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D ie Porta N igra in Trier und die G estaltung ihrer U m gebung.
Yon Architekt Gustav K a s e l  in Trier, 

t Fortsem m g.)
1S01 kamen dana die Trierischen Lande endgiiltig 

unter franzóeiseher Herrsehaft. 1846 erfolgten dani uf 
die Aufhebung der geistlichen Korperschaften und da? 
Yerboi des Gottesdienstes in den Kirchen der Porta 
Ni^ra. Diese wurden nun voJlstandig zerstort und 
ęreplundert. Aber noch reehtzeitig brachten die ge- 
demutigten Trierer die Leiehname des hL Simeon und 
des E nbisehofs Poppo in Sicherheit. Sie wurden in 
ihren Sarkophagen nach der Pfarrkirehe St. Getrasius 
uberfuhrt.

Im Jahr 1S04 weilte Napoleon mehrere Tage in 
Trier und naehdem  er uber die Bedeutung des Rómer- 
baues auf^eklart worden war. gab er den BefehL ihn 
in  seiner ursprunirliehen G estalt w iederherzustellen. 
Man begann  so f ort m it der F ortschaffung der Erde. 
1S03 war das D ach- und Sparrenw erk w eggenom m en. 
d ie  Manem selbst standen. w ie uns S u ch e  v o n  Stadr- 
und L andseite zeigen . noch im Jahr 1S14 fast unver- 
andert. ebenso w ie das w estlieh  angebaute Stifts- 
ęrebaude. R ascher g in g  es dann mit den Aofraum ungs- 
arbeiten. a is 1S15 Trier nach der g lucklichen Be- 
endi^uni: der F reiheitskriege unter preutsische Herr- 
schaft kam. Am  Juli 1S1T w aren die A rbeiten so  
w tit irediehen. dafi Friedrich W ilhelm  r \ _ dam als noch 
Kronprinz. ais Er^ter durch das offene Tor seinen Ein-
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it dem  A usbrueh der franzosischen 
R evo lu tion  fand das Stifts- und 
kirch liche L eben  in St. Simeon 
ein  jah es Ende. Nach ungluck- 
lich en  Kam pfen mit den Revo- 
lu tionsheeren  nahmen die Fran- 
zosen  im Jahr 1794 von Trier 
B esitz . W ir sehen auf einem  
Stich  aus der stadtisehen Sannn- 
lung vom  Jahr 1795 die Kirche 

ihres Bleidaches beraubt und in trost losem Zustand. 
Das zweitorige rom anisehe Portal mit der hohen i  m- 
fassungsmaoer ist verschwunden. die hohe Kapelle hat 
ihre malerisehen A nbauten  rerioren. Im  ̂ordergrund 
'■łnen wir die in die breite Simeon-Strafie vorspringende. 
auch zum Stift gehorige N ikoIaus-Kapelle. An ihr yor- 
bei fliefit der offene W eberbach. der an dem kleinen  
Anbau hinter der K apeU e abbiegt. um die Sriftsmuhle 
zu treiben. F.in u ndatiertes Bild aus P rivatbesitz . das 
Werk eines franzosisohen Zeichners. ist jed en fa lls  alter  
ais das Torige. jed och  geschichtlich nicht so w ertyo ll. 
weil der K unstler. w ie  sich besonder? beim  gotisch  
-rzeichneten Ostchor zeig t. vie l P h an tasie  en tw ick elt  
hat. Interessant ist das Barockportai zum  Stift. von  
dem in  keinem  W erk etw as erw ahnt w ird.



zug  h a lten  k o n n te  u nd  nach  ihm  am  10. A u g u s t 1818 
K on ig  F ried rich  W ilhelm  III. D am als w ird  auch  das 
u n m itte lb a r a n  die P o r ta  N ig ra  an g eb au te  H aus ver- 
schw unden  sein. Am 17. Mai 1822 w urde  d a s  T o r zur 
F e ie r  des 2 5 ja h r ig e n  R eg ie rungsjub ilaum s F ried rich  
W ilhelm s H I. ftir alle  Z eiten  feierlich  eróffnet. D ie Be- 
nen n u n g  „W ilhelm s-T or“ zu  E h ren  des K on igs lehn te  
d ieser ab  un d  bem erk te , in  dem  er die g u te  A b sich t an- 
e rk a n n te , m an  m ogę n u r e in fach  den  N am en  „R om er- 
T o r“ w ahlen .

D en neuen  Z u stan d  e rg ib t eine g ran d io se  S tein- 
ze ichnung  des T rie re r M alers R am boux  aus dem  J a h r  
1826; sie ze ig t deu tlich , w ie die S im eon-StraB e, die 
e in s tige  rom ische H eerstraB e, d u rch  das T o r u n m itte lb a r 
zum  M ark tp la tz  fu h rte . O hne W eite res  e rk en n en  w ir, daB 
d e r  Sockel des B aues in der E rd e  s te c k t (Abb. am  K opf).

E in  eng lischer S tich  aus dem  J a h r  1840 ze ig t uns 
d en  R o m erb au  ohne jed es  m itte la lte r lich e  B eiw erk . 
D as a n  die P o r ta  N ig ra  anstoB ende hohe G ebaude, das 
D orm ito rium  des S tiftes, is t  v ersch w u n d en , jed o ch  h a t 
m an  noch  eine M auer s teh en  ge lassen  in  H ohe d e r T iire ,

d u rch  d ie  m an  zu r R o m erze it au f d ie  b re ite  S tad tm au e r 
g e lan g te . D iese 10 m la n g e  M au e r w u rd e  sp a te r n ieder- 
g e le g t u n d  bei einem  Z w ischen raum  v o n  4 ni vom  W est- 
tu rm  ein k le in e r A n b au  a n  d a s  R efek to riu m  e rrich te t; 
d ie  en ts teh en d e  G asse w u rd e  d u rch  ein  eisernes T o r ab- 
gesch lossen .

D ie n eu e re  w issen sch a ftlich e  u n d  techn ische  E r- 
fo rsch u n g  des R o m erb o llw erk es u n d  se iner F u n d am en te  
h a tte  le id e r au ch  seine F re ile g u n g  a n  d er O stseite  zur 
F o lgę . 1876 w u rd e  es d u rc h  d ie  preuB ische R eg ierung

bis au f die rom ische H ohe —  e tw a  1,80 m b is 2 m u n te r 
der h eu tig en  S traB enhohe —  fre ig e leg t. V or u nd  h in te r 
dem  B au  w u rd e  eine sch iefe  E b en e  h e rg e s te llt, au f be i
den  S e iten  w u rd en  S tu tz m a u e rn  au fg e fiih rt. D a  d u rch  die 
A u sg rab u n g en  die u n te r  dem  T o r d u rch fiih ren d e  V er- 
k eh rsstraB e  au fg eg eb en  w erd en  m uB te, fu h r te  m an  die 
S traB e am  O stcho r v o rbe i. D ieser A nclerung fiel le ider 
das p rach tig e  S im eons-T o r m it dem 1 anstoB enden  T or- 
w ach te rh au s  a is  „V e rk eh rsh em m n is“ zum  O pfer. D ie 
T ru m m er des T o res liegen  h e u te  im  E rdgeschoB  der 
A psis (siehe oben  u n d  S. 163).

D a s  e li cm  a l i g ę  S i m e o n s - T o r  n e b e n  d e r  P o r t a  N i g r a  i n  T r i e r .  Landseite.
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H atte  die P o r ta  N ig ra  d u rch  d ie  A b len k u n g  des 
V erkehrs schon d en  groB ten  T e il ih re r B ed eu tu n g  ais 
Tor eingebiiBt, so v e rlo r sie d u rch  d as  N ied erleg en  des 
Zolltores auch  n och  d en  Z usam m en h an g  m it d e r ehe- 
m aligen m itte la lte r lich en  S ta d tm a u e r an  d e r  O stseite . 
E inen w eite ren  S c h r itt  zu r v o lls ta n d ig e n  F re ileg u n g  
der P o rta  N ig ra  au f d e r  O stse ite  t a t  m an  M itte der 
90 er Jah re , a is m an  d as  a n  d e r  E ck e  des C hris toph- 
GaBchens ge leg en e  G a s th a u s  „Z um  groB en C hris to ffe l“ 
m it N ebengebauden  u n d  m it dem  6 FuB hoch  gelegenen

dem  in  d e r S im eon-S traB e v o n  den  a lte n  N achbar- 
h a u se rn  sch a rf  abbogen . D u rch  d iese p lo tz liche  
S ch w en k u n g  is t die E n tfe m u n g  v o n  d er P o r ta  N ig ra  
zu w e it g ew orden . In fo lgedessen  w erd en  die MaB- 
v e rh a ltn isse  d e r P o r ta  N ig ra  h e rab g em in d e rt im d der 
B lick  w ird  v o n  dem  R o m erb au  au f den  óden groB en 
P la tz  ab g e le n k t.

Im  J a h r  1899 b ese itig te  m an  d ie  45 m lan g e  g e rad e  
F u tte rm a u e r  u n d  e rse tz te  sie d u rch  e ine 2 3 m lange  
B oschung , die m an  in  g esch w u n g en er L in ie  um  den

D a s  e h e m a l i g e S i m e o n s - T o r  m i t W S c h t e r h a u s  n e b e n  d e r  P o r t a  N i g r a  i n T r i e r .  Stadtseite,

Garten an der Stadtmauer, sowie das vor dieser an der 
Landseite gelegene einstockige Zollhaus und die beiden 
daran stoBenden Hauser niederlegte und dadurch einen 
groBen Platz schuf. War fiir den wachsenden Verkehr 
eine StraBenerweiterung notwendig, so mussen wir 
doch den Verlust dieser niedrigen Hauser, die einen 
gliicklichen MaBstab fiir den Romerbau abgaben, be- 
dauern. An Stelle des niedrigen „Christoffel“ wurden 
hohe, in Stil und Farbę verschiedene, Neubauten iiber 
das Christoph-GaBchen hinaus aufgefiihrt, die auBer-

O sttu rm  h e ru m  fiih rte . S p a te r  h a t  m a n  d ie  au f d er 
W estse ite  v o r d e r  P o r ta  N ig ra  liegende  S tiitzm au er 
v e rk iirz t, um  so eine E in fa h r t v o n  d er Sim 'eon-StraBe 
in  die M iihlen-G asse zu  bekom m en , n ach d em  m an  b e
re its  1891 d ie  G a rte n m a u e r v o r  d er N ik o lau s-K ap elle  
d e r S traB en erw e ite ru n g  w egen  z u riick g ese tz t h a tte . 
D ie schiefe E b en e  e rseh e in t d a d u rc h  k iirze r u n d  ste iler.

Tm In n e re n  des R o m erto re s  t r e te n  un s u n g le ich  
fe sse ln d e r u n d  s ta u n e n e rre g e n d e r  a is  im  A uBeren d ie  
M acht u n d  d ie  GroBe d es  g ig an tisch en  B au es en tg eg en .
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D ie dun k len  rom ischen  M auerm assen  red en  m it ih re r 
reclit o ft w underlich  an m u ten d en  C b era rb e itu n g  in den 
v e rsch ied en sten  S tila r te n  eine deu tliche  S prache  ih rer 
groB en Y erg an g en h e it.

Im  gew o lb ten  U ntergesehoB , d er e instigen  Y orhalle  
d er U n terk irche , w eiten  sich 3 rom ische O ffnungen vo r 
uns. Die rech te  v e rm itte lte  die V erb indung  des W est- 
tu rm es Iiber den  siid lichen rom ischen  W eh rg an g  nach  
dem  O sttu rm , d er aur Z eit de r K irch en  ein Seitenschiff 
b ilde te . L inks sehen w ir d u rch  zw ei O ffnungen in  das 
P ropugnacu lum , das a is M ittelschiff d ien te . A us dem  
rom ischen  M auerw erk  h e rau s  g ea rb e ite t tre te n  an  den  
W an d en  die B ildnisse von  P ap sten , K irch en ra ten  u nd  
B ischófen aus dem  J a h r  1755 herv o r, d ie zu w ich tigen  
A nlassen  in  T rie r  w eilten , n eb st In sch rif ten  iiber diese 
B esuche. E ine  v o n  ihnen  e rzah lt z. B., daB im  J a h r  
1041 P a p s t Leo IX . in  der K irche e inen  A lta r  zu E h ren  
St. S im eons w eihte.

E in en  B lick  in  den  auch  zu r R om erze it offenen  
F estu n g sh o f zeig t die A bb. S. 154. Y om  O stchor au s sehen 
w ir in der U n terk irche  au f dem  rom ischen  M auerw erk

go tische  E p itap h ien , in  der Oberkirche sogar Rokoko- 
schm uck , sow ie deu tlich e  Spuren der ehemaligen Uber- 
w olbung  des M itte lsch iffes an der Ostwand des Ost- 
tu rm es. A 11 N u ten  und . Balkenlochern der Nutę eines 
G ew olbes e rk en n en  w ir unschwer die Orgelempore.

A uf einem  an d e re n  B ild, einer Steinzeichnung von 
R am boux  a u s  dem  J a h r  1826, schauen wir vom Chor 
au s  in  das M itte lsch iff u n d  d a s  heute noch bestehende, 
von  den  R óm ern  iiberw o lb te  Seitenschiff. Im  Vorder- 
g ru n d  liegen  F u n d ę  v on  ro m isch en  Grabdenkmalern, die 
h eu te  im "P n m n z ia lm u se u m  untergebracht sind.

Y on dem selben  K iin s tle r s ta m m t e in  weiteres Bild, 
ein B lick  vom  C hor n a c h  d e r Rundung des Ostturmes. 
D er E in d ru c k  des B ildes is t  geradezu iiberwaltigend. 
W ir steh en  au f d e r  g ew o lb ten  Decke der Krypta, die 
alle in  m it d e r sich u b e r ih r  w o lb en d en  Decke an die 
kirch liche  B en u tzu n g  des a lte n  Festungstores noch er- 
innert. D ie S tu tz p u n k te  fiir d ie  rom ische  Balkenlage 
sind  deu tlich  in  den  ru n d u m  lau fen d en  roh  ausgekragten 
G esim sen zu e rk en n en . —

(SchluB folgt.)

Vermischtes.
Ausstellung fiir Siedlungswesen in der (jbersee-Woche 

Hamburg. Die „ U b e r s e e - W o c h e  H a m b u r g “ will 
zeigen, was deutsche A rbeit und deutsche W irtschaft seit 
der Beendigung des K rieges trotz gro fi er Schwierigkeiten 
dennoch geschaffen haben. Die Ausstellung soli ein Bild 
geben von den Leistungen der Stadte, Verbande und Ge- 
nossenschaften auf dem Gebiet des K leinwohnungsbaues in 
den AuBenbezirken der GroBstadte, die der zu katastro - 
phaler Schwere heranwachsenden W ohnungsnot entgegen- 
zutreten suchen. Es muB gezeigt werden, wie viel durch 
den Bau von gesunden, luftigen und freundlichen W ohnun
gen m it einem Stiick Gartenland in den Stein- und Braun- 
kohlengebieten getan worden ist, um den B ergarbeitem  ein 
Heim ził schaffen, in das sie nach ihrer schweren Arbeit 
gem  zuriickkehren. Die Abbildungen der Arbeiter- und 
Beamtenwohnungen der groBen industriellen W erke sollen 
deutlich machen, daB auch von priyater Seite so Manches 
geschehen ist, um das W ohnungselend zu lindern und da
durch die Leistungsfahigkeit und A rbeitsfreudigkeit des 
deutschen Yolkes zu heben. Die Bedeutung des landlichen 
Siedlungswesens durch die Schaffung kleiner Anliegerstellen, 
besonders fiir die K ultivierung w eiter Heide- und Moor- 
strecken und dam it fiir eine nicht zu un terschatzende. Stei- 
gem ng unserer landw irtschaftlichen Produktivkraft, muB 
dargestejllt werden. Endlich soli die Abteilung „Deutsche 
Auslandfcsiedlungen11 auch in die Zeit vor dem K rieg zu- 
riickgreifen und deutlich machen, was D eutsche ais Siedler 
und K olonisatoren in europaisehen und auBereuropaischen 
Landem ( — auch auBerhalb unserer ehemaligen Kolonien
— geleistet haben. W ir mussen zeigen, daB wir auch nach 
dem Y eflust unserer Kolonien die Fiihlung m it unseren 
Landsleuten drauBen nicht verlieren wollen und dlirfen, 
daB wir die Bedeutung ihrer W irksam keit fiir uns wohl 
erkennen.

Die A usstellung soli nicht ais Reklame fiir einzelne 
Firmen, Yerbande usw. oder fiir Bauweisen u. dgl. dienen, 
sie soli : einen mehr wissenschaftlichen C harakter tragen. 
B iicher,: Broschuren, vor allem aber Piane, K arten, gra- 
phische D arstellungen. Photographien und Modelle werden 
ausgestellt. Um ein moglichst anschauliches und reichhal- 
tiges Bild von deutscher S iedlertatigkeit im In- und Ausland 
geben iu  konnen, -ird um die U nterstiitzung w eitester 
Kreise gebeten. Anfragen durch die Geschaftsstelle der 
Obersee{Woche, A bteilung fiir Siedlungswesen, Hamburg, 
Feldbrunnen-StraBe 7. —

Personal-Nachrichten.
Beigeordneter Dr. Rank in Wiesbaden. Zum t  e ć h n i -

s e h e n  B e i g e o r d n e t e n  i n  W i e s b a d e n  wurde 
von 132 Bewerbern mit 29 gegen 23 Stimmen Oberbau- 
direktor Dr. R a n k  aus Hamburg gewahlt. —

Professor Peter Behrens in Wien. Zu unserer Mit.teilung 
iiber eine Berufung des Professors P eter B e h r e n s  in 
Neubabelsberg an die A k a d e m i e  d e r  b i l d e n d e n  
K i i n s t e  i n  W i e n  erhielten wir yom R ektorat dieser 
Akademie die folgende Zuschrift:

..In Nr. 10 der ..Deutschen Bauzeitung“ vom 4. Febr. 
1922 findet sich die Mitteilung, daB an der Akademie fur 
die bildenden K iinste in Wien eine Meisterschule errichtet 
wurde, zu dereń Leitung Professor P eter B e h r e n s  in 
Neubabelsberg berufen wurde. Die N achricht entspricht in 
dieser Form nicht den Tatsachen, denn es wurde keine
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Meisterschule neu errichtet, sondem  der alte, seit Leopold 
Bauers R iick tritt A nfang 1919 noch unbesetzte Lehrstuhl 
w urde Hm . Professor Behrens verliehen.

Sie haben seinerzeit im 53. Jah rg . Nr. 12 S. 59 und in 
Nr. 21 S. 104 hieriiber un ter dem T itel „K unsts tre it an der 
Akademie der bildenden K iinste in W ien“ berichtet. Die 
Ereignisse haben allerdings n ich t den im letzten  Bericht 
vorhergesehenen V erlauf genommen, denn Prof. L. Bauer 
ha t damals endgultig auf die A usiibung seines Lehramtes 
verzichtet und die Schule stand  seither u n te r der proviso- 
rischen L eitung des Professors fiir B aukunst an der Tech
nischen Hochschule in W ien Franz Freih. v o n  K r a u B .  
Diesem Provisorium  wurde durch Prof. B ehrens' Berufung 
ein Ende gem acht.11 —

W ettbewerbe.
In einem engeren Wettbewerb zur Erlangung von Ent- 

wurfen fiir ein Biirogebaude in Verbindung mit Saalbau in 
Gelsenkirchen erhielt den I. P reis (A usfiihm ng oder 15 000 
Mark) Prof. A lfred F i s c h e r  in Essen. n. Preise erhielten 
die Professoren Fr. B e c k  e r  in D usseldorf und Martin 
E l s a s s e r  in Coln. III. P reise die A rchitek ten  W  a  s s e r 
und F r a n k e  in G elsenkirchen. —

Chronik.
Hochbriicke iiber den Kleinen Belt bei Fredericia. Das

danische Yerkehrs-Ministerium in Kopenhagen hat Piane fur die 
schon seit Jahren in Aussicht genommene Eisenbahnbriicke iiber 
den Kleinen Belt fertiggestellt und auch die wirtschaftliche 
Seite des Unternehmens geklart. Die Kosten sind auf etwa 
60 Mili. Kronen veranschlagt. In der wichtigen intemationalen 
Eisenbahnlinie zum Festland, die von Kopenhagen aus iiber den 
GroBen und Kleinen Belt geht, bildete die Dampffahren-Yer- 
bindung iiber den Kleinen Belt schon von jeher ein Hindemis, 
da sie fiir den immer mehr zunehmenden Verkehr nicht aus- 
reicht. Wird jetzt keine Briicke gebaut, so mussen in naher Zu
kunft auf der jiitlandischen Seite bei Fredericia kostspielige 
Bahnanlagen ausgefiihrt werden, und trotzdem  ware spater ein 
Briickenbau nicht zu umgehen. Zudem ist der Dampffahren-Be- 
trieb teuer und yerursacht bestandig mehr Unkosten. Den vor- 
liegenden Planen nach erfolgt die Oberbriickung des Kleinen 
Belt durch eine Hochbriicke, die 33 m iiber der Wasserflache 
liegt, sodaB die groBten Schiffe darunter hinwegfahren konnen. 
Abgesehen von den Stiitzpunkten an den beiden Strandseiten 
ruht sie auf 8 Pfeilern. —

Der Kleinwohnungsbau in Sachsen. Zur Bekampfung der
Wohnungsnot im Freistaat Sachsen sind in den Jahren  1919 bis 
1921 insgesamt 13 980 W ohnungen aus offentlichen Mitteln mit 
ZuschuB bedacht worden. Die Gesamtherstellungskosten haben 
922 Millionen M. betragen, wovon 782 Millionen M. durch Zu- 
schiisse, 140 Millionen M. durch den Dauerertragsw ert gedeckt 
worden B ind. Zu den 922 Millionen M. hat das Land 450 Mil- 
lionen M. beigetragen. Von den W ohnungen sind 7425 Sied- 
lungsbauten einschlieBlich der Wohnungen im Yierfamilienhaus, 
wenn wenigstens 200 qm Gartenland vorhanden sind. Dazu 
kommen noch etwa 500 Reichsheimstatten. Die Gesamther- 
stellungskosten einer Kleinwohnung sind von 6500 M. im Jahr 
1916 auf annahernd 90 000 M. im Jah r 1921 gestiegen. Wahrend 
noch im Jah r 1919 durchschnittlich an ZuschuB fur eine Klein-
T 0, !n ^  eU ;a , ; 35 00°, M‘ erforderlich waren, belief er sich imJahr 1921 auf 77 000 M. —
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