isolieren, dessen Datierung und Funktion 

aber unklar bleibt. Nachdem vor allem die zweite Thermenanlage lange bestanden haben mufi, wie an 

den dicken, mehrmals mit neuen Estrichschichten iiberzogenen Sinterungen ersichtlich ist, kam es in 

der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts zu erneuten Veranderungen, indem in einem Raum ”auf stark 

angehobenem Niveau aus Spolien einer Arkadenarchitektur eine Apsis eingebaut" wurde (S. 37). Sie 

diirften wohl von den beiden Portiken stammen, die man Ende des 2. Jahrhunderts zwischen Munster- 

und Biichelthermen anlegte (siehe unten), obwohl in der Bearbeitung dieser Arkadenreste als Fundort 

im Miinsterbereich nur ”in den Fundamenten der karolingischen Pfalzkapelle" angegeben wird und 

Cuppers andererseits keinen Bezug auf diese Bearbeitung nimmt.

Wohl schon in der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts wurde das Bad unter dem Dom aufgegeben und 

Teile davon zu einer christlichen Kultanlage umgestaltet. Diese Art der Weiterbenutzung antiker 

Badebecken ist iibrigens nicht allein auf Aachen beschrankt, sondern auch bei anderen Thermen zu
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beobachten (vgl. z.B. H. U. Nuber, Ausgrabungen in Bad Gogging. Romisches Staatsheilbad und frfih- 

mittelalterliche Kirchen [1980]).

Die zweite grofie Thermenanlage auf dem Aachener Markthiigel, die Biicheltherme, konnte Cuppers 

in den 60er Jahren teilweise selbst untersuchen. Nach seiner eingehenden Interpretation der Baubefun- 

de lassen sich drei Perioden feststellen. Die friiheste, noch recht einfach gestaltete, stammt nach v. Petri- 

kovits, dessen Meinung Cuppers folgt, aus der ersten Halfte des 1. Jahrhunderts und ist damit alter als 

die Therme unter dem Munster. L. Hugot, der sich einige Seiten weiter ebenfalls ausffihrlich mit den 

Biichelthermen beschaftigt (S. 145-160), stfitzt sich auf das von E. Hollstein ermittelte dendrochrono- 

logisch gewonnene Datum von 38 n.Chr. (S. 173).

Nach Aussage der verwendeten Legionsziegel wurden um 89 n.Chr. die Biichelthermen grundlegend 

umgebaut und vergrofiert. Nach Cuppers erhielt die Anlage bereits jetzt schon drei grbfiere Badebek- 

ken, denn fur das zweite grofiere Bassin mit Apsis ist ”durch Scherben aus dem Aushub des Funda

mentgrabens und dessen Zufiillung die Erbauungszeit fur die Jahre um 80 n.Chr. erwiesen" (S. 49). 

Dem steht die Beobachtung Hugots entgegen, dafi sich zwischen diesem Apsissaai und dem vorgela- 

gerten Rechteckbecken im Unterbau eine Mauerfuge befindet und fur diese Bauteile auch unterschied- 

licher Mortel verwendet wurde. Deshalb postuliert Hugot eine weitere Bauperiode, in der die Bfichel- 

thermen fast verdoppelt wurden (S. 173). Als Datierung nimmt er das Ende des 2. Jahrhunderts an, 

dies allerdings nicht aufgrund entsprechend stratifizierter Funde, sondern im Hinblick auf die architek- 

tonische Gesamtkonzeption des Mfinsterhfigels, als man zwischen Miinsterthermen und Bfichelther- 

men die bereits erwahnten Arkaden baute. Diese datiertj. Kramer in das ausgehende 2./ beginnende 3. 

Jahrhundert (S. 175-179).

Auch fiber das weitere Schicksal der Biichelthermen gehen die Meinungen beider Ausgraber auseinan- 

der. Wahrend Hugot nach der Beschreibung seiner zweiten Umbauphase keine weiteren Angaben 

fiber das Schicksal der Anlage macht und nach Ausweis der Mfinzen zu einem Ende der Benutzung im 

dritten Viertel des 4. Jhs. kommt, stellt Clippers einen ’’umfassenden Wiederaufbau“ der Biichelther- 

men nach den Zerstbrungen der Alamannen- und Frankeneinfalle in der zweiten Halfte des 3. Jhs. fest. 

Doch bekraftigt auch Clippers das von v. Petrikovits herausgearbeitete Enddatum der Biichelthermen 

in der zweiten Halfte des 4. Jhs.

Nach der Beschreibung der Bader um Kaiser- und Quirinusquelle im Mittelalter und in der Neuzeit bis 

ins letzte Jahrhundert hinein widmet sich Cfippers dem karolingischen Bad. Es gelingt ihm, die Lage 

dieses in der Literatur mehrmals genannten Bades Karls des Grofien unmittelbar bstiich der Kaiser- 

quelle unter dem spiiteren Kaiserbad zu lokalisieren. Uberzeugend durch die Einfachheit der Ausffih- 

rung einerseits, einer optimalen Ausnutzung der natfirlichen Gegebenheiten andererseits entkraftet 

diese Rekonstruktion die Versuche H. Christs (Das karolingische Thermalbad der Aachener Pfalz 

[1958]), das Bad Karl des Grofien innerhalb der rbmischen Biichelthermen anzusiedeln. Besonders 

deutlich wird bei Cuppers, dafi mit einer Kontinuitat der rbmischen Thermenanlagen in Aachen bis ins 

frfihe Mittelalter nicht gerechnet werden kann (S. 50 u. 67f.).

Die beiden Beitrage von W. Sage (S. 77-100) befassen sich mit seinen Grabungen in den Jahren 1962- 

1965. Dabei sind zwei Abschnitte besonders hervorzuheben. Bei den Untersuchungen unter dem 

Rathaus konnte Sage neben Aufschlfissen zu rbmischen Schichten mit Holzresten, die bis in das erste 

Drittel des 1. Jhs. n.Chr. zuruckreichten, vor allem neue Erkenntnisse fiber die karolingische Aula regia 

gewinnen. Auf diesen Beobachtungen beruhen auch die bereits seit langem von Sage und Hugot publi- 

zierten Rekonstruktionsversuche (vgl. Karl der Grofie. Lebenswerk und Nachleben 3 [1965]).

Ffir die rbmische Archaologie Aachens waren aber seine Grabungen am ”Hof“ von besonderer Wich- 

tigkeit. Sage gelang es hier, unter den Steinperioden zwei rbmische Holzbauperioden nachzuweisen. 

Leider waren die Einblicke fur eine grofiraumige Rekonstruktion zu klein, doch hatte sich sicher ein
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friiher, nach einiger Zeit iiberbauter Holzkanal erhalten sowie Spuren von Fachwerkbauten. Die auf 

Untersuchungen E. Hollsteins beruhenden von Sage angefuhrten dendrochronologischen Datierun- 

gen von 2 v.Chr. (Uberbauung des Kanals) und 10 n.Chr. (jungere Holzbauphase) sind wohl zu korri- 

gieren. Sage hat das Manuskript bereits 1966 abgeschlossen, und Hollstein fiihrt in seiner Arbeit liber 

die mitteleuropaische Eichenchronologie (Trierer Grabungen und Forschungen 11 [1980] 43), in der er 

auch die Proben aus der Grabung am ”Hof“ von Sage vorlegt, diese Daten nicht auf. Da Hollstein die 

genaue Fundlage der Proben nicht angibt, ist es dem Leser leider nicht moglich, evtl. Datierungskorrek- 

turen fur die Aachener Holzbauperioden am ”Hof” mit letzter Sicherheit vorzunehmen, doch diirfte 

sich der jungere Holzbauhorizont in die Zeit um 38 n.Chr. verschieben. Insgesamt ist es Sage gelungen, 

einen Einblick in die Besiedlung des Aachener Stadtkerns zu geben. Die Siedlungsliicke, die Sage am 

”Hof‘ in fruhmittelalterlich-karolingischer Zeit mit archaologischen Mitteln nachweisen kann, prazi- 

siert G. Strunk-Lichtenberg von bodenkundlicher Seite. Seine Analysen stiitzen sich auf 5 Bodenpro- 

ben, die wahrend der Grabung Sages 1965 entnommen wurden (S. 101-110).

1968 konnte L. Hugot auf der Parzelle am ”Hof 9“ und den angrenzenden Grundstiicken erneute Gra

bungen durchfiihren (S. 115-145) und legte dabei die romische Quellkammer der Quirinusquelle, ein 

weiteres Thermalbadebecken und Reste eines Tempels frei. Diese Kultanlage, die wahrscheinlich 

gleichzeitig mit den Biichelthermen errichtet wurde, ist in spaterer Zeit umgestaltet worden: die Ther- 

me verschwand und an ihrer Stelle errichtete man einen gallo-romischen Umgangstempel. Wohl 

gleichzeitig damit flankierte man den ganzen Platz mit zwei Portiken, deren reliefierte Uberreste an 

mehreren Stellen des Munsterhiigels gefunden wurden. Diese Saulenhallen verbanden anscheinend 

Dom- und Biichelthermen mit dem dazwischen liegenden Platz um die Quirinusquelle zu einer archi- 

tektonischen Einheit. Einen ausfiihrlichen Katalog aller dazugehdrigen Architekturfragmente legt M. 

Untermann vor (S. 181-204).

Abgerundet wird das Bild des rbmischen Aachen durch Beobachtung in Aachen-Burtscheid dutch 

Hogot (S. 160-163) und W. Solter (S. 205-213). Hier hatte man sich allerdings vor allem fur Ortsun- 

kundige eine Karte gewiinscht, aus der die Lage von Burtscheid zum Aachener Stadtkern hervorgegan- 

gen ware.

Fur die mittelalterliche Bebauung gelang Hugot die Rekonstruktion des Blasiusspitals, zu dem E. 

Meuthen urkundliche Erganzungen beisteuert (S. 111-113).

Insgesamt sei Autoren, Herausgeber und Redaktion fur den vorliegenden Band gedankt, der fur die 

Baubefunde des rbmischen und mittelalterlichen Aachens eine wichtige Lucke schliefit. Vielleich lafit 

sich auch in nicht allzu ferner Zukunft einmal die Aufarbeitung der Funde aus diesen Grabungen an- 

schliefien, so dafi dann das Bild vollends abgerundet ware.

Barbara Oldenstein-Pferdehirt, Mainz

Der Obergermanisch-Raetische Limes des Roemerreiches. Fundindex. Bearb. von 

Jiirgen Oldenstein. (Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1982) XXX, 146 S., 2 Taf. Broschiert, 

75,- DM.

Die Erforschung des Obergermanisch-Raetischen Limes, der in den Provinzen Germania Superior und 

Raetia die Grenze des Rbmischen Reiches gegen das freie Germanien bildete, stellt eine Pionierleistung 

dar, mit der die provinzialrbmische Forschung den Anschlufi an die Klassische Archaologie gewann. 

Das Unternehmen nahm seinen Anfang im Jahre 1892, als es vom Deutschen Reichstag zu einer Ange-


