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Die unerwartete, 1958 erfolgte Entdeckung zahlreicher Architektur- und 

Skulpturfragmente in Montauban (Gemeinde Buzenol, Kreis Virton in der 

belgischen Provinz Luxembourg) hat die Aufmerksamkeit erneut auf diese in 

prahistorischer und rbmischer Zeit wichtige Stelle gelenkt1). Schon im 17. Jahr- 

hundert hatte der gelehrte Jesuit Alexander Wiltheim die veteres ruinae auf 

dem Mons Albanii erwahnt2); 1912 und 1913 hatten Ausgrabungen 27 Grab- 

malquadern und einen Meilenstein zutage gefbrdert3). Andere ornamentierte 

Steine aus rbmischer Zeit waren 1952-53 ent deckt worden. Endlich stieB man 

bei Ausschachtungsarbeiten im Mai 1958 auf eine spatantike Stiitzmauer. Von 

11,08 m Lange und 1,27-1,63 m Breite bestand sie aus 43 Grabmalquadern, 

deren 18 mit Reliefs verziert waren. Der Fund wurde mit lobenswerter Emsig- 

keit von J. Mertens der gelehrten Welt zuganglich gemacht. Die Fragmente 

von Montauban reihen sich in die schon bedeutende Serie von Grabdenkmalern 

ein, die fiber den Wert und die Lebendigkeit der provinzialrbmischen Skulptur 

in Nordostgallien beredtes Zeugnis ablegen. Wie in den meisten Fallen ver- 

danken diese Reliefs ihren ausgezeichneten Erhaltungszustand der Tatsache, 

daB sie als Spolien fur den Bau von Festungsanlagen wiederverwendet worden 

sind, als am Ende des 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. die Raubziige und 

Einwanderungen der Germanen die Errichtung von Stadtmauern, Kastellen 

und Fliehburgen erforderlich machten. Uberall im Nordosten Galliens dienten 

die alten Grab- und Kultdenkmaler als Steinbruch in Zeiten der Not. Allgemein 

bekannt sind die typischen Beispiele von Neumagen, Bitburg, Junkerath, 

Pachten, Arion und Metz. Dort bestanden die Fundamente der spatantiken 

Verteidigungsanlagen aus groBen Quadern, die ohne Rficksicht auf ihren 

kiinstlerischen oder kultischen Wert den Monumenten entnommen wurden, 

um schnell und billig verwendet werden zu kbnnen.

9 J. Mertens, Le Pays Gaumais 19, 1958, 17 ff. = Archaeologia Belgica 42 (Briissel 1958).

2) A. Wiltheim. Ms. 6731-76, fol. 51, Bibliotheque royale, Brussel, zitiert von J. Mertens 

a. a. O. 19. Anm. 4. Uber A. Wiltheim, vgl. J. Steinhausen, Archaologische Siedlungskunde des 

Trierer Landes (Trier 1936) 5.

3) M. E. Marien, Les monumentes funeraires de Buzenol (Sonderdruck aus dem Bulletin 

des Musees d’art et d’histoire; Brussel 1943-1944), mit der dort angefiihrten Literatur.
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Montauban ist ein fiir die Hiigellandschaft des mittleren ’Pays Gaumais4 

typisches Plateau, das fiir eine prahistorische Siedlung besonders geeignet war. 

Im Osten, Siiden und Westen vom Bach ’La Claire Eau‘4) und dessen Neben- 

fliissen begrenzt, erhebt es sich 70 m hoch uber dem Tai. Der steile Abhang 

und die sumpfige Umgebung lassen nur einen verhaltnismafiig leichten Zu- 

gang im Norden zu. Die giinstige Lage veranlaBte die keltische Bevolkerung 

der Gegend, das Hochplateau zu einer Fliehburg zu machen, indem sie einen 

Erdwall anlegte. In die La Tene-Zeit geht der Kern der ’Zungenburg4 zuruck, 

deren auBerster Abschnittswall - mit Graben - sowie der Randschutz an der 

Ostflanke viele Reste der verkohlten Holzkonstruktionen enthalten. Im 4. Jahr- 

hundert n. Chr. wurde das oppidum unter Benutzung der alteren, noch vor- 

handenen Erdwalle wieder verteidigungsfahig gemacht. Der Plan der spat- 

antiken Anlagen ist ziemlich verwickelt und noch nicht ganz geklart. Die mei- 

sten Mauerreste sind am Siidabhang des Plateaus konzentriert. Den Kern des 

’refuge fortifie4 bildet ein Erdwall, der durch eine 60 m lange Mauer verstarkt 

ist. An beiden Enden dieser Mauer standen quadratische oder polygonale 

Turme; nach Osten zu sicherte eine runde Bastion den Zugang zu den Quellen, 

die am Abhang hervorsprudeln5).

Trotz der Einwanderungen und der darauf folgenden Umwalzungen blieb 

die Zungenburg bis in das friihe Mittelalter besetzt. Die Verteidigungsanlagen 

wurden im Laufe der Zeiten noch zweimal verstarkt; erneut verwendete man 

antike Quadern zur Fundamentierung und zum Bau des heute noch erhalte- 

nen, massiven Turmes.

Uber die Entstehung der spatromischen Wallanlagen und besonders fiber 

die Herkunft der dazu verwendeten Quadern bleiben noch viele Fragen offen, 

deren Beantwortung weiterer Forschung bedarf. Woher haben die spatantiken 

Maurer die machtigen Blocke geholt, die einst zu prachtvollen Grabmalern ge- 

horten? In der Regel standen solche Monumente an den StraBen, unweit der 

Siedlungen. Der Fund eines Meilensteines im Jahre 19126) lieB auf die StraBe 

Reims-Trier und auf die romische Poststation Etalle (Stabulum), 5 km nord- 

lich von Buzenol schlieBen. In der Nahe dieses vicus konnten sicher Grabmo- 

numente gestanden haben. Wahrscheinlicher ist aber, daB die Quadern nicht 

von einer einzigen, sondern von mehreren Stellen herbeigeholt wurden, da auch 

in der Nahe der reichen Villen solche Graber vorkamen7). Die archaologische 

ErschlieBung des Gebietes ist keineswegs systematisch durchgefuhrt worden, 

und manche Reste bleiben im Boden verborgen. Trotzdem hat man in unmit- 

telbarer Nahe von Montauban, in Huombois, bei der ’Ferme du Bar4, an der 

’Tranchee des Portes4 und im Walde von Etalle zahlreiche Spuren antiker Be-

4) Auch ’Ly Moe‘, Gros Ruisseau, ruisseau de Plainevaux oder de 1’Ange Gardien genannt 

(M. Bourguignon, Le Pays Gaumais 19, 1958, 137).

5) J. Mertens a. a. O. 17 ff.; ders., Archaeologia Belgica 16 (Brussel 1954); E. P. Fouss, 

Le Pays Gaumais 3, 1942 116 ff.; vgl. J. Steinhausen a. a. O. 270 f.; M. E. Marien, Oud-Belgie 

(Antwerpen 1952) 421 ff.

6) H. Finke, 17. Ber. RGK. 1927, 106 f.

7) M. E. Marien, Les monuments ... (Anm. 3) 52, erwahnt auch die Villa von Tintigny- 

Breuvanne und Funde in Poncelie, Ste-Marie und Bellefontaine.
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siedlung entdeckt (Abb. 1). Von dort, wie auch aus Etalle, konnten wohl die 

Quadern herriihren, die man in moderner Zeit in den Fundamenten der 

Mauern gefunden hat. Ein anderer Teil der antiken Steine ist leider verloren 

gegangen, mit Sicherheit wohl, weil die Erbauer der Burg sie zur Gewinnung 

von Kalk verwandten8). Vielleicht verdankt diese weit abseits von den Haupt- 

verkehrsstraBen gelegene Fliehburg ihre Entstehung verschiedenen Domanen, 

deren Bevblkerung ihre provisorische Zuflucht auf dem Plateau gesucht hat, 

das ihre Ahnen schon zu einer Burg ausgebaut hatten.

Abb. 1. Buzenol und Umgebung (nach J. Mertens).

1 romerzeitliche Befestigungsanlagen. 2 romerzeitliche Fundstellen.

Diese Fragen, und viele andere auch, die fur die Kunst-, Kultur- und Wirt- 

schaftsgeschichte der civitas Treverorum von wesentlicher Bedeutung sind, 

kann man solange nicht losen, bis neue Grabungen unternommen werden und 

vollstandige Grabungsberichte vorliegen.

Wovon hier die Rede sein soil, ist lediglich ein Problem der Ortsnamen- 

forschung, oder, besser gesagt, die Beziehung Montaubans und der Nachbar- 

gegend zu einer Episode der Sage von den Heymonskindern. Man kennt wohl 

die erstaunliche Beliebtheit, derer sich der Roman von den vier Briidern er- 

freute. Die erste Version der Chanson de Geste, die sog. ’version La Valliere4, 

die mehr als 18 000 Verse umfaBt, geht wahrscheinlich bis in das Ende des 

12. oder den Anfang des 13. Jahrhunderts zuriick9). Dieses Epos, dessen StofT 

im Laufe der Zeiten vielfach umgearbeitet und erneuert wurde, verbreitete sich 

in ganz Europa nach der Erfindung der Druckkunst10).

8) Ein spatantiker Kalkofen befindet sich 200 m ostlich von der Mauer.

9) J. B6dier, Les legendes epiques 43 (Paris 1929) 192.

10) F. Pfaff, Volksbuch von den Heymonskindern (Freiburg i. Br. 1887) XXI ff.
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Es sei kurz auf den Inhalt hingewiesen. An einem Pfingsttag war der Baron 

Heymon von Dordone an den Hof Karls des GroBen gekommen, um seine vier 

Sohne dem Kaiser vorzustellen. Dieser schlug sie zu Bittern. Am darauf folgen- 

den Tage geriet der alteste Sohn Renaud (Reinoldus) mit einem Neffen Karls 

in Streit. Der Kaiser lehnte es ab, dem jungen Ritter Gerechtigkeit wieder- 

fahren zu lassen. Reinoldus totete dann seinen Gegner. Der ’VerbrecheF fand 

mit seinen Brudern in verschiedenen Burgen Zuflucht. Karl der GroBe ver- 

folgte unbarmherzig die fur vogelfrei erklarten Opfer seines Zorns. Durch ihre 

Heldentaten und ihre Bestandigkeit in der gegenseitigen Ergebenheit, erzwan- 

gen die Heymonssbhne die Bewunderung ihrer Verfolger. So einfach ist der 

ganze Inhalt der Chanson.

Die unbekannte Burg, in der die vier Bruder fiinf Jahre lang verborgen 

lebten, ist Montessor in den Ardennen, am ZusammenfluB der Maas und eines 

spater mit der Semois identifizierten Nebenflusses n). Spater flohen die Helden 

nach der Gascogne, wo sie das SchloB Montauban errichteten, und ihr aben- 

teuerreiches Leben mit Hilfe von zwei machtigen Freunden, dem mit ihnen 

verwandten Zauberer Maugis und dem Wunderpferd Bayard (Beyart), fort- 

fiihrten. SchlieBlich bereute Renaud das Verbrechen, das er nicht gewollt hatte, 

ubergab sein Pferd dem Kaiser, pilgerte nach dem Heiligen Land und kam 

nach Kbln zuriick, wo er als Mbnch lebte. Nachdem er sich an dem Bau des 

Dorns beteiligt hatte, starb er dort den Tod eines Heiligen. Er wurde in seiner 

geliebten Stadt Tremoigne (Dortmund) bestattet, wo Gott an seinem Grabe 

viele Wunder geschehen lieB11 12).

Ein heiliger Reinoldus, wahrscheinlich ein Kolner Mbnch, der vielleicht 

von den an dem Bau der Peterskirche beschaftigten Maurerleuten ermordet 

wurde, gait spater als der Sohn Heymons und wurde tatsachlich mit dem Hel

den der Chanson de Geste identifiziert. Der Kult dieses Heiligen ist um 1200 

belegt, als eine Kolner Kapelle unter seinem Schutze stand13). Das alteste 

Zeugnis, das den epischen Renaud mit dem heiligen Reinoldus ganz identi

fiziert, stammt aus den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts. Alberich von Trois- 

fontaines berichtet namlich, daB der heilige Reinoldus, Sohn des Heymon und 

einer Tochter Karls d. Gr., Mbnch in St. Pantaleon war, von den cementarii 

erschlagen wurde und daB man spater seine Reliquien nach Dortmund iiber- 

trug14).

Nun weist die Gegend um Montauban-Buzenol eine Reihe Ortsbezeichnun- 

gen auf, die mit der Sage von den vier Heymonskindern in Zusammenhang 

stehen. Neben Montauban selbst gibt es ein Chateau-Renaud, unweit von Croix- 

Rouge westlich von Buzenol. Auch der Wald von Merlanvaux und Baton, auf 

franzbsischem Gebiet, gelten als Schauplatz der Kampfe zwischen Karl d. Gr. 

und den vier Brudern. Montauban, mit seinen imposanten Ruinen war der 

brtlichen Volksuberlieferung nach das SchloB, wo Renaud und seine Bruder eine

11) J. Bedier a. a. O. 241 f.

12) J. Bedier a. a. O. 195 ff.

13) J. Bedier a. a. O. 251. - P. Fiebig, St. Reinoldus in Kult, Liturgie u. Kunst In: Beitrage 

zur Gesch. Dortmunds und der Grafschaft Mark 53, 1956, 48.

14) MGH, Script. XXIII 723.
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lange und heldenhafte Belagerung ausgehalten hatten. Endlich erlagen sie der 

zahlenmaBigen Uberlegenheit ihrer Gegner. Sie bestiegen das Wunderpferd 

Bayard, das sie mit einem gewaltigen Sprung fiber die feindlichen Linien 

brachte. Weit fiber das Tai hinaus hinterlieB Bayard die Spur seiner Hufe tief 

im Felsen eingepragt. Es ist dies der ’Pas du Cheval4 oder ’Pas Bayard4, 2 km 

von Montauban entfernt15).

Zweifellos ist die ganze Gegend mit Hohlen buchstablich fibersat, die be- 

sonders geeignet waren, in der Volksfiberlieferung als Wohnstatten von Feen, 

Geistern, Zauberern, Hexen, ’Sarracenen4, wie man in Wallonien zu sagen 

pflegt, zu gelten. Schon A. Wiltheim erwahnte diese in rupibus varia et pro

funda antra16). Andererseits liegt Buzenol nicht sehr weit von Montherme, 

einem Zentrum der Sage von den Heymonskindern17). Zudem liegen auch die 

Walder der Ardennen, deren beriihmte Legenden keinen geringeren als Sha

kespeare inspirieren konnten, ganz in der Nahe. Die meisten Stellen aber, die 

in der Uberlieferung von der Renaud-Sage eine Rolle spielen, liegen weiter 

westlich (St. Nicolas, Revin, Montherme usw.) oder im Maastal, von Vaucou- 

leurs bis Lfittich, oder auch im Norden der Ardennen (Aywaille, Malmedy, 

Reinardstein, bis Kbln und Dortmund) 18). Die geographische Lage der Schau- 

platze der epischen Kampfe des Renaud hatte sogar J. Bedier zu der Annahme 

gefiihrt, die beriihmte Abtei Stavelot sei der Ausgangspunkt der Chanson ge- 

wesen19) - eine Theorie, die heute nicht mehr haltbar ist20). Das Vorhanden- 

sein von gewaltigen Ruinen und kyklopischen Wallen reicht allein unmbglich 

aus, um die Sage von den Heymonskindern mit einem bestimmten Ort zu ver- 

binden. Irgendein Anhaltspunkt muB dabei gegeben sein: entweder Felsen, 

deren Formen mehr oder weniger an Menschenkopfe oder -gestalten erin- 

nern21), oder antike Denkmaler, die als Bilder von Helden oder Darstellungen 

von Schlachten gedeutet werden konnen22). Es ist unwahrscheinlich, daB ein 

’Pas Bayard4 im Walde genfigte, um die Volksfiberlieferung zu veranlassen, in 

dem von diesem ’Pas4 nicht sehr weit entfernten Montauban das SchloB der 

Heymonskinder zu sehen, zumal in der gleichen Gegend das Chateau Renaud 

nicht mit einem solchen lusus naturae in Verbindung gebracht werden kann.

Es ist auffallend, daB beide Orte, Chateau Renaud wie Montauban, Spuren 

romischer Besiedlung aufweisen. Die Volksseele hat also an irgendein Verhalt- 

nis zwischen epischen Helden einerseits und antiken Ruinen und Denkmalern 

andererseits geglaubt. Wie sind nun unsere Ahnen dazu gekommen?

Im Faile der vier Heymonssohne ist die Antwort nicht schwer zu linden. 

Man weiB, daB die Juppitergigantensaulen besonders zahlreich in Nordost-

15) M. Piron, Enquetes du Musee de la Vie Wallonne (Liittich) 4, 1946, 181 ff.; 6, 1952, 

1 ff.; 7, 1955/56, 129 ff., 344 ff. fiber Buzenol-Montauban: a. a. O. 6, 1952, 9; fiber den Pas 

Bayard ebd. 32; uber Chateau Renaud ebd. 61.

16) a. a. O.

17) J. Bedier a. a. O. 241 ff.

18) Topographie der Sage bei M. Piron, der auch die altere Literatur anfiihrt.

19) J. Bedier a. a. O. 237-274.

20) Revue Benedictine 60, 1950, 153 ff.; vgl. P. Fiebig a. a. O. 16.

21) Jean d’Ardenne, L’Ardenne beige, fran^aise, grand-ducale (Brussel 1881) 53.

22) H. Gregoire, La Provence historique 1, 1950, 32 ff.
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gallien, vor allem im Gebiet der Treverer und Mediomatriker vorkommen23). 

Die Sockel solcher Saulen sind auf den vier Seiten mit Gotterfiguren ge- 

schmuckt24). Die Reliefs solcher Viergottersteine hat man leicht als Bilder der 

vier Heymonssohne deuten konnen. Die Bekronung der Saule, die allerdings 

viel seltener erhalten ist als der Sockel25) - ein berittener Gott uber einem 

Giganten mit menschlichem Oberkorper und Schlangenleib war besonders 

geeignet, als Bild des Renaud auf seinem Wunderpferd und Symbol seiner 

Unbesiegbarkeit angesehen zu werden. Zwar miiBte man im Faile einer voll- 

standig erhaltenen Saule - was aber, wie gesagt, nur auBerst seiten vorkam - 

eine kleine Unachtsamkeit der Volksexegese feststellen, die Tatsache namlich, 

daB der Hauptheld Renaud zweimal auf dem Denkmal figurierte, einmal auf 

dem Sockel mit seinen Briidern, und einmal allein als Bekronung der Saule. 

Solche Unstimmigkeiten haben aber die Volksiiberlieferung nie gehemmt26). 

AuBerdem sind die Helden der Chanson de Renaud in der Tat nicht vier, son- 

dern fiinf in der Zahl. Der Zauberer Maugis, der den Heymonskindern standig 

hilft und ihnen das Pferd Bayard zur Verfiigung stellt, spielt in der Sage eine 

so groBe Rolle, daB er von den eponymen Helden kaum trennbar ist.

Wendet man ein, ganz erhaltene Saulen seien auBerordentlich seiten und 

in den meisten Fallen sei die Bekronung spurlos verschwunden, so bleibt doch 

die Tatsache bestehen, daB ein langst verschollener Gigantenreiter in der Volks- 

sage heute noch fortleben kann und daB mehrere Monumente der spaten 

christlichen Kunst unverkennbare Ziige des Gigantenreiters tragen27).

Monsieur Rene Louis, der als erster auf die Beziehung zwischen Viergotter- 

steinen und Sage von den Heymonskindern hingewiesen hat28), sieht in diesen 

Denkmalern ’monuments inspirateurs‘, deren halbgelehrte Deutung AnlaB zur 

Entstehung der Chanson de Geste gegeben hatte. Ich glaube nicht, daB die 

Volkstradition fiber Gigantenreiter und das Vorhandensein von Viergotter- 

steinen den einzigen oder primaren Stoff zur epischen Phantasie der Volks- 

dichter geliefert haben. Vielmehr ist die Rolle dieser Monumente eine sekun- 

dare. Sie haben nur zur Identifizierung bestimmter Stellen, wo sie vorhanden 

waren oder zutage kamen, mit Schauplatzen von Episoden des schon ver- 

breiteten Epos beigetragen.

Namen wie ’Montauban4 und ’Chateau Renaud4 sind nur verhaltnismaBig 

spat durch Quellen belegt. A. Wiltheim ist in der zweiten Halfte des 17. Jahr- 

hunderts der erste, der den Namen ’mons Albania erwahnt29). Man weiB nicht, 

seit wann diese immerhin gelehrte Benennung fur die Zungenburg auf dem 

Plateau gebrauchlich ist. Es ist wohl moglich, daB der Name erst 1507 erfunden

23) J. Moreau, La Nouvelle Clio 4, 1952, 221.

24) Gegen die Annahme, daB die Viergottersteine nicht unbedingt zu Juppitergiganten- 

saulen gehdren, vgl. J. Moreau a. a. O. 219 Anm. 2.

25) J. Moreau a. a. O. 221.

26) Ein hiibsches Beispiel erwahnt L. Curtius, Deutsche und antike Welt (gek. Ausg. 

Stuttgart 1958) 38. In Augsburg heiBt die eingemauerte Schauseite eines romischen Kinder- 

sarkophages, die sechs Putten aufweist, im Volksmund ’Die sieben Kindlein1 (Sieben als 

heilige Zahl!).

27) E. Linckenheld, ElsaBland-Lothringer Heimat 8, 1928, 7 ff.; 11, 1931, 165 ff.

28) Briefe an H. Gregoire und an den Verf., Sept.-Okt. 1958.

29) A. Wiltheim a. a. O.
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wurde, als in der Nahe Hiittenwerke errichtet wurden und es zweckmaBig er- 

schien, eine bis zu diesem Zeitpunkt unbewohnte und unbebaute Stelle ge- 

nauer zu bestimmen30). Schon der Name Montauban zeigt, daB es sich hier um 

eine sekundare Bezeichnung handelt, die die Kenntnis der Renaud-Sage vor- 

aussetzt. Man weiB ja, daB der Held, als er aus dem Reiche Karls d. Gr. fliehen 

muBte, sein SchloB Montauban auf dem Herrschaftsgebiet des Konigs Yon von 

Bordeaux, am Ufer der Dordogne, an der Stelle einer alten Sarracenenburg 

errichtet hatte. Die neue Burg hatte den Namen nwns Albanorum erhalten, 

weil sie von ’aubains‘, von ’Auslandern‘ begriindet worden war31). Andererseits 

muB auch betont werden, daB die in der Gegend um Buzenol in grofier Zahl 

vorkommenden Viergdttersteine ’christianisiert‘ worden sind; d. h., man hielt 

sie in einer nicht naher zu bestimmenden, abet wahrscheinlich ziemlich spaten 

Zeit fiir Darstellungen von Heiligen.

In Villers-sur-Semois, unweit von Montauban32) findet sich heute noch ein 

soldier Stein, sichtbar unter dem Altar eingelassen (Taf. 56,1). Dieser Altar, der 

jetzt von einer Art Holzschranke umgeben ist, war sicher vor dem Umbau der 

Kirche im 16. Jahrhundert schon vorhanden33). Ahnliche Steine dienten auch 

als Altarsockel in den Pfarrkirchen verschiedener Nachbardbrfer: Messancy34), 

Wolkrange35), Latour36), vielleicht auch Ethe37).

Der Verwendung von heidnischen Gbttersteinen im christlichen Kult kann 

man zwei verschiedene Griinde zuschreiben: entweder hat man sie in ihrer 

wahren Bestimmung nicht erkannt, und fiir christlich gehalten, oder sie direkt 

als Symbole des Sieges fiber die alte Religion dadurch bezeichnet, daB der 

christliche Tempel oder der Altar sich fiber einem im Fundament eingemauer- 

ten Gbtterbild erhob38). Letztere Ansicht trifft sicher fiir die Faile zu, wo G6t- 

terbilder sich in und unter christlichen Gotteshausern befmden39). Nach E. 

Linckenheld war auch dort, wo der Altar fiber einem Gbtterstein steht, die Ab- 

sicht der Erbauer, den Triumph der Kirche fiber die heidnischen Gotter zu 

symbolisieren40). In Villers-sur-Semois aber steht der Gotterstein nicht unter

30) Uber die Hiittenwerke von Montauban vgl. M. Bourguignon, Le Pays Gaumais 19, 

1958, 137 ff.

31) J. Bedier a. a. O. 201.

32) Villers liegt etwa 7,5 km nordnordwestlich von Buzenol.

33) Esperandieu 4116.

34) Esperandieu 4130. Die Kirche wurde 1848 abgetragen und der Stein befindet sich jetzt 

in den Musees royaux d’art et d’histoire zu Brussel.

35) Ebd. 4135.

36) Ebd. 4122.

37) Ebd. 4127. Es ist nicht sicher, ob der Stein sich unter dem Altar oder in einer Mauer 

befand.

33) E. Linckenheld, ElsaBland - Lothringer Heimat 8, 1928, 8.

39) E. Linckenheld a. a. O. 11 f. Vgl. die in St. Matthias zu Trier befindliche Marmor- 

statue im Motiv der Venus von Melos, die durch Steinwiirfe der Wallfahrer zerstort wurde. 

Die Inschrift lautet u. a.: . .. Ich was geehret als ein Gott /letz stehen ich hie der Welt 

zu I Spot... (Th. Kempf in: Trier. Ein Zentrum abendlandischer Kultur. Rhein. Verein f. 

Denkmalpflege u. Heimatschutz 1952, 48). Vgl. F. Hettner, Die romischen Steindenkmaler des 

Provinzialmuseums zu Trier (Trier 1893) Nr. 656.

40) a. a. O. 10. Gegen E. Linckenhelds Hypothese spricht auch die Tatsache, daB alle 

romischen Graber Galliens in der Volksiiberlieferung als Martyrergraber angesehen wurden. 

Vgl. J. Adhemar, Influences antiques dans I’art du Moyen Age framjais (London 1939) 70 ff.
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dem Altar, sondern er ist der Altar, und tragt nur eine quadratische Steintafel. 

So spielt hier der Gbtterstein im christlichen Kultus nur deshalb eine Rolle, weil 

sein urspriinglicher Zweck nicht erkannt und die Bilder als Heiligenbilder ge- 

deutet wurden.

Auf dem Kalksteinprisma von Villers sind Apollo, Diana, Herkules und 

Minerva abgebildet. Da aber Minerva mit Helm und Panzer erscheint, kbnnte 

man wohl das Relief als Bild eines Kriegers, d. h. eines militarischen Heiligen 

oder eines Ritters ansehen. Auch die stark abgewitterte Diana konnte man fur 

eine mannliche Figur halten41). Nur der nackte Apollo mit seiner Leier ist 

schwerlich als ’Heiliger4 aufzufassen. Wenn man aber denkt, daB Reinoldus- 

Renaud in der Chanson als besonders begabter Sanger und vollkommener 

Ritter erscheint, der beim Verlassen Montaubans mit seinen Briidern so schon 

singt, daB

’ainc rote ne viele ne nul psalterion

ne vos pleiist si bien ..

so muB man wohl zugeben, daB eine solche Darstellung keineswegs befrem- 

dend wirkte42). Die Identifizierung des Gottes mit einem Heiligen ist also nicht 

erstaunlich, setzt aber voraus, daB der heilige Reinoldus von Koln mit dem 

Renaud der Chanson schon gleichgestellt und daB der Inhalt des Epos bis in 

die Einzelheiten in der Gegend von Buzenol schon gut bekannt ist.

Es ist aber auch wohl mbglich, daB die Viergottersteine Siidbelgiens ur- 

spriinglich nicht mit den Heymonskindern, sondern mit einer anderen Gruppe 

von vier Heiligen in Verbindung gebracht wurden. Dabei kbnnte es sich nur 

um die Vier Gekronten handeln43). In der Tat gab es fiinf Martyrer, die als 

Quattuor Coronati verehrt wurden; so kbnnten auch solche Gbttersteine in Be- 

tracht kommen, die nicht vier, sondern fiinf Gbtterbilder aufzeigen, wenn 

eins der Reliefs ein Gbtterpaar des gallorbmischen Pantheon darstellt. Der Kult 

der Vier Gekronten, Patrone der Bildhauer, Steinmetze und Maurer, war be

sonders verbreitet in Belgien und in Westdeutschland, zumindest seit dem 

15. Jahrhundert. Die Beriihrungspunkte zwischen diesen Heiligen und dem 

heiligen Reinoldus sind zahlreich und auffallend genug, um den SchluB zu er- 

lauben, daB die passio IV Coronatorum die Uberlieferung fiber Renaud-Rei- 

noldus stark beeinfluBt hat. Erstens sind die pannonischen Coronati vier in der 

Zahl, wie die Heymonskinder. Zweitens kommt in beiden Fallen ein fiinfter 

Held zu den vier urspriinglichen: der von den Bildhauern bekehrte Simpli

cius44) und der Zauberer Maugis. Drittens fallen die Heiligen Pannoniens wie 

der heilige Reinoldus dem Neid von Bildhauern, bzw. cementarii zum Opfer.

41) DaB solche mehr oder weniger unbewuBte Versehen moglich sind, beweist die Tat- 

sache, daB die Gottin Nantosvelta eines Reliefs aus Speyer im Codex Pighianus mit einem 

Bart dargestellt ist. Vgl. F. Sprater, Die Pfalz unter den Romern 1 (Speyer 1929) 104 u. 

Abb. 97.

42) Vgl. J. Bedier a. a. O. 204.

43) Acta Sanctorum Nov. Ill 323; 748-784; Comment. Mart. Hieron. (= Acta Nov. II, 1) 

590-591; Mart. Roman. (= Propylaeum ad Acta Dec.) 504.

44) J. Zeiller, Les origines chret. dans les prov. danub. de 1’Empire remain (Paris 1918) 

88 f.
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Endlich sind die Ahnlichkeiten zwischen beiden Erzahlungen fiber Tod und 

Bestattung besonders augenscheinlich. Die Leichen der Coronati werden in 

Bleisargen geborgen und in den FluB geworfen; 42 Tage spater ent deckt sie der 

Christ Nicodemus, der sie dann in seine Wohnung in Sicherheit bringt45). Nach- 

dem die Maurerleute dem heiligen Reinoldus mit ihren Hammern das Haupt 

zerschmettert hatten, warfen sie ihn in den Rhein, damit ihr Verbrechen ver- 

borgen bliebe. Gott aber schickte alle Fische des Flusses zu der Leiche des Hei

ligen, damit sie sie bergen und ans Ufer bringen konnten46). In der spateren 

Reinoldus-Legende ist es eine kranke Frau, die auf eine Traumvision hin, den 

Leib des Heiligen findet und in ein Kloster bringen laBt47). Es ist klar, daB die 

Uberlieferung von den Vier Gekronten hier die Sage von Renaud-Reinoldus be- 

einfluBt hat. So konnten die als Bilder der Coronati angesehenen Gottersteine 

spater zu Darstellungen des Reinoldus und seiner Bruder umgedeutet werden. 

Die vage, aber lebhafte Erinnerung an die Reitergruppe, die die Juppitergigan- 

tensaule bekronte, trug dazu bei, in einem der Opfer der pannonischen Bild- 

hauer den durch sein Wunderpferd beriihmt gewordenen Renaud zu erkennen.

Verschiedene Einfliisse konnten somit eine Rolle spielen, um die christ- 

liche Deutung von romischen Denkmalern herbeizufuhren und heidnische 

Gotter in christliche Heilige umzuwandeln.

Im Faile der Viergottersteine sind zwei Tendenzen vereinigt, die man sonst 

getrennt zu linden pflegt: einmal das unbewuBte Verlangen, alte, wiirdige, 

schon geschmiickte Steine im christlichen Sinne zu deuten, und zum zweiten, 

solche Denkmaler Volkshelden oder beruhmten - oder beriichtigten - Person- 

lichkeiten aus der Geschichte zuzuschreiben48). Das war nur deshalb moglich, 

weil Reinoldus gleichzeitig mythisch-epischer Held und Heiliger war.

Aber, wie schon gesagt, muB die Identifizierung der vier Gotter mit den 

Coronati oder den Heymonskindern verhaltnismaBig spat sein. Nicht vor dem 

15. Jahrhundert sind die Gekronten in Belgien popular49), wahrend Reinoldus 

fur diese Gegend eher noch spater in Frage zu kommen scheint50). Erst im 16. 

Jahrhundert findet man in der Umgebung von Buzenol-Montauban die erste 

bildliche Darstellung der Sage von den Heymonskindern und besonders von 

Reinoldus’ erbaulichem Lebensende. In Manville (Departement Meuse, Kan- 

ton Montmedy, Frankreich), das im 15. und 16. Jahrhundert Sitz einer 

bliihenden Skulpturschule war, weist ein Haus aus der Zeit Karls V. hochst

Acta Sanctor. Nov. Ill 778.

46) J. Bedier a. a. O. 254 ff.

47) Acta Sanctor. Januar. I 385 f.

48) vgl. etwa die bedeutende Rolle der Konigin Brunehaut (Brunhild) in der wallonischen 

Uberlieferung. Ihr wird der Bau der RomerstraBen zugeschrieben. Dagegen schreibt man oft 

einem anonymen Feldherrn die Errichtung von Grabhiigeln zu. M. Amand, Latomus 16, 1957, 

116 ff.

49) Acta Sanctor. Nov. Ill 763 ff.

50) Der Kult des hl. Reinoldus ist nur im Rheinland verbreitet (P. Fiebig a. a. O. [Anm. 

13] 48 ff.). Als der Erzherzog Albert 1616 die Reliquien aus Dortmund kommen und dariiber 

in Brussel ein Notariatsinstrument anfertigen lieB (P. Fiebig a. a. O. 39), konnten die Be- 

wohner Belgiens auf diesen sonst nicht sehr bekannten Heiligen aufmerksam werden. Dies 

schlieBt natiirlich eine Verehrung des Renaud nicht aus.
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interessante Reliefs auf* 51). Die Brushing des oberen Stockwerkes der ’Maison 

du chevalier Guillaume4 ist mit Figuren aus der Heiligen Geschichte und Sze- 

nen aus der Mythologie und der Renaud-Sage verziert (Taf. 36,2). Das eine Re

lief zeigt Reinold auf dem riesigen Pferd Beyart, auf dem Wege nach Koln, wo 

er sich an dem Bau des Domes beteiligen wird. Rechts erblickt man den unvoll- 

endeten Kirchturm, an dem noch Maurerleute wirken. ImGegensatzzuderfran- 

zosischen Chanson, nach der Reinoldus sein Pferd schon abgeliefert hat, bevor 

er nach Jerusalem pilgert und nach Koln geht, hat der Bildhauer den Held mit 

seinem Pferd dargestellt, ohne das er fiir die Volksiiberlieferung kaum denkbar 

war. Das zweite Relief zeigt das wilde RoB, das Heymon mit seinen Sohnen und 

Knechten zu bandigen sucht, wahrend Reinold vom Pferde geschlagen am Bo

den liegt52) oder vielleicht Beyart bei dem Fang durch Maugis und die Hey- 

monskinder53). Die massive Gestalt des Pferdes erinnert sehr an die eindrucks- 

vollen Reitergruppen, die einst Juppitergigantensaulen oder romische Grab- 

maler bekrbnten. Man denke zum Beispiel an die machtigen Reiterfiguren, 

die 1887 unfertig in einem verschiitteten romischen Steinbruch in Breitfurt ge- 

funden wurden und heute am Eingang des Museums zu Speyer stehen54).

Buzenol-Montauban, diese fiir die provinzialromische Archaologie so wich- 

tige Stelle, erweist sich als nicht weniger interessant fiir das Studium der Volks- 

tradition in bezug auf antike Denkmaler. Man kann sicher sein, daB sich unter 

den vielen von A. Wiltheim erwahnten ’reliquiae sculptarum statuarum en 

demie - bosse‘55), die in der Nahe lagen, zum mindesten ein Viergbtterstein, 

vielleicht auch eine Reitergruppe in dieser Zeit befunden hatte oder noch 

bestand.

51) H. Reiners - W. Ewald, Kunstdenkmaler zwischen Maas und Mosel (Miinchen 1921)

160.

52) W. Ewald a. a. O.

53) S. Errard, A propos de deux bas-reliefs sculptes de Marville (Longuyon 1944) 3 ff.

51) Esperandieu 4486 deutet den Stein als Bekronung einer Juppitergigantensaule. Wegen 

der iibergroBen Dimensionen (2,65 m Hohe) sollte man wohl F. Sprater (Die Pfalz unter den 

Romern 2 [Speyer 1930] 24) zustimmen, der ihn als Begleitfigur zu einem groBen Grabmonu

ment betrachtet, oder sogar in dem Reiter einen Kaiser erkennt. Nach H. von Roques de 

Maumont, Antike Reiterstandbilder (Berlin 1938) 65 f., handelt es sich um Postumus. Wie 

dem auch sei, ist das Reiterstandbild ’vollig in der Tradition der Juppitergigantensaule4 ent- 

standen (H. von Roques de Maumont a. a. O. 64).

55) Wiltheim a. a. O.


