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Uberlegungen zum Trierer Egbertschrein

von

HILTRUD WESTERMANN-ANGERHAUSEN

Alois Thomas dankbar zugeeignet

Der Andreas-Tragaltar, das Hauptwerk aus der Goldschmiedewerkstatt Erz- 

bischof Egberts, dessen Erhebung auf den Trierer Bischofsthron sich 1977 

zum tausendsten Male jahrte, gibt immer noch Ratsel auf. Obwohl die Stifter- 

inschrift und typische Stilmerkmale das Werk fur die Regierungszeit Egberts 

(977—993) sichern, sind die reich verzierten (Abb. 1) Schmalseiten des Reli- 

quiars mit dem teppichartigen Schmuck aus goldenen Zierblechen vor rotem 

Glasgrund zwischen Perlenschnuren in der Literatur haufig als stilistisch fremd 

und „altertumlich" bezeichnet worden1. Sie entsprechen keineswegs der ruhi- 

gen, straffen Flachengliederung, die die Langsseiten des Schreines mit den 

groan Elfenbeinplatten oder den Deckel des Codex Aureus aus Echternach 

auszeichnen, der fur Jantzen ein Exponent der neuen „ottonischen Klarheit und 

ausgewogenen Ordnung aller Elemente2" war. Als „unottonisch" an den Schmal

seiten des Egbertschreins empfand man ihre Nahe zur karolingischen und 

frankischen Schatzkunst.

Hajo Vierck hat daher in einer Untersuchung uber Werke des merowin- 

gischen Goldschmieds und Bischofs Eligius die Binnenfelder der Schmalseiten 

des Egbertschreins als merowingische Spolien angesprochen3. Sie sind von den

1 O. v. Falke — H. Frauberger, Deutsche Schmelzarbeiten des Mittelalters und 

andere Werke der kunsthistorischen Ausstellung in Dusseldorf 1902 (Dusseldorf 1904) 5: 

„Man steht vor der schwer zu beantwortenden Frage, ob es denkbar ist, dab das alt- 

germanische Zellenmosaik durch einen so langen Zeitraum unbemerkt, und ohne in 

Deutschland Denkmaler zu hinterlassen, weitergelebt hat, bis es anscheinend unver- 

mittelt an den Trierer Werken so glanzend wieder zutage trat." — F. Witte, Tausend 

Jahre deutscher Kunst am Rhein I (Berlin 1932) 21... „DaB die Schmal- und Stirn- 

seiten des Tragaltares nach wesentlich anderen, fruheren Einstellungen gearbeitet 

sind: fast uberladene Zudeckung der Flache mit Ornament, Negierung des Hinter- 

grundes..." — F. Rademacher, Der Trierer Egbertschrein. Seine Beziehungen zur 

frankisch-karolingischen Goldschmiedekunst, Trierer Zeitschr. 11, 1936, 160. — Kurz- 

lich noch G. Grimme, Goldschmiedekunst im Mittelalter (Kdln 172) 28:... „daB auch 

karolingische, genauer frankisch-merowingische Traditionen in ihrer Ornamentselig- 

keit das Gesamtbild mitbestimmen."

2 H. Jantzen, Ottonische Kunst, RDE 89 (Hamburg 19632) 135—136.

3 H. Vierck, Werke des Eligius, Studien zur vor- und fruhgeschichtlichen Archao- 

logie, Festschrift fur Joachim Werner zum 65. Geburtstag (Munchen 1974) 359 ff. Der 

schon seit einigen Jahren mit Hajo Vierck immer wieder aufgegriffenen Diskussion 

uber seine These verdanke ich den AnstoB, mich mit offen gebliebenen Fragen zur 

Egbertwerkstatt wieder auseinanderzusetzen.
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Abb. 1 Trier, Domschatz. Egbertschrein

fur die Egbertwerkstatt typischen Bandern mit ihrem Wechsel von Email- 

plattchen und Edelsteinen gerahmt und durch gekreuzte oder bogenformig 

ubereinandergestellte Perlenschnure gegliedert, die Felder aus rotem Glas mit 

daraufgelegten Evangelistensymbolen, Tieren und Pflanzen in goldenem opus 

interasile einfassen. Das Zentrum der Vorderseite ist vielfach verandert4, auf 

der Ruckseite hat sich eine angelsachsische oder friesische Zierscheibe mit eng- 

zelligem Almandincloisonne um eine justinianische Goldmunze erhalten5.

4 H. Westermann-Angerhausen, Die Goldschmiedearbeiten der Trierer Egbertwerk

statt, Beiheft der Trierer Zeitschr. 36, 1973, 32, Anm. 52 und 48. — Vierck, op cit., 362. 

Vierck beschreibt den Kranz aus Perlen um die Zierscheibe auf Grund einer Auskunft 

von mir als ottonisch. Das muB auf ein MiBverstandnis zuruckgehen. Schon der ver- 

zinkte Draht, auf den die Perlen aufgereiht sind, ist vor dem 19. Jahrhundert meines 

Wissens nicht mdglich, zudem fehlen die Haltebugel aus Goldblech zwischen den 

Perlen, die auch eine andere Farbung aufweisen als die ubrigen Perlen am Schrein.

5 Vgl. die Diskussion zur Datierung und Lokalisierung der Zierscheibe bei Vierck, 

op. cit., 359 mit ausfuhrlicher Literatur, u. a. B. Arrhenius, Granatschmuck und Gem- 

men an nordischen Funden des fruhen Mittelalters (Stockholm 1971) 171 f. — Viercks 

Vorschlag, in der Zierscheibe den ehemaligen Vierungsschmuck eines Gemmenkreuzes 

zu sehen, ist sehr ansprechend; ebenda, 361 und Abb. 16.
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Abb. 2 Trier, Domschatz. Egbertschrein, Ruckseite
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Als merowingisch sieht Vierck vor allem das mit rotem Glas ausgefullte 

Gerust aus Goldblechwannen an, in dem die Perlenschnure verlegt sind, sowie 

die Rauten aus tordiertem Golddraht, die auf der Vorderseite die gekreuzten 

Perlenreihen uberschneiden, auBerdem auf der gleichen Seite einige Edelsteine 

mit ihren nach Viercks Meinung in ottonischer Zeit veranderten Fassungen. 

Die Perlenschnure, die auf der Vorderseite unregelmaBige Vielecke, auf der 

Ruckseite bogenformige Felder aus rotem Glas auf stark oxydierter Silber- 

unterlage umschlieBen, stellt Vierck an das Ende einer in der Eligiuswerkstatt 

postulierten Entwicklung, die zu groBflachigem Cloisonne hinfuhrt. Dafur zieht 

er die „Spolien" am Egbertschrein als entscheidende Zeugen heran6.

Auf dieser „merowingischen" Schicht sieht Vierck in den Schmalseiten des 

Egbertschreins eine zweite, ottonische, der er vor allem die goldenen Tier- 

und Pflanzenbilder in opus interasile zurechnet.

Auf den ersten Blick wirkt diese These bestechend, scheint sie doch den 

„altertumlichen" Stilcharakter der Schmalseiten des Egbertschreins zu erklaren, 

die als wirkliche Fremdkdrper, als Spolien, verstandlicher wirken konnten.

Mogen auch die Perlschnurgeruste der Schmalseiten des Egbertschreins mit 

ihren roten Glaseinlagen in der von Vierck skizzierten stilistischen Entwicklung 

der Goldschmiedekunst um den heiligen Eligius im fruhen 7. Jahrhundert 

einen sinnvollen Platz haben, so wirft doch die These, daB diese Bestandteile 

des Egbertschreins merowingische Spolien seien, mehrere Fragen auf. Einige 

davon sind technischer Art und sollen hier lediglich gestellt werden in dem 

BewuBtsein, daB ihre endgultige Klarung einer grundlichen Untersuchung des 

Egbertschreins vorbehalten bleiben muB. Andere Fragen betreffen die Wertung 

des ottonischen Kunstwerks selbst und sein Verhaltnis zu den anderen Gold- 

schmiedearbeiten und auch den Buchmalereien aus der Egbertzeit.

Vierck geht von der Beobachtung aus, daB auf der Ruckseite des Egbert

schreins um das Bogenfeld Goldblechstreifen mit einer Filigranranke sichtbar 

werden, die vom auBeren Rahmenband teilweise verdeckt sind. Er meint, daB 

„nach alien Regeln der Stratigraphie damit zu rechnen7" sei, daB diese Rand- 

streifen zusammen mit dem „merowingischen" Wannengerust fur die Perlen

schnure und den roten Glasfullungen gefertigt und durch die ottonischen Rahmen- 

leisten verdeckt wurden, als auch das rote Glas seine Auflage aus goldenem opus 

interasile erhielt. Die goldenen Zierbleche zahlt Vierck schon deshalb nicht zum 

ottonischen Bestand, weil ihre Rander nicht verlotet sind, sondern von den 

„fluchtig umgebogenen Wannenfassungen gehalten" werden. Da aber am Eg

bertschrein samtliche Edelsteine wie auch die ornamentalen und figurlichen

6 Vierck, op. cit., 363 und passim.

7 Ebenda, 361 ff. Vierck hat nur die seitliche Begrenzung durch filigranierte Rand- 

streifen gesehen, die aber auch unten vorhanden ist, wenn auch weiter verdeckt und 

verschmutzt. Ob ein solcher Streifen auch nach oben hin abschloB und durch die 

wiederholte Betatigung des zu dieser Seite aufgehenden Schiebedeckels beschadigt 

und verloren ist, kdnnte vielleicht eine technische Untersuchung klaren.
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Abb. 3 Trier, Domschatz. Egbertschrein, Vorderseite
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Emails durch den umgebogenen oberen Fassungsrand gehalten werden8, ist nicht 

einzusehen, warum das opus interasile anders befestigt sein sollte, oder warum 

deshalb die Goldblechwannen fur die Perlenschnure alter als das opus interasile 

sein sollen.

Die fur Viercks Argumentation wichtigen Randstreifen auf der gleichen 

Seite des Schreins zeigen eine Wellenranke mit wechselweise nach innen und 

nach auBen eingerollten Trieben und Kolbenbluten an den nach innen gerich- 

teten Abzweigungen. Diese sind in regelmaBigen Abstanden durch Goldbugel 

verklammert. Starke und Kdrnung des Filigrandrahtes sowie das Muster selbst 

entsprechen den Filigranranken, die auf den Rahmenborten der Schrein- 

schmalseiten die Almandinherzen begleiten9. Die typische Bugelverklamme- 

rung der einzelnen Triebe findet sich ebenso am „Berliner Rahmen" aus der 

Egbertwerkstatt10. Im Detail vergleichbares merowingisches Filigran erwahnt 

Vierck nicht. Durchgehende Filigranmuster wie hier finden sich auch erst 

spater, etwa am Psalter Karls des Kahlen, wahrend fruher kleinteilige, unter- 

einander nicht verbundene Filigranornamente auf der Flache verteilt werden. 

Unterstellt man aber, dab die filigranierten Randstreifen ottonisch seien, dann 

gilt das auch, in Umkehrung von Viercks Beweisfuhrung, fur das mit den 

Streifen in einem Stuck gearbeitete Gerust fur die Perlenschnure. Eine mog- 

liche Erklarung fur diese Randstreifen ware dann, daB sie bewuBt auf Sicht 

gearbeitet waren und die gleiche Funktion hatten, wie die Begrenzung des 

Binnenfeldes auf der gegenuberliegenden Schreinseite durch gezwirnten Draht. 

Die schmale goldene Zone zwischen dem flimmernden, rotgoldenen Binnenfeld 

mit den plastisch hervortretenden Perlenschnuren bewirkt eine optische Zasur 

und leitet gleichzeitig uber zu den streng komponierten Rahmenbandern. Die 

Verschiebung aller Schmuckauflagen auf dem geschwundenen Holzkern des 

Kastens konnte die partielle Uberschneidung der Filigranranken durch die 

Rahmenborten erklaren.

— Bedenklich erscheint auch, daB auf dieser Seite des Schreins die cloison- 

nierte Zierscheibe mit der Munze in einem von Goldbugeln gehaltenen Perlen- 

kranz sitzt, der mitsamt seiner Wannenfassung Bestandteil des ubrigen Bogen- 

feldes ist. Daraus kann man nur schlieBen, daB die nach Bruce-Mitfords 

Meinung angelsachsische Spolie zufallig millimetergenau in ein ausgespartes 

Rund der „merowingischen Spolie" aus der Eligiuswerkstatt gepaBt hat. —

Fur das Motiv der ubereinandergestellten Bogen, die auch in der mero- 

wingischen Schatzkunst nicht haufig sind, zitiert Vierck den auch von mir 

angesprochenen Vorlagenkreis von Schrankenplatten, Sarkophagen und Archi- 

tekturornamentik mit Schuppenmuster11. Neben der Wirkung des erhabenen

8 Westermann-Angerhausen, op. cit., z. B. die Detailabb. 27 und 28.

9 Ebenda, Abb. 4; Detail mit gut sichtbarer Filigranranke Abb. 80; Filigranmuster 

auf den Rahmenborten Abb. 64.

10 Ebenda, Abb. 22; vgl. auch Katalog „Metall im Kunsthandwerk", Kunstgewerbe- 

museum SchloB Kopenick (Berlin 1967) 87.

11 Vierck, op. cit., 363.
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Abb. 5 Trier, Domschatz. Egbertschrein, Langsseite und Deckel
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Musters vor verschattetem Grund, das an die hellen Perlenschnure vor dem 

roten Glas erinnert12, schien mir auch die Ikonographie fur die „Ubernahme 

des Schuppenmusters aus der Bauornamentik, genauer gesagt, aus dem monu- 

mentalen Schmuck des Altarbezirkes13", zu sprechen. Der Egbertschrein ist ein 

Altar. Diese wesentliche Funktion des Reliquienkastens sollte in seinem 

Schmuck deutlich werden. In und um Trier, in St. Matthias und vielleicht noch 

im Dombezirk selbst, hatte man Schrankenplatten mit Schuppenmuster, wo- 

moglich noch in der originalen Zuordnung zum Altarbezirk, vor Augen. Wenn 

die Ruckseite des Egbertschreins ottonisch ist, dann ist das Schuppenmuster 

mehr als ein beliebig herleitbares Motiv, sondern bewuBt in das Gesamtkonzept 

des Andreas-Reliquiar-Tragaltares hineingearbeitet.

Der Befund auf der Vorderseite des Schreins wird durch die mittlere 

Scheibe verunklart. Auch hier halt Vierck das ganze Gerust aus Goldblech- 

wannen mit seiner Begrenzung aus gezwirntem Draht fur merowingisch, meint 

aber, daB die Mitte in ottonischer Zeit kreisrund erweitert wurde, um einer 

Zierscheibe Platz zu machen, deren Fassungswand mit aufgelotetem Schlaufen- 

draht jetzt mit der barocken ziselierten Scheibe zugedeckt ist. Die inneren 

Spitzen der Golddrahtrauten, deren Ecken durch Amethyste markiert sind, 

seien beim Einsatz dieses Mittelstuckes verdeckt worden14. AuBerdem nimmt 

Vierck an, daB die Steinfassungen an den Ecken der Mittelraute, die ja im 

„merowingischen" Verband sitzen, in ottonischer Zeit mit dem gleichen Schlau- 

fendraht versehen wurden, der auch die mittlere Fassung ziert15. Warum die 

ottonischen Goldschmiede eine so komplizierte ErganzungsmaBnahme, die op- 

tisch zudem kaum zur Geltung kommt, unternommen haben sollten, kann 

vielleicht eine technische Untersuchung klaren. Dem Augenschein nach ent- 

sprechen die Schlaufendrahtfassungen im Binnenfeld der Vorderseite aufs 

beste den typgleichen Fassungen, die sonst am Schrein zu finden sind16. Wenn 

aber diese Fassungen ottonisch sind, so gilt dies wiederum fur ihre Umgebung. 

Dazu gehoren die sechs ursprunglich mit Amethysten besetzten Fassungen in 

den Ecken der Golddrahtrauten, deren Form sonst in der Egbertwerkstatt nicht 

nachweisbar ist. Sie bestehen aus einem Ring aufrecht aneinandergeloteter 

Kreise aus geperltem Draht17, die zwischen zwei waagerechten Reifen aus dem 

gleichen Draht auf der eigentlichen Fassungswand sitzen. Im 11. Jahrhundert

12 Ebenda, 364.

13 Westermann-Angerhausen, op. cit., 119 ff.; H. Cuppers, Spatantike Chorschranken 

in der St.-Matthias-Kirche zu Trier, Trierer Zeitschr. 31, 1978, 177 ff. — Vgl. auch 

hier Anm. 47 u. Anm. 48.

14 Vierck, op. cit., 362:... „Jedenfalls wurde ein Teil aus der Mitte der Platte her- 

ausgeschnitten, denn die Kordeldrahtbander setzen sich unter dem Boden der Scheibe 

fort, um abrupt etwa in Hohe der Innenkante des Zellbandes zu enden..." Meines 

Erachtens fuhren die Kordeldrahtbander nur bis zum Rand der mit Schlaufendraht 

belegten mittleren Fassung. Vgl. Westermann-Angerhausen, op. cit., Abb. 28.

15 Ebenda. Die groBe Ahnlichkeit der Fassung fur die verlorene Zierscheibe und 

der benachbarten Fassung fur die Almandinscheibe macht es schwer, fur beide nicht 

den gleichen FertigungsprozeB anzunehmen.

16 Ebenda, 140.

17 Ebenda, Abb. 28.
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kommt dieser Typus z. B. am Osnabrucker Kapitelskreuz, fruher auch am 

Reichskreuz vor18. Viercks merowingische Beispiele von aufgelegten Filigran- 

kreisen, etwa am Taschenbesatz des Beckumer Furstengrabes oder an einer 

Fibel aus Harmignies, haben nicht mehr Beweiskraft als die nach der Egbert- 

zeit liegenden ottonischen Beispiele, weil die Filigrankreise nicht auf regel- 

rechten Fassungswanden sitzen, sondern im Zusammenhang mit den auch sonst 

locker auf der Flache verteilten Filigranornamenten zu sehen sind19.

Uberhaupt sind senkrechte, verzierte Kastenwande als Fassungen von Edel- 

steinen fur die ottonische Goldschmiedekunst typischer als fur die vorkarolin- 

gische Zeit, in der Edelsteinfassungen mit einer breiten, umlaufenden Kehle 

eher gebrauchlich waren. Solche Fassungen haben auch die Steine am Theude- 

rigusreliquiar von St. Maurice d'Agaune, welches Vierck fur das Linien- 

schema der Vorderseite des Egbertschreins heranzieht20. In der Tat entspricht 

es den von kleinen Seitenrauten begleiteten Diagonalkreuzen des Egbert

schreins weitgehend. Doch fallen die inneren Spitzen der Golddrahtrauten 

hier dem zentralen Schmuck zum Opfer. Erganzte man die Rauten, so bliebe 

nur Platz fur einen kleinen mittleren Stein, nicht grower als die Amethyste 

auf den Rautenecken. Eine formal und ikonographisch eindeutig ausgezeichnete 

Mitte, wie sie fur den Egbertschrein erganzt werden muB, ist aber fur die 

Komposition des Theuderigusreliquiars ebenso typisch wie fur die m. E. auch 

zeitlich naherliegenden Vorbilder aus dem Umkreis Karls des Kahlen, die 

Zierseite vor dem Markusevangelium im Codex Aureus aus St. Emmeram in 

Regensburg und der Deckel des Ellwanger Reliquienkastchens21. Die Anordnung 

der Amethyste am Egbertschrein entspricht nicht den Steinsetzungen am Theu- 

derigusreliquiar, wohl aber den Planetenbusten auf dem Deckel des karolin- 

gischen Kastchens und den Evangelistensymbolen in der Miniatur.

Es ware auch zu diskutieren, ob man die perlengesaumten roten Glasfelder 

(vorausgesetzt, man zahlt das opus interasile nicht zum „originalen" Bestand) 

uberhaupt als cloisonne bezeichnen sollte. Perlenschnure als Felderteilung 

zwischen einzelnen „Glaszellen" wie am Egbertschrein kommen an den zitierten 

Denkmalern des 7. Jahrhunderts nicht vor. Auch am Eligiuskelch, von dem 

wir nur noch eine Zeichnung besitzen, teilen die parallelen Perlenschnure ja

18 H. Westermann-Angerhausen, Westfalische Goldkreuze und ihre Voraussetzun- 

gen in Rheinland und Niedersachsen, Rhein und Maas 2 (Kdln 1973) 188 und Abb. 15.

19 Vierck, op. cit., 363 und Abb. 18, 6 und 11,2.

20 Ebenda, 363, Taf. 8, 1.

21 Westermann-Angerhausen, op. cit., 114 ff. Zwar fehlen auf der Miniatur aus 

dem Codex Aureus aus St. Emmeram und am Ellwanger Kastchen die die Diagonal- 

kreuze begleitenden Rauten; sie haben aber am Egbertschrein durch die Fragmen- 

tierung, die ja meines Erachtens zum ottonischen Entwurf gehort, nur untergeordnete 

Bedeutung.

14
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Abb. 6 Abbildung des Egbertschreins auf der Delineatio von 1655

nicht einzelne cloisons, sondern ganze cloisonne-Flachen22. Das beste Vergleichs- 

beispiel fur farbige, wenn auch emaillierte, von Perlenschnuren gerahmte Fel

der scheint mir nach wie vor das Giselakreuz23 zu sein, das eine ahnlich teppich- 

artige Wirkung hat wie die Schmalseiten des Egbertschreins, und das kaum 

mit merowingischen Denkmalern in Zusammenhang gebracht werden kann.

SchlieBlich bleibt zu bedenken, daB die spolienhafte Verwendung ganzer 

„ensembles" an einem mittelalterlichen Goldschmiedewerk sehr viel seltener 

vorkommt, als die Wiederverwendung alterer Einzelstucke. Das liegt vor allem

22

denen die Perlschnure liegen, und die ja eine technische Besonderheit darstellen, an 

den Werken der Eligiuswerkstatt nicht in dieser Form nachweisen kann. Auch am 

Theuderigusreliquiar liegen die Perlen nicht aufgereiht, sondern jede fur sich in das 

cloisonne eingebettet. Man wird sich damit abfinden mussen, daB die Perlenschnure 

mit ihren Wannen am Egbertschrein eine zweckbestimmte Erfindung der Werkstatt 

waren.

23

Vierck, op. cit., Abb. 1. Hinzu kommt, daB auch Vierck die typischen Wannen, in

H. Fillitz, Das Mittelalter I, Propylaen Kunstgeschichte 5 (Berlin 1969) 165, XXVI.

Das Giselakreuz ist um 1006 entstanden.
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daran, dab solche „ensembles" leichter zu Schaden kamen. Wenn die Schmal- 

seiten des Egbertschreins als „merowingische Spolien" mit derart kompletter 

Zellverglasung uberlebt hatten, dann sprache das fur einen intakten Trager 

der Zierfelder. Wenn diese aber an einem noch heilen Gegenstand saBen, dann 

bleibt unklar, warum sie auf ein ottonisches Werk verpflanzt wurden. — Typi- 

sche Spolien sind vor allem antike geschnittene Steine. Kleinere Gemmen wur

den am Egbertschrein mehrfach in die Rahmenbander, in die Sandalenriemen 

auf dem goldenen FuB und rund um die leere Sechseckfassung versetzt, die 

den FuB bekront. Auch in dieser Fassung ist ja eine antike Spolie vermutet 

worden und sicherlich denkbar-4. Spolien sind ferner die cloisonne-Zierscheibe 

in der Ruckseite und die auf dem Schiebedeckel als Altarstein dienende Mille- 

fioriplatte, die als Spolie sicher ahnlichen Rang und Wert hatte, wie die be- 

sonders geschatzten Altarsteine aus Porphyr25. Auch die goldenen Lbwen- 

reliefs auf den Mittelfeldern der Langsseiten stammen aus einem alteren 

Zusammenhang. Ein Vergleich mit den Lbwenstutzen des Schreins macht 

deutlich, daB sie nicht ottonisch sein kbnnen, sondern einer alteren Stilstufe 

angehbren. Stilistisch sind sie zwei Lbwendarstellungen aus insularen bzw. 

Echternacher Handschriften so eng verwandt, daB man sie in deren Umkreis 

entstanden denken mbchte.

Die Form der Mahnenlocken, die gleichmaBig in eine Richtung, namlich zum 

Rucken hin gewendet sind, entspricht dem machtigen Markuslowen im Evan- 

geliar des heiligen Willibrord-6, hier wie dort verdecken die eingerollten 

Spitzen den Ansatz der darunterliegenden Locke. Die Locken der „imago leonis" 

sind durch einen dunnen Strich in zwei ungleich lange Halften, eine hellere 

und eine dunklere, geteilt. Am Leib und den Hinterbeinen sind die langeren, 

unten eingerollten Lockenhalften mit hellbrauner Farbe ausgemalt, bei der 

eigentlichen Mahne verhalt es sich umgekehrt, so daB hier das intensive Gelb 

viel mehr zur Geltung kommt. Die Unterteilung der Zotteln an Hals und Brust 

der goldenen Lowen des Egbertschreins durch eine feingravierte Linie wirkt 

wie die Ubersetzung der gemalten Form in die Metallkunst. Beim Lbwen- 

symbol auf der viergeteilten Zierseite mit dem Christusmedaillon des Trierer 

Domschatzevangeliars27, das in der Nachfolge des Willibrordevangeliars in 

Echternach entstand, laBt sich besonders gut der volutenartige Schwanz ver- 

gleichen. Auch die FuBbildung der goldenen Lowen, die durch eine weit nach 

hinten abgespreizte Kralle an Vogelklauen erinnert, findet sich am ahnlichsten 

in dieser Miniatur zugleich beim Markuslowen und beim Johannesadler.

24 N. Irsch, der Dom zu Trier, Kunstdenkmaler der Rheinprovinz 3, 1 (Dusseldorf

1931) Taf. 15 und Fig. 217; „. .. von dem groBen Kleinod, das den FuB krbnte, zeugt

1655 war es eine Gruppe von drei Statuetten (Christus, Petrus, Andreas?); mbglicher- 

weise gibt aber die Delineatio die ins Senkrechte projizierte Obenansicht einer flachen 

antiken Kamee mit Figurenrelief"; ebenda, 332.

25 U. Bracker-Wester, Porphyr aus Kblner Boden, Katalog „Monumenta Annonis" 

(Kbln 1975) 124 ff.

26 C. Nordenfalk, Insulare Buchmalerei (Munchen 1977) 48 ff., Abb. 10.

27 Ebenda, 88 ff.; N. Irsch (s. Anm. 24) 327, Fig. 214.

nur mehr die rechteckige Fassung, 4,3 cm lang, 3,8 cm breit. Nach der Delineatio von

14*



Hiltrud Westermann-Angerhausen212

Der Korper der Lowen am Egbertschrein zeigt keine plastischen Zotteln, son- 

dern ein durch kurze Punzlinien angedeutetes Fell. Die Konturen der Schenkel 

werden von zwei parallel gravierten Linien umfahren, deren Enden sich 

rundlich zusammenfugen. Wiederum wirkt dies im Vergleich mit dem Lukas- 

stier der Miniatur wie eine Ubersetzung ins andere Medium. Der „voluten- 

artigen Zeichnung der Huft- und Schultergelenke" wie auch dem ruhigen 

Schreitmotiv begegnen wir wieder beim Lowensymbol des Johannes im Book 

of Durrow28, das kurz vor dem Willibrordevangeliar entstand. Die ins Profil 

gewendeten Ldwenkdpfe der Markussymbole aus dem Willibrordevangeliar 

und dem Trierer Domschatzevangeliar sind aber ganz verschieden von den 

Gesichtern der goldenen Lowen am Egbertschrein. Der eifdrmige UmriB des 

Gesichts, die ganz waagerecht gestellten Mandelaugen, zwischen denen die Nase 

in einer durchgehenden Linie mit den Brauen gezeichnet ist, vor allem aber die 

unverwechselbare Frisur mit der seitlich des „eingekerbten" Mittelscheitels 

hochgebauschten Haarmasse, deren streng parallel gefuhrte Strahnen durch 

feine Punzlinien angedeutet sind, entsprechen dem Matthaussymbol im Book 

of Burrow29.

Die souverane Verwendung von Spolien in einem fertigen Konzept, wie das 

gerade am Egbertschrein demonstriert wird, sprache keineswegs gegen Viercks 

These von den merowingischen Schmalseiten. Die oben angefuhrten Bedenken 

scheinen aber erheblich genug, um noch einmal zu prufen, ob die „fremd- 

artigen" Schmalseiten des Egbertschreins nicht doch in der Trierer Egbertwerk- 

statt entstanden sein konnen, genauer, ob im Zusammenhang der fruheren und 

der gleichzeitigen Vorbilder der Egbertwerkstatt nicht auch das goldene opus 

interasile auf roter Glasunterlage moglich ist.

Drei karolingische Quellen, die Buchmalerei der Ada-Gruppe, „Tours" und 

der Kunstkreis Karls des Kahlen sind seinerzeit fur den Motiv- und Formen- 

schatz der Egbertwerkstatt dingfest gemacht worden30. Dazu kam die Kenntnis 

der gleichzeitigen Trierer Buchmalerei unter der Agide des Gregormeisters. 

Diese Quellen waren alle entweder in der Klosterbibliothek von St. Maximin 

oder uber die enge Verbindung zwischen Maximin und dem von dort aus refor- 

mierten Emmeramskloster in Regensburg erreichbar. In Maximin lagen die 

Ada-Handschrift und eine touronische Bilderbibel31, und dort war der Sitz der 

Trierer Malerschule.

Ein Signum der Egbertwerkstatt sind die Schmuckbander mit ihrem Wechsel 

von Emailplattchen mit Edelsteinen oder Perlen, wie sie den Buchdeckel des

28 C. Nordenfalk (s. Anm. 26) 45, Abb. 7.

29 Ebenda, 39, Abb. 4. Fur die Deutung der Lowen als Christussymbole, H. Wester

mann-Angerhausen, op. cit. 121 ff., spricht eben auch das vom Mathaeussymbol 

ubernommene Menschenantlitz. — C. Bentler, Die Entstehung des Altaraufsatzes 

(Munchen 1978) 31, Abb. 37 ff. — Den Hinweis auf die Verwandtschaft der Lowen vom 

Egbertschrein verdanke ich Christian Beutler, Hamburg.

30 H. Westermann-Angerhausen, op. cit., 52—98.

31 R. Laufner, Vom Bereich der Trierer Klosterbibliothek St. Maximin im Hoch- 

mittelalter, Armaria Treverensia, Beitrage zur Trierer Bibliotheksgeschichte (Trier 

1960) 9 ff. — F. Mutherich, Die touronische Bibel von St. Maximin in Trier, Kunst- 

historische Forschungen Otto Pacht zu seinem 70. Geburtstag (Salzburg 1972) 44 ff.
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Codex Aureus aus Echternach und die Kastenwande des Egbertschreins rahmen 

und gliedern33. Die unfigurlichen Muster der Emails auf diesen Bandern und 

auch am Schaft der Hulse fur den Kreuzesnagel, der im Egbertschrein aufbe- 

wahrt wird, lassen sich vereinzelt an fruheren oder gleichzeitigen Goldschmiede- 

arbeiten nachweisen. Da aber samtliche vorkommenden Muster in der in 

St. Maximin erreichbaren Buchmalerei versammelt sind, ist es sinnvoll anzu- 

nehmen, dab die Trierer Goldschmiede aus diesem Formenreservoir geschopft 

haben. Gerade an Hand dieser Emailmuster laBt sich die stilistische Entwick- 

lung innerhalb der Werkstatt gut deutlich machen. Wahrend an den Langs- und 

Schmalseiten des Egbertschreins zwei verschiedene Motivkreise deutlich unter- 

scheidbar bleiben, die einerseits der Ada-Handschrift, andererseits der ottoni- 

schen Trierer Buchmalerei entstammen, wurden in den Emails des spater ent- 

standenen Echternacher Buchdeckels Motive aus beiden Quellen zu neuen Mu- 

stern zusammengesetzt33. Aus „Tours" lassen sich die in lebhafter Bewegung 

geschilderten Tiere des opus interasile auf den Schmalseiten des Schreins ab- 

leiten34. Neben den karolingischen Miniaturen ist der EinfluB des Gregor- 

meisters vor allem in den figurlichen Emails der Langsseiten zu erkennen. Die 

Schmelze der Evangelistensymbole auf den Elfenbeinplatten des Egbertschreins 

wie am Knauf des Petrusstabes wiederholen die Symboltypen des Strahow- 

evangeliars und des Evangeliars der Ste. Chapelle35.

Als dritte karolingische Quelle fur die ottonischen Goldschmiede in Trier 

laBt sich der Kunstkreis Karls des Kahlen erschlieBen. Wiederum sind es ein- 

zelne Motive, die sich vereinzelt auch anderweitig nachweisen lassen, die aber 

insgesamt nur an Werken vorkommen, die mit Karl dem Kahlen in Verbindung 

gebracht werden. Der Typus der Evangelistensymbole vom Echternacher Buch- 

deckel, der Stil der getriebenen Goldreliefs in seinem auBeren Rahmen und 

die Rahmenform selbst verweisen zusammen auf das Werk, das fur den von 

Otto III. und Theophanu an Echternach gestifteten Prunkdeckel offenbar Modell- 

charakter hatte, den Codex Aureus aus St. Emmeram in Regensburg36. Das 

Emmeramskloster bewahrte die Weihegeschenke Konig Arnulfs von Karnten 

aus dem Erbe Karls des Kahlen, unter anderem das Reiseziborium und den 

Codex Aureus. 975, also zwei Jahre vor dem Regierungsantritt Egberts in Trier, 

wird das Regensburger Kloster durch seinen neuen Abt Ramwold der Gorzer 

Reformbewegung angeschlossen. Ramwold kam aus St. Maximin, der „Schalt- 

stelle" der Gorzer Reform fur die ottonische Reichskirche37. Unter Ramwold 

sind der schadhaft gewordene Deckel des Codex Aureus und auch das Manu- 

skript selbst Reparaturen unterzogen worden, die man offenbar fur wichtig 

genug hielt, um sie durch ein representatives Bildnis des Abtes auf einer vor-

32 H. Westermann-Angerhausen, op. cit., 72 ff.

33 Ebenda, 65.

34 Ebenda, 86 ff.

35 Ebenda, 66 ff.

36 Ebenda, 82 ff.

37 K. Hallinger, Gorze-Cluny (Rom 1950) 114.
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gebundenen Seite am Anfang der Handschrift zu dokumentieren38. Die Aus- 

einandersetzung mit den karolingischen Werken wurde in Regensburg aus- 

schlaggebend fur die Entwicklung von Buchmalerei und Goldschmiedekunst 

unter Heinrich II.39. Der Echternacher Buchdeckel beweist, dab schon die Gold- 

schmiede der Egbertzeit sich den Codex Aureus aus St. Emmeram zum Vorbild 

nahmen. Ramwold kam, wie das ublich war, nicht allein, sondern mit einer 

Reihe von Monchen in das Emmeramskloster, die ihn bei der Einfuhrung der 

neuen Klosterregel unterstutzten. Gewdhnlich ging zumindest ein Teil dieser 

„Grundungsmannschaften" nach getaner Arbeit ins Mutterkloster zuruck. Mit 

ihnen wird auch die Kenntnis der karolingischen Kunstwerke aus Regensburg 

nach Trier gewandert sein.

Im Kunstkreis Karls des Kahlen finden sich auch alle jene Motive, die inner- 

halb der Egbertwerkstatt gleichzeitig als typisch und als besonders altertumlich 

gelten. Dazu zahlen die beiden Almandinscheiben mit eingelegtem Goldring im 

Zentrum der Diagonalkreuze auf der Vorderseite des Egbertschreins. Genau 

solche Scheiben bilden auf dem Deckel vom Psalter Karls des Kahlen die Mitte 

von kreuzfdrmigen Edelsteinauflagen in einem teppichartigen Filigranmuster 

um das Elfenbeinrelief40. Auch das Linienschema dieser Schreinseite, die beiden 

nebeneinandergesetzten Diagonalkreuze, die eine Mittelraute aussparen, er- 

scheint, wie oben erwahnt, zweimal an Werken aus dem Umkreis Karls des 

Kahlen.

SchlieBlich findet sich am spatkarolingischen Buchdeckel auch jene Zierform, 

die in ottonischer Zeit schon ausgestorben ist und lediglich in der Egbertwerk

statt noch gepflegt wurde, die herz- und blattformige Zelleinlage aus Alman- 

dinen oder farbigem Glas, die auch in karolingischer Zeit nicht mehr zum 

ublichen Repertoire der Goldschmiedekunst gehorte41. Ahnlich wie bei den 

Emailmustern, die ornamentale Details aus verschiedenen Buchmalereien adap- 

tieren, zeigt sich in der Verwendung der Zelleinlagen in den Rahmenbandern 

des Codex Aureus aus Echternach und des Egbertschreins sowie an der Reli- 

quienhulse fur den Kreuzesnagel die ganze stilistische Eigenwilligkeit der 

Egbertwerkstatt. Die cloisons stehen nicht einzeln oder zu lockeren Gruppen

38 G. Leidinger, Der Codex Aureus der Bayerischen Staatsbibliothek in Munchen 

1—6 (Munchen 1922—25) Textband 87 ff. — O. K. Werckmeister, Der Deckel des Codex 

Aureus von St. Emmeram, ein Werk des 9. Jahrhunderts, Studien zur deutschen 

Kunstgeschichte 332 (Strasburg — Baden-Baden 1963) 9.

39 H. Fillitz (s. Anm. 23) 50.

40 So auch schon Rademacher (s. Anm. 1) 161, der diesen Vergleich fur bedeut- 

samer halt als den mit merowingischen Schmuckstucken, die ahnliche Schmuck- 

scheiben tragen. — J. Hubert, J. Porcher, W. F. Volbach, Die Kunst der Karolinger 

(Munchen 1969) 256, Abb. 231.

41 F. Rademacher (s. Anm. 1) 162. — O. K. Werckmeister (s. Anm. 38) 18. — Auf 

weitere vereinzelte Beispiele von winzigen Zelleinlagen in einem Muster aus in Gold- 

blech getriebenen Tier- und Pflanzenformen, die durch einen „Saum" aus Perldraht 

mit der Unterlage verbunden sind, hat Peter Lasko mich aufmerksam gemacht: 

Spolien auf der Ruckseite des Petrusreliquiars in Minden und Schmuckfelder im 

Rahmen des Sion-Evangeliars im Victoria and Albert Museum, London. Vgl. P. Lasko, 

Ars Sacra, The Pelican History of Art (Harmondsworth 1972) 85.
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zusammengefaBt zwischen stark plastischen Edelsteinauflagen wie am karolin- 

gischen Buchdeckel, sondern haben einen wohlberechneten Platz in einem stren- 

gen, mit Linien und Flachen rechnenden Dekorationssystem.

Das „kunstlerisch edelste Werk der Egbertwerkstatte4-", das Nagelreliquiar, 

wird wesentlich von der Wirkung der Zelleinlagen bestimmt. Die abgeschragten 

Ecken des Kopfes und des Schaftes faBt eine Schnur aus Rauten und Kreisen 

zusammen, die in dieser Form nicht beim karolingischen Vorbild, wohl aber als 

Rahmen der Miniaturen im Codex Egberti vorkommt43. Die trapezformigen 

Flachen des Nagelkopfes sind durch florale Motive gegliedert, die wiederum 

eng mit den Zelleinlagen vom AuBenrahmen des Codex Aureus aus St. Emme- 

ram zusammengehen44. Sie wirken jedoch besonders ottonisch durch die straffe 

Einfugung in das vorgegebene Feld. Die gleichzeitige Verwendung „historischer" 

und zeitgemaBer handwerklicher Techniken, der Zelleinlagen und des Zellen- 

schmelzes, ist am Nagelreliquiar besonders glucklich. Die einheitliche Gesamt- 

wirkung wird durch die Kombination heterogener Schmuckmittel nicht beein- 

trachtigt.

Der Egbertschrein hingegen wird so sehr durch den starken Kontrast zwi

schen Langs- und Schmalseiten bestimmt, daB man hier die Verwendung ver- 

schiedener Techniken als bewuBt eingesetztes Stilmittel verstehen muB. Als 

Behaltnis verschiedener und rangverschiedener Reliquien und als Altar, dessen 

Frontseiten einen besonderen Schmuck geradezu erforderten, war er Trager 

von vielschichtigen ikonographischen Aussagen45, denen durchaus verschiedene 

kunstlerische Wirkungsformen entsprochen haben konnen. Gerade am Egbert

schrein, an dem mit verschiedenen Vorbildern und Motiven — das zeigen die 

Emails der Rahmenbander — experimentiert wird, scheint das Nebeneinander 

der verschiedenen Schreinseiten verstandlich.

Die strenge Gliederung der Langsseiten, die durch die Elfenbeinfarbe zu 

gleichsam klassischer Wirkung gesteigert wird, ist den Miniaturen des Codex 

Egberti mit den hellen Bildgrunden und der berechneten Wirkung leerer 

Flachen46 durchaus an die Seite zu stellen. Der kostbare, reiche Eindruck der 

Schmalseiten, die, geht man von der Stellung des FuBes aus, wohl die „Altar- 

fronten" des Schreins sind, entspricht hingegen den Eingangsbildern im glei- 

chen Codex, wo Widmungsgedicht, Stifterbild und Evangelistenportraits vor 

purpurnen, goldgemusterten Grunden stehen47. Wenn beide Ausdrucksmoglich-

42 N. Irsch (s. Anm. 24) 335.

43 H. Westermann-Angerhausen, op. cit., 76.

44 O. K. Werckmeister (s. Anm. 35) Abb. 12 e, 12 f. — Die seit Viercks Aufsatz akute 

Frage, ob die „Patene Karls des Kahlen" merowingisch sei und somit als Vorbild aus 

dem Umkreis Karls des Kahlen fur unsere Zwecke fortfallt (Vierck, op. cit., 337 ff.), 

kann in diesem Rahmen nicht diskutiert werden.

45 H. Westermann-Angerhausen, op. cit., 125 ff., 135 ff.

46 H. Jantzen (s. Anm. 2) 69.

47 Codex Egberti, Trier, Stadtbibliothek, Ms. 24, fol. 1—8, dagegen z. B. fol. 10 v, 

23 v, 31 r. — G. Haseloff — H. V. Sauerland, Der Psalter Erzbischof Egberts von Trier, 

Codex Gertrudianus, Festschrift der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen zu Trier 

(Trier 1901) 65.
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keiten in einem Werk der Trierer Buchmalerei moglich waren, so kann man das 

auch fur die Goldschmiedewerkstatt annehmen, deren Verflechtung mit der 

Malerwerkstatt sich ja nicht nur auf einen gemeinsamen Fundus von Motiven 

beschrankte. Schon Haseloff48 hat die farbige Wirkung der Schmalseiten des 

Egbertschreins den purpurgrundigen Miniaturen des Egbertpsalters und des 

Codex Egberti mit ihren Tierdarstellungen in „Goldgrisaille" verglichen.

Mittelalterliche Beschreibungen von Kunstwerken beziehen sich meistens auf 

deren Aussage, selten auf die Form. Deshalb sollten wir jenem Brief Gerberts 

von Reims an den Trierer Erzbischof besonderes Gewicht beimessen, der ein 

konkretes Detail erwahnt. Im Sommer 987 schickt Gerbert Gold und Edelsteine 

nach Trier mit der Bitte, daraus ein Kreuz zu fertigen. Er schreibt: „Exiguam 

materiam nostram magnum ac celebre ingenium vestrum nobilitabit cum adjec- 

tione vitri tum compositione artificis elegantis49." DaB Glas, ein in der otto- 

nischen Schatzkunst weder gebrauchliches noch besonders hochgeschatzes Ma

terial, ausdrucklich genannt wird, wogegen Gold und Edelsteine als „exigua 

materia", also geringfugig abqualifiziert werden, ist hdchst bemerkenswert. 

Hatte sich die Verwendung von Glas in der Egbertwerkstatt nur auf die ver- 

gleichsweise kleinen Zelleinlagen in den Rahmenbandern beschrankt, so hatte 

Gerbert das vielleicht nicht der Erwahnung wert gefunden. Anders verhalt es 

sich mit den in der ottonischen Schatzkunst einzigartigen glashinterlegten 

Schmalseiten des Egbertschreins. Rademacher interpretierte die Briefstelle sicher 

richtig, wenn er sie nicht nur auf die Zelleinlagen, sondern auch auf das opus 

interasile auf roter Glasunterlage bezog50.

An anderer Stelle wurde begrundet, warum der Egbertschrein nach dem auf 

980 datierten Petrusstab und vor dem nach 983 oder auch 985 in Auftrag 

gegebenen Buchdeckel entstanden ist51. Schon sein Reliquieninhalt machte den 

Egbertschrein zu einem ruhmenswerten Denkmal. Von seinem auBergewohn- 

lichen Schmuck kann Gerbert im Sommer 987 durchaus gewuBt haben.

Egbert hat seine Kirche in den ersten Jahren seiner Regierungszeit mit zwei 

Reliquiaren ausgestattet, die Denkmalcharakter haben. Sie vertreten durch ihre 

Form und durch ihren Schmuck den Anspruch auf Apostolizitat der Trierer 

Kirche in einer Weise, die uber die Intention der ublichen „redenden Reliquiare" 

weit hinausgeht. Der Egbertschrein, der auBer der Andreassandale und weiteren 

Reliquien einen Kreuzesnagel und Petrusreliquien enthalt, ist durch die Weih- 

inschrift um den Altarstein und den goldenen FuB eindeutig als Andreasdenk- 

mal ausgewiesen. Es soll den Erstberufenen unter den Aposteln, den Bruder

48 Ebenda, 112. Zur moglichen Herleitung des farbigen Gesamteindrucks wie auch 

des Motivs der ubereinandergestellten Bogen oder Schuppen von byzantinischen 

Prachtstoffen vgl. P. Lasko (s. Anm. 41) 97 f.

49 F. Weigel, Die Briefsammlung Gerberts von Reims. MGH, Die Briefe der 

deutschen Kaiserzeit 2, 1966 134 ff.

50 Zur sicherlich richtigen Deutung von „vitrum" ausschlieBlich als Glas vgl. Rade

macher (s. Anm. 1) 164.

51 H. Westermann-Angerhausen, op. cit., 100 ff.



Uberlegungen zum Trierer Egbertschrein 217

Petri, unmittelbar vergegenwartigen, wahrend der Petrusstab als Herrschafts- 

zeichen vor allem die ungebrochene apostolische Tradition des Trierer Bischofs- 

stuhles bildhaft vor Augen fuhren soll52.

Unter die erhaltenen Reliquiare in Gestalt eines FuBes ist der goldene FuB 

auf dem Andreas-Tragaltar nur bedingt einzuordnen. Die bei Braun53 auf- 

gezahlten Stucke stammen fast alle aus gotischer Zeit. Sie sind wirkliche Reli- 

quienbehaltnisse, deren Form den Inhalt nicht nur vergegenwartigt, sondern 

ihn auch durch Fenster oder Turchen sichtbar oder doch zumindest erreichbar 

macht. Der goldene FuB auf dem Egbertschrein dagegen scheint lediglich einen 

hinweisenden Bezug zur Reliquie zu haben, wie Dagobert Frey in einer geist- 

vollen Deutung darlegte: „Darauf (auf die Andreassandale) bezieht sich offen- 

kundig die Darstellung des FuBes. An diesem sind die Sandalenriemen sachlich 

wiedergegeben, aber es fehlt die Sohle. Der nackte FuB ruht unmittelbar auf 

der Altarplatte. Die Sohle der Sandale muB zu dem FuB mit dem Riemenzeug 

hinzugedacht werden; erst die konkret vorhandene Sohle mit der bildlichen 

Darstellung des FuBes geben die Gesamtvorstellung des beschuhten FuBes des 

Heiligen..., das heist, eine konkrete Realitatssphare wird mit der bildhaften 

zur Einheit verbunden. Wesentlich ist dabei, daB diese Verbindung nicht real, an- 

schaulich vollzogen wird, da die Sohle ja uberhaupt nicht sichtbar ist. Die Bild- 

darstellung des FuBes ist nur ein Hinweis auf die reale Existenz der im Schrein 

verschlossenen Reliquie, die gerade durch die Notwendigkeit der Erganzung in 

der Einbildung zur Vorstellung gelangt. Die Realitat liegt nicht im Bild, sondern 

in der Reliquie, deren ideelle Bedeutung, namlich ihr Teilhaben an der Leib- 

lichkeit des Heiligen, ihr Reprasentieren seiner Existenz, durch das Bild ver- 

sinnbildlicht wird54."

Dieser Erklarung fur die Existenz des in der uns bekannten ottonischen 

Kunst beispiellosen FuBes ist die spatere Literatur weitgehend gefolgt55. Gleich- 

wohl ist zu fragen, ob der bei Frey zugrundeliegende Realitatsbegriff in dieser 

Weise fur das spate 10. Jahrhundert gehandhabt werden kann. Wohl wissen wir, 

daB die reale Bildwirklichkeit der ideellen im Mittelalter vielfach gleich- 

kommt, ja mit ihr austauschbar sein kann. Die Frage jedoch, ob die eine Bild

wirklichkeit, zur anderen addiert, „in der Einbildung zur Vorstellung" werden 

kann, trifft die Bedeutung des goldenen FuBes nicht ganz. Es scheint namlich. 

einiges dafur zu sprechen, daB im Fall des Andreas-Tragaltares die Realitat 

sehr wohl im Bild selbst liegt, daB nicht nur die durch die Sandalenriemen 

implizierte Reliquie, sondern auch der FuB selbst die Existenz des Apostels 

„durch das Bild versinnbildlicht".

52 Ebenda, 136 ff.

53 J. Braun, die Reliquiare des christlichen Kultus und ihre Entwicklung (Freiburg 

i. Br. 1940) 380 ff. — Der Holzkern unter der Goldblechauflage des FuBes auf dem 

Egbertschrein ist hohl und mit dem Schiebedeckel in einem Stuck geschnitzt. Vgl. 

H. Westermann-Angerhausen, op. cit., 23 und Abb. 12, 31.

54 D. Frey, Kunstwissenschaftliche Grundfragen (Wien 1946) 109.

55 Zuletzt G. Grimme (s. Anm. 1) 28.
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Darstellungen einzelner FuBe kennen wir aus der Antike als Votivgaben 

und Male, die einen vielfaltigen Sinn haben56. Neben Weihegeschenken fur die 

Heilung von FuBkrankheiten oder Votiven „pro itu et reditu" gibt es auch 

Bilder einzelner FuBe, die das Verweilen des Glaubigen im Heiligtum veran- 

schaulichen sollen. Neben den in Rom noch verschiedentlich erhaltenen „groBen 

FuBen", deren sicherlich religiose Bedeutung nicht immer eindeutig fixiert 

werden kann, gibt es die FuBabdrucke von Christus, Engeln oder Heiligen an 

besonders geweihten Orten, etwa auf dem Olberg in Jerusalem oder in der 

„Quo-Vadis"-Kapelle an der Via Appia vor Rom, die das Andenken an die 

legendare Begegnung Christi mit Petrus bewahrt57. Am bekanntesten sind die 

dem Sarapis geweihten FuBe, die, oft mit einer Buste des Gottes bekront58, in 

seine Heiligtumer gestiftet wurden. In seiner ursprunglichen Gestalt war der 

AndreasfuB solchen Denkmalern ahnlich, trug er doch nachweislich bis ins 

17. Jahrhundert ein „Bildwerk", wahrscheinlich einen antiken geschnittenen 

Stein mit drei kleinen menschlichen Gestalten59. In der heidnischen wie auch in 

der christlichen Tradition druckt sich gleichermaBen die Vorstellung aus, daB 

die heilende oder heilbringende Wirkung des Gottes oder des begnadeten Men- 

schen wesentlich mit der Beruhrung durch Hande oder FuBe zu tun hat, ja, daB 

Hand oder FuB die ganze Person vergegenwartigen konnen. Das erhellt auch 

aus dem metaphorischen Sprachgebrauch, der ja erst die Voraussetzung fur die 

bildlichen Denkmaler geschaffen hat60.

Paulus zitiert im Romerbrief (10, 15) die Jesaias-Stelle uber die, die das 

Wort Gottes verkundigen: „Wie lieblich sind auf den Bergen die FuBe der 

Freudenboten, die da Frieden verkunden, Gutes predigen, Heil verkunden, die 

da sagen zu Zion, Dein Gott ist Konig" (Jes 52, 7). Schon fruh ist dies auf die 

Apostel bezogen worden. Am Ende des 2. Jahrhunderts schreibt Clemens von 

Alexandrien im „Erzieher" uber Maria Magdalena, die Christi FuBe salbt 

und wascht: 61,3: „Deshalb ,sind ihre Sunden vergeben’. Dies kann aber 

ein Sinnbild der Lehre des Herrn und Seines Leidens sein; denn die mit 

wohlriechender Salbe bestrichenen FuBe bedeuten sinnbildlich die gottliche 

Lehre, die ruhmvoll bis an die Enden der Erde dringt. ,Denn es ging ihr Schall 

bis an die Enden der Erde.’ Und wenn ich mit meiner Deutung nicht lastig zu 

sein scheine, so sind die gesalbten FuBe des Herrn die Apostel, die entsprechend 

der Weissagung durch die wohlriechende Salbe den Heiligen Geist empfangen 

haben." 62, 1: „Die Apostel also, die den Erdkreis durchwanderten und das Evan-

56 Zum Folgenden vgl. B. Kotting, „FuB", Reallexikon fur Antike und Christen- 

tum 8 (Stuttgart 1972) 722 ff.; zu Votivgaben an Heilgotter und fur eine gluckliche 

Reise 729; zu „groBen FuBen", die wohl zum Teil auch Dedikationen an Heilgotter 

waren, 730; — jeweils mit ausfuhrlicher Literatur.

57 M. Guarducci, Le impronte del „Quo Vadis" e monumenti affini figurati ed 

epigrafici: Rendic. Pont. Acc. Romana di Archeologia 19, 1942/4, 305 ff.

58 Ein gutes Beispiel in den Uffizien, E. 4. Jahrhundert. Vgl. G. A. Manuelli, Galle

ria degli Uffici (Rom 1958) 180, Abb. 165.

59 Vgl. Anm. 24.

60 Zum metaphorischen Sprachgebrauch vgl. Kotting (s. Anm. 56) und W. Speyer. 

Die Segenskraft des gottlichen FuBes, Romanitas et Christianitas, Festschrift J. H. 

Waszink (Amsterdam-London 1973) 293 ff.
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gelium verkundeten, werden sinnbildlich als die FuBe Christi bezeichnet und 

uber sie weissagt auch durch den Psalmensanger der Geist. ,LaBt uns anbeten 

an dem Ort, wo Seine FuBe standen', das heiBt, wohin Seine FuBe, die Apostel, 

kamen, durch die verkundigt Er bis an die Enden der Erde gelangte61."

Die wbrtliche Ubertragung eines solchen Bildes in anschauliche Gestalt ist 

im 10. Jahrhundert starker wirksam als die von Frey formulierte gedankliche 

Konstruktion, zumal die antike Tradition der „stellvertretenden" FuBdarstel- 

lungen auf Grund der bis heute erhaltenen Denkmaler damals noch gelaufig 

gewesen sein durfte.

Frey ging davon aus, daB die Darstellung des blofen, riemengeschmuckten 

FuBes zusammen mit der hinzuzudenkenden Sandalensohle erst die „Gesamt- 

vorstellung des beschuhten FuBes des Heiligen" ergabe. Das Obige kbnnte wahr- 

scheinlich machen, daB es dem ottonischen Kunstler — und dem Auftraggeber — 

um eine noch vollstandigere „Gesamtvorstellung" ging. Zur Reliquie als Unter- 

pfand der Existenz des Heiligen tritt die Darstellung des FuBes als Vergegen- 

wartigung des Apostels und damit von Christus selbst62.

Die unterschiedliche Prasentation der Petrus- und Andreasreliquien durch 

ihre Behaltnisse ist bedeutsam. Solcherart ausgestaltete Reliquiare stehen im 

Rang sakraler Insignien; sie waren ein „Ornat63", mit dem Egbert in zeichen- 

hafter Weise seine Kirche schmuckte, um deutlich zu machen, welchen An- 

spruchen und Verpflichtungen sie genugen sollte. Der Trierer Bischof, der sich in 

besonderer Weise als Nachfolger und „Mitburger der Apostel64" verstand, hat 

fur seine Zeit die machtige Wirksamkeit der Apostelfursten sinnfallig dar- 

gestellt.

Das Stabreliquiar, das Herrschaftszeichen65, zeigt die von Christus uber- 

tragene Macht an, die dem Petrus — dem Patron der Trierer Domkirche — aus- 

drucklich zugesprochen wurde: „Ich werde dir die Schlussel des Himmelreiches 

geben. Und was du auf Erden binden wirst, wird gebunden sein im Himmel, 

und was du auf Erden Ibsen wirst, wird gelost sein im Himmel" (Matheus 16, 19). 

Die Abfolge der Bilder auf dem Stab mit den Aposteln, Apostelschulern, Pap- 

sten und Trierer Bischbfen steht fur die ununterbrochene Verpflichtung zur 

Verkundigung.

Der Andreas-Tragaltar mit dem „Mal" uber den Kastenwanden, die die 

himmlische Herrlichkeit in Chiffren andeuten, ist eine noch eindringlichere 

Ubersetzung des Missionsauftrages Christi an die Apostel und schlieBlich an die

61 Clemens von Alexandrien, Der Erzieher, Buch 2, Bibliothek der Kirchenvater, 

2. Reihe, Bd. VIII (Munchen 1934) Ubers. O. Stahlin.

62 In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, daB ein spatgotisches Domschatz- 

inventar den goldenen FuB auf dem Egbertschrein als „FuB Christi" nennt. Vgl. Braun 

(s. Anm. 53) 380.

63 Zum Begriff „Ornat" vgl. W. Messerer, Der Bamberger Domschatz (Munchen 

1952) 1 ff. — P. E. Schramm — F. Mutherich, Denkmale der deutschen Konige und 

Kaiser (Munchen 1962) 31.

64 Ein Begriff aus Ruotgers „Vita Brunonis", vgl. H. Westermann-Angerhausen, 

op. cit., 133.

65 Zum Stabreliquiar als Herrschaftszeichen, ebenda, 132.



Hiltrud Westermann-Angerhausen220

lange Reihe ihrer Nachfolger auf dem Trierer Bischofsthron. Im Jahrhundert 

Egberts, ja gerade in Trier bedeutete Mission nicht nur das Aussenden zu frem- 

den Volkern, sondern auch Reform der bestehenden kirchlichen Gemeinschaften. 

Die Erneuerung des kirchlichen Lebens in der Trierer Diozese ist das, was der 

Schreiber der „Translatio Celsi" aus dem Euchariuskloster um 1000 Egbert 

besonders nachruhmt. Zumindest von einem der drei nach Gorzer Regel refor- 

mierten Kloster66 in Trier, St. Maximin, wissen wir, dab die Ausbreitung der 

Reformidee in die Kloster des Reiches zwischen Regensburg und Magdeburg 

wirklich noch „gehet hinaus in alle Welt" bedeutete.

— Die enge Beziehung zwischen Mission und monastischem Reformgedanken 

bestimmt auch ein weiteres Denkmal aus der Trierer Egbertwerkstatt: Auf dem 

Deckel des Codex Aureus fur Echternach stehen die Stifter, Otto III und die 

Kaiserin Theophanu, die friesischen und angelsachsischen Missionare und der 

Monchsvater Benedikt unter Petrus mit den Schlusseln und Maria-Ecclesia. —

Im Zusammenhang mit den kostbar geschmuckten Aposteldenkmalen fur den 

Trierer Domschatz muB man auch jene Quellen des 10. und 11. Jahrhunderts 

sehen, die erweisen, mit welchem BewuBtsein von RechtmaBigkeit die Trierer 

Bischofe immer wieder um den Primat fur ihre Kirche gestritten haben67. Der 

Vorsitz bei Synoden etwa, das Recht, deren Beschlusse zu verkunden, der somit 

herausgehobene Status und die Moglichkeit zu groBerer EinfluBnahme konnten 

nicht nur aus realpolitischen Grunden erstrebenswert sein. Dem Nachfolger 

Petri auf dem Trierer Bischofsthron, dessen Bistum man quasi durch Petrus 

selbst, namlich seine Schuler Eucharius, Valerius und Maternus, gegrundet 

glaubte und dessen Kirche solche Reliquien besaB, gebuhrte notwendig ein 

Rang — und ein Schatz —, der all dessen wurdig war.

66 Sankt Maria ad Martyres wurde schon unter Egberts Vorganger Theoderich 

reformiert, Egbert selbst reformierte St. Eucharius mit Monchen aus St. Bavo in 

Gent, vgl. H. Schiel, der Codex Egberti der Stadtbibliothek Trier (Basel 1960) 22 ff.

67 H. Westermann-Angerhausen, op. cit., 129 ff. — E. Ewig, Kaiserliche und apo- 

stolische Tradition im mittelalterlichen Trier, Trierer Zeitschr. 24/26, 1958/59, 147 ff.


