
Die Greifenfiguren aus St. Peter in Savinjska dolina.* *)

Von

Josip Klemenc.

Hierzu Tafel 47—49.

Auf meine Einladung hat Prof. Dr. Franz Oelmann mit seiner Frau die 

Ausgrabung in St. Peter Mitte September 1952 besucht und sich mehrere Tage 

dort aufgehalten. Er war mit der Ausgrabungsmethode (Planquadratnetz) sehr 

zufrieden und besichtigte zugleich auch einzelne Stiicke eingehender. Da zu 

jenem Zeitpunkt noch manche Bauteile nicht gefunden waren, konnlen wir 

noch nicht erkennen, wie das Ganze zu rekonstruieren sei. Wohl hat aber Prof. 

Oelmann schon damals richtig vermutet, daB der erste Baldachin allein stand 

und unter ihm eine Statue aufgestellt war. Auch interessierten ihn besonders 

die Reliefs, mit denen die Innen- und Aufienseiten des Baldachins geschmiickt 

waren; vor allem haben die Greifenfiguren an den AuBenseiten seine Auf- 

merksamkeit auf sich gezogen.

Damals waren von den Greifenfiguren in St. Peter nur die auf dem ersten 

Baldachin bekannt1). Wir batten zwar schon den Oberkdrper einer Greif en- 

statue (Inv. Nr. 303) gefunden, waren aber nicht sicher, um was es sich han- 

delte. Seildem wir im folgenden Jahr noch ein weiteres, sehr charakteristisches 

Stuck ausgegraben haben, besitzen wir damit den groBeren Teil eines rund- 

plastischen Greifen. Dieser Greif stand hochstwahrscheinlich, seiner GroBe 

nach zu urteilen, als Akroterion auf der zweiten Grabedicula (Taf. 47,2).

Die linke Seitenwand (Gesamtlange 185 cm) des ersten Baldachins wird 

durch eine ziemlich breite, profilierte Leiste in zwei ungleiche Felder geteilt 

(Taf.48,2). In dem breiteren Feld (112 cm lang) stehenzwei Panthergreife, zwi- 

schen ihnen ein mit Apfeln gefiillter Kantharos. Die beiden Greifenfiguren ent- 

sprechen sich weitgehend, ihre Hohe ist fast gleich (36,7 und 42 cm), nur hat 

der Steinmetz die dem Beschauer zugewandte Seite plastischer ausgebildet; so 

ist z. B. das linke Hinterbein des rechten Greifen kaum sichtbar, und die Pran- 

ken, mit denen die beiden Tiere den Kantharos halten, sind schlechter ausge- 

arbeitet. Der stark gebogene Schweif ist beim linken Greif deutlich zu sehen, 

wahrend beim rechten fast nichts davon zu erkennen ist. An der Schulter set- 

zen die bis in die oberen Ecken des Feldes reichenden Flugel an, die am An- 

satz aus Flaumgefieder bestehen und sich in mehreren langen Federn fort-

*) St. Peter in Savinjska dolina liegt im Bezirksraum Celje, Volksrepublik Slovenien.

*) Hommages a Waldemar Deonna, in: Latomus 28, 1957, 292 ff.
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setzen, die aus raumlichen Griinden etwas kurz geraten sind. Die beiden Greife 

sind dem Beschauer in dreiviertel Profil zugewendet. Der viereckige Panther- 

kopf mit kleinen, spitzen Ohren, mit gut ausgearbeiteten Niistern und Maul 

blickt drohend dem Grabfrevler entgegen. In abwehrender Stellung beschir- 

m?n die beiden Greife den Toten. Dasselbe driickt auch die groBere Greifen- 

figur im linken Feld aus. Der in unausgeglichenen Proportionen gearbeitete 

Greif ist nach rechts gewendet sitzend dargestellt. Das Hinterteil ist im Ver- 

gleich zu den langgestreckten Vorderbeinen zu klein. Die Fliigel sind auch bei 

dieser Figur, wie bei den oben besprochenen Greifen, viel zu kurz, wiederum 

aus Raummangel. Der Korper ist im Profil gesehen, aber der Vogelkopf ist 

dem Beschauer zugewendet. Der Kopf tragt neben den spitzen Pantherohren 

einen Hahnenkamm und einen Hahnenkinnlappen. Der stark gekriimmte 

Schnabel ist fur die Vogelgreife charakteristisch. Die Hohe dieser Figur betragt 

92 cm, die groBte Breite 56 cm.

Die rechte Baldachinwand mit entsprechender Einteilung in zwei Felder 

(Taf. 48, 1) ist stark beschadigt. Von dem Feld mit den zwei Greifen ist nur der 

rechte Teil mit dem Leib des einen Tieres erhalten. Das rechte Wandfeld ist 

mit einem sitzenden Greif ausgefiillt, der aber viel schlechter erhalten ist als 

die entsprechende Figur auf der linken Baldachinseite. Die Figur ist stark ab- 

gerieben und wird von einer grauen Steinader durchzogen. Fur diese Figur 

ist der Hahnenkopf auf dem starken, wenig gekrummten Haise charakteri

stisch. Auf dem Kopf scheinen zwei Pantherohren aus dem Hahnenkamm zu 

wachsen, doch sind auch bei diesem Tier ein Teil des Hahnenkammes und der 

Kinnlappen genau zu erkennen. Der gekriimmte Schnabel gehort zu einem 

Hahn, obwohl man fast glauben konnte, daB der Steinmetz zuerst einen Pan- 

tberkopf ausarbeiten wollte.

Wahrend der Ausgrabung haben wir lange keine weiteren Greifenreliefs 

gefunden; erst am Ende der Ausgrabung im Jahre 1954/55 kamen einige gro- 

Bere Steindenkmaler mit Greifenfiguren zum Vorschein2). Davon sind be- 

sonders interessant die Oberteile der Arkaden, deren Flachen mit Greifen

reliefs ausgefiillt waren.

Das gut erhaltene Oberteil einer marmornen Arkade (Inv. Nr. 513) ist 

130 cm lang, 72,5 cm hoch und etwa 21—30 cm stark (Taf. 48, 3). Die Riickseile 

ist beschadigt und auch die Seitenflachen sind gebrochen, doch sind Reste von 

Diibelldchern zu sehen, in denen mit Blei vergossene Eisenstifte eingelassen 

waren, die die einzelnen Arkadenbogen und die dazugehorenden Friese unter- 

einander verbanden.

Der linke Greif steht auf ausgestreckten Hinterbeinen und lehnt sich uber 

den Arkadenbogen. Er halt mit kraftigen Vorderpranken den doppelt profi- 

lierten FuB eines GefaBes, dessen Miindung weggebrochen ist. Aus den Schul- 

tern wachsen die Fliigel, der flaumige Teil geht in drei lange Schwungfedern 

liber, die am Ende etwas nach oben gekriimmt sind. Die Pranken sind sehr 

sorgfaltig und kraftig ausgearbeitet. Auf dem kurzen, wenig gekriimmten Hals

2) J. Klemenc, Zafiasno porocilo (vorlaufiger Bericht) o izkopavanju v Sempetru, in: 

Arheoloski Vestnik 6/2, 1955, 312, Abb. 12.
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sitzt ein Vogelkopf mit Schnabel. Zwei kleine spitze Ohren sind nach vorn ge- 

slellt und gehen in einen Hahnenkamm liber, der sich nach unten in den Kinn- 

lappen fortsetzt. Es konnte auch eine Mahne sein, die von den Ohren zum Hals 

herabhangt. Die Augen sind plastisch und deutlich wiedergegeben. Der anato- 

misch gut gearbeitete und sehnige Lbwenkbrper endet in einem nach oben ge- 

schwungenen Schweife, der sich mit dem eines zweiten Greifen kreuzt. Dieser 

uber den folgenden Arkadenbogen nach rechts gelagerte Greif bildet das Ge- 

genstiick zu der eben beschriebenen Figur. Er ist bei entsprechender Haltung 

im ganzen starker gebildet und tragt einen Pantherkopf mit gebffnetem Ra- 

chen. Der Kopf ist viel besser ausgearbeitet, mit offenen Augen, nach vorn ge- 

stellten Spitzohren und mit zwei nach hinten gekrummten Hbrnern. Von den 

Ohren bis unter das Kinn wachst ein starker Bart. Dieser Lowen- oder Pan- 

thergreif legt die rechte Pranke auf den Rand des vor ihm liegenden, mit Ap- 

feln gefiillten GefaBes. Der untere Veil des GefaBes ist weggebrochen.

Dieses Arkadenbruchstiick setzt sich nach links in einer weiteren Marmor- 

platte fort (Inv. Nr. 500. — Lange 130 cm, Hbhe ca. 73 cm, Starke ca. 30 cm), 

die ebenfalls mit Greifenfiguren und GefaBen mit Apfeln ausgefullt ist (Taf. 

b8, b). Schon die MaBe der Wandstarke und Hbhe, die bei den beiden Sliicken 

annahernd ubereinstimmen, beweisen, daB sie zu demselben Bauwerk gehbren. 

Von dem links stehenden Greif ist nur der vordere Teil des Kbrpers mit der 

flaumigen Fliigelpartie erhalten. Auf dem pantherahnlichen Kopf sind zwei 

Spitzohren und eine bis unter das Kinn reichende Mahne zu bemerken. Die 

Horner sind beschadigt. Mit der rechten Pranke lehnt er sich an den Rand des 

GefaBes, wahrend er die linke etwas in die Hbhe hebt. In der Vase sind fiinf 

groBe Apfel zu sehen, das GefaB ist 49 cm hoch; es besteht aus drei Teilen: 

auf dem 9 cm hohen FuBe steht der Unterteil, die GefiiBwand dariiber ist mit 

aufgesetzten, fleischigen, an beiden Enden spitzen Blattern verziert, von denen 

fiinf ganz und zwei halb zu sehen sind. In der Mitte sind sie von einem umlau- 

fenden Band zusammengehalten. Der obere Rand zeigt eine doppelte Profi- 

lierung. Es sieht so aus, als ob aus der FuBplatte des Ketches rechts und links 

je ein Akanthusblatt herauswachse.

Der gegeniiberstehende Greif ist 57 cm hoch und stiitzt sich wie der linke 

mit beiden Vorderpranken auf die GefaBmiindung. Der Kopf mit dem gebff- 

neten Rachen ist etwas beschadigt, er tragt zwei Horner, die am Ende ein we- 

nig gekriimmt sind. Die Mahne zieht sich von den beschadigten Ohren bis 

unter das Kinn. Die Flugel, besonders der vordere, sind deutlich zu sehen, sie 

setzen oberhalb der Vorderbeine mit flaumigem Gefieder an und enden in drei 

langen, am Ende aufgebogenen Federn. Der Kbrper ist etwas kurz geraten, 

das rechte Hinterbein setzt unorganisch an und ist ungeschickt ausgearbeitet. 

Der Schweif ist nach oben gebogen und kreuzt sich mit dem des rechts davon 

stehenden Greifen. Dieser dritte Greif steht nach rechts gewendet auf parallel 

gestellten Hinterbeinen und hat die Vorderpranken auf den Rand eines Ge

faBes gelegt, das in der Mitte liber dem Arkadenbogen liegt und wie die bis- 

herigen GefaBe mit Apfeln gefiillt ist. Die Flugel sind ahnlich wie bei den schon 

beschriebenen Greifen gebildet. Auf dem gebogenen Haise sitzt ein Kopf mit 

Schnabel und spitzen Ohren, die beschadigt sind. Von den Ohren bis unter
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das Kinn zieht sich eine Mahne, die bei diesem Vogelkopf wohl einen Hahnen- 

kamm mit Kinnlappen darstellen soil.

Die Fortsetzung der l7riesplatte nach links ist nicht gesichert. Jedenfalls 

war der hintere Teil des fragmentarisch erhaltenen Greifen darauf enthalten, 

vielleicht folgte auch links davon noch ein Arkadenbogen oder die Platte setzte 

sich als gerader Fries fort. Nach rechts geht die Platte in einen Arkadenbogen 

iiber, an dessen Bruchstelle sich vermutlich das oben beschriebene Arkaden- 

teil (Inv. Nr. 513: Taf. 48,3) anschloB, dessen Vogelreif auf der linken Halfte 

dem Vogelgreif am rechten Rande der Friesplatte entspricht. Ein weiteres 

Bruchstuck von der rechten Seite eines Arkadenbogens (Inv. Nr. 476. — Lange 

des Fragmentes 53cm, erhaltene Hohe 43cm, und Wandst. 21-30cm) schlieBt 

rechts mit einem gerade gearbeiteten Rand ab (Taf. 49, 1). Vielleicht setzte sich 

hier der Relieffries wieder fort. Der untere Teil der Platte ist weggebrochen, 

doch bleibt ein Rest der doppelten Profilierung eines sich nach links offnenden 

Arkadenbogens kenntlich, iiber den eine Greifenfigur nach links gelagert ist, 

die, ahnlich wie der Vogelgreif der vorhergehenden Platte (Inv. Nr. 513: Taf. 

48, 3), mit den Vorderpranken einen GefaBfuB halt.

Der Pantherkopf mit zwei nach vorne gestellten Spitzohren und zwei nach 

hinten geschwungenen Hornern sitzt auf einem geraden Haise. Die Augen 

wie auch die von den Ohren bis unter das Kinn reichende Mahne sind gut er- 

halten. Der Unterkiefer ist beschadigt. Die Fliigel enden in drei langen Federn, 

die aber beim rechten Fliigel nicht ganz erhalten sind. Der obere Teil des vom 

Greifen gehaltenen GefaBes ist mit der Miindung weggebrochen, doch konnte 

hier die vorher besprochene Platte anpassen, wobei dann der Oberteil des 

GefaBes der Platte Inv. Nr. 513 an den Unterteil auf Inv. Nr. 476 anschlosse. 

Es steht auBer Zweifel, daB die drei zuletzt besprochenen Marmorbruchstiicke 

(Inv. Nr. 500, 513 u. 476) zusammengehdren; die bei zwei Stricken erhaltene, 

miteinander iibereinstimmende Hohe (72,5 und 73 cm) und die auf den drei 

Stricken gleichartig profdierte Randleiste sprechen dafur. Wenn die vermutete 

Reihenfolge der Stiicke: Inv. Nr. 500—513—476 zutrifft, so stiinden sich je- 

weils gleichartige Greifen paarweise gegeniiber, abwechselnd Panther- und 

Lowengreifen, mit GefiiBen voll Apfeln zwischen sich. Das Ganze bildet den 

etwa 331 cm langen Teil einer Arkade; die erwahnten Diibelldcher am oberen 

und unteren Rande sind ein deutlicher Hinweis, daB weitere Bauglieder oben 

und unten angefiigt waren. Auf alien drei Stricken ist dieselbe meisterhafte 

Reliefarbeit festzustellen, die Ausfuhrung der Greifenfiguren ist hier viel 

feiner und sorgfaltiger als auf dem zuerst besprochenen Baldachin. Die drei 

Marmorplatten sind aber noch nicht alles, was wir in St. Peter von dieser 

Art ausgegraben haben. So haben sich noch einige kleinere Fragmente, z. B. 

spitze Blatter wie auf dem stehenden GefaB von Platte Inv. Nr. 500, gefunden, 

manches andere mag noch unter den Hausern von St. Peter liegen.

Gliicklicherweise konnten wTir in der Nahe dieser Bruchstiicke einen groBen 

Teil der Fundamente der Seitenwand einer Grabaedicula in einer Lange von 

ca. 510 cm ausgraben, die dazu gehorige Vorderwand muB also auch ziemlich 

lang gewesen sein, jedenfalls fehlt dazu bei den erhaltenen Teilen mit ihrer 

Gesamtlange von 331 cm ein betrachtliches Strick. Unter den in St. Peter aus-
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gegrabenen Grabbauten ist die Aedicula mit den oben beschriebenen Reliefs 

die groBte. Zu den groBen Dimensionen der Anlage paBt auch eine Greifen- 

slatue, die wir im Dezember 1954 ausgegraben haben. Zuerst fanden wir den 

Kopf (Inv. Nr. 457: Taf. 47, 3), dessen rechte Halfte gut erhalten ist, wahrend 

die linke fehlt. Der Kopf zeigt einen gekrummten Schnabel und einen Kinn- 

lappen ahnlich denen, die die Vogelgreifen der Reliefplatten tragen. Der Kopf 

ist vermutlich beim Absturz glatt abgebrochen und war offenbar mit dem 

Korper aus einem Marmorblock gearbeitet. Der dazugehorende Korper (Inv. 

Nr. 516: Taf. 47,1) wurde auf dem Riicken liegend gefunden. Der Greif sitzt mit 

den Hinterbeinen auf einem Postament, dessen vorderer Teil abgebrochen ist, 

ein Stuck davon mit der rechten Vorderpranke ist spiiter ausgegraben worden. 

Aus diesen Teilen laBt sich die Haltung deutlich erkennen: er saB auf den 

angezogenen Hinterbeinen, den Korper nach oben wendend und auf die ge- 

streckten Vorderbeine gestiitzt. Der linke Flugel ist ganz erhalten, wahrend 

der rechte stark beschadigt ist. Die FiiBe sind in alien Einzelheiten ausgearbei- 

tet, obwohl dies fur eine Aufstellung auf dem teilweise erhaltenen Dachfirste 

nicht notwendig war. In der Standplatte sind unlen zwei Diibellocher. Die 

Gesamthohe betragt ca. 120 cm.

Wie schon erwahnt wurde, hatten wir schon fruher den Oberteil einer 

kleineren Greifenstatue (Inv. Nr. 303) gefunden, zu dem sich im Jahre 1953 

auch noch der Unterteil (Inv. Nr. 355) fand. Dessen Poslament ist stark be

schadigt und die VorderfiiBe fehlen, doch gehoren die beiden Rruchstiicke 

ohne Zweifel zusammen (Taf. 47, 2). Die erhaltene Hohe betragt 70 cm, die 

Lange des Postaments 27 cm, auf der Unterseite sind Spuren eines Dtibelloches 

zu sehen.

In St. Peter sind Greifenfiguren sowohl mit Hahnen- als auch mit Panther- 

kopfen gefunden worden, wobei man sagen kann. daB die Greifenfiguren mit 

Hahnenkopf iiberwiegen, besonders wenn wir die beiden Giebelstatuen mit 

in Retracht ziehen. Nach der antiken Auffassung ist der Flahn den Seelen der 

Verstorbenen bei ihrer Reise in die Unterwelt behilflich3). Er erweckt das 

Licht und vertreibt die bosen Geister. (Diese Vorstellung hat sich im Volks- 

glauben erhalten).

Auf einer Vase aus Lecce sind Hahne in Verbindung mit Hesperidenapfeln 

dargestellt, doch weniger als Wachter an Stelle der Schlangen, sondern alle- 

gorisch. Allegorische Bedeutung haben Hahne auf einem Askos aus Lavella. 

Hahnendarstellungen sind besonders haufig in Apulien und Messapien. Sie 

scheinen mit der Verehrung der Demeter und Persephone in Verbindung zu 

stehen. In ahnlicher Beziehung stand der Hahn auch zur Sphinx. Dies alles 

weist auf die religiose Bedeutung des Hahns, vor allem in Verbindung mit 

dem Totenkult, hin.

Der kiinstlerische Wert der einzelnen Reliefs und Statuen ist sehr unter- 

schiedlich; man muB aber auch beriicksichtigen, daB die Arbeit an grobkorni- 

gem Marmor, wie dem Bacherer-Marmor, sehr schwierig ist. besonders wenn

3) F. Benoit, L’Ogmios de Lucien et Hercule Psychopompe, in: Festschrift f. Rudolf 

Egger I (Klagenfurt 1952) 148, 149.
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er noch von Granitadern durchzogen wird. Die Reliefs des ersten Baldachins 

haben auBerdem sehr unter dem Geschiebe des Adsallntaflusses gelitten. Diese 

Greifen sind mehr die Arbeit eines handwerklichen Steinmetzen, wahrend die 

Figuren, die zu dem Fries uber den Arkaden gehbren, mit groBer technischer 

Fertigkeit (Steinbohrer) und der Uberlegenheit eines Kiinstlers angelegt sind. 

Sie sind voller Leben, in hohem Relief und bis in die kleinsten Einzelheiten 

ausgearbeitet.

Alle diese Greifenfiguren sind kaum mit den bekannten Greifen im Trierer 

Museum4) in Beziehung zu setzen; das Material, die Entstehungszeit, die ort- 

liche Entfernung und weitere Umstande lassen keinen rechten Vergleich zu, 

obwohl es sich hier auch um Greifen mit Vogelkopf handelt.

Die Datierung5) der Greifenfiguren von St. Peter im Sann-Tale ist wegen 

der Fiille des gefundenen Materials verhaltnismaBig leicht. Besonders helfen 

uns dabei Inschriften, Portrats, das Aufleben keltischer Formelemente usw. 

Unter dem ersten Baldachin stand die Statue eines Mitgliedes der Familie der 

Prisciani, die um die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. in einer Villa rustica in 

St. Peter lebte. In diese Zeit sind natiirlich auch die Greifendarstellungen auf 

dem ersten Baldachin zu datieren.

4) Trierer Jahresberichte 6, 1913, 10 f. Taf. Ill, 1.

5) J. Klemenc, Nekaj kronoloskih podatkov rimskega pokopaliSca v Sempetru v Savinjski 

dolini, in: Arheoloski Vestnik 5/2, 1954, 284 ff.


